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LISTE DER MITARBEITER AM DRITTEN BAND
(D ie in  K la m m e r n  [ ] s te h e n d e n  In it ia le n  b e z e ic h n e n  d ie  v o n  u n se r n  M ita r b e ite r n  a n g e n o m m e n e n  A b k ü r z u n g e n .)

ZÜRICH : H. B r u n n e r , S tad tb ib lio thekar in W in te rth u r. [H. Br.] — 
Dr. phil. Felix  B e r c h t o l d , Zürich . [F. B.] —  Dr. phil. Carl B r u n , Zürich. 
[C. B.] —  P fa rre r  O skar F a r n  e r , Stam m heini. [O. F .] —  Dr. L. F o r r e r , 
W in te rth u r. [L. F .] — Johannes  F r i c k , M eilen. [J. F.] — Dr. W erner 
G a n z ,  Z ürich . — Prof. Dr. F. H e g i , R üsch likon . [F. H.] — A rch ivar 
E ugen  H e r m a n n . {E. H.] —  W alter H i l d e b r a n d t , Bulach. [W . H.] —  R. 
H u n z i k k r , W in te rth u r. [R. H z .]  — Dr. phil. Em il S t ä u b e r , Z ürich . 
[E. S t . ]  —  S ekundarleh re r G ustav  S t r i c k l e r . G rü n in g en . [G. S tr .]  —  
P fa r re r  W illy  L. W u h r m a n n , A rbon. [W . L. W.]

B E R N  : l)r. R ud. W egeli, D irektor des H ist. Mus. B ern. [R . W .] !
— Dr. P .  A e s c h b a c h e r , Täuffelen. — *f- P rof. Dr. Ed. B æ h l e r , P fa rre r , 
G am pelen. [E. B.] — L ehrer A. B æ r t s c h i , B urgdorf. — Dr. H ans B l œ s c h , 
B ern. — F r itz  B ü h l m a n n , N otar, Bern. — Dr. F . B u r r i , B ern. — D i n k e l 
m a n n ,  B ussw il.— Dr. H. D ü b i , P räsid en t des H istor. V ereins, B ern.[H . D.]
— Dr. K . H u b e r , Stad tb ib lio thekar, T hun . — S ekundarleh rer S. I m - 
o b e r s t e g , Bern. [S. I.] — P. K a s s e r , O berrichter, B ern. — *{* A lt R ek tor 
J . K e l l e r - R i s , Bern. [K .-R .]— O. L ü t s c h g , In g en ieu r, Bern. [0 . L.] — 
L eh re r R. M a r t i - W e h r e n , B ern. [R. M .-W .] — B ib lio thekar Dr. W ilh . ! 
Jos. M e y e r , B ern. [W .J .M .j — L eh re r H .  M o r g e n t h a l e r , Bern. [ H .  M.]
— F o rstm e is te r H. v. M ü l i n e n , B ern. — B. S c h m i d , B ern. — Sekun- 
d a rsch u ld irek to r A. S c h r ä g , Bern. — P rofessor Dr. H. T ü r l e r , Bun- ; 
desa rch iva r, B ern . [H. T.] — Dr. H. T r i b o l e t , Bern. [H. T r.] — Prof. 
Dr. O . T s c h u m i , Bern. [O . T . ]

BE R N ER  JU R A : Prof. Gust. A m x v e g , S e k re tä r der Soc. ju ra s s ie n n e  ! 
d 'E m ulation , P ru n tru t. [G. A.] — Prof. Dr. P . O. B e s s i r e , P ru n tru t. 
[P . O. B.] — W . B ourquin, Biel. [W . B ] — L. C h a p u i s , O berrichter, 
B ern . — Abbé A. D a u c o u r t , A rchivar, D elsberg . [A. D.] — Dr. H. j 
J  oui AT, La C haux-de-F onds. IH. J .] — E . K r i e g , P fa rre r , G randval. 
[E . K.] —  Dr. A. S c h e n k , S ek u n d arleh re r, B ern. [A. Sch.]

LUZERN : S taa tsarch iv a r P. X . W e b e r , L uzern . [P. X. W .] — j 
M ajor G. von V i v i s , Luzern, [v. V.] — B iblio thekar Dr. Pau l H i l b e r , 
L uzern . [P . H .]  — O. S t u d e r , E scholzm att. [0. S t.] —Jos. T r o x l e r , ' 
R ek to r, M ünster. [J. T.]

U R I : S taa tsarch iv a r Dr. Ed. W y m a n n . [E. W .]  — Dr. K. G i s l e r , 
A ltdorf. [K . G .] — S p ita lp farre r Jo se f M ü l l e r , Altdorf. [J. M., A.] 

SC H W Y Z : P .  Rud. H e n g g e l e r , A rch ivar, E in siede ln . [R -r.] — 
Dominik Auf der M aur, Seew en. [D. A.] — M. D e t t l i n g , Schwyz. [M. D.]
—  P . N orbert, F l u e l e r , S taa tsa rch iv a r, Seew en. —  Prof. P au l R e i c h - 
m u t h , Schwyz. [P . R ]

U N T E R W A L D E N : S taa tsarch iva r Dr. Rob. Dürrer , S tans. [R. D.]
— A lt Bezirksam m ann Al. T r u t t m a n n , S arnen . [Al. T.] — Dr. P . Ignaz 
H ess, Ingenbohl (Schwyz).

G L A R U S : R ek tor Dr. Ad. N a b h o l z , G larus. [Nz.] — J. J. K u b l i - 
M ü l l e r , G larus. [J. J. K .-M .]— Fr. S c h i n d l e r , N etsta l. — P fa rre r  Pau l 
T h ü r e r  N etstal 

ZUG : B iblio thekar Dr .W ilh . Jo s. M e y e r , B ern. [ W .  J. M.] 
F R E IB U R G : S taa tsarch iv a r Tobie de R æ m y , F re ib u rg . — *j- Abbe 

F ranç. D u c r e s t , Dir. der K an to n s-u n d  U n iv ers itä tsb ib lio th ek ,F re ib u rg . 
[F . D .]— Dr. Pau l A e b i s c h e r , F lo renz . [P. A.] — A. d ’A m m a n n , F re i
b u rg . [A. d 'A .l — A. B i s t r z y c k i , F re ib u rg . — Abbé F. B r ü l h a r t , 
St. Aubin (F reiburg). — Prof. Dr. Alb. B ü c h i , F re ib u rg . [A .B.] — A rchi
v a r G. C o r p a t a u x , F re ib u rg . [G. Cx.] — Dr. E . F l ü c k i g e r , M urten . — 
Léon G e n o u d , Dir. des T echnikum s, F r e ib u r g .—  Em ile G r e m a u d , F re i
bu rg . — Prof. Jos. J o r d a n , F r e ib u r g .— M gr. J . P. K i r s c h , F re ib u rg .
— R. M e r z , S chulinspek tor, Galmiz. — F rl. Dr. J. N i q u i l l e , F re ib u rg . 
[J. N.] — S e k re tä r Jos. F i l l e r , F re ib u rg . — Dr. L. P i t t e t , F reibu rg .
—  Jean  R i s s e , F re ib u rg . —  Romain de S c h a l l e r , F ie ib u rg . — Prof. Dr.
G. S c h n ü r e r , F re ib u rg . [G. Sch.] — Dr. A ug. S c h o r d e r e t , F reibu rg . 
[Aug. Sch.] —  B. de V e v e y , F re ib u rg . [B. Y .] — H ubert de V e v e y , F re i
b u rg . [H. V.] — P ie rre  de Z ü r i c h , F reiburg .

SOLOTHURN : Dr. J . K æ l i n ,  S taa tsa rch iv a r, Solothurn. [J. K.] — 
S tadtam m ann Dr. H .  D i e t s c h i , O lten. [ H .  D.] — L eh re r F . E g g e n s c h w i -  
l e r , Zuchwil. [F. E .] — S taa tssch re ib e r Dr. A. L e c h n e r , Solothurn. 
[A. L.] — D om herr E. N i g g l i , S olothurn . [E . N.] — M ajor G. v. 
V i v i s , L uzern, [v. V.] — J. W a l t e r , Solothurn .

B A SE L ST A D T  und B A SE L L A N D  : Dr. Carl R o t h , B iblio thekar 
an der O effentl.-B ibliothek, B asel. [G .Ro.] — P fa rre r Dr. K. G a u s s , Liestal. 
[K. G.] — Dr. P a u l B u r c k h a r d t , B ase l.— Dr. O tto G a s s , K antonsb ib lio 
th e k a r, L ies ta l [O. G.] — Dr. P a u l R o t h , Basel. [P. Ro.] — Dr. Adr. 
S t ü c k e l b e r g , B asel. [A. St.]

SC H A FF H A U SE N : S taa tsarch iv a r Dr. H. W e r n e r , S chaffhausen . 
[H. W . ]  — Erw in B ü h r e r , L ehrer, G äch lingen . [E r. B.] — S tad tarch i
va r Dr. F. R i p p m a n n , Schaffhauseri. — K. S u l z b e r g e r , K onservato r, 
Schaffhausen. — R ea lleh re r H. W a n n e r - K e l l e r , Schaffhausen. [W .-K.] 

A P PE N Z E L L  : K an tonsb ib lio thekar Dr A. M a r t i , T rogen. [A . M.]
— D r .  R o s a  S c h u d e l - B e n z , Z ü r i c h .  [ R .  Sch.-B.]

SA N K T  G A LL EN : Prof. D r.P I. B ü t l e r , St. Gallen. [B t.]— J . G e e l ,

L ehrer, S t. G allen. — Prof. Dr. H a g m a n n , St. G allen. [Hg.J — Stifts 
a rc tiiva r Dr. J . M ü l l e r , St. G allen. [ J .M .]— P fa r re r  A. M ü l l e r , Flaw il.
— P fa rre r R. S c h e d l e r , L angen tha l. — M. S c h n e l l m a n n , R atssch re i
be r, R appersw il. [S ch n .]— 0 . W o h n l i c h , T rogen .

G R A U B Ü N D E N  : Prof. Dr. L. Joos, Chur. [L. J.] — D irektor Dr. 
C. C a m b n i s c h , F e tan . —  Dr. E. C a m e n is c h , P fa rre r , V alendas. —  Chr. 
G a m in a d a ,  D om pfarrer, C hur. — P. Dr. N. C u r t i , Disentis. [P. N. C.] — 
R eg ie ru n g ssek re tä r J. D i s c h , Chur. — Dr. C. J e c k l i n , A lt R ek to r Chur. 
[G. J .] — S taa tsarch iva r Dr. F . J e c k l i n , C hur. [F. J ] — B. M a t t h i e u , 
K onvik t, Chur. — Anton M o o s e r , M aienfeld. [A M .]— B iblio thekar Dr. 
F. P i e t h , Chur. [F. P . ] — G. v. P l a n t a , F ü rs te n a u . [G. v. P.] — Prof. 
B. P u o r g e r , Chur. — Dr. J. R o b b i , Chur. — Dr. J .  J. S i m o n e t , Dom
sex la r, Chur. [J. S.] — Dr. A. v. S p r e c h e r , Zürich. — O berstkorpskom 
m andan t Th. v. S p r e c h e r  v . B e r n e g g , M aienfeld. — Dekan J. R. T r u o g , 
Jenaz. — Dr. M. V a l e r , Chur. [M. V.] — Major P. A. V i n c e n z , T runs. 

A A R G A U  : A lts tad tb ib lio thekar F ritz  W e r n l i , L aufenburg . [F .W .]
— F . B u h o f e r , P farre r, G ontenschw il. [F. Bu.] — G. T b. G r æ n i c h e r , 
A rch itek t, Zotingen. [G r.]— Dr. H. R o s e n b e r g e r , T u rg i. [H. R.] — Dr.
H. S c h n e i d e r , Basel. [ I I .  Sch.] —  Dr. 0 .  Z ü r c h e r , Baden. |O .Z .J

T H U R G A U  : Dr. E . L e i s i , F rauen  leid. [E. L.] — Dr. Th. G r e y e r z , 
F rau en te ld . [Gr-z.] —  Dr. H e r d i ,  F rau en fe ld . —  A lt K autonsarch ivar 
F. S c h a l t e g g e r , Frauenfeld . [ S c h .]

TESSIN : Prof. Dr. Celestino T r e z z i n i , Fre ib u rg  [C. T.]
W A A D T  : S taa tsarch iva r ad in t. M axime R e y m o n d , L ausanne. 

[M. R .] — Red. A rnold B o n a r d , L ausanne. [A. B.] — V. H. B o u r g e o i s , 
ïv e rd o n . — V erleger G. A. B r i d e l , L ausanne . [G. A. B.] — Prof. A. 
B u r m e i s t e r , P ayerue . [B.] — E ug. M o t t a z , D irektor der DHV, Lausanne. 
[E. M.]

W A L L IS  : S laa tsarch iv a r Dr. Leo M e y e r , S itten . [L. Mr.] — J . B. 
B e r t r a n d , A potheker, Chexbres. [J. B. B.] — Dom herr Dionys I m e s c h , 
Sitten . [D. 1 .]— P fa rre r  E . T a m i n i ,  Bex. [Ta.]

N E U E N B U R G  : A rchivar L. M o n t a n d o n ,  N euenburg . [L. M.] — 
Dr. M arcel G o d e t , D irektor der Schweiz. Landesbib lio thek , Bern.

GENF : U n te ra rch iv a r C. R o c h , Genf. [C R .] — Dr. œc. pubi. A n
tony B a b e l . — F réd . B a r b e y , Schweiz. G esand ter in B rüssel. [F . B.] — 
Louis B l o n d e l , D irekt, des « V ieux-Genève ». [L. B.] — E. L. B u r 
n e t . —  A lbert C h o i s y . [A . G h.]—  Prof. E ug . C h o i s y . [E. Gh.] —  Prof. 
Ed. C l a p a r è d e . [Ed. G.] — A ndré C o r b a z , Jussy . — Dr. ju r .  H enri 
D e o n n a . [H. Da.] — A. D ü c k e r t . — Théodore F o e x . — H. F r i d e r i c h . 
[H. F .] — F rédéric  G a r d y , D irektor der Biblioth. publique. [F . G.] — 
H enri G r a n d j e a n . — W illiam  G u e x . — R ich ter H enri L e  F o r t . [H. L.]
— S taa tsa rch iv a r Dr. P. E . M a r t i n . [P. E. M .]— A. de M o n t f a u c o n . 
[A. de M.] — D. P l a n . — Louis R e v e r d i n . — B. S c h a t z .

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

^  Prof. Dr. Ed. B æ h i .e r , P fa rre r , G am pelen.[E . B.] — Dr. H. B æ c h t o l d - 
S t æ u b l i , Basel. [H. B.-St.]. — J . B a l t e n s p e r g e r . Bern. — Dr. C. B e N z i g e r , 
Bern. [C. B zr .]— L ic.-Ju r. A. B e r r à , G enf. R . B r a t s c h i , Bern. — 
P. S. B r e t t l e , F re ib u rg . — E. C h a p u i s a t , Dir. Jo u rn a l de Genève, Genf.
— I)r. E. F e e r , Berlin. — Prof. Dr. H ans F e h r , M uri. — Professor Dr. 
R. F e l l e r , B ern. — R. O. F r i c k , N euenburg . [R .0 . F .] — D. L. G a l -  
b r e a t h , B augy s . /C lärens. [D. L. G.] — F rau  Dr. phil. F rieda G a l l a t i , 
G larus. — Dr. P . G i l l a r d o n , Bern. — M arguerite  G o b â t , G la n d .— Dr. 
M arcel G o d e t , Dir. der Schweiz. L andesbibliothek, Bern. [M. G.] — 
Em ilie G o u r d , P reg n y . — Prof. Dr. Otto von G r e y e r z , B ern. [O. v. G.] 
Dr. K. H a f n e r , Dir. der S tra fan s ta lt, Regen.-dorf. — W . H e r z o g . 
P farre r, L aufen . — F rau  Dr. Ju lie  H e i e r l i , Erlenbach (Zürich). — Prof. 
Ju les  J e a n j a q u e t , N euenburg . [J. J .] — Prof. Dr. H. L e h m a n n , Dir. des 
Schweiz. L andesm useum s, Z ü r ic h .— P rof. Alfred L o m b a r d , N euenburg .
— P ro f. J. J . M o n n i e r , Genf. — P rof. Dr. A. N æ g e l i , T rogen . — Dr. F.-O . 
P e s t a l o z z i , Zürich. — Prof. Ju le s  P é t r e m a n d , N euenburg . — Prof. Dr. 
Eug. P i t t a r d , Genf. — Dr. H. R e n n e f a h r t , B ern. — Dr. H ans R o t h , 
B ern. — A lfr. R u f e r , M ünchenbuchsee. [A. R .] — P rof. Dr. H. S c h a r d t , 
Z ürich . — Prof. Dr. G ustav S c h i r m e r , Zürich. [G. Sch.] — Dr. R. 
S e i d e l , P ro f., Z ürich . — Das S e k re ta ria t. [D. S.] — Dr. E. S t e i n m a n n , 
Bern. — Prof. Dr. E. T a t a r i n o f f , Solothurn . [E. T.] — E. T i s s o t , La 
Chaux de Fonds. — Prof. Dr. Hans T ö n d u r y , Genf. — Dr. H. T r i b o l e t , 
Bern [H. T r.] — Prof. II. T s c h u m i , Genf. — Prof. Dr. H. T ü r l e r , D irek
to r des B undesarch ivs, Bern. [H. T.] — M ajor P . de V a l l i è r e , M ont 
s./R olle. — P. Ad. W a g n e r , Stans. — Dr. E . von W a l d k i r c h , Bern. 
[E. v . W .l— Dr. W . W a l d v o g e l , D irektor der H andelsschu le , N euen 
s tad t. — M arcel de W e c k . — P fa rre r  A lbert W i l d , Zürich . — Prof. 
Dr. W y s s l i n g , W ädensw il. — Dr. A lfred Z e s i g e r , Bern. [A. Z.]



BERICHTIGUNGEN ZUM III. BANDE
DES

H I S T O R I S C H - B I O G R A P H I S C H E N  L E X I K O N S  D E R  S C H W E I Z
( S E I T E N  1-792).

E P P R E C H T .  S. 49,  Sp.  1, lies : u rsp r. wohl von 
W ädenswil 1450. S tam m v ate r aller zürch. E. in  Affol
le rà  a. Albis nachw eisbar seit 1560. W appen : acht- 
strah liger schw arzer S tern  in  Silber. —  M itteilg. von 
P fr. E p p rech t in W iedikon-Zürich.

E S C H E R .  S. 74, Sp. 2, Zeile 7 von oben, lies : h a t 
sich n u r ein A st e rhalten . Zeile 35 von oben, lies : die 
den Ju n k e rtite l führen.

E S T I E N N E ,  É T I E N N E .  S. 85, Sp. 2, Zeile 23 von 
oben, lies : 1550 s ta t t  1539. Zeile 23 von u n ten , lies : 
in  M ontpellier, dann in  Lyon  n ieder.

F ALO K,  FA L K.  S. 107, Sp. 2, Zeile 29 von oben, 
lies : I I .  E in Zweig der Fam ilie von B aden (F alck) 
w urde... e ingebürgert. Zeile 31 von oben lies : W appen: 
in Hot auf grünem  D reiberg eine silberne Pfeilspitze, 
darüber ein goldener S tern .

F E Q U E N E T .  S. 139, Sp. 2. Das aus Tw ann und 
Biel stam m ende Geschlecht heisst Feyknecht oder Feit- 
knecht. Fequenet ist Französisierung von F e itknech t ; 
Fequenet gab es in Tw ann und Biel nie.

F E R R I E R .  S. 141, Sp. 2, U n tersch rift, lies : J .  P . F.
F I S C H E R .  S. 165, Sp. 2. Das W appen gehört nicht 

dem  Geschlecht von D ietikon an, da  es im  stadtzürche
rischen W appenbuch von K onrad  Meyer überliefert 
ist.

F O N  J A L L A Z .  S. 190, Sp. 1, Zeile 3 von u n ten , 
lies : * 1875.

F R A N C I L L O N .  S. 210, Sp. 2, Zeile 38 von oben, 
lies : R e n é , * 1874.

F R A N Ç O I S .  S. 211, Sp. 1, Zeile 37 von oben, lies : 
J e a n  S a m u e l ,  1800.

F R E I S I N N I G  -  D E M O K R A T I S C H E  P A R T E I  
D E R  S C H W E I Z .  S. 316, Sp. 2, U n tersch rift, lies, 
E. S teinm ann.

F R E U D W E I L E R .  S. 328, Sp. 2, Zeile 4 von un ten , 
lies : S ta tth a lte r  des Bez. Zürich 1840-1845, S ta d tra t 
v . Zürich 1858- f  1867. — H . Meier : Modestia cum  
liberiate Zürich ; ÌFestbericht (1922). [H. Br.]

F R O  I DEV I LLE.  S. 347, Sp. 1, lies : Bez. Echallens 
statt_  Lausanne.

F Ü S S L I .  S. 357. Beim P o rträ t  des Jo b . Gasp. Füssli 
lies : N ach einem  S tich in  Augsburg.

GA ILLE.  S. 376, Sp. 2, Zeile 21 von oben, lies : 
In s ti tu t  Schm idt,

G A M M A .  S. 387, Sp. 1, Zeile 30 von oben, lies : 
L andam m ann 1915-1920.

G A S T E R .  S. 403, Sp. 2, Zeile 20 von u n ten , lies : 
12 3 0  s ta t t  1320.

G E I S E R .  S. 425, Sp. 1, Zeile 16 von oben, beizu
fügen : ZW C hr. 1910 ; 1911, p. 442.

G I S L E R .  S. 532, Sp. 1, Zeile 9 von un ten , lies : 
* 1855 s ta t t  1835.

G M Ü R .  S. 575, Sp. 1, Zeile 7 von oben, lies : f .. .  1855 
s ta t t  1885.

GCELDLI,  G Œ L D L I N .  S. 583, Sp. 1, Zeile 30 von 
oben, lies : Oberstkommandant s ta t t  O berstkorpskom 
m an d an t. Beim gleichen N am en is t  beizufügen : Gene
ra lf e ldm arschall-L ieu tenan t 1734.

G O L D E N  B E R G ,  S. 592, Sp. 1, Zeilen 8 und 9 von 
oben, lies : (K t. Zürich, Bez. Andelfingen. S. G LS). 
Gem., D orf und  Schloss.

G R Æ C H E N .  S. 621, Sp. 1. Nach Zeile 46 von oben 
[... Simon Steiner (L ithonius) (s. d.)] ist der W ortlau t 
einer ausgefallenen Zeile zu ersetzen : « und Thomas 
P la tte r  (s. d.). K irchlich gehörte G .»...usw .

G R A N D .  S. 631, Sp. 2. Beim P o rträ t  Isaac Jean  
Georges Jonas is t « d ’H auteville»  zu streichen.



VERZEICH NIS DER TAFELN DES III. RANDES

[B em erk u n g  für den B uchbinder : Der III. Band en thä lt 792 Seiten Text, VIII Seiten Titel, E rra ta , L iste der 
M itarbeiter und der A bkürzungen  und V erzeichnis von einer e inseitig  und 6 selbständ igen , beidseitig  
bedruckten  B ildertafeln. D ieselben m üssen in nachstehender W eise  e ingeheftet w erd en .]

1. A. K arte  des K antons Freiburg  in p rä 
historischer und röm ischer Zeit, 
zwischen Seite 264 und . . . .  265

B. K arte  der freiburgischen Landvog- 
teien vor 1798.

2. H istorische K arte  des K antons Frei
burg, zwischen Seite 264 und . . 265

?3. A. Freiburger T rach ten , zwischen Seite
288 u n d .................................................289

B. F reiburger Uniformen.
4. A. Genfer Uniform en, zwischen Seite 464

u n d ........................................................465

Seite

B. Das F est in P lainpalais am  1. Jun i 
1814.

5. A. G larner T rach ten , zwischen Seite 558
u n d ........................................................ 559

B. G larner Uniformen.
6. A. K arte  der prähistorischen und  röm i

schen Siedelungen in G raubünden,
zwischen Seite 640 und . . . .  641

B. K arte  des F reistaates der III . Bünde 
zur Zeit seiner grössten A usdehnung.

7. A. G raubündner T rach ten , zwischen
Seite 722 u n d ....................................723

B. G raubündner Uniformen.

N. B. Die Tafel S c h w e i z e r g a r d e  (in Fasz. XXIII erschienen) w i r d  im Bd. V oder VI eingestellt.



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

A B K Ü R Z U N G E N  IM T E X T

ahd. = althochdeutsch . Vieil h au t alle hgg. = herausgegeben. Pr. — Program m .
m and. Hsr. = Häuser. rp. =  Rappen.

Bd. = Band. i. G. = im G eneralstab. S. — Siehe.
Bez. = Bezirk. Jahrh . = Jah rhundert. s. =  siècle.
C. = canton. K t. = K anton. SA. — Separatabzug, Sonderabdruck.
Chr. = Chronik. Ib. — livre (monnaie), Pfund. Soc. - société.
Com. = commune. mais. = maisons. s. Z. — seiner Zeit.
D. = distric t. mhd. = m itte lhochdeutsch. Moyen hau t t. — tom e.
eidg. = eidgenössisch. allem and. u. a. =  un ter anderem .
fi. = florin, Gulden. Ms. = M anuskript. Ur. =  U rbar.
Éinw. = Einwohner. mns. = m anuscrit. Ver. =  Verein.
fr. = Franken, francs. nhd. = neuhochdeutsch. Nouvel hau t vergi =  vergleiche.
Gem. = Gemeinde. allem and. Vge =  village.
Ges. = Gesellschaft. n° = numéro. * = G eburtsdatum  —  date de naissance
Hab. = hab itan ts. Nr. = Num m er. t  - T odesdatum  —  date  de la m ort.
Hg. = Herausgeber. P- = pagina, page, Seite.

B I B L I O G R A P H I S C H E  A B K Ü R Z U N G E N

AV =  Archiv des hist. Vereins des 
K ts. Bern.

ACAS =  A nnuaire du Club Alpin Suisse.
A DB — Allgemeine deutsche Biogra-

A F — Annales fribourgeoises.
A GS =  A lm anach généalog. suisse.
A HS =  Archives héraldiques suisses.—

Schweiz. Archiv für H e
rald ik .

AHVB =  A bhandlungen (Archiv) des
his tor. Vereins des K ant.

AJ - Appenzellische Jahrbücher.
ALBK =  Allg. Lexikon der bild. K ünst

ler.
Ann. =  Anniversar.
Arch. SG =  Archiv für S c h w e iz .  Ge

schichte.
Arg. =  Argovia ; Jah ressch rift der

histor. Gesellschaft des K ant. 
Aargau.

AS I =  Amtliche Sam m lung der altern 
eidg. Abschiede. Serie 1245- 
1798 =  EA.

AS II — Amtliche Sam m lung der neuern 
eidg. Abschiede. Serie 1803- 

. 1848 =  EA.
ASA =  Anzeiger für Schweiz. A lter

tum skunde.
AS G =  Anzeiger für Schweiz. Ge

schichte.

AS GA =  Anzeiger für Schweiz. Ge
schichte u . A ltertum skunde.

AS H F =  Archives de la  Soc. d’histoire 
du cant, de Fribourg.

AS HR — Amtliche Sam m lung der Akten 
aus der Zeit der helvetischen 
R epublik 1798-1803.

ASJ =  Actes de la Soc. jurassienne 
d ’ém ulation.

ASMZ =  Allgem. S c h w e iz .  M ilitär Zeitung.
ASN =  Actes de la  Soc. helvétique des 

sciences naturelles.
A. Socin 1903 =  Mhd. N am enbuch von 

Adolf Socin 1903.
AU -- Appenzeller U rkundenbuch.
AV -= Annales Valaisanncs.
B ächtold =  Gesch. der deutschen Lite

ra tu r  in der Schweiz.
B arth  =  Bibliographie der Schweiz. Gesch.
B arth  Rep. =  R epertorium  1891-1900.
Bas. C =  Basler Chroniken.
Bas. T =  Basler Taschenbuch.

=  Biographische B lätter.
— B lä tter für heimische Ge

schichte, K unst u. A lter
tum skunde.

=  Bibliograph. Bulletin der 
Schweiz.

BGN =  B eiträge zur Geschichte N id
waldens.

Bull, de 1’In s titu t national

BB
BBC

BBS

BIG

BJ
genevois.

— Basler Jahrbuch .

B JN  =  Biographisches Jahrbuch  u.
deutscher Nekrolog.

BM =  Bündnerisches M onatsblatt.
B1‘ =  B ibliothèque publique.
B randste tte r =  R epertorium  1812-1890.
BSHG =  B ulletin de la Soc. d’histoire et 

d ’archéol. de Genève. 
B ibliographie der S c h w e iz .  Lan

deskunde.
B ulletin de la Soc. suisse de 

num ism atique.
BStor. =  B ollettino storico della Svizzera

italiana.
B erner Taschenbuch.
Neues B erner Taschenbuch. 
B ibliothèque universelle e t Re

vue suisse.
BVG Bas. =  Beiträge zur vaterländ . Ge

schichte, Basel.
— Beiträge zur vaterländ. Ge

schichte, Schaffhausen. 
B erner Woche.
B lä tter aus der W alliser 

schichte.
Basler Zeitschrift für

BSL

BSN

BT I 
BT II 
BU

BVG Sch.

BW
BWG =-= Gc-

BZ Ge
schichte und A ltertum s
kunde.

Covelle LB =  Covelle, Livre des Bour-

DGS =  D ictionnaire géographique de 
la Suisse.

DHBS =  D ictionnaire historique e t bio
graphique de la  Suisse.



Vili B I B L I O G R A P H I S C H E  A B K Ü R Z U N G E N

DHV - Dictionnaire historique, géo Meier Biogr. = J . H. Meier : Biographien SL Schweiz. Lohrerzeitung.
graphique e t s ta tis tiq u e  du berühm ter Schweizer. SM = Schweiz. M usik-Zeitung.
canton  de Vaud. MF = Mémorial de Fribourg. SNG = Schweiz N aturf. Gesellschaft.

D ierauer =  Gesch. der schweizer. Ei d- MGS - M anuel généalog. pour serv ir à SPZ = Schweiz, pädagogische Zeit
genossenschaft. —  H ist, de l ’histoire de la  Suisse. schrift.
la Confédération suisse. MGAB =~ M itteilungen d . Gesellschaft für SSR = Sam m lung Schweiz. R echts

D ok.W aldm ann =  D okum ente zur Gesch. vaterl. A ltertüm er in Basel. quellen.
des Bürgerm eisters Hans MH GB = M itteilungen der historischen SStG = Schweiz. S tudien  zu r Ge
W aldm ann ; h gg. von Ga und  an tiquar. Gesellschaft in schichtsw issenschaft.
gliardi. Basel. StGA = St. Gallische A nalekten ; hgg.

DSC =  Dictionnaire suisse des con MH IC = M itteilungen der Schweiz. Ge von J .  D ierauer.
** tem porains. sellschaft für E rh altung  his- StMB = Studien u. M itteilungen zur
FA =  Fribourg  artistique. tor. K unstdenkm äler. Gesch. des B enedik tiner-
F Cr =  Freiburger G eschichtsblätter. MHN = Musée His tor. de N euchâtel e t Ordens.
Förstem ann =  A ltdeutsches N am enbuch Valangin. Stum pf! Gemeiner lobi. E idgenossen

Bd. I (2. Aufl.), I I  (3. Aufl.). MH VS = M itteilungen des his tor. Vereins schaft S tä tten , L anden und
FR B =  Fontes rerum  Bernensium . des K an t. Schwyz. V ölkern Chronik. (1548 etc.)
Gal. N ot. gén. =  GalifTe, Notices généalo- MHV Sol. =  M itteilungen des histor. STZ = Schweiz. theologische Zeit

giques. Vereins des K ant. Solothurn. schrift.
GalifFe m ns. =  M anuscrits Gali ff e aux  Arch. MIG = Mémoires de 1’In s titu t national SV = Schweiz. V olkskunde ; K orres

d ’E ta t  de Genève. genevois. pondenzb latt der Schweiz.
Gautier =  H istoire de Genève. MN = Musée neuchâtelois. Ges. fü r Volkskunde.
G autier, médecine =  La médecine à Ge- de Mon te t =  A. de M ontet, Diet, biogr. des SVB = Schriften des Vereins fü r die

néve. Genevois e t des Vaudois. Geschichte des Bodensees.
Gfr. =  Der Geschichtsfreund. Ms. Hist. =  Arch. d ’É ta t  Genève, M anus SW Solothurnisches W ochenblatt.
GHS =  Genealogisches H andbuch zur crits historiques. SZG = Schweiz. Zeitschrift für Ge

Schweizergeschichte. MVG = M itteilungen zur vatcrländ . m einnützigkeit.
GL =  Gazette de Lausanne. Geschichte ; hgg. vom  histor. SZGL = Schweizerisches Zeitgenossen-
GLS =  Geographisches Lexikon der Verein in St. Gallen. Lexikon.

Schweiz. Nbl. = N eujahrsb latt. TA = Taschenbuch der histor. Ge-
Gremaud =  D ocum ents relatifs à l’histoire NSW  = Neues Soloth. W ochenblatt. sellsch. des K an t. Aargau.

du  Valais. N W T = Neues W in terthu rer T agb la tt. TB = Thurgauische B eiträge zur va-
GS =  Galerie Suisse. B iographies na NZZ = Neue Zürcher Zeitung. terländ . Geschichte.

tionales par Secrétan. Oechsli = Gesch. der Schweiz im  X IX . TD = Arch. d ’É ta t  Genève, T itres et
H =  H elvetia ; illustr. M onats Jah rhundert. Droits de la seigneurie.

schrift, hgg. v. R . W eber. OG O bwaldner G eschichtsblätter. TR G = Taschenbuch fü r die reform.
Heyer = L ’église de Genève. PC Arch. d ’É ta t  Genève, Procès Geistlichen der Schweiz.
HBLS = H istorisch-biographisches Lexi criminels. T rouillat = M onum ents de l’Évêché de

kon der Schweiz. P H  = Arch. d ’É ta t  Genève, Pièces Bàie.
Hoppeier, B eiträge =  Beiträge zur Gesch. historiques. TU = Thurgauisches U rkundenbuch.

des W allis. PIC  = Piccard, Répertoire de noms T ur. I = Turicensia 1891.
Hst. — H elvetia, politisch-lit. M onats de familles aux Archives can T ur. II = N ova Turicensia 1911.

hefte der S tuden tenverb in  tonales vaudoises. UA = U rkundenbuch der S tad t A arau.
dung Helvetia. P J  = Politisches Jah rb u ch  der UB = U rkundenbuch der S ta d t Basel.

JG =  Jou rna l de Genève. Schweiz. Eidgenossenschaft. UBer. = U rkundenbuch des Stiftes Be-
JH G G =  Jah resberich t der historisch- PS Patrie  Suisse. rom ünster.

an tiquar. Ges. von G rau Pup. Th. =  Pupikofer, Geschichte des UBU = U rkundenbuch U nterw alden.
bünden. Thurgaus. UG = U rkundensam m lung zur Ge

JH V G =  Jah rbuch  des liistor. Vereins QSG = Quellen zur Schweiz, G eschichte. schichte des K ant. Glarus.
des K an t. Glarus. QSRG = Quellen und A bhandlungen zur ULB = U rkundenbuch der L andschaft

JNG G — Jahresberich t d. na tu r f. Ges. Schweiz. R eform ationsgesch. Basel.
G raubünden. RC Arch. d ’É ta t  Genève, Registres UR U rkundenregister.

JSAC =  Jah rbuch  des S. A. C. des Conseils. US = U rkundenregister für den K an
JSG =  Jah rb u ch  für Schweiz. Ge RC im pr. =  Registres des Conseils im pri to n  Schaffhausen.

schichte. més. UStG = U rkundenbuch der Abtei St.
JSGU =  Jahresberich t der Schweiz. Ges. RFV  = Répertoire des familles vau  Gallen.

für U rgeschichte. doises qualifiées, 1000-1800, UZ = U rkundenbuch der S tad t u.
JZB =  Jahrzeitbuch . Lausanne 1883. Landschaft Zürich.
KKZ =  ICathol. K irchenzeitung der 

Schweiz.
RGV = Recueil de généalogies v au 

doises.
VSNG = V erhandl. der Schweiz. N atu r- 

fcrschenden Gesellschaft.
KL =  K onversationslexikon. R H E  = Revue d ’histoire ecclésiastique WB = W appenbuch der S tad t Ba^vl.
KSA =  K orrespondenzblatt für schwei suisse. WL = W issen u. Leben.

zer. Aerzte. RHV = Revue historique vaudoise. ZGO = Zeitschrift fü r die Geschichte
KSB — K ath . Schweizer B lätter. Rivoire bibl. =  Bibliographie historique des Oberrheins.
LL =  Leu, Schweizer. Lexikon 1747- de Genève au X V IIIe s. ZP = Züricher Post.

1765. RMS = Revue m ilitaire suisse. ZSA Z eitschrift für Schweiz. A rtil
LLH =  Holzhalb, Suppl. zu Leu. RS = Le Ram eau de Sapin. lerie.
Alatile = M onum ents de l’Hist. de N eu RSN = Revue suisse de num ism atique. ZS IC = Z eitschrift für schw. K irchen

châtel. SAV = Schweiz. A rchivfürVolkskunde. geschichte.
MA GZ -  M itteilungen der an tiq u ar. Ge SB Schweiz. B auzeitung. ZSR Zeitschrift für schweizer. Recht.

sellschaft in Zürich. SBB = Sammlg. bernischer Biogra ZSSt. = Zeitschrift für Schweiz. S ta tis 
MDG =  Mémoires e t docum ents de la phien. tik .

Soc. d ’hist. e t d ’archéol. de SGB Schweiz. Geschlechterbuch. ZStB = Zürcher S teuerbücher.
Genève. SGV = Schriften der Schweiz. Gesell ZT = Z ürcher Taschenbuch.

MDR = Mémoires e t docum ents de la Soc. schaft fü r Volkskunde. Zw. = Zwingliana ; M itteilungen z.
d ’hist. de la  Suisse rom ande. SI = Schweiz. Idiotikon. Geschichte Zwinglis und  der

MDS =  Mémoires e t docum ents de la SK L = Schweiz. K ünstler-Lexikon. — R eform ation.
Soc. savoisienne d ’histoire e t D ictionnaire des artistes ZWChr Zürcher W ochenchronik.
d ’archéologie. suisses. z z Z en tra lb la tt d . Zofingervereins.



HISTORISCH- BIO GRAPHISCHES LEXIKON 

DER SCHWEIZ

E
FORTSETZUNG

EGOLF

E G O L F .  Altes Geschlecht der Gem. Egg (K t. Zü
rich), das schon 1467 bezeugt, besonders au f den Höfen 
zu Vollikon angesessen und je tz t  auch in der Gem. 
H om brechtikon ve rb re ite t ist. Der Nam e geh t au f einen 
a lten  Vornam en zurück. [J. F rick.]

E G O L Z W IL  (K t. Luzern, A m t W ildsau. S. GLS).
Gem. und Dorf. Egolswile 1217
=  Hof des Agi-olt, E golt. W appen : 
weisser Fisch m it zwei goldenen 
S ternen in Blau. In einem Torfmoos 
h a t m an L eberreste  m ehrerer neoli- 
th ischer und bronzezeitlicher S ta tio 
nen, u .a . eines in teressan ten  m ensch
lichen Skeletts aus der jüngeren 
S teinzeit gefunden. Der Twing 
Egolzwil gehörte um  1300 der H err
schaft O esterreich. Die Besitzungen, 

welche früher das H aus K iburg, dann das K loster 
Ebersecken dort besassen, gingen am  4. iv. 1289 durch 
Tausch an Einsiedeln über. Ueber diese rich te te  dessen 
S te llvertre te r, der A m m ann, jäh rlich  zweim al au f dem 
Dinghof zu Dagm ersellen. Die eine H älfte  der Gerichte 
(Twing und Bann) und Vogtei kam  am  2. m . 1450, 
die andere H älfte  (die Rechte von Einsiedeln) am
18. v. 1679 durch K auf an  Luzern. A uf der Anhöhe
beim  Ausgang des W auw yler Seebeckens ins W iggertal 
wurde bis um s J a h r  1420 das Landgericht der Graf
schaft W ildsau abgehalten , so z. B. in den Ja h ren  1370, 
1375, 1397 und  1417. An das Landgericht erinnerten 
sp ä ter das « Galgenkäppcli » und die « W eidhube ». E., 
das früher kirchlich zu Altishofen gehörte, w urde 1883 
zur Pfarrei erhoben. Die Gegend ist seit 1275 durch 
einen fischreichen See und  einen sog. H ungerbrunnen, 
eine in te rm ittie rende  Quelle, b ek ann t. —  Vergi. Se- 
gesser : Rechtsgesch. I, 660 II. —  Kopp : Gesch. II , 
394. — Liebenau : W illisau  I I , 20-22. — Gfr. 61, 244, 
250. —  Helvet. A lm anach  1804, 143. — .Habsb. Urbar. 
—  Gfr. Reg. — M orgenthaler : Bilder. [P. X. W.] 

E H E G E R I C H T .  Siehe C h o r g e r i c h t .  
E H G R A B E N  ( E G R A B E N  , E H E G R A B E N ) .  Ein 

A usdruck, der in ä lteren  U rkunden  vorkom m t und 
Grenzgraben oder Abzugsgraben zwischen zwei H äuser
reihen einer S tad t (Kloake) bedeu tet. — Vergl. 
S I  I I , 679. [D.S.]

E H I N G E R .  Fam ilien der K te . Basel, Thurgau und 
Zürich.

A. K a n to n  B a se l. In  Basel 1543 
m it M a t h  vs, W ollweber, aus Rliein- 
felden, eingebürgertes Geschlecht, 
seit 1642 im  Kleinen R ate  v e rtre ten . 
W appen : gev ierte t : 1 und 4 zwei 
gekreuzte Flosstacheln in  R ot ; 2 und 
3 ro ter Schwan in Gold. — 1. C h r i s 
t o p h ,  1755-1833, Sohn des R atsherrn  
und Obersten M atthias, Bürgerm eis
te r  des Standes Basel und G rün

der des B ankhauses E hinger u. Cie., le tz te r seines 
•Stammes. Infolge einer A doption gingen 1813 Namen

EHRENBERG

und W appen der Ehinger über au f —  2. J o h a n n  
L u d w ig ,  1789-1839, Sohn des Banquiers und  Z unft
m eisters J .  J .  B urckhard t-F rey , des Schwagers Chris
toph E hingers. —  3. L u d w ig ,  1822-1900, Sohn von 
Nr. 2, N o tar und A ppellationsgerichtspräsident. — 
Vergl. T. Geering : Die Basler B ankfirm a Ehinger u. 
Cie. 1810-1910. [c. Ro.]

B. K a n to n  T h u r g a u . Geschlechterfam ilie der S tad t 
K onstanz. — G e b h a rd  erbte 1397 als Enkel m ü tte r
licherseits des S tad tam m anns Ulrich H abk das Amt 
eines bischöflichen A m m anns der S tad t und 1401 die 
Burg K achel im See bei G üttingen und kaufte  1409 die 
Veste Moosburg bei G üttingen m it den Vogteien zu 
L andschlacht, U ttw il und Kesswil um  1860 fl. von den 
Erben des A lbrecht von Landenberg. —  Vergl. Pup. 
Th., Beilagen II , 75 und 77. [Sch.]

C. K a n to n  Z ü rich . — 1. J o h a n n e s ,  Chorherr in Em- 
b rach  1379, als der I I I .  dieses Nam ens P ropst anfangs 
1384, t  23. iv . 1409, herzoglich-österreichischer K aplan. 
— Vergl. H oppeier : Kollegiatstift S . Peter in  Embrach 
(in M A G Z  X X IX ). —  2. J o h a n n e s ,  Besitzer von 
Schloss und H errschaft A ltikon, Bürger der S tad t Zü
rich 1458. [C. B.l

E H R A T .  Bürgerfam ilie von Wil (K t. St. Gallen), 
daselbst seit 1504 nachw eisbar, ursprünglich Erhart .— 
R ü e l i i  E rh art, der Schm id, zu Gossan 1431. —  1. 
J o h a n n  K a r l  E rh art, H ofam m ann zu Wil 1693. — 
2. J o s e p h  N i k o l a u s  E h ra th , * 1746, stift-s t. gallischer 
Fiskal 1772, Lehenvogt 1774, Vogt zu N eu-R avensburg 
1789, B evollm ächtigter des Stiftes beim Frauenfelder 
Spruch vom  18. iv. 1797 betreffend das Landessiegel, 
Begleiter des Abtes Paukraz  Vors ter 1798 in W ien und 
bei der R ückkehr nach  S t. Gallen 1799. —  3. J o s e p h  
A l f r e d ,  1844-1909, P riester 1868, Lehrer an der Real
schule in Sargans 1868, in R orschach 1870, Religions
lehrer am  kan tonalen  Lehrersem inar seit 1879, P farrer 
an der S tra fan sta lt St. Jak o b  seit 1881, kan tonaler 
E rziehungsrat 1891-1898. —  Vergi. UStG  V, 626. — 
Stiftsarchiv . — L L H . —  B aum gartner : Gesch. des 
Kts. St. Gallen I. —  St. Gail. N bl. 1910, p. 43. [J.M.]

E H R E N B E R G ,  K a r l  F e r d i n a n d  von.  A rchitekt, 
* 25. v i i .  1806 in Halle a. S., kam  1830 nach  Zürich, 
wo er 1833-1834 als Professor an  der k au t. In d u strie 
schule und seit 1833 zugleich als P riv a td o zen t für 
angew andte M athem atik und  B aukunde an  der Uni
v e rsitä t w irk te. H ier begründete er seine Zeitschrift 
fü r das gesamte Bauwesen (Zürich 1836-1844) und 
regte die S tiftung  des Schweiz. Ingenieur- und A rchi
tek tenvereins an, der am  24. i. 1837 in A arau sich 
konstitu ie rte . E. verfasste ferner ein Baulexikon  
(Frankf. 1840) und erstellte  1836 das R athaus in 
Glarus (m it dem Flecken abgebrannt 1861) und den 
bischöfl. Palast in S itten  1840. 1836 wurde ihm  das 
B ürgerrrecht von Riesbach bei Zürich geschenkt. f  9. 
iv. 1841. — Sein Sohn — F e r d i n a n d .  * 1833, wurde 
1857 P farrer in Greifensee ; f  1866. — S K L .  —  Thiem e : 
A llg. Lex. 10. — Wyss : Hochschule Zürich 1833-1883, 
p. 19, 42. —  W irz : Etat. [H. B r u n n e r . ]

hbls  u i  —  1 Ju li 1924
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E H R E N B O L G E N ,  früher E R C H E M  B O L D  I N 
G E N  (Kb. L uzern, A m t H ochdorf, Gem. Röm ers- 
wil). W eiler ; Erchemboldingen  1173; Sitz eines freien 
B auerngeschlechts. —  Vergleiche A r t . E i i r e n b o l -  
g e r .  [p. X. W.]

E H R E N B O L G E R .  Luzerner Fam ilie (V o n  E r c h e m 
b o l d i n g e n ,  E r e n b o l d e r ,  E h r e n b o l l i g e r ) ,  die vom  
Hofe Ehrenbolgen (Erchem boldingen) s tam m t. — K o n 
r a d ,  Zeuge 1321. — C u n i ,  R ich ter zu Ludigen 1415. — 
E in E r e n b o l d  is t 1481 Schultheiss zu Sem pach. — 
P e t e r ,  U n tervog t zu H itzk irch  1486-1495. —  J a k o b ,  
R ich ter zu H ohenrain  ca. 1550. —  R. D ürrer in J S G  
1910, 47. [P. X. W.]

E H R E N D I N G E N  ( O B E R -  und U N T E R  ) (K t. 
A argau, Bez. B aden. S. GLS). Zwei Dörfer und zwei 
polit. Gem., die zusam m en die K irchgem . E h ren d in 
gen bilden. Die K irche steht, in Ober- E . Aradingen  
1040, im  H absburger U rbar Obern Eredingen  und  N ider 
Erendingen. Das K loster S t. Blasien besass im frühen 
M itte la lter h ier G rundbesitz. 1415 kam  E . an  die 
Eidgenossen und  zur « Grafschaft. » B aden. Ober- und 
U nter- E . sind in zwei Gem. geteilt seit 1825. Zur Gem. 
U n te r-E . gehört auch Tiefenw aag. [D. S.]

E H R E N F E L D ,  ALEXANDER, Dr. phil., * 28. VIII. 
1869 in Pressburg , Bezirkslehrer in Olten 1898, m achte  
sich verd ien t als F ö rderer der K unst fü r das Volk ; 
P riv a td o zen t in Zürich 1903, B ürger von Zürich, t  in 
O lten 7. XII. 19 1 9 .— Meyer von K nonau : Festschrift 
Universität. [J. K.]

E H R E N F E L S  (K t. G raubünden, Bez. Heinzenberg, 
Kreis Domleschg. S. GLS). B urgruine zwischen Thusis 
und  Sils. 1257 Herinfels, also Fels des Hero, des K äm p
fers. Nach anderer E rk lä ru n g  w äre dieser B urgnam e 
aus dem  rom . A ira , E ra , la t. Area  ( =  Ackerfeld, 
Ackerzeile) en ts tan d en . Die Burg w ar Besitz des gleich
nam igen Edelgeschlechtes und wurde von diesem  noch 
im  17. Ja h rh . bew ohnt. 1492 ging sie w ahrscheinlich 
schenkungsweise an  das K loster K atzis über und bis 
A nfang des 19. Ja h rh . soll sie noch bew ohnbar ge
wesen sein. [A. M.]

E H R E N F E L S ,  von.  R ätisches Edelgeschlecht. 
W appen : in R ot drei silberne Forellen m it goldenen 
Flossen. Dass dieses Geschlecht, von einem gleichnam i
gen in  D eutschland ab stam m t, ist eine unglaubw ürdige 
N achrich t des B enedik tinerpaters und Genealogen Ga
briel Bucelinus in W eingarten . Die rä tischen  R itte r 
dieses Nam ens erscheinen u rkundlich  erstm als 1343. 
Ih r  S tam m  ging schon frühe in denjenigen der R itte r  
von Schauenstein auf. N ach Verschm elzung der beiden 
Geschlechter n an n ten  sie sich bald von Ehrenfels ge
n a n n t Schauenstein, bald von Schauenstein genannt 
Ehrenfels. —  Vergl. K raneck : Ritterburgen. [A. M.1 

E H R E N S B E R G E R ,  E H R E N S P E R G E R .  —  I.
Altes Geschlecht der ehemaligen 
Gem. O berw in terthur, schon 1416 
bezeugt. 1459 war R. E rensperg 
U n tervog t desäussern  Am tes K iburg. 
Das Geschlecht ha t seinen Nam en 
vom  abgegangenen Hofe Erisperg 
in R ussikon. W ap p en : von R ot mit 
goldenem  M ühlerad, darüber zwei 
grüne dreib lätterige  Kleezweige. — 
[J. PeicK.] — Die E. trieben  h a u p t
sächlich das Müllereigewerbe. Sie h a 

ben sich in der ganzen Schweiz ve rb re ite t und sind 
seit 1574 auch in Zollikon am  Zürichsee genann t. — 
SAMUEL, in  O berw in terthur, * 1601, Müller, Ehegaum er 
und S tu ckhaup tm ann . — U l r i c h ,  K antonsrich ter in 
der H elvetik  bis 1802, des Grossen R ats 1803-1805. — 
Vergl. Nüesch und  B ruppacher : Das alte ZolHlcon. — 
Gell. M itteilung von L ehrer K onrad E. in Zürich. —
II. Geschlecht in der S tad t W in te rth u r. Am 6. x i. 1319 
erscheint der Erisperger als B ürger dieser S tad t. E r 
w ird auch im  Habsburg. Urbar g enann t. N ach Troll : 
Gesch. W interth. V II, 14, soll das Geschlecht 1400 
erloschen sein. — Vergl. UZ  10. — QSG  X IV  1, p, 
332. — [H. B r u n n e r . ]  —  II I .  Geschlecht in der S tad t 
Zürich. E inbürgerungen von O berw in terthur und 
D ickbuch her 1603 und 1608. — K eller-E scher : 
Prompluar. [F. H.]

E H R E N Z E L L E R  (früher E r o z e l l e r ) .  Fam ilien
nam e im st. gallischen F ürsten land  
und in der S tad t St. Gallen. Die 
Fam ilie s ta m m t vom  Hofe Ehrenzell 
oder E rhardzell beim  K loster G la tt
burg (Gem. O berbüren). W appen  : 
in Blau ein rotes, in der M itte 
offenes Zelt, D ach ro t, Fahne ro t, 
Z eltbahnen ro t und Silber 5 m al ge
stre ift, au f grünem  W iesengrund. In 
der R eform ationszeit zog J a k o b  E., 
gen. « L auri », in die S ta d t St. 

Gallen und w urde der S tam m v ate r der p ro te s ta n ti
schen E ., w ährend die E . von O berbüren katholisch  
blieben. Die städ tischen  E. gingen im  18. Ja h rh . 
zur L einw andindustrie  und dann zur M usseline-Fabri- 
k a tion  über und bekleideten häufig städ tische  A em ter.
—  1. A m b r o s iu s ,  1762-1831, Chef der st. gall. T ruppen 
an  der Grenzbesetzung 1793 und  des H ilfskorps nach  
B ern 1798 ; helvetischer O berkom m issär 1798-1803, 
O berstlieu tenan t der Standeslegion, Mitglied des Be
zirksgerichts, des S tad tra tes  und des Grossen R ates. — 
2. J o h a n n  A n t o n ,  1807-1860, Dr. ju r ., V erhörrichter 
(S taatsanw alt), des Gr. R ats , P räsiden t des Bezirksge
rich ts. —  3. P e t e r ,  1798-1847, D iakon und  A rchivar, 
einer der Führer der liberalen Bewegung der R egene
ra tionszeit in der S ta d t S t. Gallen, Mitglied des O rts
verw altungsrats , des Gr. R ats , leitete  neben L andam 
m ann B aum gartner den Erzähler ; zu le tzt S ta a ts 
a rch ivar ; H erausgeber der Jahrbücher der Stadt St. 
Gallen (1823-1832 und 1835-1842). —  4. D a n i e l ,  1788- 
1849, Maler und R adierer, illu strierte  u . a. geschicht
liche W erke. — Vergl. Stemmatologia San Gallensis 
(S tad tb ib i.). — W artm ann  : Industrie und  Handel des 
Kts. St. Gallen I. —  St. Galler N bl. 1899 und  1923. — 
D ierauer : Die Kantonsschule S t. Gallen. — S K  L. — 
Bürgerbuch der S ta d t S t. Gallen. [W. E.]

E H R H A R D .  Siehe E r h a r t .
E H R H A R D T ,  J a k o b ,  von Meilen, * 31. III. 1863, 

Dr. m ed. vet., ord. Professor der T ierheilkunde an der 
U n iversitä t Zürich seit 1902 ; O berst ; Verfasser von 
D ie'H undsw ut (1900) und Die Krankheiten des H aus
geflügels (2. Aufl. 1902). —  S Z G L .  [H. Br.]

E H R I S M A N N .  — I. Geschlecht der Gem. Gossau 
und ehemals Russikon, schon 1463 u n te r  dem  N am en 
E nism an  zu R ussikon bezeugt, von wo es sich vor 
1500 auf den H of T ägernau bei Gossau verzw eigte.
—  [J. F r i c k . ]  —  II . B ürger von Zürich 1542 m it J a k o b ,  
dem  Schneider, von T ägernau, Z unftm eister der Schnei
dern auf W eihnachten  1570, A m tm ann zum  F ra u 
m ünster 1572, j- 1574. — Das Geschlecht erlosch 1738.
—  L L . — K eller-Escher : Promptuar. [H. Br.]

E H R L E R .  I. L andleute  der L andschaft K üssnach t
(Schwyz), zwei Linien, von denen die eine von Schwyz, 
die andere aus Schwaben stam m t. 1573 wird das Ge
schlecht in das Genossenrecht zu H altikon  aufgenom 
m en. — Melchior, Jo h . Caspar, Jos. Melch. und  dessen 
T ochter Anna w urden am  1. v . 1798 von denein fallen
den Franzosen erm ordet. Das Geschlecht stellte  der 
L andschaft bishin eine bedeutende Anzahl R a tsherren , 
R ich ter und 2 A m m änner. —  Vergl. Jah rze itb u ch  K üss
n ach t. —  A llm eindakten. —  R atsprotokolle. [Al. T.]

I I .  L andleutegeschlecht des K ts. u. Bez. Schwyz, ene- 
m als im  A ltv iertel und im  Neuviertel 
eingeteilt. E h r l e r  ( E r l e r ) .  W ap
pen : in R ot ein grüner Baum  
(Erle) au f grünem  Dreiberg, beseitet 
von zwei silbernen K reuzchen. 
H a n s ,  t  zu M alignano 1515. —  1. 
W e r n e r ,  M agister der freien K ünste. 
P fa rrer zu A rth  um  1490, Dekan des 
V ierw aldstä tterkap itels 1516 -1517. 
— 2. W o l f ,  H au p tm an n  in franzö
sischen D iensten 1537, b ekann ter 

Reisläufer. — 3. G e o r g ,  des R ats , Siebner der A ltv ier
tels 1580, G esandter zur Jahresrechnung  nach  Lauis 
und Luggarus 1581. — 4. G e o r g ,  des R ats , L andvogt im 
Gaster 1604, t  27. x . 1627. — 5. F r a n z ,  Sohn des 
V orgenannten, H au p tm an n  in sardinischen D iensten, 
L andvogt im M aienthal 1652, L andessäckelm eister 1660,
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L andvogt im Thurgau 1664, L an d ess ta tth a lte r 1668, 
L andeshaup tm ann  der March 1679, L andam m ann  1670- 
•1672, 1678-1680, 1686-1688, t  5. v. 1690. —  6. J o s e f  
F r a n z ,  Sohn des V orgenannten, L andeshaup tm ann  zu 
W yl 1688, Landvogt im  G aster 16921 L andessäckel
m eister 1698, L an d ess ta tth a lte r 1709, L andam 
m ann, 1711-1713 Geheimer R a t und H aup tm an n  des 
Bischofs von Basel, t  6. i. 1723. — 7. J a k o b  R u d o l f ,  
Sohn des Vorgen., des R ats , L andvogt zu Mendrisio 
1716, U znach 1726, H aup tm an n  in sardinischen Dien
sten , f 9. v . 1745.— 8. J o s t  D o m in ik ,  B ruder des Vor
gen., Dr. m ed. et p h il., * 1698, L an d ess ta tth a lte r 1751, 
L andam m ann 1753-1755, T agsatzungsgesandter 1755, 
1758, 1760, 1762, t  25. v m . 1771. —  9. K a r l ,  O berst 
und R egim entsinhaber in spanischen D iensten, t  
9. in .  1789 in Barcelona. — Vergl. M. D ettling  : Schwyz. 
Chronik. —  A S I. —  L L .  —  M H V S .  [M. D.]

I I I .  t  U rner Landleutengeschlecht, E r l e b ,  das im  15. 
und 16. Ja h rh . in A ltdorf und Silenen sesshaft w ar. — 
J o s t ,  in A ltdorf, L andvogt im T hurgau 1480-1482, Tag
satzungsgesandter 1480 und  1482, Zeuge 1491. —  Vergl. 
Jah rze itb u ch  Silenen. —  P farrarch . A ltdo rf: Nekrolo- 
gium  der B ruderschaft zum Grysen. — AS I I I ,  1. — 
Cfr. 70, p. 301. —  Nbl. von TJri 1909, p. 51. —  Z S K
IV, 278. [J. M., A.]

E H R S A M .  A ltes Geschlecht der Gem. VVeiningen 
(K t. Zürich), das schon 1362 bezeugt ist. —  J a ic o b  
war 1580 E insiedler-A m m ann daselbst. E inbürgerungen 
in Zürich 1401-1567. — Vergl. Ringholz : Gesch. des 
Benediktinerstiftes Einsiedeln  I, 250 f. [J. F r i c k . ]  

E I C H  (Kt .  Luzern, A m t Sursee. S. GLS). Dorf, 1106- 
1132 Eiche. W appen : Schwarze 
Eiche m it grünen B lä tte rn  und gel
ben F rü ch ten  in W eiss. A ltertum s
funde sind in der Gegend von der
neolithischen Zeit ab  bis zu den
G rabhügelfunden aus der Zeit der 
frühen  V ölkerw anderung gem acht 
w orden. Das K ollatu r- und P a 
tro n a tsrech t s tand  um  1300 der 
H errschaft Oesterreich zu, seit 1474 
den V III  a lten  O rten als Lehens

herren  der S. N iklauspfründe au f dem Stein zu Baden. 
Auf ein Gesuch von Luzern von 1552 w urde es am  8. vi. 
1567 an Luzern abgetre ten . Das Tw ingrecht w ar von 
Anbeginn an  durch  den P farrer ausgeübt und 1423, 
1466 und 1544 b estä tig t worden. Da die P farrei aber 
in der hohen und n iedern G erichtsbarkeit Luzerns lag, 
die T w ingherrlichkeit des P farrers aber im m er m ehr 
Schw ierigkeiten begegnete, ersuchte Luzern die Tag
satzung um  U ebergabc des Tw ingrechtes, welchem 
Gesuch am  12. x n . 1559 entsprochen w urde. Die ä lteste  
K irche w ar von Holz ; N eubauten  von 1489 und 1807- 
1808. Der F ischreichtum  des angrenzenden Sees ist 
seit dem  Jah re  1173 (E icke cum p iscina) erwiesen. Von 
A lters her h a tte  E . die A bgabepflicht von Fischen an 
B erom ünster und Einsiedeln. Anlässlich des B auern
krieges 1653 m achten  viele B auern von E. eifrig m it und 
bedroh ten  die dem  R a t von Luzern treu  gebliebene 
S tad t Sem pach. E iner der H aupträde lsfüh rer war 
Am m ann Gassm ann von E ., welcher zufolge m ächtiger 
Fürsprache vor dem K riegsgericht straflos ausging. 
T aufregister seit 1589, Ehe- u. S terbereg ister seit 1661. 
—  Vergl. A S I. — Gfr. 18, 60. U rkunden und A kten im 
S taatsarch . Luzern. [P. X . W.]

E I C H ,  E YCH ( IM) .  Diese Fam ilie h a t ihren Namen 
vom  W eiler im  Eich un terh a lb  Zeneggen (K t. Wallis) 
und ist a lt in Visp. — 1. N i k o l a u s ,  von Visp, K astlan  
1538, 1544 und 1554 ; Z endenhauptm ann von Visp 
1545, Landvogt von M onthey 1544, L andeshauptm ann  
1556, 1557 und  1562-1563, t  1574. — 2. N i k o l a u s ,  
von Visp, Landvogt von St. Maurice 1613, B annerherr 
1619, K astlan  von Visp 1622, 1631 und 1634. — F urrer
I I I .  — Lokale Archive. [D. I.]

E I C H ,  von.  I. Die ä ltesten  T räger des Nam ens er
scheinen als D ienstm annen des Hauses H absburg  : 
R u d o l f ,  R itter, 24. v. 1258 ; J o h a n n  1282, 1302 (R it
ter sel.). Dessen T ochter A g a t h a  ist 1302-1329 Priorin  
in  N euenkirch. Die von E . werden u . a. den Meierhof 
und die K ollatu r zu Eich innegehabt haben. —  II .  A n

dere Persönlichkeiten dieses Nam ens tre ten  als K auf
leute im  In- und Ausland und als M agistraten  auf, so — 
U l r i c h ,  Schultheiss 1340. —  L u d w ig ,  A m ann 1388- 
1391, Schultheiss 1389 und  1392. —  É l s a ,  Aebtissin 
zu Ebersecken 1420. —  Vergl. Gfr. 18, 86 f. —  U rk. u. 
A kten im S taatsa rch . Lnzern. [p. x. W.I

E I C H ,  Z U R .  Siehe Z u r  E ic i i .
E I C H B A C H .  Abgegangene L andleute der L and

schaft K üssnach t (Schwyz). H ans und P e ter f  1422 bei 
Beilenz ; Jak o b  f  1515 bei M arignane. —  H a n s ,  Am
m ann 1498, O berster H au p tm an n  der Schwyzer 1499. 
— B a l t h a s a r ,  Schreiber und  U n tervog t, erhielt 
1585 von der Landsgem einde N idw alden das L andrecht 
geschenkt. Das Geschlecht stellte  der L andschaft 4 
Schreiber und 4 A m m änner. Der letz te  —  W a l t e r ,  
ist S tifte r der sog. E idgenossen-Jahrzeit (1594-1598), 
t  1663. — Vergl. QSG. — Rhätia  1869. — D ettling  : 
Geschichtskalender 1907, 1909, 1911. —  Jahrze itbuch  
K üssnacht. —  U rkundensam m lung K üssnacht. — 
Landleutenprotokoll Obwalden. [ A l .  T r u t t m a n n . ]  

E I C H B E R G  (K t.B ern , Bez. Thun, Gem. Hetendorf. 
S. GLS). Landsitz  der Fam ilie von Fischer bei H eten
dorf, 1790 nach  in Paris angefertig ten  P länen erbau t. 
Zwischen dem  Eichberg und U etendorf liegt der R itt
stein , der schon 1396 seinen N am en einem  G rundstück 
gab. H ier soll nach  der Volkssage in  u n b ek an n ter Zeit 
eine Schar gegen die Burg von Thun ziehender F rei
burger von den Bewohnern überfallen und  aufgerieben 
worden sein. Der Landsitz  E . w ar 1832 ein M ittelpunkt 
der konservativen  Bewegung gegen den Um schwung 
von 1831 und w urde deshalb das Ziel einer verfehlten 
m ilitärischen E xpedition  zur Gefangennahm e des da 
m aligen G utsherrn  K arl Ferd inand  von Fischer, eines 
eifrigen Anhängers der a ris tokratischen  R estau ra tions
versuche. 1923 ging das Gut in andere H ände über. — 
Kieser : Bern. Landsitze. [ E .  B.l

E I C H B E R G  (K t. St. Gallen, Bez. O berrheintal. 
S. GLS). Dorf, polit, und  Ortsgem einde. 891 wird es 
u n ter dem Nam en Hermentines als besonderer Bezirk 
(specialis terminus) bezeichnet, der dam als noch nicht, 
wie die m eisten ändern  linksrheinischen Ansiedelungen 
des Rheingaus, im Besitz des K losters St. Gallen war. 
Der rätorom anische Nam e, den Th. S ch latter (St. Gal
lische Romanische Ortsnamen I, p. 17) als « Bergacker » 
deu te t, h a fte te  noch 1404 in der Form  Erm entis an 
einem Teil des Hofes E . ; der alam annisehe Name 
lau te te  1315 Aichberg, spä ter häufig auch Aitberg. 
Die O rtschaft war an  das K loster St. Gallen überge
gangen und bildete ursprünglich  einen Teil des grossen 
Hofes A lts tä tten . Aber da der A bt schon frühe die 
niedere Vogtei zu E. von derjenigen A itstä tten s tren n te  
und sie an die H erren von Ram s wag verlieh, von denen 
sie sp ä ter als K losterlehen auch  noch in andere H ände 
überging, löste sich E. im  15. Ja h rh . vom  alten  Verband 
ab  und bildete einen eigenen H of m it eigenem A m m ann. 
Die niedere G erichtsbarkeit fiel schliesslich wieder an 
die Abtei zurück und w urde neuerdings m it derjenigen 
A itstä tten s vereinigt. Die grosse M ehrheit der E in
w ohnerschaft t r a t  zum  evangelischen Glauben über, 
trenn te  sich 1713 kirchlich von A lts tä tten  und bildete 
eine eigene Pfarrei, nachdem  m an auch eine eigene 
Kirche e rbau t h a tte . Am 2. v i i .  1803 w urde E . der poli
tischen Gem. O berriet zugeteilt, aber schon am  19. Ju li 
zusam m en m it U nter-K obelw ies und H ard  zu einer 
eigenen polit. Gem erhoben. 1833 löste m an diese beiden 
W eiler von E. ab  und teilte  U nter-K obelw ies der Gem. 
A lts tä tten  und H ard  der Gem. O berriet zu. Bevölke
rung  : I860, 879 Einw . ; 1920, 756. — UStG. — B utler : 
Gesch. des st. gall. Rheintals (in M V G  36). — St. Galler 
Nbl. 1922. —  Chronik von Altslütten , hgg. von der 
«R heintaler-B uchdruckerei» . —  W yssm ann : Rechts- 
gesch. des St. Gail. Rheintals (1922). [Bt.j

E I C H B Ü H L  (K t. Bern, Am tsbez. T hun, Gem. Hil
te rfin g en .: S. GLS). Frühgerm anische Reihengräber 
wurden festgestellt au f dem Seebühl bei H ilter fingen, 
wo je tz t das Schloss Hünegg s teh t, was auch V eran
lassung zu der Nam engebung «Hünegg» wurde, sowie 
im benachbarten  E ichbühl, wo der bernische A ltertum s
forscher G. von B onste tten  seinen W ohnsitz h a tte . In 
diesen F lachgräbern  kam en Skram asaxe, bronzene
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K nöpfe, Messer und  silbertausch ierte  G ürtelschnallen 
vor. —  Vergl. E. von Feilenberg : Das Gräberfeld von 
E lisried  (in M A  GZ X X I, H eft 7, p . "201 f). [0. T.]

E I C H E L N  K R I E G .  Spöttische B ezeichnung für 
eine S tre itigkeit betreffend das R ech t der Eichellese in 
den ziirch. S tifts W aldungen 1647. —  S I. [H. Br.]

El  C H E N B E R G  E R .  Fam ilien Eichiberg sind schon 
1359 im  W ynen- und  Seetal nachgewiesen, die noch um  
1700 das gleiche W appen fü h rten  wie die f  Fam ilie von 
Eichiberg  in B rem garten , obschon ein sicherer Zu
sam m enhang n ich t nachzuw eisen ist. 1550-1575 lebten  
in der P farre i R einach 23 Fam ilien Eichenberger. 
U ntervög te  zu Beinwil w aren : J o g g i, 1695, 1716-1726 ; 
R u d o l f ,  1726-1745 ; H a n s ,  1751 ; H a n s  R u d o l f  und 
R u d o l f  nach  1750. —  Merz : Gesch. der Fam ilie  
Eichenberger. [H. Tr.]

E I C H E R .  Fam ilien der K te . Bern u. Luzern.
A. K a n to n  B e r n . L andgeschlecht in den früheren 

L andgerichten  Seftigen und Konolfingen. — K o n r a d  
Eicher oder E ichacher, von Steffisburg, Führer der 
harnischen W iedertäufer, w urde am  21. ir. 1530 h in
gerich tet. —  Actensammlg. z. Geschichte der bern. Re
form. [E . B.]

B. K a n to n  L u z e r n . Fam ilie aus dem  E ntlebüch , 
14.-19. Ja h rb . — H e i n r i c h ,  Landessiegler des E ntle- 
buch 1669. — Vergl. Gfr. 16 und 17. [p. X. W.]

E I C H H O L Z E R .  Geschlecht der Gem. Langnau 
(K t. Zürich), das seit 1534 d o rt bezeugt und  je tz t  auch 
inO benachbarten  Thalwil ve rb re ite t ist. Das Geschlecht 
s tam m t jedenfalls vom  Hofe Eicliholz, je tz t  Eichhof, 
in der Gem. B ergdietikon (K t. A argau). [J. Frick.]

E I C H H O L Z E R ,  A n d r e a s , * 7. V III. 1799 in L u te r
bach (K t. Solothurn), stud ierte  in  Solothurn  und Rom, 
P rieste r 1826 ; Feldkaplan  in  Neapel 1826-1848, B eicht
v a te r der Königin M aria und Erzieher der Prinzessin 
von Salerno ; reiste  in E uropa und im  Orient; K enner 
des A rabischen und K optischen, w ar schriftstellerisch 
tä tig , leb te  seit 1848 gelehrten Forschungen, f  6. II. 1861 
in  G aeta. — Schm idlin : Kirchensätze I I ,  254. —  
L e o d e g a r , von B rem garten , C horherr von S t. Urs 
S o lo thurn  1555-1584, F reund  der W issenschaft und der 
K ünste . [J. K.]

E I C H H O R N .  Fam ilien der K te . A argau, S t. Gallen, 
Schwyz und Uri.

A . K a n to n  A a r g a u . —  P. A m b r o s iu s , * 1758 in 
W islikofen bei K aiserstuh l, B enedik tinercap itu la r in St. 
B lasien 1779-1807, dann zu St. P au l im  L av an tta l 
(K ärn ten ), f  daselbst 1820, Verfasser des Episcopa- 
tus Curiensis (1797). —  Vergleiche M ülinen: Prodro- 
miis. [F. W .]

B. K a n to n  S t. G a llen . Fam iliennam e, der zuerst 
im  un tern  Poggenburg nachw eisbar ist. Die E . waren 
Bürger zu L ichtensteig, sp ä ter in W il (heute d o rt aus
gestorben), — 1. H ans A ichhorn ist A m tm ann des 
G rafen D onat von Poggenburg zu L ütisbu rg  1394. Sein 
Siegelwappen : sitzendes E ichhorn. —  2. B u r k h a r t  
Aichhorn, Schultheiss zu L ichtensteig 1480. —  UStG.
— Gm ür : Rechtsquellen I t .  — [Bt.] —  3. P e t e r ,  von 
W yl, B enediktiner und D ekan in S t. Gallen, wurde 
am  5. II. 1550 von den katholischen O rten, die der 
Meinung w aren, der K onvent W ettingen  besitze keinen 
tauglichen M ann fü r die A btw ürde, dem K loster W ettin 
gen als A bt aufgedräng t, haup tsäch lich  au f A ntreiben 
des Aegidius Tschudi, L andvogtes in B aden. Die Kon- 
ven tua len  p ro tes tie rten  gegen diese W ahl, doch w urde 
er w iderrechtlich, wie die Mönche sagten , vom  Bischof 
von K onstanz und endlich nach vielem  D rängen von 
Seiten der katholischen O rte im  Septem ber 1550 auch 
vom  Abte von C iteaux b es tä tig t. Als A bt fü h rte  er 
den Nam en P e t e r  I. E ichhorn von Wyl und war Abt 
vom  4. il. 1550-14. v i. 1563. E r w urde in  E insiedeln 
begraben, wo sein B ruder F ü rs ta b t war. — 4. J o a c h im , 
B ruder des vorgenannten , A bt von Einsiedeln 1544- 
1569. —  Vergi. P . Dom . Willi : Das Cistercienser Stift 
Wettingen. —  A lbum  Wettingense. —  L L . [0. Z.]

C. K a n to n  S c h w y z . Altes Schw yzergeschlecht im 
A rtherv ierte l. Wappen : in R ot ein E ichhörnchen auf 
grünem  Dreiberg. — 1. K a spa r , 1655-1737, R atsherr.
—  2. J o s e f  L e o n h a r d ,  Landschreiber, t  19. v. 1710.
—  3. J o s e f  M e i n r a d ,  1708-1754, R atsh err 1737, Sieb- ,

ner 1747. —  4. R oman, von Schwyz, * ca .1736, P fa rrer 
in M orschach 1767, in  Schwyz 1771. Zum  bischöfl.

K om m issar e rn an n t, entzog er sich 
diesem A m t und ging nach  Rom , 
k eh rte  irrsinnig  zurück  und  w urde 
wegen freim ütigen Aeusserungen 
gegen die Regierung 40 W ochen 
lang im  Spital gefangen gehalten , 
t  in Schwyz 24. vi. 1793. —  5. 
K a r l ,  * 4. XI. 1844 in Schwyz, 
Schriftsteller, R ed ak to r des F rem 
denblatt in  Luzern, des Waldstätter 
Wochenblatt 1876 - 1878, der W in- 

terthurer Nachrichten 1879-1889 und  des Eidgenossen  
in Luzern  1889-1894. Verfasser von G edichten, Volks
schauspielen und Erzählungen, u. a. Hagröslein  (1896) ; 
Bergkristalle (1906).—  Vergl. LL. —  H ardung  : Schweiz . 
Literaturkalender 1893. —  B rüm m er : Lexikon. —  F . 
D e l!ling : Biogr.-geneal. Notizen  (Ms.).— M. D ettling  : 
Gesch. u. Stat. der Gem. Schwyz im  19. Jahrh. (Ms.). [D.A.]

D. K a n to n  U r i .  EICHHORN, E i k o r n .  A usgew andertes 
U rner Geschlecht. A r n o l d  und  C o n r a d  sind Zeugen 
beim  Friedensschluss Uris m it Engelberg 11. v m . 1275.
—  1. J o h a n n ,  Landw eibel und Ratszeuge 1407, G esand
te r  nach  K onstanz 1415, w urde 1421 m it der päpstlichen  
E xkom m unikation  belegt. —  2. P e t e r ,  von Sisikon, 
e rkauft 1541 das L andrech t in Schwyz, der le tz te  in 
Uri. — vlS I. —  Gfr. 7, p. 162 ; 42, p. 57 und  76. —; N bl. 
von Uri 1909, p. 14, 2 6 .—  D ettling  : Chronik. —  Jahv- 
zeitb . A ttinghausen  und S chattdorf. [J. M ü l l e r ,  A.]

E I C H H O R N ,  G u s t a v ,  Physiker, * 1. X II. 1867 in 
Düsseldorf, Dr. phil. in  Zürich 1901, seit 1905 d auernd  
in Zürich. W issenschaftlicher B eira t der G esellschaft 
Telefunken in Berlin ; fü r die A usbreitung  der R ad io 
technik  lite rarisch  t ä t i g . —  S Z G L . [H . B r.]

E I C H H O R N , J o a c h im ,  * 1578 zu Bellheim bei Speier, 
fahrender Schüler. 1600 m achte  er eine W allfah rt in 
den R anft, wo er sich zu bleiben entschloss. P riester 
1602, K aplan  im R anft bis 1612, in St. N ielaus (K erns) 
1619, nachdem  er inzwischen K aplan  in Sarnen und 
Hergiswil gewesen, resig. 1656, f  in Kerns 1658. E r 
veröffentlichte m ehrere Schriften über B ruder K laus, 
B ruder U lrich und Schw ester Cäcilia. Die B ru d e r
k lausenschrift w urde 1613, 14 und 31 n eu g edruck t. E r 
ist der beste B iograph des Bruders K laus in ä lte re r 
Zeit. — Vergl. D ürrer : Bruder K laus. —  K üchler : 
Chronik von Kerns. [Al. T.]

E I C H H O R S T ,  H e r m a n n ,  Mediziner, * 3. m . 1849 in 
Königsberg i. P r., f  26. v u .  1921 in Zürich. Dr. m ed., 
a . o. Prof. in Jen a  1876 und G öttingen 1877, o. Prof. 
der speziellen Pathologie und Therapie und D irektor 
der m edizinischen K linik der U n iversitä t Zürich seit 
N eujahr 1884. V erfasste u. a. das Handbuch der spez. 
Pathologie und Therapie , das in vielen A uflagen und 
U ebersetzungen ve rb re ite t ist. Viele A rbeiten  auch  im 
Korrespondenzblatt fü r Schweizer Aerzte. E hrenm itg lied  
der Gesellschaft der Aerzte des K ts. Zürich 1910. — 
Vergl. S Z G L . —  Schweizer, med. Wochenschrift 1921, 
p. 881 ff. —  N Z Z  1921, Nr. 1 115. [H. B r u n n e r . ]

E I C H I B E R G ,  von,  Fam ilie in B rem garten  ( Kt .  
A argau), die schon 1225 erscheint und zu den M iniste
rialen G raf Rudolfs von H absburg  gehörte. W appen : 
im  Schild eine Eiche au f Dreiberg. —  1. U l r i c h ,  
R atsschreiber von B rem garten  1253-1313. —  2. J o h a n n ,  
1324, t  vor 1374, Mitglied des R ats , dann  fa s t 30 Ja h re  
lang Schultheiss. Dessen Sohn —  3. U l r i c h ,  folgte 
ihm  als Schultheiss, A ltschultheiss 1400, f  1406. Mit 
seinem  Sohne erlosch das Geschlecht vor 1413. E in 
Zusam m enhang m it dem  jetz igen  Geschlecht E ichen
berger ist n ich t sicher nachzuw eisen. —  Vergl. W. 
Merz : Zur Gesch. der F am ilie Eichenberger. — A rt. 
E i c h e n b e r g e r .  —  L L  u n te r  E i c h b e r g e r .  [ h .  r . ]

E I C H L E R ,  M a t t h i a s  G o t t f r i e d ,  Zeichner unci 
K upferstecher, von Meissen, * in E rlangen 1748, kam  
1773 nach Basel, dann  nach  Bern, wo er m it B u n k er 
a rb eite te . S päter begab er sich nach  H erisau , k eh rte  
w ieder nach Bern zurück und  a rb eite te  noch 1818 in 
A ugsburg. —  S K L .  [B .W .]

E I C H  M Ü L L E R .  Fam ilie zu A lts tä tten  (R hein ta l).
— J o h a n n  M ic h .e l ,  F ü h re r der R hein ta le r « Demo-
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k ra ten  » ; zur Zeit der H elvetik  Land am m anii des 
ephem eren F re istaa tes Rh ein Lai Sept.-O kt. 1802, Mit
glied des Grossen R ats im  neuen K t. S t. Gallen 1803. —- 
. I o s e f ,  gen. « Naglersepp », * 1785, b e tä tig te  sich
schon 1813-1814 an  der dem okratischen Bewegung im 
R heintal, dann  w ieder in dem agogischer A rt 1830 ; 
Mitglied des V erfassungsrats (« der D em okrat bis in 
den Tod »), organisierte 13. i. 1831 den revo lu tionären  
Zug der 600 Rhein tal er vor den G rossratssaal in St. 
Gallen (Stöckli-D onnerstag), t  13. m . 1854. — Vergl. 
B aum gartner : Gesell, des Kls. St. Gallen. — St. G aller 
N bl. 1922. — D ierauer im  Centenarbuch (1903). [Bt.]

E I D B E R G  (K t. Zürich, Bez. und  pol. Gem. W in
te r th u r , K irchgem . Seen). Eipereh 1264, im H absburg. 
U rbar Eitberg. E . gehörte zur G rafschaft K iburg  ; Gü
te r  und R echte h a tte n  die H absburger, die von Ma- 
detsw il, die von E ppenste in , die K löster We Hingen und 
Töss. Die angeblichen Burgen in  E . sind bisher n ich t 
nachgewiesen worden. Mit der pol. Gem. Seen w urde E. 
1922 der S ta d t W in te rth u r einverle ib t. Bevölkerung : 
1870, 188 Ein w. ; 1910, 182. — Vergl. UZ. —
M A  GZ 23. [ L .  F ü h r e r . ]

E I D E N  B E N Z .  Geschlecht aus Schorndorf (W ürttem 
berg), das seit 1879 in Zürich v e rbürgert ist. — 
H e r m a n n ,  K aufm ann, 1834-10. i x .  1907, Förderer der 
B estrebungen fü r Sonntagsheiligung, christ!. Jünglings
vereine, Blaues K reuz und  Mission. — Vergl. Eni. 
E idenbenz : Z ur E rinnerung an H. E . — ZW C hr. 1907, 
p. 297 f. [H. Br.]

El  DG E N CESSI SC H E  T E C H N I S C H E  H O C H 
S C H U L E  Z Ü R I C H .  Eine technische H ochschule war 
zuerst im R ahm en von Stapfers « Z entralschule » (1798) 
gep lan t gewesen. 1830 tau ch te  das P ro jek t einer Erw ei
terung der Basler U n iversitä t zur eidg. H ochschule 
au f (De W ette , Troxler). 1832 lud der w aadtländische 
Grosse R a t die K an tone  ein, ihre T agsatzungsge
sand ten  über die Frage der E rrich tu n g  einer schweize
rischen Hochschule zu in stru ieren . Bei der V erschieden
heit der A nsichten kam  eine E inigung n ich t zustande, 
doch regte  die Diskussion zur G ründung oder E rw eiter
ung von A n sta lten  an, von denen die betreffenden 
O rte hofften, sie k önn ten  dereinst als K ern einer 
schweizerischen H ochschule dienen. Bei den B eratungen 
über die B undesverfassung kam  das P roblem  neuer
dings zur Sprache, und  wieder zeigten sich die aller
verschiedensten  A nschauungen. A rt. 22 der Bundes
verfassung von 1848 gab dann dem Bund die Befugnis, 
eine U n iversitä t und  eine polytechnische Schule zu 
errichten . 1851 ernann te  der B undesrat die E x p erten 
kom m ission, welche fü r den Fall, dass n ich t beide 
A nsta lten  gleichzeitig e rrich te t w erden könnten , die 
U n iversitä t fü r dringlicher e rk lärte . Der S tändera t 
war entgegengesetzter M einung. E r nahm  am  4. II. 
1854 das Bundesgesetz b e tr. die E rrich tu n g  einer eidg. 
po ly t. Schule an ; der N a tio n a lra t stim m te  am  7. bei. 
Die A n sta lt, als deren Sitz Zürich bestim m t wurde, 
sollte nach Reglem ent vom  31. v i i .  1854 fü n f F ach
schulen (Bauschule, Ingenieurschule, m echan .-tech
nische Schule, chem isch-techn. Schule und Forstschule) 
und eine VI. A bteilung, zerfallend in 3 Sektionen (N a
turw issenschaften , m ath em at. W issenschaften, lite ra 
rische und s ta a ts  w irtschaftliche W issenschaften) u m 
fassen. In  diese A bteilung gehörten  auch die m eisten 
theoretischen  Vorlesungen der Spezialfächer. Die ganze 
E in rich tung  war so getroffen, dass m anche Kurse und 
Sam m lungen zugleich der U niversitä t d ienten, an der 
auch viele D ozenten zu gleicher Zeit lehrten , sodass die 
M öglichkeit blieb, dereinst durch Vereinigung der bei
den A nsta lten  doch noch die schweizerische Hoch
schule zu schaffen. Die eidg. polytechnische Schule 
u n te rs te h t einem vom  B undesrat ernann ten  Schulrate 
m it einem  im H a u p tam t angestellten  Präsiden ten  (er
ste r P räsiden t : Jo b . K onr. K ern ; e rster Vizepräs. : 
Alf r. Escher). Die vorgesehenen 32 Professuren konn
ten , z .T . dank  der politischen Verhältnisse im  Auslande, 
m it hervorragenden G elehrten bese tz t w erden (J. 
B u rckhard t, R. Clausius, K. Culm ann, A. E scher v. d. 
L in th , Osw. Heer, F. De Sanctis, G. Sem per, F . Th. 
Vischer). Am 16. x . 1855 begann das erste Sem ester, 
dem  ein V orbereitungskurs vorangegangen w ar. Von

Anfang an  m achte  sich bei der in verschiedenen Ge
bäuden  un terg eb rach ten  Schule starke R aum not gel
ten d , w orauf der K t. Zürich durch G. Sem per das 
(noch stehende) G ebäude am  Schinhut errichten  liess, 
dass 1860-1864 bezogen w urde und zugleich der Uni
v e rs itä t diente. Zu gleicher Zeit w urde durch einen 
jährlichen  V orbereitungskurs und V erträge m it den 
Schweiz. M ittelschulen b e tr. die A nforderungen, welche 
an  die in die eidg. po ly techn. Schule übertre tenden  
Schüler gestellt w urden, die V erbindung zwischen die
sen und der polytechn. Schule verbessert, w orauf die 
anfangs stabile  Frequenz zu steigen begann (1855-1856 : 
/1 Schiller, 160 Z uh ö rer; 1865-1866: 5 4 0 ,2 2 1 ; 1875- 
1876 : 725, 289). Schu lratsp räsiden t K appeler (1857- 
1888), der sich um  die Gewinnung tüch tig er L ehrkräfte  
grosse Verdienste erw arb , fü h rte  nach und nach eine 
stä rkere  T rennung zwischen polytechnischer Schule und 
U n iversitä t durch  (V erbot an die D ozenten der po ly
techn. Schule, zugleich an einer ändern  A nsta lt zu 
lehren ; Versetzung der theoretischen Fach Vorlesungen 
aus der VI. A bt. in die Fachschulen usw .). E in neues 
R eglem ent 1866 b rach te  die A bt. VI fü r Bildung von 
Fach lehrern  in m ath em at. und naturw iss. R ichtung, die 
A bt. V I 1 fü r F reifächer (eingeschränkt gegenüber frü 
her) und die A bt. V III  : V orkurs. A bt. V w urde 1871 zur 
land- und fo rstw issenschaftlichen Schule erw eitert ; 1869 
Gesellschaft ehem aliger Po ly techniker gegründet ; 1870 
eidg. K u p fe rstichkab ine tt, 1878 M ilitärabteilung (Sek
tion der V II. A bt.), 1879 eidg. M aterialprüfungs
a n sta lt, 1885 Zentralstelle  für das forstliche Versuchs
wesen, 1886 Schule fü r K ulturingenieure  an der V. 
A bt. eröffnet. Revision des R églem entes 1881 : E rhö
hung des E in tr ittsa lte rs  au f das zurückgelegte 18. J a h r  ; 
V orkurs aufgehoben, K ündigung der V erträge m it 
den M ittelschulen, alles um  das N iveau der Schule 
durch erhöhte A nforderungen zu heben. 1883 ve r
zichtete der B und gegen Zahlung von 450 000 F r. auf 
die gesetzliche B aupflicht des K ts. Zürich gegenüber 
der polytechn. Schule. 1884-1886 neues Chemie-, 1887- 
1889 neues Physikgebäude ; U m bau der B ibliothek 1899- 
1900 (B estand 1857 : 3000 B ände, 1880 : 22 000, 1920 : 
100 000). 1899 neues R eg lem en t: V III . m ilitärw iss. 
A bteilung eingerichtet. 1908 neues R eglem ent m it 10 
Fachschulen : I. A rchitektenschule ; II . Ingenieur
schule (Bau-, Verm essungs- und K ulturingenieure) ;
II I .  M aschineningenieurschule (M aschinenwesen und 
E lektro technik) ; IV . Chemische Schule ; V. P h a rm a
zeutische Schule ; VI. Forstschule ; V II. L andw irt
schaft!. Schule ; VI I I .  A bt. fü r Fach lehrer in M athem a
tik  und  Physik  ; IX . A bt. fü r F ach lehrer in N a tu r
w issenschaften ; X. M ilitärschule ; X I. Allgemeine Ab
teilung (philos. und staatsw issenschaftliche Sektion ; 
m ath em at .-naturw iss. Sektion). S tudienfreiheit : die 
obligatorischen S tudienpläne ersetz t durch N orm alstu
dienpläne ; E rte ilung  des D oktortite ls eingeführt. Aus
sonderungsvertrag  mit. dem K an ton  Zürich ; das ganze 
Gebäude der polytechn. Schule und die gem einsam en 
m ineralogisch-geologischen Sam m lungen kommen an 
den Bund, die zoologisch-anatom ischen an  den K an 
ton. A enderung des Nam ens der Schule : E idge
nössische technische Hochschule (E . T. H .). Grosse B au
ten  1911-1923 : N eubau des naturw issenschaftlichen 
Gebäudes, E rw eiterung des land- und forstw issen
schaftlichen und des H auptgebäudes. F requenz 1885- 
1886 ; 414 Schüler, 356 Zuhörer ; 1895-1896 : 787, 463 ; 
1905-1906 : 1325, 879 : 1915-1916 : 1625, 1284 ; 1919- 
1920 : 2267, 1248 ; 1922-1923, 1524 Schüler. —  Vergl. 
W. Oechsli : Festschrift zur Feier des 50 jahr. Bestehens 
der eidg. Polytechnikums : Gesch. der Gründling... m it 
einer Uebersiclit seiner Entw icklung 1855-1905. — Ge
schäftsberichte des D epartem ents des Innern  (bis 1921 
im Schweizer. Bundesblatt). — A. Lang : Die leitenden 
Gesichtspunkte... des Aussonderungsvertrages... über die 
Hochschulanstallen (1907). —  Alf. Uli : Festschrift... des 
akad. Landw. Vereins an der E . T . H. — Hans Moos : 
Die Lanclw. Schule des E . T . H. [L. F o r r e r . ]

El  DG EN CESSI S C H  E R  G R U S S .  Dieser bestand  
darin , dass bei der Eröffnung einer T agsatzung der 
G esandte jeden Standes stehend die Versicherung der 
Treue, F reundschaft und bundesgenössischen Gesinnung
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ablegte. Diese V ersicherung w urde bei offenen Türen 
in  G egenw art des Publikum s abgegeben. N ach Been
digung der Feierlichkeit t ra te n  die Zuschauer ab, und 
erst dann begann die B eratung  der eigentlichen T ag
satzungsgeschäfte. —  Vergl. Schollenberger : Bundes- 
staatsrecht, p . 89. [H. Tr.]

E I D G E N Ö S S I S C H E R  V E R E I N .  G egründet 6. V. 
1875 und fak tisch  aufgelöst m it dem  E ingang seines 
H aup to rgans, der A llg . Schweizer Zeitung  und der 
V ereinigung der Basler K onservativen  m it den do rti
gen L iberalen 1892. E r w ar eine politische O rganisation 
besonderer A rt, wie die Schweiz eine solche sonst wohl 
n ich t aufzuweisen h a t ; eigentlich m ehr eine Gesell
schaft von Ju n g en  und A lten (m it persönlichem  F reu n d 
schaftscharak ter) als eine P arte i, und die Zahl seiner 
eingeschriebenen M itglieder is t nie in irgend einem 
V erhältn is zu dem  Einfluss gestanden, den er w ährend 
den ersten  zehn Ja h ren  seines B estandes in der schwei
zerischen Politik  ausgeübt h a t.  Die M ehrheiten, die 
er bei G esetzabstim m ungen um  seine Parole sam m elte, 
h a tte n  keine O rganisation und fanden  sich n u r von 
Fall zu Fall, durch  Gem einsam keit der A nschauungen 
in einer bestim m ten  Frage, zusam m en. —  Seine E n t
stehung  ve rd an k te  der Verein den bei den konservativen  
E lem enten  in Basel und Bern obw altenden starken  
Bedenken gegen den durch  die B undesverfassungsent
würfe von 1872-1874 geführten  Vors toss des zen tra listi
schen R adikalism us und  die Versuche, m it der sie 
ausführenden  Gesetzgebung den Einfluss der Bundes
gew alt womöglich noch w eiter zu überm archen . In 
der 1873 gegründeten  A llg . Schweizer Zeitung  h a tte  der 
Ju r is t  und H isto riker A ndr. Heusler am  V erfassungs
en tw urf von 1874 scharfe K ritik  geübt und dam it bereits 
eine gem einsam e geistige A tm osphäre fü r die föderal 
em pfindenden Kreise der deutschen p ro testan tischen  
Schweiz geschaffen. A uf seine In itia tiv e  beschloss dann 
1875 eine V ersam m lung von K onservativen aus Basel, 
Bern, Zürich und N euenburg, das neue Volksrecht des 
R eferendum s gegen die beiden Bundesgesetze betr. 
Z ivilstand und Ehe und das S tim m rech t anzurufen . | 
Die katho lisch-konservative  P a rte i schloss sich der 
Bewegung an  und verband  sich auch sp ä ter noch öfters 
m it der neuen p ro testan tischen  O rganisation zu ge
m einsam en A ktionen. In  der A bstim m ung w urde das 
Stim m rechtsgesetz verw orfen. Der Erfolg fü h rte  zur 
eigentlichen O rganisation der kleinen P arte i im  E id 
genössischen Verein, dessen Präsid ium  der le tz te  Basler 
B ürgerm eister, Carl Felix B u rckhard t, übernahm .

T rotz ih rer sehr m assvoll föderalistisch orientierten , 
aber allerdings entschieden an tie ta tis tisch en  S ta tu ten  
tra f  die neue P arte i sofort au f e rb itte rte  Gegnerschaft, 
und es w urde ihr Jah re  lang alle M öglichkeit gesperrt, 
positiv  in den B ehörden m itzuw irken. U n ter der 
H errschaft der M ehrheitsw ahl blieben ihren tü ch tig 
sten  Führern  lange Zeit die R atssäle  völlig verschlossen, 
ihre zahlreichen E ingaben w urden konsequent ignoriert, 
und ihre Erfolge sind som it in der H aup tsache  durch 
eine Anzahl zu Fall gebrach ter Gesetzesvorlagen be
zeichnet. Der bedeutendste  Erfolg des Vereins war die 
A blehnung des « Schulsekretärs », als des ersten  Ver
suches, die Schule der Gesetzgebung des Bundes zu 
un terste llen . Der Schlag war so gewichtig, dass der 
Versuch seither n ich t w iederholt worden ist. Positiv, 
und zwar zum  Teil sehr energisch, ist der Verein einge
tre ten  für den G otthard-K om prom iss, das Alkohol
m onopol im Zusam m enhang m it der Revision des A rt. 
31 der B. V. und auch fü r die F o rre r’sche Versiche
rungsvorlage. D urch den frühen  H inschied von Carl 
Felix B urck h ard t (1885) und auch  seines Nachfolgers 
im  Präsidium , Prof. W ilh. Vischer (1886), erhielt der 
Verein zwei schwere Schläge, von denen er sich n icht 
m ehr völlig zu erholen verm ochte. Das allm ählige 
Z urück tre ten  der ä lteren  G eneration m it ih rer politi
schen E rfahrung  und die m ehr als früher sich geltend 
m achenden Differenzen des politischen T em peram ents 
in den verschiedenen K antonen  w irkten  unm erklich 
zersetzend au f die frühere Geschlossenheit. Gleich
zeitig h a tte  B undesrat Zemp, dem  m erkw ürdigerweise 
das Erbe W elti’s in der W eiterführung der E isenbahn- 
R ückkaufbestrebungen zugefallen war, einen Keil auch

in die ka tho lisch-konservative  P a rte i zu tre iben  v e r
stan d en . Der V erstaatlichung, diesem w uchtigsten Schlag 
gegen die föderalistische und  an tie ta tis tisch e  Idee, stand  
darum  keine geschlossene P h a lan x  m ehr gegenüber, 
zumal die a ltliberalen  Ostschweizer, durch die voraus
gegangenen Vorgänge bei der N ordostbahn  verärgert, 
ihre bisherige Opposition gegen eine S ta a tsb a h n  au f
gegeben h a tte n . Die V erstaatlichung wurde am  20. It. 
1898 angenom m en, und  dam it w ar das Schicksal des 
eidg. Vereins besiegelt, wenn auch  die le tz te  Sektion 
desselben (Zürich) sich erst 1913 auflöste. Organ des 
Vereins w ährend seines B estandes w aren in Basel die 
bereits erw ähnte  A llg . Schweizerzeitung , in Bern das 
Berner Tagblatt, in Zürich (von. 1889 an) die F reitags
zeitung. Dazu tra ten  nach der Schulsekretär-A bstim 
m ung die vom  Verfasser dieses A rtikels 1883-1916 
zuerst 6 m al, sp ä ter 4 mal im  Ja h r  herausgegebenen 
Schweizerblälter, die als Organ einer A nzahl gleichge
sin n ter F reunde in Zürich die A uflösung des Vereins 
noch einige Jah re  ü b erdauerten . U m  ihres gedrängten  
In h a lts  willen bilden sie eine leicht ben u tzb are  Quelle 
zur K enntnis der konservativ -föderalistischen  An
schauungen in der deutschen Schweiz um  die le tz te  J a h r 
h u n d e rtw en d e .—  Vergl. Prof. W. V isch er: Der E idg. 
Verein 1875-1885. — Die oben zitierten  Schweizer
b lä tte r. [ F .  0 .  P e s t a l o z z i . ]

E I D G E N O S S E N ,  E I D G E N O S S E N S C H A F T .  Als 
Eidgenossen im ursprünglichen Sinne w urden in den 
frühesten  B ündnissen die Teilnehm er am  Bundeseid 
(V ertre ter oder auch  säm tliche erw achsenen m än n 
lichen Angehörigen eines Gemeinwesens) b e trach te t, 
die den Schwur m it aufgehobenen F ingern  zu leisten 
h a tte n . Diese B ezeichnung besch ränk te  sich anfäng
lich keineswegs n u r au f Glieder des Schw eizerbundes. 
Schon im  Frieden m it Luzern vom  15. v . 1252 erw ähnen 
Schultheiss und  B ürger von Bern « unser eitgnoze von 
Burgendon » ; 1295 nennen sie die F reiburger « eitgeno- 
zen », und diese nennen die B erner 1341 so. Der A bt 
von D isentis, die F reiherren  von R äzüns und Sax 
nennen sich 1395 « E itgenossen » und ih r B ündnis 
« E itgenozzenschaft ». K onstanz bezeichnet 1313 Zürich 
als seinen « A itgnossen »,; am  1. v. 1386 schreiben die 
Schw eizerstädte an  ihre F reunde und « E idgenos
sen » von F ra n k fu rt, und  Bern n e n n t 1424 sogar 
den Herzog von Savoyen « E itgenossen ». Schon 
im  Laufe des 14. Ja h rh ., hauptsäch lich  aber nach  den 
B urgunderkriegen, h a t  sich aus den vielen so v e rs tan 
denen « E idgenossenschaften », d. h . den vielfältigen 
B ündnissen der O rte u n te r  sich und  m it ändern , der 
heutige  Begriff der einen E idgenossenschaft gebildet, 
die als s taatliche  Bildung das L and zwischen J u ra  und 
Alpen als ihr E igen tum  in A nspruch nahm , so dass die 
B ezeichnung aus dem  früheren  einfachen R ech tsbe
griff zu einem  geographischen Begriffe w urde. Die ge
m einschweizerischen Form en « E idgnoschaft », « Eid- 
gnosschaft » w urden zum  E igennam en fü r den Schwei
zerbund, sobald dieser dem  A uslande (auch K aiser und 
Reich) gegenüber sich Geltung als eine zu R echt 
bestehende B undesgenossenschaft verschafft h a tte . Das 
hochdeutsche «Eidgenossenschaft » drang erst im  Laufe 
des 18. Ja h rh . durch . N ach der H elvetik  w urde diese 
B ezeichnung wieder aufgenom m en, und  m an  v erstand  
d a ru n te r vorwiegend den G esam tstaa t im  Gegensatz zu 
den T eilstaaten , den B und gegenüber den K antonen , 
sowie u n te r  « eidgenössisch » alles das, was dem  Bunde 
gehört und von ihm  geschaffen und erhalten  w ird. — 
Vergl. W. O echsliin J S G  42, p. 89 ff. — K. Meyer in Z S  G 
4, p. 1 9 f. —  ASG 1919, p. 193. [H . Tr.]

E I D G E N O S S E N  -  J A H R Z E I T .  Diese wird in 
fast allen a lten  Pfarreien  der Zentralschw eiz gehalten  
zur F ü rb itte  für die Eidgenossen, die in den Befrei- 
ungs- Religions- und Soldkriegen gefallen sind. Sie 
wurden m eistens im  Verlaufe des 15. Ja h rh . von Offi
zieren oder deren Fam ilien gestifte t und werden am  
Kirchweihm ontag, gehalten . In  Buochs ist sie schon 
1454 bezeugt ; vor der R eform ation  w ar sie in allen 
K antonen , m eist au f den 10 000 R itte rtag , g estifte t. Es 
sollte gemäss S tiftung  ein kurzer B ericht über die 
Schlachten verlesen werden, an  welchen grössere K on
tingente von E idgenossen teilnahm en, von M orgarten
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bis zum Gefecht bei Sins, ebenso die Nam en der auf 
diesen P lä tzen  Gefallenen der betreffenden K irchhören.
—  Vergi. L iebenau : Schlacht bei Sempach. —  AS G 1893.
—  Beiträge zur Gesch. Nidwaldens, H eft 7 .—  W aser : A us  
allen Verkünd- und Jahrzeitbüchern der Pfarrei Schwyz.
—  A r t .S c h l  ACHTJAHRZEIT. [AI. Truttmann.] 

E I D G U E N O T S ,  E I G U E N O T Z ,  E I D G N O T S ,
A Y G U E N O T S ,  E S Q U E N O T S ,  H A N G U E N O T S .  
In  genferischen Quellen von 1519-1535 bezeichnet 
dieser A usdruck (franz. Form  von «E idgenossen»), 
als Gegensatz zu den M amm elus, die Gegner des 
Herzogs von Savoyen und die B efürw orter eines 
Anschlusses an  Freiburg  und Bern. Besançon 
Hugues und É tienne de la Mar schlossen m it F re i
burg den ersten  Allianz- und B urgrechts vertrag , 
der am  6 . II . 1519 vom  G eneralrat ra tifiz iert wurde. 
Es gelang dem  Herzog von Savoyen jedoch, diesen 
Bund durch die T agsatzung als ungültig  erklären zu 
lassen, und tro tz  des bewaffneten E inschreitens der 
Freiburger zu ihren G unsten sahen sich die Genfer 
gezwungen, am  11. IV. 1519 au f das B ündnis zu ver
zichten. Am 23. Aug. liess Bischof Je a n  de Savoye den 
besten Förderer des Bündnisses, P h ilibert B erthelier, 
verhaften  und h inrich ten . Dennoch verzich te ten  die 
E idguenots n ich t au f ih r V orhaben ; zunächst wurden 
sie n ich t zu den R ä ten  zugelassen, schlossen aber 1521 
einen vorläufigen Frieden m it den Mammelus ; nach 
dem jedoch am  13. m . 1524 der juge des excès, Ami Lé
vrier, von den französischen Offizieren nach Bonn en t
fü h rt und erm ordet worden war, m usste ihre P arte i auf 
den W iderstand  verzichten ; die kom prom ittie rtesten  u n 
te r  ihnen verliessen am  15. ix . 1525 die S tad t und flüchte
ten  sich nach  Freiburg . Herzog K arl I I I .  g laub te , nach 
dem  H ellebardenrat vom  10. x i i .  1525, H err der S tadl 
zu sein und verliess Genf am  12. dieses M onats. Den 
nach  Fre ibu rg  geflüchteten  E idguenots, deren H aup t 
Besançon Hugues war, gelang es, am  8. II . 1526 ein 
neues Bündnis m it Bern und  Freiburg  zu schliessen ; 
am  21. Febr. keh rten  sie nach  Genf zurück und liessen 
am  25. Febr. das B urgrecht vom  G eneralrat ra tifi
zieren. Die besiegten M ammelus m ussten  den P latz  
räum en. Am 12. März beschwor das Genfervolk das 
Bündnis und g a ran tie rte  dadurch  die durch das Be
streben der E idguenots erlangte U nabhängigkeit und 
V erbindung m it den Schweiz. K antonen . Oft ist 
nachgeforscht worden, ob vom  A usdruck E idguenot das 
französische W ort Huguenot, w om it seit 1560 die P ro 
tes ta n ten  in  F rankreich  bezeichnet werden, abstam m e. 
Die Frage kann jedoch n ich t absolu t b e jah t werden. — 
Vergl. B onivard : Chroniques. — Jo u rn a l du Svndic 
Jean  Balard (in M DG, p. 72). — BC  V III , p. 361. — 
S taatsa rch iv  : MS. Th. D ufour. — G autier : Hist, de 
Genève I I .  —  É douard  Favre in M D G  in 4°, IV, p. 75- 
98. — E. T appolet : Zur Etymologie von Huguenot 
(in A S  G 1916). — Louis G auchat : Eidgenossen-Hugue- 
nots (in J S G  42. p. 234). [P . E . M.]

El  F I S C H T A L .  Siehe E i n f i s c i - i t a l .
E I G E L .  Seit 1354 erw ähntes, heu te  n u r noch wenig 

verbreite tes Schwyzergeschlecht im  A rtherv ierte l. 
H a r t m a n n ,  f  1386 bei Sem pach. —  L L . —  Gfr. X I  ; 
X I X .— F. D ettling  : Geneal. Sam m lungen (Ms>). [D. A.] 

E I G E N ,  E I G E N A M T  (K t. A argau). So wird das 
Gebiet südlich von Brugg zwischen Aare und Reuss 
genannt, das früher, wie der Name sagt, ein besonderes 
A m t und altes freies Sondergut der H absburger war, 
deren S tam m burg  hier s teh t. Säm tliche R echte, die 
die H absburger hier besassen, finden sich aufgezeichnet 
im  Flabsburger U rbar. Mit der E roberung des Aargaus 
1415 kam  das E igenam t an Bern und wurde dem  Ober
am t Königsfelden zugeteilt. H eute gehört es grössten
teils zum Bez. Brugg und um fasst die Gem. Birr, 
B irrenlauf, B irrhard , Brunegg, H absburg, A ltenburg  
(heute zu Brugg gehörend), Hausen, Oberburg, Mülinen. 
Lupfig und W indisch. — Vergl. Habsburg. Urbar. — 
Merz : Gemeindewapven. —  LL. [H. R.]

E I G E N  (auch A I G E N ) .  Fam ilie der S tad t St. Gallen, 
von 1421 bis 1609 nachw eisbar. W appen : schräg links 
geteilt durch  einen ro ten  Balken, oben von Blau m it 
goldenem  Stern, un ten  Gold. — 1. A m b r o s iu s ,  1502, 
1507, 1509-1510 und 1521-1522 A nführer st. gallischer

Soldtruppen in französischen D iensten, von 1524 an 
Agent F rankreichs bei der G esandtschaft in Solothurn, 
auch noch nach  seinem  U eb ertritt zum  neuen Glauben 
t  um  1534. —  2. A m b r o s iu s ,  Sohn von Nr. 1, Nachfol
ger Vadians im B ürgerm eisteram t 1551 bis f  1578.— 
Vergl. H artm an n  : Ausgestorbene Geschlechter (Ms. 
S tad tb ib lio thek  St. Gallen). — St. Galler Nbl. 1906.— 
Kessler : Sabbala. [Bt.]

E I G E N H E E R .  Altes Geschlecht in Andel fingen 
(K t. Zürich), das schon 1450 bezeugt ist. —  H a n s  
wurde 1511 vom  Zürcher. R ate  m it 8 lb . belohnt, weil er 
in Italien  ein feindliches B anner gewonnen h a tte . Der 
Nam e bedeu tet Besitzer von Eigen. —  Vergl. Secleel- 
amtsrechnung 1511. —  S I  I I , 1528. [J. Frick.1

E I G E N K I R C H E .  Siehe K o l l a t u r .  
E I G E N K L Œ S T E R  sind K löster, die von einem 

geistlichen oder weltlichen G rundherrn  au f seinem 
E igentum  errich te t oder m it dem  Boden, au f dem  sie 
standen , von ihm  erworben oder veräussert w urden ; 
daher ?.. B. monasteria regia oder R eichsklöster. Der 
G rundherr verfüg te  über Gebäude und Vermögen und 
über die Besetzung der A btei.'D ieses E igentum srecht 
bestand besonders in fränkischer Zeit, auch au f ala- 
m annischem  Boden, w urde aber seit dem  11. Jah rh . 
zum  P a tro n a tsrech t um gcbildet. So war z. B. Muri 
E igenkloster der Grafen von H absburg. — Vergl. S tu tz  : 
Die Eigenkirche (1895). —  W erm inghoff : Verfassungs
geschichte der deutschen Kirche im  Mittelalter (1913). — 
H irsch : Die Klosterimmunität seit dem Investiturstreit 
(W eim ar 1913). [J. T.]

E I G E N L E U T E .  Siehe L e i b e i g e n s c h a f t .  
E I G E N M A N N .  Fam ilie in W aldkirch (K t. St. Gal

len), die seit 1503 bezeugt ist. — 1. G u s t a v ,  1851-1904, 
R edaktor der St. Gallerzeilung 1874-1878, M itbegrün
der der christkatholischen Gem. St. Gallen. —  2. A lo i s ,  
1856-1919, P riester 1879, K aplan  in M arbach 1880, in 
R orschach 1889, P farrer in Neu St. Jo h an n  1894, 
rosig. 1908 ; D ekan des K apitels O bertoggenburg 1903, 
B ezirksschulrat 1903. 1896 kaufte  er das ehemalige 
K lostergebäude Neu St. Johann , g ründete  1901 das 
K onsortium  Johanneum  und errichte te  die A nsta lt für 
schwachsinnige K inder, der er ein K nabenarbeitsheim  
und ein Heim  fü r erholungsbedürftige, norm al begabte 
Schüler angliederte. Als Ph ilan throp  hochgeachtet, 
s tand  er der A nsta lt bis zu seinem Tode als D irektor 
vor. —  3. W i l l i a m  B e n e d i c t ,  1859-1922, Schweizer
konsul in K ap stad t, G eneraldirektor eines bedeutenden 
südafrikanischen Grossbetriebes. — Vergl. St. Galler Nbl. 
1905, p. 22 ; 1920, p. 29; 1923, p. 53. — Ostschweiz 
1919. Nr. 68, 69. — Bischöfliches und S taatsarch iv . 
—  [B t. und J .  M.] — K a r l ,  * 19. IX. 1849 in H ersta tten  
(K t. Thurgau), T ierarzt in P lörste tten  und Müllheim, 
Grossrat seit 1884, N a tiona lra t seit 1899, Bezirks
rich ter 1881, O berrichter 1899. —  SZG L. [D. S.] 

E I G E N S A T Z .  Luzerner Fam ilien, nachgewiesen seit 
1415 zu Pfaffwil, seit 1456 zu B uchenrain, seit 1537 zu 
Beiden (von Findlinsberg, im F re iam t eingewandert), 
seit 1594 zu Langnau bei Beiden. — S taatsarch iv  ; 
H intersässenrodel, Steuerbuch, A kten . [P. X. w.] 

E I G E N T A L  (früher E y e n t a l )  (K t. und A m t 
Luzern, Gem. Schwarzenberg. S. GLS). K u ro rt und 
M ilitärschiessplatz. Das früh  besiedelte Tal m it über 
20 Alpen bildete einen B estandteil des M urbachischen 
Hofes L ittau  und kam  1291 an die H errschaft Oester
reich. Das B enediktinerkloster zu Luzern verlieh bis 
1479 die G üter als Erbteilen. 1453 ging das Tal durch 
K au f an Luzern über, und seit 1846 ist es der Gem. 
Schwarzenberg einverleibt. —  Seit m indestens 1481 
besteht hier eine Kapelle, welche 1517, 1581, 1648, 
1749 und  1920 erneuert wurde. —  Vergl. Gfr. 7 ; 44, 
61. — Segesser : Rechlsgesch. I. — Thürig : Malters. — 
P. X. W eber : Pilatus. — Jos. Herzog : Eigental. — 
Agnes Segesser : Die Kapelle im  E . (Ms.). [P. X. W.]

E I G E N T A L  (K t. Zürich, Bez. Andelfingen, pol. 
Gem. Berg a. Irchel und Zivilgem. Gräslikon. S. GLS). 
Am E.-Bach stand  1464 eine Mühle. 1588 errichtete G. 
R ietm ann von Schaffhausen ein L andhaus (Schloss), das 
spä ter w eiter ausgebaut ward und von 1765 bis 1886 den 
Escher von Berg gehörte, welche 1662 die Mühle 
erworben h a tte n . Von hier oder vom gleichnam igen
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H of bei E m brach  s tam m t wohl die W in te rth u re r 
Fam ilie E . (E igendal), die im  14. u. 15. Ja h rb . erw ähnt 
w ird. —  Vergl. G fr. 2 und 14. — Q SRG  111. —  S S R  
Zürich, Oft'n. I. —  Sonntagspost d. Landboten , 1922. — 
U rk. u. R atsbücher, S tad ta rch . W in te rth u r. [ L . F o r r e r . ]  

E I G I S T O R F ,  von.  |  Adelsfam ilie des K ts. Bern. 
Siehe J e g i s t o r f ,  v o n .

E I G N O T S ,  E Y G N O T S .  Siehe E i d g u e n o t s .  
E I H O L Z E R .  Luzerner Fam ilien, nachw eisbar seit 

1444 im  M ichelsam t, seit 1583 zu Grosswangen, seit 
1601 zu A ltw is, seit 1633 zu R üedikon. [P. X. W.] 

E I K E N  (K t. A argau, Bez. L aufenburg. S. Gl S). 
Gem. und P fa rrd o rf ; Etchon  1254, im  H absburger U r
b ar Eitchon, gehörte zum  A m t Säckingen, dann zum 
vordcrösterr. A m t H om berg. Politisch  te ilte  es die 
Geschicke des F rick ta ls (vergl. den A rt.). P farrreg iste r 
seit 1748. — Merz : Gemeindewappen. [D. S.]

E I M E R ,  T h e o d o r ,  Zoologe, * 22. i i .  1843 in S ta la  
am  Zürichsee, f  30. v . 1898, Professor in T übingen seit 
1875, V ertre te r und Förderer der Lehren D arw ins. — 
Vergl. H ardung  : Literaturkalender. —  Pagel : Biogr. 
Lex. [H . B r.]

E I N F I S C H ( E I F I S C H - ) T A L  (K t. W allis. S. GLS).

-3

7 t ^ï ' f e ' .

Die sog. P ierre  des Servag ios  in Luc (Einfischtal).

T alschaft m it den D örfern Ayer, G rim entz, S t. Jean , 
Luc, Chandolin und  Vissoie. A lte N am ensform en seit 
1138 : A n n iv ies , A nnives, A nivesium , de A n iv isio , A n i-  
ver, A n iveys  ; E nfis  und E in fis  im  15. Ja h rh . — [L. Mr.] 
—  W appen : dasjenige der H erren  von A nniviers : 
gespalten von R ot und Gold m it 2 au frech ten , gegenein
ander gekehrten  Steinböcken in gewechselten Farben. 
Urgeschichte : Die O rtsnam en, die F unde beim  H otel 
Bella Tola in Luc (1883), sowie die p rähistorischen, in 
die Felsen gegrabenen Zeichnungen von Vissoye, Luc, 
Ayer, Grim entz, G uernerey und  St. Jean  beweisen die 
vorgeschichtliche Besiedelung des T ales. F erd inand  Kel
ler m achte  schon 1870 auf den berühm ten  Schalenstein 
der Servagios (Kobolde) oberhalb Luc, einen gewal
tigen , in  3 Teile zerfallenen erra tischen Block, au f
m erksam . Der m ittle re  Teil zeigt au f seiner Oberfläche 
m ehr als 350 runde V ertiefungen, von welchen die 
m eisten durch E inschnitte  m ite inander verbunden  sind 
und so die verschiedensten F iguren bilden. E in ä h n 
licher, m it den näm lichen eingravierten  Zeichnungen 
versehener, je tz t  zerstö rter Block konnte  etw as w eiter 
u n ten  im  Dorfe festgestellt w erden. Ferner w urden 
in der T alschaft eine B ronzeaxt, neolithische und bronze
zeitliche G räber, einige m it Kohlen und ve rb ran n ten  
Knochen, andere m it Töpfereien und Schm uckgegen
stän d en  aus Bronze, sowie zwei m assiv silbernen A rm 
bändern  gefunden. E in anderer in te ressan ter Stein 
ist die sog. Pirra Mariera (M ärtyrerstein) oberhalb Gri
m entz, auf dem zwei (rechter und linker) tie f  einge

grabene Fussabdrücke, um geben von 10 v e rtieften  
runden  Schalen, in sorgfältigster A usführung zu sehen 
sind. —  Vergl. B. Heber : Die vorhist. Denkmäler im  
Einfischtal (im Archiv fü r Anthropologie 21 (1892). — 
Derselbe : Excursion archéol.dansle Valais. —  Derselbe : 
Les gravures pédiformes sur les monuments préhist. et 
les pierres à glissades. — Derselbe : Quelques séries de 
gravures préhist. (in Compte rendu du Congrès internat. 
d’Anthrojjologie et d’Archéol. préhist. de Genève (1912). 
— A. Schenk : La Suisse préhistorique. —  Keller : 
Zeichen- oder Schalensteine der Schweiz. [ B .  R e b e r ]  

Im  II . J a h rh . besassen die de Granges R echte im 
E infisch tal, die w ahrscheinlich durch  H eira t an den 
Grafen U lrich von Lenzburg, sp ä ter an dessen Oheim, 
Bischof Aymo von Savoyen, übergingen. Dieser tra t 
sie am  12. vi. 1052 dem  D om kapitel ab, das sie seiner
seits 1193 an den Bischof W ilhelm  von Ecublens 
gegen die K irchen von Nendaz, Bez und G rim isuat 
e in tausch te  und n u r einige Lehen behielt, die von 1388- 
1588 nach  und nach  abgelöst w urden. H eute  besitz t 
das K ap ite l n u r noch die K o lla tu r der Pfarrei Vissoie. 
Die R echte des Bischofs von S itten , das M ajorat und 
das V izedom inat, w urden durch  bischöfliche Vasallen 

ausgeübt, die sich nach der T alschaft 
b en an n ten  (vergl. A rt. A n n i v i e r s  (S i
r e s  d ’). A uf Jacques I I .  d ’Anniviers 
folgte in der 2. H älfte  des 14. Ja h rh . P e 
te r  von R aron, sein Schwiegersohn, der 
am  A ufstand der W alliser gegen den Bi
schof E duard  von Savoyen teilnahm . Zur 
V ergeltung bem ächtig te  sich A m adeus 
V I1. von Savoyen, der « Ro t e  G raf», 
seiner Burg Beauregard und verw üstete  
das Tal (1388), das ihm  nach B eendigung 
des Feldzugs noch 232 Taler K riegsent
schädigung bezahlen m usste. Gegen Pe
te rs  Sohn, G uichard, der sich als Vogt 
des Tales durch sein hochfahrendes W e
sen die U nzufriedenheit der P a trio ten  
zuzog, w urde die Matze erhoben. E r 
flüchtete  m it seiner Familie nach Bern, 
wo er B urger w ar, und  die A ufständ i
schen zerstö rten  1416 B eauregard. Nach 
dem  V ertrag  von E vian kam  Guichard 
1421 als V itztum  der T alschaft zurück. 
Seine beiden Söhne, H ildebrand  und 
P e term ann , schlossen 1460 eine V erein
barung  m it dem  Bischof über ihre R echte 
in der T alschaft und  bewilligten den 
L oskauf ih rer U n te rtan en  von a lten  Feu
dallasten  fü r 2900 Taler. Beim Tode 

des ä lte ren  der beiden B rüder legte jedoch der Bi
schof W alter Supersaxo, u n te r  dem  Vorw and, dass 
sie früher zur bischöflichen Mensa gehört habe, ohne 
weiteres die H and  au f die H errschaft, begab sich 
ins Tal und nahm  das Schloss Vissoie in Besitz, wo 
sein K astlan  von nun  an (1466) an die Stelle des
jen igen  des V ilztum s t r a t .  Dieser K astlan  ü b te  die 
G erichtsbarkeit aus und bezog die E inkünfte . 1541 
erhielt die T alschaft das R echt, diesen Beam ten selbst 
zu wählen. 1547 einigten sich die Gem einden des 
Zehntens über die W ahl der M itglieder des G eneralrats 
und die Obliegenheiten des G rosskastlans, dessen W ahl 
infolge von U neinigkeiten zwischen den Beteiligten 1733 
durch  einen L andtagsbeschluss geregelt w urde.

Das E infischtal gehörte m it Granges und Siders zum 
Zehnten Siders. 1466 wurde es eine bischöfliche K ast
lan ei. Die Dörfer bildeten  schon u n ter den Vizedomen 
gesonderte B ürgerschaften m it eigenen Bezirken, Ge
rich tsbarkeiten  und W ald- und W eiderechten. Im  15. 
Ja h rh . bildete das Ein fischiai 4 Viertel : Ayer, Gri
m entz, St. Jean  und Luc, von welchem sich gegen 
1600 Chandolin ablöste. 1461 kau ften  sich die Talbe
wohner von den A bgaben nach  Lenk und Salquenen, 
1568 von den R echten  der de Chevron, Vizedomen von 
Siders, 1759 von den Z ehnten an die K irche von St. 
Maurice de Laques los. Mit der Abschaffung der F eudal
rechte  1798 verlor auch der Bischof von S itten  seine 
A nsprüche au f das Tal. W ährend der französischen 
H errschaft, als die B ürgerschaften eine bestim m te
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Anzahl Soldaten zu stellen h a tte n , w urden die bisheri
gen B ürgerschaften um geform t, um  n u r  noch drei zu 
bilden. Mit der T rennung von Vissoie, A yer und  Gri- 
m entz s tieg ihre Zahl wieder au f sechs.

U rsprünglich b ildete das E infischtal n u r eine einzige, 
der hl. E uphem ia geweihte P farrei m it Sitz in Vissoie ; 
sie wird schon im  12. Ja h rh . erw ähnt. Die Dörfer be- 
sassen K apellen. Die erste K irche bestand  von 1200- 
ca. 1700. Die dam als neugebaute K irche w urde, weil 
ungenügend und provisorisch, n ich t gew eiht. Ih r  Turm  
v erb rann te  1784 ; der nachher gebau te  erhielt neue 
Glocken und b esteh t noch heu te . 1808 endlich erbaute  
der P farrer Gill et am  Platze des a lten  Gebäudes und 
der St. Jakobskapelle  die heutige  K irche. Am « aux 
Morasses » gen. Ort, zwischen St. Je a n  und Grim entz, soll 
im 15. Ja h rh . eine P farrk irche bestanden  haben. Nach 
ihrem  Eingehen ohne Zweifel .hat der P farrer Eg. Massy 
1678 das V ikariat der T alschaft geschaffen (vergl. im  
übrigen die einzelnen O rtsartikel). — L. Meyer : Unter
suchungen über die Sprache von E in  fisch im  13. Jahrh. 
(m it Bibi.). — Derselbe : S a in t Luc, Val d’A nniviers, 
Sierre, p. 29 If. —  J S G U  1912, p . 223. —  A. K. Fischer : 
Die H unnen im ... E infischtal. —  Gigi im  A SG  1886. — 
Grem aud. — Lokale Archive. [Ta.]

E I N I - G I U D I G I ,  M i c h e l e ,  von Giornico, Mitglied 
des Grossen H elvetischen R ats fü r den K t. Bellinzona 
1798 ; V izes ta tth a lte r fü r die L evantina  1801 ; des 
Grossen R ats des K ts. Tessin 1813-1819, t  22. v m . 
1819. —  Vergl. D o tta  : I  Ticinesi. — Baroffio : Storia 
d. Cantone Ticino. — C attaneo : I  Leponti. [C. T .J 

E I N I G E N  (K t. Bern, Bez. N ieder-Sim m ental, Gem.

K irche von E in igen . N ach e iner Photographie.

Spiez. S. GLS). Dorf, ehemalige, 1156 erstm als u rk u n d 
lich genannte, 1760 aufgehobene und m it Spiez ve r
einigte K irchgem einde. Die unzw eifelhaft schon vor 
ihrer ersten u rkundlichen E rw ähnung  bestehende Kirche 
von E. soll nach  der sagenhaften  Chronik des E u
logius K yburger schon 220 gegründet und sp ä ter die

M utterkirche von zwölf um liegenden Pfarrk irchen  ge
worden sein. 1228 wird die Kirche im  K a rtu la r  des 
Bistum s L ausanne erw ähn t. Dem hl. Michael gew eiht, 
w ar sie m it ih rem  w undertätigen  B runnen ein W all
fah rtso rt und  m it R eliquien reich au sg es ta tte t. Der 
heutige Bau, spätestens im  12. Ja h rh . en ts tan d en , 
besteh t aus einem  länglichen Viereck, dessen W est
fassade m it rom anischen Lisenen und R undbogen ge
gliedert ist, und an das sich nach  Osten eine niedere 
halbrunde, aussen ähnlich verzierte  Apsis schliesst. Der 
an  der Südseite angelehnte T urm  scheint einer sp ä tem  
Zeit anzugehören. Die flache Holzdecke des Schiffs 
zeigt spätgotische Form en. In einem Fenster derselben 
befindet sich eine Allianzscheibe E rlach-S teiger von 1608. 
Im  Chor ein T aufstein  aus dem  15. Ja h rh . m it dem 
W appen der B ubenberg, in den zwei Seitenfenstern  
je  eine vorzügliche Allianzscheibe des Söldnerführers 
Ludwig von E rlach  und  seiner G attin  B arbara  Schmid 
von Uri von 1519 und im  M ittelfenster die k u ltu rh is
torisch  w ertvolle kleine Scheibe von M athis W alter 
m it der D arstellung der B itten  des V ater Unsers von 
1563. Politisch gehörte E ., im  M itte lalter Zeiningen  
genann t, das 1663 n ur noch 13 Fam ilien zählte, zur 
H errschaft Spiez, der auch das P a tro n a tsrech t der 
Kirche zustand , und  te ilte  deren Schicksale. Das sog. 
H eidenhaus im  « Ghei » südlich von E. ist wohl ein 
m ittela lterlicher S teinbau. — Vergl. v. Rodt : Bernische 
Kirchen (m it Bibliographie). —  E. A. S tückelberg in 
N Z Z  1921, Nr. 1211. —  Derselbe über den in E. geübten 
E xorzism us durch Einschliessen in den A ltar in Z S K  
1923. [E . B.]

E I N S I E D E L N  (K t. Schwyz. S. GLS). A d  Heremi- 
tas ; Meginratscella ; Einsiedelen 
1073. —  I. K l o s t e r .  W appen : 
zwei rech ts fliegende R aben in Gold. 
Der erste Bewohner E insiedelns, St. 
M einrad, kam  ca. 828 von der Rei
chenau her in diese Gegend, liess 
sich zuerst au f dem  E tzel und ca. 
835 im  « F instern  W alde » nieder, 
wo er am  21. i. 861 von R äubern  
erschlagen wurde. Anfang des 10. 
Ja h rh . bezog D om herr Benno, von 

Strassburg , die verlassene K lause, dem bald E berhard , 
D om propst von S trassburg , folgte. Um  diese sam m elte 
sich eine K lausnergem einde, die E berhard  zur A nnahm e 
der B enediktinerregel bewog. 27. x . 947 b e s tä tig t K aiser 
O tto die neue S tiftung, verleih t ihr freie A btw ahl und 
Im m u n itä t, und  dam it den A chten die R eichsfürsten
würde. Dieser K aiser, seine Gemahlin Adelheid, sowie 
Herzog H erm ann von Schwaben zählen zu den grössten 
W o h ltä te rn  des K losters. Im  10. und  11. Ja h rh . b lühte 
hier das klösterliche Leben. E in siedeln w irkte viel fü r 
die Reform  der süddeutschen K löster. Im  sp ä tem  
M itte lalter sank  die K losterzuch t bedenklich, da nu r 
M itglieder des Hochadels aufgenom m en w urden. Dazu 
kam  der 250 Ja h re  dauernde sog. M archenstreit m it 
den Schwyzern, an die das K loster m ehr als die H älfte  
seines Besitzes verlor. Auch von den Vögten, die erst 
die N ellenburger, dann die Rappersw iler und schliess
lich die H absburger waren, h a tte  es m anches zu leiden. 
Der le tz te  K onventuale, Diebold von Geroldseck, ging
1525 zur R eform ation  über. A bt K onrad II I .  von 
H ohenrechberg (1480-1526) resignierte den 20. v m .
1526 die A btei, welche die Schwyzer, seit 1424 Vögte 
des G otteshauses, dem St. Galler K onventualen  L ud
wig Blarer von W artensee übertrugen (1526-1544). Von 
nun an fanden auch Bürgerliche Aufnahm e. A bt Jo a 
chim Eichhorn (1544-1569) w urde der zweite G ründer 
des K losters, das sich u n ter ihm  und seinen Nachfol
gern wieder hob. N achdem  das S tift bis 1577 fünfm al 
B ränden zum Opfer gefallen war, erfolgte 1704-1718 
der Bau des neuen K lostergebäudes, und  1719-1735 
der Bau der S tiftskirche, wozu der L aienbruder K aspar 
M oosbrugger die Pläne entw arf. A bt Nikolaus Im feld 
(1734-1773) liess die Oekonom iegebäude aufführen. 1798 
w urde das K loster von den Franzosen besetzt und ge
p lündert. Am 17. ix . 1798 erfolgte seine Aufhebung, 
doch E nde 1801 konnten  die ersten P a tres wieder zu
rückkehren, und  die M ediationsakte ste llte  das Kloster
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wieder her. ^S'ach der Revolution erfolgte der Ausbau 
der Stiftsschule, die früher m ehr für Sängerknaben 
b estanden  h a tte . 1848 wurde sie zu einem achtklassigen 
G ym nasium  m it Lyceum  ausgebaut. Von Einsiedeln 
aus erfolgte 1852 die erste N eugründung in Am erika, 
wo in der Folge drei neue K löster erstanden, die heute 
selbständig  sind. In  kirchlicher H insicht u n ters tan d  
das K loster bis ins 15. Ja h rh . dem  Diözesanbischof von 
K onstanz. Von 1452 d a tie rt die erste Exem tionsbulle, 
doch h a tte  das K loster langwierige S tre itigkeiten  m it 
K onstanz auszufechten, die erst 1782 beigelegt wurden. 
Die A btei is t heu te  eine Abbatia nu lliu s , deren A bt 
bischöfliche R echte besitz t. Zum K loster gehört auch 
das F rauenkloster F ah r bei Zürich. Der A bt is t ferner 
V isitator der F rauenklöster Au bei Einsiedeln, See
d o rf (K t. Uri) und  G rim m enstein (Appenzell). Nebst

besitz t in Einsideln selbst, sodann in Pfäölkon, Sonnen
berg, Freudenfels (beide im  K t. T hurgau) und  S t. 
Gerold (Vorarlberg) grössere Oekonom ien, die von 
S tiftsm itg liedern  verw altet werden. Die W allfahrt, die 
sich bis zu Beginn des 14. Ja h rh . genauer verfolgen 
lässt, erreichte im 15. Ja h rh . ihren  H öhepunkt, um  dann 
zur Zeit der G laubensspaltung und besonders zur 
Zeit der französischen Revolution sehr s ta rk  zurück
zugehen. D urch die neuen V erkehrsm itte l kam en be
sonders die grossen Pilgerzüge auf. Seit Beginn des 
20. Ja h rh . ist E insiedeln auch als K ongressort b ekann t 
geworden. Die S tiftsb ib lio thek  zählt ca. 70 000 Bände, 
1200 M anuskripte und  ca. 1300 W iegendrucke. Das 
K loster besass von 1664-1798 eine eigene Druckerei, 
aus der um fangreiche W erke hervorgingen. Das S tifts
a rch iv  re ich t in seinen ä ltesten  B eständen ins 10. Ja h rh .

E insiedeln  zu Ende des IB. Jah rh . N ach einem  K upferstich von Joh. Jak . Aschmann.

der Pfarrei E insiedeln m it den Filialkirchen (E uthal, 
Egg, Gross, W illerzell, B ennau, T rachslau), die das 
K loster nach a lte r Gewohnheit besetz t, sind dem Stifte 
inkorporiert : Eschenz (K t. Thurgau), E ttisw il (K t. L u
zern), Blons, Nüziders, Schnitts und St. Gerold im Vorarl
berg. Das P a tro n atsrech t besitz t es fü r Einsiedeln,Feu- 
sisberg, Freienbach (K t. Schwyz) und Düns (V orarl
berg). F e rn e rs te h t dem A bte das B estätigungsrecht für 
die P farreien  R eichenburg (K t. Schwyz) und  Oberägeri 
(K t. Zug) zu. F rü h er besass das K loster noch gleiche 
R echte über eine grössere Anzahl katholischer und auch 
reform ierte r Pfarreien.

Den weltlichen H errschaftsrech ten , die E insiedeln 
früher in Einsiedeln selbst, sodann in den Höfen, in 
E schenz, Reichenburg, S täfa, B rü tten , W einingen usw. 
besass, m achte  die Revolution ein Ende. Das Stift

h inauf und ist insbesondere an K aiserurkunden reich. 
Auch Münzen-, Medaillen-, K upferstich- u . B ildersam m 
lungen finden sich vor. Die S tiftsschule zählt heute 
über 300 Zöglinge, von denen ca. 250 im In te rn a t 
wohnen. Am G ym nasium  und  Lyceum  wirken 30 P a
tres. Das S tift selbst zählt 108 Patres , 7 K leriker und 
40 L aienbrüder. An der Spitze desselben steh t seit 
1924 A bt Ignaz S taub . — Bibliographie : P . Odilo 
Ringholz : Gesch. des fürstl. Benediktinerstifts... E in 
siedeln, vom hl. M einrad bis... 1526. Ringholz : 
Wallfahrtsgeschichte... von Einsiedeln. — P. Albert 
K uhn : Der jetzige Stiftsbau M aria Einsiedeln. — K. 
Benziger : Gesch. des Buchgeicerbes im  fürstl. Bene
diktinerstift... von Einsiedeln. — P. Gabriel Meier : 
Calai, codicum manuscriptorum monasterii Einsiedlen- 
sis.

Verzeichnis der Fiirstäble von 
Einsiedeln.

Der sel. E berhard , 934-958.
Der sel. T hietland, 958-964.
Der sel. Gregor, 964-996.
W irun t von W andelburg-R appers- 

wil, 996-1026. '
E m brich  von Abensberg, 1026-1051. 
H erm ann  I., G raf von W interthur, 

1051-1065.
H einrich  I., 1065-1070.
Seliger von W olhusen, 1070-1090. 
R udolf I. von R appersw il. 1090- 

11 0 1 .
Gero (von A ltbüron oder Froburg  ?), 

1101 - 1122.
W ernher I. v. Lenzburg, 1122-1142. 
R udolf II ., 1142-1171.

W erner I I .  von Toggenburg, 1173- 
1192.

Ulrich I. von Rapperswil, 1192-1206.
Bertold von W aldsee, 1206-1213.
Konrad I. von T hun, 1213-1233.
Anshelm von Schwanden, 1233-1266.
Ulrich I I .  von W inneden, 1267-1277.
Peter I. von Schwanden, 1277-1280.
H einrich II . von G üttingen, 1280- 

1299.
Johannes I. von Schwanden, 1299- 

1327.
Johannes II . von H asenburg, 1327- 

1334.
K onrad II . von Gösgen, 1334-1348.
H einrich I I I .  von Brandis, 1348- 

1357, dann bis 1383 Bischof von 
K onstanz.

Nikolaus I. von G utenburg, 1357- 
1364.

M arkw art von G rünenberg, 1364- 
1376.

P e ter II . von W olhusen, 1376-1386.
Ludwig I. von T ierstein, 1387-1402.
Hugo von Rosenegg, 1402-1418. .
B urkhard  von Krenkingen-W eissen- 

burg, 1418-1438. .
R udolf I I I .  von Sax, 1438-1447.
Franz von Rechberg, 1447-1452.
Gerold von Sax, 1452-1469.
K onrad I I I .  von Rechberg, Pfleger 

1469, A bt 1480-1526.
Ludwig II . B larer von W artensee, 

1526-1544.
Joachim  Eichhorn, von Wil, 1544- 

1569.
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A dam  H eer, von Rappersvvil, 1569- 
1585.

Ulrich I I I .  W ittw iler, von R orschach,
1585-1600.

A ugustin  I. H ofm ann, von Baden,
1600-1629.

P lacidus R eim ann, von Einsiedeln,
1629-1670.

A ugustin  I I .  Reding von Biberegg,
1670-1692.

R aphael von G o ttrau , von Freiburg  
i. Ue., 1692-1698.

I I .  D o r f  u n d  B e z i r k  E i n s i e d e l n .  W appen : zwei 
links fliegende R aben in R o t. Um  das in der ersten 
H älfte  des 10. Ja h rh . gegründete . K loster h a t sich 
wohl bald  eine kleine N iederlassung gebildet, die im 
Laufe der Zeit, besonders nach  dem  A ufkom m en der 
W allfahrt., an  wuchs. Die Bewohner leb ten  zum  grossen 
Teil schon dam als von der W allfahrt und der L and

w irtschaft, wie das auch  heu tzu tage  noch der Fall ist. 
F rü h er jedenfalls ganz dem A bte u n te rs te llt, m achten  
sich die Bew ohner im  Laufe der Zeit ziem lich u n 
abhängig. Gewisse R echte besass aber das S tift bis 
1798. In  diesem Ja h re  erfolgte die A nnahm e als gleich
berech tig te  B ürger von Seite des altgefre iten  Landes 
Schwyz, das schon seit 1394 die Vogtei m it G erichts
b a rk e it über Leute und G üter in Einsiedeln h a tte .

Der Bezirk um fasst heu te  das D orf m it den a lten  
V ierteln : E u th a l, Gross, Egg, W ilerzell, sowie Bennau 
und T rachslau , die politisch  eine Gemeinde bilden, 
w ährend sich die sogen. Genossam en 1851-1852 ge
tre n n t haben . Auch k irchlich  bilden Dorf und Viertel 
eine P farrei, die a lten  V iertel haben  zwar ständige 
P farrv ikare , w ährend  B ennau und T rachslau  vom  
K loster aus versehen werden. T aufbücher seit 1609 ; 
E hereg ister seit 1626, S terbebücher seit 1620. Das 
K loster ist lau t G ew ohnheitsrecht gehalten , die Pfarrei zu 
besorgen, ohne dass diese inkorporie rt ist. Das Dorf 
w urde m ehrm als von schweren B ränden heim gesucht, 
so besonders am  24. iv . 1577. Die m eisten H äuser sind 
zugleich G asthäuser, die der B eherbergung der Pilger die
nen. D aneben finden sich die grossen B uchdruckorei- 
firmen ßenziger & Co., Eberle, K älin  & Co., Eberle und 
R ickenbach, die im  Laufe des le tz ten  Ja h rh . en ts tanden  
sind. F rü h er b lüh te  besonders die Seidenweberei. 
E . besass schon vor der R eform ation eine eigene

Coelestin Müller, von Schm erikon , 
1825-1846.

H einrich  IV . Schm id, von B aar, 1846- 
1874.

Basilius Oberholzer, von U znach 
1875-1895.

Colum ban Brugger, von Basel, 1895- 
1905.

Thom as B ossart, von A ltishofen, 
1905-1923.

von M enzingen,

Schule, in der bis 1718 in L atein  und D eutsch U n te r
rich t e rte ilt w urde. 1718 wird eine eigene L ateinschule  
errichtet.. Die deutsche Schule h a t seit 1775 zwei L ehrer. 
1685 erhie lt Gross eine Schule ; W ilerzell besass be
re its eine solche ; 1703 bekam  E u th a l seinen L ehrer, 
etw as sp ä ter T rachslau , und um  1750 h aben  alle Viertel 
L ehrer. Im  Laufe des 19. Ja h rh . erh ie lten  D orf und V iertel 

neue, geräum ige Schulhäuser. Den 
U n te rrich t fü r die M ädchen besor
gen Schw estern von M enzingen. Im  
D orf ex is tiert auch eine gew erb
liche Fortb ildungsschule . Zu den 
b erü h m ten  Persönlichkeiten , die 
aus E insiedeln hervorgegangen 
sind, zählen in e rster Linie Theo
p h rastu s Parazelsus von H ohen
heim , der hier 1493 geboren wurde, 
ferner der E insiedler F ü rs ta b t P la 
cidus R eim ann 1629-1670. U n ter 
den aus Einsiedeln hervorgegan
genen K ünstle rn  sind zu nennen 
B eat B odenm üller (1794-1836), die 
B rüder Jo sef A nton ( t  1830 in 
Paris) und  Josef B enedikt ( t  1819) 
K uriger, sowie des le tz te m  Söhne 
A ugustin  und X aver (beide 1811 
t  in Paris) und Udephons (f  1832 
in W ien). N eben diesen P lastikern  
sind noch P e ter Ochsner ( t  1865) 
und Jo sef W ickart ( t  1841), sowie 
die Maler N ikolaus W ieser, Mein
rad  B irchlcr und  N ikolaus Birchler 
zu nennen . Bevölkerung : nach 
einem  U rbar des 14. Ja h rh . 115 Lie
genschaftsbesitzer ; im  16. Ja h rh . 
ca. 1500 E inw .; 1677, 2289; 1920 :
8228. [n-r.l

E I N S I E D L E R ,  gewöhnlich 
N E I S I D E L L E R  (und V arian ten), 
f  Zürcher B ürgergeschlecht. W ap

pen  (nach Meiss) : in Gold ein silbern gekleideter E insied
ler m it S tab  und R osenkranz, oder in Schwarz ein gol
dener S tab , oder in R ot silberner Fisch und goldener 
S tab . In  der 2. H älfte  des 14. Ja h rh . sassen m ehrere A n
gehörige des Geschlechts im  R a t. —  J o h a n n e s  und 
sein Sohn C o n r a d  besassen 1380-1389 die Vogtei 
W einingen. Als angeblichen A bt der Cisterzienser- 
ab te i K appel 1366-1367 nen n t H einrich B ullinger 
einen J o h a n n e s  E. —  Vergl. UZ. — Zürcher Steuer
bücher — B ullinger : A nnales Coenobii Capell (in 
Sim m lers Sam m lung Alter und neuer Urkunden zur 
Beleuchtung der Kirchengesch. I I , p. 433). — R ing
holz : Gesch. des Stiftes Einsiedeln. [C. B ]

E I N S I E D L E R  F A H R T .  Der angeblich zum  D ank 
fü r die R e ttu n g  der Zürcher in der Schlacht von T ät- 
wil (26. x i i .  1351) gestifte te  offizielle zürcherische 
K reuzgang (Prozession) nach  Einsiedeln, der jä h r 
lich am  P fingstm ontag  abgehalten  w urde. Z uerst er
w äh n t in einer V erordnung von ca. 1430, w urde er 
m ehrere Male e rneuert (1486, 1501). —  Vergl. Zürcher 
Stadtbücher. —  Schweitz. M useum  VI (1790), p. 388 ff. 
—  Vögelin : Das alte Zürich  I, p. 605. —  Ringholz : 
Gesch. des Stiftes Einsiedeln. — Derselbe : W allfahrts- 
gesch. von Einsiedeln. —  N Z Z  1923, Nr. 679 u. 688 ; 
1924, Nr. 797. —  Neue Zürcher Nachrichten 1921, 
Nr. 127f. [C. B.]

E I N S T E I N ,  A l b e r t ,  heivo iragender Physiker,

M aurus von Roll, von Em m enholz, 
1698-1714.

Thom as Schenklin, von W il, 1714- 
1734.

Nikolaus I t .  Im feld, von Sarnen, 
1734-1773.

M arian Müller, von Aesch (K t. L u
zern), 1773-1780.

B eat K ü tte l, von Gersau, 1780- 
1808.

K onrad  IV . T anner, von A rth , 1808- 
1825.

Ignatius S taub , 
1924.

E insiedeln  um 1850. Nach einem  S tah lstich  von L. Rohbock.
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* Ulm 1879, Dr. phil., P riv a td o zen t und E x perte  am  
eidg. A m t fü r geistiges E igen tum  in Bern 1902-1909, 
Professor der theoretischen  Physik  in Zürich 1909, in 
P rag  1911, an  der Eidg. Techn. H ochschule in Zürich 
1912 und  zu le tzt in Berlin 1913. B ürger von Zürich 
se it 1900. B egründer der R ela tiv itä tstheo rie . — Vergl. 
Univ. Zürich  1914, p. 60 f. —  S Z G L . —  N Z Z  1919, 
Nr. 57 ; 1920, Nr. 449; 1922, Nr. 1524. [H. B r u n n e r . ]

E I N U N G ,  D E R  (selten D I E ) ,  bezeichnet im schwei
zerdeutschen Sprachgebrauch des M ittelalters und in 
sp ä terer Zeit — 1. eine V ereinbarung, m anchm al ein 
B ündnis, sehr oft eine Z unft- oder sonstige Gewerbe
ordnung, aber auch eine V erordnung anderen  Inhalts ;
— 2. das der V ereinbarung unterw orfene Gebiet ; ganz 
besonders häufig einfach die Busse. E inunger  (Einiger) 
ist der m it der W ahrung  des E . beau ftrag te  Beam te 
(Aufseher, Polizist) oder der wegen ih rer Uebert.retung 
Ausgewiesene. — SSR . —  S i  I, 280. —  A S 1. — G fr. Reg.
—  3. In  der m odernen R echtsgeschichte ist E . der all
gemeine A usdruck fü r den freiwilligen V erband (des 
M ittelalters und  der ä lte ren  Neuzeit) zur Förderung 
gem einsam er w irtschaftlicher, politischer oder religiöser 
In teressen  (Genossenschaft, Z unft, Gilde, B ruderschaft).
—  JSG  IV, p . 34, Note 5 1 b. — [L. F o r r e r . ]  — In 
Bern hiess der m it der E inziehung der Bussen be
tra u te  E inunger auch  Bürgermeister. In  Liestal 
w urden seit 1411 v ier E inungs- oder E inigsm eister 
vom  Schultheissen als Frevelgericht ernann t. Im
18. Ja h rh . w ar ihnen n u r noch die A ufsicht über 
die W aldungen a n v e rtrau t. — [ k .  G.] — In  Obwal
den ist E . ein im m er noch gebräuchlicher A usdruck, 
der früher die säm tliche Gesetzgebung in sich schloss. 
Die ä lteste  Verfassung trä g t  die A ufschrift E inung  
oder Landbuoch... An einigen Orten, z .B .in  der Schwändi, 
war das A m t des E iniger  m it ehem aligen feudalen 
R echten , resp. Serv itu ten  verbunden , er m usste vor 
dem  B estehen der landw irtschaftlichen  Genossenschaf
ten  fü r seinen Kreis die m ännlichen Z uchttiere  halten .
—  RechtsquellenvonObw. (in Z S R  V III). [A l.Truttm ann.]

E I N W I L ,  von ( EYW1L) .  f  vornehm es Land-
leutengeschlecht von U nterw alden ob dem  W ald. 
S tam m sitz  is t der W eiler Ewil (Einwil) ob Sächseln ; 
sp ä ter B ürger (Freiteiler) von Sarnen. —  1. K o n r a d  
von E in wile erw irb t am  3. x . 1257 von den Grafen 
G ottfried , R udolf und E berhard  von H absburg  G üter 
in Obwalden zu freiem  Eigen. Im  Jah rze itb u ch  Sarnen 
wird er H err, dominus, genann t. —  2. ULRICH, Zeuge 
1303. — 3. N i k o l a u s  I., in Sarnen sesshaft, L andam 
m ann 1420, 1427, 1428, 1435, 1437, 1440,1446 und  1449, 
f  zwischen 20 VH. 1450 und 26. IV. 1453. —  4. N i k o l a u s
II ., Sohn von Nr. 3, L andam m ann 1455,1459,1463,1468, 
1472, 1475, 1484, t  nach  24. i. 1485. Sein Sohn — 5. 
H a n s ,  L andvogt im  R hein thal 1499, f  vor 1525. Durch 
seine E rb to ch te r — 6. W i b o r a d a ,  verm äh lt m it 
L andam m ann N ikolaus Im feld, ging der Fam ilienbesitz 
und die politische Stellung des Geschlechts an  die Im 
feld über. Nebenlinien in bäuerlicher Stellung er
scheinen noch bis zu Ende des 17. Ja h rh . in R a t und 
Gericht. Das Geschlecht erlosch 1700 im m ännlichen 
u n d  1710 m it Marie, der F rau  des L andam m anns Jakob  
B urch in der Schw ändi, im weiblichen S tam m . — Re
gisterbände des G fr. —  K üchler : Chronik von Sarnen.
— D ürrer : E inheit Untenoaldens. — Derselbe : K unst
denkmäler von Unterwalden. — Derselbe : Bruder Klaus 
(Reg.). [ R .  D.]

E I R I N I S ,  E Y R I N I S ,  E ir in i  d ’, A rzt griechischer 
H erkunft, dem  m an die K enntn is der A sphaltm inen 
im  T raversta l ve rd an k t. 1711 suchte er in der U m gebung 
von T hun nach  Gelegenheiten zum Bergbau und  bo t 
von dort aus dem  König von Preussen  seine Dienste 
an . Im  H erbst gl. J . kam  er ins F ü rs ten tu m  Neuenburg 
und erkann te  in den E rdpechlagern  von Bois de Croix 
bei T ravers und B uttes das V orhandensein von As
p h a lt und  n ich t von Steinkohle, wie m an gehofft h a tte . 
1718 erhielt er m it seinem Teilhaber Jean  H enri Bolle 
eine Konzession zur A usbeutung aller Gruben, die er 
im  F ü rs ten tu m  entdecken w ürde. Mit einer Gesellschaft 
beu te te  er, jedoch ohne grossen Erfolg, die A sphalt
m inen von T ravers aus. 1735 w ar er in Pecheibronn 
(E isass), wo er als erster die A usbeutung des erdpech

haltigen Sandes betrieb . 1740 erhielt er eine Konzession, 
sta rb  jedoch einige Jah re  darauf. Aus dem  A sphalt 
gew ann er ein m edizinisches Del, das einen grossen 
R uf erlangte ; über den A sphalt und seine Verwendung 
schrieb er m ehrere B roschüren, die in der Biogr. neuch. I. 
verzeichnet sind. —  Vergl. P . de Cham brier : Hist, 
de Pecheibronn. [L . M.]

E I S C H O L  (K t. W allis, Bez. W estlich R aron. S. 
GLS). Gem. und  K irchdorf. Oiselz 1250 ; Oysez 1267 ; 
Oysel 1286 ; Oysol 1336 ; Eysoll 1418. Die erste B auern
zunft des Berges E. geht au f den 10. II. 1538 zurück. 
Sie en th ä lt B estim m ungen über B annw älder, W aldfre
vel, Bauholz, B ürgerrecht und W eidgang. Die drei W ei
ler Ried, B runnen (H auptdorf) und Oberhiiseren bilde
ten die drei D rittel der B ergschaft ; sie hiessen im
16., 17. und 18. Ja h rh . Gem einden und schlossen sich 
bei der franz. Revolution in eine Gem. zusam m en.
E. gehörte im  13. und 14. Ja h rh . den H erren von Turm  
von der G esteinburg. Als diese 1376 vertrieben  w ur
den, kam  es u n te r  die Oberhoheit der 5 oberen Zehnten 
und bildete einen B estandteil der Kn stia  nei von N ieder
gestein. E . und  N iedergestein kau ften  sich am  23. v m . 
1790 gem einsam  los um  10 500 11. Das Dorf ist seit 
der grossen F euersbrunst von 1877 zum  grossen Teile 
neu gebau t worden. K irchlich ursprünglich zu N ieder
gestein eingepfarrt, w urde E. 1766 eine eigene Pfarrei 
und b au te  1866 seine neue K irche. Bevölkerung : 1798, 
260 E inw . ; 1920, 481. — Archiv von Eischol. [L. Mr.] 

E I S E N B A H N E N  ; E I S E N B A H N P O L I T I K .  Das 
allererste Teilstück einer E isenbahn au f Schweizer
boden w ar die am  15. vi. 1844 als Schlusstück der 
Linie Strassburg-B asel eröffnete Strecke Basel St. 
Johann-S t. Ludwig (1860 m). Die erste schwei
zerische Strecke dann war die am  9. v m . 1847 eröffnete 
Linie Zürich-Baden. P ro jek te  w urden allerdings schon 
viel früher, so 1836 von dem  St. Gatter L andam m ann 
B aum gartner und sp ä ter von dem G raubündner L a
n k a  aufgestellt. G raubünden arbeite te  1839 den Plan 
eines bündnerischen E isenbahnnetzes aus und  schloss 
sogar m it den K antonen St. Gallen und Tessin und m it 
Sardinien V erträge über die K onzessionserteilungen für 
eine L ukm anierbahn. Ende der 40er Jah re  w urden eine 
Menge P ro jek te  in der ganzen Schweiz d isku tie rt, und 
u n ter dem  D ruck dieser Verhältnisse w urde bereits 
im A r t . 21 der B undesverfassung von 1848 das E xpro
priationsrech t des Bundes vorgesehen. N ach 1850 über
nahm  der B undesrat die S tudien für die Anlage des 
künftigen  E isenbahnnetzes, und die B undesversam m 
lung nahm  m it dem Gesetz vom  28. v ii. 1852 die 
Grundlage fü r die E isenbahngesetzgebung an. Darin 
wurde das R echt der E rteilung von Konzessionen 
und der U eberw achung der B auten  vorläufig den K an
tonen  übertragen  ; wo diese n ich t selbst bauen wollten, 
blieb die B au tä tigke it den P riv a ten  überlassen. So 
begann seit Anfang der 50er Jah re  das Bahnnetz des 
M ittellandes in stückweisen E inzelunternehm ungen zu 
entstehen, n ich t ohne zahllose K onflikte und Chikanen 
zwischen den einzelnen rivalisierenden Bahngesell
schaften und P riv a ten . So bau te  1854-1859 die Schwei
zerische Centralbahn m it Basel als K opfpunk t des 
Netzes ih r S tam m netz : die Linie Basel-Olten m it den 
Abzweigungen nach  A arau, Luzern, Burgdorf-Bern- 
T hun und Herzogenbuchsee-Solothurn-Biel. In der W est
schweiz en ts tan d  als erste Strecke 1855 die Linie Morges- 
Lausanne-Y verdon und im Anschluss d a ran  das Netz 
der 1865 zur Gesellschaft Suisse Occidentale (H auptsitz  
Lausanne) fusionierten  Linien. Mit dem  weiteren 
Anschluss der Linie B ouveret-B rig en tstand  1881 die 
Gesellschaft Suisse Occidentale-Sim plon. Im  K anton 
Bern en tstand  1864 u n ter kan tonaler Aufsicht und 
Leitung das Netz der Jura-Bern-Luzern  Bahn, die m it der 
Suisse Occidentale-Sim plon 1889 zur Jura-Sim plon  
Bahngesellschaft fusionierte und nun ein G esam tnetz 
von über 1000 km  besass. In  der Ostschweiz en tstanden  
folgende Bahngesellschaften : die Schweizerische Nord- 
ostbahn (H auptsitz  Zürich) 1853 durch  Fusion der Zü- 
rich-Boclensee-, der Nord- und der Rheinfallbahn, so
wie die Vereinigten Schweizerbahnen (M itte lpunkt St. 
Gallen) 1856 durch Fusion der St. Gallisch-Appen- 
zellischen E isenbahngesellschaft, der Südostbahn und
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der G la tta lb  ahn . Diese rasche E ntw ick lung  des E isen
bahnw esens liess bald neue und jüngere  P ro jek te  auf 
den P lan  tre ten , wobei es sich darum  handelte , die 
A lpenschranke anzugreifen, um  B ahnlin ien  D eutsch
lands und F rankreichs quer durch  die Schweiz m it 
denjenigen Italiens zu verbinden. N ach heissem  K am pfe 
siegte der G o tthard  über seine M itbew erber Simplon 
und L ukm anier, w orauf der Bau der Gollhardbahn 1872 
begonnen und 1882 vollendet wurde.

Bei dieser Gelegenheit m achten  sich die U nzulänglich
k e iten  des a lten  E isenbahngesetzes derm assen fühlbar, 
dass dieses endlich durch  das neue Bundesgesetz über 
den Bau und B etrieb der E isenbahnen vom  23. XH. 
1872 e rsetz t w urde (ergänzt durch  A rt. 26 der B undes
verfassung 1874). Es e rk lä rt die E rte ilung  der K on
zessionen als Bundessache und überg ib t die K ontrolle  
über Bau, B etrieb, Tarif- und  Rechnungswesen dem 
B und. K urz d a rau f (28. v ii. 1873) wurde dem  Schweiz. 
H andelsdepartem en t eine besondere E isenbahnab te i
lung angegliedert, und am  21. v n i .  1878 en ts tan d  durch  
deren V erbindung m it dem  Postw esen das Schweiz. 
Post- und Eisenbahndepartement.

Der Gedanke der V erstaatlichung der Schweizer
bahnen fand  schon von A nfang an  hervorragende Be
fürw ortung, u. a. bereits durch  den B undespräsidenten  
Jak o b  S tam pili. Der R ückkauf der Schweizerbahnen 
w urde dann  vom  B undesrat m it seiner sog. P en e tra 
tionspolitik  eingeleitet ; so verschaffte  sich z. B. der 
Bund bei Gelegenheit der Fusion der Suisse Occidentale- 
Sim plon m it der Ju ra-B ern-L uzern  Gesellschaft einen 
sehr grossen Posten  P rio ritä tsak tien  der neuen Ju ra - 
Sim plon Gesellschaft. Gegen die Vorlage des Ankaufs 
der ganzen C entralbahn vom  25. vi. 1891 w urde aber 
das R eferendum  ergriffen, und in der V olksabstim m ung 
w urde sie verw orfen. Dennoch kam en die B estrebun
gen fü r den allgem einen R ückkauf n ich t zur R uhe 
und erhielten im  Gegenteil im Gesetz über das R ech
nungsw esen der E isenbahnen vom  27. m . 1896 die 
erste sichere Grundlage. Am 25. in .  1897 legte der 
B undesrat den R ä ten  seine R ückkaufsbo tschaft vor, 
die sich zugunsten  der V erstaatlichung  der H a u p t
bahnen aussprach. Das folgende Bundesgesetz über die 
Erw erbung u. den B etrieb von E isenbahnen au f R ech
nung des Bundes vom  15. x . 1897 w urde vom  Volke 
angenom m en, und so erw arb die E idgenossenschaft 
au f dem  Wege des freihändigen R ückkaufs zwischen 
dem 5. XI. 1900 und  23. x . 1903 säm tliche L inien der 
oben genannten  grossen E isenbahngesellschaften nebst 
der B ötzbergbahn, der Aarg. Südbahn, der Linie 
W ohlen-B rem garten und der T oggenburgerbahn. Der 
R ückkauf der G o tthardbahn  erfolgte tro tz  teilweise 
grosser Opposition des Schweizervolkes am  1. v. 1909.

Mit der O rganisation der B undesbahnen, deren Be
trieb  so am  1. i. 1901 begann, w urden eine General
d irektion  in Bern und v ier K reisdirektionen (Lausanne, 
Basel, Zürich und St. Gallen, 1909 noch Luzern) ge
schaffen. Sowohl durch E rstellung neuer L inien der 
B undesbahnen wie der P riv a tb ah n en  (Berner A lpenbahn, 
Rätische Bahnen usw.) h a t das schweizerische E isen
bahnnetz  seit 1900 noch eine s ta rke  V erm ehrung er
fahren. Näheres über die H auptlin ien  findet m an  u n ter 
ihren besonderen A rtikeln. —  Vergl. fe rn e r: die R ubrik  
V o l k s w i r t s c h a f t  oder E i s e n b a h n e n  bei den einzelnen 
K antonsartikeln . — G LS  V, 208 ff. —  Reichesberg : 
Handwörterbuch (m it B ibliogr.). —  P. W eissenbach : 
Das Eisenbahnwesen der Schw eiz.—  K . Geiser : 50 Jahre 
bern. Eisenbahnpolitik. — B S L , Fasz. Sichler : Schweiz 
Eisenbahnliteratur ; 1830-1901.—  Georges Gariel : La  
Centralisation économique en Suisse, 2. Fascicule : Les 
Chemins de Fer Fédéraux. — In  Zürich w urde 1921 im 
G üterbahnhof der S. B. B. ein Schweiz. Eisenbahn
museum  e ingerichtet, das die E ntw ick lung  des Schweiz. 
E isenbahnw esens veranschau lich t. —  N Z Z  1921, Nr. 40 ; 
1922, Nr. 252. [H. Tr.]

E I S E N B A H N P E R S O N A L  -  V E R B Æ N D E .  So
lange in  unserem  Lande keine eigenen E isenbahneror
ganisationen bestanden, w urde versuch t, das B edürf
nis des Personals nach  Zusam m enschluss im  B e itritt 
zu ausländischen O rganisationen zu befriedigen. Das 
geschah z. B. beim  L okom otivpersonal dadurch , dass

in den 60er und 70er Ja h ren  des 19. Ja h rb . im d am a
ligen deutschen L okom otiv führerverband  eine gewisse 
S tü tze  gesucht und  gefunden w urde. Der m aterie ll ge
w ährte  Schulz ging allerdings n ich t über eine ganz 
bescheidene V ersicherung hinaus. Die ersten, die den 
Weg zur G ründung Schweiz. V erbände besch ritten , w a
ren die L okom otivführer, die 1876 den Verein Schweiz. 
Lokomotivführer (VSLF) gründeten . 1885 fo lg te das 
Zugspersonal m it dem  Schweiz. Zugspersonalverein  
(SZPV) ; 1889 dehnte  sich die Bewegung au f w eitere 
K ategorien  aus. Es w urden der Verein Schweiz. E isen 
bahn- und Dampfschiffangestelltcr (VSEA) und der Ver
ein Schweiz. Lokomotivheizer (VSLH) gegründet. D er 
e estere um fasste in der H aup tsache  die B eam ten- und  
A ngestelltenkategorien der allgem einen V erw altung 
und besonders des S ta tionsdienstes. Mit der G ründung 
der Arbeiterunion Schweiz. Transportanstalten  (AUST) 
1894 w aren fü n f E isenbahnerorganisationen geschaffen, 
die viele Jah re  lang die m assgebenden V ertre terinnen  
der In teressen  des Personals w aren. — A uf 1. i. 1895 
schlossen sich die obgenannten  fü n f V erbände im  
Verband des Personals Schweiz. Transportanstalten. 
(VPST) zusam m en, einer losen F öderation , in der die 
einzelnen V erbände ihre volle Se lbständigkeit w ahrten . 
Alle un terh ie lten  eigene V erbandszeitungen, und d e r  
VSEA als grossier V erband schuf 1894 ein eigenes Ge- 
nera lsek rc ta ria t, das in der Folge auch  die A rbeiten 
für den VPST besorgte, ln der Folge erlang ten  einzelne- 
G ruppen innerhalb  des VSEA eine gewisse S e lb s tän 
digkeit, so der Verein Schweiz. Weichen- und B a h n 
wärter (VSWB) und der Schweiz. Rangierpersonal- 
Verein (SR PV ), beide 1897. Diesem Beispiel folgten 
nach der V erstaatlichung der E isenbahnen das bei den 
übrig gebliebenen P riv a tb ah n en  noch beschäftigte P er
sonal ; es w urde der Verband des Nebenbahnpersonals 
(VNP) geschaffen. 1911 w urde der VSLH zu einem  allge
m einen V erband fü r das Lokom otivpersonal ausgebaut 
und nan n te  sich von da an  Schweiz. Lokomotivpersonal- 
Verband (SLPV). E r w urde d am it zur gefährlichen- 
K onkurrenzorgauisation  des VSLF. Vom V PST lösten  
sich im  Laufe der Zeit eine Reihe von O rganisationen 
ab ; im m erhin  k o nn te  er sich bis in  die neuste  Zeit 
au frech t erhalten , allerdings n u r m it der M itglied
schaft, die aus dem  ursprünglichen VSEA hervorge
gangen w ar. A rbeiterunion, Zugspersonal und die bei
den V erbände des L okom otivpersonals w aren von ihm  
abgefallen. Auf 1. i. 1918 w urde der VPST ganz au f
gelöst, und  VSWB und SR PV  tra ten  wieder in den 
VSEA ein, der sich von da an  aus 6 U nterverbänden  
zusam m ensetzte, ln  der Zeit, in welcher der organisa
torische Zusam m enschluss aller V erbände durch  den 
VPST fehlte, w urde die notw endige V erbindung durch  
ein ganz loses K artell hergeste llt, das sich von Fall 
zu Fall m it Fragen, an denen die ganze E isenbah
nerschaft in te ressiert w ar, beschäftig te. —  Auf 1 ix . 
1919 erfolgte die G ründung des Schweiz. E isenbahner
verbandes (SEV). E r um fasst folgende U n terverbände  : 
1. Verband des Eisenbahnverwaltungspersonals (V EV P ; 
V erw altungspersonal aller Grade). 2. Stationspersonal
verband (SPV). 3. Verband des Aufsichtspersonals (VAP).
4. Verband der Weichen- und Bahnwärter (VSW B). 5. 
Rangierpersonalverband (SR PV ). 6. Verband des Per
sonals der Privatbahnen und Dampfschiffgesellschaften  
(V PPD ). 7. Zugspersonalverein (SZPV ; Zugführer. K on
dukteure  und Bremser). 8. Lokomotivpersonal-Verband  
(SLPV ; Lokom otivführer und Heizer, bezw. F ührer- 
gehülfen). 9. Arbeiterunion Schweiz. Transportanstalten  
(AUST ; A rbeiter des Fahrdienstes, S ta tionsd ienstes 
und des B ahnunterhaltungsd ienstes). 10. Werkstätte
arbeiterverband (W AV). Von den h istorischen E isen
bahnerverbänden  des Landes ist dem  SEV einzig der 
VSLF fern geblieben. —  Der SEV is t Mitglied des 
Schweiz. G ew erkschaftsbundes, sowie der Sp itzen
organisation des eidg. Personals, des F ö d era tiv v erb an 
des. In te rn a tio n a l ist er der Internationalen Transport
arbeiter-Föderation (IT F) angeschlossen. Dem SEV 
gehören m ehr als 90 % des gesam ten E isenbahnper
sonals der Schweiz an ; er zählt m it E inschluss der 
Pensionierten ca. 42 000 M itglieder. N icht angeschlossen 
sind der V SLF m it knapp 500 M itgliedern, s o d a n n .
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etwa 500-700 Personen, die im  Christlich-nationalen 
Verkehrspersonal-Ver band organisiert sind und ca. 200 
V orarbeiter. Besondere Verbände bilden ferner Teile 
der O berbeam ten und Ingenieure.

Im  Anfänge ih rer E xistenz befassten sich sozusagen 
alle E isenbahner-O rganisationen fast ausschliesslich m it 
Fragen der gegenseitigen U n te rstü tzu n g , der Versi
cherung und A ltersfürsorge au f dem  Wege der G rün
dung von zw eckentsprechenden Kassen im  R ahm en 
des einzelnen V erbandes. Die B earbeitung dieses Ge
bietes is t auch nach  der G ründung des SEV vorläufig 
den einzelnen U nterverbänden  überlassen worden. 
Hand in Hand m it der Förderung  der Fürsorgetä tigkeit 
gingen auch schon frühzeitig  die B estrebungen zur 
Schaffung von Hülfs- und Pensionskassen durch  die 
V erw altungen. Das sog. Hülfskassengesetz von 1889 
ist n ich t zu le tzt au f die T ätigkeit der O rganisationen 
zurückzuführen. N ach der V erstaatlichung  w urden die 
Hülfskassen der zurückgekauften  Bahnen verschm ol
zen und  ausgebaut durch die von den B undesbahnen 
erlassenen S ta tu te n  von 1906, an deren E n tstehung  
die V erbände m itgew irk t haben. Die weitere A usgestal
tung der Hülfs- und Pensionskasse erfolgte 1921 in 
V erbindung m it den Personalverbänden in Form  einer 
durchgreifenden S ta tu ten rev ision . In tensiv  beschäftigt 
haben sich die V erbände auch  an der H aftp flich t und 
U nfallversicherungsgesetzgebung. Ucberdies sind K ran 
kenkassen geschaffen worden, die teilweise vom  Perso
nal selbst, teilweise von den B undesbahnen verw altet 
werden. —  Mit der Frage der A rbeitszeit befassten 
sich die V erbände erstm als Ende der 80or Jah re . Die 
Folge davon w ar das Gesetz betreffend die A rbeitszeit 
bei den E isenbahnen von 1890. N ach der V erstaatlichung 
kam  eine neue Bewegung, die zur Revision dieses Ge
setzes füh rte . Das neue Gesetz w urde 1902 in K raft 
gesetzt. Die grosse Bewegung von 1918 und 1919 
brach te  das A rbeitsgesetz von 1920. — Die erste grosse 
Lohnbew egung, die von den V erbänden durchgeführt 
wurde, war die von 1895-1897. Der K am pf ging 
dam als gegen die a lten  P rivatbahngesellschaften . 
Er war gekennzeichnet durch  zahlreiche grosse T a
gungen, so u. a. durch den A arauertag  von 1896, an 
dem  sich m ehr als 10 000 Personen beteilig ten . Im  
Zusam m enhang m it dieser Lohnbew egung war auch 
der erste grosse E isenbahnerstre ik  in unserem  Lande, 
der 1897 durchgeführte N ordostbahnstreik . 1902 t r a t  
das erste Besoldungsgesetz u n ter der Aegide der S taa ts
bahn in K ra ft, das zweite, to ta l revidierte  1912. Die 
Kriegsjahre tragen den Stem pel der K äm pfe um  die 
Teuerungszulagen. Die jäh rlich  und halb jährlich  w ieder
kehrenden A useinandersetzungen darüber fü h rten  zu 
einer K luft zwischen der Regierung als A rbeitgeberin 
und dem Personal, w om it die Schweren E rsch ü tte ru n 
gen des Jah res 1918 (G eneralstreik  im Novem ber) im  
Z usam m enhang stehen, ebenso die gewaltige D em on
stra tio n  des eidgen. Personals vom  Dezem ber 1921 in 
Bern, an welcher m ehr als 20 000 Teilnehm er gezählt 
wurden. V erhandlungen m it den Behörden über ein 
neues Besoldungsgesetz sind gegenw ärtig im m er noch 
im  Gange. — Eine weitere wichtige Rolle spielt seit 
vielen Jah ren  auch die Frage der M itberatungsm öglich
keit des Personals in der Verwaltung. Die E ntw icklung 
nahm  ihren Anfang in Arbeiterkom m issionen und ist 
bis zur Schaffung einer Personalkom m ission w eiterge
diehen, der wichtige Fragen dienstlicher N a tu r zur 
B egutachtung überwiesen werden. Der SEV hat einen 
V ertreter im  V erw altungsrat der Schweiz. Bundes
bahnen und vier solche in der Arbeitszeitgesetz- 
Kommission. Die A nteilnahm e der E isenbahner und 
ihrer Organisationen an den In teressen der Bundes
bahn selbst ist so rech t beim  R ückkauf der Bahnen 
und in neuester Zeit bei der R eorganisation der Bundes
bahnen zum A usdruck gekom m en. [R. B r a t s c h i . )

E I S E N H U T  oder Y S E N H U T .  Fam ilie im K t. Ap
penzell. —  1. U l r i c h ,  als a lt L andam m ann 1512 er
w ähnt, als Steuerschreiber 1510-1513, G esandter an die 
D isputationen von Baden 1526 und Bern 1528, käm pfte 
1531 im  2. K appelerkriege m it. Von J .  Bücheier wurde 
er angeklagt, an St. Gallen ein Panner v e rk au ft zu 
haben, das die Appenzeller 1403 erobert h a tte n  (Panner-

handel). E . wurde gefangen genom m en, konnte  aber 
entfliehen und  t  in A lts tä tten  £538. —  A U , p . 233, 693, 
727. —  L L .  —  W alser : Chronik, p. 474 ff. —  2. H a n s ,  
Vogt zu R heineck 1475. —  A U  p . 555. —  3. L a u r e n z ,  
* 1749, R a tsh err 1784. —  4. J o h a n n  U l r i c h ,  * 23. 
v in . 1823 in Gais, g ründete  1841 eine eigene H and- 
stickfab rika tion  ; G em eindehauptm ann von Gais 1858, 
K an to n sra t 1858-1890, O berrichter 1876-1877 und 
1883-1886, R egierungsrat 1877-1883, P räsiden t der 
M ilitärkom m ission, Ju s tiz  Vorstand 1877-1878, N ational
ra t  1883-1890, erw arb sich grosse V erdienste u m  den 
Bau der G ais-St. Gaffen Bahn und sta rb  ku rz  nach ihrer 
Eröffnung 11. VI. 1890. — A J ,  3. Folge, H eft 5, p. 228 ff.
— 5. K o n r a d ,  1843-15. m . 1916, erfolgreicher F ab ri
k a n t, G em eindehauptm ann von H erisau, R ichter, Ober
rich ter, K an tonsrat, R egierungsrat und N a tiona lra t. — 
A J  45, 1917, p. 181 f. —  6. J o h a n n ,  * 1856, K aufm ann 
in Gais, N a tio n a lra t seit 1911. [R . Sch.-B .]

E I S E N I N D U S T R I E .  T rotzdem  Eisenerze in der 
Schweiz vielfach Vorkommen und der V erbrauch bei 
der hochentw ickelten M aschinenindustrie gross ist, 
n im m t die Schweiz in der europäischen E isenerzförde
rung der Gegenwart einen ganz un tergeordneten  Rang 
ein. Ueber alles H istorische der E isenerzförderung und 
V erarbeitung vergl. den A rt. B e r g b a u . U m  1600 
kennt m an den ersten Hochofen in U ndervelier ; sp ä ter 
sind solche in Bellefontaine, Courrendlin, Oelsberg m it 
Rondez, G änsbrunnen, Clus und Choindez bekann t, 
welche fast säm tlich  noch bis in  die M itte des 19. Ja h rh . 
in B etrieb w aren. Da alle Hochöfen und Eisenschm el
zen bei uns au f Holzkohlen angewiesen waren, gestalte 
te sich ihr B etrieb von jeher sehr kostspielig, und seit der 
Eröffnung der E isenbahnen war die inländische E isen
industrie  dem  K onkurrenzkam pf m it dem  A uslande 
erst rech t n ich t m ehr gewachsen, so dass seit dem 
letz ten  Viertel des 19. Ja h rh . nu r noch ein einziger 
Hochofen, der von Choindez, in B etrieb s teh t. Das 
dortige Eisen d ient zum  Guss von R öhren. Schm iedbares 
Eisen und Stahl werden bei uns n ich t m ehr hergestellt.
—  F ür die V erarbeitung von A lteisen und Roheisen zu 
Fassoneisen und fertigen G egenständen dagegen be
stehen einige W alz- und H am m erw erke (G erlafingen, 
Em m enweid), sowie eine Anzahl Giessereien in Ver
bindung m it den M aschinenbauw erkstätten . Ih r Ver
brauchsm aterial muss zum  grössten Teil aus dem 
Auslande eingeführt werden. — Vergl. A rt. M a s c h i n e n 
b a u .  —  A rt. über die oben genannten  O rte . — Max 
H ottinger : Geschichtliches aus der Schweiz. Metall- und  
M aschinenindustrie. —  Reichesberg : Handwörterbuch 
(m it Bibliogr.). [D. S.]

E I S E N R I N G .  Fam ilien im  H in terth u rg au  und im 
U ntertoggenburg , in Sirnach 1480, in T rungen bei Wil 
1489, in Jonschw il 1565 erw ähnt. E in Siegel von 1746 
zeigt ein vierspeichiges M ühlrad, in jedem  R adviertel 
ein K reuz. — 1. P . J o s e p h ,  von W il, 1782-1868, Pro
fess im  K loster Pfäfers 1808, L ehrer der N aturkunde  an 
der K losterschule, K apite lssekretär und Chorregent 
1812, P farrer von Ragaz 1817, füh rte  die Zucht der 
Seidenraupe im Bez. Sargans ein ; fasste als erster der 
K apitu laren  von Pfäfers den Plan zur Auflösung des 
K losters und war der hauptsäch lichste  B eförderer der 
Aufhebung. — 2. J oh a n n  B a p t i s t ,  von Jonschw il, 
1810-1874, Priester 1837, D om vikar in S t. Gallen, 
K aplan  in R orschach, Regens des Priestersem inars 
1841, residierender D om herr 1847, daneben Regens des 
bischöflichen K nabensem inars seit dessen Eröffnung 
1857. — 3. K arl J a k o b , von Jonschw il, Neffe von N r.2, 
1845-1907, Priester 1868, K aplan in Gossau 1869, 
Pfarrer in M arbach 1870, in Gams 1881, in W angs 1884, 
in Brüggen 1890, in Mosnang 1895, Mitglied des Grossen 
Rats und des V erfassungsrats von 1889, schrieb u n ter 
dem Pseudonym  K arlmann von Toggenburg ve r
schiedene religiöse und politische Volksschriften u . ver
tonte  einige Lieder. — 4. J o h a n n  B a p t i s t ,  Dr. ju r .,  
von Jonschw il, * 12. v ili. 1868 in K irchberg, A nw alt 
in Rorschach, K antonsrat seit 1909, N ationalra t 1909- 
1919, Präsiden t des Grossen R ats 1921 . — Vergl. S tifts
archiv . —  Bericht der st. gall. Naturwissenschaftl. Ge
sellschaft 1868, p. 215. —  B aum gartner : Gesch. des 
Kts. St. Gallen I I I ,  185 f. — K K Z 1874, p.  225. — Schweiz.
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OBJEKTE AUS DER ÄLTEREN EISENZEIT (HALLSTATTZEIT).
1. K inder-T onrienarm w ulst aus Bronze. — 2. u. 3. A rm spangen aus G agat. — 4. M ilchtasse aus T o n .— 5. Arm spange aus G agat, 

a lt geflickt. — 6. Gefäss aus Ton. — 7. T onnenarm w ulst aus Bronze. — 8. Verzierte U rne aus Ton. —- 9. Schöpfkelle, verziert, aus 
Bronze. — 10. A rm spange aus G agat. — 11. T onnenarm w ulst aus Bronze. — 12. V erzierte G raburne. — 13 P runkgelass  aus 
Bronze. — 14. V erzierte  G raburne aus Ton. — 15. T onurne. — 16. Schale aus Ton. — 17. Schale aus Ton. — 18. Verzierte G raburne 
aus Ton. — 19. P ru n k te lle r  aus Ton. — 20. G etriebenes G ürtelblech aus Bronze. — 21. P halere  aus Bronze in durchbrochener 
T echn ik . — 22. G ürtelblech aus Bronze. — 23. A nhänger aus B ronze.— 24. G etriebenes G ürtelb lech  aus Bronze. — 25. A nhänger 
aus Bronze. — 26. Hals- oder G ürte lkette  aus Bronze. — 27. A rm spange aus Bronze. — Nr. 1 und 7 stam m en aus Toussen (Gem. 
Obfelden, Zeh.) ; 2 u. 3, 5, 10, 23 aus Subingen (Sol.) ; 4, 6, 8, 14, 17 aus N iederw eningen (Zeh.) ; 9, 25 u n d 26 von M ontlinger B erg 
(Gem. O berriet (St. G.) ; 11 von Illnau  (Zeh.) ; 12, 15, 16 und 18 von K reuzlingen (Thg.) ; 13 von Grächwil (Gem. M eikirch, Bern) ; 
Ì9 vom H ard (Gem. O bergösgen, Sol.) ; 20 und  22 von W iesliste in  (Gem. W angen , Zeh.) ; 21 von Trey (W aadt) ; 24 von Bofflens 
(W aadt) ; 27 von B ussikon (Zeh.).



OBJEKTE AUS DER JÜNGEREN EISENZEIT (LA TENE-ZEIT)
1. und 2. Schw erter aus Eisen. — 3. Lanzenspitze aus Eisen, m it Tülle. — 4. A xt aus E isen , m it Halm und Schaftloch. — 

5. Axt aus Eisen, mit Schaftlappen und Halm. — 6. H ackm esser aus Eisen. — 7. M esser aus Eisen, m it gebogenem  Griff. — 
8. Schere aus E isen .— 9. M esser aus Eisen, m it Oese. — 10. Fibel aus Eisen. — 11. Fibel aus Eisen. — 12. Bern. W ankdordeld. 
G ürtelkette  aus Bronze. Periode II. — 13. u. 14. Bern. W ankdorffeld. A rm ringe aus Bronze. — 15. G ürtelschliesse aus Bronze. — 
16. Bern. W ankdorffeld. A rm ring aus Glas. — 17. G ürte lringe aus Bronze. — 18. R ing  aus Bronze. — 19. M ettm enstetten  (Zürich). 
G läserner Arm ring. Periode II. — 20. u. 21. Bronzeringe und A nhänger. — 22. und 23. P iepdingen (Baselland). Torques (Hals
ring) aus Bronze und Perle  aus Ton. — 24. B edingen (Zürich). E isenm assel. — 25. Broc (F reiburg). Fibel aus Bronze. Periode I. 
— 26. S ta tue tte  eines W idders. Bronze. — 27. K essel aus Bronze, nach träg lich  a lt gedickt. — 28-30. K eram ik. — 31. Schild von 
Holz m it eisernem  Umbo (Schildbuckel). — Die Funde von La Tene (Nr. 1-11, 15, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28-31) stam m en aus den 
Perioden II und  III.

HB LS III —  c2 A ugust 1924
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Lit. Kalender, p. 86. —  St. Galler N bl. 1908, p. 35. — 
Jahrbuch der eidg. Bäte. [ J .  M.]

E 1 S E N Z E  I T.  G egenw ärtig noch übliche Bezeichnung 
eines vorgeschichtlichen Z eitalters, das sich ungefähr 
über das le tz te  vorchristliche Ja h rtau sen d  erstreck t 
und in der Schweiz in hervorragender W eise v e rtre ten  
ist. Die Bezeichnung « E isenzeit » g rü n d e t sich au f das in 
Skandinav ien  en ts tan d en e  sog. D reiperiodensystem , 
das beim  Stande der gegenw ärtigen Forschung n icht 
m ehr h a ltb a r  ist. W oher das Eisen als verarbeite tes 
P ro d u k t zu uns gekom m en ist, b ildet noch den Gegen
stan d  eingehender K ontroversen  ; sicher ist nur, dass 
die E isen industrie  n ich t in unserem  Lande en tstanden  
ist, sondern  dass dieses M etall anfangs teils durch  
Im p o rt zu uns kam  und die Bronze fü r gewisse Ge
b rauchsgegenstände allm ählich verdrängte, teils auch 
von neu zu uns eindringenden Völkern einfach m itge
b ra ch t w urde. Die gegenw ärtige Forschung u n te r
scheidet, zwei H aup tp h asen  der E isenzeit, die ä ltere, 
erste E isenzeit, gewöhnlich nach einem  berühm ten  
F u n d o rt in O esterreich HallstaUperiode g enann t (ca. 
1000 bis 500 vor Chr.) und die jüngere, zweite Eisenzeit, 
die vom  F u n d o rt La Tene  am  N euenburgersee den 
N am en bekom m en h a t. Obschon diese beiden K ul
tu ren  typologisch streng  von einander zu unterscheiden 
sind, ist es anderseits kaum  fraglich, dass die beiden 
Träger dieser K u ltu r in ihren  E nd-, resp. A nfangs
phasen noch gleichzeitig in unserem  Lande lebten.

In  neuerer Zeit ist besser als frü h er k o n sta tie rt 
worden, dass die K u ltu r der ersten  E isenzeit noch auf 
unseren bronzezeitlichen P fah lb au ten  erscheint ; ein 
Beweis dafür, dass der U ebergang von der letz ten  
B ronzezeit zur ersten  H alls ta ttp e rio d e  sich au f fried
lichem  W ege , durch  allm ähliches E indringen des Eisens 
vollzogen h a t. W egen des Steigens des N iveaus unse
re r Seen infolge • der V erschlechterung des Klimas 
w urden dann allm ählich die bronzezeitlichen P fah lbau
ten  verlassen. Dann drangen hordenw eise, wohl von Os
ten  her, die H ügelgräberleute in unser Land ein und 
bau ten , m eist au f Höhen, ihre W oh n stä tten . A uf den 
beherrschenden Flöhen, den W egen nach, errich te ten  sie 
auch ihre Grabhügel (tu m u li), in denen sie die R este der 
feierlich v e rb ran n ten  Toten in eigentlichen G rabkam 
m ern beisetzten  und  d a rau f E rde w arfen, bis ein G rabhü
gel en ts tan d , der hie und da noch m it Steinen bedeckt u. 
eingefasst w urde. Sie gaben den Toten, wie von jeher 
üblich, auch wenn sie zu Asche reduziert w aren, Bei
gaben m it ins Jen se its . Besonders bem erkensw ert sind 
die grossen bauchigen T onurnen, die oft m it geome
trischen  oder Schnurornam enten  verziert sind und auch 
etw a Bem alung aufweisen, m eist in grellen, besonders 
ro ten  Farben . Das V orhandensein dieser sehr variieren
den K eram ik bei uns is t ein Beweis dafür, dass die Leute 
sesshaft w aren und  vom  A ckerbau lebten , w enigstens in 
der Ostschweiz. In der W estschweiz und nam entlich  
gegen den französischen Ju ra , in der Freigrafschaft, 
wo zahlreiche p räch tige  Flügelgräberfelder liegen, wird 
die K eram ik seltener : ein Beweis dafür, dass wir es 
m it «W aldleuten »d . h .  m it solchen L euten  zu tu n  haben, 
die —  ein H errenvolk  —  m ehr der Jag d  oblagen und 
für ih r Geschirr Holz verw endeten . Sonst aber h a t die 
H a lls ta ttk u ltu r  in  der ganzen Schweiz und in  den sie 
um gebenden S taa ten  einen einheitlichen C harakter. 
Von Osten her is t der Zuzug des hellenischen C harak
ters, des D ipylon-Stils, von Süden her der Einfluss der 
italienischen V illanova-K ultu r bem erkbar; m it Italien  
sind rege H andelsbeziehungen zu konsta tie ren . An 
W affen besassen die H a lls ta tt-L eu te  Schw erter, oft 
m it sog. A ntennengriffen, zuerst aus Bronze, dann aus 
E isen, Dolche aus Eisen m it bronzenen Scheiden. 
Offenbar muss bei ihnen der W agen eine grosse Rolle 
gespielt haben , denn ausser förm lichen W agenrädern 
finden wir W agenbestandteile, P ferdegeschirr und 
nam entlich  Gehänge m it Rasseln, Phaleren , in durch 
brochener Technik ; an  Schm uck des Menschen sog. 
T onnenarm w ülste, R ädchengehänge, Arm- und Bein
ringe, aus Bronze oder aus G agat ; auch Perlen aus 
Metall oder Glas, sowie B ernstein sind häufig. Ueber- 
h a u p t zeichnet sich der Schm uck einesteils durch  seine 
absonderlichen Form en, andernteils aber durch  he r

vorragenden künstlerischen Geschm ack aus. Auch Gold 
ist n ich t selten. Die W ohnungen, die sich m eist 
au f H öhen befanden, sind, soweit m an sie bis je tz t  
bei uns k enn t, an  Felsrändern , oft auch in den 
Fels eingeschnitten . Die Siedelungen werden befestigt. 
E ine ä ltere  Form  unserer F la lls ta ttk u ltu r repräsen
tieren  die sog. U rnengräber, die besonders in der N ord
schweiz, m eist nördlich  des R heins Vorkommen, w ährend 
F lachgräber selten sind. Die A usdehnung der H all
s ta ttk u ltu r  in der Schweiz e rstreck t sich über die ganze 
Flochebenc vom  Bodensee bis zum  Genfersee ; 
typ ische Flochsiedelungen sind z. B. M ontlinger Berg 
bei O berriet (K t. S t. Gallen), der Fleming bei Neun- 
k irch  (Schaffhausen), der Ebersberg  am  Irchel, das 
D ickenbännli bei Olten usw . Reiche Grabhügelfelder 
haben  w ir au f dem  Seerücken (Thurgau), bei Triil- 
lilton (Zürich), im B ärhau  bei U nter-L unkhofen, in 
der Gegend von Fahrw angen-M eisterschw anden (A ar
gau), au f den H öhen östlich des Sem pachersees, bei 
Bannw il-A arw angen (Bern), bei Subingen (Solothurn), 
Ins (Bern), Valangin (N euenburg), in den K t. Frei
burg  und W aad t (Assens). Am b ek ann testen  sind die 
Grabhügel von Meikirch (vergl. A rt. G r æ c h w i l ) ,  wo 
eine B ronzekanne m it reicher figürlicher Verzierung 
griechischer F lerkunft gefunden w urde. —  Im  W allis 
und im  Tessin is t die H a lls ta ttk u ltu r  auch  v e rtre ten , 
indessen fehlen do rt die G rabhügel und die Feuerbe
s ta ttu n g  im  allgem einen. Im  W allis entw ickelt sich 
u n ter dom Einfluss der vorangehenden B ronzezeit und 
der norditalischen T ypen eine lokal eigenartige K u ltu r, 
w ährend die grossen tessinischen G räberfelder sich an 
die lom bardischen anschliessen.

W ährend die Forschung die ethnische Bestim m ung 
der H a lls ta ttk u ltu r  noch durchaus hypo thetisch  den 
L igurern und den R ä te rn  zuweist, gelangen wir in der 
jüngern  E isenzeit au f historisch  sicheren Boden, indem  
wir keltische Stäm m e, besonders die H elvetier als T rä 
ger der La T èn e-K u ltu r bezeichnen können. Man n im m t 
an, dass keltische S täm m e um  500 v. Chr. bei Anlass 
der grossen W anderungen von N ordw esten her in unser 
L and gedrungen sind und  sich als K rieger, H andels
leute und Industrielle  zunächst neben den F la llsta tt- 
leu ten  ansiedelten. W ir finden sie besonders in den T ä
lern und an den Seen längs der Flüsse, die sie als H an 
delswege benützen  ; sie legen m eist an  den Flussufer- 
Terrassen grosse Friedhöfe m it R eihen-Flachgräbern 
an, wo sie die Leichen n ich t m ehr verbrennen , sondern 
b e s ta tten . Aus der E inheitlichkeit der K u ltu r der jü n 
gern E isenzeit und  ih rer ruhigen, gleichmässigen E vo
lu tion  schliesst neuerdings Viollier, die H elvetier seien 
schon von Anfang der Periode an in unser L and einge
drungen, n ich t erst um s J a h r  100, wie die Geschichts
forscher annehm en. Die eigentliche La T ène-K ultur ist 
ch arak terisiert durch  die Anlegung von Oppida (frei
lich erst in ih rer le tz ten  Phase), durch  die typischen 
eisernen W affen (die Bronzewaffen verschw inden) : 
Schw erter, Dolche, Lanzen (Stoss- und W urflanzen), 
Schilde aus Holz m it Flechtw erk  um w unden, durch die 
eisernen G eräte, die in ihrer heutigen Form  schon v o r
gebildet sind, und nam entlich  durch  den reichen, m eist 
aus Bronze bestehenden Schm uck, bei dem  der Stil ge
genüber dem  H a lls ta tts til sich vergröbert, was die For
m en, sich verfeinert, was die Technik betrifft. W ir finden 
nam entlich  als F rauenschm uck  die Halsringe (torques) 
m it E m ailinkrustationen , die Arm - und Beinringe, die 
F ibeln in gesetzm ässig sich entw ickelnder Reihenfolge 
(oft ebenfalls m it E m ailschm uck). Sehr zahlreich 
sind auch die Münzen in allen noch h eu te  geb räuch
lichen M etallen, N achahm ungen griechischer Gepräge, 
die sich ursprünglich  genau an ihre M uster anlelinen, 
um  sich m it der Zeit zu vergröbern und m it ihren  Zeichen 
nahezu unerkennbar zu w erden. Besonders h a t der Phi- 
lippus-S tater von M akedonien bei uns als Vorbild ge
dient. Das Eisen wird im L ande selbst (nam entlich  im 
Ju ra ) bergm ännisch gewonnen und technisch  verarbei
te t .  In  den frü h em  Perioden der La Tène-Zeit herrsch t 
der griechische, sp ä ter der röm ische Einfluss vor ; von 
Marseille her kom m en A m phoren usw . Die Bem alung 
des Geschirrs weist besonders gewundene und in ein
ander verflochtene O rnam ente auf, w ährend der Hall-
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S ta ttstil es eher m it geradlinigen und im  D etail von 
einander g e trenn ten  O rnam enten zu tu n  h a t.  Die Sie
delungen erstrecken sich über das ganze schweizerische 
Gebiet ; besonders reich sind die G räberfelder von An
delfingen (Zürich), Frauenfeld  (T hurgau), in der U m 
gebung von B ern (ein O ppidum  wird au f der Enge
halbinsel angenom m en), von Miinsingen, im  Greierzer- 
land, und von S t. Sulpice und  Vivis ; in den A lpen h a 
ben wir die reichen W alliser G räber, nam entlich  aus 
der Gegend von Gundis und Siders, in G raubünden 
die Siedelungen von T rans (Darvela) und vom  Misox 
(C astaneda und  Cama), endlich im  Tessin die durch 
grossartig m assigen Schm uck ausgezeichneten G räber
felder von Giubiasco, Gudo, Castione usw . Bei Basel 
(Gasfabrik) ist in den jüngsten  Ja h ren  ein grosses Dorf 
aus dem E nde der jüngeren  E isenzeit ausgegraben 
worden (Vergl. die A rtikel über die be tr. O rte). — Die 
fast unübersehbare  Literatur ist in e rster Linie in den 
ASA, und J S G U ,  ferner in der Prähist. Z e itsch r iften  
der Revue des études anciennes, in 
Alesia  usw. nachzuschlagen. —
Vergl. ,fern er : Heierli : Urgesch.
der Schweiz. — K . Schum acher :
Die H allstatt-Kulturen am M ittel
rhein (in der Prähist. Zeitschr. 11 
und 12). —  Viollier : Sépultures du 
second âge du fer. —  P . Reinelt- 
ke : Z ur K enntnis der La Tène- 
Denkmäler der Zone nordwärts der 
Alpen  (in Festschrift zur Feier 
des 50j. Bestehens des röm.-germ.
Zentralmuseums in  M ainz 1902).
—  P. Vouga : La Tene. —  A rt.
TÈN E, L a ; K e l t e n  ; H e l v e 
t i e r . [E . T atarinoff.]

E I S S Y ,  E Y S S Y  (K t. Freiburg,
Bez. Broye, Gem. Dom didier S.
GLS.) W eiler, der noch 1358 zur 
P farrgem . D onatyre gehörte und 
je tz t  der Pfarrgem . Dom didier zu 
geteilt is t. Nach ihm  w urde ein 
Edelgeschlecht E issy  und Diesys 
benann t, das w ahrscheinlich gegen 
1550 a u ss ta rb . —  Vergl. Regeste 
d’Hauterive. — S taatsarch iv  F re i
burg. [ R æ m y .]

E I S T E N  (K t. W allis, Bez. Visp.
S. GLS). U rkundlich  kom m t E. 
seit 1305 vor ; es v e rd an k t den 
Nam en wohl seinen ausgedehnten 
Schafweiden (ahd. Owist, ewist,
Schafhürde), au f denen seine zahl
reichen W eiler zerstreu t sind. In 
einem V ertrage vom  4. I I .  1498 
setzten die zwei N achbargem ein
den E. und  Grächen ihre gem ein
sam en Grenzen fest und trafen  
Verordnungen über W eidrechte 
in den A llmenden und Alpen 
(B auernsta tu t). Die Schicksale 
E .’s w aren in der V ergangenheit 
m it denen von Saas und Stalden 
eng verbunden . K irchlich gehörte 
E . zu S talden, tren n te  sich 1892, 
wurde eine eigene Pfarrei und 
bau te  1894-1895 seine K irche. Be
völkerung : 1798. 107 E inw . ; 1920,
388. — V. Art. S t a l d e n ,  [ l .  M r.l 

E K K E H A R T .  Nam e vielge
n an n te r Mönche des K losters St.
Gallen, die allem  Anschein nach 
aus der Gegend von Gossau oder 
H erisau stam m ten . —  1. E k k e -  
h a r t  I., « der D ekan », sollte
nach A bt Cralohs Tod 958 A bt 
werden, verzich te te  aber au f die W ürde infolge eines 
Beinbruchs, t  14. i. 973. W ir besitzen von ihm  la
teinische H ym nen und Sequenzen zu N o tk er’schen 
Melodien, vor allem  aber das W altharilied, eine dich
terisch freie B earbeitung verschollener deu tscher Sagen,

in 1456 latein ischen H exam etern , angeblich eine Jugend- 
u nd  Schularbeit des Mönchs. E r b rach te  v ier Neffen ins 
K loster : Eklcehart I I .  und I I I . ,  N otker Labeo und 
den nachm aligen A bt B u rk h a rt I I .  —  2. E k k e h a r t  II ., 
« der Höfling » (pala tinus), w irk te als L ehrer an der 
innern  und  äussern Schule des K losters, verfasste  auch 
Sequenzen, w urde nach  973 von H adwig, der W itwe 
des Schwabenherzogs B u rk h a rt I I .,  als L atein lehrer auf 
den H ohentw iel berufen, kam  sp äter an  defi kaiserlichen 
H of und  s ta rb  am  23. iv . 990 als D om propst zu Mainz. 
B ekanntlich  h a t Scheffel in seinem  R om an Ekkehard  
aus d ichterischen M otiven die einzelnen E . n ich t u n te r
schieden ; die H auptzüge lieferte  ihm  E k k eh a rt I I .  — 
3. E k k e h a r t  I I I . ,  D ekan und  Lehrer. —  4. E k k e h a r t  
IV ., C hronist und  D ichter, * um s J a h r  1000, ging au f 
höheren Befehl nach  Mainz, um  do rt u n te r  E rzbischof 
A ribo als V orsteher der Schule zu w irken, k eh rte  nach 
Aribos Tod 1031 nach St. Gallen zurück, b e tä tig te  sich 
da als L ehrer und s ta rb  um 1060. E r verfasste  u. a. die

1. F o rtse tzu n g  der C a s u s  s . G a l l i  (siehe diesen A rt.), 
ferner den liber Benedictionum, Gesänge zur V erherr
lichung der K irchenfeste und K losterangehörigen, 
die Benedictiones ad mensas, Segnungen zu den Ge
rich ten , « eine grossartige Speisekarte in  religiöser

M o /n t iu p m U - ü  W * v o /7W er<W a po/om.«
*  * i U o v h / ^ x;* H A
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C m  û fixt a A” I cT,\ h o n  Èn-lt 11>  ̂^  • iv hi e  w > u ! t* 6 - ,
ATTCVC r e r d m a f  am  fe rndcr? frc ircr trr^  noj

.  . - y- 1 i’/h aitv- uni. ai> ccr-'X pc rvfsr _ ,fc ftórif Ali 3t1., r*
{sj U fi/m rv c t i v m  Tpra. TCpo/a cju^breuifcêccu'
f j -  - / i n  ‘t u i a  r i f  r  .
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1 rAD -li. I>f A-l )VniA faf • cjA «rtthn ti L>rß> ■ rttr trinw»^
l n  a r t  ex f a '  forma fr\re.tfnr»A ?n an ofzc
C 11 liiirn  fboz& n tio  J n o  d a r  j
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M h  c o w p T f f i S  f  M i f f ?  i c  c m  - J:V '3

Schriftprobe aus dem Liber B e n e d ic tio n u m , p. 154, geschrieben und  m it K orrek tu ren  
versehen von E k k eh a rt IV. (St. G aller M itte ilungen  31, Tafel I.)
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U m rahm ung  ». —  Vergl. M V  G XV und  X V I (Casus 
E kkehard i), fe rner Bd. X X X I (Liber Benedictionum, 
Benedictiones ad mensas u . a .). —  Bächt.öld, p. 39-58 
(m it L ite ra tu r  h in ten  p. 7-24).—  A D B .—  W yss : H isto
riographie. —  I. von A rx : Gesch. des K ts. St. Gallen 
I, 271-279. —  J S G  X . —  E b e rt : A llgem . Gesch. der 
Literatur des M ittelalters, p . 256-276. — G olther : Die 
deutsche D ichtung im  M ittelalter. —  W altharii Poesis ; 
Das W altharilied  E k k eh a rts  I. von S t. Gallen, hgg. 
und  e r lä u te r t von H erm ann A lthof (Leipzig 1899).
—  5. E k k e h a r t  V. (M in im u s) ,  schrieb nach 1220 
eine h isto risch  w ertlose Vita s. Notkeri Balbuli. — 
W yss : Historiographie, p . 68. [Bt.]

E K K E H A R T .  A b t von R eichenau aus dem Hanse 
N ellenburg, 1073-1088, eifriger A nhänger des Papstes 
im  In v e s titu rs tre it und  deshalb leidenschaftlicher 
Gegner des K losters St. Gallen u n d  dessen A btes U l
rich  I I I . ,  die er nach  K rä ften  schädigte  und  bekäm pfte.
—  Vergl. M I7G X V II (R egister ; siehe auch  E x k u rs ) .— 
J S G  X X II , 261-272. [Bt.]

E K L I .  Siehe E g l i .
É L A Y  (deu tsch  S e e h o f )  (K t. Bern, Bez. M ünster.

S. G LS). Tal, das vor 1798 ein Lehen des K apitels 
M ünster-G ranfelden b ildete. 1548 w urde die Verwal
tu n g  der courtines oder Höfe E . und  B elprahon einem  
D om herrn  ü b ertrag en , der einen B ürger von E lay  dam it 
b e tra u te . D ieser erh ie lt den T itel Vceble (W eibel). Im  
Mai u . Sept. w urden in E . plaids  (G erìchie), abgehalten , 
zu denen das K ap ite l M ünster-G ranfelden seine Dele
g ierten  ab ordnete . 1913 beschloss die B erner Regierung 
au f A nregung des eidg. topograph ischen  B ureaus, dass 
in Z ukunft die französischen N am en E lay  und La 
Scheulte (deutsch  Schelten) n ich t m ehr offiziell anzu
w enden seien, was im  J u ra  einen lebhaften  W iderspruch 
erregte. —  Vergl. A rch, des K apite ls M ünster-G ran
felden. [P. 0. B.]

É L E A R T S ,  É t i e n n e ,  1795-1853, Jesu it, belgi
scher A bstam m ung, Professor der Physik , Chemie, 
Mineralogie und  Z eichenkunst am  Kollegium  S itten  
von 1830 an, schuf und  organisierte  das dortige n a tu r 
historische M useum . 1842 t r a t  er aus dem  Je su iten 
orden aus und  w urde unen tge ltlich  ins B ürgerrech t 
von S itten  aufgenom m en ; 1842 D irek to r des Spitals, 
1844 R egierungsarch itek t, 1849 P rä fek t und Professor 
der Philosophie am  K ollegium . [J. B. B.]

E L E K T R I S C H E  E N E R G I E  ( P R O D U K T I O N  
U N D  V E R W E N D U N G ) .  Die E rzeugung und  Verwer
tu n g  elektrischer Energie se tzte  in der Schweiz sofort 
m it der ersten  E ntw ick lung  der S ta rkstrom techn ik  
ein. Der besondere Im puls dafür lag  von A nfang an 
im  reichlichen V orhandensein ausbauw ürd iger W asser
krä fte . «V erw endung von E lek triz itä t»  heisst heu te  
in der Schweiz im  G runde genom m en : V erw ertung 
von in ländischer W asserkraft an  Stelle der kalorischen 
K räfte  aus den, sozusagen vollständig , aus dem 
Auslande e inzuführenden B rennstoffen. —  N ach der 
E rfindung  der dvnam o-elektrischen Maschine en t
s tan d en  E nde der 70er und  Anfangs der 80er Jah re  des
19. Ja h rh . zunächst eine A nzahl E inzelanlagen, in denen 
z. B. F abriken  ihre bereits ausgebau ten  W asserkräfte  
oder H otels solche, die in ih rer Nähe lagen, zur E rzeu 
gung elektrischen L ichtes ben ü tz ten . Zur Verwendung 
von Bogenlicht t r a t  nach  E rfindung  der G lühlam pe so
fo rt in ausgedehntem  Masse diese B eleuch tungsart. 
In  den 80er Ja h ren  w urden dann die ersten  kleineren 
« Z en tralan lagen  » zur L ieferung elektrischen L ichts an 
D ritte  erste llt, zum eist noch au f S täd te  und F rem den
zen tren  b esch ränk t, so z. B. in  L uzern, V evey-M ontreux, 
In te rlak en , Genf usw ., neben solchen, die sich au f ein
zelne H äuserblocks besch ränk ten . Die E inzelanlagen 
wie die S tad tw erke  w aren zuerst G leichstrom anlagen, 
m it M aschinen v o rerst besonders deu tscher F irm en 
(Schuckert, sowie Siemens & I-Ialske) erstellt. Sofort 
begannen indessen die schweizerischen E rfinder und 
F ab rik an ten  sich zu regen : In  Genf der au f dem  Ge
b iete des G leichstrom -M aschinenwesens als P ionier zu 
bezeichnende R . T hury  in der Cuénod & S a u tte r ’schen 
Fabrik , in Basel E . Bürgin (1881 m it R . A lioth ver
bunden) ste llten  eigene K onstruk tionen  an  Maschinen 
und A pparaten  her, die sich au f der L andesausstellung

in Zürich 1883 bereits in  einer, fü r die dam alige Zeit 
hervorragenden , p rak tischen  E ntw ick lung  neben den 
bek an n ten  ausländischen P ro d u k ten  zeigten. Ihnen ge
sellte sich bald die Z ürcher Telephon-G esellschaft bei, 
welche ebenfalls die neue S ta rk stro m tech n ik  m it eigenen 
K onstruk tionen  aufnahm , ungefähr um  dieselbe Zeit 
wie die M aschinenfabrik Oerlikon. L etz te re  entw ickelte  
ihre neue elektrische A bteilung u n te r  dem  jungen  C. E. 
L. Brown sehr rasch  au f eine Höhe, die ih r einen ersten 
P la tz  im  In lande und den besten  R u f d a rü b er h inaus 
verschaffte, u. a. durch die K ra ftü b e rtrag u n g  von L au 
fen nach der e lektro technischen A usstellung in F ra n k fu rt 
1891, nach welcher Brown & Roveri eine eigene U n te r
nehm ung m it F ab rik  in B aden gründeten . Diese, die 
M aschinenfabrik Oerlikon und die in Basel und  Genf 
herausgebildeten  F irm en « E lek triz itä tsgesellschaft 
A lioth » und  « Com pagnie de l ’in dustrie  électrique » ve r
schafften der Schweiz. E lek triz itä ts in d u strie  einen W elt
ruf. W ie überall, so ganz besonders in der Schweiz 
nahm  die allgem eine Verw endung der E le k triz itä t als 
E nerg ieverteilungsm ittel einen gew altigen Aufschw ung 
m it der E rm öglichung der V erw endung des W echsel
strom s, der E rfindung  des T ransform ators und be
sonders derjenigen des M ehrphasenstrom s. Die Schweiz 
m achte  sich alle diese E rfindungen, an  deren A usbau die 
genann ten  F irm en und ihre Ingenieure einen sehr be
deu tenden  A nteil haben, sofort in ausgedehntem  
Masse d ienstbar. Luzern w ar 1886 eine der ersten  s tä d ti
schen Z entralen  der W elt, die m it hochgespanntem , 
einphasigem  W echselstrom  und paralle lgeschalte ten  
T ransform atoren  eingerich tet w urde (durch Ganz & Cie. 
in Pest, einer von Schweizern begründeten  F irm a) 
Ihm  folgten bald, ausgeführt durch  einheim ische F ir
m en m it gleicher S tro m art, 1891 bis 1893 eine Reihe 
anderer S täd te , wie z. B. V evey-M ontreux, In terlak en  
und 1892 Zürich. Die W erke d ienten  zunächst fast 
ausschliesslich der B eleuchtung, und  diese selbst blieb, 
abgesehen von F abrikbeleuch tung  durch  eigene W as
serkräfte , v o rerst nahezu L uxusbeleuchtung. Inzw i
schen h a tte n  1886 die ersten  elektrischen K ra ftü b e r
tragungen  m it G leichstrom , ausgeführt von T hury  in 
Bözingen und von B rown-O erlikon in K riegstetten- 
Solothurn, m it bereits sehr gu tem  W irkungsgrad das 
Feld der V erteilung m echanischer (m otorischer) K ra ft 
eröffnet, das sich von 1891 an  m it der E rfindung  der 
D rehstrom m otoren  gew altig erw eiterte  und  das h a u p t
sächlichste Gebiet der V erw ertung der W asserk raft
energie m itte ls E le k triz itä t w urde, in der brennstoff- 
a rm en Schweiz ganz besonders schnell. In  rascher Folge 
en tstanden , zum eist von p riv a ten  A ktiengesellschaften 
un ternom m en, im  le tz ten  D ezennium  des 19. Ja h rh . eine 
A nzahl E lek triz itä tsw erke, die, im  allgem einen von je  
einigen tau sen d  K ilow att Leistungsfähigkeit und m it 
einigen tau sen d  Volt Spannung arbeitend , dam als als 
«grosse» und z. T. als gewagte U nternehm en galten . Der 
rasche F o rtsc h ritt  der S ta rk strom techn ik , besonders in 
der sicheren A nw endung höherer Spannungen und 
grösserer M aschinenleistungen in hohem  Masse durch 
die erzeugenden F abriken  des Landes selbst er
zielt, Hess die E ntw ick lung  eine glückliche und  w eiter
h in ungeahn t rasche werden. B estanden um  1890 in  der 
Schweiz einige h u n d e rt E inzelanlagen fü r E rzeugung 
elektrischer Energie m it einer G esam tleistungsfähig
keit von noch n ich t 10 000 K ilow att und  vielleicht 
einer m ittle ren  Leistung pro Anlage um  etw a 20 Kilo
w a tt herum , n eb st wenigen E lek triz itä tsw erken  von je 
einigen h u n d e rt K ilow att, und 1893 noch neben etw a 
600 solcher E inzelanlagen ca. 60 eigentliche E lek triz i
tä tsw erke  fü r A llgem einverteilung, die aber zusam m en 
auch noch kaum  7000 kW  Leistungsfähigkeit und som it 
eine m ittle re  Leistung von n u r etw as über 100 kW  be- 
sassen, so w aren es 1902 schon 182 E lek triz itä tsw erke  
m it zusam m en 118 400 kW  Leistungsfähigkeit, wovon 
12 W erke von über 3000 kW  allein 60%  der G esam t
leistung ste llten . Die w eitere E ntw ick lung  m ag nach
stehende Tabelle zeigen :

E n t w i c k l u n g  d e r  S c h w e i z e r i s c h e n  E l e k t r i z i t ä t s 
w e r k e  für allgemeine E nergieverteilung (d. h . ohne 
die ausschliesslich der E lektro-C hem ie und -M etallurgie 
oder dem  B ahnbetrieb  dienenden W erke, und ebenfalls
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ohne die sog. Sekundär-W erke, d. h. solche, die selbst 
keine elektrische Energie erzeugen, sondern n u r solche 
von den nachstehend  zusam m engefassten P rim är- 
W erken beziehen und w eiter verteilen).

Es b e tru g  in ru nden  Zahlen ungefähr

im J a h r e ........................... 1890 1895 1905 1924
die Anzahl der Primär-

w e r k e ...........................  5 100 290 ca. 350
deren totale Le is tungs

fähigkeit  (maximal) . ca. 1 c a .20 ca. 150 c a . 650X1000 kW .i  
die im Jahre  erzeugte

E n e r g i e ..........................ca. 1 ca. 40 ca. 350) ca. 2200Mill. kW h.  2
1 Oder ca. 1,5 mal so viele Pferdestä rken  ab Turbinen.
2 Oder ca. 1,5 mal so viele Pferdekraf ts tunden ab Turbinen.

Die B enützung hydro-elek trischer Energie vollzog 
sich in der Schweiz besonders rasch  und  bis zu einem 
nirgends erreichten  G rade. Schon vor der Ja h rh u n d e rt
wende rü h m ten  sich schweizerische Dörfer (z. B. 
U hrm acherdörfer des Ju ra ) « so viele elektrische Glüh
lam pen zu besitzen wie E inw ohner », was nach  dam a
ligen V erhältnissen au f einen V erbrauch  von etwa 
40 bis 50 kW h (K ilow attstunden) an  elektrischer E n er
gie per J a h r  und K opf schliessen lässt. Schon 1920 
be trug  aber der V erbrauch im  M ittel der ganzen 
Schweiz bereits etw a 700 kW h pro E inw ohner und 
Ja h r . Dies ist la u t einer am erikanischen S ta tis tik  von 
allen L ändern  der höchste spezifische E lek triz itä ts 
verbrauch . Die Schweiz d a n k t diese s ta rke  A nw endung 
der E lek triz itä t ausser der T atsache, dass fü r sie die 
weitgehende D urchführung  des E rsatzes der B renn
stoffprozesse w irtschaftlich  besonders notw endig  war, 
auch dem U m stande, dass die elektrische E nergie
verteilung bald auch  au f Gebiete von sehr wenig dich
tem  B edarf, z. B. rein lan d 
w irtschaftliche Gegenden au s
gedehnt. w urde. Es g ib t in der 
Schweiz heu te  n u r noch wenige 
geschlossene Dörfer, die der 
E lek triz itä t en tbehren , und in 
einigen K antonen  ist die Ver
teilung  bis auf die le tz ten  B au
erngehöfte hin ausgedehnt. Be
sch ränk te  sich die V erwendung 
der E le k triz itä t u rsprünglich
fast ganz au f die B eleuchtung, 
so m achte  in den 90er Ja h ren  
die E ntw icklung der E lek trom o
toren  die Verw endung fü r solche 
zur hauptsäch lichsten , u. schon 
fast zur gleichen Zeit begann
die allgem einere A nw endung
der E lek triz itä t fü r den Stras- 
senbahnbetrieb , die sich im fol
genden D ezennium , z. T. u n ter 
V erwendung des D rehstrom s
(gefördert nam entlich  durch 
Brown Boveri & Cle) au f Ueber- 
landbahnen  ausdehnte  und nach 
etw a w eiteren zehn Jah ren , ins
besondere zufolge der A rbeiten 
der M aschinenfabriken Oerlikon 
(Versuchsanlage Seebach - W et- 
tingen 1910, Ing. E . H uber u.
Dr. Behn) u n te r  Verw endung des 
E inphasensystem s die Gross
bahnbetriebe einzubegreifen be
gann. Die B rennstoff-K nappheit 
und -Teuerung des W eltkrieges 
ü b erfüh rte  dann nahezu die 
le tz ten  R este anderer Beleuch
tu n g sa rten  au f die elektrische 
als die billigste und setzte  die in 
der In d u strie  noch arbeitenden  
kalorischen M otoren grössten
teils still zufolge E rsa tz  durch 
E lek trom otoren , gespeist aus 
hydroelektrischenW erken. — Der 
ungeheure A ufschw ung des Ab
satzes elektrischer Energie kurz

vor und nam entlich  w ährend des Krieges, fü h rte  zu 
einer, sehr regen B au tä tig k e it in der E rstellung  
neuer hydro-elek trischer W erke, sodass 1922-1923 die 
D isponib ilität der elektrischen Energie den, durch die 
Industriekrisis s ta rk  reduzierten  B edarf vorübergehend 
auch im W inter überstieg . Zum  V erständnis d a rf  n ich t 
ausser A cht gelassen w erden, dass unsere W asserkräfte  
im  W inter gegenüber dem  Som m er eine ganz gewal
t ig  reduzierte  Leistungsfähigkeit (sog. « m om entane », 
zu m essen in P ferdestärken  =  PS oder in Kilo
w a tt =  kW ) aufweisen, sodass, selbst wenn im  W in
te r  die K raftw erke keineswegs zu viel L eistung (kW) 
aufweisen (in den W intern  1917-1920 sogar n ich t ge
nug vorhanden  war), dennoch ste ts  im  Som m er, wo 
im In lande weniger v e rw erte t w erden kan n , Ueber- 
schuss an  Leistung zur Verfügung is t. Ebenso ist, wenn 
m an das ganze J a h r  b e trach te t, U eberschuss an  verfüg
barer A rbeit (Energie, gemessen in kW h) vorhanden. 
Solche U eberschussenergien, die im  Som m er durch- 
gehends, aber auch zu den S p ä tn ach tstu n d en  im  W inter 
verfügbar sind und die bei einm al vorhandenen  W erken 
keine besonderen P roduktionskosten  m ehr verursachen, 
w erden heu te  nam entlich  zu W ärm ezw ecken, in W in
te rn äch ten  zur H eizung, im  Som m er für industrielle  
W ärm eanlagen (die dann im  W inter w ieder B renn
stoff verw enden m üssen) n u tzb a r zu m achen gesucht. 
W as n ich t au f diese W eise im  Lande ab se tzb ar ist, 
m uss durch  E x p o rt v e rw erte t werden. Zur allgem einen 
D urchführung  der elektrischen R aum heizung reichen 
die im  W inter zur Verfügung stehenden W asserkraft- 
energieen n ich t aus und es wäre auch ihre besondere 
E rzeugung in neuen W erken zu diesem  Zwecke viel 
zu teu e r gegenüber der B rennstoffheizung, zufolge des 
n ich t veränderbaren , natu rgesetz lichen  Verhältnisse?

Es kann  fü r die Schweiz ungefähr angenom m en werden fü r :

die um 1924 beste 
henden Elektr izi

tä tswerke und deren 
vorhandene Aus- 

baugrosse

die Leistungsfäh igke it ab W erken  
m in im a l  (im Winter) 
ohne Benützung v. Wasserspeicherbecken
m it  Benützung s o l c h e r ..........................
m a x im a l  (im S o m m e r ) .....................

m a x im a l  (im Sommer)

die jä h r lich e  E nerg ieproduktion  ab W erken 
alle r Art für :
B e l e u c h t u n g .....................................................
Motorenbetrieb im allgemeinen . .
Kochen u. diverse kl. Haushaltsverwend.  
Kleinere  gewerbi. W ärm eanw endungen  . 
Grosse industriel le W ärmeanwendungen
Raum heizung ( te i lw eise) ................................
Elektrochemie und  Elektrometallurgie . .
Ausfuhr ausser  L a n d e s ................................
Bahnbetr ieb ( in l ä n d is c h e r ) ...........................
i n s g e s a m t ...........................................................

die m ögliche  jährliche Gesamtproduktion 
in mitt leren  W a s s e r j a h r e n ...........................

a) für allgemeine 
Energieverteilung:

ca. 250 000 kW  i 
» 350 000 kW  1 
» 650 000 kW  t

b) insgesamt,  ein
schliesslich d. W e r 
ke für Bahnbetrieb

und Elektrochemie
ca. 900 000 k W  i

Wirkliche  P roduk
tion um 1924 herum :

den wirtschaftl.  Aus
bau aller mutmassl. 

ausbauwürd igen 
W asserkräf te  

in ferner Zukunf t

ca. 700 000 k W t  
bis ca. 1000 000 k W

ca. 1 500 000 kW  t 
bis ca. £ 500 000 k W

In absehbarer Zukunft 
vermutlich absetzbare 

Produktion  :

L

Millionen k W h  (Kilowattstunden) :
ca. 300 bis 4003 
ca. 2200 » 2 5003 
ca. 1200 » 1 500 3 
ca. 300 » 40032000

(nur  im Sommer) 
z 3 4 (nur im Winter) 

3 ca. 600
3 ca. 400

ca. 300
ca. 3300

ca. 5000

ca. 10 000 bis 14 000 3

ca. 1 000 bis 1 2003
ca. 15 000 bis 20 000

ca. 15000 bis 20 000

1 Diese Zahlen der ab W erken  disponiblen kW  elektr ischer Leis tung entsprechen 
rund  1,5 mal so vielen P S  (Pferdestärken) ab Turbinen der Werke.

3 Diese Energ iemengen stellen die volle Befriedigung des ganzen mutmasslichen 
Energ iebedürfnisses des Landes für diese Zwecke dar.

3 Fü r  diese vier Verwendungsarten  muss zur Erzielung des angegebenen Energ ie
absatzes die wirtschaftlich günstigste  Verte ilung dieser Energ ie  auf  die vier Bedarfs
arten gesucht  werden.

i Fü r  die Erse tzung der gesamten Raumheizung durch Brennstoff, deren Bedarf 
sich au f  den W in te r  konzentr iert,  d .h .  auf  die Zeit gerings te r  Leis tungen der W asser
kräfte, re ichen die le tz tem auch dann nicht aus, w enn  ga r  keine Energ ie  expor tie rt  
wird ; die Gestehungskosten von Heizwärme aus besonderen  Win te rkraf tw erken 
können mit  denjenigen aus Brennstoffen nicht konkurr ieren .
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zwischen den verschiedenen E nergieform en. W irt
schaftlich  m öglich ist dagegen die K leinw ärm ever
w ertung, z. B. zum  K ochen und fü r m anche Spezial
zwecke. F ü r diese V erw endung is t ein bedeutender 
Aufschw ung noch zu erw arten . Die heu tige  Tendenz 
der E ntw ick lung  unserer hydro-elek trischen  W erke 
g eh t in B erücksichtigung der e rw ähnten  U m stände 
besonders d a rau f aus, W erke m it W asserakkum ulierung 
zur Steigerung der W in terle istungsfäh igkeit zu erstellen, 
ferner au f V erbindung und  V ereinheitlichung der W erke 
behufs gegenseitiger Aushülfe, au f den vollständigen 
E rsa tz  des D am pfbetriebs der B ahnen durch  den h y dro 
elektrischen und  au f die V erbesserung der Technik 
und der w irtschaftlichen  M assnahm en zur W ärm ever
w ertung  des S trom s. Als heu te  schon sozusagen v o lls tän 
dig du rchgeführt, kan n  die E rse tzung  a ller B eleuchtung 
und aller kalorischen In d u striem oto renbe triebe  (soweit 
solche n ich t fü r zeitweise A ushülfe sich als w irtsch aft
lich erweisen) du rch  elektrische b e tra ch te t werden. Die 
h eu te  vo rhandene u .w eiter m ögliche V erw ertung h y d ro 
elek trischer E nergie in der Schweiz m ag ungefähr durch  
vorstehende U ebersicht gekennzeichnet werden.

Die vorstehende  Tabelle g ib t auch  bereits A uskunft 
über die S chätzung  der verwertbaren Wasserkräfte der 
Schweiz, welche die G rundlage unserer elektrischen 
E nerg iew irtschaft bilden. Die Zahl der als verfügbar 
angesehenen K räfte  h a t sich entsprechend den F o rt
sch ritten  der T echnik durch  die Ja h re  fo rtw ährend  
e rhöh t, da  im m er m ehr der vo rhandenen  K räfte  zu 
« ausbauw ürd igen  » (w irtschaftlichen) w urden. Auch 
hierbei m uss zwischen Som m erleistungen und W in
terle is tungen  wohl un tersch ieden  w erden ; die ersteren 
be trag en  s te ts  ein m ehrfaches der le tz te ren . Als « kons
ta n te  », das ganze J a h r  zur V erfügung stehende Leistung 
aller fü r ausbaufäh ig  angesehenen schweizer. W asser
k rä fte  fanden  verschiedene B earbeiter der M aterie noch 
in den 90el Ja h ren  n u r zwischen 150 000 und  300 000 
PS, sehr vorsichtige A ufstellungen der L andeshydro
graphie gaben dann  1907 750 000 bis ca. 1 000 000 PS, 
w ährend heu te , wo die K rä fte  ziemlich genau fe st
geste llt und die A usbaum öglichkeiten  grösser sind, a ll
gem ein als ausbauw ürd ig  W erke m it zusam m en einer, 
als ziemlich k o n sta n t vo rhandenen  L eistung von etw a 
1, 5 bis 2 Millionen PS angesehen werden, deren Som 
m erleistung bis zu 3 Millionen PS oder da rü b er als 
au sn ü tzb a r b e tra c h te t w ird. Diese W asserkräfte , die 
der Schweiz zur V erfügung stehen , sind sehr ansehnlich, 
(nach heu tiger A uffassung w ären also etw a % bis 
•/s PS ausbaufäh iger K o n s ta n tk ra ft, d. h . M inimallei
s tu n g  im  W in ter pro E inw ohner vorhanden), allein 
sie sind re la tiv  doch n ich t d e ra rt bedeutend  wie m an 
etw a g laub t, h a t  doch z. B. das, auch  an  K ohlen, sehr 
reiche N ordam erika  ungefäh r gleich viel und K an ad a  
etw a das siebenfache pro E inw ohner zur V erfügung, 
auch  Skandinav ien  pro K opf das doppelte .

Mit ih ren  L eistungsfähigkeiten  u. Jah resarb e iten  seien 
noch nachstehend  als grösste schweizerische hydro-elek- 
trische Werke e tw a folgende au fg efü h rt :

GRÖSSTE HYDROELEKTRISCHE W ER K E IN DER SCHWEIZ:

A . Der a llgem einen  Energieverteilung dienende : 
a) M it bedeutender Jahres- bezw. W in ter-A kkum ulierung  :

P S  (Pferdestärken) Erzeugte  bzw. er-
ab Turbinen zeugbare Jahres-

W in te r le is tung  bis Energie  Mill. kWh 
W äggitalwerk (2 Stufen) . 130000 ca. 140
L ö n ts c h w e r k .........................  66000 » 60 bis 70

b) Ohne oder m it geringerer A kkum ulierung  :
Minimal bis maximale

L aufenburg1 . .
L eis tung  PS

32 000 bis 650001 ca. 280 bis 3501
Gösgen . . . . 20000 » 50000 » 150 11 200
Mühleberg . . . 10000 » 45 000 » 100 11 200
Chancy-Pougny” . 15000 » 35 000 * » 130 11 200'
Eglisau . . . . 12000 * 32 000 » 150 11 200
Augst . . . . 10000 u 25 000 » 80 11 130
Küblis . . . . loooo » 40000 » 11 130
Brusio . . . . 5000 11 40 000 » 100 11 160
Albula . . . . 15000 11 30000 » 100 11 130

B . Bahnbetriebswerke : kW 
B arberine (Jahrisakkumulierung) bis 62000
V e rn a y a z ................................» 93 000
Ritom  do. » 50000
Amsteg . . . .  30000 » 85000

C. E lektrochem ische W erke  : 
Chippis (2 W erke) 20 000 bis 85000 
B ram ois. . . . 8000 » 35000
Ackersand . . . 6000 » 24000
Biaschina . . . 13000 » 45000

k W h  
ca. — bis 60
» — « 170
, 30 , 40
» 35 » 150

ca. 200 bis 300 
» 100 » 150 
» 100 » 150 
» 100 » 200

1 Hiervon gehört je  die Hälfte Deutschland zu.
2 Hiervon gehört je  die Hälfte F rankreich  zu.

[ W y s s l i n g . ]
d ie  E l e k t r if iz ie r u n g  d e r  Sc h w e iz e r is c h e n  

Bu n d e s b a h n e n  s teh t zur Zeit au f dem  Program m  der 
nächsten  A ufgaben der E idgenossenschaft. Sie hat, z. T. 
schon begonnen und  soll im  V erlauf der n ächsten  Jah re  
vo llständ ig  du rchgeführt w erden. Die im  eigenen L ande 
gewonnene K ra ft g e s ta tte t  die E rsparn is von 700 000 
Tonnen aus dem  A uslande e ingeführter Kohle, zu 80 Fr. 
die Tonne. W enn die Schweiz sich von dieser Kohle 
unabhängig  m acht, sichert sie sich den B etrieb  ihrer 
E isenbahnen in Kriegs- und  B lokadezeiten. Mit dem 
Beispiel der E lektrifizierung sind einige norm alspurige 
P riv a tb ah n en  vorangegangen, näm lich die Linien Orbe- 
C havornay 1894, B urgdorf-T hun 1899, F reiburg- 
M urten-Ins 1902, Spiez-Brig (Lötschberg) 1910. Auch 
der 1906 e rb au te  S im plontunnel w urde bereits zur elek
trischen  D urchfah rt e ingerichtet. Alle seit 1910 neu 
eröffneten L inien w urden von Anfang an  au f den elek
trischen  B etrieb eingestellt, und die B undesbahnen be
gannen, nachdem  eine besondere K om m ission seit 1901 
zum  S tud ium  der Frage am  W erke gewesen und  1912 
ihren B ericht vorgelegt h a tte , m it dem  U m bau au f den 
elektrischen B etrieb  einzelner T eilstrecken, z. B. zum 
Anschluss an  den Lötschberg  der Strecke B ern-Thun. 
N ach dem  L ötschberg sc h ritt  auch  die B erner A lpen
bahn zur E lektrifizierung der w eiteren von ih r b e triebe
nen L inien B ern-B elp-Thun und B ern-Schw arzenburg. 
Als erstes T eilstück der G o tth ard b ah n  w urde 1916 die 
E lektrifizierung der Strecke E rstfeld-B ellinzona be
gonnen ; 1924 konnte  bereits die ganze G o tth a rd 
strecke elektrisch befahren werden. Bis 1928 sollen rund 
3000 K m  des B ahnetzes der S .B .B .  fü r den elektrischen 
B etrieb um gebau t sein, d a ru n te r die grossen H auptlin ien  
unseres Landes : S im plon-L ausanne-G enf ; Lausanne- 
N euenburg-O lten ; L ausanne-B ern-O lten-Z ürich  ; Zü
rich-Thalw il-C hur ; Z ürich-Thalw il-Luzern ; Zürich- 
W in terthu r-R om anshorn -R orschach  ; W in te rth u r-S t. 
Gallen-R orschach ; Zürich-Schaffhausen usw . [D. S.]

E L E N D ,  E L L E N O .  A ltes Zürchergeschlecht, ein
gebürgert m it P e t e r , der im  R ich tebuch  von 1401 ge
n a n n t w ird. —  1. H u g o , C horherr 1406. —  2. E r h a r d , 
zuerst 1403 gen., des R ats au f W eihnachten  1418- 
1423. —  3. J o h a n n e s , Z unftm eister der G rem pler au f 
Jo h an n i 1445. —  4. R u d o l f , eines der e rsten  M it
glieder der G esellschaft der Böcke (Schildner zum  
Schneggen), die sich anlässlich des a lten  Z ürich
krieges 1442-1448 auszeichneten . Am b ek ann testen  
w urde —  5. E r h a r d , oberster S tad tk n ech t und  An
hänger W aldm anns, m it diesem  im  W ellenberg ge
fangen gesetz t 1. IV. 1489, au f U rfehde freigegeben
4. v . 1489, dann geflüch te t und  endlich begnadigt 
9. v . 1493. —  L L .  —  Zürcher Stadtbücher. —  W ald
m ann Dok. I I .  [H. B r u n n e r . ]

E L F E R G E R I C H T .  Nam e des a lten  Z ivilgerichts 
in N idw alden, das aus zehn, im  Ja h re  1389, bevor das 
neu angeschlossene Hergiswil einen V ertre ter erhielt, 
aus neun V ertre tern  der U erten  u n te r dem  Präsid ium  
des regierenden L andam m anns bestand . « Der Am m an 
und die zehen Mann der einlifen des geswornen ge- 
rich ts » zuerst in einer U rkunde vom  15. VI. 1400. Der 
P ersonalbestand  wechselte jäh rlich . Die In stitu tio n  
b estan d  bis zur Verfassung von 1850. [R .  D.]

E L F I N G E N  (K t. A argau, Bez. Brugg. S. G LS). Gem. 
und Dorf. E olfm gen  1259 ; im  H absburger U rb ar El- 
vingen  ; ursprünglich  einer der v ier un teren  Höfe des 
K losters M urbach, kam  dann an  H absburg  und ans 
K loster Königsfelden, 1460 an Bern, O beram t Schenken-
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berg. Die P farrei E . w urde 1667-1668 nach  Bözen ve r
legt. W appen : in R o t ein silb. D oppelkreuz au f grünem  
Dreiberg. — Vergl. Merz : Gemeindewappen. [D.S.] 

E L G G  (K t. Zürich, B ez.W in terthu r. S. GLS). Flecken, 
polit, und  K irchgem .; die K irchgem . um fasst auch  die 
politische Gem. H o fs te tten  und (bis 1922) Schottikon

und Teile der polit. Gem. B ertschikon und  H agenbuch, 
anderseits gehört der H of H aggenberg k irchlich zu 
A adorf. W appen : in R ot m it silberner Binde 3 (2,1) 
golden bew ehrte schwarze B ären h äu p te r (V arianten  
s. Z T  1923). G räber aus der H a lls ta ttze it ; eine röm ische 
Siedelung is t durch Funde von Böden, R öhren usw. 
nachgewiesen. Ailaghoga  760 ; im  9. Ja h rh . E ilic- 
gauge, Eilacgauve, E ligauge  usw ., was als Eulachgau  
e rk lärt w ird. Spätere  Form en : Elggouw  1297; im ä lte 
sten S tadtsiegel (1395) Aelgo, bei T ü rst (1496) Elgge ; 
die längere [Form Elggeuw  und  ähnliche w aren noch im
17. Ja h rh . gebräuchlich. Das K loster St. Gallen erhielt 
im  8. und 9. J a h rh . durch  viele Schenkungen und  V er
gabungen reichen Besitz im  Gebiete von E . (ä lteste  U r
kunde von 754). S t. gallische M inisterialen von E .  w er
den erstm als 1166 g en ann t. 1289 verzich te ten  H a r t 
m ann (III .)  von Baldegg und  seine Gem ahlin, die Toch
te r  W alters I I I .  von Elgg, au f die B urg E . sam t allen 
zugehörigen L ehengütern  ; der A b t verlieh sie den 
Herzogen A lbrecht und  R udolf von O esterreich, welche 
sie dem H artm an n  als A fterlehen wieder gaben. Von 
den Baldegg kam en die Burg und die m eisten G üter an 
H erm ann von Landenberg-G reifensee ; ein Teil der lan- 
denbergischen G üter in E . w urde 1364 an  Jo h an n  von 
H of in K onstanz v e rk au ft, der R est sam t der B urg 1369 
an 3 Grafen von Toggenburg. 1370 erw arben die Herzoge 
von O esterreich B urg und  Dorf. Im  selben Jah re  ste llten  
sie E . einen M ark trech tsbrief aus, und 1371 erhielt es 
ein S tad trech t, welches in der H aup tsache  dem  von W in
te r th u r  en tsprach . 1379 befreite  König W enzel E . von 
der E vokation  und verlieh ihm  das R echt, G eächte
ten  ein Asyl zu gew ähren. Die A ppenzeller such ten  in 
ihren Kriegen E . dreim al heim  und ve rb ran n ten  es. Um 
diese Zeit wird H erm ann von Landenberg  als Vogt und 
H err zu E. genann t ; seine W itw e schloss 1431, nachdem  
E . durch die V erpfändung der G rafschaft K iburg  (1424) 
fü r die hohe G erichtsbarkeit an  Zürich gekom m en war, 
m it dieser S tad t ein B urgrecht. Im  a lten  Zürichkrieg 
nahm en P . von R aron und B. von L andenberg  als Ver
b ündete  der E idgenossen E . 1440 vorübergehend ein ; 
1445 v e rb ran n ten  es die W iler. 1442-1452 w urde E. 
durch die R ückgabe der G rafschaft K iburg  nochm als 
österreichisch. 1442 erh ie lt es R udolf Meiss, von Zürich, 
1443 H erdegen von Hinwil zum  P fand . H. v. Hinwil 
m usste 1453 selbst Burg und S tad t an Zürich versetzen . 
Herdegen, der jüngere , von H inwil, t r a t  1494 den

Stächelinen B und  (D ickbuch, W enzikon, O bersch la tt 
H o fste tten , Schöm berg, Geroldswil, Oberhof, die Höfe 
au f der Steig, der im  S trick  und der im R ich tsta ll) 
an  Zürich ab und erhie lt dafür Burg und S tad t E . sam t 
Guwil und Riedern ; Zürich beh ielt sich B esatzungs
und V orkaufsrecht vor. E . gehörte zum  linneren  A m t 

der Landvogtei K iburg. C hristoph 
von Hinwil und  V erw andte ve r
kaufen 1576 die H errschaft E. 
an H ans H einrich Lochm ann, von 
Zürich. Die S tad t Zürich, welche 
den grössten Teil des Zehntens 
von E. besass, überliess ihm  diesen 
tauschw eise. E r u n tern ah m  erheb
liche N eubauten  an der Burg. 
Von seinen Geschwistern erw arben 
1590 die B rüder H ans H einrich 
und H ans Ludwig Heinzei von Tä- 
gerstein , aus Augsburg, die H err
schaft. N achdem  sie sich finanziell 
ru in ie rt h a tte n , übernahm  1598 
ihre Schw iegerm utter, M agdalena 
N eidhart, E. und veräusserte  es 
im  folgenden Ja h re  um  57 500 II. 
an  den kaiserlichen R at B ona
ven tu ra  Bodeck, einen E vangeli
schen aus Preussen (H B L S  II, 
p. 284) 1635 zogen T ruppen  des 
Herzogs von R ohan durch  E., das 
um  diese Zeit schon ein offener 
Flecken war. Jo h an n  Melchior 
Bodeck v e rkaufte  1637 E . an  den 
W in te rth u re r P e ter Sulz er. Des
sen Enkel H ans Ulrich t r a t  zum 

katholischen G lauben ü b e ru n d  versuchte, die H errschaft 
dem  K loster S t. Gallen in die H ände zu spielen. Zürich 
gebot jedoch diesem den V erkauf von H errschaft und 
G ütern binnen b estim m ter F rist. H erkules von Salis- 
M arschlins w urde 1670 G erichtsherr, weilte aber, wie 
sein Sohn Ulisses, der ihm  1681 folgte, selten in  E. 1712 
erw arb G eneralm ajor H ans Felix W erdm üller um  63 000 
fl. die H errschaft und m achte  1715 daraus ein F ideikom 
miss fü r die säm tlichen N achkom m en des O tto W erd
m üller, welcher sich im  alten  Zürichkrieg ausgezeichnet 
h a tte . D ank seiner B estim m ung, dass die Innenaus
s ta ttu n g  des Schlosses, das sich heu te  noch im  Besitze 
der Fam ilie befindet, n ich t verän d ert werden dürfe, 
besitz t es eine Reihe von In terieu rs aus seiner Zeit 
von hervorragender Geschlossenheit und L ebendigkeit. 
In  der R evolutionszeit trac h te te  E . eifrig danach, die 
Privilegien der G erichtsherrschaft zu beseitigen, die 
eigenen aber m öglichst zu erw eitern . Die B ürgerschaft 
beschloss einstim m ig, G leichstellung m it W in te rth u r 
zu verlangen und n ich t m it den B auern der G rafschaft 
K iburg  gem einsam e Sache zu m achen. Am 30. m . 1798 
verzich te te  die Fam ilie W erdm üller von Elgg au f ihre 
gerichtsherrlichen R echte. Am 6. Mai rü ck ten  die ersten 
F ranzosen ein, w om it eine lange Leidenszeit von E in 
quartierungen  und  D urchzügen begann. Am 25. v . 1799 
kam en die Oesterreicher, denen im  H erb st wieder die 
Franzosen folgten. E . war u n te r  der H elvetik  D istrik ts
h a u p to r t .  1803-1815 bildete es eine Zunft des Bez. W in
te r th u r , zu dem es seitdem  gehört. Im  19. Ja h rh . en t
wickelte sich eine In d u strie  von einigem Um fang. 
Bevölkerung : K irchgem einde, 1638, 1102 E in w. ; 1836, 
1835. P o lit. Gem. 1836, 1038; 1920, 1834. Tauf- und 
E heregister seit 1551 ; S terberegister seit 1591.

Verfassung. E nde des 14. Ja h rh . erscheinen ein Vogt 
und 4 R ä te  ; nach  der H errschaftsordnung  von 1535, 
welche die Öffnung von 1532 ersetzte, w urden 3 R äte  
von den B ürgern gew ählt. 1506 wird der Grosse R a t 
der E lfer erw ähnt, welche wie die R ich ter der Kleine 
R a t ernann te . Die R äte  e rw ählten  die Offiziere der 
T ruppen aus der H errschaft. Zur E rgänzung der H err
schaftsordnung  dienten der Bigelbrief (1538) und der 
H einzelbrief (1596).— Vergl. J a k . P esta lu tz  : Vollst. 
Sam m lung  aller Statuten... I. —  G. L. v. M aurer : Gesch. 
der Städteverfassung in  D ’lancl.

Eine K irche wird zuerst in einer der 2. H älfte  des
9. Ja h rh . zugeschriebenen U rkunde genann t. 1257

Schloss E lgg  um 1754. Nach einem Kupfers tich aus der Topographie  von ü .  Herrl iberger.
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w urde die St. A nnakapelle  in T änikon, b isher Filiale 
von E ., se lbständ ig . Den K irchensatz  der 1333 u rk u n d 
lich erw ähn ten  St. Georgskirche verk au fte  S t. Gallen 
•1346 an 3 B rüder von B o n ste tten  ; 1409 erw arb ihn  das 
Sp ital zu R appersw il. Von der um  1415 erneuerten  
Kirche ist u n te r  dem  Chor der jetz igen , 1508-16 
e rb au ten , ein Kreuzgewölbe erhalten . 1524 w urde 
die le tz te  Messe gelesen. 1537 k au fte  Z ürich den K ir
chensatz. Die L eute  von E tte n h au sen  und Ittish au sen  
gingen nach  der W iederherste llung des K losters in 
T änikon (1548) do rth in  zur K irche.

Schule. Um  1450 w ird ein Schulm eister erw ähn t. 
N ach dem  H errsch aftsrech t von 1535 w ar der R a ts 
schreiber v e rp flich te t, auch Schule zu h a lten . 1624 gab 
es 2 L ehrer, einen d ritte n  w ollten die E lgger noch 1796 
tro tz  der grossen Schülerzahl n ich t anstellen . 1772 gab 
es in der P farre i E . 8 Schulen. — Vergl. K . H auser : 
Geschichte der S tadt... E lgg. —  UZ. —  UStG . — Die 
Schweiz 1913. — S A V  I I .  — Thom m en: Urkunden. — 
J .  0 . W erd m illier : Schloss Elgg. —  N bl. stadtbiblioth. 
W interthur 1915-16. [L. F o rre r.]

E L G G , von.  S t. Gallisches M inisterialengeschlecht. 
Siegel : 1. Topfhelm  m it B ären h au p t als K leinod ; 
2. ein Q uerbalken (in R ot ?) ; d eu te t au f S tam m ver
w an d tsch aft m it den H erren  von Bichelsee. — Z T  1923. 
— 1. W a l t e r  I., 1166. —  2. E b e r h a r d  ( I I . ?) de H ai- 
ligowe, Zeuge 1244-90, besass m it seinem  B ruder —  3. 
W a l t e r  (I I I .) ,  1252 g enann t, t  vor 1289, u . a. toggen- 
burgische Lehen im  U ntertoggenburg , ein klingensches 
Lehen zu Feldbach  und den H of B ussenhausen. Kuchi- 
m eister n en n t den W alter einen der re ichsten  D ienst
m änner im  ganzen T h u rg au . Seine T och ter Gepa hei
ra te te  H a rtm an n  (III .)  von Baldegg. [L. F o rre r .]  

E L G G E R  V O N  F R O B E R G ,  v o n . Fam ilie  von 
R heinfelden, seit 1845 
von Gisikon (K t. L u
zern). — 1. F r a n z ,  Ge
neral, K o m m an d an t der 
I I .  Division der p ä p stli
chen Arm ee, K om m an
d a n t und  R itte r  m ehrerer 
hoher O rden, m achte  
1814 und 1815 die F e ld 
züge gegen N apoleon m it ; 
G eneralstabschef der Son
derbundsarm ee 1847, f  4. 
XI.  1853. P ublizierte
1850 : Des K ts. Luzern  
und seiner Bundesgenossen 
K a m p f gegen den R a d i
kalism us. —  A. P h . von 
Segesser : Sam m l. K l.
Schriften  I I ,  433-436. — 
S K L .  — 2. K a r l ,  * 25.

Karl Elgger. XII. 1832, w urde am  12.
Nach einer Photographie. XI. 1847 zu Geltwil schwer 

verw undet, käm p fte  un 
te r  R ad etzk y  in der L om bardei 1848, dann  in S te ier
m ark  und  U ngarn 1849, als H au p tm an n  in p ä p s tli
chen D iensten i860  zu C astelfidardo, kam  nach  
der K ap itu la tio n  von A ncona in  piem ontesische 
G efangenschaft, w orauf er nach  Luzern zurück
k ehrte . L angjähriger R ed ak to r der Schweiz. M ili
tärzeitung  seit 1863 ; G eneralstabsm ajor und L ehrer 
an der eidg. Mil.-Schule 1872, eidg. In s tru k to r seit 
1875, O b erstlieu tenan t 1877, O berst 1891, f  1- VII. 
1901. Verfasser m ehrerer W erke über S tra teg ie, T ak tik , 
W afl'entechnik und K riegsgeschichte, u . a. : Die
Kriegsfeuerwaffen der Gegenwart (1868) ; Die K äm pfe  
am Morgarten 13 1 5  und 17 9 8  (in Festschrift der Schweiz. 
Offiziersgesellschaft 1868) ; Ueber die Strategie (1869) ; 
Der Dienst im^Felde... (1870) ; Kriegswesen und K riegs
kunst der Eidgenossen im  1 4 .-1 6 . Jahrh. (1873) ; T aktik  
der Infanterie, Kavallerie und Artillerie  (2 Bde., 1875- 
1876) ; Der Sicherungsdienst (30 Auflagen) ; Instruktion  
der Schweiz. Infanterie  (3 B ändchen). — V ergi. A llg. 
Schweiz. M ilitärzeitung  1898, Nr. 5. — Vaterland 1901, 
Nr. 150. —  N Z Z  1901, N r. 183. — Mit J o h a n n a ,  t
14. x . 1918, s ta rb  diese Schweiz. Linie aus. [P. X. W.] 

E L I A  DE B A R T O L O M E O ,  von P o n te  (Capriasca).

A rch itek t, in der « Loggia » von C ittà  di Castello 1449 
erw ähn t, E rb au er des R athauses und der « Rocca » 
der gleichen S ta d t 1476. E r leitete  den Bau von San ta  
M aria Maggiore 1483, und 1483-1498 denjenigen der 
K a th ed ra le  von C ittà  di Castello, wo ihm  sein Sohn 
nachfolg te. B ürger von C ittà  di Castello ; 1491 s teu er
frei e rk lä r t . — S K L .  —  A L B K .  — Vegezzi : E sposi
zione storica. [C. T.]

E L I C O U R T ,  E L I G U R T .  Siehe HÉRICOURT.
E L I E  ( H E L Y E ) ,  ELIAS,  von Laufen a. d. Birs, 

aus der bischöfl.-baslerischen M eyerfam ilie, die sich 
sp ä ter in Basel ansiedelte  ; M agister der freien K ünste , 
C horherr in M ünster ca. 1420, P fa rrer in N eudorf ca. 
1459. t  20. II . 1475. Ih m  wird die H erausgabe des 
ersten  rich tig  d a tie rten  D ruckw erkes der Schweiz, des 
Mamotrectus sive prim icereus arte im prim endi seu carac- 
terizandi (10. XI. 1470), zugeschrieben. Es w ar ein b ib li
sches W örterbuch  des Johannes M archesinus, das im
15. Ja h rh . ca. 30 A uflagen erlebte. E. veran lasste  
ferner die D rucklegung folgender B ücher : Roderici 
Zam orensis speculum vitae humanae  (1472 und 1473) ; 
Tractatus de m issa editus a M agistro Nicolao Andreae  
de civitate Theatinae ; Psalterium  ; Thuricensis P hysiti 
(sic), de Cometa. — V ergi. Aebi : Die Buchdruckerei 
zu Beromünster. —  v. L iebenau : Ueberblick über
die Gesch. der Buchdruckerei von Luzern, p . 5, 60 f. — 
Riedweg : Kollegiatstift Beromünster. —  H B L S  II , 
p. 3 8 5 .— J S G  1 7 .— A. L. K opp : Z . Geisleskultur 
von Bero M ünster. [P. X. W.]

E L I S R I E D  (K t. Bern, A m tsbez. Schw arzenburg, 
Gem. W ählern . S. G LS). Röm ische Spuren lassen darau f 
schliessen, dass der Sage von einer frü h em  S tad t Helisee 
oder Holisea ein h isto rischer K ern  zu G runde liegt. 
1884-1885 w urde ein G räberfeld von 99 G räbern  der 
frühgerm anischen Zeit ausgegraben. Die Anlage w ar 
eine regelm ässige, 12 R eihen von G räbern, zum  Teil 
Sarkophage aus Tuffstein, zum  Teil aus röm ischen 
Leistenziegeln und aus R ollsteinen e rrich te t und u n 
gefähr O-W liegend. In  einzelnen G räbern m ehrfache 
B esta ttu n g en , von denen n u r eine in norm aler Lage 
gefunden w urde. Die F unde zeigen s ta rk en  burgundi- 
schen Einschlag in Form  der m assiven silbertauschier- 
ten  G ürtelschnallen  ; in G rab 33 lag eine figurierte 
G ürtelschnalle  aus E lfenbein, zwei A doran ten  d a r
stellend, die von S täm m en oder S täben  eingefasst sind; 
die Seitenfelder sind ausgefüllt m it zwei P aaren  gegen
e inander s tehender geflügelter D rachen oder Basilis
ken. —  Vergl. E . von Feilenberg : Das Gräberfeld bei 
Elisried  (in M A  GZ  X X I, H eft 7). — Friedli : Bärn- 
dütsch ; B and Guggisberg. [O. T.]

E L L E N O .  Siehe E l e n d .
E L L E R .  U rnergeschlecht, seit dem  16. Ja h rh . in 

Silenen angesessen, heu te  in G urtnellen v e rb ü rg ert. —
1. Me l c h io r , H au p tm an n  in französischen D iensten, 
R itte r  des S t. Ludw igs-O rdens 1708, t  1729. —  2. L u d 
w i g  F r a n z , G renad ierhaup tm ann  in franz . D iensten, 
R itte r  des S t. Ludw igs-O rdens 1732, wird 1746 zu 
N am ur verw undet. —  Vergl. Jah rze itb u ch  von Silenen 
von ca. 1522. — S tam m buch  des K ts. U r i .—  L L . — 
Gisler : Geschichtliches, p. 84. [J. M., A.]

E L L E R B A C H ,  B u r k h a r t  von ,  1316-1369, Feld
h au p tm a n n  von F reiburg , aus schw äbischem  Adel bei 
Dillingen stam m end, österreichischer L andvog t in 
Schw aben, Eisass und A argau ; H au p tm an n  der F re ib u r
ger im  L aupenkrieg  seit 1340 und A nführer der O ester
reicher im Treffen von T ättw il (26. XII.  1351), wo sein 
B anner eine B eute der Z ürcher w urde.— Vergl. D ierauer
1. —  QSG  X V III , 59 A. —  A D B . —  Sigelabb. 
zum  UZ X I. [A. B ü c h i . ]

E L L G A S S .  Aus L indenberg  (Bayern) stam m ende 
Fam ilie, die sich im  19. Ja h rh . in E stav ay er le Lac 
e inbürgerte . — 1. J o s e p h , 1817-1870, B ürger von 
E stav ay er 1840, H andelsrich ter 1852-1865, E rsa tz 
rich ter von E stav ay er 1866-1867, G rossrat 1855-1860. —
2. L o u is , * 1875, G em einderat von E stav ay er, Gross
r a t  se it 1921. — Vergl. R . de H enseler : E'amilles stavia- 
C O X S 6 S . ^H. v .j

E L L I K E R .  G eschlecht der Gem. K ü snach t (K t. 
Zürich), das seit 1570 do rt bek an n t und w ah r
scheinlich von D übendorf her eingew andert ist, wo
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der Nam e schon 1454 vorkom m t. Das Geschlecht, 
zuerst Aellikon geheissen, h a t seinen N am en von 
einem  der beiden zürch. O rte E llikon. [J. F r i c k . ]

E L L I K O N  A M R H E I N  (K t. Zürich, Bez. A ndel
fingen, Gem. M arthalen . S. G LS). Zivil- und Sehnigem .
W olvun, Vasall König Ludwigs des D eutschen, schenkt 
858 u. a. Eleennincliova dem  K loster R heinau . H ohe Ge
rich tsb a rk e it kiburgisch, niedere rheinauisches Lehen 
der H erren  von T rugen  ; sie kam  1337 ( %) bezw. 1339 ( %) 
an 3 B rüder an dem  Lewe, 1373 an  2 H erren  von Fulach,
1509 an  den Schaffhauser H ans T rüllerei, 1520 an  die 
S tad t Schaffhausen, bei der es bis zur R evolution 
blieb. 1254 vergab te  R ud . von K aiserstuh l G üter zu E. 
dem  K loster W ettingen . Der seit 
a lte r Zeit betriebene Lachsfang 
ist neuerdings durch  S tau b au ten  
un ten  im R hein verunm öglicht 
worden. —  K irchlich is t E . eine 
Filiale der K irchgem . M arth a 
len, m it B enutzungsrech t der S t.
N iklauskirche in R heinau  bei 
der sich bis 1876 auch der Be
g räbn isp la tz  befand. Zwischen E 
und R heinau, am  K öpferp la tz,
R este einer röm ischen W arte . Be
völkerung : 1836, 92 Einw . ; 1870,
105; 1910, 9 6 . — Vergl. U Z .—
US. — L L . —  J S G U  I . — Pe- 
te rh an s : Vom R heinfall zum  Schne- 
belhorn I. —  M itt. v. Pfr. Deuber,
M arthalen. [L. F o r r e r . ]

E L L I K O N  A N  D E R  T H U R  
(K t. Zürich, Bez.
W in te rth u r. S.
GLS). Polit.,
K irch- u. Sehni
gem . W appen : 
in Silber ein 
b lauer Schräg
balken, belegt 
m it drei silber
nen H albm on
den. m  Ober

holz w urden 1868 zwei gallisch
helvetische G räber aufgedeckt ; 
auch kam en röm ische Münzen 
zum  Vorschein ; durch  das Ge
m eindegebiet fü h rte  die R öm er
strasse  V itodurum  ad Fines (Pfyn).
E llinkon  1275. G rundherrschaft 
und Z ehnten gehörten  dem  K los
te r  R eichenau ; 1393 w urde
der Z ehnten an das K loster Feld
bach v e rk a u ft. Die beiden Ge
rich tsbarkeiten  ü b te  das Haus Ki- 
burg  aus ; die "Hoheit über den 
Dorfteil rech ts vom  B ach stand  
indessen beim  T hurgau . 1363 
wurden die n iederen Gerichte an 
Egli von Goldenberg zu Mörs- 
burg verp fändet ; das Geschlecht, 
von dem E. das W appen über
nahm , erlosch 1569, und die Vog
te i kam  an Zürich. Die U n te r
oder G erichtsvogtei h a tte  1671- 
1798 die Fam ilie Egg zur Mühle 
inne. An die von den Appenzellern 
1407 zerstörte  B urg erinnert nur 
noch der F lurnam e « Bürgli ». Die 
heutige Kirche w urde 1485 an 
Stelle einer K apelle e rb au t und 
1748 erw eitert. Die K irche war 
eine Filiale von G achnang ; 1649 
w urde E. eine selbständige Pfarrei.
K ollator w ar das S tift R eichenau, „ , . T„ . . . .  , ...
sp ä ter der Bischof von K onstanz. Das Marlimloch in Elm. Nach einem Kupferstich von Niquet.
W ährend der T euerung 1769-1772
errich te te  die Gem. au f der « K irchenschü tti » einen , =  Ulme. E . wird erstm als im Abgabenrodel fü r das
F ru ch tv o rra t, S ch ü ttigu t » genannt. Am 27. n . 1798 K loster Säckingen anfangs des 14. Ja h rh . erw ähnt. Die
w urde eine P la tan e  als F reiheitsbaum  gepilanzt, die J  Kirche w urde verm utlich  Ende des 15. Ja h rh . erbaut.

zum  riesigen B aum  herangew achsen ist. 1884 erfolgte 
die A btrennung  von H erten  und Feldi und ihre Zu
teilung an  A ltikon. Die Thurebene l i t t  früher durch  
häufige U eberschw em m ungen ; 1799 und  1800 b rach ten  
in der Nähe lagernde F ranzosen grossen Schaden. Seit 
1888 g ib t es in E . eine T rin k erh e ils tä tte . B evölkerung : 
1634, 390 E inw . (m it H erten  und Feldi) ; 1792,408 ; 1836, 
523 ; 1900, 359 (ohne H erten  und Feldi) ; 1920, 378. — 
Vergl. E . S täu b er : Gesch. der Gem. E . — Die Schweiz. 
1911. [E .S t ä u b e r . ]

E L M  (K t. G larus. S. GLS). Gem. und  Pfarrdorf, 
ursprünglich  Eime, heu te  noch im Volksm und ge
bräuchlich  Aelm e, w ahrscheinlich vom  m hd. Eime
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blieb aber bis 1594 Filiale von M att. 1458 wird eine 
dazu gehörige K apelle S t. P e ter in H in ters te in ib ach  er
w ähn t, deren Verm ögen nach  der R eform ation  zum  
K irchengu t geschlagen w urde. Von E lm  aus t r a t  Su- 
worofï am  6. x . 1799 seinen b e rü h m ten  Zug über den 
P an ixerpass an  (In sch rift am  dam aligen H a u p tq u artie r  
des russischen Feldherrn ). D urch einen gew altigen Berg
stu rz  vom  Tschingel h e ru n te r w urde am  11. IX. 1881 
der u n te re  Teil des Dorfes v e rsch ü tte t ; 115 Personen, 
90 H ek taren  L and , 83 G ebäude, 4 B rücken und  ein 
Schieferbergw erk gingen zugrunde ; der M aterialscha
den b e tru g  1 y2 Millionen F r. H eute  sind die Spuren 
des U nglücks fa st ganz w ieder verw ischt, da  die 
Schieferblöcke rasch  v e rw itte rten . D enkstein  fü r die 
V ersch ü tte ten  au f dem  Friedhof. Seit 1905 ist E . durch 
eine elektrische B ahn m it dem  H a u p tta l  (S tation  
Schw anden) verbunden . E . besitz t zwei grössere 
Schieferbergw erke und is t L u ftk u ro rt. B ekann t is t das 
Felsenfenster in den T schingelhörnern, gen. M artinsloch, 
du rch  welches am  30. Sept. und 12. März die Sonne 
d irek t au f die D orfkirche schein t. Zu E . gehören die 
W eiler Sulzbach, Schwendi, U n te rta l, Obmoos u . H in 
te rs te in ib ach . Bevölkerung : 1920, 884 evang. E inw . 
T aufreg ister seit 1595, E hereg ister seit 1618, S terbe
register seit 1670. —  Vergl. Gemälde des K ts. Glarus 
V II , p . 603. —  Buss und  Heim  : Der Bergsturz von E lm .
—  Buss : Glarnerland und Walensee. [Nz.] 

E L M A U T H A L E R ,  JOHANN P e t e r ,  1801-1887, v o n
G ersbach (österr. Salzkam m ergut), P riester 1826, P ro 
fessor in S t. Luzi in Chur bis 1828, P fa rre r in R öm er
sta lden  1828-1830, in Flüelen 1830-1836, A ltdo rf 1836- 
1883, P räsid en t des kan tonalen  E rziehungsrats 1850- 
1862, ve rd ien t um  die R eorgan isation  der U rnerschen 
K antonsschule  und des U rner Schulwesens. — Urner 
Wochenblatt 1887. —  Gfr. 42, 16. —  Protokolle  des 
E rziehungsrats. [Jos. M ü l l e r ,  A.]

E L M É N R IN G E N  (K t. L uzern, A m t Sursee, Gem. 
N eudorf. S. G LS). H of ; E lm engrin  1173-ca. 1500. Auf 
die benach b arte  H öhe von G orm und wird der Sitz des 
R itte rs  H einrich  von E lm igrin (1226) verlegt. E . ist 
ehem aliges M annlehen der H errschaft R otenburg  ; um  
1703 w ar h ier eine H ochw acht e ingerich tet. H erk u n fts
o rt der Fam ilien von E lm engrin-E lm enringen-E lm iger.
—  Fontes 1 1 ,5 9 .—-- Gfr. Reg. [P. X . W.] 

E L M E R .  A ltes, hochangesehenes G larnergeschlecht,
das aus E lm  sta m m t und sp ä ter 
auch  in G larus, E nnenda , M att, Lin- 
th a l, R ü ti, B etschw anden, Schw an
den, N iederurnen und B ilten ver- 
bü rg ert ist. W appen : in Silber ein 
schw arzer linksgew endeter S te in 
bock, d a ru n te r  ein ro te r  Fuchs 
(spä ter e rse tz t durch  ein R eh). Das 
G eschlecht wird erstm als 1289 u r 
kundlich  gen an n t m it dem  ö ste r
reichischen A m m ann E im er, dessen 

Sohn w ahrscheinlich der von 1318-1324 öfters als 
ö sterr. A m m ann von G larus au ftre ten d e  W e r n e r  E. 
war. —  U l r i c h , t  1388 in der M ordnacht zu W eesen ; 
U l i  und  H a n s , t  1444 bei St. Jak o b  an der Birs ; 
J a k o b , t  1513 bei N o v a ra .— U l r i c h , Schw iegervater 
des L andam m anns Jo s t Tschudi, w ird um  1428 als 
einer der re ichsten  G larner erw ähn t. Das Geschlecht 
h a t in der glarnerischen Landesgeschichte eine wichtige 
Rolle gespielt und viele angesehene B eam te gestellt. Die 
bedeu tendsten  sind : — 1. H a n s , L andvog t in W erden
berg, 1581-1584, P an n erh err und  Mitglied des Schran- 
kens, d. h. der eigentlichen Landesregierung 1593, 
t  1603. —  2. H e i n r i c h , L andvog t von Lugano 1574, 
P annerherr 1603-1621. —  3. H e i n r i c h , B ruder von 
N r. 1, L andsäckelm eister und  L andam m ann 1594-1596, 
m ehrm als T agsatzungsgesandter, t  16- XII.  1600. —
4. Johann H einrich, Sohn von Nr. 3, * 7. VI. 1600, 
t  19. x . 1679, L andesbaum eister 1631, L a n d e ss ta tt
h a lte r 1639-1641, 1644-1646, 1659-1661 und 1669-1671, 
L andam m ann  1641-1644, 1646-1649, 1661-1664 und 
1671-1674. E r w ar ein eifriger F ü h re r der R eform ierten , 
oft T agsatzungsgesandter, 1639 G esandter der T ag
satzung  zu Ludw ig X I I I .  nach  Paris, um  über die 
N e u tra litä t der F reig rafschaft B urgund zu verhandeln ,

Beschw erden über neue Zölle zu erheben, die zu Va
lence und Lyon w iderrechtlich  den eidgenössischen 
K aufleu ten  auferleg t worden w aren ; an die schwe
dische G enera litä t nach 
L indau 1647, von der 
er beruhigende Zusiche
rungen  b e tr . die schwei
zerische N e u tra litä t er
lang te  ; zum  B unde~  
schw ur nach  Paris 1663.
—  5. J o h a n n  Ch r is t o p h ,
* 8. IV. 1639, t  m . 1696,
L an d e ss ta tth a lte r  1684- 
1685 und 1694-1695 ; fü r 
die W ahl h a tte  er 100 
11. in den evangelischen 
Landessäckel und jedem  
L andsm ann, über 16 J a h 
ren  4 B atzen  zu e n trich 
ten . 1685-1688 w ar er 
L andam m ann  ; oft Tag- 
sa tzungs- und  K onferenz
gesand ter, insbesondere 
zur Schlichtung des W ar- 
tau e r-H an d els 1694. —
Vergl. L L . —  R o tt : Inv. 
somm. I, 9 5 ; IV ,8 . —  AS 
V, 2, p. 1 3 4 4 .—  Gfr. 3, 2 4 5 .—  UG  I und I I I .  — J H V G  
XV, p. 16 ; X X II I ,  p . 41 . —  G. Heer : Z ur Gesch. 
glarner. Geschl. besonders des Sernftals, p . 6-39. [Nabholz.]

E L M I G E R  ( E L M E N G R I N ,  E L M I N G E R ) .  Lu- 
zerner Fam ilie, die sich seit dem  15. Ja h rh . im  Seetal 
verb re ite te . E in Zweig kam  um  1647 an die K om thurei 
R eiden und  sp ä te r  durch E inbürgerung  nach  Luzern.
—  1. K o n r a d , U n tervog t zu Erm ensee 1658. —  2. 
A l e x a n d e r , U n terv o g t in Reiden 1647. —  3. N ik l a u s , 
von R eiden, B ildhauer, 1798. —  4. A l e x a n d e r , von 
R eiden, 1751-1826, Dr. m ed., E rziehungsrat 1799, Mu
n izipalbeam ter in Luzern, Oekonom  des französischen 
M ilitärspitals, B ürger von Luzern 1803, S ta d ta rz t 1804, 
S a n itä tsra t, G rossrat 1814. —  5. J o s e p h , von Reiden, 
G rossrat 1801, T agsatzungsgesandter. — 6. J o s e p h , 
von Luzern, 1770-1859, Dr. m ed., S a n itä ts ra t, Gross
r a t  1841, R egierungsrat 1841, Schultheiss 1842. — 
7. Me l c h io r , von Reiden, 1810-1889, P farrer in Schüpf- 
heim , G ründer und  Förderer von gem einnützigen U n
ternehm ungen , D om herr 1 8 6 5 .— Gfr. 4 4 ,1 2 . — 8. R o
b e r t , 1868-1922, K unstm aler, u n d —  9. F r a n z , * 1882, 
L andschaftsm aler, sind erw ähnt im S K L .  [P .X .W .]

E L S Æ S S E R .  F abrikan t enfam ilie, B ürger von Leu- 
zigen, in K irchberg  (Bern) w ohnhaft. —  E m il , N ationa l
ra t  1888-1890. [H. T.]

E L S Æ S S E R B A H N .  Die 1841 eröffnete E isenbahn
strecke Strassburg-B asel re ich te  zunächst bloss bis 
zur elsässischen G renzstation  St. Ludwig. Im  Som m er 
1844 erfolgte der Anschluss Basels an  die E lsässerbahn 
(französische O stbahn). Der E lsässerbahnhof befand 
sich in Basel 1844-1861 in der St. Jo h an n -V o rs tad t in der 
Gegend des heu tigen  Z uchthauses. Nach E rb au u n g  des 
neuen Z entralbahnhofes erfolgte 1861 die Verlegung der 
Linie zur E in fah rt in den neuen B ahnhof. Die heutige 
Z ufah rt der Elsässerlinie um  die S tad t herum  w urde im 
F rü h jah re  1901 dem B etrieb übergeben. — Basler Nbl. 
90 (1912), p. 86 ff. [C. Ro.l

E L S A S S ,  Das H erzogtum  Eisass (M itte des 7. bis 
M itte des 8. Jah rh .) e rstreck te  sich bis an den O berlauf 
der Birs, ebenso nachher die G rafschaft Obereisass und 
von der M itte des 9. Ja h rh . an  die G rafschaft Sundgau. 
N achdem  der Besitz der A btei M ünster-G ranfelden 888 
an  den K önig R udolf I. von B urgund übergegangen 
w ar, blieben die le tz tem  Grafen H erren  der A btei bis 
967. Nachfolger in der H errschaft w urde 999-1000 der 
Bischof von Basel. — D urch die A b trennung  des Ge
bietes M ünster-G ranfeldens vom  Eisass en ts tan d  der 
Sorne- oder Salsgau, w ährend das nördlich  davon ge
legene L and auch w eiterhin  zum  Sundgau gehörte, 
der Bischof von Basel vom  12.-14. Ja h rh . auch  dort 
die L andeshoheit erlangte und sich die heutige Grenze 
ausbildete. U eber die elsässischen B esitzungen des 
Bischofs von Basel vergl. A r t . B a s e l , B is t u m . —

Johann Heinrich Eimer. 
Nach einem Oelgemälde in 

Næfels.
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Die Trennung der Diözesen S trassburg  und Basel, die 
m it der Scheidung von Nord- und Sundgau durch 
den L andgraben  am  E ckenbach zusam m enfiel, b il
dete sich defin itiv  erst nach der M itte des 8. Ja h rh . aus.

Das Obereisass, die m itte la lterliche  K ornkam m er der 
schweizerischen Lande, un terh ie lt m it diesen durch  die 
vorderösterreichische Regierung in Ensisheim  w irt
schaftliche Beziehungen, durch  einzelne R eichsstäd te, 
wie M ülhausen und S trassburg , auch politische (vergl. 
A rt. M ü l h a u s e n  und  S t r a s s b u r g ). Ueber den Suncl- 
gauerzug 1468, s. diesen A rt. und über die Niedere 
Vereinigung, Peter von Hagenbach und die Ereignisse von 
1469-77 s. den A rt. B u r g u n d e r k r i e g e . —  In  geistiger 
Beziehung u n terh ie lt die S ta d t Basel besonders in der 
H um anistenzeit die ausgedehntesten  literarischen  Ver
bindungen m it S trassburg . Von einiger B edeutung sind 
daneben bloss die lebhaften  kirchlichen Beziehungen 
der elsässischen m it schweizerischen K löstern  im 
frühen M ittelalter, besonders m it S t. Gallen und E in 
siedeln. U m gekehrt besass die A btei M urbach bis ins
13. und 14. Ja h rh . zahlreiche w eltliche Besitzungen 
au f dem heutigen Schweizergebiet bis in die- In n e r
schweiz hinein. U n te r den Bischöfen von S trassburg  
zählen w ir einen Grafen von Buchegg, B erchtold (1330- 
1353). —• Vergl. R ud. W ackernagel : Gesch. des E l
sasses. — Merz : Schloss Zw ingen. [H. T.]

E L S A S S ,  von.  Aus diesem Geschlechte erscheint 
W alther als österreichischer A m tm ann  in  Zug 1351 m it 
seinem  V ater H einrich und seinen B rüdern  Johans, 
Heini und H artm an n . N achdem  die Luzerner sie ge
fangen gesetz t h a tte n , ste llten  sie au f ihre E ntlassung  
eine Urfehde aus. W alther erscheint 1357-1367 w ieder
ho lt als Schultheiss von Zofingen, oft m it w ichtigen 
Schiedsgerichtssachen b e tra u t. Am grossen Österreich. 
L ehentag  zu Zofingen 1361 b e s tä tig t er m it seinem 
B ruder Johans, eine Anzahl Lehen von O esterreich zu 
tragen, u. a. zu E schenbach und Honegg. —  Vergl. 
Habsburg. Urbar. — Fontes rerum A ustr. — D ierauer I. 
—  Merz : Urk. des Stadtarchivs Zofingen. — Zim m erlin : 
Jahrzeitbuch des Stiftes Zof. —  A S I. —  L L .  [Gr.] 

E L S A U  (K t. Zürich, Bez. W in te rth u r. S. GLS). 
Dorf, polit., K irc h -und Prim arschulgem . m it R üm ikon, 
R äterschcn. Tollhausen, Schottikon, Schnasberg und 
Fu lau . 1043 Elnesowa, Ellisowe. Es gehörte zur Graf
schaft K iburg, ging m it ih r an Zürich über und w urde 
dem  E nnern  A m t der G rafschaft zugeteilt. Die K irche 
ist a lt ; K irchenw idum  und K irchensatz  w urden 1396 
von G raf D onat von Toggenburg dem  K loster R ü ti 
vergab t ; die In k o rporation  w urde 1426 vollzogen. U n
m itte lb a r vor der R eform ation  w urde die K irche er
w eitert, 1787 nochm als ; 1923 erhielt sie ein neues Ge
läu te . Seit dem  1. i. 1922 ist Schottikon  m it E isau  ver
einigt. In  R äterschen  ist eine Sekundarschule, deren 
Kreis auch R iketw il und S ch latt um fasst. Bevölkerung : 
1920, 1117 Einw . (incl. 230 in Schottikon). T au f-u n d  
Sterberegister seit 1663, E hereg ister seit 1664. — Vergl. 
LL. —  M em. T ig . — W . L. W uhrm ann : Die Kirche zu  
Eisau  (in Die Sonntagspost, Beilage zum  Landboten, 
1914, p. 111 f.). [W. L. W.]

E L S E N E R  (früher auch  E L S I N G E R ,  E L S E N ) .  
Altes, noch blühendes Geschlecht der Gem. Menzingen 
(K t. Zug). R u d i  is t Zeuge 1413. Aus dem Geschlechte 
stam m en eine Reihe R atsherren , Säckelm eister, K irch 
en eier und über 20 Geistliche, von denen ein J o h a n n  
um  1700 die Elsener" (P riva t-)P fründe  in Menzingen 
stifte te . — 1. H e i n r i c h ,  A m m ann des K ts . Zug 1590- 
1592 und 1606-1607. —  2. P . H o n o r i u s  (Taufnam e 
Jo h . Peter), K apuziner, * 18. II. 1811, P riester 1835, 
Prediger in B aar und V ikar in Zug, G uardian der K löster 
Meis (1869), Näfels (1872-1874) und Zug 1878-1880, 
Schriftsteller, t  4. v m . 1890. — H . A. K aiser : Zuger 
Schriftsteller. —  3. J o h a n n  B a p t i s t ,  B uchdrucker, 
* 6 . i. 1825, G ründer und  H erausgeber des seit 1856 
erscheinenden Zugerlcalenders (E lsenerkalender). f  7. 
m . 1910. —  4. K a r l  L e o ,  * 6. v m . 1836, Professor 
der französischen und italienischen Sprache an der 
K antonsschule Zug 1869-1888, dann U ebersetzer beim 
eidg. H andelsdepartem en t, Verfasser einer ita lien i
schen G ram m atik  und von Schriften über die deutsche 
und französische Poesie im  M ittelalter, t  26. x . 1896.

— Programmschriften der Kantonsschule Zug  1873 und 
1878. —  5. K l e m e n z ,  * 26. iv . 1837, R ech tsanw alt, 
R ed ak to r des Zuger Volksblatt 1861, S taa tsan w alt 
1863, t  13. H. 1865. —  6. F r a n z  J o s e p h ,  * 7. vi. 1840, 
Mitglied des B ürgerra ts 1874-1909, dessen P räsiden t 
seit 1880, E inw ohnerra t 1874-1898, ebensolange K ir
chenra t, K an to n sra t 1877-1894 und 1898 bis zu 
seinem  Tode, Mitglied des O bergerichts 1893 - 1911, 
t  3. vi. 1912. —  Vergl. W . J .  M eyer: Zuger Biogra
phien. [W. J. M e y e r . ]

E L S E R  ( E L S N E R ,  E L S I N E R ) .  Luzerner Fam ilie 
von Elsi, bei Perlen, an der Reuss. — H e i n i  (gen. 
«Bösheini »), zwischen 1474 und 1479 zu Luzern wohn
haft, w ar m it der Z unft zum  Affenwagen nach H e n 
court, dann  nach  P on tarlie r und 1476 nach  G randson 
ausgezogen, von wo er die Fahne des R eiterführers 
C häteau-G uyons nach  Luzern b rach te . —  Diebold 
Schillings Luz. Chronik (D ruckausg., p . 77 f . ) .—  U rk. ; 
R atsbücher. [p .  x .  W.]

E L S E S S E R ,  X a v i e r ,  von P ru n tru t,  1805-1871, 
Fürsprecher, heroischer R egierungsrat 1850-1852, N a
tio n a lra t 1852-1854. Verfasser von Histoire de mon 
temps. — Mülinen : Prodr. [G. A.]

E L S E W I L  (K t. Freiburg , Bez. Sense, Gem. W ün- 
nenwil. S. GLS). W eiler, wo m an 1896 röm ische 
G räber en tdeck te . Im  12. und 13. Ja h rh . bildete E. 
eine H errschaft, deren Z ehnten dem  Bischof von L au
sanne gehörte. 1265 besassen die D ietisberg und H at- 
tenberg  einen Teil des Zehntens und tra ten  ihn der Abtei 
H au tc rê t ab. Nach Mgr. de Lenzbourg wäre die casa 
Helenae im  Liber donationum  von H auterive  identisch 
m it E . — Dellion : Diet. X II . —  M D B  X II , 97. — 
F  G X X V II, 55. —  Diesbach : Begeste frib . — K uenlin : 
Diet., m it A nm erk, von Schneuwly. [G. Cx.]

E L S G A U  (franz. A j o i e ) .  Gegend des B erner Ju ra , 
im  N. der K e tte  Lom ont-M ont T er
rible gelegen. A lte N am enT orm en : Al- 
seaugia, A isgau, A lsgaudia, A lsgau- 
gensis pagus  oder comitatus, valle de 
A joia , E lsgaudia, E lisgaugium , E lis- 
chowe (d. h . Elisgowe), Elsgöwe usw. 
W appen  : in R ot ein silberner Balken 
m it einem goldenen Basilisk, der m it 
seinem Schnabel und den K lauen ei
nen goldbesetzten B ischofstab h ä lt 
(auch andere Farben). —  Ehem als 

um fasste das E. das hydrographische Becken der 
Allaine von der Quelle bis zur Vereinigung m it dem 
Doubs. Später bezeichnete m an dam it die Gegend 
um  P ru n tru t,  welche der weltlichen H errschaft 
des Fürstbischofs u n ters te llt war. Gegenw ärtig heisst 
so der Bezirk P ru n tru t,  inbegriffen die ehemalige 
P ropste i S t. U rsitz. Das E . wird erstm als in der 
U rkunde von 728 erw ähnt, durch welche Graf 
E berhard  vom  H ause Eisass dem  K loster M urbach 
sein Gebiet aus seinem  P riv a tbesitz  in pago Alsegau- 
gensi schenkt. L o thar, König von Lothringen, be
s tä tig t am  19. m . 866 der A btei M ünster-Granfelden 
ihre Besitzungen, u. a. die in Courtem aiche gelegenen 
(Curtem  M ietiam  in  A lsg a u g en si). Bei der Teilung 
des Königreichs Lothringen zwischen K arl dem  K ahlen 
und Ludwig dem  D eutschen, 9. v m . 870, erhielt 
le tz te rer u. a. das E isgau (Elischowe). 999 fiel es 
grösstenteils wieder dem  Bischof von Basel zu. Der 
le tz te  König von B urgund, R udolf I I I .,  h a tte  dem 
Bischof M ünster-G ranfelden, einschliesslich das K loster 
S t. U rsitz  sam t B esitzung geschenkt, so dass alles Land 
dieser beiden K irchen im  E. ihm  dadurch  zufiel. 
W eiteren Zuwachs erhielt sein B esitztum  durch 
Schenkung von im  E. gelegenen Gebieten der Bischöfe 
B urkhard  von Asuel und Berchtold von N euenburg, 
Ende 11. Ja h rh . 1125 w ar eine Teilung in der Fam ilie 
der M üm pelgart-P firt vorgenom m en worden, wo
durch  die B esitzungen im  E . den Grafen von P firt 
zufielen, welche dieselben w ährend 111 Jah ren  inne
h a tte n . 1236 w urden sie durch U lrich wieder m it der 
G rafschaft vereinigt, welcher sie sodann seinem 
Schwager, T hierry  I I I . ,  überm achte. S treitigkeiten  
zwischen den H äusern P firt, M üm pelgart und dem 
Bischof von Basel h a tte n  sich erhoben, und die Schieds
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rich ter sprachen  1270 das H errschaftsgeb iet im E . dem 
P rä la ten  zu. 1280 übergab  es der Bischof H einrich von 
Isn y  sam t dem  daranstossenden  von Bure dem  Grafen 
D ietrich  als unveräusserliches und persönliches Lehen.

N ach verschiedenen S tre itigkeiten  verzich teten  1281 
die Grafen von P flr t zugunsten  der K irche von Basel 
au f alle ihre R echte in den H errschaftsgebieten  im  
E isgau und in Bure fü r die Sum m e von 180 M ark in 
Silber, aber Reinhold von B urgund, E rbe des Grafen 
D ietrich, fo rderte  P ru n tru t  zurück und bem ächtig te  
sich der S ta d t. Da rief der Bischof R udolf von H ab s
b urg  zu Hilfe, welcher P ru n tru t  vom  2. m .  bis 16. iv . 
1283 belagerte . Am 17. iv . 1283 verzich te te  R einhold 
fü r ewig au f das Schloss dieser S tad t m it allen R echten 
und A bhängigkeiten, sowie au f die A em ter und Schutz- 
vogteien des E isgaus und von Bure sam t ihren T errito 
rien  und R echten  zugunsten  des Bischofs. Neue Miss
helligkeiten en ts tan d en  zwischen Reinhold und dem 
Bischof P e ter Reich von R eichenstein, w urden jedoch 
beigelegt durch  die E rnennung  von v ier Schiedsrich
te rn , und seit 1288 w urde der Besitz des E isgaus 
für den Bischof als gesichert erach te t.

Am 9. XII. 1383 bestä tig te  Bischof Im er von Harn
stein den Bewohnern der A em ter E isgau und Bure 
ihre R echte und F reiheiten . Das B istum  w ar jedoch sehr 
v e rsch u ld e t; er v e rkaufte  das ganze Land m it dem 
V orbehalt des W iederkaufes am  5. v i i . 1386 fü r 11 000 11. 
an E tienne, Grafen von M üm pelgart, und H einrich, 
seinen Sohn, H errn  von Orbe, welche die S tad t und 
L andschaft in allen R ech ten  beliessen. Am 29. v i. 1461, 
erw arb Bischof Jo h an n  von Vennigen jedoch diese 
Gegend von G raf E berhard  von M üm pelgart-W ürttem 
berg zurück um  die Sum m e von 22 500 fl. So w urde sie 
B estand teil des F ü rs ten tu m s, und von da an  deckt 
sich ihre Geschichte m it derjenigen des B istum s. Es 
gab im m erhin im E isgau noch einige H errschaften , 
welche schliesslich nach  und  nach  alle dem  B istum  
einverle ib t w urden ; so w urde Roche d ’Or 1474, zu 
gleicher Zeit wie B lam ont, durch  den Bischof w ieder
erobert, ähnlich wie Clém ont und andere O rte. Das 
B istum  e rs ta tte te  letz tere  O rte am  19. v u . 1478 zu
rück, beh ielt sich aber die Dörfer G randfontaine, Réclère

und D am v an t vor. Die H errschaft R ocourt w urde 1573 
durch  Bischof Melchior von L iechtenfels zurückge
k au ft. M iécourt und B eurnevesin, Besitz der Grafen 
von N euenburg , w urden gegen einen Teil des Dorfes 

Lignières 1625 e ingetausch t.
Das E isgau l i t t  sehr u n te r  

dem  30jährigen Kriege. E tliche 
Dörfer, u . a. Alle, Fontenais, 
C ourtedoux, w urden durch  die 
Schweden eingeäschert, welche 
1634 und  1635 das ganze L and 
verh eerten . P ru n tru t  w ar 1635 
belagert. Von 1730 bis 1740 
w urde das E . durch  einen 
B au ernaufstand  beunruhig t, 
welcher durch eine O rdonnanz 
von 1726 des Fürstb ischofs 
hervorgerufen  w orden war. Es 
handelte  sich um  eine A rt 
K odifikation  von frü h er erlas
senen D ekreten  und  einer An
zahl bis dah in  n ich t gekannten  
V erordnungen, durch  welche 
diese Sam m lung zu einer w irk
lichen neuen Verfassung ge
m ach t w orden ist. Um  ein E in
verständn is zwischen dem  Hofe 
und dem  Volke herzustellen, 
w urden die S tände  des F ü rs
ten tu m s zu 5 Malen, von 1730- 
1739, einberufen. Schlecht be
ra te n  durch  seinen M inister, 
den B aron von R am schw ag, 
fo rderte  der F ü rs tb isch o f Jo 
han n  K onrad  von R einach die 
U nterw erfung  seiner U n te r ta 
nen. Diese aber, durch  ihre 
a lth e rg eb rach ten  F reiheiten  er
s ta rk t,  w andten  sich nach 
W ien. H ier u n te rrich te te  wie
der R am schw ag den K aiser, 
welcher die vom  Volk gesand

ten  Leute abwies. Das K ap ite l selbst verlang te  die 
E n tfe rn u n g  dieses M inisters, den m an anklag te, U r
heber der A ufregung zu sein. Der F ü rs t w idersetzte 
sich aber und  e rnann te  den B aron R am schw ag zum  
H ofra t. Dies w ar das Signal zum  A ufstand . An der 
Spitze der U nzufriedenen befanden sich die sog. 
Commis : P e te r  P équ ignat, von Courgenay ; Frideloz 
Lion, von Coeuve; Jo h a n n  P e ter R ia t, von Chevenez ; 
Germ ain Prongué, von B uix, v e rtre ten  durch  Jo h an n  
Jak o b  V allat, von B ure. Ih r u n b estritten e r F ü h re r war 
P e ter P équ ignat. An einer V ersam m lung in Courgenay 
am  8. ix . 1735 beschlossen die B auern, jede frem de E in 
m ischung m it den W affen zurückzuw eisen. F ü rs t J o 
hann  K onrad s ta rb  1737 und  Jak o b  Sigism und von 
R einach w urde sein N achfolger. K aum  au f dem  Throne, 
versuchte dieser zum  le tz tenm al, das Volk zu u n te r
werfen. Da er 1739 ein B ündnis m it Ludwig XV. ge
schlossen h a tte , zählte  er au f dessen U n te rstü tzu n g . 
Anderseits h a tte n  P éq u ig n at und seine H elfershelfer bei 
den B ernern , Luzernern  und Baslern vergeblich Hülfe 
gesuch t. Am 27. iv . 1740 lang te  der G raf von 
Broglie, von Louis XV. gesandt, in  P ru n tru t  an  m it 
400 R eitern  und  200 G renadieren. P éq u ig n at und  sein 
Begleiter w urden nach 3 Tagen, au f ih rer R ückkehr 
von Bern, in Bellelay aufgehalten  und ins Schloss ein
gesperrt ; Lion und V alla t w urden sp ä ter erw ischt. 
N ach einem  langen Prozess w urden P équ ignat, Lion 
und  R ia t am  31. x . 1740 zum Tode v e ru rte ilt  und  h in 
gerich te t. Die E rinnerung  an  diese Ereignisse leb t heu te  
fort in dem  Volkslied der Ajoie : les Petignats.

Vom V erw altungsstandpunk t aus w urde das E . bis 
zum  E nde des 15. Ja h rh . in zwei Vogt eien g e te ilt : die
jenige von Alle und die von Bure ; der V orsteher von 
P ru n tru t  w ar zugleich O berbürgerm eister des Eisgaus. 
In  dieser E igenschaft sprach  er in Alle R ech t m it zwölf 
B eisitzern. D aneben gab es in Chevenez und  B ure allge
m eine G erichte. Vom 16. Ja h rh . an  h a tte  das E isgau fünf 
grosse A em ter, jedes m it eigenem B anner und W appen,
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näm lich : die Meiereien von Alle, B ure, Cheveney, 
Coeuve und  C ourtedoux. K irchlich w ar es im 15. 
Jah rh . eines der elf D ekanate  oder L andkap ite l der 
Diözese Besançon. Es um fasste n u r 16 P farrk irchen , zu 
welchen 1839 zehn weitere h inzukam en (s. den 
A btausch derselben im  Jah re  1779-81 im A rt. B a s e l ,  
B i s t u m ) .  Das E isgau e rlitt  das Schicksal des B istum s 
und bildete zuerst die raurach ische R epublik  (27. x i. 
1792-23. m . 1793) ; da rau f w urde es dem  D epar
tem ent des M ont Terrible (Schreckenberg) einverleib t, 
spä ter dem jenigen des H au t R hin (Oberrhein) (1800 bis 
1815). — Vergl. T rou illat : M o n u m en ts.—  Quiquerez : 
Hist, des institu tions, constitut. e tju rid . de l’ancien évêché 
de Bàie. — Mgr. Chèvre : Histoire abrégée du Jura  
bernois. — G authero t : Relations franco-helvétiques. — 
Derselbe : Revol. dans l ’évêché de Bâle. — A. D aucourt : 
Les armoiries de l’A joie  (in A  H  S  1905-1916).— G. V ia tte  : 
A  propos des armoiries de l ’A joie  (in M HS 1918), wo 
«brun» durch  «brunnen» =  blau  zu ersetzen is t. [G. A.] 

E L S I N G E R .  I. Geschlecht zu R egensdorf und 
N iederhasli (K t. Zürich), u rsp r. Elsiner geschrieben, 
das am  ersteren  O rte schon 1383 g enann t wird ; es 
h a tte  do rt früher lange Zeit die T averne im  Besitz. 
1511 verzog sich ein Zweig auch nach  O berhasli und 
übernahm  d o rt einen H of des K losters R heinau als 
E rblehen. —  [J. F r i c k . ]  —  W appen : in Silber gol
dene H irschstange, die in ein grünes B la tt endet. — 1. 
H a n s ,  Fähnrich , von Oberhasli, erw irb t von den H erren 
von W aldkirch am  1. v. 1667 die Burg R ohr bei Rüm - 
lang. Seine N achkom m en besassen das H aus m it gros
seur G üterbesitz noch 1790. —  2. K i l i a n ,  Sohn von 
Nr. 1, 1644-1733, G rafschaftsrichter, sesshaft au f der 
Burg R ohr. — A SA  V II (1892), p . 137. —  K irchen
bücher K loten.

I I .  In  der S tad t Zürich E inbürgerungen aus Ober
hasli 1555, aus R egensdorf 1565 und  1579. S tam m vater 
des heu te  noch blühenden, aber nie zu B edeutung 
gelangten Geschlechts ist F e l ix ,  Müller, von R egens
dorf, B ürger 1565. Die B esitzer der Sägerei an  der 
Sihl Hessen sich in W iedikon in der 2. H älfte  des 17. 
Ja h rh . nieder und erw arben auch  das dortige B ürger
rech t. W appen : in R o t ein goldenes M ühlerad, aus 
dem ein goldenes H irschgew eih w ächst, begleitet von 
einem grünen gestielten K leeb la tt und einem  goldenen 
Stern. —  H a n s U l r ic h ,  1818-1862, B ezirksratsschrei
ber. — K eller-Escher : Promptuar. — Meyers W appen
buch (1674). —  Zürcher Bürgeretats bis 1911. [F. Hegi.]

E in Zweig der Z ürcher Fam ilie Hess sich im  18. Jah rh . 
im  F ü rs ten tu m  N euenburg nieder, k au fte  sich 1738 
ein und nahm  den N am en E lzingre  an  ; B ürger der 
S tad t N euenburg 1784. [L. M.]

E L T S C H  I N G E R .  Alte Freiburger Fam ilie in m ehre
ren Gem. des Sensebezirks. —  A n to n , von R ech thalten , 
1740-1841, M ilitär, nahm  an der B elagerung von 
Belgrad und an m ehreren P ilgerfahrten  teil, u . a. nach 
Rom  und San Jago  di Com postella. — Vergl. die 
handschriftl. Notizen von Schneuwly im  S taatsa rch . 
F reiburg. —  A S H F  I I I ,  306. [G. Cx.]

E L Z I N G R E .  Siehe ELSINGER.
E M B L E R ,  A IVI B LAR D. Fam ilie von Mindelheim 

(Schwaben), die sich 1494 in Genf einbürgerte . Aus 
ihr gingen m ehrere M agistraten  hervor, u . a. —  A n d ré , 
M ünzmeister, A uditor 1558, des R ats der Sechzig ; 
w urde m it Michel R oset 1556 zu den eidg. O rten  zum 
Abschluss eines Bündnisses gesandt. G autier erw ähnt 
einen A d r ie n  E. u n te r  den L ibertins 1543. — Vergl. 
Arch. Genf. [C. R.]

E M B R A C H  ( O B E R - )  (K t. Zürich, Bez. Bülach. 
S. GLS). Polit. Gem., bestehend aus den Zivilgem. 
Ober-E. und Hofgem einde (U nterw agenburg) ; K irch- 
gem. U n ter-E . Beim B ühlhof ein Grabhügel der 
H alls ta ttperiode  (der « Ofengupf ») und eine röm ische 
Ansiedelung (im « Steinm ürli »). Röm ischer M ünzfund 
bei H ausen. Die Mühle zu Ober-E. w urde 1281 an  H a r t
m ann von Heidegg verliehen. G rundherrliche R echte 
Oesterreichs und des K ollegiatstiftes E m brach  sind 
festgestellt. Hohe und niedere Gerichte gehörten zu 
W agenburg. Das Schulhaus w urde 1834 e rbau t. Be
völkerung : 1836, 796 E inw ohner ; 1900, 617 ; 1920, 
631. [ H i l d e b r a n d t . ]

E M B R A C H  ( U N T E R - )  (K t. Zürich, Bez Bülach.
S. GLS). Po lit, und (m it Ober-Em - 
brach) Kirchgem . W appen : zwei 
gekreuzte Schlüssel in R ot. Imbria- 
gua 1044 ; Emperrach 1223 ; Emer- 
rach 1433. A lam annisch-fränkische 
G räber. Die O rtschaft teilte  im 
M itte lalter das Schicksal des do rti
gen K ollegiatstiftes S t. P e ter, dessen 
Anfänge von Sagen um woben sind. 
1044trad ie rte  der S trassburger Dom 
h err H unfred  dem  H ochstift S trass

burg das G otteshaus (m onasterium ) E . m it Pertinenzen. 
Die R echte der Kirche zu S trassburg  gingen sp ä ter in 
den Lehenbesitz der Grafen von Toggenburg über und 
w urden bis 1299 vollständig  an  Oesterreich abgetreten , 
welches bis 1452 auch die Schirm vogtei in n eh a tte . 
Oesterreich u n ters te llte  E . 1392 dem  Schutze der S tad t 
W in te rth u r. Die S tiftssatzungen sind erhalten  in einer 
neueren R edaktion  von 1454. Das K apite l zählte  zwölf,

Embrach  im Jahre  1819.
Nach einer Aquatin ta  der Stadtbibliothek W in te r thur .

seit 1446 elf P fründen. Die P farrei gehörte zum  De
k a n a t D inhard. Das S tift war in der U m gebung reich 
begü tert u .besass  Twiog und Bann in E ., Breite, Berg 
am  Irchel und  Hegi. 1479 erlangten  B ürgerm eister und 
R a t von Zürich das P räsen tationsrech t au f die P räp o 
situ r und die K anonikatspfründen . Eine Kom m ission, 
an  deren Spitze Hans" W aldm ann stand , u n tersuch te  
1484 den finanziellen Z ustand des S tiftes. Die vom 
P ropst Brennwald und dem  K apite l beim R ate  Zürich 
bean trag te  A ufhebung fand am  19. IX. 1524 s ta tt .  
E ine Reihe von Fresken m it Spottversen an  einem 
H ause in  E . (1517 hergestellt) h a tte  das prasser
ha fte  Leben der Stiftsinsassen vor der R eform ation 
zum  Gegenstand. Das nach A ufhebung des Stiftes ge
gründete  E m bracher A m t dauerte  bis 1798. 1803 wurde 
die V erwaltung der ehem aligen S tiftsgü ter m it dem Ob
m annam t vereinigt. 1798-1803 gehörte E . zum  helve
tischen D istrik t Bassersdorf, 1803-1815 zum Bez. B ü
lach ; 1815-1831 w ar es H au p to rt des O beram tes
E m brach. 1386 und 1444 ging der Flecken samt. S tift 
in Flam m en au f ; 1778 stü rz te  in einer N acht der K irch
tu rm  ein. Öffnung aus dem Jah re  1370 (neuere R ezen
sion 1518). T aufregister seit 1594, Eheregister seit 1751, 
T otenregister seit 1667. Bevölkerung : 1836, 1216 E in w. ; 
1920, 1639. — Vergl. R. H oppeier : Das Kollegiat- 
stift S . Peter in  Embrach (in M A G Z  X X IX  1 u. 2). — 
D ändliker : Gesch. v. Zürich  (Öffnung I, p. 240 ff abge
druck t). — A. W eidm ann : Der Gemeindehaushalt von E. 
1799-1884. —  M. T hom ann : Die neue Orgel., mit 
Vorgesch. der Kirche (in Bülach-Dielsd.-Volksfreund  
1909, Nr. 34-40). —  Aehrenlese (Beilage z. B ü l-D .-  
Volksfreund  (seit 1920). [ H i l d e b r a n d t .]

E M B R A C H ,  von.  M inisterialengeschlecht der Gra
fen von Toggenburg,auch von Baumgarten  genannt. — •
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Ch u o n r a d u s  miles de Emrach 1260, dictus de Boungart 
u . de Emberrach 1265. — D i e t h e l m u s , Sohn von N r. 1, 
rector ecclesiae in Buoch 1265. —  UZ. [H iddebrandt.]

E M B R I C H .  Der 5. A bt von Einsiedeln 1026-1051, 
w ar der U eberlieferung nach ein F re iherr von Abens- 
perg (B ayern). U n te r ihm  b ran n te  1029 das K loster 
zum  ersten  Male ab  und  fand  1039 die U ebertragung  
der Reliquien des hl. M einrad und d am it dessen 
Seligsprechung s ta t t .  —  Vergl. Ringholz : Gesch. des 
StH'ts E insiedeln  I, p. 56 ff —  L L . [R-r.]

E M C H ,  A l b r e c h t ,  B ezirkslehrer und Schriftsteller,
* 12. v . 1836 in Gossliwil (K t. Solothurn), Bezirkslehrer 
in H essigkofen 1862-1904, K an to n sra t 27. iv . 1873- 
Mai 1904. L ebhafte r liberaler Po litiker und Verfasser 
von G edichten, D ram en und politischen A bhandlungen ; 
Pseudonym  Feuerstein, f  31. x . 1904. — Soloth. 
Tagblatl vom  9. XI. 1904. [J. K.]

E M D  (K t. W allis, Bez. Visp. S. G LS). Gem. und 
Dorf. E m d, Emeda  1250 ; Em bda  und  Em da  1330 ff., 
w ar im  13. Ja h rh . dem  D ekan von Valeria in S itten  
zinspflichtig . 1324 w urde sein G eburts-, A ufbruchs
und Ju n g izehn ten  von Jo h an n , dem Sohne W alters 
von Z erm att, dem  P fa rrer Philipp , von Visp, en t
r ich te t. Die H älfte  der Z ehntrech te  w ar in der H and 
des A ndreas von Stalden, der sie an  Jo h an n  von Grächen 
a b tra t  ; 1330 k au fte  sie Jo h an n , Sohn des Jo h an n  von 
E m d, und zwar im  Gebiete zwischen dem  Ju ngbach  
bei S t. N iklaus und  dem  Schreyendenbach, vom  Grund 
zu Berg m it G ebäulichkeiten « zem R ekon » au f der 
F luh  und im  Schalb. — E. is t der S tam m sitz  der a lten  
Fam ilie  ze Roten. E in zu S talden gehöriges R ek to ra t 
(1764), w urde E . 1771 eine selbständige P farre i. Be
völkerung : 1798 : 149 E inw  ; 1920 :293 —  Grem aud 
I I I .  [L. Mr.]

E M D  ( H E R R E N  V O N ) .  1330 erlangte J o h a n n ,  
Sohn des Jo h an n  von E .. die H älfte  des Zehntens au f dem 
Berge E. ; er wird 1339 als M iteigentüm er der Lehn- 
g ü te r  von E . bezeichnet. Die Fam ilie erw arb  noch a n 
dere Z ehntenrech te . 1403 v e rkaufte  sie den Zehnten 
von Torbe! und verzog sich nach Visp. In  Visp waren 
A n t o n  1403, J a n n i n  1417 und J o h a n n  1431 K astlane.
— J o h a n n  (1440-1442), sein Sohn J o h a n n  (1446) und 
J o h a n n  ab  E md (1483) w urden G rosskastlane in S itten , 
wo die Fam ilie erlosch. N ach der Fam ilien trad ition  der 
R oten  sollen die ze R oten  und die von E . der gleichen 
Fam ilie angehören (vergl. A rt. R o t e n  z e ) .  [L. Mr.]

É M E R I C  oder E M E R Y ,  gen. d ’Espagne. B edeu
tende Genfer Fam ilie im  15. und 16. Ja h rb ., 1439 
e ingebürgert. W appen  : ein Sparren , begleite t von drei 
S ternen. —  H e n r i ,  f  1491, Syndic 1456, 1465, 1480, 
1484 ; R a tsh err au f L ebenszeit, fü r ihn  besonders einge
fü h rte  W ürde. •— Vergl. Galiffe : Not. gen. I I .  —  Arch. 
Genf. —  RG. [H. F.]

É M E R Y .  Fam ilien  der K te . Genf, W allis und W aadt.
A. K an ton  G enf. Fam ilie von Colovrex, in Genf 

e ingebürgert m it —  1. M a r t i n ,  1580-1645, Bronze- 
giesser, der das B ürgerrecht unen tge ltlich  erh ielt, weil 
er die Glocken vom  Seujet und Pin au f seine K osten 
neu gegossen h a tte . Die Glocke der K irche von Chancy 
ist sein W erk (1634). —  2. A n d r é , Sohn von Nr. 1,
* 1617, M ünzm eister 1655-1674. — 3. J e a n , * 1641, 
Sohn von Nr. 2, M ünzm eister 1678-1689 und 1701-1702.
—  4. Ma r t in , 1643-1723, M ündel und  Nachfolger von 
Nr. 1, L ieferan t des Genfer Zeughauses, goss eine 
präch tige  K anone m it der Jah reszah l 1680, die 1814 
nach W ien kam  und  1923 zu rü ck e rs ta tte t w urde. — 
Vergl. Arch. Genf. —  S K L .  —  Covelle : L B .  —  Demole : 
H ist, monétaire de Genève. [H. F.]

B. K an ton  W a ll is .  Nam e, der in der Form  E m b r i c i  
seit dem 13. Ja h rh . in  der Gegend von Siders a u f tr i t t  
und  von da nach Lens übergeh t. Der Fam ilie en ts tam 
m en zwei G rosskastlane des Zehntens von Siders. — 
P i e r r e  J o s e p h  S i m o n ,  von Lens, P fa rre r von Nendaz 
1772, bischöflicher K anzler, t  1808. — G rem aud. — 
F u rre r : Statistik. —  B W  G I I .  [Ta. und J. B. B.]

C. K an ton  W a a d t .  Zwei Fam ilien des Nam ens, 
die eine von É tagn ières, die andere von Cullayes, die 
beide au f das 16. Ja h rh . zurückgehen. —  1. J o sia s , 
1730-1794, U hrm acher, liess sich in E ngland nieder, 
wo er sich als F a b rik an t von Marine- und  Pendeluhren

einen N am en m ach te. —  2. A l f r e d , 1842-1889, von 
Cullayes, Ingenieur in L ausanne, Genieoberst, E isen
bahningenieur der Broyé-, T ram elan - T avannes, Le 
Locle-B renet- und der Le Locle-Col des Roches-Linie.
— 3. A l e x a n d r e , * 9. m .  1850, in Y verdon, H ôtelier 
in M ontreux, w aad tländ ischer G rossrat 1889-1893, Ge
m eindepräsiden t von Le C hâtelard  1901-1912, E h ren 
bürger dieser Gemeinde 1912, N a tio n a lra t 1906-1912 ; 
einer der tä tig s ten  F örderer des Frem denverkehrs in 
der Gegend von M ontreux, B egründer des Office suisse 
du tourism e und des N arzissenfestes. —  4. L ou is , 
1862-1915, P fa rre r in C ham pvent 1888, Professor der 
system atischen  Theologie an  der Akadem ie und sp ä ter 
U n iv ersitä t L ausanne 1890, Dr. h. c. der U n iversitä t 
Genf 1909. Verfasser von Introduction à la théologie 
protestante ; Récits d’histoire biblique ; Problème de la
souffrance. [A. B.]

E in Zweig ist se it dem  17. Ja h rh . in Vuissens (F rei
burg), ebenso in  Rössens eingebürgert. —  Livre d’or 
des fam . vaud. —  Regeste d’Hauterive. [G. Cx.]

E M E Z O .  E inziger b ek an n ter A b t des von S t. Gallen 
aus gegründeten  K lösterchens B e tten au  bei Jonschw il, 
e rw ähnt in der U rkunde vom  4. x . 903. — UStG  II , 
330. [ J .  M.]

E M L E R ,  P e t e r ,  des R a ts  in Solothurn , wo er ca. 
1464 g enann t wird, W irt und  W einhändler. Vogt der 
Sondersiechen zu St. K a th rin en  1483, Vogt zu Falken
ste in  1485, f  I486. [J .  K.]

E M M A ,  H E M M A ,  D E M M A .  Tessiner Fam ilie, 
die aus Olivone s tam m t und  schon im  16. Ja h rh . er
w ähn t w ird. W appen  : in B lau ein ro te r  Löwe, der in 
seinen V orderta tzen  einen ro ten  Degen h ä lt ; im 
goldenen S childhaupt ein schw arzer A dler (V ariante)
—  1. P i e t r o , S ta tth a lte r  des L andvogts von Blenio 
1602. —  2. J o h a n  S t e p h a n , S ta tth a lte r  1616 und 
1630, V ogteischreiber von Blenio 1618. —• S t e f a n o  
A n t o n i o , S ta tth a lte r  des L andvogts 1695. —  5. A l f r e 
d o , A rzt, * 1860, 1 1922 in Biasca ; ein F ü h re r der tes- 
sinischen rad ikalen  P a rte i. —  A H S  1918 und  1921 .— 
Educatore della Svizzera italiana  1922. [C. T.]

E M M E  (K te . Bern und Solothurn . S. GLS). N eben
fluss der A are ; E m m a rivus  1249. Der Nam e ist 
gallischen U rsprungs ; E m m e  geh t zurück au f A m b ia , 
eine U m bildung von gallisch A m bis =  s tarke S tröm ung, 
reissender B ergbach. Die E . ist b ek an n t durch  die ge
w altigen Hochw asser, die bei p lö tzlicher Schneeschm elze 
oder bei w olkenbruchartigen  G ew ittern  einsetzen. Vom
16. bis E nde des 19. Ja h rh . sind 48 grosse Ueber- 
schw em m ungen im  E m m enta l bek an n t. Die fü rch te r
lichste w ar die vom  21. und  22. v ili . 1764, wobei die 
Em m e im  R üegsauschachen 24 H äuser zugrunde 
r ich te te  und von Hasli bis B urgdorf einen 2 m  tiefen 
See bildete, der sich zu B urgdorf in die u n tere  S tad t 
ergoss, w ährend rings um  U tzensto rf, sow eit das Auge 
re ichte , alles ein See w ar. Seit den Zeiten der K iburger 
w urde der Fluss von den schweren, m it K äse und 
B u tte r  beladenen « Molkenflössen » befahren , bis 1870 
die Flösserei gänzlich verbo ten  w urde, weil durch  sie 
die D äm m e beschädigt w urden. N achdem  der K t. So
lo th u rn  m it der K orrek tion  seines Teilstücks vorange
gangen w ar, bewilligte die E idgenossenschaft 1884, 
1885, 1896 und 1897 bedeutende Subventionen auch 
fü r die K orrek tion  des O berlaufs der E m m e bis zur Ilfls- 
m ündung . —  Vergl. M. v . S tü rler : Ueber die Wasser-, 
Schachen- und Schwellenverhältnisse im  Stromgebiet der
Em m e  (in A H V B  V III) . —  J .  H . G raf : Beiträge zur
Gesch. der Verbauung der E m m e. [D. S.]

E M M E N  (K t. L uzern, A m t H ochdorf. S. GLS).
Gem. und  Dorf. E m an  840. W appen : 
in Schwarz drei weisse Angeln. 
U n te r P ip in  an  das B enedik tiner
k loster M urbach-Luzern geschenkt, 
kam  dieser Meier- und  K ellerhof 
1291 durch  V erkauf an  die H err
schaft O esterreich und  1386 an
L uzern. Bis zur H elvetik  blieb E.
der L andvogtei R otenburg , bis zur
M ediation dem D istrik t Luzern und 
se ither dem  A m t H ochdorf zuge

te ilt. In  a lte r Zeit durchzogen Reuss und Em m e in



EM MEIN BRÜCKE EMPEYTAZ 31
m ehreren F lussläufen die Ebene. Die letz ten  grossen I 
Ueberschvveinmungen vor den Fluss Verbauungen d a 
tieren aus den Ja h ren  1764, 1811, 1846 und 1906. 
Seit dem S tre it zwischen der Genossame und den H in ter
sassen von 1543 h a tte  a lljährlich  eine Gem eindever
sam m lung über den W eidgang au f der Allmend, sowie 
über den Holz- und E ichelnertrag  zu bestim m en. Das 
Hofrechl ist aus dem Ja h re  1304, e rneuert 1537 (Grimm: 
Weistümer. —  Gfr. V I, 44 ff,). Seit 1814 gehört zu E. der 
ehemalige Twing R o tte rs wil. Von E . stam m en K aspar 
Steiner, Sigrist und Schullehrer, der 1653 au f der Seite 
der B auern eine Rolle spielte  und h in g erich te t w urde, 
H einrich K rauer (1755-1827), A rzt, Schultheiss (1805) 
und Jo b . Georg K rauer, der D ichter des R ütliliedes. 
Das P a tro n a tsre ch t der P farre i ging 1291 vom  K loster 
M urbach an O esterreich, 1337 durch  V ergabung an das 
benachbarte  F rauenk loster R a thausen  und 1848 an  die 
R egierung über. Die K irche s tam m t aus dem  J a h r  
1828. In  der Em m enw eid befindet sich das Eisenw erk 
von Moos, das 1918 insgesam t 1100 Personen beschäf
tig te . Die V iskosefabrik, gegründet 1905, beschäftig te 
1920 ca. 2000 Personen. D aneben befinden sich hier 
noch eine Giesserei und K o n stru k tio n sw erk stä tte  der 
A ufzügefabrik Schindler und die F ab rik  elektrischer 
Heiz- und K ochappara te  Salvisberg. P farreg ister seit 
1597. —  S taatsa rch . — Segesser : Rechts geschickte. — 
Gfr. 4 4 ,2 9 .—  E . W eibel: Gesch. von E . [P. X. W.] 

E M M E N B R Ü C K E  (K t. u. A m t L uzern. Gem. Dit
tali. S .G L S). Dorf, das seinen N am en von der Brücke 
oberhalb der E inm ündung  der E m m ein  die Reuss h a t. 
Die ä lteste  B rücke von 1236 befand sich oberhalb in der 
E m m enw eid. An der heutigen Stelle w urde die erste 
Brücke 1436 e rbau t, die zweite durch  W erkm eister 
H ans Forner, von Ruswil, 1571. Bei ihr lagerten  sich 
im « H äringkrieg » 21. II . 1570 die 700 R otenburger 
B auern, u. hier w urden sie durch  die G esandten der Ur- 
kan tone zum  Abzug bewogen. Die le tz te  hölzerne 
Brücke (von der ein geschnitztes B rückenportal an 
der Sihl beim Schweiz. Landesm useum  aufgeste llt ist) 
w urde 1783-1785 durch  die W erkm eister Jo s . R itte r  
und Niki. P u rtsch e rt e rb au t u. 1902 abgetragen . In 
der N acht vom  7.-8. XII.  1844 und am  1. iv. 1845 
fanden bei der E . Gefechte zwischen den Freischaren  
und den R egierungstruppen s ta t t .  —  Vergl. D ierauer
V. — Siegwart : Jos. Leu , p . 700 f. ; 833 f. —  Troxler : 
Die Emmenbrücke  ; Luz. Schulblatt 1902. —  K as. Pfyf- 
fer : Gesch. v. Luzern  I,  374. [P. X. W.]

E M M E N D I N G E N  (K t. Luzern, A m t H ochdorf, 
Gem. Inwil). H of bei S t. K a th arin a  an  der Reuss, 
erscheint als G renzbezeichnung im  L uzerner H ofrecht. 
— Gfr. I, 161 ; X X X , V III , 32.-— N ach dem  Hofe b e 
nann te  sich zwischen 1300 u. 1500 eine Fam ilie, der 
A d e l h e i d  von Em eldingen, Priorin  von N euenkirch 
1403, angehört haben dü rfte . —  Gfr. X , 87 ; X X I, 
52. [p. X. W.]

E M M E N E G G E R .  Luzerner Fam ilien aus dem  E n t- 
lebuch, die sich seit dem 14. Ja h rh . nach den Höfen 
Emmenegg  benann ten . —  K l a u s ,  H au p tm an n  im 
E schental 1487. — J o h a n n ,  P annerm eister 1650-1653, 
stand  an der Spitze der B auernbew egung im  B auern
krieg und w urde am  23. v ii. 1653 h ingerich te t. —
v. L iebenau : Bauernkrieg  (in J S G  X V III-X X ). — 
H a n s , W eibel von Schüpfheim  1653. —  M e l c h i o r , 
Pannerm eister 1705. — H a n s , L andschaftsm aler in 
Em m enbrücke, * 1866, erw ähnt im  S K L .  [P. X. W.]

Ein im  18. Ja h rh . im K t. F reiburg  niedergelassener 
Zweig ist in G ranges-Paccot e ingebürgert. [G. Cx.] 

E M M E N H O L Z  (K t. Solothurn, Bez. K riegstetten). 
L andgut, das einst dem  Geschlecht der Spiegelberg 
gehörte, von denen es nach  dem Ableben Küngolds 
von S. durch deren N ichte, A gatha von Blumenegg, 
Gemahlin des R itte rs Jo h an n  von Roll, au f das letz tere  
Geschlecht überging, das sich in der Folge von Holl v. 
Emmenholz nan n te . [J. K.]

E M M E N T A L B A H N  (Solothurn - B urgdorf - Lang
nau). Am 25. Mai 1875 w urde die Strecke Solo- 
thurn-B urgdorf, am  11. Mai 1881 die Strecke B urg
dorf-Langnau dem B etrieb übergeben. Seit dem 17. 
Ju n i 1919 fahren  die Züge der Strecke Burgdorf-Lang- 
nau elektrisch. [A. bärtsch i.]

E M M E R T ,  —  1. A u g u st  G o t t f r ie d  F e r d in a n d , 
1777-1819, * in G öttingen, Dr. m ed., von Tübingen, 
1805 an  die neuerrich te te  Akadem ie in Bern berufen als 
Ordinarius fü r A natom ie und Physiologie, folgte 1815 
einem R u f an die U n iversitä t Tübingen. — 2. L u d 
w ig  K a rl  F r ie d r ic h , 1779-1834 B ruder des Vorigen, 
1812 an die A kadem ie in Bern berufen als Professor der 
Chirurgie und E n tb indungskunst, V orsteher der 1815 
neu e rrich te ten  E n tb in d u n g san sta lt und 1816 der T ier
arzneischule. —  3. W il h e l m , 1810-1880, Dr. m ed., 
A rzt am  Inselspital in Bern seit 1835. — 4. F r ie d r ic h  
K a r l , 1812-1903, in Biel e ingebürgert, 1835 Professor 
der S taatsm edizin  an  der U n iversitä t Bern. — 5. E m il , 
1844-1911, Sohn von Nr. 4, Dr. m ed., 1870 Dozent und 
1902 Prof. t i t .  für A ugenheilkunde in Bern, Leiter der 
Poliklinik fü r A ugenheilkunde. [E. B.]

E M M I S H O F E N  (K t. T hurgau , Bez. Kreuzlingen. 
S. GLS). D orf u. M unizipalgem ., u rsprünglich  V orort 
der S tad t K onstanz, dessen Bewohner nach St. S tephan 
in K onstanz eingepfarrt waren. S pä ter bildete B e r n 
r a in  (vergl. den A rt.) m it seiner Kapelle den religiösen 
M itte lpunkt der Gem einde. N iedergerichtlich gehörte 
E . anfändlich  zu K onstanz, von 1500 an zu den sog. 
hohen G erichten, worin dem L andvogt niedere und 
hohe Ju risd ik tio n  zustand . Im  18. Ja h rh . wurde das 
Gericht E . dem Landschreiber Reding in Frauenfeld  als 
Lehen verliehen, in dessen Fam ilie es bis zur H elvetik  
blieb. A uf dem Gebiet der Gem. lagen und liegen z. T. 
noch die L andsitze und Freisitze Granegg, Ober-, M ittel
und U nter-G irsberg, je tz t  E bersberg  und Brunegg 
g en ann t, ferner H ochstrass, Bernegg und das Irrsee- 
Schlösschen, die m eist von K onstanzer P a triz iern  er
b a u t und als L an d au fen th a lt ben u tz t w urden. Zur Zeit 
sind U nterhandlungen  im Gange , die Flecken E m m is
hofen, K reuzlingen und K urzrickenbach zu einer 
Gem. m it städ tisch er V erw altung zu vereinigen. 1863 
erhielt E . infolge A bänderung der Sekundarschulkreise 
eine zweiklassige Sekundarschule, welche jedoch 1885 
durch  aberm alige A bänderung geteilt und nach K reuz
lingen, beziehungsweise nach  Tägerwilen verlegt wurde. 
T aufregister seit 1579, E heregister seit 1653, S terbe
reg ister seit 1682. — Vergl. F . X . Steiger : E m m is
hofen. [ S c h . ]

É M O N E T .  Fam ilie in Sem brancher (W allis), auch 
in M artigny-B ourg niedergelassen. —  J u l e s , f  1915, 
A dvokat, Verfasser einer M onographie von M artigny- 
Champex  (1903) und einer Statistique de l’industrie  
hôtelière en Valais (1907). [J . B. B.]

É M O N I N  oder PlCHON. — 1. P e r o n n e t , von Com- 
m ugny, B ürger von Genf 1433, Syndic 1457 und 1462, 
R atschreiber 1461. — 2. H e n r i , Sohn von Nr. 1, Ver
w alter des Spitals fü r Pestk ranke  1507, Syndic 1513 
und 1515, war m it der L eitung der Befestigungsarbeiten 
von St. Gervais b e tra u t. —  Vergl. Arch. Genf. — BC. — 
Jo rd e t : Diet. [H. F.]

É M O S S O N  (K t. W allis, Bez. St. M aurice, Gem. 
F in h au t. S. GLS). Alpweiden, die seit dem 15. Jah rh . 
zu langw ierigen S tre itigkeiten  zwischen den Savoyar- 
den, den L euten  von Salvan und den Aebten von 
St. Maurice Anlass gaben. Gemäss einer Ueberein- 
k u n ft von 1697 kam  E. zu F in h au t, w ährend Barbe- 
rine bei Salvan verblieb. Die Zwistigkeiten dauerten  
jedoch bis zum  Ende des 18. Ja h rh . an . [Ta.]

E M P E Y T A Z .  Fam ilien aus dem  D auphine, die sich 
in Genf niederliessen. — I. Fam ilie von Poyols, 1790 
eingebürgert. — H e n r i L o u is , 1790-1853, w urde von 
der Liste der T heologiestudenten gestrichen, weil er 
verbotene religiöse V ersam m lungen geleitet h a tte  ; 
verliess Genf und zog m it der B aronin von K rüdener 
nach  Le Ban de la Roche (Vogesen), D eutschland, 
Paris und 1816 nach A arau. D ort schrieb er seine 
Broschüre Considération sur la divinité de Jésus-Christ. 
1817 nach Genf zurück gekehrt, g ründete  er die Kirche 
B ourg de Four, die spä ter durch  diejenige der Pélisserie 
e rsetz t w urde. Infolge einer Spaltung im Schosse der
selben schloss sich E . der Église libre an. — Vergl. 
H ey er : L ’Église de Genève. — Jean  H ever : Coup d’œil 
sur les confessions de foi. — von der Golz : Die Empeyta- 
reformierte Kirche.

II . Aus Die im  D auphine stam m ende Fam ilie. —
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J e a n  L o u is  J é r ô m e ,  1797-1873, A rtillericöberst, 
des R epräsen tierenden  R a ts  1837, des V erfassungs
ra ts  1841, des Gr. R a ts  1842. —  Vergl. Arch. Genf. — 
Sordet : Dictionnaire. [H. F.]

E M S  (W elsch E ms) (K t. G raubünden ,
Bez. Im boden, Kreis R äziins. S. GLS). Das 
Dorf heisst rom anisch D o m a t  (lat. Amedes,
Emedes usw.) und wird schon 766 in Bischof 
Tellos T estam en t erw ähn t. H ier s tan d , w ahr
scheinlich au f einem Hügel, der je tz t  noch 
T um m a casti heisst, die S tam m burg  der R it
te r  gleichen N am ens. In  diesem  Schlosse soll 
der geblendete W ilhelm  I I I . ,  Sohn T ankreds,
Königs von Sizilien, von K aiser H einrich VI. 
gefangen gehalten  w orden sein. Am 26. v m .
1255 siegte bei E . der Bischof H einrich  von 
M ontfort über einen B und rä tisch er und 
oberitalienischer Adeliger ; am  3. v. 1799 
fand  um  E . herum  ein G efecht zwischen 
dem  O berländer L an d stu rm  und den F ra n 
zosen s ta t t .  Taufregister se it 1710, E heregi
ste r seit 1730, S terbereg ister seit 1738. [C. J.]

E M S ,  E M C H .  Fam ilie im  K t. Freiburg , 
die aus dem  K t. So lo thurn  in Düdingen 
e ingew andert u n d  1815 u n te r  dem  N am en 
Emch  do rt e ingebürgert ist. Seit etw a 1841 
ist der Nam e in E m s  um gew andelt und seit 
1913 als solcher vom  S ta a ts ra t b e s tä tig t. —
1. H e i n r i c h , 1842-1879, V ikar in N euen
burg, P fa rrer zu S t. Jo h a n n  und C horherr 
von St. N iklaus in F re ibu rg  1871. —  2. L u d 
w i g , * 1876, P fa rrer von Gurm els, bischöll.
K anzler und  seit 1915 G eneralv ikar und Offi
zial der Diözese Lausanne-G enf, päpstlicher 
P r ä la t .—  3. E m i l , * 1885, G erich tspräsiden t 
in M urten seit 1914. —  Vergl. Dorfglocken
1 9 1 8 .  — Volkskalender fü r F reiburg-W allis
1919. —  Dellion : Dictionnaire V I, 354, 493,
4 9 8 .  [A. B ü c h i . ]

E M S  ( O B E R - und U N T E R - )  (K t. W allis,
Bez. L euk, S. GLS). E ine B ergschaft m it zwei 
Gem. ; 1276 Hemeta.(vielleicht verschrieben) ; 1357 Em es
sa; sp ä ter Emesa  und  E m sa. 1419 v e rkaufte  Villio Ala- 
m and , von T u rtm an n , den Gem. Ober- und  U n te r-E . und 
Porp resa  seine R echte au f den F ru ch tzeh n ten  in den 
H uben  Ober- u. U n ter-E . Vor 1689 haben  noch die zwei 
G em .B odm en und Im  A horn bestanden  ; se ither sind sie 
in Oberem s inbegriffen. U nterem s h a tte  seine erste B au
ernzunft am  15. 1.1457, Oberem s am  17.1.1503, beide 
Gem. 1548, und u n te r gem einsam en S ta tu te n  1642 er
r ich te t. 1727 w urden die beiden Gem. zu einer Pfarrei 
erhoben und  von ih rer M utterk irche in  Leuk g e tren n t. 
Die K irche w urde in  U nterem s geb au t und  m it diesem 
Dorfe 1799 durch  die F ranzosen eingeäschert, 1803 
w ieder geb au t zu E hren  des Apostels B artholom äus. 
Bevölkerung : 1798, beide Gem. zusam m en 238 E iü w .;
1920. Oberem s 160, U nterem s 150. —  Vergl. A rchiv von 
Em s. [L. Mr.]

E M S  od. H O H E N E M S  ( R I T T E R  v on). R ätisches 
Adelsgeschlecht, das au f der B urg gleichen Nam ens 
zwischen Chur u. R eichenau sass. Im  Laufe des 13. Ja h rh . 
schein t die Fam ilie oder ein Zweig derselben nach  dem 
V orarlberg übergesiedelt zu sein, wo sie ins D ienstver
hä ltn is zu den Grafen von M ontfort t r a t .  D ort erbau
te  sie in der 2. H älfte  des 12. Ja h rh . die Burg H ohen
ems und gelangte zu hohem  A nsehen und R eich tum . 1430 
erlangte sie die königliche A nerkennung der R eichsun
m itte lb a rk e it (Freiherren) ; 1560 w urde sie in den 
erblichen R eichsgrafenstand erhoben, und  1759 sta rb  
die Fam ilie aus. 1395 gelangte sie in den Besitz des 
ausgedehnten  Hofes L ustenau , zu dem  au f der linken 
R heinseite  der H of W idnau-H aslach  gehörte . 1490 kam  
dieser linksrheinische H of zur L andvogtei R hein ta l ; 
daher die unaufhörlichen S tre itigkeiten  der H erren  von 
Em s als G rund- u n d  G erichtsherren von W idnau- 
H aslach m it den im  R hein ta l regierenden eidg. O rten.
—  H. W artm an n  : Der H o f W idnau-Haslach  (1887).
—  J H G G  1886. —  1. R u d o l f ,  m hd. epischer D ichter, 
schein t diesem  Geschlechte anzugehören, da er sich 
selbst « D ienstm ann zu M ontfort » n en n t. Ueber sein

Leben is t n u r das W enige b ek an n t, was aus seinen 
W erken zu entnehm en ist. Die bed eu ten d sten  sind : 
Der gute Gerhard (nach 1229) ; W ilhelm von Orlens

(um  1240, ungedruck t) ; Der hl. Eustachius (scheint 
verloren) ; Alexander der Grosse (ebenfalls u n g edruck t 
und unvollständ ig  e rhalten). Verloren ist sein Buch

R it te rkam pf (Turnier). Aus der W el tchron ik  des Rudolf  
von Ems (Stadtbibliothek St. Gallen).

Belagerung im 13. Jahrh. Aus der W el tchronik  des Rudolf  von Ems 
(Stadtbiblio thek St. Gallen).
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von T roja, ged ruck t die bekannte  E rzäh lung  von Bar- 
laam und Josaphat. Das w ichtigste W erk is t die Well- 
chrnnik (bis au f die Gesch. Salomons), das v e rb re ite tste  
Geschichtsbuch des M ittelalters. —  S. P la ttn e r  : Bud. 
von Ems. — 2. M a r x  S i t t i c h  (von Hohenem s), * zwi
schen 1470 und  1480, der B egründer der H errschaft 
Hohenem s in V orarlberg, hervorragender F ü h re r von 
deutschen L andsknech ten  in  D eutschland, U ngarn und 
Italien , rücksichtslos und grausam  in der Bekäm pfung 
des B auernaufstandes, Gegner der R eform ation . —  3. 
W o l f d i e t r i c h  (von H ohenem s), ca. 1506-1538. Seine 
Verlobung m it Clara Medici, der Schw ester des K as
tellans Gian Giacomo Medici zu Musso, w ar die V eran
lassung des Prozesses des Abtes Schlegel in Chur, der 
m it dessen H in rich tung  endete. Im  darauffolgenden 
M üsserkrieg beabsichtig te  er, m it einem H eer von 
L andsknechten  dem  Müsser zu Hilfe zu eilen, wurde 
aber durch Oesterreich daran  v e rh indert ; sp ä ter noch 
H eerführer in kaiserlichen D iensten .— 4. J a k o b  H a n n i 
b a l ,  Sohn des V orgenannten, 1530-1587, hervorragender 
T ruppenführer in kaiserlichen und  spanischen D iensten, 
G eneralbefehlshaber aller T ruppen  der röm ischen K ir
che. —  5. M a rx  S i t t i c h ,  B ruder des V orgenannten, 
K ardinal, w urde von seinem  Oheim m ütterlicherseits , 
P ap st Pius IV ., zum  K ard inald iakon  e rn an n t ; Bischof 
von K onstanz, begünstigte die G ründung des H elve
tischen Kollegium s in M ailand durch  seinen Oheim 
K arl Borrom eo, f  1595 in Rom . —• A D B .  — A. R a tti  : 
S. Carlo e gli Hohenems (in der Festschrift S. Carlo 
1910). K indler von Knobloch : Oleerbad. Geschlech
terbuch. —  A H S. 1918. [C. J.]

É M U L A T I O N  ( L ’). In  F reiburg  vom  Sept. 1841 
bis 1846 und vom  Ja n . 1852 bis Dez. 1856 veröffent
lichte Z eitschrift. Sie w urde au f A nregung der Société 
des Études von F reiburg  gegründet und  zählte  u n ter 
ihren verd ien testen  M itgliedern vor allem  Alexandre 
D aguet, ferner Nicolas Glasson, Louis B ornet, Max Bu
chen, Dr. B erchtold, Pierre Schoberet usw. Die Zeit
schrift w urde der M itte lpunk t des literarischen  Auf
schwungs F re ibu rgsin  der M itte der 19. J a h rh . [Aug. Sch.] 

É M U L A T I O N  ( S O C I É T É  J U R A S S I E N N E  O' ) .  
Am 11. il. 1847 in P ru n tru t  von S tockm ar, T hurm ann, 
B odenheim er, D aguet, K ohler usw . gegründete  Ge
sellschaft. Sie w idm ete sich geschichtlichen S tudien, 
haup tsäch lich  über den B erner Ju ra , sowie der L ite
ra tu r , den N aturw issenschaften; der öffentlichen W ohl
fa h rt usw. Bis 1922 veröffentlichte sie 60 B ände, be
t ite lt  Coup d'œil (1849-1856) ; Actes (1857-1874) ; 
L ’Ém ulation jurassienne  (1876-1877) ; Mémoires (1878) 
und w ieder Actes (1875 und seit 1879). Die Gesell
schaft zäh lt m ehr als 900 Mitglieder in zehn Sektionen : 
P ru n tru t,  Oelsberg, Freiberge, P révôté  (M ünster), Er- 
guel (St. Im m er), N euenstad t, Bern, Basel, Biel und 
Tram lingen. [G. A.]

É M U L A T I O N  P A T R I O T I Q U E  ( S O C I É T É  D ’). 
1791 in N euenburg u n te r  A nlehnung an  die B estre
bungen der Oekonom ischen Gesellschaft v. Bern au f A n
regung von Je a n  Pierre de C ham brier d ’Olleyres und 
des P farrers D. H. Chaillet gegründete Gesellschaft. 
Ih r Zweck w ar die Förderung  des öffentlichen W ohls. 
Sie schrieb schriftliche W ettbew erbe aus über Fragen 
der Boden W irtschaft, der G erichtsbarkeit oder in D ar
stellungen historischen In h a lts , nahm  Teil an den 
Veröffentlichungen der N aturforschenden Gesellschaft 
und förderte  die Verbesserungen in der U hrenindustrie . 
F ü r die W ettbew erbe bestanden  zwei Goldm edaillen, 
eine von 20 und die andere von 12 D ukaten . Die Zahl der 
von der Gesellschaft zwischen 1793-1845 p reisgekrönten 
und veröffentlichen A rbeiten  beläuft sich au f 37. Nach 
der Revolution von 1848 weigerte sich die Gesellschaft, 
ihre S ta tu te n  dem  S ta a ts ra t  zur Genehm igung zu u n te r
breiten  und  beschloss ihre Auflösung am  15. i. 1850. 
Ih r A rchiv und ihre B ibliothek w urden 1866 in der 
N euenburger B ibliothek deponiert. —  Vergl. A. P e tit 
pierre : Un demi-siècle de l ’histoire économique de N eu 
châtel, p. 8, 438. [L. M.]

E N D ,  E N D E .  Freiherren. Siehe E n n e .
E N D E R .  Fam iliennam e im  st. gallischen R heintal. 

— Die E . von Kobelwies, erstm als nachgewiesen 1465, 
die offenbar von einem  H ofm ann des Reichshofs Kries-

sern  abstam m en , stan d en  d ritth a lb  Ja h rh u n d e rte  lang 
m it K riessern ia  S tre it und Prozessen um  W unn und 
W eid, Trieb und T ra t t  u n d  H olzhau au f den Alpen 
und in den Fronw äldern  der Ho Heute. H eute kom m t 
das Geschlecht der E . in Kobelwies selbst n ich t m ehr 
vor. — Vergl. H ardegger und  W artm ann  : Der H of 
Kriessern. [Bt.]

E N D E R  ( E N D E R L I ) .  Schwyzerisches L andleu te
geschlecht. S i g m u n d ,  aus Appenzell, erhielt das L and
rech t 1523. W appen  : in R o t ein g rüner Dreiberg, 
darüber freistehend ein silbernes Schw ert m it goldenem  
Griff. —  . J o h a n n  A n t o n ,  * 1739, des R ats 1780, 
t  6.  v .  1808. —  J o s e p h  A n t o n ,  R ichter, t  21. v. 
1848. [M. D.]

E N D E R L I .  Altes Geschlecht der Gem. Hinan, das 
schon 1463 g enann t w ird. Im  16. Ja h rh . verb re ite te  
es sich auch in die Gegend von K loten. Der Nam e 
ist eine Verkleinerungsform  des Vornam ens Andreas.
—  [ J .  F r i c k . ]  —  1. E M I L ,  * 1849 in Illnau , G em einderat 
und K an to n sra t 1884, S ta tth a lte r  des Bez. Pfäifikon 
1888-1908, t  1908. — N Z Z  1908, Nr. 112. — 2. J e a n ,  
* 1856 in Zürich, Setzer, dann Jo u rn a lis t, g ründete  
anfangs der 1890er Ja h re  ein P ressbureau  ; Sozialdemo
k ra t. t  22. v. 1910. —  Z W Chr. 1910. — 3. H a n s ,  Sohn 
von Nr. 2, * 1879, Dr. ju r., B ezirksrichter 1906-1910, 
K an to n sra t seit 1908, Chef des von seinem  V ater ge
g ründeten  P ressbureau i und R ech tsanw alt 1910 ; M it
glied des Gr. S tad tra tes  1910, N a tio n a lra t 1919-1922 ; 
G rütlianer. — S Z G L .  [ L .  F o r r e r . ]

E N D E R L I N ,  E N D E R L I ,  Æ N D E R L Y  (von AN
DREAS, A n d r is ,  Æ n d e r l i ) .  U rsprünglich ein W alser
geschlecht , das 
m it ändern  Wal- 
sern  von dem 
heute  verlassenen 
Dörflein Sttirfls 
und den Höfen 
«am  Berg » nach  
Maienfeld zog. E. 
t ra te n  auch in 
K losters, K üblis 
und Grüsch auf, 
heu te  trifft m an 
sie nu r in Maien
feld. 1366 erhielt 
H ans Enderlis 
Sohn a b  M uzzen 
(Guscha) G üter in 
Rofels zu Lehen.
—  1. P et er  im 
H of (Nam e des 
S tam m sitzes in 
M.), S tad tvog t 
1509. Seine 4 
Söhne D ietrich, Johannes, Thüring u. B urkhard  erschei
nen 1521 als L ehen träger des Hofes Montzwick ob Maien
feld und anderer G üter, und 1526 kaufen sie den L ehen
zins dieses Hofes aus. — 2. A nd rea s , Sohn von Thüring, 
H au p tm an n  in franz. D iensten, zeichnet sich aus im 
« Calisser » Krieg (Calais). S tad tv o g t 1560-1574 ; kauft 
1561 vom  K loster Churwaiden fü r Maienfeld die Furka- 
alp . —  3. J ohannes , Sohn von Nr. 2, w ohnt zu Grüsch, 
L andam m ann  des Gerichts, P o d esta t zu Morbegno
1583-1585, L andeshaup tm ann  im  Yeltlin 1599-1601 ; 
erhielt 1609 von Erzherzog M aximilian m it den B rü
dern und den V ettern  Ulrich und Andreas einen W ap
penbrief m it dem  W appen : in Blau über grünem  Drei
berg T anne und zwei K leeb lätter. Sie und ihre N ach
kom m en schrieben sich von M ontzwick. Johannes ver
t r i t t  die I I I  Bünde beim  M ailänder K a p itu la t 1611. —
4. P e t e r , Sohn von Nr. 2, P o d esta t zu Morbegno, t  im  
A m te 1589.— 5. T h ü rin g , Sohn von Nr. 2, S tad tsch re i
ber, nach dem Tode des Bruders P o d esta t zu Morbegno 
1589-1591. U eberw ältig t 10 S trassenräuber, Pod. zu 
T rahona 1597-1599 ; erweist sich als kühner K riegs
m ann  in den K äm pfen gegen Oesterreich 1621-1622. Als 
H au p tm an n  der M aienfelder leitete  er m it Jo h . Pe ter 
Guler den Ueberfall au f die O esterreicher bei Fläsch am
5. v . 1622. Auf einem R itt  durch das P rä tig au , um  den 
österreichisch gesinnten M art. Camenisch in D avos
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zu erm orden, w urden er und  seine K om plizen am  17. i. 
1623 vom  L andvog t zu Castels (T ravers) ergriffen und 
nach  In n sb ru ck  gebrach t, wo er anfangs April 1623 h in 
g erich te t w urde. —  6. A n d r e a s , Sohn von N r. 2, L an d 
vogt zu M aienfeld, m ehrm als S ta d tv o g t, fo rd erte  1621 
in verschiedenen Schreiben die H ä u p te r auf, Maienfeld 
und  die Steig m it T ruppen  zu besetzen . A bgeordneter 
nach  Innsb ruck  1623 zu U n te rhand lungen  wegen des 
P rä tig au er A ufstandes. —  7. A n d r e a s , Sohn von Nr. 5,
* 1588, w ohnte zu K üblis, P o d e sta t zu Teglio fü r 
1619-1621, w urde ab er am  19. VII. 1620 zu T irano von 
den V eltlinern  erschossen. —  8. T h ü r in g , Sohn von 
N r. 5, * 1604, H au p tm an n  in  franz . D iensten , O berst
l ie u ten an t bei der E roberung  des Veltlins, V ertre ter 
beim  S tre it der IX  G erichte m it D avos (W aser’scher 
Spruch) 1644. P o d esta t zu Teglio 1639-1641, B undes
lan d am m an n  der X  G erichte 1644, L and esh au p tm an n  
im  Veltlin 1649-1651, w ar auch  S ind icator. t  1 6 5 3 .—
9. H a n s  P e t e r , Sohn von  N r. 5, * 1607 zu M aienfeld, 
F äh n rich  in franz . D iensten 1624, H au p tm an n  im  R egi
m en t Briigger 1631, nah m  1635-1636 am  Feldzug ins 
Veltlin teil ; m it einer F reikom p, in spanischen D iensten 
1640, O bristlieu ten an t im  Reg. Rosenroll 1644, kom 
m an d ie rte  ein eigenes Corps als O berst ; 26 Ja h re  lang 
S ta d tv o g t, L andvog t in M aienfeld 1636-1643, Ge
san d te r  zum  M ailänder C ap itu lâ t 1639 u n d  1649, 
Bote zur T agsatzung  1642, G esandter der I I I  B ünde 
an die K önigin von Spanien, P o d e sta t zu T irano 1653- 
1655, B undeslandam m ann 1672, t  17. XII .  1675. —
10. T h e o d o r , Sohn von N r. 7 (?), W irt a u f  der Steig, 
zeichnet sich aus in  den K äm pfen  von 1621. H a u p t
m an n  u n te r  O berst A ndreas B rügger u n d  Georg Je- 
n a tsch  1631. —  11. A n d r e a s , Sohn von Nr. 9, * um  
1630, S tad tv o g t, M ajor im  P la n ta ’schen Reg. in span. 
D iensten, V ikari im  V eltlin  1661-1663, t  1687. —
12. J o h a n n e s , Sohn von N r. 9, P o d esta t zu P lu rs 1669- 
1671, t  1687. —  13. H a n s  P e t e r , Sohn von N r. 11,
* 1658, H au p tm an n  in  span . D iensten, besass eine 
K om p. im  Reg. A lbertin i, viele Ja h re  S tad tv o g t, 
B undeslandam m ann 1704, P o d esta t zu Morbegno 
1687-1689, t  5. v . 172?. —  14. A n d r e a s , Sohn von 
N r. 13, * um  1690, O bristw ach tm eister im  D ienst der 
G enera lstaa ten  ; fiel 1745. — 15. H a n s  P e t e r , Sohn 
von Nr. 13, * 1695, L ieu ten an t in holländischen D ien
sten , dann  H au p tm an n  im  B ündner Reg. Schauenstein  
in kaiserl. D iensten , O b ris tlieu tenan t im  Reg. von 
Sprecher in sard in ischen D iensten 1743-1750 ; Podes
t a t  zu T irano 1737-1739, P rä sid en t der S ind icatur 1753- 
1755 ; öfters S tad tv o g t, f  1755 zu M aienfeld. —  16. 
JOH. GAUDENZ, Sohn von N r. 15, * 1725, H au p tm an n  
im  B ündner R egim ent Salom on von Sprecher in u n 
garischen D iensten , S ta d tv o g t 1750, B undeslandam 
m ann  1768, f  1. x . 1800. —  17. J o n .  T h e o d o r , Sohn 
von Nr. 15, * 1727 zu T irano, O b ristlieu tenan t im  B ünd
ner G arderegim ent in H o llan d ; t  zu Grave 1781 .—
18. A n d r e a s , Sohn von N r. 15, * 1730, H au p tm an n  
im  Reg. Schm id in ho lländ. D iensten , M ajor 1773, 
O berstlieu tenan t 1781, L andam m ann  im  G ericht M aien
feld, B undesoberst der X  G erichte, In sp ek to r der 
S trassen  und  Zölle in M aienfeld, t  1816. —  19. J o h a n n  
T h e o d o r , Sohn von N r. 16, * 1759, P o d esta t zu Teglio 
1783- 1784, L andam m ann  des G erichts Maienfeld 
1806-1819 (m it U n terbrechungen), B undeslandam m ann 
der X  G erichte 1804-1810, M itglied des K leinen R ats , 
des Grossen R a ts  1803-1815, dessen P rä sid en t 1805, 
M itbegründer der K antonsschule  1803, t  15. X I .  1835 
zu Maienfeld als u ltim us der E . von M ontzwick. — 
Vergl. sein T estam en t von 1833 und A. von Sprecher: 
Genealogie der E . von M ontzwick. —  20. J oh a n n  
P e t e r , O b erstlieu tenan t im  Reg. von R eid t in ho l
ländischen D iensten . T estam en t von 1735, b e s tä tig t 
den M annsvorteil in der B ü n te .—  21. J o h a n n  P e t e r , 
Feldw eibel in franz. D iensten (Tagebuch), S ta d t
schreiber und  W erkm eister ; 7 Söhne, w ovon 5 im  Son
derbundskrieg , heben den B ünte-M annsvorteil au f 1833. 
—  22. Ch r is t ia n , Sohn von N r. 21, 1818-1892, S ta d t
vog t, des Grossen R ats , v ieljähriger E rziehungsrat des 
K ts. G raubünden. —  23. L e o n h a r d , Sohn von N r. 21, 
1823-1899, v ieljähriger F ö rs te r und  L ehrer in Pon- 
tre s in a  ; F ö rderer des B ergsports und der F rem den

in d ustrie . — 24. H a n s  P e t e r , E nkel von N r. 21, * 1844, 
H a u p tle ite r  der F irm a E. und  W iher, b ek an n t durch 
W ehr- u. S trassen b au ten  in  den le tz ten  3 Jah rzeh n ten  
des 19. J a h rb . — 25. C h r i s t i a n , Dr. m ed., E nkel von 
Nr. 21, * 1859, Schiffsarzt au f der Linie H olland - B a
tav ia , K u ra rz t im  B ad W eissenburg, in T arasp  und  an 
der R iviera. —  26. F l o r i a n , E nkel von N r. 21, * 1859, 
stu d ierte  Forstw issenschaften  an  der E idg. Tech. H och
schule, K reisfö rster in Ilanz .1883-1892, F o rs ta d ju n k t 
u nd  K reisförster in  Chur 1893-1897, seit 1897 F o rs t
in spek to r in  G raubünden ; Mitglied der A ufsichtskom 
m ission der eidg. Z en tra lan sta lt fü r das fo rstl. Ver
suchsw esen, v ieljähriges V orstandsm itg lied  des Schweiz. 
Forstvereins, seit 1923 E hrenm itg lied . Verfasser von 
Pub lik , über L aw inenverbauung  und  F o rstschu tz , 
sowie einer M onographie über den Escherw ald  bei 
St. Carlo. —  27. H a n s , Dr. ju r . * 1888, seit 1921 R e
d ak to r der Neuen Bündner Zeitung. —  28. N i n o , Dr. 
m ed., Sohn, von N r. 26, w ar im  H erb st 1917-1918 in 
einem  R eservesp ital in B öhm en, nachher als Chef
chirurg  in einem  Feldsp ita l am  'rag liam en to  tä tig  ; 
seit 1921 A rzt in M aienfeld, schrieb über die Erlebnisse 
im  K rieg. —  Vergl. Dokumente im  Besitz von O berst 
Theoph. von Sprecher in M aienfeld. —  L L . — 
Guter : Raetia. —  A rdüser : Wahrhafte Beschreibung. — 
A nt. Sprecher : Sam m lung rätischer Geschlechter. — 
F o rt. Sprecher : Kriege und Unruhen. —  J .  A. Sprecher : 
Geschichte der Rep. der I I I  Bünde. —  J .  U. K uoni : 
M aienfeld, S t. Luziensteig und die Walser. —  A nton 
Mooser : E in  verschwundenes Bündnerdorf (in B M  
1915).—  A rchiv M aienfeld. [L. J.j

E N D I N G E N  (K t. A argau, Bez. Zurzach. S. GLS). 
2 Gem. und  D örfer, O ber-E . und U n te r-E . E n d in g in  
1150. Bei O ber-E . fand  m an  ein N ephritm esser, P feil
spitzen  aus F euerstein  und  Bronze, sowie ein in einen 
Felsen gehauenes G rab m it Skelet. Da im Habsburg. 
Urbar ein O ber-E . gen an n t w ird, m uss es bereits auch 
ein U n te r-E . gegeben haben . U n te r den E idgenossen 
kam en sie 1415 an  die G rafschaft B aden, Siggeram t. 
Die Ju d e n  haben  in O ber-E . seit dem  17. Ja h rh . B ürger
rech t und freie A usübung ihres G laubens e rlang t. 
Zwischen 1860-1870 en ts tan d en  wegen ihnen öfters z. 
T. blu tige R uhestörungen . D urch G rossratsdekret vom  
15. v. 1877 w urde ihre K orporation  zur selbständigen 
B ürgergem . N eu-Endingen  erhoben. Der O rtsbürgergem . 
O ber-E . w ar durch  D ekret vom  9. m . 1821 der Lohof 
zugeteilt worden. Die R eform ierten  sind in Tegerfelden 
eingepfarrt, die K atho liken  früher in Z urzach ; seit 1663 
besteh t zu U n te r-E . eine selbständige katholische, 
bezw. stiftzurzachische K o lla tu rp farre i. —  Merz : 
Gemeindewappen des K ts. A argau. [H.  R.]

E N D I N G E N  ( H E R R E N  V O N ) .  N ach der gleich
nam igen O rtschaft (K t. . A argau) benann tes Adels
geschlecht ; es besass daselbst eine B urg, von der seit 
Ja h rh u n d e rte n  jede Spur verschw unden ist. — H e i n -  
r i c u s ,  Zeuge 1150. Die Fam ilie s ta rb  dann aus oder 
en tfre ite  sich, denn die seit dem  13. Ja h rh . au ftre ten d en  
H erren  von E . gehören dem  M inisterialensland an. 
W appen  : gespalten  von Silber m it ha lber ro te r  Lilie 
am  Spalt und Gold. Zu A nfang des 14. Ja h rh . scheint 
das Geschlecht nach  W aldshu t und  sp ä ter nach Schaff
hausen gezogen zu s e in .— O t t o ,  R itte r , w ird 1330, 
F r i e d r i c h  1346 in  W aldshu t als Zeuge e rw ähn t. — 
H a n s ,  E delknecht, vielleicht Sohn des V orgenannten, 
em pfängt 1397 die Burg N eu-K renkingen zu Lehen, 
f  1403. Sein Sohn Friedrich  w ar in W aldshu t und Schaff
hausen  verb ü rg ert. —  Vergl. Merz : Wehrbauten I, 
•183. [H. R.]

E N D R I O N ,  I N D R I O N ,  D ’E N D R I O N ,  E N 
D R I O N  DE LA C O R B I È R E .  B ürgergeschlecht von 
E stav ay er le Lac seit dem 14. Ja h rh . ; 1783 w urde es 
ins freiburgische P a tr iz ia t aufgenom m en. W appen : 
in B lau ein goldener Sparren , beg le ite t von zwei silber
nen Rosen im  S ch ildhaupt und  einem  silbernen A nker 
im  Schildfuss. —  1. C i i r i s t o p h o r e ,  G ouverneur von 
E stav ay er 1596. —  2. C l a u d e ,  G ouverneur 1752, 1758, 
1770, 1776. —  3. H e n r y ,  Sohn von Nr. 2, * 1748, R a t, 
F riedensrich ter 1805, G erich tspräsiden t. —  4. G e o r 
g e s  A n t o i n e ,  Sohn von Nr. 2, G eneralkriegskom m is
sär in französischen D iensten, R a t von E stavayer.
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Syndic 1809-1828, t  1828. —  G rangier : A nnales. — 
R de H enseler : Fam illes staviacoises. —  A F  1914, p. 
167. [H. v.]

ENG AD IN (T alschaft des K ts. G raubünden. S. 
GLS). Das E ngadin  w ar bereits in der frü h em  Bronze
zeit oder gar in der S teinzeit bew ohnt, wie die 1907 
unternom m enen  A usgrabungen der ä lte sten  Quellfas
sung der Heilquellen von St. M oritz u n d  die dabei ge
fundenen, von Prof. N aue dem  süddeutschen  (bay
rischen) und ungarischen T ypus zugewiesenen Bronze
schw erter, ein noch ä lte re r Dolch und  die K eulen
kopfnadel beweisen (H eierli in A SA , n. F . IX ). —  Auf 
etruskische Besiedlung im  5. Ja h rh . v. Chr. weisen au s
ser der V olkstrad ition  und  den a lten  C hronisten neben 
den röm ischen H isto rikern  Divins, P lin ius und  Ju s tin u s 
(nach denen die R ä tie r-E tru sk e r u n te r  A nführung des 
R ätus vor den nachdrängenden  Galliern aus Oberitalien 
ins Tal des In n  u. a . sich zurückzogen) besonders 
sprachlich-ethnographische Z usam m enhänge hin : ty 
pisch e truskische N am en wie Lischanna, Sesvenna, 
(vorröm ische) B urgnam en Patnal, die E ndung  asc im  
Engadin, anderseits engadinische O rtsnam en auch  im 
etruskisch-ligurischen Ita lien  (Beverino, Breil, Lavina, 
Albula  (Schwefelquelle bei T ivoli-R om  und  u raltes 
Schwefelbad in  A lvaneu-A lbula nova). —  Von 15 vor 
Chr. an  gehörte das E . zur röm ischen Provinz R ä tia  
(später, nach  der Teilung am  A nfang des 4. J a h rb .,  zu 
R ä tia  .prim a) und  stan d  u n te r  dem  röm ischen S ta t t 
ha lte r, der den T itel Praeses fü h rte  und  bis ins 8. Ja h rh . 
in Chur regierte , wenn er auch von 493-537 von den 
O stgoten und  sp ä ter von den F ran k en  eingesetzt 
w urde. Röm isches R echt und röm ische Sprache ü b er
d au erten  im  E ngadin  noch Ja h rh u n d e rte  lang den 
S turz des röm ischen Reiches ; gotisches R ech t g a lt nu r 
in S tre itigkeiten  zwischen Goten und  R öm ern ; den 
röm ischen E inw ohnern sprachen röm ische R ich ter 
nach röm ischem  Gesetz R echt, wie denn Theodorich 
die röm ischen E inrich tungen  bestehen liess. Als nach 
dessen Tode das Tal, und  zw ar nach gü tlicher Ueber- 
e inkunft, an  die F ranken  überging, blieben die röm i
schen Prov inzia lein rich tungen  bis au f K arl den Grossen 
bestehen, der nach  einer im  bischöfl. A rchiv zu Chur 
verw ahrten  U rkunde von 784 dem  Volke das b isher ge
w ohnte R echt g a ran tie rte , sodass noch eine lex Romana 
Curiensis in  jenen  Tagen en tstehen  und  das P raesesam t 
ungeh indert von den Landesbischöfen ausgeüb t werden 
konnte, bis n -c li K arls des Gr. Tode ihnen  die weltliche 
H errschaft genom m en und einem Herzog übertragen  
w urde, der über das H erzogtum  R ätien  regierte . — 

F o rtan  gehen das O berengadin und U nterengadin  
(Grenze : die hohe B rücke oberhalb Brail) eigene p o liti
sche Wege : Oberengadin kom m t zur G rafschaft Chur 
oder O berrätien  und  wird 916 dem  H erzogtum  Ale- 
m annien  einverleib t ; U n terengadin  zur G rafschaft 
V intschgau, der 930 B erthold , « G raf im  E ngadin  » 
(in Valle E nia tina), sp ä te r W elfen und  die Bischöfe von 
T rient vorstanden , die aber die H errschaft an V asal
len zu Lehen v e rgab ten  ; seit 1140 an  die Grafen von 
Tirol. W enn auch die U nterengadiner fo rtan  fü r lange 
u n ter bayrischem  R echt standen , hielten  sie doch zäh 
an der rom anischen M uttersprache fest und erreichten 
dam it, dass m an ihnen  ausdrück lich  « welsche » R ich ter 
gab. Dies F esth a lten  an  der e rerb ten  M uttersprache 
n äh rte  dann wohl auch  die Sehnsucht des bäuerlichen 
Standes, w ieder m it den g e trenn ten  B rüdern  im  Ober
engadin verein t zu w erden, besonders nachdem  die letz te  
aus dem  Stam m  der Grafen von Tirol, M argaretha 
M aultasch, das U n terengad in  1363 ihren  V ette rn , den 
Herzogen von H absburg-O esterreich , überlassen h a tte .

K irchlich gehörte das E . von jeh er zur Diözese Chur, 
der die F reigebigkeit der kaiserlichen K rone, besonders 
der O ttonen, auch im  u n te rn  In n ta l Schenkungen zu
w andte  : 940 die K irche Sins-Sent, 948 Remiis ; 1160 
und  1177 schenkten die E d ein von T arasp  das Schloss 
T arasp n ebst G ütern in Schuls, F e tan  und G uarda 
dem Bischof von Chur, der dann dazu noch das Schloss 
Steinsberg-A rdez, sowie W ildenberg:-Zernez durch K auf 
erwarb und  aus diesen reichen B esitzungen Ansprüche 
auf die L andeshoheit erhob, was zu langen K äm pfen 
m it Tirol fü h rte  (in denen die im Tale beg ü te rten  Edeln

von T arasp , Steinsberg, Rem bs und  M atsch m eist zu 
Tirol hielten), und  die das H aus Oesterreich dann in der 
W eise zu seinen G unsten  zu entscheiden suchte, dass 
es österreichische P arte igänger au f den Bischofsitz 
n ach  Chur b rach te , was aber gerade die A bkehr der 
U n terengad iner vom  H ause H absburg  beschleunigte, 
denn 1367 schlossen die G otteshausleu te  des Ober- und 
U nterengadins zu Zernez einen B und, der zunächst 
zw ar n u r ein Schutzw all gegen österreichische Verge
w altigung des C hurer G otteshauses w ar, in der Z ukunft 
aber den Anstoss zur D em okratie  in  « A lt fry  R ä tia  » 
gab. In  O berrätien  und  also auch im  O berengadin ver
schw anden im  11. Ja h rh . die königlichen Grafen und 
dam it auch  die G auverfassung ; an deren Stelle t r a t  
der Bischof von Chur, der zu der Im m u n itä t, die ihm  
831 Ludw ig der F rom m e e rte ilt h a tte , durch  die O t
tonen  so viele Schenkungen erh ielt, dass er völliger 
T errito ria lherr und  F ü rs t (den F ü rs ten tite l gab ihm  
B arbarossa) u. a. auch  im  O berengadin w urde. In  der 
Schenkungsurkunde 955 m o tiv iert O tto I. seine reichen 
V ergabungen dam it, dass er au f seiner Ita lien fah rt 
selbst sich von den V erw üstungen überzeugt habe, m it 
denen die Sarazenen das bischöfliche Gebiet heim such
ten, und dokum en tiert dam it auch die A nw esenheit von 
Sarazenen, an  die u . a . der Nam e Pontresina  (1296 
Ponte Sarraceno) erinnert. G rundherr w urde der Bi
schof im  Oberengadin haup tsäch lich  auch durch  die 
E rw erbung  der B esitzungen der schw äbischen Grafen 
von G am ertingen, die ihre, w ahrscheinlich von den G ra
fen von B uchhorn  als Allod überkom m enen, Besitzungen 
in Zuze, Samadene, Scaneves, Campolovasco, Bevevo, M a - 
dulene, ad S .M a u r itiu m  u . ad Sclatanum  (nicht Selata- 
n um , wie nach  Mohr, Cod. d ipi. I. 118, im m er unrich tig  
z itiert wird) 1139 an  den Bischof ab tre ten , der sie dann 
an  die P la n ta  v e rp fändet, die 1295 au f ih r G uthaben 
verzich ten  und  d afü r im  Oberengadin ein E rblehen 
em pfangen. S ilvaplana und  Sils bis M aloja besass der 
Bischof w ahrscheinlich schon seit langem  au f Grund 
königlicher Verleihung im  H inblick  au f die w ichtige 
R öm erstrasse über M alongus (Maloja) und  Ju lier. 
S pä ter verlor er ab er im m er m ehr von seinen Rechten 
an  die Fam ilie P la n ta  und  zu le tzt m it dieser zusam m en 
an  die a lte  M arkgenossenschaft (das Volk), die sich zum  
H ochgericht Oberengadin aus wuchs. Der Hanzer A r
tike lb rie f 1526 räu m te  auch hier m it den H errschafts
rech ten  des Bischofs au f ; an  seine Stelle t ra te n  vom  
Volk gew ählte R ich ter und an  der Spitze der Gerichts- 
gem. s tan d  der L andam m ann . S tre itigkeiten  über die 
B enutzung  der W älder und W eiden füh rten  1538 zur 
Teilung des bisher ungete ilt genossenen Gebietes und 
m ach ten  aus den bisherigen « N achbarschaften  » 
durch M ärchen begrenzte T erritorialgem einden m it 
eigenen W äldern, W eiden und Alpen.

Die R eform ation zeigt im  E ngadin  zwei S tröm ungen : 
w ährend die jungen  P räd ik an ten  des Tales sich ihre 
theologische B ildung h au p tsäch lich  in Zürich und Basel 
ho lten  und  M änner wie T ravers, Campeil u . a . b e h u t
sam  vorgingen, kam en aus Ita lien  F lüchtlinge m it rad i
kaleren  Ideen (A n titrin ita rie r, Vergerlo, etc.), die sich 
n ich t an  die Confessio R ätica  h ielten  und der r ä t .  
Synode m anche Schw ierigkeit m achten , wenn sie auch 
n ich t wenig dazu beitrugen , dass im  Engadin  m it der 
Messe n ich t auch  die rom anische Sprache verschw and, 
wie es (z. B. im  P rä tig au ) u n te r  dem Einfluss der 
deu tschsprechenden R eform atoren  im  nördlichen G rau
bünden  der Fall w ar. N ach dem  Schw abenkrieg und 
nach  den R aubzügen der O esterreicher im  30jährigen 
K riege, welche m it dem  L oskauf des U nterengadins 
von den le tz ten  R ech ten  H absburgs (1652) endeten, 
w urde das E ngadin  n u r noch einm al zum  K riegsschau
p la tz , als 1798-1800 vom  M aloja bis M artinsbruck 
F ranzosen und O esterreicher sich m it wechselndem  
Erfolge bekäm pften  und die am  Kriege selber un b e
teilig te  T albevölkerung m it T ransportfo rderungen  und 
B randschatzungen  quälten . N ach langen in ternen  
K äm pfen zwischen « P a tr io ten  » und österreichisch ge
sinn ten , «U nitariern»  und « Föderalisten  », b rach te  die 
M ediationsverfassung 1803 w ieder R uhe und Frieden 
und m ach te  die E ngadiner zusam m en m it dem  K t. 
G raubünden zu B ürgern der E idgenossenschaft.
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Der durch  R ousseau, H aller, Gcethe und  englische 
T ouristen  gew eckte Sinn fü r die Schönheit der Berges
w elt, verm in d erte  im  Laufe des 19. J a h rh . die A rm ut 
des Tales, das se ither, besonders auch  n ach  der E r
schliessung durch  die B ahnstrecke C hur-S t. M oritz, zum 
b e rü h m testen  F rem denzen trum  der Schweiz geworden 
is t. —  B ibliographie : H eierli und Oechsli : Urgeschichte 
Graubündens (in M A G Z  X X V I, 1 ) .— C. von Mohr : Die 
Urbarien des Domkapitels zu Chur. —  Th. von Mohr : 
Codex D iplom aticus. —  P . G. von P la n ta  : Das alte 
Bcitien. —  Derselbe : Die Currätischen H errschaften.— 
U. Campeil : Ftaetiae alpestris topogr. descriptio (in QSG  
V i l i  ; IX ). — Derselbe : H istoria Baetica. —  H . Cas- 
paris : Der B ischof von Chur als Grundherr im  M ittel
alter. —  F . H am m erl : Hechts- und Herrschaftsverhält
nisse im  Unterengadin (in J H G G  L H ). —  F . Jeck lin  : 
Land und Leute des Unterengadins und  Vintschgaus.
—  E . Camenisch : Bündner Reformationsgeschichte. —
A. Meuli : Die Entstehung der autonomen Gem. im  
Oberengadin. —  R. G ün ther : Feldzug der D ivision  
Lecourbe 1799-1&00. —  E. Lechner : Ausw anderung  
der E ngad iner . —  O. Stolz : Beitr. z. Gesch. des Unter- 
E ngadins ( i n  JHGG  L I U ) .  [C .  Ca m e n i s c h .]

E N G E  (K t. und  A m tsbez. B ern ). H albinsel bei Bern, 
die von F . L. H aller von K önigsfelden zuerst als rö 
m ische Siedelung e rk an n t w urde (Helvetien unter den 
Römern, 1811-1812) ; Siiz eines keltischen O ppidum s, das 
in der röm ischen K aiserzeit (1.-3. Ja h rb .)  zu einer ve r
m utlich  bürge liehen Siedelung ausg eb au t w urde. Im  
19. J a h rh . kam en folgende w ichtige F undste llen  zum  Vor
schein : 1848 G räber der Latfenezeit bei der A aregg ; 1849 
M assenfund der Latfenezeit au f dem  Tiefenaufeld, b este 
llend aus Schw ertern , L anzenspitzen . P ferdetrensen , 
W agenbestand teilen , 20 keltischen M ünzen, d a ru n te r  
15 N achahm ungen der m assalio tischen Silberdrachm e.; 
1857-1860 G räber der Latfenezeit im  sog. Schärloch. 1840- 
1870 w urden G rabungen au f der E ngehalbinsel durch  Al
b e r t Ja h n , D r. U hlm ann und  Adolf von M orlot vorge
nom m en. 1878-1880 begannen die sys tem atischen  A us
g rabungen  durch  E d . von Feilenberg und  B. H aller. Dabei 
w urden eine röm ische W ohnanlage im  R eichenbach
wald, eine röm ische B au te  m it e ingebauter Aegidius
kapelle au f dem  E ngem eiste rgu t und  ein u n g edeu teter 
R u n d b au  bei dem  P u lv e rtu rm  festgeste llt. 1908 w urde 
das röm ische G räberfeld au f dem  Rossfeld durch J . 
W iedm er-S tern  ausgegraben, 1914 ste llte  m an  sieben 
keltische G räber, teils B ran d g räb er (2, 7), teils Ske
le ttg räb e r (1, 3-6) im  anstossenden  S trässchen fest. 
Seit 1919 w erden die system atischen  G rabungen fo r t
gese tz t. Das Fehlen eines S ituationsp lanes m achte  
N achgrabungen no tw endig . 1919 w urde die röm ische 
B au te  au f dem  E ngem eistergu te  durch  E . Schneeberger 
als ein keltischer Tem pel, in röm ischer T echnik e rbau t, 
e rk an n t ; 1920 w urde eine röm ische W ohnbau te  m it 
N ebengebäuden im  R eichenbachw ald ausgegraben, 
die eine H eizanlage und einen sorgfältig  gem auerten  
K ellerraum  e n th ie lt. 1921 fand  m an im  östlich gelegenen 
T horm annbodenw ald  einen röm ischen G utshof m it 
zwei W ohnhäusern  und  einem  L aubengang, 1922 eine 
grosse röm ische B au te  m it E ingang im Osten, H ypo- 
k au stan lag e  an der N ordm auer und w estlicher Vorhalle 
m it A uslauf nach  Süden ; die ganze Anlage quer im 
W ege nach  R eichenbach. 80 m  n ordw ärts davon ste llte  
m an  eine röm ische Töpferei m it M assenfund von Ge- 
fässen und  Töpferutensilien  fest. 1923 fand  m an eine 
röm ische Töpferei m it m ehreren  Töpferöfen, im  Innern  
des G ebäudes einen W asserbohrschach t m it reichen 
keram ischen Funden  und  einem  Goldring m it A gat- 
gem m e. W ichtig  is t der Fu n d  von drei O kulisten- 
S tem peln. —  Vergl. O. Tschum i : Die historische Topo
graphie der Engehalbinsel bei Bern  (m it B ibliographie).
—  Jahresb. des hist. M useum s Bern  seit 1914. [O.T.]

E N G E , E N G I  (I<t. Schaffhausen). Engpass und
Berg zwischen Schaffhausen-N euhausen und  K le ttg au . 
U ra lte  Reichsgrenze, sp ä te r  G rafschaftsgrenze zwi
schen H egau und  K le ttg au . —  US. — R üeger : Chro
n ik .  [ H .  W e r n e r .]

E N G E  (K t., Bez. und  Gem. Zürich. S. G LS). E ine 
der 11 Ausgem . der S ta d t Zürich, welche am  1. i. 1893 
m it dieser verein ig t w orden sind. E n g i superior

1218 ; sp ä ter E nng i, E ngi, Enge  =  Engpass zwischen 
dem  See u . dem  M oränenhügel rech ts der Sihl ; nach 

der um  1390 den h. drei Königen 
gew eihten K apelle auch  « W ach t 
zu den h . drei K önigen » g enann t. 
W appen : in Silber die drei W eisen 
aus dem  M orgenlande, überhöht 
von einem  goldenen S tern . P fah l
bausiedelungen vor der heutigen T on
halle ; vorröm ische F lachgräber, 
röm ische u . alam anni'sch-fränlósche 
Einzell'unde im  inneren Teil der 
Gem. G rundbesitz  und  Z ehnten  ge

hö rten  nach  der M itte des 9. Ja h rh . der F rau m ü n ste r
ab te i Zürich, im  13. Ja h rh . den K irchen S t. P e te r  und 
S t. S tephan  in Zürich, ferner dem  1256 daselbst ge
s tif te ten  C isterzienserinnenkloster Selnau, im  15. Ja h rh . 
bis 1498 auch  dem  F rau enk loster Steinen in Schwyz. 
Lehen der F rau m ü n ste rab te i und  des K losters Selnau 
w aren die T uchbleichen der S tad tb u rg e r am  See (Blei
cherweg). Ih re  Spuren gehen bis 1265 zurück. Um 
1550 gerieten diese Bleichen in P riv a tb esitz  u n d  dienten 
noch denselben Zwecken bis 1750. Z ehn ten rech te  be- 
sass ausserdem  seit 1345 der B ürgerm eister R ud . B run, 
dessen N achkom m en sie dem  Spital v e rkauften , 
welchem  m it der 1524 erfolgten S äkularisa tion  
des K losters Selnau säm tliche R echte desselben zu
fielen. Die Vogtei ü b te  bis 1218 der Reichsvogt-, dann 
die Freiherren  von Schnabelburg-E schenbach  und  die 
zürch. Fam ilie W olileipsch aus, die ihre R echte  1304 
an  den R itte r  R üdiger Maness d. J .  v e rk au fte . 1423 
erw arb die Stadt, die ganze W acht zu den h. drei K öni
gen, die bis 1798 zur O bervogtei W ollishofen gehörte. 
Spuren zur E ntw ick lung  des G em eindeverbandes 
führen  bis ins 15. J a h rh . zurück. 1568 bestand-e in  Ge
m eindegut ; 1625 w urde das noch vorhandene  Gem ein
debuch angelegt. G em eindeordnung von 1645 ; viele 
E inzugsbriefe von 1546-1736 ; H in tersässenordnung  
von 1546, 1739 und  1778. Im  Kriege ste llte  die W acht 
Enge und  W ollishofen 8 M ann zu den 4 « F reifähndli ».
—  K irchlich w ar E . der S tad tp fa rre i S t. P e ter in 
ko rporiert bis 1882. Seither b ildet es eine eigene K irch- 
gem. In  der 1361 erw ähnten , 1390 gew eihten, 1444 von 
den E idgenossen v e rw üste ten  K apelle (Spitze See- 
strasse-B ederstrasse) w urde 1440 der Prälim inarfriede 
von K ilchberg u n terzeichnet. Die Kapelle wurde 1776 
durch  das neue B ethaus ersetz t ; die heutige K irche au f 
der B ürgli-Terrasse w urde 1890-1894 erb au t. K inder
lehre und  Schule sind seit 1661 erw ähnt ; 1835 w urde die 
Schule E . als M usterschule für die L ehrerb ildung  er
k lä rt. E ine Sekundarschule bestan d  seit 1832 gem ein
sam  m it den Gem. W iedikon-A ussersihl bis 1867 und 
W ollishofen bis 1887. Das Schiffbaus au f dem  Gabler 
w urde 1874 eingeweiht. — W ährend  der H elvetik  
gehörte E . zum  D istrik t Zürich, 1803-1814 zum  Dis
t r ik t  H orgen, dann wieder zum  D istrik t, seit 1831 Bez. 
Zürich. 1799 fanden  h ier m ilitärische A ktionen zwischen 
R ussen und  F ranzosen s ta t t .  In  der N ach t vom  9.-10. 
ix . 1802 besetz te  General A n d erm att das « Bürgli » und 
die « B randschenke » in E ., von wo aus er die S tad t 
Zürich beschiessen liess. — Das M uraltengut an der 
Seestrasse, 1769-1784 erb au t vom  B auherrn  Jo h . W erd- 
m üller, w urde 1824 an  den B ürgerm eister von M uralt 
v e rk au ft ; seine E rh a ltu n g  w ar 1924 G egenstand leb 
h a fte r B eratungen  der städ tischen  B ehörden. Die 
Parkan lage  « Belvoir » w urde 1826-1831 von H ch. 
Escher-Zollikofer angelegt und ist seit 1901 im Besitze 
der S tad t Zürich. In  der Villa W esendonk, 1853-1857 
e rb au t, w ohnte 1857-1859 R ichard  W agner, und  vom  
2.-6. ix . 1912 h a tte  K aiser W ilhelm  I I .  d o rt sein Q uar
tie r. Industrielle  E tab lissem ente  von B edeutung sind 
die 1865-1866 erbau te  B ierbrauerei H ürlim ann  und die 
1864 gegr. G asfabrik, welche bis 1893 im  B etrieb s tand . 
Bevölkerung : 1634, 309 E in w. ; 1762, 777 ; 1836, 1657 ; 
1888, 5123. —  UZ. — S. Vögelin : Das alte Zürich.
—  D ändliker : Gesch. Ziir. — Niischeler : Gottesh.
—  Vogel : M em. —  Escher : Chronik v. Enge. — 
ZW C hr. —  Largiadfer : Zürch. Stadtstaat. [E. H.]

E N G E L .  Fam ilien der K te . Bern, Solothurn , T h u r
gau und Zürich.
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A. K a n to n  B e rn , f  patrizisches Geschlecht in Bern. 
W appen : im  blauen, silbergeränderten  Schild ein 
silberner Engel. S tam m v ate r ist —  1. H i e r o n y m u s ,  
K upferschm ied, Sohn des aus N ergeten (K t. T hurgau) 
nach Ligerz eingew anderten M üllers L ienhard  E ., er
warb 1616 das B ürgerrecht in B ern. — 2. J o h a n n e s  
L e o n h a r d ,  Sohn von Nr. 1, N otar, CG 1651, G erichts
schreiber 1652, H ofm eister von K önigsfelden 1656, des 
Kl. R ats 1669, Venner 1676, D eutsch-Seckelm cister 
1679. —  3. D a n i e l ,  Sohn von Nr. 2, 1646-1721, CG 
1673, G erichtsschreiber 1678, L andvog t in In terlak en  
1681, des Kl. R ats 1703. — 4. G a b r i e l ,  1654-1721, 
Sohn von Nr. 2, CG 1680, O bervogt zu Schenkenberg 
1693, Vogt zu E rlach  1707, O berst. —  5. A n t o n ,  1658- 
1711, B ruder der beiden V orgenannten, CG 1680, L an d 
vogt in U nterseen 1696. — 6. B u r k h a r t ,  1662-1750, 
ebenfalls Sohn von Nr. 2, CG 1701, L andvogt in Frie- 
nisberg 1712, K irchm eyer 1721, m achte  sieh um  den 
Bau der grossen Orgel im  M ünster v e rd ien t. —  7. 
Samuel, 1702-1784, Sohn von Nr. 6, S tad tb ib lio th ek ar

in B ern 1736, CG 1745, 
L andvog t in A arberg 
1748, Tscherlitz 1760, 
resign. 1775 den Grossen 
R a t, S taatsm an n , L an d 
w irt, G eograph und  N a
tionalökonom , M itbe
gründer und 1. P rä si
den t der Oekonom ischen 
Gesellschaft, M itstifter 
des s täd tischen  W aisen
hauses, fü h rte  in der Ge
gend von Nyon den A n
bau der K artoffel ein und 
gehörte zu den B egrün
dern des System s der 
K ornhäuser zur Ver
h ü tu n g  von T euerungen ; 
einer der gelehrtesten  
B erner seiner Zeit, Ver

fasser zahlreicher ökonom ischer und geographischer 
Schriften . — B T  1853. —  C. B äschlin : Die B lütezeit der 
Oekonom, Gesellschaft. — H . Blösch : Sam . Engel. — 8. 
F r a n z  C h r i s t o p h , Sohn von Nr. 7, 1740-1820, CG 1775, 
Grossweibel 1783, L andvogt in Oron 1788, nach  der U m 
w älzung w ieder des Gr. R ats . Mit — 9. F r a n z  Ca r l , 
* 1791, K irchm eyer, G rossrat 1825, erlosch 1870 das 
Geschlecht der p a tr i zischen E ., seit 1783 von E ., im  
M annesstam m . —  Vergl. L L . —  L L H .  —  G rüner : 
Genealogien. —  v. W erd t : Burgerregister. [E. B.]

Zahlreiche Fam ilien Engel, B ürger von Ligerz und 
Twann, stam m en vom  oben genannten  Müller L ienhard  
ab (Türler in B B G  1919). — K a r l , t  1902, G utsbesitzer 
in Tw ann, N a tio n a lra t 1886-1887. —  [H.  T.] —  W e r 
n e r , von R üdersw il, * 1880, K unstm aler in T hun, ist 
erw ähnt im  S K L ,  Supplem ent. [H .  Tr.]

B. K a n t o n  S o l o t h u r n .  R u d o l f , von K aiserstuhl, 
K aplan  am  St. U rsenstift in Solothurn und  L eu tp rieste r 
in Biberist 1601, C horherr 1608, m ach te  reiche V erga
bungen, u . a. auch  von K unstgegenständen  an  ve r
schiedene G otteshäuser. — Schm idlin : Gesch. der
Pfarrgem. B iberist. [ j . K.]

C. K a n t o n  T h u r g a u .  Geschlecht in Frauenfeld , das 
seit 1517 urkundlich  nachgewiesen is t ; es nahm  bald  An
teil am  S tad treg im en t. — I - I e i n r i c h ,  L andam m ann im  
T hurgau, t  1531. — L L . —  P u p . Th. 2, 600. [ S c h .]

D. K a n t o n  Z ü r i c h .  G eschlecht der S tad t Bülach. 
—  1. F r i e d r i c h  E., Schultheiss 1421. — 2. K o n r a d ,  
Schultheiss 1545-1551 und 1557-1561. —  3. A d o l f ,  1815- 
1913, Ingenieur in Treviglio, it al. D epu tie rte r, 1906 
in den ita l. Senat gew ählt. —  4. H e i n r i c h ,  * 1857, 
Dr. phii., P riv a tleh re  ', verfasste  u. a. Die grössten 
Geister über die höchsten Fragen. [ H i l d e b r a n d t .]

E N G E L ,  R e g u l a ,  geb. Egli, 1761-1853, G a ttin  des 
Majors im  französischen Schw eizerregim ent D iesbach 
Florian  Engel, von Langwies, den sie au f den Feldzügen 
u n ter dem Königreiche, der R epublik  und  Napoleon l. 
begleitete. 1821 und 1828 erschien ihre Selbstbiogr., 
neu hgg. von P farrer F ritz  B är 1904 und (I. Teil m it 
den K riegserlebnissen) von D. S. S teinberg 1914. [C. B.]

E N G E L B E R G  (K t. U nterw alden . S. G L S ). K loster, 
T alschaft, D orf und Gem. F ü r die Besiedelung des 
Tales E ngelberg in vorh isto rischer und frühhisto rischer 
Zeit fehlen uns bisher die A n ha ltspunk te . Drei F u n d 
stücke der letz ten  zwanzig Ja h re  (ein Bronzebeil, ein 
Steinbeil (N ephrit) und  ein E isenbeil) t ra te n  genau in 
der R ich tung  des a lten  Jochw eges zu Tage und be
legen die Begehung dieses Passes in sehr früher Zeit. 
Es scheint auch n ich t zu gew agt, anzunehm en, das Tal 
sei vor der K loster- und  P farre ig ründung  n u r im  Som
m er bei B enützung der A lpweiden, n ich t aber im  W in
te r , bew ohnt gewesen. Der S tifte r besass G üter in 
Buochs, von denen aus die Alpweiden in E . m it dem 
Vieh leicht zu erreichen w aren. Neben ihm  besitz t 
das K loster Muri schon im  11. und 12. Ja h rb . A lprechte 
in E ., ähnlich andere G rundeigentüm er. Die K loster
gründung  erfolgte 1120 durch den F reiherrn  K onrad 
von Seidenbüren (Gem. S tallikon, Zürich) au f seinem 
eigenen G rund u n d  Boden. Der Ort hiess wohl u rsp rü n g 
lich Engiberg  (Berg =  Alpweide), das in Engilberg, 
Engelberg , um gew andelt w urde. Dass eine N eubenen
nung s ta ttfa n d , g eh t aus der P ap stu rk u n d e  vom  5. IV. 
1124 k lar hervor. Die Mönche m it dem  Prio r Adelhelm  
an der Spitze kam en aus dem  K loster S t. Blasien im 
Schw arzw ald. Die W eihe der ersten  K irche erfolgte 
am  1. iv . 1120 durch  Bischof U lrich von K o n s ta n z ; 
er tren n te  gleichzeitig das Gebiet von E ngelberg von 
der P fa rre i S tans ab  und erhob es zur selbständigen 
P farrei. Die K lostergründung  w urde am  5. iv . 1124 von 
P a p st C alixt 11. in den päpstlichen  u n d  von H ein
rich  V. am  28. XII.  1124 in den kaiserlichen Schutz 
genom m en und  die Bew ohner des Tales, E igenleute 
der bisherigen G rundherren , der H errschaft des Abtes 
u n te rs te llt . N ach anfänglichen Schw ierigkeiten (Tod 
des S tifters durch  M örderhand 2. v. 1126, früher H in 
schied des ersten  A btes Adelhelm  25. II. 1131, U sur
pation  der A btw ürde durch drei unfähige M änner) er
b lüh te  das K loster m it dem A m tsa n tr itt  des Abtes 
Frow in (1143), des Begründers der Engelberger M aler
und Schreiberschule, die bis zum  15. Ja h rh . eine grosse 
Reihe p räch tig e r und kunstvo ller Schriftw erke schuf. 
Frow in und sein näch ste r Nachfolger B erchto ld  werden 
m it A b t Adelhelm  als Selige v e reh rt. Die von ihnen 
eingeleitete B lüteperiode des K losters dauerte  bis zum 
A m tsa n tritte  des Abtes Jo h an n  K um m er 1421. Mit der 
E roberung  des A argaus durch  die E idgenossen (1415) 
fiel der kaiserliche Schutz dah in  und das K loster sah 
sich genötig t, den Schutz der innerschw eizerischen 
K an tone  anzurufen , der n u r zu bald  in  eine lästige 
und unheilvolle B evorm undung au sa rte te . E inm ischung 
der Laien in die A btw ahl, in die G utsverw altung  und 
die H an d h ab u n g  der Disziplin, unfähige und unw ürdige 
Aebte verein ig ten  sich, um  das K loster seinem  Ruin e n t
gegenzuführen, bis zu Beginn des 16. Ja h rh . in A bt 
B arnabas Staiger, gen an n t B ürky , dessen W irksam keit 
das K loster seine vorbildliche U nbescholtenheit w ährend 
der W irrnisse der G laubenserneuerung v e rd an k t, an 
seine Spitze tra t .  Zweimal dezim ierte die P est in den 
folgenden Ja h rze h n ten  den K onven t bis au f einen 
einzigen U eberlebenden und  leistete  dadurch  dem 
Niedergange neuerdings V orschub. Mit A bt Jak o b  
B enedikt Sigerist e rstand  1603 der R estau ra to r, der den 
Grund zu einer neuen B lü tezeit legte, die durch  die fran 
zösische R evolution  n u r vorübergehend gefäh rde t w ur
de. Das K loster w urde u n te r  staatliche  V erw altung ge
ste llt und  die N ovizenaufnahm e verbo ten , der K irchen
schatz u n d  das H ausgeräte  inven ta ris ie rt. Der Auffor
derung des französischen Kom m issärs M engaud, aus 
dem  K loster au szu tre ten , schenkten  die « B ürger 
Mönche » kein Gehör und w arte ten  ruh ig  eine bessere 
Zeit ab, die m it 1803 anbrach . Auch von den S türm en 
der 1840er Ja h re  blieb das K loster u n b e rü h rt und  en t
wickelte sich seither ungehem m t in  religiöser und wis
senschaftlicher H insicht. Der P ersonalbestand  um fasst 
zur Zeit (1924) 41 P riester, 6 K leriker, 18 L aienbrüder 
und 7 Novizen, zusam m en 72 Personen. Die in N ord
am erika gegründeten  F ilialen in Conception, Missouri 
(1873) und  M ount Angel, Oregon (1882), sind se lbst
ständige und von E . unabhängige K löster geworden 

Seit früher Zeit bestand  in E . neben dem  Mönchs

Samuel Engel.
Nach einem Kupfers tich (Datum 

und Radierer unbekannt) .
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k lo ster auch  ein F rau en k o n v en t, dem  die Freigebigkeit 
des P riesters H einrich  von Buochs um  1200 eine eigene 
K irche e rb au te  und  du rch  w eitere V ergabungen den 
ökonom ischen F o rtb e s tan d  sicherte . 1325 erh ielt es 
den Besuch der K önigin Agnes von U ngarn , die m it 
fü rstlichem  G epränge n ach  E ngelberg  kam . E in  ge
stick te r  C horm antel, ein G eschenk an  den A b t W alther, 
e rh ä lt ih r A ndenken bis h eu te  lebendig. Das F ra u e n 
kloster, das m it dem  M ännerkloster v ielfach gu te  und 
böse T age te ilte , w urde 1615 nach  Sarnen  verleg t, wo es 
fo rtb es te h t. —  Vergl. Jeanne  N iquille : Les Bénédicti
nes d ’E .  (in Z S K  1916).

(1734), die H im m elfah rt M arias darstellend , drei A lta r
gem älde : St. E ugen (1781), S t.B en ed ik t (1782) u . S t. A n
to n  (1782) von Melchior W yrsch aus Buochs ; die ü b ri
gen Gem älde sind grössten teils von M. P . von Descliwan- 
den aus S tans, u n te r  dessen L eitung  die K irche 1877- 
1879 renov iert w urde. Die F riedhofkapelle , u n m itte lb a r 
vor der K irche, b esitz t einen sehensw erten , spätgo tischen  
F lü g e la lta r. Von jeh er b estan d  im  K loster eine Schule 
fü r G ym nasialb ildung, in  welcher die k ü nftigen  M it
glieder des S tiftes und m anche S taa tsb eam te  der Z en tra l
schweiz ih ren  h ohem  U n te rrich t erh ie lten . Seit dem  
E ingehen der Jesu itenschu len  in der Schweiz h a t  sich

Vom ursprünglichen  K lostergebäude, das 1199 a b 
b ra n n te , haben  sich keine U eberreste e rhalten . Von dem 
folgenden N eubau  s te h t h eu te  noch der G lockenturm  
in seinen u n te rn  Stockw erken ; das aus Holz gebau te  
K loster w urde 1306 zum  zw eiten und  1729 zum  d ritten  
Mal ein R aub  der F lam m en. Das heutige K lostergebäude 
is t das W erk des V orarlberger B aum eisters Jo h . Riieff, 
dem , wie es scheint, der E insiedler K lo ste rb ruder u . B au
m eister K aspar M oösbrugger die P läne  lie ferte ; es wurde 
1737 bezogen, die K irche 1745 eingew eiht. Der an  den 
äusseren  K losterho f sich anschliessende E ckbau  w urde 
u n te r  A bt Joach im  Albini 1722 au fg eführt. — Vergl. 
P . I. H ess : Der Klosterbau in  E . nach 1729.

Die K irche b irg t aus ä lte re r Zeit ein H o c h a lta r
gem älde von Franz  Jo sep h  Spiegler aus Riedlingen

die F requenz bedeutend  e rhöh t. Das früher sechs- 
klassige G ym nasium  w urde 1907 um  2 K lassen v e rm eh rt 
und  zum  L yceum  m it k an to n a le r und  eidgenössisch 
an erk an n te r  M a tu ritä t au sg esta lte t. Die Schülerzahl 
b e trä g t se ither d u rch sch n ittlich  200 ; 1923 eröffnete das 
S tift eine R ealschule fü r die m ännliche Ju g en d  von E . 
Als w eitere W irksam keit nach  aussen obliegt dem  K los
te r  die Besorgung der P farre i Engelberg  m it der Be
schaffung der K irchenzierden und  G ebrauchsgegen
stände  ; die K losterk irche is t zugleich P fa rrk irch e . 
Dem w issenschaftlichen B etriebe d ien t die B iblio thek 
m it den a lten  H andschriften , W iegendrucken und  ins
gesam t etw a 30 000 B änden n eb st einer Spezialbücherei 
fü r das G ym nasium . Das A rchiv  en th ä lt die a lten  U r
k unden  und  A kten .

Verzeichnis der Aebte von Engelberg :

Der selige Adelhelm , 1124-1131. 
Der selige Frow in, 1143-1178.
D er selige B erchtold , 1178-1197. 
H einrich  I., 1197-1223.

H einrich  II .,  1223-1241.
W ernher, 1241-1250.
W alther I. von Iberg, 1250-1267. 
W alther I I .  von Cham, 1267-1276. 
A rnold von W il, aus L uzern, 1276- 

1295.

U lrich I., von S tan sstad , 1295- 
1298.

R udolf I. Scher tleib oder von W in 
kelriet, 1299-1317.

W alther I I I . ,  aus Engelberg, 1317 
1331 ( f !3 3 2 ) .

Enge lbe rg  um 1831. Nach einer Ze ichnung von J. Zeiger.



ENGELBERGKR ENGELHARD, ENGELHART 39

W ilhelm  (von W olfenschiessert ?), 
1331-1347.

H einrich I I I .  von Sem pach, Luzern, 
1347-1359.

Nikolaus I. von W eisserien, K erns, 
1359-1360.

R udolf I I . S tühlingen, von R egens
berg, 1360-1398.

W alther IV . Mirer (aus L uzern  ?), 
1398-1420.

Jo h an n  I. K upferschm ied, aus Sur- 
see, 1420-1421.

Jo h an n  II . K um m er, 1421-1429 und 
1431-1435.

Jo h an n  I I I .  am  W erd, von W ide, 
1429-1431.

R udolf I I I .  K aufm ann , aus Baden, 
1435-1441 und  1450.

Jo h an n  IV. S trin , aus E rlenbach  
(Bern), 1442-1450.

Jo h an n  V. Am Biiel, aus N idwalden, 
1450-1458.

H einrich IV . P o rte r, 1458-1478 und 
-1499-1505.

U lrich I I .  S talder, aus Bern, 1478- 
1489.

N ikolaus I I .  G ratis oder Büelm ann, 
1489-1490.

Jo h an n  V I. E th o n , aus B aden, 1490- 
1499.

B arnabas Staiger, gen. B ürky, aus 
A lts tä tten , 1505-1546.

Jo h an n  V II. Spörlin, 1547-1548.
B ernhard  E rn st, aus Schwyz, 1548- 

1553.
Jodocus K räm er, aus Luzern, 1553- 

1574.
R udolf IV . G w icht, 1574-1576.
Jalcob S u tte r, aus Radolfzell, 1576- 

1583.
Gabriel B la ttm an n , aus Luzern,

1584-1592.
A ndreas Harsch, aus Aich (Gross- 

herzogt. Baden), 1592-1600.
Melchior R itz i, aus B aden, 1600- 

1602.
Jak o b  B enedikt Siegerist, aus Kerns, 

1603-1619.
B enedikt Keller, aus Muri (Aargau), 

1619-1630.
Plazidus K n ü tte l, aus U znach, 1630- 

1658.

Ignaz I. B etschart, aus Schwyz, 
1658-1681.

Gregor Fleischlin, aus Luzern, 1681- 
1686.

Ignaz I I .  B u rn o tt, aus A ltdorf, 1686- 
1693.

P lazidus I I .  Hess, aus R appersw il 
(St. Gallen), 1693-1694.

Joach im  Albini, aus Bosco (Tessin), 
1694-1724.

M aurus I. R inderlin , aus Aegeri, 
1724-1730.

Em . Crivelli, aus A ltdorf, 1731-1749.
M aurus I I .  Zingg, aus Einsiedeln, 

1749-1769.
Leodegarius I. Salzm ann, aus L u

zern, 1769-1798.
K arl S tadler, aus Zug, 1803-1822.
Eng. v. B üren, aus S tans, 1822-1851.
Plazidus I I I .  T anner, aus A rth , 

1851-1866.
AnselmVilliger, aus S tans, 1866-1901.
Leodegarius I I .  Scherer, aus Inwil 

(Luzern), 1901-1914.
Basilius Fellm ann, aus O berkirch 

(Luzern), erw ählt 1914.

Der geistliche M in iatu rstaat, der sich in E . durch  die 
Verfügung des K loste rstifte rs b ildete, um fasste  das 
Gebiet von der N idw aldnergrenze im G rafenort bis zur 
H öhe des Surenenpasses. H eber dasselbe ü b te  der A bt 
die niedere und hohe G erich tsbarkeit aus, le tz te re  n ich t 
in eigener Person, sondern durch  den kaiserlichen oder 
eidgenössischen Vogt. Das G rundgesetz w ar das alte  
H ofrecht, nach seiner E in tragung  in eine h an d sch rift
liche Bibel des X I I I .  Ja h rh . B ib ly  g en ann t. Noch u n te r  
seiner H errschaft gingen die T algü ter in der Form  von 
E rblehen in den festen  Besitz der Bewohner über, die 
sie b ebau ten . Die E rw eiterung  und A usgesta ltung ih rer 
R echte fand ihre Festlegung im  T alrech t. U n te r dem 
m assgebenden Einfluss des K losters entw ickelte  sich 
auch  die Rechtspflege, deren Protokolle  : A m ts-, Ge
rich ts- u . G ültenprotokolle , in das 16. Ja h rh . zurück
reichend, heu te  noch als allgem eingültige R echtsquellen 
angerufen werden. An den F reiheitsideen der französi
schen R evolution  e rsta rk te  auch der U nabhängigkeits
gedanke der Engelberger, und  A b t Leodegar Salzm ann 
gab ihm  1798 durch  V erzicht au f seine H errschaft 
R aum . E . kam  1798 zum  K t. W ald s tä tten , 1803 zu 
N idw alden, 1815 zu Obw alden.

Seit der M itte des 19. Ja h rh . gesta lte te  sich E . m ehr 
und m ehr zum  grossen K u ro rt, dessen B etrieb der O rt
schaft ih r Gepräge g ib t. Bevölkerung : 1709, 678 E inw . ; 
1799, 1468 ; 1920, 2287.

Bibliographie. A nnalen , die grössern und die 
kleinem , M on. Germ, hist., Script. X V II, 275. — Gfr. 
V III , 102. —  U rkunden  des Stiftes E ngelberg in Gfr. 
XL ff. —  PI. von L iebenau : Engelberg im  X I I .  und
X I I I .  Jahrh. —  J .  Schnell : Das Talrecht von Engel
berg (in Z S R  1858). —  P. A dalb. Vogel : Barnabas 
B ürky  (in Gfr. X X X ) .—  P . B enedikt G o ttw a ld : Co
dices m anuscripti Engeibergenses (1891). — A lbum  
Engelbergense (1882). —  P . H ier. M ayer : Das Bene
diktinerstift Engelberg  (in Beilage zum  Jahresbericht des 
Gymnasiums (1891). —  P. Ignaz Hess : Gesch. der Kloster
schulein  Engelberg (in Beilage zum  Jahresb. 1902-1903). 
— R. D ürrer : Die Maler- und Schreiberschule von 
Engelberg  ; A SA  1901 ; Stati’stilc schw. K unstdenkm ä— 
1er, Unterwalden. —  Gedenkschrift der historischen Ta
gung  1915. —  Angelomontana  : Blätter aus der Gesch. 
von Engelberg 1914 .—  Das Kloster Engelberg (in Illus
trierter Führer von K arl E ichhorn).—  D ürrer : Die Un
ruhen in  Nidwalden  (in J S G  1903). [ P .  Ignaz H e s s .]

E N G E L B E R G E R .  Altes L andleu t engeschlecht von 
N idwalden, U ertner von S tansstad . E rstes Vorkom m en 
1396. —  K a r l ,  1852-1917, Verfasser verschiedener No
vellen und eines rom antischen  Epos, Der Sang vom 
Bossberg. [R. D.]

E N G E L B U R G  (K t. St. Gallen). Siehe G a i s e r w a l d .
E N G E L E R .  Fam ilien der K te . T hurgau u. Zürich.

A. K a n t o n  T h u r g a u .  Altes T hurgau  er Geschlecht, 
das je tz t  noch in den Bez. Frauenfeld  und Steckborn  
zahlreich v e rtre ten  ist. —  1. J a k o b , evang. Schultheiss 
in F rauenfeld  1559-1565. — 2. G a b r i e l , evang. Schul
theiss 1680-1689. [ S c h  .1

B. K a n t o n  Z ü r i c h .  E n g e l e r .  E n g e l l e r .  I. Ge
schlecht der Gem. Ellikon an der T hur (K t. Zürich), das 
schon 1515 gen an n t w ird. Es s tam m t wohl aus dem  
nahen  A ltikon, wo schon 1467 der Fam iliennam e 
Engener bezeugt ist. — [ J .  F r i c k .] — II . Geschlecht der 
S ta d t Zürich, das aus Ellikon a. Th. s tam m t und 1708 
erlosch. — 1. H a n s  U l r i c h ,  1570-12. v i. 1636, P farrer 
in E lm  (Glarus) 1595, D iakon im  T u rben tal 1599, dann 
in Zürich Schulm eister am  F rau m ü n ster 1605, P ro 
fessor fü r L atein  und Griechisch am  Collegium H um a- 
n ita tis  1611, am  Carolinum  und  C horherr 1630. Theolo
gischer Schriftsteller. — 2. H a n s  U l r i c h ,  Sohn von 
N r. 1, 1604-1638, ebenfalls theolog. Schriftsteller und 
P fa rrer, zu le tz t se it 1637 zu Predigern  in Zürich (Diakon 
1634). —  3. L e o n h a r d ,  Sohn von Nr. 1, 1608-1691, 
S ta d ta rz t und  des R ates 1654-1675. —  4. L e o n h a r d ,  
1647-1708, Feldprediger zu S trassburg  1675, P farrer 
in S tadel und S te inm aur, theolog. Schriftsteller. — 
Vergl. L L .  —  L L H .  — W irz : Etat. [H. Br.]

E N G E L F R I E D .  A ltes Z ürcher Geschlecht, f  1695. 
W appen: in R o t zwei gekreuzte, goldgestiel e H a lb ar
ten . —  1. J o h a n n e s ,  1592-1671, L andschreiber zu 
Regensberg, B ürger 1618. —  2. H a n s  K a s p a r ,  1633- 
1695, L andschreiber zu R egensberg 1671, Q uartier
h au p tm an n , le tz te r des Geschlechts. —  Vergl. Keller- 
E scher : Prom ptuar. —  Z T  1924. [II. Br.]

E N G E L H A R D ,  E N G E L H A R T .  Fam ilien der K te . 
Bern, F reiburg , Zug und Zürich.

A. K a n t o n  B e r n ,  t  ursprünglich  aus Oberdiessbach 
stam m endes, 1632 eingebürgertes B urgergeschlecht der 
S ta d t B ern.—  I . N i k l a u s , *3. i x . 1696, t  10. v ii. 1764, 
stu d ierte  Philosophie und  M athem atik , bew arb sich 
ohne Erfolg um  Professuren in Bern 1718 und L ausanne 
1721, w urde 1721 Professor an  der U n iversitä t D uis
burg , 1728 in Groningen, 1735 in  A m sterdam . W appen : 
in Blau ein weisser Engel au f grünem  Dreiberg. [F.. D.]

B. K a n t o n  F re ib u rg .  Das heutige Geschlecht 
E ngelhard  in M urten s tam m t aus L andau (Pfalz), wo
hin sich über Schwaben ein Zweig des a lten  Zuger- 
geschlechts E . verp flanzt h a t. —  1. J o h a n n  F r i e d r i c h ,  
* 7. X I .  1753 in L andau, fü rstlicher L eibarzt in Blies
kastel 1785, erhielt 1788 das B ürgerrecht von Biel, 
w ar 1790 daselbst E hrenm itg lied  des Grossen R ats, 
w urde w ährend der R evolution  als Geisel nach Metz 
(15. v. 1793-14. X I .  1794) geb rach t und nach seiner 
R ückkehr 1796 als S ta d ta rz t nach M urten berufen. 
— 2. J o h .  F r i e d r i c h  L u d w i g ,  Sohn von Nr. 1, * 16.
V I .  1783 zu Zw eibrücken (Pfalz), Dr. m ed., S tab sa rzt
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des 2. B a t. vom  3. Schw eizerregim ent in franz . D iensten 
1807, F e ld a rz t in den spanischen Feldzügen, Kreis- 
physikus in V illeneuve 1811, kam  1813 nach  M urten, 
wo er 1814 B ürger, 1818 S ta d ta rz t ,  1829 A m ts s ta tt
h a lte r  u n d  1830 O beram tm an n  des Seebez. w urde ; 
des Grossen R a ts  1840-1847, V izepräsiden t desselben 
1840 und  1843 ; N a tio n a lra t 1854-1860, t  29. in . 1862. 
V erfasser von Der Stadt M urten Chronik und Bürger
buch (1828) ; Sla t.-hist.-topogr. Darstellung des Bez. 
M urten  (1840) ; Beschreibung der B urg von M urten  
(in Bitterburgen der Schweiz), sowie von verschiedenen 
B eiträgen im  B T  1854-1859. — 3. J o h a n n  A n t o n  
F r i e d r i c h , Sohn von N r. 2, * 14. v. 1821, F ürsprecher 
und  N o ta r, in M urten, F ü h re r in der R evolu tion  von 
1847 gegen F reiburg , m usste  für kurze Zeit n ach  Biel 
flüchten  ; A d ju tan t von O berst R illiet im  Sonderbunds
feldzug gegen F re ibu rg  u n d  W allis 1847, spielte eine 
Rolle bei der K ap itu la tio n  von F reiburg , O berst, 
freiburg . S ta a ts ra t 1857, h a t  V erdienste um  die Broye- 
ta lb a h n . t  1870. —  4. K a r l  J o a c h i m  O s k a r , * 18. x i i . 
1822, B ruder von Nr. 3, A rzt in M urten 1846, P la tz a rz t 
von T hun  1858, S a n itä ts in s tru k to r in T hun 1858-1866 ; 
des freib . Grossen R a ts  1866-1906, A rzt der 2. D ivision 
1870-1871; f  1906. —  Vergl. E ngelhard  : Chronik.
—  Fam ilienchronik . [E. Flückiger.]

C. K a n to n  Zug. Eines der ä lte s ten  G eschlechler der 
S ta d t Zug. — U l r i c h , Zeuge 1266, ebenso J o h a n n  
1334. —  H e i n r i c h , des R a ts  u m  1387, zieht 1393 
nach  Zürich. —  E in an d ere r H einrich is t 1472 R a tsh err, 
1473 L andvog t im F re iam t, und  m ehrm als T ag
sa tzungsgesand ter. Der S tam m  schein t im  16. Ja h rh . 
in Zug erloschen zu sein. —  Gfr. 23. [vv. J. ivteyer.]

D. K a n to n  Z ü ric h . A ltes P a triz iergesch lech t der 
S ta d t Zürich, das in  den Steuer
büchern seit 1366 m ehrfach  v o r
kom m t. V erschiedene E in b ü rg eru n 
gen 1381-1522. Das Geschlecht 
b lü h t heu te  noch in Paris und  Süd
am erika . — 1. H e i n r i c h , von Zug, 
B urger 1381, des B a p tis ta lra ts  bis 
1388. —  2. R u d o l f , Glockengiesser, 
Z unftm eiste r und des R ates 1414- 
1445. — S K L .  —  Zürcher Stadt
bücher I I I ,  p. 71 f. —  3. J o h a n n e s ,

im  Kleinen L öw enstein, Seckeim eister, N a ta lra t 1478- 
1489, im  W aldm annhandel e n tse tz t und gefangen ge
nom m en, w ieder des R a ts  1490-1498. —  W aldm. Dok.
—  4. R u d o l f , C horherr zu E m brach  1500, f  21. m .
1503. —  R. H oppeier : Kollegiatslift S . Peter in  E m 
brach (in M A G Z  29 ,  1). —  5. N i k o l a u s , eigentlich 
H erm an geheissen, C horherr zu E m brach  1511, A n
hänger der R eform ation  und nach  L L  e rster reform ierte r 
P fa rre r zu Lufm gen 1522-1527, t  in der Schlacht bei 
K appel 1531. —  R. H oppeier in  Zw . 1922 und 1924. —
6. H e i n r i c h , 1482-1550, D ecretorum  D octor, C horherr 
am  G rossm ünster, t r a t  zugunsten  seines F reundes 
Zwingli zurück  und  w urde 1521 L eu tp rieste r am  F ra u 
m ü n s te r; e rster V orsitzender des E hegerichtes seit 1525, 
v e ro rd n e t zur E n tfe rn u n g  der B ilder aus den K irchen
2. v ii. 1524. —  Egli : A ctensam m lung . —  Vögelin : 
Altes Zürich, 2. Aufl. 1, p . 548. —  Egli : Beformations- 
gesch. —  7. Ju n k e r K o n r a d , Zwölfer und  des R a ts 
von der Meisen 1503, Z unftm eiste r 1505, H au p tm an n  
der Z ürcher im  D ienste Ludwigs X II .  nach  Genua 1507 ; 
L andvog t von Greifensee 1509, H au p tm an n  und  K riegs
r a t  in den M ailänder Zügen 1511 und 1512, H a u p t
m ann  im  Zug nach  D ijon 1513, oberster H au p tm an n  
und  V erteidiger von N ovara  1513, B a p tis ta lra t 1514 ; 
zeichnete sich auch  bei M arignano 1515 d e ra rt aus, dass 
er vom  Com asker G eschichtsschreiber Paolo Giovio 
u n te r  dem  N am en Angloardo  als der « Schrecken der 
Feinde » bezeichnet wird ; zum  D ank fü r seine D ienste 
L andvog t au f K iburg  1517 - 1 1524 —  Gesch. A m m a n n  
I, p. 63. —  D ändliker : Gesch. Zürich  I I .  — 8. Ju n k e r 
F e l i x , Sohn von Nr. 7, 1515-17. m . 1594, als Zwölfer 
von der Meisen des R a ts , A m tm ann  zu W in te rth u r 1547, 
Z unftm eiste r 1557, O bervogt zu M ännedorf 1567, 
L andvog t zu K n on au 1570 und in den Freien  A em tern 
1578, oberster M eister oder S ta tth a lte r  1581. — 
Tobler-M eyer : Schildnerschaft zum  Schneggen, p . 153.—

9. H a n s  H e i n r i c h ,  1557-1612, G lasm aler, Z ünfter zur 
Meisen 1582, besass ein G ut im  H ard . — S K L .  —  10. 
U I r i c h  , 1654-1733, Schiffm eister des u n te rn  W assers 
1680, des R ates 1716, K äm m erer des S tiftes zum  Gross
m ün ster 1721. —  11. A n t o n ,  1730-1795, Schulm eister 
des u n te rn  W assers 1764, des R ates 1771, O bm ann im 
A lm osenam t 1773, Z unftm eiste r der Schiffleuten 1780, 
O bervogt zu R üm lang  1785, A m tm ann zu E m brach  
1787. —  Vergl. im  allgem einen : L L  und L L H .  — 
W irz : Etat. —  Zürcher Bürgeretats. —  S G B  I I .  — 
K eller-Escher : Prom ptuar. [ I I .  B r u n n e r .]

E N G E L I .  K onstanzer Patriz ierfam ilie . W appen : 
in R o t 3 silberne F ischangeln . Im  K t. T hurgau  (Bez. 
Bischofszell, K reuzlingen und  W einfelden) leben noch 
zahlreiche Fam ilien  dieses Geschlechtes. —  H a n s ,  
L an d rich te r im  T hurgau  1620. —  A d o l f ,  * 1875, 
Dr. phil., P rof. am  G ym nasium  W in te rth u r, Verfasser 
von Ueber die oratio variata bei P ausan ias. — Lebens
bild von Im hoof. —  P a u l ,  von Sigershausen, Dr. ju r ., 
O berrich ter 1914. [ S c h .]

E N G E LI W AN N .  In  Basel 1871 m it C h r i s t i a n  G o t t 
h o l d  (* 1819), A potheker, eingebürgerte  Fam ilie. Dessen 
Sohn —  C h r i s t i a n  G o t t h o l d  T h e o d o r ,  * 1851, Dr. 
phil. und  A potheker, ist ein n am h afte r K u n st- und 
A ltertum ssam m ler. [C. Ilo.]

E N G E L W A R T  (K t. L uzern, Gem. B uttisho lz . S. 
G LS ). S tam m sitz  einer Fam ilie, die von 1267- ca. 1400 
nachw eisbar ist und in  Sem pach, Sursee, Bern und L u
zern eingebürgert w ar. —  H e i n r i c h ,  K irchherr zu 
B uchenrain  1361. —  M a r g a r e t h a ,  A ebtissin  des 
K losters N euenkirch  1369. —  J o h a n n  und  H e i n r i c h ,  
B rüder, S tifte r der K aplaneip frund  zu Sem pach 1361. — 
Vergl. Gfr. 15, 35. —  P . X . W eber : Bottai. —  S ta a ts 
arch iv . [p. x .  W.]

E N G E N T A L  (K t. B aselland, Bez. Arlesheim , Gem. 
M uttenz). K loster der C istercienserinnen, das nach 
B uchinger (Lützeier Geschichten) 1269 von den Grafen 
von H om burg g estifte t w urde und  u n te r  der A ufsicht 
der A btei L ützel s tan d . E rs t gegen E nde des 15. Ja h rh . 
gelangte es zu einiger B lüte, aber im  A ufruhr der B auern  
gegen die S ta d t Basel 3. v. 1525 w urde es überfallen  
und au sg erau b t. 1534 w urde es vom  R ate  in Basel au f
gehoben. —  Vergl. K . Gauss : Klostergründungen in  
Baselland. — R. W a.kernagel : Gesch. der Stadt Basel 
I I I ,  136, 139. [ K .  Ga u s s .]

E N G I  (K t. G larus. S. GLS). Gem. und  Dorf. Besitz 
und  R echte  zu E. besass im  M itte la lter das K loster 
Säckingen. 1408 schuf die Gem. den A nfang einer All
m end, indem  sie einen Teil der G andalp (zwischen 
K reu zp la tten zu g  und K reuelalp) als Tagw enseigcnlum  
erk lärte . E . w ar lange ein sehr arm es D orf ; etw as Ver
dienst gew ährte  vom  16. J a h rh . an  das Sch ieferp la tten 
werk ; von 1845 an w anderten  m anche Bew ohner nach  
Neu G larus (N ordam erika) aus. Die E rrich tu n g  einer 
grössern W eberei du rch  S tän d era t L eonhard  B lum er 
1864 b rach te  dann W ohlstand  in die Gegend ; die E r 
öffnung der elektrischen Sern ftalbahn  1905 erschloss das 
D orf dem  w eitern  V erkehr. In  den ä lte sten  Zeiten ge
h ö rte  E . zur M utterk irche  G larus, seit 1273 bis heu te  
zu der dam als neugegründeten  K irche M att. Bis 1779 
w ar E . nach  M att auch schulgenössig ; dann g rü n 
dete es eine eigene Schule ; 1832 b au te  es ein Schul- 
haus. Bevölkerung : 1920, 1253 E in w. (wovon =/6 re fo r
m iert). —  Vergl. LJG I I I ,  p. 76, 1 0 4 .—  Gemälde der 
Schweiz V II, p. 603. —  J H V G  X V III  und X X X IV , 
p. 295 IT. [Nz.]

E N G I B E R G  ( E N G E N B E R G )  ( H E R R E N  V O N ) ,  
t  A delsgeschlecht im  L ahde Schwyz, das seinen S tam m 
sitz wohl au f der Anhöhe zw ischm  Steinen und  Schwyz 
oberhalb  der P la tte  h a tte . E in filius Burchardi de 
Engilberk  e rschein t im  Census de Swites (E insiedler 
U rb a r aus dem  12. oder 13. Ja h rb .) .— R e c h t a  G i l g ,  
L andam m ann  1383-1389. — E in  H a n s  von E . soll noch 
in der Schlacht bei S t. Jak o b  1444 gefallen sein. — 
Die E rinnerung  an  dieses Geschlecht leb t fo rt im 
L okalnam en Engiberg . —  Vergl. L L .  —  M H V S  
X X V II. —  Gfr. 19, 20, 32. —  Fassb ind  : Gesch. des K ts. 
Schwyz I. [D. A.]

E N G I L B E R T .  N am e zweier A chte von S t. Gallen. 
—  ENGILBERT I. w urde am  8. x i i .  840 von K önig Lud-
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wig dem D eutschen zum  A bte  eingesetzt, aber wegen i 
seiner H inneigung zu Ludwigs B ruder L o th a r schon 
nach  wenigen M onaten wieder ab g esetz t. —  M V  G !

Engi-Matt ca. 1800. Nach einem Kupfers tich von Joh. Heinr.  Meyer.

X II I ,  33. — E n g i l b e r t  II ., 925 zum  A bte gew ählt, 
sorgte fü r die Oekonomie des K losters, ergriff um sichtig  
die nötigen Massregeln beim  U ngareinfall 926, dan k te  
933 ab und sta rb  934. — M V G  XV und X V I (Reg.).
—  I .v o n  Arx : Gesch. d. Kts. St. Gallen I, 211 ff. [nt.]

E N G I M A N N ,  S a m u e l , von T hun  1748-1820, or
din iert 1775, Helfer in B üren 1783, P farrer in Schang- 
nau  1786, in K rauch ta l 1805 bis zu seinem  Tode, V er
fasser einer handschriftlichen , im dortigen  P farrhause  
au fbew ahrten  Chronik der K irchgem . Schangnau.
— [E.H.] — K a rl  E ngem ann, F ürsp recher in T hun, 
N atio n a lra t 1858-1866 ; f  23. x . 1888. [H. f.]

E N G I S H O F E N  (K t. T hurgau , Bez. Bischofszell, 
Gem. E rlen. S. GLS). Oengeshoien 1302 ; gehörte zum 
bischöflich konstanzischen G rundbesitz  im  ehem aligen i 
A rbongau, w ar n ebst E rdhausen  und ändern  G ütern 
bis 1282 den H errn  von B odm an zu A rbon, 1302 
neuerdings dem  S tiftsp ropst zu St. Jo h an n  in K onstanz, 
K onrad Pfefferhart, v erp fändet und w urde 1331 durch 
einen kinderlosen verm öglichen E igenm ann wieder an 
das H ochstift K onstanz gelöst. S pä ter bildete die 
Vogtei E . einen B estand teil der H errschaft O beraach, 
welche von 1566-1646 im  Lehenbesitz der H erren  von 
Bernhausen w ar und von 1646 bis 1798 ununterb rochen  
der gräflichen Fam ilie von Salis in Chur gehörte. 
S taatsarch . T hurgau . — .M ersburger Archiv. [ S c h .]

E N G L E R  (frü h e ru .a u c h h e u tc n o c h v ie lfa c h ÉINGE- 
L ER) .  St. gallischer Fam iliennam e. —  K o n r a d , L eu t
priester zu B ernang 1388, D ekan der Dekanei St. Gallen 
1415, C horherr zu St. Leonhard  bei St. Gallen 1431. — 
A l o is , von G untershausen (Thurg.), 1831-1902, B esitzer 
des Gutes Hofberg bei W il, P ionier ra tioneller L an d 
w irtschaft, tä tig  als R edak to r, K ursle ite r usw .— UStG.
—  B ürgerbuch.— L L .— St. Galler N bl. 1902, p . 52. [Bt.]

E N G L E R ,  A r n o l d , von Zizers (G raubünden),
* 29. i. 1869 in S tans, K antonsoberförste r von N id
walden 1893 ; Professor fü r W aldbau an der Eidg. 
Techn. H ochschule in Zürich 1897, seit 1902 zugleich 
D irektor der eidg. Z en tra lan sta lt fü r das forstliche 
Versuchs wesen und H erausgeber von deren M ittei
lungen. E h renbürger der S tad t Zürich 1911, E h ren 
doktor der U n iversitä t Zürich 1918 und  von W ien
1921. F ru ch tb are r F achschriftsteller ; besonders w ich
tig  sind seine U ntersuchungen  über den E in fluss  
der Provenienz des Samens a u f  die Eigenschaften  
der forstlichen Holzgewächse und über den E in fluss des 
Waldes a u f  den Stand der Gewässer, ferner die P reis

schrift über Tropism us und exzentrisches D icken
wachstum der Bäume  (1918). t  in Zürich 15. v ii.
1923. — Vergleiche N Z Z  1923, Nr. 9 9 6 .— Vierteljahrs- 

schrift der nat. Gesellschaft Zürich  
1923, page 576 ff. —  Ver
zeichnis der Pub likationen  in 
Schweizerische Zeitschrift fü r  
Forstwesen 1923, p. 227 f. — 
S Z G L .  [H.  Br.]

E N G L I S B E R G  (K t. Bern, 
A m tsbez. Seftigen. S. GLS). 
Gem. u . D orf in der K irchgem . 
Zim m erw ald, gehörte verm utlich  
ehem als dem  t  Edelgeschlecht 
gleichen N am ens. 1433 war U l
rich von E rlach H err zu E., 1542 
R udolf B aum gartner. Mit Kiihle- 
wil und H aulis ta ll b ildete  es bis 
1798 eine eigene G erich tsbarkeit, 
die im Laufe des 16. u . 17. Ja h rb . 
an  m ehrere L and leu te  v e rk au ft 
w urde, so dass bis 70 A nteilhaber 
vorhanden  w aren. Im  18. Ja h rh . 
verein ig ten  sich diese A nteil
rechte im  w esentlichen in der 
H and der H erren  B ernhard  von 
Graffenried und T scharner im 
Lohn, der 1798 auch Graffen- 
rieds A nteil m it der H errschaft 
K ehrsa tz  an sich b rach te . — 
Vergl. H eimatkunde des Am tes 
Seftigen. — v. Mülinen : B ei
träge I I .  [R .  W.]

E N G L I S B E R G ,  E N G E L S B E R G .  Altes, feudal
adeliges Geschlecht, das zwischen 
Aare und Saane niedergelassen und 
in Bern und F reiburg  verburgert 
w ar. W appen : gete ilt von Gold m it 
einem  w achsenden b lauen Löwen 
und R ot. Den N am en fü h rt das Ge
schlecht vom  gleichnam igen Dorfe 
au f dem  Längenberg. E in Berner 
Zweig, M inisterialen der K iburger, 
erlosch gegen 1375, der F reiburger 
Zweig in der 1. H älfte  des 18. Ja h rh . 
Gem. G ranges-Paccot, sah  m an noch 

vor einigen Ja h ren  die R uinen des Schlosses Englisberg.
—  1. C o n r a d u s , erw ähn t 1170. — 2. C o n r a d , Sohn 
von Nr. 1, R itte r , Schultheiss von Freiburg  1228. —
3. B e g h i n a , A ebtissin  von M aigrauge, f  1289. —
4. W il h e l m , R i t te r ,  S ch u lth e iss  v o n  F re ib u rg  1285.
— 5. U l r i c h , A bt von H autcrêt. 1270. — 6. N iklaus, 
Schultheiss von F reiburg  1292, f  1312. E r erw arb 1296 
die H errschaften  Illens u . Arconciel. — 7. J e a n , H err 
von Illens und  Arconciel, f  1317. —  8. T h e o d o r i c h , 
R itte r , Schultheiss 1511. — 9. D i e t r i c h , Schultheiss 
1519, t  1527. — 10. P e te r ,  * gegen 1470, f2 8 . ii. 1545, 
t r a t  gegen 1498 in den M alteserorden, begab sich nach 
R hodus, wo er zu W asser und zu Land gegen die T ür
ken s tr i t t ,  w ar V orgesetzter der K om tureien  F reiburg , 
M ünchenbuchsee, H ohenrain , Basel, R heinfelden und 
T h u n ste tten . 1515 kehrte  er nach R hodus zurück, 
kam  aber gegen 1520 wieder in die Schweiz, um  sich 
m it der V erw altung seiner K om tureien  zu beschäftigen. 
1529 übergab  er B ern ohne W issen und W illen 
seines Ordens die K om tureien  T h u n ste tten  und  M ün
chenbuchsee und  erh ie lt dafür eine Pension, sowie das 
Schloss B rem garten  zum  Bewohnen au f L ebenszeit. — 
S B B  I. — 11. U l r i c h , * gegen 1540, t  1602, des R ats 
der Z w eihundert 1563, Vogt von Greyerz 1563, des 
R a ts  der Sechzig 1567, des K l. R ats 1571. In  französi
schen D iensten nahm  er an den Schlachten von Ja rn ac  
und M oncontour teil, m achte  den Feldzug im D auphine 
(1574) m it, d iente im  R egim ent von L an then-H eid t
1585-1587, k eh rte  1587 m it dem  Titel eines R itte rs  in 
die H eim at zurück und t r a t  1591 wieder in die Dienste 
H einrichs IV . — 12. D i e t r i c h , Sohn von Nr. lu , 
H err von P révondavaux , des R ats der Z w eihundert 
1599, der Sechzig 1616, Vogt von F o n t und  Vuissens 
1603, von Surpierre 1626, t  1635 oder 1636. —  13. Do-
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m i m i q u e ,  1027-1699, P rio r der D om inikanerinnen von 
E stav ay er 1673, b au te  die K losterk irche w ieder auf. 
—  V erg l.—  F A  1894, 1896, 1906, 1913. — M ülinen : 
Helvetia sacra. —  M ülinen : Beiträge  I I .  —  S taa tsa rch . 
F re ibu rg  : Genealogien D aguet. [ R æ m y  und lì. w .] 

E N G L U É S .  M it diesem  N am en w urden in Genf von 
den R evolu tionären  die R ep résen tan ts  bezeichnet, die 
im  K am pf gegen die É galisa teurs P a rte i fü r die R e
gierung ergriffen h a tte n . Schliesslich v e rstan d  m an 
d a ru n te r  alle A nhänger der früheren  R egierung, welche 
aus dem  Volk oder der B ürgerschaft s tam m ten , im  
Gegensatz zu den eigentlichen A ris to k ra ten . [E .  L. E.] 

E N G O L L O N  (K t. N euenburg, Bez. Val d e R u z .S .
G LS). Politische und K irchgem . 
W appen  : in  Silber eine grüne Eiche 
a u f grünem  Boden. E . w ar schon 
1228 eine u n te r  dem  P rio ra t T rav ers
ta l  stehende eigene K irchgem ., die 
auch  die um liegenden D örfer u m 
fasste . Die K irche w ar dem  hl. 
P e tru s gew eiht ; 1511 kam  sie zum 
S tift Valangin, das sie 1531 m it 
der F iliale Boudevilliers an  Guille- 
m ette  de Vergy, H errin  von V alan 

gin, a b t r a t . Seit 1558 b ildete  E . eine K irchgem . m it 
Fenin-V ilars und  Saules, Die K irche sta m m t aus dem  
17. J a h rb .,  m it A usnahm e des Chors, der in das
13. J a h rh . zurückre ich t. Im  Laufe der 1923 u n te rn o m 
m enen R enovierungen w urden Spuren von zwei au f
e inander liegenden Fresken  aufgedeckt. Die erste 
s ta m m t w ahrscheinlich aus der 1. H älfte  des 14. Ja h rh ., 
die 2. aus der M itte des 15. Ja h rh . —  A uf dem  Gebiet 
von E. befinden sich die R uinen  von Bonneville. Be
völkerung : 1920, 86 E inw . —  N ach E . w urde im  14. und  
15. Ja h rh . ein Edelgeschlecht b en an n t. —  Vergl. Quar- 
tie r-la-T en te  : Le canton de Neuchâtel, IV . Serie. —  P S  
•1924, p . 83. [L. M.]

E N G S T L E N A L P  (K t. Bern, A m tsbez. Oberhasli, 
Gem. In n ertk irch en . S. G LS). Alp weide im  G enthal, im
14. und  15. Ja h rh . teilweise in Besitz des K losters 
Engelberg, welches 1446 seine 116 K u h rech te  an  H ein
rich  u n te r  der Fino von K erns v e rk au fte . W ährend  des
2. Villm ergenkriegs 1712 s tan d en  h ier neben  ca. 400 
O berhaslern  w aadtländ ische T ruppen  zum  G renzschutz 
gegen U nterw alden . Die Sagen über den « W under
b ru n n en  » (in te rm ittie ren d e  Quelle) au f E ngstlenalp  
lassen au f a lten  Q uellenkult schliessen. —  Vergl. 
Schatzm ann  : Alpw irtschaft I I .  —  Ja h n  : Chronik. — 
K ohlrusch : Sagenbuch. [R .  M.-W.]

E N G S T L I G E N A L P  (K t. Bern, A m tsbez. F ru tigen , 
Gem. A delboden. S. G L S ). H enscigulam  und  Henssci- 
gulam  1232 ; E nchig lin  1377 ; E nchiglun  1399 ; A lp
weide (540 K uhrech te), die 1232 von W erner von Kien 
dem  Bischof L andri von S itten  geschenkt w urde. 
1373-1399 w ar sie als bischöfliches Lehen in H änden 
der Fam ilie Grisso (Grizzo), von F ru tig en , u . blieb im 
Besitz des Bischofs bis 1816. — B B G  1910. [R .  M.-W.]

E N G S T R I N G E N  ( O B E R -  und U N T E R - )  (K t. 
u . Bez. Zürich. S. GLS). Zwei D ö rfern , zwei po lit. Gem. 
E nstelingon  870 =  bei den L euten  des Anstilo , Enstilo 
(F ö rstem ann  I, 133) ; sp ä te r  m eist E nstringen  oder 
E instringen . Die vorgeschichtlichen Epochen seit der 
B ronzezeit sind in E . durch F unde v e rtre te n  (in U nter- 
E . H a lls ta tt-G rab h ü g e l und  L a T ene-F lachgrab  im 
Sandbühl ; in O ber-E. A lam annengräber am  S p arren 
berg). 870 h a tte  das K loster St. Gallen bereits G rund
besitz  zu E. D erjenige der F reiherren  von Regensberg, 
1306 Twing und  B ann in  Ober- u . ihre R echte  in U nter- 
E ., kam  an die E insiedler P ropste i F ah r ; die Re- 
gensbergische Vogtei über die D örfer w urde ein B estan d 
teil der über die G üter des K losters F ah r sich erstrecken
den Vogtei W einingen. E benfalls an  F ah r kam  ein H of 
Rudolfs von R appersw il, Lehen von der A btei Pfäfers ; 
an  das K loster O etenbach in Zürich Besitz in U n ter-E . 
Die Fischenz in der L im m at bei U n te r-E . w urde 1324 
ebenfalls F ah r zugesprochen —  U n te r-E . und  ein Teil 
von O ber-E . gehörten  seit jeh e r zur P farre i W einingen, 
der andere Teil von O ber-E. zur P farre i H öngg (kleine 
Feldkapelle in O ber-E. und  S t. M ichaelskapelle, 1324 
zuerst erw ähn t, Filiale von W einingen, in  U n ter-E .).

Die Sehnigem . U n te r -E . gehört zum  P rim är- und Se- 
kundarschu lk re is W einingen ; P rim arschu lgem . und 
P rim arschulkreis O ber-E . zum  Sekundarschulkreis 
Höngg. Bevölkerung  : O ber-E ., 1634, 31 E inw . ; 1836, 
464 ; 1920, 495 ; U n te r-E ., 1634, 97 E inw . ; 1836, 218 ; 
1920, 410. —  Vergl. Archäolog. Karte des K ts. Zürich. — 
Viollier : Les sépultures du second âge du fer. —  USI G. — 
UZ. —  M em. T ig . —  N üscheler : Gotteshäuser. [C. B.] 

E N G W IL L E R . B ürgergeschlecht der S ta d t S t. Gal
len, das vom  W eiler Engw il bei Mörswil a b s tam m t, seit 
1392 nachw eisbar. ■— 1. J .  M a r t i n  E d u a r d ,  Dr. m ed., 
S tad t- und  S p ita la rz t 1845-1869. —  2. S e b a s t i a n ,  
1803-1890, R eallehrer 1827-1859, m ach te  sich ve r
d ien t du rch  seine B estrebungen  fü r gem einnützige Ge
sta ltu n g  des Versicherungsw esens. —  B ürgerbuch 1900. 
St. Galier Nbl. 1891, p . 48. —  B arth  : QSG, Reg. [Bt.] 

E N H O L Z . Geschlecht in B ase lland . —  K a r l ,  * 1845, 
Sem inarlehrer in K reuzlingen 1875-1878, n achher in 
Basel. Verfasser eines v ielgebrauchten  L ehrm ittels fü r 
den R ech enun terrich t. —  W a l t e r ,  Sohn des Vorge
n an n ten , * 1875 in  K reuzlingen, in Basel K u nstm aler. 
—  S K L .  —  S Z G L .  [ S c h .]

E N K .  Fam ilie in A lts tä tten  (K t. S t. Gallen), 
die seit 1639 im  Besitze des Schiössleins N eu-A lt
s tä tte n  is t. —  St. Galier N bl. 1922, p. 15. —  [Bt.] — 
I - Ia n s ,  von M ittingen, der Schm ied, ist zu A lts tä tten  
1491, in M arbach 1500 nachw eisbar. —  1. P . M a u r i t i u s ,  
von A lts tä tten , Profess im  K loster S t. Gallen 1559, 
P riester 1562, S tiftsb ib lio th ek ar 1564, s tu d ie rte  in 
Dillingen 1564-1565 und  in Paris 1565-1571, P fa rrer 
in W il, f  3. x ii. 1575 ; gab seinen M itkonventualen  
V orlesungen über die hl. Schrift und o rdnete  die B ib
lio thek . N ebst seinen S tud ienheften  sind von ihm  
Schulgesetze von 1571 und  zwei A bhandlungen  über 
die F iguralm usik  v o rh anden . —  Vergl. S tiftsarch iv . — 
Göldi : Der H o f Bernang, N r. 222. —  von A rx : Gesch. 
des K ts. S t. Gallen I I I ,  270. —  W eidm ann : Gesch. der 
Bibliothek von St. Gallen, p . 63. — Z S K  X V I. [J. M.] 

E N N E  ( F R E I H E R R E N  V O N ) .  Aus dem  Süd- 
tiro l stam m end, ita l. Egna, bei uns häufig  E n d  oder 
Ende  g enann t. W appen  : in B lau ein silberner ste igen
der Löwe m it goldenen P ranken . Die F reiherren  von E. 
m ussten  um  1280 ihre H eim at verlassen und  ihren 
H ausbesitz  zum  grössten  Teil liquid ieren . —  1. W i l 
h e l m  I., f  1335, v e rh e ira te t m it einer F reiin  von G ü t
tingen , w urde 1315 von A bt H einrich  I I .  von St. Gallen 
m it der Burg G rim m enstein u n terh a lb  W alzenhausen 
belehn t ; d am it t ra te n  die E . in den Kreis des schw äbi
schen Adels. — 2. W i l h e l m  I I .,  E nkel von Nr. 1, er
w arb du rch  seine H e ira t m it einer F reiin  von Buss- 
nang  ih ren  Besitz im  T hurgau , besonders die Feste  und 
H errschaft A ltenklingen, u n terlag  aber in einem  S tre ite  
m it H erzog R udolf IV . von O esterreich, so dass nun 
G rim m enstein österr. Lehen und  die Freien von E. 
österr. V asallen w urden. N ach der Schlacht am  Stoss 
1405 eroberten  die S t. Galier G rim m enstein, fü h rten  
den F re iherrn  und seine Gem ahlin als Gefangene nach 
S t. Gallen, m ussten  sie ab er 1408 w ieder freilassen und 
ihre B esitzungen herausgeben. — 3. J c e r g  (Georg I.), 
Sohn von Nr. 2, C onventuale, Gustos und  P ro p st im  
K loster St. Gallen, wo er eine so unrühm liche Rolle 
spielte, dass er sogar in  den K irchenbann  geriet, f  11. 
ix . 1417. —  4. u . 5. W i l h e l m  V. ( t  1422) u. G e o r g  II ., 
B rüder von Nr. 3 ; v e ra rm t und  von G läubigern ve r
folgt, m ach ten  sie sich als R a u b ritte r , W egelagerer 
u. Söldner in ganz Süddeutsch land  verhasst, besonders 
bei den B odenseestäd ten . Die K onstanzer zerstö rten  
1416 G rim m enstein, und  1418 v e rkaufte  Georg den 
ganzen G rim m ensteiner Besitz an  die S ta d t S t. Gallen 
u. W ilhelm  Schloss u . H errschaft A ltenklingen an  2 
K onstanzer Bürger. In  der Folgezeit fü h rte  Georg, u n 
te r s tü tz t  vom  v erarm ten  süddeutschen  Adel, jah re lang  
einen wilden R aubkrieg  gegen die B odenseestädte und 
t  als u ltim us 1436. —  Vergl. B ü tle r : Die Freiherren 
von E . (in S VB  44, m it Bibliogr.). —  St. Galier N bl. 
1916. [Bt.]

E N N E N D A  (K t. G larus. S. GLS). Gem. und Dorf, 
ursprünglich  E nnentaa  ( =  jenseits der Aa, d .h .  L in th , 
vom  H a u p to r t G larus aus). Ober- und N ieder-E . werden 
erstm als u rk u n d lich  im  A bgabenrodel des K losters
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Säckingen anfangs des 1 4 .Ja h rh . erw ähn t. 1616 fü h rte  
der deutsche Schreiner J .  Bellersheim  die F ab rik atio n  
von Schieferplatten-T ischen ein ; sie nahm  bald einen 
sta rk en  Aufschw ung. E . w urde ein T ischm acher-D orf, 
und die P ro d u k te  fanden  grossen A bsatz in der Schweiz 
und im  A usland bis nach H olland h in u n te r. Im  Anfang 
des 18. Ja h rh . b rach te  die B aum w ollzeugdruckerei 
W ohlstand und rasche V erm ehrung der Bevölkerung.

Ennenda  zu Anfang des 19. Jahrh .  Nach einem Aquarell vo

Die grossie B lütezeit w ar von 1760 bis 1800. Als In d u 
strielle sind nam entlich  erw ähnensw ert die Fam ilien 
Je n n y  und Aebli. Gegen E nde des 19. Ja h rh . ging die 
D ruckerei bedeutend  zurück ; als E rsa tz  w urden die 
F ab rik atio n  von Teppichen und  K arto n  und  die B aum 
wollweberei eingeführt. 1774 tren n te  sich E. von der 
M utterkirche Glarus ab  und erbau te  eine eigene K irche. 
1786 w urde im  P fa rrh au s eine Schule eröffnet. Zum 
Schutz gegen L inthüberschw em m ungen w urde in 
dieser Zeit eine treffliche W uhrung  erstellt. Als erste 
Gem. des K ts. weihte E . 1832 ein m odernes Schulhaus 
ein. Eine kleine B aptistengem einde e rstellte  1894 eine 
eigene Kapelle. Bevölkerung : Die Gem. (inbegriffen 
E nnetbühls) zählte  1701 950 E in w. ; 1793, 1500 ; 1850, 
2313 ; 1900, 2473 ; 1920 2605. P farreg iste r seit 1774.
— Vergl. Gemälde der Schweiz V II. — H eer : Gesch. 
des Landes Glarus I u. II . — J H V  G X V III , X X X I, 
X X X V , X X X V II. — Jen n y -T rü m p y  : Handel und In 
dustrie des K ts. Glarus I u . I I .  — M arti : Denkschrift 
zum  hundertjährigen Bestand der Kirche E . (1874). [Nz.] 

ENNERAIV1T,  d. h. das jenseitige A m t, hiess eine der 
vier H aup tab te ilungen , in die die L andvogtei K iburg  
eingeteilt war. Es um fasste  die um  W in te rth u r u. gegen 
die Landvogtei Andelfingen und die L andgrafschaft 
T hurgau gelegenen P farrdö rfer : A ltikon, Berg, Däger- 
len, D ättlikon , Dinhard , Elgg, EUikon, E isau, N eften- 
bach, O berw in terthur, P fungen, R ickenbach, Horbas, 
Sch latt, Seen, Seuzach, Toss, V eltheim , W iesendangen, 
Zell und  einen Teil von F lach. — Vergl. G. Meyer v. 
K nonau  : Der Cant. Zürich, 2. Aufl. II , p . 440. —
J . C. Fäsis Staats- und Erdbeschreibung, 2. Aufl. I, 
p. 337. [H. B r u n n e r .]

EN N E T  A C K E R .  Siehe A n d a c h e r .
E N N E T B A D E N  (K t. A argau, Bez. B aden. S. G LS). 

D orf und eigene po lit. Gem. am  rech ten  Ufer der Lim- 
m at, m it Baden durch  eine Brücke verbunden . E. ge
hörte früher politisch zu B aden ; doch haben  S tre itig 
keiten, die schon im  frühen M itte lalter in ähnlicher 
Form  a u ftra ten , zu einer T rennung geführt. H a u p t

grund  war, dass E. an  den W ohlta ten  des O rtsburger
gutes der S tad t B aden keinen A nteil h a tte , und dass sein 
V ertre ter kein M itspracherecht besass. Schon 1798 
w urde in E . ein T rennungsversuch an g estreb t ; zur 
T atsache w urde er aber e rst durch  das aarg . Gross
ra tsd ek re t vom  22. X I I .  1819. Bei der T rennung m usste 
die S ta d t Baden an die neue Gem. zur G ründung eines 
G em eindeguts 5000 F r. und zur B ildung eines A rm en

guts 10 000 F r. in a lte r W ährung  
auszahlen . K irchlich gehört E . zu 
Baden ; allerdings b esteh t seit 
1419 die S t. M ichaelskapelle, die 
früher zur L eutprieste rei B aden 
gehörte , 1647 aber E . übergeben 
w urde. Bevölkerung : 1924 ca. 
2000 E inw . —  L ite ra tu r wie zum 
A rt. B a d e n .  —  J .  Eug. W eber : 
Gesch. von E . (in V orberei
tu n g ). [o. z.]

E N N E T B U H L (K t.S t.G a lle n , 
Bez. O bertoggenburg. S. GLS). 
O rtsgem . u. p ro tes t. P farrdorf. 
Die Edeln  von M ünchwil, D ienst
m annen  der Grafen von Toggen- 
burg, v e rk au ften  1454 ih r G ericht 
zu E . an  die F reiherren  von B a 
ron, von welchen es 1468 m it den 
än d ern  hohen u. niedern  Gerich
te n  im  T h u rta l an  die A btei 
S t. Gallen überging. Diese te ilte  
E . dem  ausgedehnten  Gericht 
T h u rta l oder Sidwald im  sog. 
« O beram t » zu. Dem bei E . gele
genen Schwefelbad R ietbad  ver
liehen schon die Grafen v. Tog- 
genburg  und die Freiherren  von 
R aron  zum  Heile der Leidenden 
besonderen Schutz. E ., b isher teils 
nach  K rum m enau , teils nach 
Nesslau kirchgenössig, e rrich te te  
1755 eine eigene P farrei. 1803 

wurde es der politischen Gem. K rum m enau  zugeteilt, b il
det aber je tz t  noch eine eigene Ortsgem . — Vergl. Gm ür : 
Rechtsquellen des K ts. St. Gallen I I , 503-558. — I. von 
A rx : Gesch. S t. Gallen I, 527 und 536, wie auch  Fäsi : 
Staats- und Erdbeschr. I I I ,  676. und N aef: Chronik , 
559, bringen n ich t bewiesene A ngaben über eine Burg 
u nd  ein adeliges Geschlecht zu E. (im m erhin die F lu r
nam en « Schlossberg » und  « B urghalde »). — N üscheler : 
Gotteshäuser I, 193. [Bt.]

E N N E T B Ü H L S  (K t. G larus S. GLS). Dörfchen, 
zum  Tagw en E n nenda  gehörig. Im  u n teren  Dorfteil 
befand sich früher die grosse B aum w olldruckerei Jen n y  
& Cte, die 1892 einging ; seit 1902 in denselben R äum en 
die K arto n fab rik  von Gebr. Tschudi. E . w ar u rsp rü n g 
lich ganz zu Glarus k irch- u n d  schulgenössig, seit 1774 
zum  kleinern Teil zu E nnenda . 1877, als Folge des Ci- 
vilstandsgesetzes, w urde E . gänzlich der K irch- und 
Sehnigem . E n nenda  zugeschieden. — Vergl. Gemälde 
der Schweiz V II, p. 604. —  Spälti : Gesch. der Stadt 
Glarus, p. 280. [Nz.]

E N N E T L I N T H  (K t. Glarus, Gem. L in tha l. S. GLS). 
D örfchen, früher zum  Tagw en R ü ti, je tz t  zum  Tagwen 
und zur K irchgem . L in tha l gehörig. H ier s tan d  1600- 
1782 die evangelische P farrk irche, die bis 1640 Filiale 
von B etschw anden blieb und  nachher einen eigenen 
G eistlichen h a tte . L inthüberschw em m ungen 1762 u. 
1764 v e rheerten  die O rtschaft vollständig, und der 
U ntergang  der B aum w oll-H andspinnerei im  Anfang des
19. Ja h rh . Hessen E . gänzlich verarm en . 1830-1836 
w urde zum  Schutz des Dorfes au f Landeskosten  eine 
treffliche L in thw uhrung  erstellt. 1839 errich te te  der 
t< Spinnerkönig » H einrich K unz in E . eine grosse 
Spinnerei ; se ither is t der O rt wieder w ohlhabend ge
w orden. —  Vergl. Gemälde der Schweiz V II, p . 605. 
— Jen n y -T rü m p y  : Handel und Industrie des Kts. 
Glarus I I ,  p. 254. [Nz.]

E N N E Y  (K t. Freiburg , Bez. Greyerz. S. GLS). Gem. 
und Dorf. E iz  1224 ; H eyi 1254 ; Heney  1555. W appen : 
in Blau drei grüne T annen au f drei grünen Ber-
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gen. E in  G rab aus der Bronzezeit, w urde 1915 in 
B ugnon en td eck t. E . gehörte  bis 1555 den G rafen von 

G reyerz, kam  dann  zur Vogtei, sp ä ter 
zum  Bez. Greyerz. 1307 schenkte  
G raf P e te r  von Savoyen dem  K loster 
La P a r t  D ieu den Z ehnten  dieses 
Dorfes, u n d  1388 befreite  es R u 
dolf IV . von Greyerz von der to ten  
H an d . G em eindesta tu ten  1562 und 
1760. E . gehört zur K irchgem . 
Greyerz ; es besitz t eine a lte  K apelle 
der G eburt der hl. Ju n g frau . — 
Vergl. A F  1916, 252. — M D R  X X I. 

—  Dollion : Diet. V II . —  M ém . frib . I l l ,  166. — 
S ta a tsa rch . F reiburg . _ [G. Corp at au x .]

E N O C H ,  L o u is , f  1571, gelehrte r Schulm eister in 
Issoudun , zog er gegen 1549 nach  Genf u n d  dann  in den 
K t. W aad t. L ehrer 1550 u n d  Prinzipal 1566 am  Collège 
in Genf, p ro tes tan tisch e r P fa rre r in T royes 1561. N ach 
seiner R ü ckkehr nach Genf w urde er 1563 Nachfolger 
von T heodor Beza als R ek to r der A kadem ie. 1566 k ehrte  
er nach F ran k reich  zurück, da  er gesundheitshalber 
sein A m t aufgeben m usste. E . verfasste  eine Anzahl 
W erke ü ber die late in ische und  griechische G ram m atik , 
die bei den E stienne  erschienen. —  P i e r r e ,  Sohn des 
V orgenannten , H err von La M eschinière, t  1590,
h in terliess verschiedene G edichtsam m lungen : Opus
cules poétiques (1572) ; La Ceocyre (1558) und Sonnets 
(1611). —  Vergl. France protestante. —  Borgeaud : 
H ist, de l'Académ ie de Genève. [H. F.]

E N R I C O .  Vornarne m ehrerer Tessiner K ü n s tle r .— 
1. E n r i c o  von Arogno, maestro comacino, le itete  den Bau 
der K a th ed ra le  von T riest gegen 1240. —  A L B K .  — 
BStor. 1900. —  2. E n r i c o  von Campione. Vergl. A r 
r i g o .  —  3. E n r i c o  von C arena, A rch itek t, technischer 
D irek to r am  Bau des M ailänder Doms am  A nfang 
des 15. Ja lirh . Der gleichnam ige Ingen ieur, der 1471 am  
H afen von Spezia a rb e ite te , gehört zum  Geschlecht 
Casella. —  S K L .  —  BStor. 1881. [C. T.J

E N R I C O ,  S i l v i o ,  von Mezzo-Vico, K arm eliter, 
G eneralv ikar 1596, dann  General seines Ordens 1598, 
Bischof von Iv rea , t  vor seiner W eihe 1612. —  Vergl. 
Oldelli : D izionario. [C. T.]

E N S I N G E R .  D eutsches W erkm eistergeschlecht des
14. und 15. Ja h rh .,  von dem  sich einige M itglieder auch 
an  Schweiz. K irchenbau ten  b e tä tig ten . S tam m v a te r ist 
U l r i c h ,  ca. 1350-1419, M ünsterbaum eister in Ulm, 
sp ä te r  in S trassburg . — 1. M atthäus, Sohn des Vor
genann ten , * vor 1400, f  1463 in Ulm , a rb e ite te  u n ter 
seinem  V ater am  S trassburger M ünster und w urde 1420 
zum  M ünsterbau  nach  B ern berufen . Am 11. III . 1421 
begann er h ier m it der gesam ten  F un d am en tieru n g  und 
fü h rte  bis zu seinem  W eggang 1446 den K apellenkranz 
und den Chor bis zur Höhe der Gewölbeanfänge auf, 
wölbte noch zwei K apellen ein und b au te  die W est
fassade m it A usnahm e der oberen P a rtien  des H a u p t
p o rta ls , sowie den T urm  bis etw a zur Höhe der Seiten
schiffe. Von 1430 an  b au te  er auch  an  der Esslingcr 
L iebfrauenkirche m it ; 1445 w urde er zur U ebernahm e 
von B au arb e iten  nach Fre ibu rg  i. Ue., 1447 nach  L u
zern berufen . 1446 übern ah m  er die B auleitung  des 
U lm er Doms und  siedelte dauernd  nach  Ulm  über, 
obschon er fü r die n äch sten  Ja h re  auch  die L eitung 
des B erner M ünsters noch beibehielt und  noch m eh r
m als vorübergehend  nach  B ern zurück kam . — 2. V i n 
z e n z ,  Sohn von Nr. 1, * ca. 1422, le ite te  1448 fü r kurze 
Zeit den B au des B erner M ünsters. S p ä ter w ar er D om 
baum eister in K onstanz und  üb ern ah m  1470 den W ei
te rb au  des Basler M ünsters, von dem  er den M artins
tu rm  zu einem  vorläufigen Abschluss b rach te  ; f  1493 
in K onstanz. —  3. M o r i t z ,  E nkel von Nr. 1, w urde am
13. v i i . 1481 zum  N achfolger des W erkm eisters Bi- 
ren vog t am  B erner M ünster e rnan n t, aber schon am
20. II . 1483 durch E rh ard  K üng e rsetz t. —  4. 
M a t t i i æ u s , des Gr. R a ts  1476, des Kl. R a ts  1520 
(Anshelm ). —  S K L  (m it Bibi.). —  I-Iaendcke und 
Müller : Das M ünster in  Bern. —  Der M ünsterausbau  
(in Jaliresber. des M ünsterbauver. Bern  1887-1923).— 
P(leiderer : Das M ünster zu  Ulm. —  Derselbe : 
M ünsterbuch. —  Dehio : Gesch. der deutschen K unst

I I . —  R. Nicolas : Das Berner M ünster. — Festschrift 
zur 500-jährigen Grundsteinlegung des Berner M ünsters 
(1921). —  B T  I I , 1924. [D .S .]

E N S I S H E I M  ( F R I E D E  V O N ) .  N ach der Schlacht 
bei S t. Ja k o b  an  der Birs am  26. v m . 1444 h a tte  der 
D auphin von F rankreich  zw ar den P lan  eines E in 
falles in  das L and der E idgenossen aufgegeben, au f 
sein eigentliches Kriegs ziel aber, die E rrich tu n g  der 
französischen O berherrlichkeit über die G ebiete am  
O berrhein und  nam en tlich  über die S ta d t Basel, n ich t 
v e rzich te t. T rotz sta rk en  D rucks verm ochte  der D au 
phin die S ta d t jedoch n ich t zur U nterw erfung  zu zw in
gen. Von den Eidgenossen u n te rs tü tz t,  wies Basel jedes 
derartige  A nsinnen entschlossen zurück, bis schliess
lich der D auphin , von der A ussichtslosigkeit seiner Be
m ühungen überzeugt, seine P o litik  än d erte  u. in  einem 
zu Ensisheim  am  28. x . 1444 U nterzeichneten F rieden 
a u f  alle seine A nsprüche verzich te te  u. dafür Basel u . 
die E idgenossen fü r einen F reundschafts v e rtrag  zu ge
w innen w usste. Dieses erste zwischen F ran k re ich  und  
den E idgenossen vere in b arte  A bkom m en b ed eu te t die 
E röffnung der fo rtan  s te ts  b eo bach te ten  A llianzpolitik  
F rankreichs gegenüber den E idgenossen. [C. Ho.] 

E N T F E L D E N  ( O B E R -  u nd  U N T E R - )  (K t. A ar
gau, Bez. A arau . S. GLS). Zwei D örfer und  zwei polit. 
Gem., O ber-E . zugleich K irchgem ., w ährend  U n te r-E . 
zur P fa rre i Suhr g e h ö rt. In  Ober - E . fand  m an röm ische 
M ünzen, in U n te r-E . R este eines röm ischen B auw erks. 
E ndiveld  965 ; Endeveit 1045 ; Eindefelt 1173 ; im  
H absburger U rb ar Ober Entvelt und  N ider Enlvelt. 
Den H of m it K irchensatz  zu O ber-E. schenkte  K aiser 
O tto  I. 965 der A btei D isentis, von der ihn  die Königin 
Agnes erw arb, um  ihn 1330 dem  K loster Königsfelden 
zu schenken. Dieses tau sch te  ih n  schon 1333 gegen a n 
dere G üter an  Aegidius von Rubisw ile, und  von des
sen Sohn H ans kam en die B esitzungen zu E . an  R itte r  
K u n ra t von Stoffeln, dann  1380 an  R udolf von H all- 
wil. Die E dlen von Halhvil besassen den K irchensatz  
bis 1807. Twing und B ann zu U n te r-E . kam en 1312 von 
den H absburgern  an U lrich T ru tm an n  und 1411 von 
Verena von Ifen ta l an  die S ta d t A a rau . N ach der h ero i
schen E roberung  1415 w urden Ober- und U n te r-E . 
dem  O beram t L enzburg zugeteilt. E in n ich t edles Ge
schlecht von E . erschein t in A arau und R heinfelden 
1270-1407. W appen  von O ber-E. : in R o t weisse E n te  
au f W asser, oben zwei S terne ; v. U n te r-E . : in Gold 
au f grünem  D reiberg n a tu rfa rb en e  E n te , oben zwei 
S terne. — Vergl. Merz : Burgen und Wehrbauten. —  
Derselbe : Gemeindewappen.—  Z S K  1913, p . 223. [D. S.] 

E N T L E B U C H  (T alschaft und A m t des K ts. Luzern.
S. GLS). Das L and fü h rte  von 1395-1405 und w ieder von 
1479 ab ein eigenes L andespanner (grüne Buche in  Rot). 
Das ursprüngliche Landessiegel von 1405 zeigt den hi. 
Leodegar m it dem  Bohrer, das seit 1514 geführte  d a 
gegen die Buche n eb st K reuz, D ornenkrone und  Nägel, 
wie sie seit der Lizenz des Papstes Sixtus IV . das 
L andespanner aufw ies (G /r. X I, A bb. 4 und 5). Die 
ä lte sten  A nsiedlungen w aren Rom oos, E n tleb u ch  und 
E scho lzm att. Das ganze L and gehörte zur H errschaft 
der Freien von W olhusen ; indessen besassen h ier auch 
die K löster St. B lasien im  Schw arzw ald, S t. U rban  und 
T rub, sowie die Fam ilie von L u te rn au  und die D eutsch
ordenskom m ende Sum iswald einigen G rundbesitz. 
1313 w urde das E . aus allodialem , wolhusischem  Be
sitz tu m  ein österreichisches Lehen, das zunächst bis 
1370 Jo h an n  von W olhusen und  dessen T ochter M ar
g a re th a , dann R itte r  P e te r  von T orberg als P fan d h err 
und  Pfleger der Herzoge in n eh a tte . Mit L etz te rem  zer
fielen die L and leu te  von E . und Hessen sich ins B urg
rech t von Luzern  aufnehm en. Das fü h rte  zur Ver
tre ib u n g  P e ters von Torberg . Der Ausgang des Sem- 
pacherkrieges bed eu te te  das V erschw inden der öste r
reichischen H errschaft im  A m t E: D am it w ar die 
höhere G erich tsbarkeit an  Luzern gefallen, die E igen
schaft der Leute dagegen, sowie die niedere oder Twing- 
g e rich tsb ark e it fielen an  das L and E . Die E n tlebucher 
als freie V ogtleute b ilde ten  eine G enossenschaft, die 
ihren  ko rp o ra tiv en  A usdruck in einer w eitern  Behörde 
von 40 M ännern und einem  engern A usschuss von 15 
Geschwornen fand . Vergleiche von 1395 und 1405 ;
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G renzstreit m it Obwalden 1380-1381, Treffen im 
Sörenberg, Schiedsgericht der eidg. O rte ; S tre it 
zwischen Bern u n d  Luzern wegen der südlichen Landes
grenze 1418-1470 ; U rte ilsprüche von 1418, 1421, 1436, 
1441, 1457, 1467. D urch die M archbereinigung kam en
u. a. W issenbach und M arbach an  E . U nruhen  und 
A ufstände der E n tlebucher gegen die O brigkeit : 1434. 
1478 (A m staldenhandel), 1513, 1555, 1571, 1653
(B auernkrieg). E n tlebucher L an d rech t von 1411 ; 
U eberlassung des H ochwaldes an die Talgem einde 1514, 
V erteilung des Hochwaldes an  die 3 A em ter E ntlebuch , 
Schüpfheirn und E scholzm att 1588-1596. R eform ato- 
rische U m triebe im Am te 1523, U n terd rü ck u n g  der
selben durch Luzern. A m tsh au p to rt w ar v o rerst Escholz
m att, sp ä ter Schüpfheirn ; Sitz des L andgerichtes ist 
Schüpfheirn ; die Versam m lungen der Landsgem einde, 
der Schw örtage und der L andesfestlichkeiten  finden 
in E n tlebuch  s ta t t .  W ährend Ja h rh u n d e rte n  besass 
das E . einen reichen W ildbestand  an  B ären, H irschen, 
R ehen, Gemsen, W ölfen usw . Seit 1881 b esteh t ein 
eidg. Jag d b an n b ez irk  (Gemsenkolonie) in der S ch ra tten . 
Seit dem  15. Ja h rh . w urde Goldwäscherei im  N apf
gebiet (F o n tanne  und Em m e) be trieben . —  Vergl. Gfr. 
78. — B S L  V, 3. — Segesser : Rechts geschickte. — 
Schnyder : Gesch. des Entlebuchs. —  S talder : Frag
mente. —  0 . S tuder : Beitrag z. Entlebuch. Gesch. — 
L ädrach  : Das Kloster Trub und die Hoheit über das 
Trubertal. — Z S R  1882-1883. [p. x . w . und 0 . St.)

E N T L E B U C H  (K t. L uzern. S. G LS). Gem. und 
P farrdo rf. W appen : weisse Buche 
m it grünen B lättern  in R ot. E nndly- 
buch 1139. Die M artinskirche von 
E . war wohl u rsprünglich  G aukirche, 
g estifte t im  10. Ja h rh . durch  die 
Freien von W olhusen. K irche und 
M eierhof gehörten  w ährend ca. 300 
Ja h ren  dem  B enedik tinerk loster St. 
Blasien im Schw arzw ald ; noch 1434 
versah  R udolf von L u te rn au  au f
K asteln  die Vogtei der G üter St.

Blasiens zu E. A uf der erhöh t gelegenen B efestigung 
zwischen dem B urggraben und der E n tlen befand sich 
der M eierturm . S päter bildete das G ut « vor der B urg » 
im  Griit ein Luzerner M annlehen. Das P a tro n a tsre ch t 
der K irche ging 1299 an O esterreich, ca. 1350 an  R itte r  
P e te r  von Torberg, 1363 an  P e ter von G rünenberg, 
1369 wieder an  T orberg und 1385 an  Luzern über.
N eubau der K irche 1595 und 1776. B au des Schützen
hauses 1550 ; E in rich tu n g  der Schäfereien und der 
T uchfab rika tion , E rstellung  der ersten  W alke zu E . 
1651. B rand  von 15 F irsten  am  6. V. 1808. Bei der 
M arienkapelle au f der B rüdernalp  am  Dessen w ar zu 
Beginn des 14. Ja h rh . ein E rem itenhaus, dessen G üter 
1470 zur G ründung der K aplanei E . verw endet w urden. 
An diese O ertlichkcit k n ü p ft sich die je tz t  aufgegebene 
H ypothese, dass der « G ottesfreund vom  O berland » 
m it einem  der 6 E rem iten  der B rüdernalp  identisch  
sei. Tauf- und E heregister seit 1601. S terbereg ister 
seit 1623. —  Vergl. D ürrer : Bruder K laus IV, 1039, 
1054. B rüdernalp . —  Gfr. Reg. —  S taatsa rch iv  
Luzern. [l>. X .W .l

E N T L I B U C H .  t  Geschlecht der S tad t Bern. — 
N i k l a u s ,  erster O bervogt zu Schenkenberg 1447. — 
L L . [ r . w.]

E N T L I B U C H  ER , Aelteres bei den R ebleuten 
zünftiges, heu te  t  Bürgergeschlecht der S tad t Schaff
hausen. W appen : silberne gekürzte  Spitze in R ot, 
belegt m it grüner Buche, an deren S tam m  ein Vogel 
s itz t. H a n s  C o n r a d ,  von D ietingen, erw irb t 1595 das 
B ürgerrecht. — 1. H a n s  C o n r a d ,  Sohn des Vorgen., 
* 24. I I .  1597, S tad tb o te  1633, des Grossen R a ts  1635, 
V ogtrich ter 1643, Z unftm eister 1652. t  13. X I .  1669.—
2. H a n s  J a k o b , Sohn von Nr. 1, * 28. v u . 1636, U rte il
sprecher 1675, des Gr. R ats 1677, S t. Johannser-A m t- 
m ann 1679, V ogtrich ter 1685, Z unftm eister 1688, 
H olzherr 1691, O bervogt zu Buch 1694 ; f  3. ix . 1707. —
3. H a n s  C o n r a d , * 22. i. 1693, U rteilsprecher 1719, 
des Gr. R ats 1721 ; 1740 wird ihm  vom  R a t die E r
rich tung  einer Papierm ühle bewilligt, f  26. x i. 1757. — 
-4. J o h a n n  J a k o b , Sohn von Nr. 3, * 20. v u . 1725,

des Gr. R ats 1763 ; f  27. XI. 1791. —  Vergl. L L . —  
Genealog. Register der Stadt Schaffhausen. [w.-K.]

E N T L I N  f  regim entsfähiges Geschlecht der S tad t 
Luzern. Im  14. und 15. Ja h rh . werden verschiedene 
E n tlin  Bürger, B a s t i a n  E n tlin , aus Sem pach, 1522. 
W appen : in R ot au f grünem  D reiberg eine weisse 
E n te  m it goldenem  Schnabel. Das Geschlecht erlischt 
m it F r a n z  J o s e f ,  P fa rre r zu N euenkirch, f  1822. — 1. 
M e l c h i o r ,  W artn er zu B erom ünster 1544, C horherr 
1551, B auherr, E rb au er der P farrhöfe  N euenkirch und 
Schongau ca. 1570, f  1593. —; 2. A d a m ,  G rossrat 1605, 
Vogt zu W eggis und R ich ter 1611, t  1630. — 3. H a n s  
J a c o b ,  G rossrat 1630, Vogt zu K riens 1631, K lein
ra t  1640, Vogt zu Ruswil 1643, t  1653. — 4. A n t h e l m ,  
aus M ünster, Prior in Illin g e n  1693-1748. — Vergl. 
Gfr. — A H S  1905. —  v. Vivis : W appen der ausgeslor- 
benen Geschlechter. —  B esatzungsbuch. [v. V.]

EN T R  ENI O N T  (K t. W allis, Bez. E n trem o n t.
S. GLS). Tal am  Pass über den M ont Jo u x  oder Grossen 
S t. B ernhard, der seit dem  A ltertu m  begangen w ar. 
D arüber zogen die röm ischen I-Icere 69 und  286, die 
Langobarden 570, die F ran k en  773 u n d  die Armee 
B onapartes 1800. Das Tal um fasste im  M itte lalter die 
K astlane i Sem brancher m it Bovernier, das V izedom inat 
Orsières, die M etralie Liddes und Bourg St. P ierre, 
m it ebensovielen, dem  Hospiz au f dem  Grossen St. 
B ernhard  u n ters te llten  K irchgem . Bei der Auflösung 
des Königreichs B urgund (1032) kam  das T al an das 
H aus Savoyen, m it zeitweiliger A usnahm e von Orsiè
res, das von Bischof Aymo dem K apite l seiner K a
thed ra le  S itten  geschenkt w urde (1052). Die N ieder
lage von La P la n ta  (1475) m achte  daraus ein U n te r
tan e n ta l des Oberwallis bis 1798, wo es seine U nab
hängigkeit erlangte. W ährend dieser Zeit w ar es zivil 
der V erw altung von S t. Maurice u n te rs te llt und 
w urde m ilitä risch  m it Vollèges und Bagnes eines der 
drei grossen B anner u n terh a lb  der Morge. Die Ver
fassung von 1798 m achte  aus dem  E n trem o n tta l einen 
Z enten m it Bagnes und M artigny. L etzteres löste 
sich 1802 ab  und wurde seinerseits ein Zenten. — 
V ergi. Grem aud : Chartes sédunoises. —  R ivaz : Topo
graphie .—  G renat : Hist, du Valais. [Ta.]

E N T R E R O C H E S  (K t. W aadt, Bez, Orbe. S. GLS). 
Schlucht, die sich um  den H ügel von M orm ont zieht, 
zwischen zwei Tunneln  der E isenbahnlinie Lausanne- 
N euenburg  und durchzogen vom  E ntrerocheskanal. 
Dieser K anal sollte den Genfer- m it dem N euenburger
see durch die Venoge und die Zihl verbinden. E r be
gann bei Cossonay und fü h rte  nach Daillens, Eclépens, 
E n trcroches und m ündete  in die Ebene von Orbe. 
Die B erner R egierung verlieh am  10. u .  1637 die K on
zession an  Élie G ouret-D u Plessis, H errn von Prim aye, 
der im  Nam en eines K onsortium s handelte , das zu
sam m engesetzt w ar aus T u re ttin i, von Genf, den 
Schultheissen von E rlach  und D axelhofer, von Bern, 
M orlot, von Bern, sowie holländischen A ktionären, 
w orun ter der F ü rs ts ta tth a lte r  von O ranien. Der Bau 
begann 1640 und  koste te  500 000 F r. Der K anal w ar 
an  der Oberfläche 18 Fuss, im  Grunde 10 Fuss b reit 
und 10 Fuss tie f  ; e tw a zehn Schleusen u n terb rachen  
seinen L auf zwischen E ntreroches und Y verdon. In 
folge seiner geringen Ausmasse konnte  er keine L asten 
über 15 Tonnen tragen . Bald w urde die Strecke Cos
sonay-E ntreroches aufgegeben, so dass der K anal nur 
noch zum  V erkehr zwischen Orbe und Y verdon diente. 
Der U n te rh a lt wurde im m er kostspieliger für seine 
Besitzer ; es w aren dies bis 1800 Pillichody, Gingins 
und Du Plessis. Infolge des Bruchs einer W asserleitung 
w urde der K anal vom  T alen t überschw em m t und 
m usste  schliesslich ganz aufgegeben werden. H eute  ge
den k t die Gesellschaft fü r die R hein-R hone-Schiffahrt, 
den K anal au f neuen G rundlagen w iederaufzubauen. 
— D H V . —  Arch, von Gingins-La Sarra. [M. R.] 

E N T S C H E R Z  (K t. Bern, Am tsbez. E rlach , Gem. 
Tschugg). Bis au f ein H aus erst im  19. Jah rh u n d ert 
eingegangener, seiner Zeit s ta rk  bevölkerter W eiler, 
der bürgerlich zu Tschugg und kirchlich zu Gampelen 
gehörte. 1430 besass das Inselk loster von Bern hier 
R eben. [E. B.]

E NZ.  Fam ilien der K te . Appenzell, Thurgau und
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U nterw alden  ; N am e vom  ahd . V ornam en Enzo (F ö rs te 
m ann  I, 133).

A. K a n to n  A p p e n z e ll. Fam ilie  im  K t. Appenzell
A. R . —  1. J o h a n n e s , L andesfähnrich  1733. —• 2. 
U l r i c h , L andschreiber 1733. —  3. H a n s  U l r i c h ,
* 1720, R a tsh err  1749, H au p tm an n  1781. —  4. A d a m ,
* 1718, R a tsh e rr  1750-1784. —  5. J o h a n n  C o n r a d , 
g rü n d e te  1789 die erste B aum w ollspinnerei im  Lande, 
G rossrat in der H elvetik . —  Vergl. L L .  —  L L H .  — 
R üsch : Der K t. A p p .,  p . 98, 228. —  A S H R .  [R. Sch. -B.]

B. K an ton  T h u r g a u . A ltes T hurgau  er Geschlecht, 
das in 18 Gem. der Bez. Bischofszell, K reuzlingen, 
M ünchwilen und  W einfelden v e rb re ite t is t. —  J o h a n n ,
* 1857 in  Schönholzersw ilen, Professor fü r P hy sik  und 
M athem atik , 1901-1921 R ek to r der K antonsschule  So
lo th u rn . —  S Z  GL. [ S c h .]

C. K a n to n  U n te r w a ld e n . L and leu te  zu U n te rw al
den ob dem  W ald, K ilcher zu Giswil. C a s p a r ,  z u  Giswil, 
e rh ä lt 1558 das L an d rech t. Von 1588-1736 sitzen 35 
dieses G eschlechtes im  X V er G ericht. —  P e t e r ,  
L an desbauherr 1667, L andessäckelm eister 1672, Vogt 
zu L auis 1676-1678, reg ierender L an d am m an n  1681, 
1685, 1690 und  1694, G esandter Obw aldens an  eini
gen T agsatzungen  in B aden und  L auis. —  N i c l a u s ,  
L andesfähnrich  1704. A usserdem  san d te  das Ge
schlecht noch eine A nzahl M itglieder in den L an d ra t.
—  Vergl. R a ts- u n d  G erichtsprotokolle  Obw alden.
—  K üchler : Genealogische N otizen. —  D ürrer : E inheit 
Unterwaldens. [Al. T r u t t m a n n .]

E N Z E N A U  (K t. Schwyz, Bez. Höfe, Gem. Feusis- 
berg). U ebergang von Feusisberg  nach  E insiedeln. 1798 
und  1799 fanden  h ier K äm pfe gegen die Franzosen 
s ta t t .  [R-r.]

E N Z I A N ,  J e d e d i a h  G a u d e l i u s .  S ie h e  S c h e r r ,  
J o h a n n e s .

E N Z I S W I L E R .  f  B ürgergeschlecht der S ta d t St. 
Gallen, das vom  Hofe Enzetsw il bei Ronw il (Gem. 
W aldkirch) h e rstam m te  oder doch d o rt re ich  b eg ü te rt 
und In h ab er von Lehen der Grafen von T oggenburg 
und  des K losters S t. Gallen w ar. —  J o h a n s ,  Zeuge 
1338. —  A n d r e a s ,  des R a ts  der S ta d t S t. Gallen 
1367, R eichsvogt (In h ab er der B lu tg e rich tsb ark eit 
im  N am en des Reichs) 1391-1409, bisweilen auch  U n te r
vog t zu S t. Gallen. Sein Siegel zeigt im  Schild einen 
Q uerbalken, d a rü b er 3 S terne und  d a ru n te r ein M alteser
kreuz. —  I - I a n s ,  R eichsvogt 1412, U n te rvog t 1418.
—  U StG. [Bt.]

E N Z L E R .  Seit 1470 erw ähntes u n d  noch b lühendes
Geschlecht in  Appenzell I. R . —  A  U, p . 533. [R .  Sch.-B.]

E N Z L I N ,  A b t von Pfäfers, e rw äh n t in der U rkunde 
O ttos I. vom  26. XI. 957, die in der vorliegenden Ueber- 
lieferung des T ranssum ptes von 1656 in te rp o lie rt ist, 
der ab er ein echtes D iplom  obigen D atum s, das Pfäfers 
Im m u n itä t u n d  freies W ah lrech t b estä tig te , zu G runde , 
gelegen haben  m uss. I s t  E . als h istorische Persön lich
k e it d am it auch  besser gesichert, als die K ritik  Ekke- 
h a r ts  IV . angenom m en h a tte , so bleiben doch die 
w eitern  Zweifel in dessen E rzäh lung , w onach E ., für 
das S t. Gallen u n te rtän ig e  P fäfers als P ro p s t bestellt, 
aus R ache gegen A b t Craloh Pfäfers von O tto  I. fü r 
sich als A btei erschlichen habe, n u r allzu b e rech tig t. — 
Vergl. M on. Germ. D ipl. I, 269 f. —  Sickel : Ueber 
K aiserurkunden in  der Schweiz, p . 23 f. —  M V  G 
X IV -X V , 248 ff. [J. M.]

E N Z M A N N ,  E u g e n ,  Glasschleifer, v o n  T annheim  
(Grossh. B aden, seit 1814 in F lühli (A m t E ntlebuch).
— R o b e r t , D r. m ed., 1853-1922, A rzt in  Schüpfheim  
von 1883 an, B ezirksrich ter 1893, A m tsrich ter 1913, 
A m tsa rz t 1919. —  [P. x .  w . ]  —  Ca r l  R o b e r t , Schrift
ste ller, * 13. v. 1888 in  Schüpfheim , P riester 1913, 
D om kaplan  in So lothurn , seit 1922 Professor an der 
K antonsschule  in L uzern, V erfasser von Geigenlieder ; 
Sonntags is t’s, sowie von Skizzen und  E rzäh lungen . — 
S Z G L . [J. K.]

É P A G N  1ER (deutsch  S p ä n i z )  (K t. und  Bez. N euen
burg , Gem. M arin-Épagnier. S. G LS). Dorf, früher Gem., 
die 1888 m it M arin verein ig t w urde. 1163 erstm als er
w äh n t. K irchlich gehörte E . zu Cornaux. A uf seinem 
G ebiet befindet sich die p räh isto rische Siedelung La 
Tene, in deren N ähe m an 1626 die G ründung  einer neuen

S ta d t, Henripolis, beabsich tig te . E in Edelgeschlecht 
d ’É pagnier wird vom  12.-15. Ja h rh . e rw ähn t. —  P i e r r e , 
R itte r , 1163. —  P i e r r e , Prior von Corcelles 1331. — 
J e a n , ICastlan von der Zihl 1350-1360, f  1364. —  E. 
Q uartier-la-T en te  : Le C. de Neuchâtel, I I I .  Serie. — 
S taa tsa rch . N euenburg. [L. M.]

É P A G N Y  (deutsch  E p p e n a c h )  (K t. F re ibu rg , Bez. 
und Gem. Greyerz. S. G LS). D orf der P farre i Greyerz. 
E spaniei 1115 ; E spanye  1278 ; Espagnier  1338 ; Gut 
des H ispanius, eines röm ischen E delm annes. In  E . 
en tdeck te  m an  13 gallische G räber aus dem  3. Ja h rh . 
vor Chr. Das D orf wird 1115 in der Pancaite  von 
R ougem ont erstm als e rw ähn t. Es gehörte dem  Grafen 
von Greyerz, dann  zur Vogtei und  zum  Bez. Greyerz. 
1737 beschloss m an , die der hl. A nna gew eihte K apelle 
des C hâtelet (Greyerz) nach  E . zu verlegen ; der B au 
w urde 1739-1740 au sgeführt. So kam  der A ltar der 
E insiedelei nach  E ., ein T rip tychon  von 1607, dessen 
M alereien die hl. A nna, die hl. Ju n g frau , C hristus usw . 
darstellen . Das au f der Saussivue erstellte  P u lv erm aga
zin flog am  25. v m . 1830 in die L uft und  w urde gänz
lich zerstö rt. Das von O beram tm ann  D uvillard  ge
g ründete  W aisenhaus w urde 1915 eingew eiht. — 
Vergl. S tadelm ann  : Éludes de toponymie. —  Jacca rd  : 
E ssai de toponym ie. —  Thorin  : Notice historique sur 
Gruyère. —  A ebischer : La Pancarte de Rougemont (in 
R H V  1920). — H isely : H ist, du comté de Gruyère. — 
Derselbe : M onum ents de l ’hist. du comté de Gruyère 
(in M D R  X , X I, X X II , X X II I ) .  —  Peissard  : Dé
couverte de tombes gauloises à É pagny  (in A F  1916). — 
B erth ier : Le triptyque de Sainte A nne  (in F  A  1912).[J.N .] 

É P A L I N G E S  (K t. W aad t, Bez. L ausanne. S. G LS). 
1182 gehörte die v illa  Spanengis  dem  K ap ite l von L au 
sanne, das do rt.e in en  Meier h a tte . Im  M itte la lter m a r
sch ierten  die L eute  von E . m it denen von L ausanne 
h in te r  dem  B ourg-B anner. Die Gem einde E . erscheint 
im 16. Ja h rh . ; seit 1536 w ar Ë . ein heroisches Lehen. 
1663 w urde die C roisettes-K irche au f seinem  G ebiet er
b a u t. —  D H V .  [M. R.]

É P A U L A Z ,  C l a u d e  und P e r i n , B rüder, savoyischer 
A bkunft, in L ausanne niedergelassen, M itschuldige 
des B ürgerm eisters Isb ran d  D aux  von L ausanne, der 
1588 die S ta d t Savoyen ausliefern w ollte. Beide w urden 
zum  Tode v e ru rte ilt  und  h in g erich te t. [M. R.]

É P A U L E  ( L ’ ). Siehe SCAPULE.
É P A U L E ,  E S P A U L A Z ,  F r a n ç o i s ,  von einer 

angesehenen Fam ilie  im  Genfer Gebiet, die seit dem
15. Ja h rh . eingebürgert ist. Bei der R eform ation  er
griff É . die P a rte i des Bischofs und  w urde ein feuriger 
Peneysan. 1535 gefangen genom m en, gab er zu, die 
A bsicht geh ab t zu haben , den M aitresse-T urm , m it des
sen B ew achung er beim  H an dstre ich  vom  31. VII. 1534 
b e tra u t w ar, auszuliefern. E r w urde zum  Tode v e ru r
te ilt und  e n th a u p te t. —  Vergl. G autier : H ist, de 
Genève. —  S taa tsa rch . —  Sordet : Diet. [H. F.]

É P A U T A I R E  (K t. W aad t, Bez. É challens, Gem. 
E ssertines. S. G LS). W eiler, in dessen N ähe m an  rö 
m ische R uinen gefunden h a t. 885 schenkt der K aiser 
K arl der Dicke seinem  G etreuen Vodelgisus G üter in 
Spelteriae, die an das K ap ite l von L ausanne übergingen. 
1311 v e rk au ft P ierre de G randson den Z ehnten  an  das 
K ap ite l von L ausanne. —  D H V .  [M. R.]

E P A U V I L L E R S  (K t. Bern, Bez. Freiberge. S. G LS). 
Gem. und  Dorf. Villare 1139 ; Epavillers 1179 ; Vilar 
1175 ; (de) Uilario 1180. E . gehörte u rsprünglich  
zu zwei D ritte ln  dem  S tift S t. U rsitz  und  zu einem 
D ritte l dem  Bischof von Basel. Das D orf w urde im  
30jährigen Kriege von den Scho tten  u n te r  Forbes u. 
H ébron bese tz t und  w ar auch  an  den U nruhen  von 
1730-1740 bete ilig t. Die dem  Bischof S t. A rnold ge
w eihte K irche w ar eine K o lla tu r des S tifts S t. U r
sitz. Sie w urde 1313 von G erhard  von W ippingen dem 
S tift St. U rsitz  in k o rp o rie rt. N eubau ten  1695, 1840 und 
1868. — Vergl. T rou illa t. —  Chèvre : H ist, de Sain t- 
Ursanne, p. 821.—  A. D aucourt : Diet, paroisses. [G. A.] 

É P E I S S E S  (K t. Genf, L inkes Ufer, Gem. Avully.
S. G LS). Dorf, wo seit 1220 ein Schloss vom  Prior von 
St. V ictor befestig t und u n te rh a lten  w urde ; er h a tte  
sogar das R ech t, do rt eine G arnison zu h a lten . W ann 
das Gebäude zerstö rt w urde, is t u n b ek an n t. E ine 1321
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zerstörte  Brücke verb an d  E . m it La Corbière. Dieser 
W eiler kam  1754 beim  T urin e rv ertrag  an  Genf. Die 
H äusergruppe Épeisses dessous w urde 1922 von der 
städ tischen  V erw altung zur U n te rk u n ft des Personals 
des R hone-E lek triz itä tsw erks e rb au t. —  Vergl. Iie- 
geste genevois. —  Gallile : Genève historique et archéolo
gique.—  G audy-Le F o rt : Promenades historiques. [H. F.] 

É P E N D E S  (deutsch  S p i n z )  (K t. F reiburg , Bez. 
Saane. S. GLS). Politische und  K irchgem ., die schon 
gegen 1173 b estan d . Die P farre i blieb, nachdem  m an 
von ihr diejenige von P ra ro m an  1644 ab g e tren n t h a tte , 
zusam m engesetzt aus den Gem. Chesalles, É ., Fer- 
picloz, Sales und Senèdes. Das K o lla tu rrech t gehörte 
bis zur bernischen E roberung  von 1536 dem  K apite l 
von L ausanne ; es w urde h ierau f von der Freiburger 
Regierung ausgeübt, die es im  19. Ja h rb . dem  Bischof 
übertrug . Der 1298 den H erren  von M arly gehörende 
D orfzehnten ging der Reihe nach an  die Fam ilien 
Lom bard (1421), d ’Avenches, de Prez, de P rarom an , 
L anther, Rudellaz und  A m m an (bis 1846) über. Tauf- 
register seit 1738, E heregister seit 1761, S terbereg ister 
seit 1832. —  Etr. fribourg. 1806. —  M F  I. [A. d’A.] 

É P E N D E S  (K t. W aad t, Bez. Y verdon. S. GLS). 
Gem. und  Dorf. Spinles  1154 ; E spinnes  1174 ; E sp in -  
des 1228. R öm ischen U rsprungs, im  M itte la lter Besitz 
der H erren  von G randson und  schon vor 1227 des 
Klosters am  Jouxsee. N ach der R eform ation  w urde 
aus É . eine H errschaft gem acht und  an  die T reytor- 
rens v e rk au ft, die sie 1663 an  die Du P lessis-G ouret a b 
tra ten  ; diese besassen sie noch 1798. Zu der dem  hl. 
M artin gew eihten K irche gehörten  die K apellen von 
Suchy, E sse rt-P itte t und Serm uz. —  D H V . [M. R.] 

É P E N D E S ,  d ’, d e  S P I N D I S  (deutsch VON S p i n s ) .
Adeliges Geschlecht, aus Épendes 
(Freiburg) stam m end, wo es ein 
Schloss besass, dessen Spuren heu te  
vollständig  verschw unden sind. 
W appen : in Blau ein schräg rech ts 
gestelltes ro tes B anner m it silbernem  
Schaft ; im  goldenen S childhaupt 
ein blaues K reuz. —  1. H e n r i , R it
te r , H err von E ., w ird von 1143 an 
erw ähn t. —  2. A l i n e , A ebtissin  der 
C isterzienserinnen von Magerau 
1331-1343. —  3. G u i l l a u m e , P fa r

rer von P o n t la Ville 1349-1368 ; bischöflicher N otar. 
Um die M itte des 14. Ja h rh . liess sich diese Fam ilie 
in F reiburg  nieder, erw arb do rt das B ürgerrech t und 
nahm  den N am en Jocha, Jota  an . —  4. P e r r o d , 
B annerherr des Spitalv iertels 1366. —  5. C u a n o d . 
des R ats der Sechzig 1415. — 6. P e r r o d , le tz te r des 
Nam ens, K am m erherr des Grafen Franz  X. von Greyerz 
1453-1463. Möglicherweise haben  sich die von Spins 
bei Aarberg von den Ed ein d ’É. 1283 abgezweigt. 
— Vergl. Êtr. frib . 1806. —  Alfred d ’A m m an : Les 
familles des nobles d’Épendes et von S p in s  (in A S  H F  
191.8). [A. d ’A.]

E P E R O N .  W aad tlän d er Fam ilien in Gully, Pully  
und St. Livres im  17. Ja h rh . ; die le tz te re  b re ite te  sich 
nach P izy und  Féchy aus. Ih r  e n ts tam m t —  S a m u e l ,  
1857-1920, A ugenarzt, 1895 P riv a td o zen t, von 1908 an 
a. o. Professor der O phtalm ologie an  der U niversitä t 
Lausanne. Verfasser verschiedener w issenschaftlicher 
Publikationen, einer U n tersuchung  über den Z ustand 
der Augen in den Schulen von L ausanne und  einer 
populären Schrift über Hygiene de l ’œil. [M. R.]

É P E S S E S  (K t. W aad t, Bez. L avaux . S. GLS). Gem. 
und Dorf, das im  M itte lalter dem  P rio ra t L u try  ge
hörte. 1260 w urde es vom  M etral W ibert von Cully 
verw altet ; in K rim inalsachen sprach der Bischof von 
L ausanne R echt. 1464 befre ite  der P rio r gegen ein 
Lösegeld seine Leibeigenen von É . von der to ten  H and. 
U n ter der B erner Regierung w ar É . eines der « q u arts » 
der K irchgem . V illette. 1825 w urde es eine u n a b 
hängige Gemeinde. Man beging noch 1635 am  F ro n 
leichnam sfest eine kirchliche Feier, um  G ott zu danken 
für seinen Schutz, dank dessen das D orf bei einer frühem  
G eländerutschung heil davon gekom m en w ar ; auf 
Verlangen der P fa rrer w urde diese Feier aufgehoben, 
aber die K inder h a lten  die E rinnerung  an  das Ereignis

au frech t durch  ein alljährliches Früh lingsfest. Die 
St. Ja k o b  geweihte und  1352 erw ähnte  K apelle von É . 
gehörte zur K irche von V illette . Sie b esteh t n ich t m ehr ; 
ihre Glocke (15. Ja h rh .)  w urde nach dem  Schulhaus 
v e rb rach t. É . is t heu te  nach Gully pfarrgenössig. — 
D H V .  [M. R.]

É P I N A Y ,  L o u is  Joseph  de Lalive d ’, Sohn des 
G eneralpächters Denis Joseph  und der M adame 
d ’É p inay , F reund in  R ous
seaus, * 25. I X .  1746 in 
der C hevrette, liess sich 
infolge eines Duells in 
Bern, gegen 1774-1775 in 
F re ibu rg  nieder. 1787 
kaufte  er sich in Granges 
Pacco t ein und erw arb 
sp ä ter auch  das geheim e 
B ürgerrech t der S ta d t 
F reiburg . 1805 gab er 
den Alm anach fribourgeois 
heraus und se tz te  ihn 
1806-1809 u n te r  dem  Ti
te l Etrenncs fribourgeoises 
fo rt, t  1813. — P i e r r e  
L o u i s  N i c o l a s ,  Sohn des 
Vorgen., 1777- 1842, t r a t  
in französische D ienste, 
w urde m it der Ehrenlegion 
ausgezeichnet und erhielt 
1831 den B aronentite l.
A uf seinem  H of in G rand- 
fey r ich te te  er eine M usterw irtschaft ein und verfasste  
eine Schrift : Pratiques d 'agricult, par un  cultivateur fri- 
bourgeois. — Étr. frib . 1894, 1917, 1922. [Aug. Sch.] 

É P I Q U E R E Z  (K t. Bern, A m tsbez. Freiberge. S. 
G LS). Gem. und  Dorf. 1446 erstm als e rw ähn t als E s  
Piquerez, Nam e m ehrerer Fam ilien  dieses O rtes. Im
17. Ja h rh . zählte  dieses D orf Höfe, die dem  S tift 
St. U rsitz  je  13-16 Sols sam t einem  K ap au n  zahlten . 
E in  B ürger von E., Nicolas Piquerez, nahm  tä tig en  
Anteil an  den revo lu tionären  W irren von 1792 im 
B istum  Basel und bekam  wegen seiner B em ühungen um 
die V eräusserung der Glocken den Beinam en « Nicolas 
des cloches ». —  V ergi. Chèvre : H ist, de Sa in t-U r sänne, 
830. —  A. D aucourt : D id . paroisses. [G. A.]

E P I S C O P A T U S  C E LL A .  Siehe B i s c h o f s z e l l .  
É P I T A U X .  W aad tlän d er Fam ilie von S t. Sulpice 

und C havannes seit dem  15. Ja h rh . — G e o r g e s ,  * 
1873, A rch itek t in L ausanne ; nach  seinen P länen 
w urden die P ichard-S trasse, die Galerien Saint François, 
die V olksbank, die Teilskapelle in M ontbcnon, die k a n 
tonale  landw irtschaftliche Schule von M arcelin und der 
P a las t des in te rn a tio n alen  A rbeitsam tes in Genf ge
b a u t. [A. R.]

É P L A T U R E S  ( L E S )  (K t. N euenburg, Bez. und 
Gem. L a Chaux de Fonds. S. G LS). Dorf, das früher zur 
Mairie Le L o d e  gehörte ; w urde 1851 zur M unizipalität 
und 1888 zur Gem einde erhoben und  1900 m it La Chaux 
de Fonds verschm olzen. W appen  : in Grün ein silberner 
Q uerbalken, beg le ite t im  S childhaupt von einer gol
denen, im  Schildfuss von einer silbernen S en n h ü tte  
des Ju ra . K irchgem einde und K irche stam m en von 
1852. "  [L. M.]

E P P ,  Æ P P ,  Æ P T .  U rner Geschlecht in A ltdorf, 
B ürglen, E rstfeld  und im  S tam m ort 
Silenen. Neueres W appen : in B lau ein 
weisses Lam m  m it rot-w eisser K ir
chenfahne ; das alle  siehe im neben
stehenden Bilde. W e l t i ,  f  1443 im  
a lten  Zürichkrieg bei M eyenberg. 
S tam m v ate r ist H a N s ,  in Silenen, 
e rw ähnt 1487. —  1. G o t t h a r d ,  
Sohn oder E nkel des V orgenannten , 
des R ats , Vogt der L eventina  1541- 
1544, G esandter nach  Lugano und 

Locarno 1549. —  2. J o h a n n ,  von Silenen, des 
R ats , Fähnrich , E hrengesand ter nach  Sargans 1564, 
G esandter nach  Lugano 1566. — 3. M a r t i n ,  des R a ts , 
in Silenen und  A ltdorf, H au p tm an n  in F rankreich  im 
Dienste der Liga 1591, G esandter nach  B aden und L u

Louis d'Èpinay. 
Nach einer Miniatur .



48 EPP EPPER

zern 1600, Vogt zu Sargans 1606-1608, t  1638. —
4. J o h a n n  M a r t i n , in Sil en en, des R a ts , Vogt der Le
v an tin a  1643, G esandter an  die eidg. Jah rrech n u n g en  
1659 und  1660, f  1668.—  5. J o h a n n , Sohn von Nr. 4, 
H au p tm an n , des offenen und  geheim en R a ts , G esandter 
n ach  L ivinen, B aden und  L ugano, t  1686. —  6. J o
h a n n  J o a c h i m , 1694-1757, in F lüelen, Enkel von N r. 5, 
besass das Schlösslein R udenz, nach  dem  seine N ach
kom m en sich von Hudenz zuben an n ten  ; Vogt im  T h u r
gau 1736, L an d e ss ta tth a lte r  1750, L an d am m an n  1752- 
1754. — .7. K a r l  J o s e f , 1728-1789, in A ltdorf, Sohn 
von N r. 6, H au p tm an n , sp rachenkund iger Ingenieur, 
A rch itek t, M echaniker, erw arb  sich besondere Ver
d ienste  um  die R eusskorrek tion , w urde 1778 Mitglied 
der O ekonom ischen G esellschaft in Bern, 1782 Mitglied 
der Physikalischen  Gesellschaft in Zürich, 1780 L an d 
v og t zu M endrisio, 1787 in Valle Maggia, ve rfe rtig te  
1785 eine K a rte  der L andvog tei Beilenz. —  8. D o m i 
n i k , B ruder von Nr. 7, 1733-1791, D om herr zu W ien, 
S tifte r der E p p ’schen K aplaneipfründe in A ltdorf. — 
9. A m b r o s , 1752-1817, C onventual in S t. Gallen, 
P rie s te r 1777 ; 1785 von A bt Beda als W o rtfüh rer 
seiner Gegner n ach  S t. Jo h an n  im  Poggenburg, 
sp ä te r  als U n te rp fa rre r nach  E bringen  verwiesen, 
k e h rte  u n te r  A bt P an k raz  w ieder in das K loster zu
rück , erleb te  dessen A ufhebung, kam  1805 als B eich t
v a te r  u n d  Oekonom  in das K loster G la ttb u rg . E r w ar 
ein trefflicher Oekonom  und hin terliess ausser einer sehr 
grossen P riva tko rrespondenz  ein Verzeichnis der Z in
sen und  Gefälle der H errschaft E bringen  und  Annales 
monasterii Veleris et N ovi Sancii Joann is in  Valle Tauri.
—  10. D o m i n i k  II ., 1776-1848, Neffe von Nr. 8, Offizier 
in spanischen D iensten ca. 1797, L an d esh au p tm an n  
1809-1839, L a n d e ss ta tth a lte r  1813, L andam m ann  1815- 
1817, w urde noch 1847 in die provisorische R egierung 
gew ählt. U n te r seiner A m tsführung  w urde 1815 eine 
K ap itu la tio n  m it H olland ab g esch lossen .—  11. D o m i 

n i k  I I I . ,  1810-1884, Sohn 
von N r. 10, Offizier in 
spanischen D iensten 1826- 
1830, L an d esh au p tm an n  
1854- 1867, L an d e ss ta tt
h a lte r  1866-1870, L an d 
am m ann  1870-1874.— 12. 
D o m i n i k  IV ., 1837-1907, 
Sohn von N r. 11, A dju
tan t-M a jo r in päpstlichen  
D iensten , n ah m  1859 an 
der E innahm e von Perugia 
und I860 am  Gefecht bei 
C astelfidardo teil, wo er 
gefährlich verw undet w ur
de ; e rh ie lt die Orden 
Pius IX . und des hl. Gre
gor, k eh rte  1870 in die 
H eim at zurück, wurde 
eidg. O berst und In s tru k 
to r  I. K lasse und  erw arb 
sich als K om m andan t des

U rner B ataillons grosse V erdienste um  das M ilitär
wesen in U ri. —  13. P . M e i n r a d , O.  S. D.,  1865-1921, 
von B ürglen, s tu d ierte  in A ltdo rf und E insiedeln, t ra t  
in das neugegründete  K loster Neu Subiaco in A rkansas 
(U . S. A.), P riester 1892, sp ä te r  Subprior und P ro cu 
ra to r  des K losters, Professor an  der K losterschule, 
ausgezeichneter A rch itek t, B auführer der im posan ten  
A btei, die wie eine grosse A nzahl von K irchen in den 
S taa ten  A rkansas und Texas nach  seinen P länen  er
b a u t ist. —  14. W i l h l e m , * 5. ix . 1877, Sohn von Nr. 
12, w urde nach  V ollendung seiner S tud ien  K an to n s
ingenieur, vollendete die R eusskorrek tion  und fü h rte  
die V erbauung  des Schächenbaches du rch  : H a u p t
m ann  ; s ta rb , von Steinen erschlagen, 26. X I . 1912.
—  Vergl. U rbarien  und Ja h rze itb ü ch e r A ltdorf, 
Silenen und W assen. — N ekrologien der B ruderschaften  
zum  Grysen und zum  S traussen  im P fa rrarch . A ltdorf.
— S tam m buch  von Uri. —  A S IV, V. — L L . —  L L H .
—  L utz  : Nekrolog, 123. —  Festgabe a u f  die E rö ffnung  
des hist. M useum s von Uri (1906), p . 52. — Das Bürger
haus in  Uri (A bt. A ltdorf). —  N bl. von Uri 1910, p. 80,

107, 168; 1915, p. 6 ff. m it P o r t r ä t ;  1916, p. 75 ff.; 1919, 
p. 70 ; 1920, Tafel 5 ; 1921, p . 76. —  Gfr. 39, p. 305, 
310, 314. — W ym ann : Das Schlachtjahrzeit von Uri, 
p. 9, 36, 37, 42', 6 1 .—  Urner Wochenblatt 1884; 1907, 
Nr. 28 ff. ; 1912, N r. 48 f. [.Tos. M ü ller, A.]

E R P E L I , E P P L I ,  E P P O .  Siehe ÆPPLI.
E P P E N A C H .  Siehe É P A G N Y .
E P P E N B E R G .  Schloss; E dle von . Siehe B i c i i w i l .
E P P E N B E R G  (K t. So lo thurn , Bez. O lten. S. GLS). 

Dorf, Gem. E ppenberg-W öschnau . A uf dem  über 
W öschnau liegenden V orsprung des E ppenbergs (E b en 
berg) findet sich ein grosses keltisches R efugium  m it 
m ehreren  verm ut!. W ohngruben. Am 11. v i i .  1454 
v e rk au ften  Hugo und  B eatrix  von Hege ihren  Hof 
in E . an  das S tift Schönenw erd. P farrgenössig War
E. nach  G retzenbach ; 1859 w urde es m it Schönenw erd 
und W öschnau von G retzenbach ab g e tren n t und der 
neuen  P fa rre i Schönenw erd zugeteilt. Bevölkerung  (E . 
und W öschnau zusam m en) : 1829, 195 E inw . ; 1870, 
195 ; 1900, 266 ; 1920, 239. —  Vergl. A rt. G r e t z e n 
b a c h  und  S c h ö n e n w e r d . [ J . k .]

E P P E N S T E I N ,  von.  M inisterialen der Herzoge 
von O esterreich. S tam m sitz  w ar die R uine E . in der 
Gem. B ussnang. W appen  : in R o t ein weisser S te in 
bockkopf oder ein g rüner B lum enstengel m it gold. 
Kelch und silb. B lüten , —  E b e r h a r d ,  R itte r  1302, 
Schiedsrichter 1314, Vogt, resp . Pfleger der Veste und 
H errschaft K iburg  und  des Landes Glarus, B urger von 
W in te rth u r, österreichischer Vogt zu S t. Gallen 1320, 
t  1334. Seine W itwe E l i s a b e t h ,  geb. v. O ttinkon , t r i t t  
1335 dem  K loster A llerheiligen in Schaffhausen die 
Vogtei über K lo ste rg ü te r in D orf ab und  s tif te t 1336 
ihr H aus in der S ta d t W in te rth u r  dem  F rau en k o n v en t 
daselbst, dem  sie b e itra t, als K lostergebäude. — Das 
Geschlecht besass in der 1. H älfte  des 15. Ja h rh . die 
Veste L andsberg  als st. gallisches Lehen u n d  die Burg 
Freienste in  bei R orbas als österr. Lehen. —  Vergl. 
Zürcher Wappenrolle  233, 422. — Sigelabb. zum  UZ 
IX -X I. [Sch.]

E P P E N S T E I N ,  U lr ic h  von,  der politisch  be 
d eu tendste  A bt von S t. Gallen. Aus dem  m it den 
Saliern und  Z ähringern v erw and ten  G eschlecht der 
E ppenste iner aus K ärn ten , B ruder des Herzogs Liu- 
to ld  von K ärn ten , w urde er 1077 von K önig H einrich  IV . 
(als U lrich III .)  zum  A bt des K losters St. Gallen 
ern an n t, und  w ar nun der k ü hnste  V orkäm pfer der 
kaiserlichen Sache in S üddeutsch land  im K am pfe ge
gen die päpstliche P a rte i w ährend des In v estitu rs tre its , 
zuerst u n te r  H einrich IV ., dann u n te r  H einrich  V. 
E r käm p fte  gegen 2 gregorianisch gesinnte Gegenäbte, 
gegen den M arkgrafen B erchtold von Zähringen, die 
Grafen von Bregenz, die Grafen von Toggenburg, den 
A bt E k k eh art von R eichenau, den Bischof Gebhard 
von K onstanz usw . 1086 e rnann te  ihn K aiser H einrich 
IV . zum  P a tria rch en  von A quileia, und  dam it 
w urde er der erste u n te r  allen E rzbischöfen, behielt 
indessen die A btei S t. Gallen bei und  liess sie durch 
einen S te llv e rtre te r v e rw alten , f  13. x n .  1121, u n 
versöhn t m it der K irche, kurz  vor dem  A bschluss des 
(W orm ser) K onkordats zwischen K aiser und P ap st. 
— Vergl. B ü tle r ; Ulrich von E ., A b t von S t. Gallen 
und Patriarch von Aquileia  (in J S G  X X II , 251-290, 
m it B ibliographie, p. 291). [Bt.]

E P P E R ,  F ritz  J o s e p h ,  von Bischofszell, Ingenieur, 
Dr., H ydrograph , * 1855, beteiligte sich 1873-1875 
bei Ingenieur D ardier in S t. Gallen am  B au von S trassen  
in den K tn . S t. Gallen und Appenzell, am  Bau der 
E isenbahnlin ie W inlteln-U rnäsch, sowie an den Vor
arb e iten  der Linie U rnäsch-A ppenzell. Ingenieur beim 
eidg. O berbau in sp ek to ra t 1880-1885 ; Chef des eidg. 
h ydrom etrischen  B ureaus in Bern 1886; D irektor der 
Schweiz. L andeshydrographie  1902-1912. U n te r ihm 
erfolgte des A usbau der Schweiz. Pegelnetze und  die 
E rste llung  der eidg. F lü g e lp rü fan sta lt ; er w irk te  auch 
m it an  der B undesgesetzgebung fü r die W asserkräfte  
der Schweiz. Verfasser von Die Entw icklung der H y 
drometrie in  der Schweiz (1907), sowie verschiedener 
G u tach ten  und  B erichte (z. T. als M itarbeiter) über 
die W asserverhältn isse  des Langensees, im  Puschlav , 

I  des Silsersees und  des E tzelw erkes. [O. L.]

Dominik Epp (Nr. 12). 
Nach einer Photographie.
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E P P IS H A U S E N  (K t. T hurgau , Bez. Bischofszell, 
Gem. E rlen . S. GLS). Schloss und Dorf, bischöflich 
konstanzisches Lehen ; 1321 A epishusen. Bis 1321 
als K laustrallehen  im  Besitz des S tiftsp ropsts R udolf 
von Liebegg in K onstanz, w urde E. an  den D om herrn 
Herdegen von Blidegg übertrag en . 1358 k a u ft R udolf 
von Rinegg au f E . die Vogtei des Dorfes E . von den F re i
herren von A ltenklingen ; 1372 kam  durch  E rbschaft 
die Burg an  Egloff von R orschach, der sie an  R itte r  
H einrich von H elm sdorf v e rk au fte . 1405 w urde die 
Burg von den A ppenzellern v e rb ra n n t. Vogteioffnung 
von E ppishausen 1407. 1535 gelangte Burg und  H err
schaft E . durch  E rb sch aft (H eira t) an die H erren  von 
Bernhausen und  blieb in dieser Fam ilie bis 1698. In 
diesem Ja h re  ging sie durch  K au f an  das K loster Muri, 
das sie bis zur H elvetik  besass. 1813 bis 1838 besass 
F reiherr Joseph  von Lassberg Schloss und G ut E . — 
Vergl. N äf : Burgenwerk, Ms. [Sch.]

E P P R E C H T . Geschlecht der Gem. Affoltern am  
Albis (K t. Zürich), das schon 1576 bezeugt is t. Der 
Name is t aus dem  V ornam en Egbrecht en ts tan d en . —• 
fj. Fr i c k .] —  R o b e r t , * 1862, W aisenvater in W in
te r th u r  1893-1894, P farrer in Illnau 1894 - t  13. VH. 
1924, D ekan des K apitels Pfäffikon seit 1909. Vielsei
tig gem einnützig  tä tig . — In  Zollikon w ird das Ge
schlecht seit 158:1 erw ähn t. —  Vergl. Nüesch und 
B ruppacher : Das alte Zollikon. [H. Br.]

E P S A C H  (K t. Bern, Bez. N idau. S. GLS). D orf und 
E inw ohnergem . der P farrei Täuffelen, erstm als 1244 
g enann t, dem N am em  nach  kelto-rom anischen U r
sprungs. G rabfunde aus der H a lls ta ttp e rio d e  und 
Spuren röm ischer Ansiedelung. 1345 gelangten  durch  
V ergabung G üter in E . an  das K loster G o tts ta tt .  Mit 
Täuffelen, Gerolfmgen und  Plagneck bildete E . einen 
der 6 V iertel der « oberen G rafschaft » des Landgerichts 
N idau. Von E . s tam m t die 1632 in B ern e ingebürgerte  
und sp ä ter nach  Solothurn  verpflanzte  Fam ilie H a r t
m ann. B evölkerung : 1764, 204 E inw . ; 1818, 262 ; 
1850, 324 ; 1900, 366 ; 1920, 312. —  Vergl. v . Mülinen : 
Beiträge V I. — Lieber die E tym ologie (von Abidiacä) 
s. S tadelm ann  in B T  II , 1905. [E. B.]

E P T IN G E N  (K t. Baselland, Bez. W aldenburg.
S. GLS). E bittingen  1145 ; E ptingen  1189 ; E p ting in  
1194, Rucheptingen  im  13. Ja h rh . Fu n d  einer keltischen 
und v. röm ischen M ünzen ; au f « H o ch stä tten  » eine röm i
sche A nsiedelung. E . w ar eine alam annische Sippen- 
siedelung. Als E igen tum  des Bischofs kam  es als Lehen 
verm utlich  an K onrad  von S taufen , dessen N ach
kom m en sich nach  dem  Dorfe von E ptingen  n an n ten . 
Mit der Zeit b au ten  sich die E p tinger an ihrem  S tam m 
sitze drei Burgen : 1. Die B urg au f dem  Eichenberg, 
zweifellos der Sitz des A hnherrn  derer von Eptingen, 
heute verschw unden, aber im  Volksm unde « Schanz » 
genann t ; 2. Renken, auch H aselburg  genann t, das u r 
sprüngliche R ucheptingen, nach  den sp ä tem  Besitzern 
Rencke von N euenburg, R enken g enann t, im  E rdbeben 
1356 zerfallen und n ich t w ieder au fgebau t ; 3. W ild- 
eptingen, sp ä ter W itwald, bedeu tend  grösser als die 
ältere Burg au f dem E ichenberg, im  E rdbeben  be
schädigt, aber wieder hergeste llt. Veste, B urgstall, Ce
sasse und D orf E ., sowie O berdiegten blieben im  Besitz 
der H erren von E ptingen , bis sie am  13. m .  1487 von 
ihnen an  die S tad t Basel übergingen. Die Burg W ild- 
eptingen zerfiel. E . h a tte  seine eigene K irche ; der 
K irchensatz, im  Besitz der E p tinger, ging m it dem 
D orf an  Basel über. 1529 w urde E . m it D iegten zu 
einer K irchgem . verein ig t. Seitdem  wird bis in  die 
Gegenw art abwechslungsw eise in E . und  Diegten 
gepredigt (W echselkirche). 1725 w urde die K irche n eu 
gebau t. Das Bad, schon vor Ja h rh u n d e rte n  besucht, um  
1800 neugebau t und erw eitert, is t in neuerer Zeit 
durch das « E ptinger »-Tafelwasser w eitherum  be
k a n n t geworden. —  V ergi. W . Merz : Burgen des 
Sisgaus  I und I I I  ; S tam m tafe l der E p tinger. — 
B ruckner : M erkw ürdigkeiten. [ K .  Ga u s s .]

E P T IN G E N  (H E R R E N  V O N ). U rsprünglich freies, 
sp ä te r  bischöflich-baslerisches D ienstm annengeschlecht, 
das seine S tam m sitze au f den H öhen um  das D orf E p 
tingen (Baselland) h a tte . N ach E in tr i tt  in den bischöf
lichen D ienst t ra te n  die E p tinger in nahe Beziehungen 
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zu Basel, dem  sie vom  13. bis zum  15. Ja h rh . m ehrere 
B ürgerm eister und R a tsh erren  gestellt haben , so — 
M a t t h i a s , 1274-1275, und  — J o h a n n  P u l i a n t , m ehr
m als B ürgerm eister von 1375-1397. Bei der Spaltung  
der Basler R itte rsch aft zur Zeit des In terregnum s in 
die beiden P arte ien  der P s ittich e r und  der S terner 
schlossen sich die E p tinger den le tz te ren  an. In  der 
M itte des 13. Ja h rh . schied sich das G esam thaus der 
H erren  von E ptingen  in zwei H auptlin ien , von denen 
die ä ltere  sich nach  der H errschaft P ra tte ln , die jüngere 
nach  der Feste  B lochm ont (bei Pfirt) nan n te . Zur P ra t- 
te le r Linie gehörte —  H a n s  B e r n h a r t , b ek an n t durch 
seine F a h rt  ins Heilige L and 1460. W ährend d icP ra tte le r  
Linie gegen M itte des 16. Ja h rh . ausgestorben ist, 
h a t die B lochm onter Linie bis 1854 bestanden . L etztere 
besasscn bis zur M itte des 18. Ja h rh . im  Sundgau die 
H errschaften  H agen tha l, Neuweiler und W aldighofen. 
E hem als M arschalke des H auses O esterreich, wurden 
nach  dem U ebergange des Eisass an  F rankreich  die 
E p tinger Offiziere der französischen K rone. Zu nennen 
sind —  H e r m a n n , im  St. Jakoberkrieg  1445 aus Basel 
vertrieben , hernach  in österreichischen D iensten, 1476 
B efehlshaber der eidgen. R eiterei bei Grandson. — 
J o s e p h  H e r m a n n , B aron von E ptingen , 1718-1783, 
d iente im  Elsässischen R egim ent und  in Schweden. 
1758 hob er im  B istum  Basel das nach  ihm  benannte  
R egim ent für die französische K rone aus ; dasselbe b e 
stand  bis 1792, und Joseph  H erm ann w ar sein erster 
O berst. 1762 wurde er B rigadier, 1770 m aréchal de 
cam p. Die als le tz te  ihres Geschlechts 1854 gestorbene 
E ptingerin  w ar v erm äh lt m it dem Luzerner Pa triz ier 
Ludwig von Sonnenberg. W appen : liegender schw arzer 
Adler in Gold. — Vergl. Oberrheinische Stammtafeln, hgg. 
von W . Merz. —  W. Merz : Die Burgen des S isgaus  I u.
I I I .  — K indler von Knobloch : Oberbadisches Geschlech
terbuch. — Schweiz. Geschichtsforscher V II, p. 313 ff.
— May : Histoire m ilitaire  . . .  — F olletê te  : Le régiment 
d ’Eptingen. — GHS  I I I .  [C. Ro.]

E Q U E S T R I S  ( P A G U S  oder C O M I T A T U S ) .  
Gebiet um  Nyon (W aadt) herum , das sich von Col- 
longe beim  M ont Crête an  der Rhone (912) bis nach 
Perroy  bei der A ubonne (1012) erstreck t. Es is t nichts 
N äheres b ek an n t über diesen V erw altungsbezirk, eine 
N achbildung der frü h em  civitas, zur m erowingischen 
und karolingischen Zeit. 926 erscheint dort ein Graf 
Anselm . Der le tz te , L am bert, leb te noch 1018 ; von 
ihm  s tam m t das Geschlecht von G randson ab . E in 
anderer, A m aury, von 1002, scheint der S tam m vater der 
H erren  von M ont zu sein. Möglicherweise en ts tam m en  
auch die H erren  von P rangins und Nyon von einem 
Grafen von E. Bei der Teilung des R udolfinischen 
Reiches im  11. Ja h rh . verschw indet der V erw altungs
bezirk. —  Vergl. Gingins : La Cité et le comté des Éques
tres : —  Poupard in  : Le royaume de Bourgogne. — M artin : 
Études critiques sur la Suisse à l'époque mérovingienne.
— D H V . ’ [M. R.]

E Q U E S T R I S  ( C O L O N I A  J U L I A ) .  Um  43 v. Chr.
von M unatius P lancus.dem  G ouverneur von Lyon, w ahr
scheinlich nach  den P länen  von Ju lius Caesar au f den 
R uinen des helvetischen N oviodunum  angelegte R eite r
kolonie, zur B eherrschung der Strasse von Genf nach 
H elvetien. Sie w urde von V eteranen besiedelt, die sich 
über die einheim ische Bevölkerung setzten  und m it ihr 
zusam m en etw a 5000 Seelen zählten . Sie wird von Pli- 
nius vom  1. Ja h rh . an  erw ähnt ; m an h a t auch  zahl
reiche Inschriften  gefunden. Die eine betrifft C. Plinius 
Fau stu s von der T ribus Cornelia, Aedil und D uum vir, 
eine andere C. Luconius Tetricus, Polizeipräfekt, 
Pro-duum vir und Flam en des Augustus, eine d ritte  
einen praefectus fabrüm , Aufseher der B auhandw erker, 
eine v ierte  einen causidicus civitatis, einen R echts
anw alt. In  Nyon sind verschiedene röm ische Ruinen 
erhalten . In  der Rue du Vieux Marché h a t m an 1865 
einen röm ischen Tempel, aufgedeckt, in ändern  Teilen 
der heutigen S tad t U eberreste öffentlicher Gebäude. 
Der sog. C aesarturm  dagegen s tam m t wahrscheinlich 
aus dem  M ittelalter. Das Museum von Nyon beherbergt 
m ehrere auf dem  P latz  ausgegrabene Gegenstände. In 
Grassier fand m an 1906 die Spuren, eines röm ischen 
A quädukts, der das W asser von D ivenne nach der Co-
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Ionia E q u estris  fü h rte . Spä ter, im 3. Ja h rb .,  heisst diese 
Civilas Equestris, um  dann endlich w ieder ihren  a lten  
N am en anzunehm en. —  D H V .  [m. r . ]

É Q U E Y ,  E S C U E Y R .  F re ibu rger Fam ilie, die aus 
dem  G lanebezirk s ta m m t. —  J e a n ,  L ieu ten an t i m
3. Schw eizerregim ent in F rankreich , m achte  den Feld
zug von 1813 m it. —  A S H F  111, 270, 399. [ R æ u y .] 

É R A R D ,  P. P a c i f i q u e ,  von La C haux des B reuleux, 
Mönch in Bellelay, t  7. v in .  1754, schuf die P läne zur 
K irche von B ellelay und le ite te  deren B au (1710), sowie 
denjenigen des neuen K losters (1728-1736). —  M ülinen : 
Rauracia sacra. —  Saucy : H ist, de l ’abbaye de Bellelay. 
—  A S J .  [G. A.]

E R A S M U S , D esideriu s, A u m an ist, *zu R o tte rd am  
1467, t r a t  1486 in das A ugustinerk loster E m m aus bei 
G ouda ein und kam  1496 au f die P ariser H ochschule. In 
der Folgezeit leb te  E . abw echselnd in E ngland  und

F rankreich  und gelangte 
1506 nach  Ita lien . In T u rin  
erhie lt er den theo l. D ok
to rg rad , und  in Rom  er
lang te  er vom  P ap ste  die 
E n tb in d u n g  von seinem  
O rdensgelübde. H einrichs 
V III . T hronbesteigung 
(1509) fü h rte  ihn nach  
E ngland zurück . Dam als 
erschien in Paris die erste 
A usgabe des Lobes der 
N arrheit (E ncom ium  Mo- 
riae). 1516 t r a t  E . als 
königlicher R a t in die 
D ienste des sp ä teren  K a i
sers K arl V. N ach einem 
kurzen  vorübergehenden 
A u fen th alt in Basel 1513 
zu V erhandlungen m it 
dem  D rucker F rohen  über 
eine D rucklegung seiner 
Ausgabe des Neuen Tes
tam e n ts  und der W erke 
des K irchenvaters Hie- 

gänzlich nach Basel über 
und  t r a t  h ier in lebhaften  V erkehr m it den Amer- 
bach, m it B eatus R henanus, G larean, M yconius und 
nam entlich  m it dem  D rucker Jo b . P roben, bei dem 
bereits eine neue A usgabe des « Lobes der N arr
he it » und die Colloquia fam iliaria  erschienen w aren. Als 
Gegner der R eform ation  verliess E . nach deren Sieg in 
Basel 1529 die S ta d t und ging nach  Fre ibu rg  i. B., von 
wo er sich, einem  R ufe der R egentin  der N iederlande 
folgend, nach B rab an t begeben wollte. Z uvor kam  er 
noch einm al nach  Basel, wo bei H ieron. Proben eben 
sein Ecclesiastes im  D ruck lag. H ier s ta rb  er im  Som m er 
1536 an  einem  G ichtleiden und  w urde im  M ünster be
graben . — Vergl. A D B .  —  W*. K öhler : Desiderius E ras
m us. — R ud . S taehelin  : E rasm us Stellung zur Refor
mation. —  M ax R ich ter : D. E . und seine Stellung zu  
Luther. —  Opus epistolarum Des. Erasm i Roterodami, ed. 
P . S. Allen. —  Briefe an Des. Erasm us, hgg. von J . 
F ö rs tem an n  und  O. G ü n th e r .— W ackernagel : Gesch. 
der Stadt Basel. 111. [C. Ro.]

E R A S T U S  (deutsch  L ü h e r ) ,  T h o m a s ,  Theologe 
u nd  Mediziner, * 1523 oder 1524 in B aden im  A argau, 
Professor der Medizin in H eidelberg 1558, L eibarz t des 
K u rfü rs ten  von der Pfalz ; als M ediziner Gegner des 
Paracelsus, 1580 Professor der E th ik  in Basel ; Ver
fasser eines Buches über das H exen- und Zauber
wesen. t  1583. E ras tu s w ar Gegner der lu theran ischen  
R ich tung , sowie der k irchenrechtlichen Theorien 
Calvins, A nhänger der O berhoheit des S taates über 
die K irche, welche Theorie nach ihm  den Nam en 
E rastianism us t rä g t. — Vergleiche A D B . —  Athenae  
Rauricae. —  R . T hom m  en : Geschichte der Universiät 
Basel, p. 280 ff. — A rgovia  X II , 617. — Merz : 
W appenbuch von Baden, 40. — Bähler in B T  1924, 
46. [C. Ro.]

E R A T H  -  T I S S O T ,  A d è l e ,  * 1857 in G rancy 
(W aad t), Schriftstellerin  u n te r  dem  Pseudonym  Th. 
Darei, V erfasserin von Le Peuple roi (1904) ; La dernière

Vestale (T ragödie, die 1908 im  Genfer T h ea te r au f
ge fü h rt w urde) usw . —  S Z G L . [c. R.]

E R B .  Fam ilien der K te . B aselland, Bern, St. Gallen, 
Schwyz, So lothurn , Uri und Zürich. A elteste  Form en : 
Erbo u n d  Erbe, schon ahd . (8. Ja h rh .)  als Vornam e A r- 
beo, Erbo  (Fö rstem ann  I, 142).

A. K a n to n  B a s e lla n d . In  O rm alingen schon im
15. Ja h rh . b eu rkundetes und heu te  noch in diesem  
Dorfe, sowie in R ickenbach  und  R otenfluh (Baselland) 
vorkom m endes Geschlecht. —  Vergl. U LB. —  Socin : 
M hd. Namenbuch. [o . G.]

B. K a n to n  B e rn . Bürgerliche Fam ilie  von T hun. —
1. J o h a n n , 1635-1701, s tu d ierte  Theologie in B ern und 
E ngland , 1667 P fa rrer in Grindelw ald, wo er sich 1669 
w ährend  der Pestepidem ie durch  seine H ingebung und 
T üch tigkeit auszeichnete ; 1670 P fa rre r in O berburg. 
V erfasser erbaulicher Schriften  und Besitzer einer 
kostb a ren  B iblio thek. Die von ihm  versuch te  G ründung 
einer S tad tb ib lio th ek  in T hun  k am  erst E nde des
18. Ja h rh . zustande . — S B B  V. —  2. J o h a n n  U l r i c h , 
* 1768, P räsid en t der M unizipalität T hun  1799, Gross
ra t  1814, A m tss ta tth a lte r  1823. — 3. J o h a n n  U l r i c h , 
1790-1860, Sohn von N r. 2, H andelsm ann , eidg. 
O berst. [E. E.]

C. K a n to n  S t. G a llen . Fam iliennam e in S t. Gallen, 
ehem als ganz besonders im  Toggenburg. —  H e i n r i c h ,  
B ürger zu S t. Gallen 1302. —  J ä c k e l ,  von W attw il, 1364.
— UStG . — V adian  : Chronik  I. — I. von A rx : Gesch.
I I I .  —  L L H .  — F r i d o l i n , von B ütsw il, f  1749, w iegelte 
1735 erstm als die Toggenburger gegen ihren geistlichen 
L andesherren  und dessen B eam te auf, obgleich er 
katholisches M itglied des toggenburgischen L an d ra tes  
w ar. E r erreichte die W ahl zum  P an nerherren , schuf 
sich einen entschlossenen A nhang in den n iedern 
Volkskreisen seiner T alschaft, te rro risierte  jah re lan g  
den L an d ra t und  das L andgerich t, rie f U nruhen  hervor, 
die zu bew affneten E rhebungen , zu Mord und T od
schlag der F ü h re r der G egenpartei fü h rten , se tzte  sich 
ü ber G erichtsurteile, sogar über E rm ahnungen  und 
D rohungen von Zürich und  Bern hinweg, bis endlich 
1743 die angesehensten  M änner des ganzen L andes, 
katholische und p ro tes tan tisch e , die B estrafung  und 
K a lts te llu n g  des bösartigen  Dem agogen und  seines 
A nhanges d u rchsetz ten . —  I. von A rx : Gesch. d. K ts. 
St. Gallen I I I ,  535 ff. — N aef : Chronik, p. 909 ff. [m .]

D. K a n to n  S c h w y z . Altes L andleutegeschlecht, ehe
m als im  A ltv iertel und im Nid- 
w ässerviertel eingeteilt. — J a k o b  
f  1444 bei S t. Jak o b  an  der Birs ; 
A p o l l i n a r i s ,  f  1515 bei M alignano. 
W appen  : In  Schwarz drei weisse 
T auben . [M. D.]

E. K a n to n  S o lo th u r n . N eubur
gergeschlecht, e ingebürgert am  23.
v i. 1694 m it Jo h . Melchior, Schreiner 
und Feldm esser, von Niedergösgen. 
Dessen Sohn Jo h an n  Ludw ig (1689- 

1776) und  E nkel Urs Jak o b  (* 1741) w aren ebenfalls 
Feldm esser im  obrigkeitlichen D ienste. —  U r s  F r a n z  
J o s e p h , B ruder des L etz tgenann ten , * 12. XI. 1742, P ro 
fess als F r. Igna tiu s im  K loster M ariastein 1766, P ropst 
und P fa rrer in R ohr-B reitenbach  1780-1789. [J. K.]

F. K a n to n  U r i. —  I. f  U rnergeschlecht, das im
14. Ja h rh . zu S ch a ttd o rf sesshaft w ar. —  I I . t  U rner
geschlecht in A ltdorf, das w ahrscheinlich aus Schwyz 
stam m te. — 1. H e i n r i c h , H au p tm an n , erh ielt 1499 das 
L an d rech t ; G esandter an K aiser M aximilian 1508, zum  
F rie d en s tra k ta t nach  Dijon 1513, an  die T agsatzung  
von Luzern 1514, H au p tm an n  der U rner im  Pavierzug 
1512, ein R ädelsführer bei der Schleifung des Schlosses 
in Lugano 1517, sp ä ter H au p tm an n  in F rankreich . —
2. R o m a n , Sohn von Nr. 1, H au p tm an n  in F rankreich  
1537, L andvog t in den Freien A em tern 1553. B esitzer 
der H errschaft G rünenstein 1556. E r h e ira te te  vor 1562 
eine T ochter des U lrich Philipp  von H ohensax und  der 
Gräfin A nna von H ohenzollern. —  3. H a n s  H e i n r i c h , 
Sohn von Nr. 2, H au p tm an n  in F rankreich , des R ats, 
t  1612. —  Das Geschlecht erlosch m it R om an I I .  1681.
—  Vergl. Jah rze itb ü ch e r A ltdorf, Ingenbohl und S c h a tt
dorf. — P fa rrarch . A ltdorf. —  Chronik von Diebol.l

Desiderius  Erasmus.  Nach einem 
Oelgemälde von Hans Holbein, 
dem Jüngern ,  von Cornelius Ho
ning in der Mitte des 17. Jahrh.  

gestochen.
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Schilling. —  J S G I I I ,  70. —  A S  I, I I I ,  V. —  G fr. X X II, 
p. 265. —  LL. — N bl. von Uri 1909, p . 71 ; 1910, p . 31, 
69 ; 1913, p. 43. —  Z S K  IV , p. 280. [Jos. M ü l l e r , A.]

G. K a n to n  Z ü rich . —  I. A ltes Geschlecht zu O ber
w in terth u r und  W iesendangen, das schon 1429 im 
benachbarten  Hegi bezeugt und  je tz t  in der Gegend 
v e rb re ite t ist. —  I I . A ltes Geschlecht der Gem. R heinau, 
schon 1478 bezeugt. — Urbar des Klosters Rheinau.
—  [ j .  F r i  ca .1 —  1. A n n a  R e g u l a ,  geb. Boiler, * 1836, 
lebte in H orben-Illnau  als F rau  eines B auern  und war 
selbst als Seidenw eberin tä tig . 1897 w urde ein B ändchen 
Gedichte Von Gott zu  Gott von ih r herausgegeben, 
f  5. II. 1902. — B rüm m er -.Lexikon. — M itt. des Zivil
standsam tes W in te rth u r. —  2. AUGUST, * 1862 in 
R heinau, P rim arleh rer, dann Dr. phil., R ed ak to r in 
Zürich, Solothurn  und  Bern, hier auch S ta d tra t ,  Ver
fasser von Das Kloster Rheinau und  die Reform ation  ; 
f  1920. —  Berner Tagblatt 1920, N r. 357. — Neue Z ü r
cher Nachrichten, N r. 228. [L. F o r r e r .]

E R B A R  ( E H R B A R ) .  Fam ilie von U rnäsch  (A ppen
zell A. R . ) — J o h a n n e s , R atsh err 17 5 9 .— J o h a n n e s , 
R atsh err 1762-1785. —  J o s e p h , R atsh err  1772-1779.
—  L L H . [R. Sch.-B.]

E R B E I N I G U N G  D E S  F R E I S T A A T S  D E R
III B Ü N D E  M I T  Œ  S T  E R R E  ICH.  Sie w urde am  
15, x il. 1518 geschlossen zwischen K aiser M axim ilian 
und dem  H aus O esterreich einerseits u n d  Bischof 
Paulus und K ap ite l von Chur und  den I I I  B ünden in 
Churwaiden anderseits . Die 1500 au f 20 Ja h re  geschlos
sene « V erainung und  p ü n d tn u s » w urde dam it in 
« eine E rbliche und ewige p ü n d tn u s... » um gew an
delt. N ebst g u ter N achbarschaft versprachen  sich die 
P arte ien  darin  gegenseitig, Feinden keinen Pass zu 
geben. Das Schlichtungsverfahren bei S tre itigkeiten  
w urde festgesetzt, freier H andel und  W andel verheis- 
sen ; die S trassen sollten beidseitig ohne neue Zölle, 
M auten und A ufsätze bleiben ; die bisher genossene 
halbe Zollfreiheit dagegen fü r den Bischof und das S tift, 
sowie fü r den Obern und den G otteshausbund  wegfallen, 
n ich t aber auch fü r den Bund der X  G erichte. Zu gegen
seitigem  Schutz verhiess m an  sich freie W erbung ; bei 
gem einsam em  K rieg wollte m an  n u r gem einsam  
Frieden schliessen. O esterreich versprach , das Veltlin, 
Bormio und C hiavenna n ich t zu überziehen, welches 
Versprechen einer A nerkennung der Z ugehörigkeit dieser 
L andschaften  zu B ünden gleichkam , w eiterhin  ste llte  es 
der R epublik  ein Jah rgeld  von 600 fl. in A ussicht, be
hielt sich indes auch  seine R echte au f die V III  Gerichte 
vor. Dieser seinem  C harak ter nach  als D efensivbündnis 
zu w ertende V ertrag  bildete 100 Ja h re  lang die G rund
lage fü r das V erhältn is zwischen den beiden S taaten , 
erlitt dann jedoch  w ährend den grossen W irren im  17. 
Jah rh . m ehrm als bedeutsam e V eränderungen, w odurch 
Bünden zu einem V asallen O esterreichs herabgedrück t 
werden sollte. N achdem  die O esterreicher im  H erbst 
1621 in die X  Gerichte eingebrochen w aren und  Chur 
besetzt h a tte n , nö tig te  das E rzhaus, durch  In terposition  
des spanischen S ta tth a lte rs  in M ailand, den dorth in  
gereisten bündnerischen D epu tie rten  am  15. i. 1622 
einen V ertrag auf, der auch  als B ündnis und 
Erbeinigung bezeichnet w a rd . Als K o n trah en ten  er
schienen darin  der E rzherzog Leopold, der Bischof 
Johannes von Chur, der Obere und  der G otteshausbund  
und die H errschaft M aienfeld. E r verfüg te  die R ein te
gration  der röm ischen K irche in ihre frü h em  R echte, 
Freiheiten , G erich tsbarkeiten  und G üter, wie das freie 
ungehinderte E xerzitium  ihres G laubens und gab dem 
Stift in der Auswahl des Bischofs fo rtan  freie H and , so 
dass es dabei n ich t m ehr an einen B ündner gebunden 
sein sollte. Die B ündner an erk an n ten  die V III  Gerichte, 
das U nterengad in  und  M ünster tal als U n te rtan en  des 
Erzherzogs, verzich te ten  au f jede fernere Gem einschaft 
m it ihnen, öffneten den österreichischen K riegsvölkern 
ihre Pässe, verschlossen sie deren Feinden, versprachen, 
diesen auch keine So ld truppen  zu geben, en tsag ten  den 
ausw ärtigen B ündnissen, ausser denen m it F rankreich  
und den E idgenossen, hoben die S trafu rte ile  von Davos, 
Thusis und Malans au f und verbanden  sich auch gegen
über O esterreich zur genauen H altung  der gleichzeitig 
m it M ailand-Spanien abgeschlossenen 2 K ap itu la te .

O esterreich verhiess R äum ung  der 2 B ünde und Maien
felds, en triss dagegen deren A bgeordneten tags d a rau f in 
einem  besonderen V ertrag  die Z ustim m ung zur Beibe
h a ltu n g  der B esatzungen für die D auer von 12 Jah ren . 
Der neue V ertrag  w urde bündnischerseits am  3. März 
ra tifiz ie rt und am  30. ix . 1622 nach  der U eberw ältigung 
des P rä tig au erau fstan d es im  L in d au erv ertrag  b estä tig t ; 
dabei w urden die B ündner vorderhand  fü r unw ürdig 
eines Jahrgeldes e rk lä rt. Zwei Ja h re  darauf, durch  das 
E ingreifen der Arm ee Cceuvres w ieder freigeworden, 
verw arfen  diese den L in d au erv ertrag  m it denjenigen 
von M ailand, beschworen hingegen die alte  E rbeinigung 
von 1518 wieder. Nach der p lötzlich erfolgten Besetzung 
des Landes im  F rü h ja h r 1629 durch  die O esterreicher 
versuch te  der E rzherzog aberm als, die R epublik  ve r
trag lich  völlig an  sein In teresse zu k e tten . Am 8 Aug. 
w urde zu Innsb ruck  eine neue E rbeinigung abgeschlos
sen zwischen ihm  und den 111 B ünden und dem  Bischof 
von Chur. Leopold willigte darin  ein, dass die P rä tig au er 
und  U n terengadiner w ieder zu den 2 ändern  B ünden 
tra ten , behielt sich aber seine R echte ü ber diese Täler 
vor ; er versprach  auch Veltlin und die 2 G rafschaften, 
wenn sie wieder in die Gewalt des F re is taa tes  käm en, in 
die E rbein igung einzuschliessen, sicherte  sich das aus
schliessliche Passrech t und verhiess w ieder ein Jahrgeld  
von 600 11. Indessen sollte auch dieser V ertrag  n ich t von 
D auer sein. N ach der R ückkehr friedlicher Verhältnisse 
Hessen sich K aiser F erd inand  I I I .  und die E rzherzogin 
Claudia in W ien am  20. m . 1642 herbei, die E rbeinigung 
in ih rer u rsprünglichen Form  zu erneuern, wobei alle 
seit 1620 aufgerich te ten  T rak ta te  als aufgehoben er
k lä rt w urden. —  Vergl. A S I I I ,  2 ; V, 2. [A. K.l

E R B E I N U N G  M I T  E R Z H E R Z O G  S I G 
M U N D .  B ündnis in E rgänzung der ewigen R ich tung  
zwischen Erzherzog Sigm und von O esterreich und 
Zürich, Bern, Luzern, Uri, Solo thurn , d a tie rt Zürich, 
den 13. x . 1477, dem  die übrigen Orte, Schwyz, U n te r
w alden, Zug und  Glarus am  26. i. 1478 b e itra ten . Das
selbe en th ä lt folgende V e rp ac h tu n g en  : 1. dauernder 
F riedensstand  zwischen dem  Erzherzog, seinen E rben  
und  Landen einerseits und den E idgenossen und ihren 
N achkom m en anderseits . 2. Gegenseitige H ilfsver
pflich tung  im  Falle eines Angriffes au f K osten des 
M ahnenden und  m it einer M acht, die nach der G estalt 
der Sache ihnen ziemlich und gu t scheint, für die E idge
nossen begrenzt bis an  den A rlberg, au f blosse M ahnung 
hin . 3. Bei Angriffen gegen die innern  L ande der Graf
schaft Tirol verpflichten  sich die E idgenossen zu 
B eistand gegen Sold und  lau t R ich tung , ebenso bei 
A ufständen  der U n te rtan en  des E rzherzogs au f dessen 
Begehren. 4. Gegenwärtige V ereinigung soll späteren  
Vorgehen und bei solchen Vorbehalten w erden. — Das 
B ündnis h a t  einen ausgesprochenen D efensivcharakter. 
—  Vergl. A S II , 944-946 ; Beil. 66. — D ierauer I I 3, 
296 ( f .  —  F. Hegi : Geächtete R äte , p. 588 f. [A. B ü c h i . ]  

E R B E I N I G U N G  M I T  M A X I M I L I A N  I . vom  7. II. 
1511 in B aden, zwischen K aiser M aximilian für sich und 
als V orm und Erzherzog K arls von B urgund und den X I 1 
O rten sam t S tad t und  S tift S t. Gallen und Appenzell 
als E rgänzung zur Ewigen R ich tung  und der E rbei
nigung Sigm unds zur Sicherung der F reigrafschaft 
B urgund m it folgenden B estim m ungen : 1. Zusicherung 
freien Verkehrs und H andels ohne neue Zölle und  Auf
sätze  in den beiderseitigen Gebieten. 2. E inste llung aller 
gegenseitigen feindlichen Angriffe oder U m triebe. 3. 
V erpflichtung der E idgenossen zu einem getreuen A uf
sehen au f die österreichischen L ande und B urgund und 
u m gekehrt Oesterreichs und Erzherzog K arls gegenüber 
Angriffen w ider die Eidgenossen, dam it sie n ich t wider 
R ech t oder Billigkeit beschw ert noch b edräng t werden.
4. A usdehnung des Friedenstandes au f die in gegen
w ärtiger V ereinigung n ich t eingeschlossenen Ange
hörigen M aximilians und E rzherzog K arls einerseits, 
der Eidgenossen anderseits . 5. V erbot, den Feinden des 
ändern  Teiles Leute zuziehen zu lassen. 6. Verbot, 
Angehörige des ändern  Teils in B ündnis, Schirm - oder 
B urgrecht aufzunehm en. 7. V orbehalt der Ewigen 
R ichtung, der E rbvereinung  Sigm unds und Maxi
m ilians bei E ingehung neuer Bündnisse. 8. Regelung der 
zivilen S tre itigkeiten  nach  den d o rt angeführten  Nor-
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m en und E rgänzungen dazu. 9. A usdehnung der Ewigen 
R ich tung  und  E rbverein igung  au f die X II  O rte, A bt 
und S ta d t S t. Gallen und Appenzell. 10. V erbot aller 
Schm ähungen. 11. E rneuerung  und  V erkündigung die
ser E inigung alle 10 Ja h re . 12. V orbehalt des hl. S tuhles, 
des R öm ischen Reichs und ä lte re r B ündnisse. 13. J ä h r 
liche Pension von Seiten B urgunds v. 200 fl. R h. für 
jeden  O rt und 100 fü r jeden  Z ugew andten  der E idg. zur 
M ehrung des g u ten  W illens. — A S I I I ,  2, 1343-1347, 
Beilage 19. — D ierauer I I 3, 486 ff. [A. Bü c h i .]

E R B E T T E N  (franz. O n c i è g e ) .  Abgabe der A lp
w irtsch aft im  Saanenland  an  den G rundherrn . — 
Aebersold : Landschaft Saanen, p . 24. [R. M .-w .]

E R B F O L G E K R I E G  ( S P A N I S C H E R )  1 7 0 1 - 1 71 4 .  
In  dem  allgem einen Kriege, den K aiser und  Reich, 
die Seem ächte England und  H olland, P o rtu g a l, Preus- 
sen und Savoyen gegen Ludwig X IV . fü h rten , der 
au f G rund des T estam en ts K arls I I .  (f  1. XI.  1700) 
fü r seinen E nkel Ph ilipp  von A njou die spanische Ge
sam tm onarch ie  beansp ruch te , blieb die E idgenossen
schaft, wie in früheren  europäischen K riegen, g ru n d 
sätzlich  n eu tra l, ohne freilich infolge ihrer, tro tz  Ver
besserung des Defensionale zu Beginn des Krieges, u n 
zulänglichen V erteid igungsansta lten  und ih rer inne
ren Gegensätze —  in derselben Zeit b e reite te  sich der 
Toggenburger K rieg vor —  die N e u tra litä t p rak tisch  
s treng  du rchführen  zu können. Die T agsatzung  lehnte  
die Z um utung  der G arantie  des zw eiten Teilungsver
trages ab  (25. ix . 1700) und  b ean tw o rte te  die Aufforde
rung  des K aisers zum  B e itr itt  zur Allianz m it der E r
k lärung  der N e u tra litä t (22. VH. 1701), deren A ner
kennung 1702 vom  K aiser wie von Ludw ig X IV . zu
gestanden  w urde, von ersterem  allerdings anfänglich 
n u r u n te r  der B edingung vorgängiger E rledigung eines 
S tre ites über die Auslegung der E rbeinung , aus welcher 
er die V erpflichtung der E idgenossen, die österr. W ald
s tä tte  ohne N eutralisierung  zu schützen, herle iten  
wollte. F ü r die katho lischen  O rte, die m it F rankreich  
sym path isie rten , wie die reform ierten  m it den A lliierten, 
erhob sich die Frage, ob sie das auch  gegen die refor
m ierten  O rte gerich tete  M ailändische K a p itu la t (siehe 
den A rt.) m it dem  französischen oder dem  österreichi
schen P rä ten d en ten  (K arl I I I .)  fo rtse tzen  und nach  Ab
lau f der F ris t von fü n f Ja h ren  ü ber K arls I I . Tod hinaus 
erneuern  w ollten. N achdem  sie e rst im  Nov. 1700 be
schlossen h a tte n , es bis zur E rledigung des Sukzes
sionsstreites als suspendiert zu b e trach ten , b e stä tig 
ten  die m eisten  es im  Ju li 1702 und  erneuerten  es im 
Dez. 1705 m it Ph ilipp  von A njou. Die R echnung er
wies sich als falsch, da die F ranzosen infolge der N ieder
lage bei T urin  (7. ix . 1706) aus Ita lien  v e rtrieb en  w ur
den ; der K aiser, über die Beteiligung von T ruppen 
der K ap itu la tio n so rte  am  K am pfe gegen ihn e rb itte rt, 
verhäng te  sam t dem  Reich gegen sie die FI andelssperre, 
die bis zum  Ende des Krieges dauerte  und die ganze 
E idgenossenschaft schädigte. 1702, in welchem  Jah re  
die E idgenossenschaft die Grenzen von Basel m it 2000 
M ann besetzte, fanden  zwei N eutralitätsV erletzungen 
s ta t t  : durch  vier österr. Schiffe, die den R hein  durch 
Basel h inab fuhren  (N acht des 1. O kt.), und  durch  die 
Franzosen, die bei ih rem  R heinübergang  die von Basel 
beansp ruch te  südliche H älfte  der sp ä ter sog. Schuster
insel b en u tz ten  (13. und 14. O kt.). Die durch  Ludwig
X IV . begonnene B efestigung von Versoix, die Genf von 
der E idgenossenschaft abgeschn itten  h ä tte , gelang es 
Bern und den evangelischen S täd ten  zu vereiteln .

Das In teresse der Eidgenossen, die Gebiete an  ihren 
Grenzen als « V orm auern» vom  Kriege freizuhalten , fü h r
te  teils zu vergeblichen N eutralisierungsbestrebungen 
(schw äbischer und  österr. K reis, obere M arkgrafschaft 
Baden, Savoyen), teils zur Belegung der österr. W ald
s tä tte , u n te r  Zusicherung ih rer N eu tra litä t durch 
F rankreich , m it zwei eidg. R egim entern  (1702) für 
die D auer des Krieges, 1703 der R eichsstad t L indau m it 
T ruppen durch  Zürich und  Bern. —  Die in der Person 
des an tifranzösischen Jo b . Friede. W illading, Schult- 
lieiss in Bern 1708, verkörperte  Po litik  der evangeli
schen O rte suchte bei Friedens V erhandlungen dahin  zu 
wirken, dass die F estung  H üningen geschleift und 
F rankreich  Eisass und die F reigrafschaft entrissen

w ürden, w odurch der französische E influss au f die 
k a tho l. O rte gem indert und , besonders im  Interesse 
Berns, das F ü rs te n tu m  N euenburg, das nach  dem  E r
löschen der D ynastie  Longueville (16. VI .  1707) tro tz  
den A nstrengungen der in der Schweiz durch  Puyzieul 
geführten  französischen P o litik  an  den p ro te s ta n ti
schen K önig F riedrich  I. von Preussen gekom m en w ar 
(vergl. A r t. N e u e n b u r g ) ,  besser gesichert worden 
wäre. Die von Bern E nde 1706 eingesetzte « F riedens
kom m ission » ersah den 1706 von O esterreich bei den 
evangel. O rten  ak k red itie rten  kaiserlichen G eneral
m ajor S t. Saphorin, um  u n te r  dem  Schein eines ka iser
lichen A uftrages in diesem  Sinne im  H aag zur w irken ; 
St. Saphorin ü b e rsch ritt seine In stru k tio n en , indem  er 
Prinz Eugens und seinen P lan  eines D urchbruchs nach 
der F reig rafschaft betrieb  und den dann  nach  dem  
Obereisass beschlossenen D urchbruch  W illading ve r
heim lichte. Am A bend des 20. v ili . 1709 konn te , tro tz  
m ehrfacher W arnungen des franz . G esandten Du Luc, 
ein R eiterkorps des österr. Fe ldm arschall-L ieu tenan ts 
M ercy von 2400 M ann, das zu R heinfelden über den 
R hein  ging, unbehellig t den durch keine eidg. Zu
sätze beschü tz ten  K t. Basel nach  dem  Eisass du rch 
re iten , um  bei N euenburg  den R heinübergang  der a l
b erten  T ruppen  zu decken. N achdem  das den F ranzo
sen durch  W illadings Schwiegersohn, H ieronym us von 
E rlach , K o m m andan ten  eines der beiden R egim enter 
in den österr. W ald stä tten , ve rra ten e  U nternehm en 
durch  die N iederlage M ercy’s bei R um ersheim  (26. Aug.) 
m issglückt w ar, konnte  sich der R est des K orps wieder 
durch  Basler Gebiet zurückflüch ten . Zu U nrech t be
schuldig ten  Du Luc und die katho lischen  O rte B ern und 
W illading des E inverständnisses m it der schweren 
N eu tralitä tsv erle tzu n g , die w ieder einige A nstrengungen 
der D efensional-O rte bew irk te  und die Folge h a tte , dass 
F ran k reich  den N e u tra litä ts tra k ta t von 1702 n ich t er
neuern  w ollte. 1710-1712 w ar die Basler Grenze bei der 
am  O berrhein herrschenden Defensive kaum  ge
fäh rd e t ; seit dieser Zeit, in der zum  B ürgerkrieg ge
rü s te t w urde, tru g en  die evangel. O rte die Grenz-Zu- 
sätze  allein. U m  gegen die K atho liken  loszuschlagen, 
ergriffen die R eform ierten  den M om ent nach  begonnenen 
Friedens V erhandlungen der Seem ächte (Jan . 1712),
um  n ich t vielleicht nach  allgem einem  Friedensschluss 
beide k a tho l. M ächte au f der Seite ih rer Gegner
zu linden, da  der K aiser in der Toggenburger Frage
eifrig fü r das k a tho l. In teresse e in tra t. Der nach  dem 
F rieden von U trech t (11. I V.  1713) fo rtdauernde
K rieg zwischen F ran k reich  m it dem K aiser fü h rte  im 
Ju li 1713 noch einm al zur N otw endigkeit einer Grenz
besetzung bei Basel. W ie in  frühere  europäische F rie 
densschlüsse, Hessen dann die Eidgenossen m it Zuge
w andten  sich auch in die den spanischen Erbfolgekrieg 
beendenden Friedensschlüsse von U trech t, wo N euen
burg  in der « Inclusionserklärung » vom  20. Ju li von 
E ngland, im  F rieden m it P reussen aber auch von 
F rankreich  eingeschlossen w urde, u . B aden aufnehm en, 
wo N euenburg n ich t g enann t w urde. Bei den V erhand
lungen zum  Frieden von Baden im  A argau (7. I X .  1714), 
der denjenigen von R a s ta t t  zwischen Frankreich  und 
O esterreich au f das Reich ausdehn te , such ten  die k a th o 
lischen O rte vergeblich die k a tho l. M ächte gegen die 
reform ierten  M iteidgenossen zu gew innen. —  Vergl. 
D ierauer (m it Bibliogr. bis 1912). — Schweizer : Gesch. 
der Schweiz. N eutralität. —  F e ile r: Die Schweiz u. das 
A usland im  span. Erbfolgekrieg. — Meyer von K nonau 
in Histor. Zeitschr., 3. Folge, Bd. 15., und Schriften des 
Vereins f. d. Gesch. des Bodensees 4 4 .— M antel in J S G  
38. — Peters : Die Franche-Comté, Neuchâtel etc. —  Mer
cier in ASG 15, p. 1. — Vierneisel : Neutralitätspol. unter 
M arkgra f Karl W ilh. v. Baden-Durlach (in Z G 023, 24). 
— W ohlfender : Die Schweiz und die Unternehmungen. . . 
gegen die Freigrafschaft. [C. B.]

E R O H A N G E R .  Siehe B e r c h t o l d  und  EbCHANGER
ERCHEiVI B O L D  IN G E N .  Siehe E h r e n b o l g e n  u .  

E h r e n b o l g e r .
E R D B E B E N F O R S C H U N G  ( G E S C H I C H T E  U.  

O R G A N I S A T I O N  D E R ) .  Siehe S e i s m o l o g i e .
E R D B U R G E N  (Ringwälle, Refugien, F liehburgen, 

W ehranlagen usw .). U eberall, auch in der Schweiz, sehr
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häufig vorkom m ende E rscheinungen aus dem  v or
geschichtlichen und  geschichtlichen K ultu rbere ich . Im  
allgem einen sind es an  stra teg ischen  P u n k ten , zu a ller
m eist a u f  Höhen, e rrich te te  B efestigungen, die durch  
Erdbew egung erstellt w urden und bei denen u n te r 
s tä rk e re r oder schw ächerer Inanspruchnahm e n a tü r 
licher V erteid igungsm ittel W älle und  G räben die H a u p t
rolle spielen. Die W älle bestehen  entw eder aus fest- 
gestam pftem  Lehm  und  E rde m it Steinen verm ischt, aus 
H olzversteifungen mit. E rde und  Steinen (M u m s  galli- 
cus), endlich auch  allein aus Steinen. Die G räben sind 
entw eder sehr b re it oder dann  Spitzgräben , wie z. B. bei 
den röm . Anlagen ; das Profil ist m eist ohne G rabung 
n ich t e rkennbar. Ih re r  Zw eckbestim m ung n ach  lassen 
sich die E rdburgen  in zwei G ruppen gliedern : 1. ln sog. 
Gau- oder V olksburgen und  2. in  befestig te H e rren 
sitze, « Burgen » im  engem  Sinne. Die ersteren , die sich 
durch  einen grössern U m fang auszeichnen, w aren  en t
w eder einfach befestig te  Siedelungen oder lagen in der 
N ähe von offenen D örfern und d ien ten  dann in Zeiten 
der N ot und Gefahr als Z u flu ch ts tä tten  (« R efugien » 
im  eigentlichen Sinne des W ortes), in denen n ich t nu r 
der Mensch, sondern  auch sein Vieh und  andere  H abe 
fü r längere Zeit R aum  finden m ussten . Besonders war 
auch die Beschaffung des W assers fü r die Auswahl 
dieser P lä tze  ausschlaggebend : entw eder w urde ein Sod 
gegraben oder eine Quelle in den Festungsbereich  hinein 
gezogen. Von geringerem  U m fang sind dann  die be
festig ten  H errensitze, die n u r einer Fam ilie  und  ihrem  
Gesinde zu m eist ständ igem  A ufen thalte  d ienten . Aus 
diesen grösseren oder kleineren frü hm itte la lterlichen  
E rdburgen  im  engeren Sinne sind dann  die bekann ten  
sp ä ter-m itte la lte rlichen , in R uinen noch so häufig  v o r
handenen  Burgen typologisch  lückenlos en ts tan d en . 
Als B urgställe  (« B ürste l ») sind sie einem  geüb ten  Auge 
au f den ersten  Blick kenn tlich , wenn auch  keine S te in
m auern  m ehr erhalten  sind. Da diese Siedelungen bis 
ins 13. Ja h rb . fa st ausschliesslich aus Holz bestanden , 
h a t  sich n a tü rlich  davon n ich ts m ehr e rhalten  ; n u r an 
den G räben und  W ällen, an  typ ischen  E in sch n itten  
sind sie noch erkennbar, freilich in unserem  Lande, 
besonders im  M ittelland, ausserorden tlich  häufig.

W as die Z eitbestim m ung dieser Anlagen betrifft, so 
kan n  m an sie als « zeitlos » erklären , d. h. sie kom m en 
von der Jüngern  Steinzeit bis in die Zeit des B auern 
krieges Und der Villm erger Kriege vor ; ja  sogar in der 
allerm odernsten  Zeit haben  unsere Pioniere eine A rt 
E rd  werke e rrich te t. Die zeitliche und ku ltu re lle  
F ix ierung einer einzelnen E rd b u rg  b ie te t dem nach ganz 
besondere Schw ierigkeiten, die noch d adurch  ver- 
grössert w erden, dass oft (freilich wohl n ich t so oft, wie 
bisher angenom m en wurde) spä tere  Siedler a lte  vo r
handene E rdburgen  u m b au ten  oder diese einfach w eiter 
ben ü tz ten . N ur ganz sorgfältige und  kostspielige G ra
bungen können näheren  Aufschluss verschaffen und 
auch  dann  noch n u r eine re la tive  Sicherheit bringen. So 
sind z. B. au f den F liehburgen D ickenbännli bei Olten 
und au f dem  E bersberg  am  Irchel fa st säm tliche p rä 
historischen K u ltu ren  von der jüngeren  Steinzeit an 
v e rtre ten . Allgem ein kann  m an sagen, dass die Volks
burgen  eher präh isto risch , die H errensitze eher m itte l
a lte rlich  sind. Am besten  lassen sich die eigentlich auch 
in  diese K ategorie gehörigen röm ischen W ach ttü rm e  
erkennen, weil das dortige F u n d m ate ria l leicht zu be
stim m en ist. F rü h er war m an geneigt, E rdburgen  der
2. K ategorie, wenn sie W älle und  G räben und zugleich 
eine S teinburg  en th ie lten , als ein prähistorisches E rd 
w erk zu erklären, in das sp ä ter einfach eine m itte l
a lterliche B urg e ingebaut w orden sei. Das rü h rte  daher, 
dass m an  gelegentlich aufgefundene oder ausgegrabene 
Scherben, Feuersteine, Hufeisen usw. n ich t als m itte l
a lte rlich  e rkannte, sondern als neolithisch, bronze- oder 
eisenzeitlich (Fabel von den sog. « K elteneisen », 
w ährend doch die « K elten  » das H ufeisen noch gar n ich t 
k an n ten  !) e rk lärte . Seitdem  aber die Forschung sich 
verfe inert h a t, ist m an berech tig t, die W all- und  G ra
benanlagen als m it der m itte la lterlichen  B urg gleich
zeitig zu setzen (vergl. z. B. die Burgen Obergösgen 
oder die H asenburg  bei Vinelz usw .). E in besonderes 
S tud ium  erfordern  auch  die nähere  und  w eitere U m 

gebung der E rdburgen , die E ingänge, die dazu fü h ren 
den W ege, die A ussenw erke, die bei sog. A b sch n itts
burgen oft über 200 m  w eit davon en tfern t sein können, 
ferner allfällige G rabhügel in der Nähe, Höhlen usw ., 
die um liegenden O rts- und  F lu rnam en  (z. B. Dicke, 
B urg, B ürstel, B urgstall usw .). —  Von grosser W ich tig 
ke it fü r die B estim m ung der K ultu rzugehörigke it einer 
E . ist die Typologie  derselben. Es lassen sich näm lich  
eine Reihe von T ypen feststellen , deren zeitliche 
F ix ierung  m it einer gewissen W ahrschein lichkeit nun  
doch gelöst w erden kan n . W ir wollen versuchen, eine 
K lassifikation  solcher T ypen vorzunehm en.

A. G a u - u n d  V o l k s b t j r g e n . T yp u s  1 : N atürliche, 
steil abfallende P la teau s (m eist im  J u ra  sich vorfm dend), 
die an  einigen gefährlicheren Stellen Stein- oder E rd 
wälle aufw eisen, z. B. M ont T erri bei Cornol, wohl ein 
O ppidum  aus der La Töne-Zeit. — Typus  2 : N a tü r
liche P la teau s wie bei T ypus 1, die aber au f eine grös
sere S trecke hin eine G efahrseite haben  und deshalb 
du rch  einen längern , zusam m enhängenden W all ge
sch ü tz t sind ; vor dem  E rdw all befindet sich ein ausge
hobener G raben, z. B. E ppenberg  bei Schönenw erd, 
wohl eisenzeitlich (La-Tene). Abb. 7. — Typus  3 : N a tü r
liche P lä tze , die zum  grössten  Teil oder ganz, teils durch  
einen G raben abgeschn itten , teils du rch  Böschungen 
(wohl m it Pällissaden) um geben sind, z. B. D ickenbännli 
bei O lten, Petinesca, H o h ra t bei A etigkofen. — T yp u s  4 : 
G eom etrisch abgem essene P lä tze , viereckig, die rings 
durch  W all und  G raben eingeschlossen sind, nach  A rt 
der röm ischen E rd lager, sog. V iereckschanzen, in der 
Schweiz bis je tz t  n ich t nachw eisbar, vielleicht schon 
keltisch . —  Typus  5 : G eom etrisch abgem essene P lä tze , 
elliptisch, rings m it einem  m ehr oder weniger tiefen 
G raben um geben, m it W allspuren  am  R and , wohl eher 
fü r eine Sippe als fü r einen ganzen S tam m  dienend, 
Uebergang zum  E inzelsitz, K nebelburg  au f dem  Jens- 
berg (Abb. 3), M otte d ’Ecublens. —  Typus  6 : E infache 
A bschnittsgräben  au f einem  P la teau , röm isch, z. B. 
W indisch, Basel, Genf.

B. B e f e s t i g t e  H e r r e n s i t z e . Typus  1 : E infache, 
oben abgeflachte Hügel, von kreisförm igem  oder ellip
tischem  G rundriss, sog. M ottes, gelegentlich m it T er
rassen  um geben, auch  m it Spuren  von Pallissaden, z .B . 
H errain  bei Schupfart, Schwandiholz bei Schlipfen 
(Abb. 2). — T ypus  2 : Das gleiche, von einem  tiefen  G ra
ben um geben, also aus dem n a tü rlich en  Gelände herau s
m odelliert, T ypus A 5 in k leinerem  Ausm ass, z. B. 
B richy bei Gollion, K leindietw il (Abb. 6). — T ypus  3 : 
K leine qu ad ratisch e  P lä tze , rings von Gräben um geben, 
T ypus A 4 im  kleinerem  Ausm ass, z. B. A lt Schloss, 
A etingen. D azu gehören auch die röm ischen W ach t
tü rm e  am  R hein. — T ypus  4 : Mehr oder weniger runder 
K ern , m it m ehreren  G räben und W ällen um geben, 
nam entlich  auffallend s ta rk  nach  der G efahrseite hin , 
« R ingwälle » im  eigentlichen Sinn, bis ins 12. Ja h rh . 
reichend, z. B. T eufelsburg bei R ü ti (Abb. 8), Obergösgen 
( je tz t verschw unden). —  T ypus  5 : Sog. A bsch n itts
burgen, ch arak te ris ie rt dadurch , dass sie au f spo rnartig  
vorspringenden, länglichen Bergzügen liegen, die nach  
drei Seiten m ehr oder m inder steil abfallen  (am  Z usam 
m enfluss zweier Bäche häufig), nach  der Gefahrseite 
durch  einen oder m ehrere G räben und  W älle von g e rad 
linigem  V erlauf abgeschn itten , m it sehr grossen V a
rian ten , sehr häufig  vorkom m end. Besonders ty p isch  
sind dabei die verschieden gesta lte ten  Vorwerke, z B. bei 
der H asenburg  bei Vinelz (Abb. 1), die übrigens wohl aus 
zwei B urganlagen b estan d , einer ä lte ren  und einer 
jüngeren , welche S teinm auern  e n th ä lt. —  Typus  6 : 
Sog. W asserburgen, von m eist viereckigem  G rundriss, 
ähnlich  wie T ypus B 3, aber in der E bene liegend und 
von W asser um geben.

Selbstverständ lich  sind diese T ypen n u r  selten ganz 
rein vo rhanden , sondern sie verm ischen sich u n te r
e inander, je nach  der Lage der B efestigung. Besonders 
häufig erschein t die K om bination  von T ypus 5 m it 
Typus 3, z. B. Bisenlee bei Arch, B ern (Abb. 9), 
oder m it T ypus 2, z. B. L ützelflüh  (Abb. 5), oder 
m it T ypus 1, z. B. R ohrbach  (Abb. 4), m it einem  
Vorw erk. —  So weit sich bis je tz t  feststellen  lässt, gehö
ren  alle diese T ypen von B. in die röm ische Zeit und ins
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M ittelalter. —  N ur beiläufig nennen wir h ier die H öh
lenburgen. z. B. B alm  (Solothurn-Lebern) u n d  Chig- 
giogna (Tessin) ; ebenso streifen w ir hier n u r als beson
dere A rt von E rdbefestigungen  die Schweiz. L e tz in en .— 
Vergl. H B  LS  II , 71. —  M A G Z  V II, H eft 7 ; X V I, 2, 
Heft 3. — Heierli : Urgeschichte der Schweiz. — Merz : 
Burgen des Aargaus ; A nhang. — J S G U .  — Die E rd b u r
genforschung ist in unserem  Lande aus Mangel an 
M itteln noch rü ck stän d ig . [ E .T a t a r in o f f .]

E R D E  (K t. W allis, Bez. und  Gem. Conthey. S. 
GLS). W eiler, der se it dem  12. Ja h rh . e rw ähn t w ird ; 
bis 1446 b ilde te  er m it D aven und Prem ploz die Majorie 
Daillon. N ach ihm  benann te  sich ein im  14. Ja h rh . 
erloschenes Edelgeschlecht, w ahrscheinlich ein jüngerer 
Zweig der V iztum e von C onthey. —  G rem aud I-V . — 
R am eau : Ms. [Ta.]

EREI VFBRECHT,  A bt von Pfäfers, genannt im 
echten D iplom  O ttos I. vom  9. II . 950, durch  das Pfäfers 
die freie A btw ahl u n d  die Im m u n itä t b e stä tig t w ird. — 
LL. — M on. Germ. D ipl. I, p . 202. [J. M.]

E R E M U S  H E L V E T I O R U M  ( =  HELVETISCHE 
W ü s t e )  erw äh n t vom  G eographen P to lem äus im  11. 
K apitel des 2. Buches : « u n te r  diesen (d .h . den I tu  ergi), 
den Vangionen und  den K a ritn i kom m en die V isper und 
die W üste der H elvetier bis zu dem  sog. A lpengebirg 
( =  schw äbische Alb) ». Der G eograph b e s tä tig t dam it 
die Meldung des T acitus ( Germania, cap. 28), der wusste, 
dass die a lten  Sitze der H elvetier jenseits des Rheins 
und der D onau w aren, indem  sie sich zwischen Rhein, 
Donau und  Main und dem  herkynischen W ald (Schw arz
wald) au sb reite ten . D em nach wäre die Gegend im  n ö rd 
lichen Baden bis zu den D onauquellen das « von den 
H elvetiern  verlassene L and » — eremus Helvetiorum. Da 
es w ahrscheinlich is t, dass die H elvetier, als sie infolge 
des G erm anendruckes diese Gegend allm ählich  verlies- 
sen, um  sich in  die Schweiz zu wenden, Teile des Landes 
verw üsteten , kan n  m an auch  von einer « W üste der 
H elvetier » sprechen. Es wird auch  von einer « Oede der 
Bojer », die e inst die östlichen N achbarn  der H . waren, 
gesprochen, U eber den E rem us H elvetiorum  haben  sich 
in der späteren  G eschichtschreibung m ehrere w issen
schaftliche, aber auch  unkritische  A useinandersetzun
gen entsponnen. [E . T.]

E R E N B O L G E N .  Siehe E h r e n b o l g e n .  
E R G A T E N ,  E R G E T E N .  Siehe Æ GERTEN. 
E R G E N Z A C H .  Siehe A r c o n u i e l .
E R G I S C H  (K t. W allis, Bez. Leuk. S. GLS). Gem. 

und K irchdorf. E . b ilde t m it dem  W eiler Tum inen, 
dem im 13. Ja h rh . genann ten  Tom agni, eine Gem. 
Seit 1203 wird es u rkundlich  Communitas, mons de 
Argessa , genannt ; 1267 werden m ehrere seiner E in 
wohner als Z insleute der bischöflichen Tafel von S itten 
aufgeführt. Den L andbesitz  h a tte n  im 13. Ja h rh . 
m ehrere rom anische H erren  in . den H änden : 1203 
M artinus von E infisch, der 1216 sein L and in E . an  
Boson von G radetsch verk au fte  ; ein M artin  von E in 
fisch, zubenannt von Ergiseli, w ar 1267 noch G rund
besitzer in E . 1209 v e rkaufte  R itte r  Anselm  von Ar don 
an Peter A lberti seine B esitzungen in  E . Zu A nfang des 
15. Ja h rh . üb te  die Fam ilie Ferrin i die Z ehntenrechte 
über E. aus. Am 26. i. 1440 v e rkaufte  Ju n k e r Jo b . 
Ferrini, genann t Stelin, von T u rtm an n  (und Ergisch), 
der Gemeinde E . den H euzehnten  « ab allen W iesen des 
Berges» um  505 lb . ; am  5. II. 1460 den Jungviehzehnten , 
«in der H ub » E . um  46 lb. ; dessen T ochter A ntonia ve r
kaufte an N o ta r P e ter Gasser, von Leuk, den ganzen 
F ruch t- und K ornzehnten  der H ub E . um  274 lb. Die 
Gemeinde E . löste 1578 und 1579 diese Z ehnten ab. 
Die erste B auernzunft d a tie rt von 20. v i. 1497, erneut 
am  15. vi. 1519. Am 1. x . 1355 wird die B ruderschaft 
von E ., 1435 die H eiliggeistbruderschaft genann t. 
E ine K apelle s tan d  1548. Seit 1663 k irchlich m it T u r
m an n verbunden , w urde E . 1798 zum  R ek to ra t, 1860 
zur Pfarrei erhoben und 1861 gänzlich von T urtm ann  
ge trenn t ; 1890 b au te  es eine neue K irche. Bevölkerung : 
1789, 202 E in w. ; 1920, 244. —  A rchiv E rgisch und 
T urtm ann . [L. Mr.]

E R G O L T I N G E N  (K t. Schaffhausen). Mühle am 
Eingang des gleichnam igen Tales bei N eunkirch, 
früher kleine O rtschaft, deren Vogtei 1469 u . 1474 an

Allerheiligen überging. — US. — R üeger : Chronik. — 
W ildberger : Gesch. von Neunkirch. [H . W e r n e r .] 

E R G O L Z  (K t. Baselland. S. G LS). H auptgew ässer 
des K ts. Baselland, früher Ergentze, Erchenze, E r- 
geitze, Ergeitzenbach. Sie bildete teilweise die Grenze 
der L andgrafschaft Sisgau (zwischen Rhein und Violcn- 
bach und  von R o ten iluh  bis zur Schafm att) und h a t 
schon im  14. Ja h rh . u . a. zum  Betriebe der Mühlen von 
Sissach und  A ugst gedient. W as die Fischereirechte 
b etrifft, so h a t die S tad t L iestal sich schon frühe ihre 
bevorzugte S tellung erworben, indem  die 1363 vom 
Bischof von Basel ihr reserv ierte  Fischenz zwischen 
der B rücke von Füllinsdorf und der Kirche von L au
sen bis zum  R hein  ausgedehnt w urde. T rotz der Be
strebungen des Bischofs, diese R echte der S tad t L iestal 
w ieder zu entziehen, blieben sie in der Folge als Ge
w ohnheitsrecht bestehen. Von B edeutung war auch der 
a u f der E rgolzbrücke in A ugst erhobene Zoll au f den 
V erkehr zwischen der H errschaft R heinfelden und der 
L andgrafschaft Sisgau, den die S tad t Basel am  31. m . 
1457, resp. 8. II. 1556 erw arb. — Vergl. U LB. — UB. — 
Merz : Burgen des Sisgaus I I . — B ruckner : M erk
würdigkeiten der Landschaft Basel. — Gauss : Die 
Landgrafschaft Sisgau  (in B Z  14). [O tto  Ga s s .]

E R G U E L  (K t. Bern, Bez. C ourtelary, Gem. Son- 
vilier. S. GLS). Schloss, dessen R uinen sich au f einem 
A usläufer der M ontagne d E nvers, im  Süden von S t. Im 
m er und  Sonvilier erheben. Seine früheste Geschichte 
ist u n b ek an n t. Der Basler Bischof H einrich von Isny ver- 
grösserte und befestigte das Schloss, doch w urde es

S.

Burgru ine Erguel um 1840.
Nach einer Li thographie  von J .  W agner .

1386 von den B ernern im  Krieg gegen Jo h an n  von 
Vienne eingeäschert. Seit dem  15. Ja h rh . verlor das 
Schloss einen Teil seiner B edeutung, weil der bischöf-
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liehe S ta tth a lte r  in der H errschaft E rguel, d. h . der 
M eyer von Biel, in  dieser S ta d t resid ierte . 1617 
dach te  m an an eine W iederherstellung, gab aber 
den P lan  bald  w ieder auf. Das Schloss w urde w ährend 
des 30jährigen Krieges der Schlupfw inkel schw edi
scher P lü nderer. Seit 1750 iiberliess m an  es seinem  
Zerfall. Die dazu gehörende D om äne w urde 1767 vom  
F ü rstb ischof der Gem. La Ferrière verliehen ; 1847 er
w arb  es die Gem. Sonvilier. Vom Schloss bestehen 
h eu te  n u r  noch die G rundm auern  und ein s ta rk  zer
fallener T urm . —  Vergl. Morel : Abrégé de l ’hist. et de 
la stat. du ci-devant Évêché de Bàie. — Quiquerez : 
Le château d ’Erguel. (in A S J  1867). — A. D aucourt : 
Les châteaux de VEvêché de Bale. —  H . Jo lia t  : H ist, du 
château d’Erguel (in A S J  1915). [H .  J .]

E R G U E L  oder A R G U E L .  E delgeschlecht des ehe
m aligen B istum s Basel, das im  12. 
und 13. Ja h rh . e rw ähn t w ird. 
Es kam  w ahrscheinlich aus der 
Freig rafschaft, wo bei Besançon 
ein Schloss A rguel s teh t. Es ü b te  
die Vogtei über das Schüsstal aus 
und besass die H errschaft Erguel. 
Sein W appen : in Schwarz zwei 
goldene Pfähle, da rü b er ein sil
berner Q uerbalken m it einem ro ten  
S tern , w urde in der Folge von

B est befand sich ohne Zweifel im  Besitz der Grafen von 
N euenburg  ; da jedoch  verschiedene M itglieder dieses 
G eschlechts au f den Bischofsitz von Basel gelangten , 
is t anzunehm en, dass sie säm tliche H errschaftsrech te  
au f das E rguel an  ihre K irche ü b ertru g en . Die S tifts
kirche St.. Im m er h a tte  weitläufige B esitzungen, deren 
K astvog tei von den H erren  von E rguel ausgeüb t w urde. 
E iner von ihnen, Rudolf, verzich te te  1264 au f seine 
A em ter und  v e rm ach te  seine G üter im  E rguel den Bi
schöfen von Basel, die zw ar einen B eam ten im  Schloss 
behielten , aber die V erw altung des Landes durch den 
Meyer von Biel ausüben Hessen. Biel besass in  der 
Folge das B an nerrech t im  U ntererguel und erw arb 
1395 das gleiche R ech t au f das O bererguel ; 1364-1395 
w ar es daselbst von N eu en stad t ausgeübt worden. 
1335 schloss Biel e ia  B urgrech t m it dem  K apite l 
St. Im m er, was ihm  in der Folge e rlaub te , sich in alle 
zivilen und geistlichen Fragen des Landes zu m ischen. 
1475 bete ilig ten  sich K on tingen te  aus dem  E rguel m it 
den Bietern an  den B urgunderkriegen. Bei der E in fü h 
rung  der R eform ation  (1530) p lü n d erten  die Bieler die 
S tiftsk irche St. Im m er und zerstreu ten  die Gebeine 
des Heiligen in alle W inde. Zum  Zweck der A btrennung  
des Erguels von Biel schuf Bischof C hristoph B larer 
von W artensee im  L and ein A ppella tionsgericht und 
se tzte  1606 in C ourtelary  einen Vogt ein. 1635-1639 
h a tte  das L and  u n te r  den V erheerungen des 30jährigen

der T alschaft E rguel g eführt. — 1. H e n r i c u s
wird 1178, O t h o n , R itte r , 1264 g e n a n n t .—  J e a n , 
1286 in Basel, bete ilig te  sich do rt an  den Zwistig
ke iten  der sog. Psitticher und  der Sterner. —  H e n r i , 
R i c h a r d  u nd  S i m o n  w aren Chorherren von St. Im 
m er 1292. —  T rouillat. —  A. D aucourt : Diet,
des paroisses. — A rt. S o n v i l i e r . [ h . ,t.]

E R G U E L  ( T A L S C H A F T )  (K t. Bern, Bez. Cour
te la ry . S. G LS  u n te r  S t .  I m m e r ) .  Nam e des S t. Im m er
ta ls zur Zeit der H errschaft des Bischofs von Basel. 
Der Nam e rü h r t vom  gleichnam igen E delgeschlecht her, 
das im  M itte lalter die Gegend beherrsch te. Man fand 
im  Tale, in P éry  und  R om ont, Spuren von p räh is to 
rischen R efugien und  in Sonceboz und S t. Im m er 
röm ische M ünzen. Ob die G rundm auern  des Schloss
tu rm s Erguel röm ischen U rsprungs sind und  an  diesem 
O rt ein W achtposten  bestanden  h a t, ist ungewiss ; 
im m erhin  bew eist die Insch rift von P ierre  P ertu is , dass 
im  2. Ja h rh . n. Chr. eine von Petinesca  nach  A ugusta 
R auricorum  führende R öm erstrasse die T äler der Schüss 
u nd  der Birs m ite inander verband . Im  frühen  M ittel
a lte r  fü h rte  die Gegend den N am en Suzingati. Die 
Bischöfe von Basel erh ielten  von K önig R udolf I I I .  von 
B urgund einen beträch tlichen  Teil des E rguels. Der

Krieges zu leiden. Die U nruhen von 1730-1740 fanden 
auch im  E rguel ihren W iderhall. Das L and p ro tes tie rte  
gegen die Eingriffe Biels und  die neuen V erordnungen 
des F ü rs ten . N ach der U nterw erfung  der P é tig n a ts 
ordneteB ischof H ans Conrad von R einach die R echte des 
Erguels durch  die souveräne E rk lä ru n g  von 1742, wo
durch  die a lten  F reiheiten  besch ränk t w urden. — Die 
H errschaft E rguel um fasste  21 Dörfer ; im  18. Ja h rh . 
w ar es in 8 K irchgem . oder Mairies eingeteilt : S t. Im 
m er, C ourtelary , Corgém ont, T ram lingen, Büderich, 
F üglistal, Sonceboz und  P ie terlen . K irchlich gehörte das 
Erguel bis zur R eform ation zur Diözese L ausanne. Die Bi
schöfe von Basel, die w eltlichen H erren  des Tals, be- 
sassen u n te r  ihrer kirchlichen Obcedienz n u r das K apite l 
St. Im m er, infolge dessen frü h ere r A bhängigkeit von 
der M utterkirche des K losters M ünster-G ranfelden. 
N ach der R eform ation  grupp ierte  Biel die reform ierten  
P fa rrer in eine Klasse, die einen D ekan bezeichnete 
und sich zweim al jäh rlich  zur Synode versam m elte. 
Der Basler Bischof nahm  aber in seiner E igenschaft 
als L andesherr das K ollatu r- und  E rnennungsrech t 
der P fa rre r in A nspruch. W ährend der französischen 
R evolution  setzte  der Bischof R oggenbach nach  seiner 
F lu ch t einen R egen tsch aftsra t fü r das E rguel ein

Karte der  Herrschaft Erguel .
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(1792-1798). 1793 versuch te  eine legislative V ersam m 
lung der L andschaft, die R epublik  auszurufen . U n ter 
der französischen H errsch aft (1798-1814) b ildete  das 
Brguel den K t. C ourtelary , m it A usnahm e der O rt
schaften  im  Süden von Sonceboz, die zum  K t. Biel ge
hörten . Bis 1830 war das Schüsstal ein bernisches O ber
am t und w urde d an nzum B ez. C ourtelary. F o rta n n a n n te  
m an das E rguel S t. Im m erta l. 1851 w urde das L and in 
folge der Ausweisung des im  Tal sehr populären  Arztes 
Basewitz, eines deutschen politischen F lüchtlings, 
m ilitärisch b ese tz t. Seit 1874 fü h rt  die E isenbahnlinie 
Biel-Chaux de Fonds durch  das Tal. In  der M itte  des 
18. Ja h rh . w urde die U hrm acherei e ingeführt. Vor der 
R evolution bestanden  im Erguel bedeutende Schm ieden 
und Giessereien ; auch S p itzen industrie  w ar sehr ve r
b re ite t. —  Vergl. T rou illa t. —  P . César : Notice sur le 
Pays d’Erguel. —  A. Quiquerez : Institu tions de Vévêché 
de Bâle. —  S. B rahier : L ’organisation. . . du Jura  
bernois. —  C. Bloesch : Gesch. v. B ie l .—  G au lh ero t: 
Rép. jurass. —  Derselbe : Rel. franco-helv. —  Der
selbe : Rèv. dans l ’évêché de Bâle. [H. J.]

E R H A R D T ,  E H R H A R D T .  Fam ilien der K te. 
F reiburg , Solothurn  und  Zürich.

A. K a n to n  F r e ib u r g . E r h a r t .  Aus Genf stam m en
des F reiburgergeschlecht. A m e y  w urde vor 1575 ins 
B ürgerrech t von F reiburg  aufgenom m en. —  1. U l 
r i c h ,  des R a ts  der Zw eihundert 1594, der Sechzig 1614, 
des Kl. R ats 1616, B ürgerm eister 1622, B ildhauer ; 
t  23. m . 1648. — 2. L o u is , * gegen 1572, f  20. x i. 1630 ; 
Je su it 1590, P riester 1601, R ek to r des Collège in F re i
burg, g ründete  einen S tipendienfonds von 4000 Ib. für 
bedürftige S tu d en ten  und verm ach te  dem  College 
18 000 fl. — S taa tsa rch . F re ibu rg  : D aguet : Généal. ; 
Collec. G rem aud, Nr. 28, p. 151. — de Vevey : Les an
ciens ex-libris frib . —  S K L .  —  [ R æ m y . ]

B. K a n to n  S o lo th u rn . ERHART, U l r i c h ,  B ürger zu 
Solothurn, Hess 1523 die S t. O ttilienkapelle  zu B alstal 
bauen und stifte te  daselbst eine K aplanei. — H affner : 
K l. Sol. Schauwplatz. [J. K.]

C. K a n to n  Z ü rich . E r h a r t ,  E r h a r d t .  f  Fam ilie in 
W in te rth u r. — 1. H a n s ,  H afner, w anderte von Bürglen 
ein, S tam m v ate r der m ehrere G enerationen h in 
durch b lühenden H afnerfam ilie  ; t  1590. —  2. A l b a n ,  
lieferte einen P runkofen  fü r das W inkelriedhaus in 
S tans ; f  1612. E ine ganze Reihe w eiterer Glieder der 
Fam ilie, u . a. deren le tz te r von B edeutung, C h r i s t o f 
f e l ,  t  1746, sind erw ähnt im  S K L .  —  N bl. Stadtbibi. 
W thur 1876-1877. —  Gfr. 66. —  A H S  1897. [L . F o r r e r . ]

E R I IVI AIN. Nam e eines Astes des Basler A ch tburger
geschlechts M ünzm eister. —  S. A rt. M ü n z m e i s t e r .

E R I N N E R E R  ( D E R ) .  Moralische W ochenschrift, 
von J . K. L av a te r 1765 begründet m it dem  Zwecke, 
besonders zürcherische V erhältnisse und  S itten  zu b e 
handeln. Den 1. B and (49 Stücke) schrieb L av a te r 
fast allein, am  2. B ande (53 Stücke) a rb e ite ten  J .  H. 
Füssli, J .  G. Z im m erm ann, J .  H . Pestalozzi u . a. m it ; 
er en th ie lt auch eine Frauenzimmerbibliothek, d. h. 
ein Verzeichnis von L ite ra tu r fü r F rauen . Als vom
3. Band 4 Stücke erschienen w aren, wurde der E. 
verboten, weil die durch  Chr. Müllers (schriftlich ve r
breitetes) Bauren-Gespräch gereizte R egierung diese 
Stimm e der politischen O pposition zum  Schweigen 
bringen wollte. —  Vergl. B ächtold . — G. de Reynold : 
Bodmer et l ’école suisse. — Nbl. Hülfsges. W interthur 
1867. — Nbl. W aisenhaus Zurich  1878-1880. —  Schnorf: 
Sturm  und Drang in  der Schweiz. [L. F o r r e r .]

E R I N N E R U N G S F E U E R  werden in einzelnen K an
tonen hauptsäch lich  zur E rinnerung  an entscheidende 
politische Ereignisse, Schlachten, V erfassungsänderun
gen usw. an bestim m ten  G edenktagen angezündet. Die 
m eisten dieser Feiern sind seit der E in führung  der 
allgem einen B undesfeier am  1. A ugust (1891), bei der 
nun überall im L ande die H öhenfeuer angezündet w er
den, aufgehoben worden.

K a n t o n  B e r n . Erinnerungsfeuer an  die V erfassungs
revision von 1831 w urden a lljährlich  am  31. Ju li von 
den R adikalen v e ran sta lte t. Ebenfalls seit 1831 wurden 
dagegen von den K onservativen  E rinnerungsfeuer an 
die Schlacht bei Villmergen 1712 a lljährlich  am  St. J a 
kobstag (25. Juli) angezündet. [H. T.]

K a n t o n  G l a r u s . Am 6. März, dem angeblichen 
T odestage des glarnerischen S ch u tzpatrons St. Fridolin , 
w erden bei beginnender D unkelheit an vielen Orten 
des G larnerlandes au f Hügeln in der Nähe der Dörfer 
die « Fridolinsfeuer » angezündet. [Nz.j

E R I S H A U P T .  Vermögliches Geschlecht des a lten  
Zürich, das in den S teuerbüchern  des 14. Ja h rh . m it 
einer Reihe von Angehörigen, m eist M üllern, v e rtre ten  
ist. H e i n r i c h  E rishoubt ist Zeuge in einer U r
kunde des A ebtissin E lisabeth  vom  F rau m ü n ster 
22. v ii. 1317 (U Z  9). — E b e r i i a r t  ist Z unftm eister 
1336, B e r c h t o l d  1337-1339 und wieder 1345, H e i n 
r i c h  1343. Die bedeutendste  Persönlichkeit ist — 
J o h a n n e s ,  Z unftm eister vom  W eggen 1355, 1364 und 
1366-1393 ; H au p tm an n  der m ehreren (grössern) 
S tad t und Pfleger der F rauen  am  O etenbach 1372, 
einer der Zürcher H au p tleu te  im Kiburgev K rieg (Be
lagerung von Burgdorf) 1383, H ofrichter 1383, O bervogt 
zu K ü snach t 1391. Als ein H aup tfö rderer des B ünd
nisses m it O esterreich w urde er 1393 aus Zürich ve r
b an n t, zugleich m it seinem  Sohne H a n s .  Beide m ussten  
U rfehde schwören. Das U rte il gegen den au f Lebens
zeit nach  L uzern, U nterw alden oder Schwyz v e rb an n 
ten  Sohn w urde 1412 in dem  Sinne gem ildert, dass er 
sich n u n  ausserhalb Zürichs au fhalten  dürfe, wo er 
wolle. — L L . — L L H .  — Zürcher Stadtbücher I. — 
D ierauer I, 3. Aufl., p . 414. [H. B r u n n e r .]

E R I S H O L Z .  Siehe E r l i s h o l z .
E R I S M A N N  (K an ton  Zürich). Siehe E h r i s m a n n .  
ERISIMI A N N  t  bürgerliche Fam ilie von Zo fingen. — 

E r h a r d ,  des Gr. R ats 1567. — V i n z e n z ,  der Glaser 
oder Glasm aler, erw ähnt im  S K L .  —  V i n z e n z ,  der 
le tz te  des Geschlechts, wurde 1621 wegen U nzucht en t
h au p te t. —  Arch. Zoflngen. —  S im o n ,  von Staffelbach, 
W erkm eister, w ar 1659-1661 an den F estungsbauten  
von A arburg  beschäftig t und  a rbeite te  1663 am 
K irch tu rm  zu A arau. —  S K L .  —  M a x , Sohn des Dr. 
m ed. Adolf E ., * 1847, übernahm  1872 von seinem 
V ater den B etrieb der K u ra n sta lt B restenberg ; lange 
Ja h re  Mitglied des Gr. R ats , N a tio n a lra t ; O berst der 
Artillerie, f  24. VH. 1923. —  Vergl. N Z Z  1923, 
N r. 1025. [Gr.]

E R I S W I L  (K t. B ern, A m tsbez. T rachselw ald.
S. G LS). Gem. und P farrdorf. 1256 Erolzwile. Ende des
14. Ja h rh . gehörte E . den Freiherren  von G rünenberg, 
von denen es durch H eira t an H ans Egli von Mülinen 
und durch dessen T ochter an  R itte r  H ans R udolf von 
L u te rn au  gelangte. Von diesem k aufte  es 1504 die S tad t 
Bern, die es zur Vogtei Trachselw ald schlug. Die Kirche 
von E . gehörte  u rsprünglich  der A btei St. Gallen und 
zum  D ekanat W ynau, seit der R eform ation  zum  Lan- 
gen thaler K apite l. W ann die K o lla tu r an den S taa t 
Bern gelangte, is t n ich t nachzuweisen. 1631 v erb rann te  
das P fa rrh au s ; das neugebau te  w urde 1727 renoviert. 
Die K irchgem . E . b esteh t aus 2 Burger- und E inw ohner- 
gem., E .-D orf und W yssachengraben. Es ist der A us
gangspunk t der L einenindustrie  im E m m ental. — 
A uf einem Hügel soll sich die längst verschw undene 
S tam m burg  des gleichnam igen Edelgeschlechts (vergl. 
den A rt.) befunden haben. Taufregister seit 1631, Ehe- 
und S terberegister seit 1769. —  Vergl. LL. —  v. Mü
linen : Beiträge I (m it Bibliogr.). [R. W.]

E R I S W I L  ( E D L E  V O N ) .  M inisterialengeschlecht, 
das in B urgdorf und sp ä ter auch  in 
Bern und Solothurn v e rb ü rg en  w ar. 
J o h a n n  und H e i n r i c h  von Erols- 
wil, B rüder, Burger in B urgdorf, • 
werden 1256-1280 erw ähnt. — 1. 
H e i n r i c h ,  Sohn des letz teren , 
Schultheiss in B urgdorf 1330-1336. 
— 2. C o n r a d ,  Chorherr in Zofingen 
1329. — 3. W e r n e r ,  K irchherr von 
Spiez 1361 und 1363, K irchherr zu 
Thun 1382. — 4. N i k l a u s ,  A bt von 

T rub  1393. —  Das Geschlecht s ta rb  E nde des 14. Ja h rh . 
aus. W appen : in Rot eine silberne R echtsstufe. — 
Vergl. Mülinen : Beiträge I, V. — S B B  I, 560. [R. w.] 

E R I Z  (K t. Bern, Am tsbez. Thun. S. GLS). W eit zer
s treu te  Alpengem , h in te r Steffisburg bis ins Schangnau. 
Erarze 1320, Erartz 1344 (volkstüm lich im  Eriz), war
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in ä lte re r Zeit ein ausgedehntes W aldgeb iet, das zu der 
H errsch aft H eim berg  gehörte . B ern schloss 1344 m it 
dem  G rafen E b erh a rd  von K iburg  eine V ereinbarung 
über die R echte  in diesen W äldern . Die zahlreichen 
zerstreu ten  Höfe der Berggem . gehören k irchlich  zu 
Schwarzenegg. Betr. E tym ologie vergl. H ubschm id in 
Festschrift f. Bachm ann. —  F B B .  [S. I.]

E R K .  f  Geschlecht der S ta d t B ern. —  H a n s  J a k o b ,  
G erichtsschreiber 1496, Vogt von B iberstein 1527, L an d 
vog t daselbst 1530, L andvog t von L an d sh u t 1538. — 
L L .  —  Anshelm . [R . w .]

E R L A C H  (K t. B ern, A m tsbez. E rlach . S. GLS). 
S täd tch en , polit, u . K irchgem . F rü h er : Erilacho  1185 ; 
Cerlei 1214 ; Gerite 1228 ; Erliaco  1266 (N am e kelto  -rom .

A bbruch einen Flügel und b esteh t aus einem  hochge
m au erten  W ohngebäude und  dem  gegen den Jo lim on t 
gelegenen ru nden  T urm . Bis 1848 w ar es Sitz der A m ts
behörden, die in diesem  J a h r  den a lten , schon vor der 
R eform ation  gegründeten  Sp ital als A m thaus in  der 
U n te rs ta d t bezogen ; seit 1874 d ien t es als R e ttu n g s
a n s ta lt  fü r K naben . Die « A lts tad t », auch « Junkerngasse» 
g en an n t, eines der in ta k te s te n  Beispiele m itte la lte r 
lichen P rofanbaues, verlo r schon 1841 u n d  1880 einige 
ih rer in te ressan testen  G ebäude, so die Im eriuskapelle, 
das Prov isorenhaus, die Lateinschule und  den Zeit- 
lu rm . 1915 e rlitten  a ch t H äuser der südlichen H äu 
serzeile schw eren B randschaden , w urden aber in sach
verständ iger W eise w ieder hergeste llt; Das R a th au s am

Erlach  um 1810. Nach einer Aquatin ta  von -J. Suter.

U rsprungs =  fundus caeruliacus). —  W appen : in 
R o t eine grüne E rle, bese ite t von einem  goldenen 
H albm ond und  einem  goldenen S tern . Die U n te rs tad t 
s te h t an  der Stelle des längst abgegangenen O rts « Sunk- 
o rt ». E . w urde m it der B urg in der zw eiten H älfte  
des 11. J a h rb . vom  Grafen B u rkhard  von Fenis, Bi
schof von Basel 1072-1107, gegründet, ging noch im
12. Ja h r li. an die von den Fenis abstam m enden  Grafen 
von N euenburg  über und erhielt 1266 von R udolf I I .  ven 
N euenburg  eine H andfeste . N ach dem  Tode der Gräfin- 
W itw e Isabella  von N euenburg-N idau ging der O rt, 
den die X id auschon  1265 von P e ter von Savoyen als 
Lehen h a tte n  em pfangen m üssen, an  G raf A m adeus von 
"Savoyen über, der nach langem  S tre it m it den n idau- 
ischen E rben , den Grafen von K iburg  und T hierstein , 
1407 m it der S ta d t und H errschaft E . den Grafen J o 
h an n  von Chalon belehnte. Da die Chalon Parteigänger 
K arls des K ühnen w aren, bese tz te  Bern 1474 E rlach  
und  ergriff 1476 defin itiv  Besitz von der S ta d t und der 
H errschaft, die in eine L andvogtei um gew andelt wurde, 
nachdem  den B ürgern 1475 die a lten  F re iheiten  be 
s tä tig t  w orden w aren. Seither blieb E . I-Iauptort des 
A m tes. E . gehört zu den m erkw ürd igsten  K le instäd ten  
der a lten  L andschaft Bern. Das Schloss, im  L auf der 
Ja h rh u n d e rte  um gebau t, verlo r in neuerer Zeit durch

u n te rn  E nde der A lts tad t s tam m t aus dem  Ende des
15. Ja h rb ., das zum  M annlehen von E . gehörende H er
renhaus aus der M itte des 17. Ja h rh . Auch in der 
u n te rn  S ta d t, in der 1660 16 H äuser v e rb ran n ten , 
sind bem erkensw erte H äuser, w orun ter eines von 1589. 
N ach dem  B rand des S tad tto rs  w urde 1891 neben dem 
Schulhaus ein neuer Zeitg lockenturm  e rb au t. — Die 
dem  hl. U lrichgew eihte P farrk irche , schon im  12. Ja h rh . 
u n te r  dem  P a tro n a t des K losters St. Joh an n s en, b esteh t 
aus einem rom anischen T urm , in den das m it gotischem  
Kreuzgewölbe bedeck te  Chor e ingebaut ist, u . aus dem 
1679 erneuerten  Schiff. B each tung  verdienen die K anzel 
und einige W appenscheiben aus dem  17. Ja h rh . und  die 
G rabm äler ehem aliger L andvögte. Der heutige Bau des 
P farrhauses s tam m t aus dem  Ja h re  1674. Die übrigen 
kirchlichen B au ten  sind m eist nach  der R eform ation  b e 
seitig t worden, so die K apellen vor der S tad t an den 
S trassen nach  Ins und  Vinelz, und  das 1761 abgebro
chene Siechenhaus. In  E . besass der Sp ital von Solo
th u rn  durch  V ergabung seit ca. 1400 ausgedehnten  
G rundbesitz. Die le tz ten  R eben desselben w urden 1839 
v e rk au ft, das So lo thurnhaus 1849 abgebrochen. Von 
den im  17. Ja h rh . gestifte ten  Gesellschaften b esteh t 
noch das «M usikkollegium  », die Gesellschaft der R eb
leute, w ährend die der Fischer eingegangen ist. Die
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au f ihre F re iheiten  eifersüchtige B ürgerschaft h a tte  
A nstände m it einigen A m tm ännern , so im  18. Ja h rh . 
m it L andvog t Fels. Als K uriosum  m ag e rw ähn t w er
den, dass E . der einzige heroische A m tssitz  ohne E i
senbahnverb indung  ist. Dem  V erkehr d ien t ein D am pf
schiffkurs m it N eu en stad t und ein A u to k u rs m it Ins. 
Bevölkerung: 1558, 80 F eu erste llen ; 1764, 427 ; 1818, 
678 : 1850, 619 ; 1900, 848 ; 1920, 830 E in  w. — Vergl. 
T iirler in B T  I I ,  1901. —  von M ülinen : Beiträge V .— 
Bürgerhaus in  der Schweiz V. —  Friedli : Bärndiitsch 
(Bd. Ins). —  S tad ta rch iv . [E . B.]

E R L A C H  ( H e r r s c h a f t ,  spätere  L a n d v o g t e i  und 
Amt) (K t. B ern. S. G LS). Die u rsprüngliche H err
schaft E ., im  V olksm unde das « O bergericht » genann t, 
die 1476 an  B ern kam , um fasste  die Gem. B rü tte len , 
E rlach , Gam pelen, Gäserz, Ins, Lüscherz, M üntsche- 
m ier, Mullen, T reiten , Tschugg u n d  Vinelz. N ach E in 
führung  der R eform ation  w urden die P farreien  des 
Am tes E ., E rlach , Gam pelen, Ins und  Vinelz zum  K a
pitel N idau geschlagen. U n te r den 65 heimischen Vögten 
von 1476-1798 sind zu erw ähnen : N iklaus M anuel 
(1523-1528) und Jo h . R ud . von S inner von Ballaigues 
(1776-1781). W ährend des B auernkrieges 1653 s tan d  
das A m t E . tre u  zur O brigkeit, und  seine M annschaft 
stellte  sich vollzählig zum  Schutze derselben ein. W irt
schaftlich  grossen Schaden e rlitt E . durch  die Ueber- 
schw em m ungen der Aare, der Zihl und der Seen, so 
1550, 1579, 1649-1652, 1816 u n d  1836. E ine du rch 
greifende U m w andlung b rach te  dem  A m t die Ju ra g e 
w ässerkorrektion . W ährend  der H elvetik  w ar E . H a u p t
ort des D istrik ts Seeland, in dem  sich 1799 und  1802 
gegenrevolutionäre, antihe lve tische  Bewegungen füh l
b a r m ach ten . 1803 w urde das O beram t E . w ieder h e r
gestellt und  erhielt den Zuwachs der vor 1798 zum 
A m t N idau gehörenden Gem. Siselen und F in ste r
hennen, sowie der ehem aligen Vogtei S t. Johannsen  
m it dem  K loster und der Gem. Gats. 1816 w urden zum 
A m t E. h inzugelegt die früher bischöflich-baslerischen, 
seit 1798 französischen Gem. N eu en stad t, Diesse, Nods, 
Lam boing und Prêles, die aber 1846 w ieder lo sgetrenn t 
und zum  A m t N eu enstad t verein ig t w urden. —  Vergl. 
A rt. E r l a c h .  — G. S tau ffer: Beschreibung der ehemal. 
Grafschaft . . .  E . (1852). —  E. Friedli : Die Landw irt

schaft im  A m t E .  —  B T  I I ,  1922. [E . B.]
E R L A C H ,  von.  A ltangesehenes adeliges B erner 

G eschlecht, das von 
den gräflich n eu en b u r
gischen K astlan en  von 
E rlach  ab stam m t, seit 
dem  E nde des 13. oder 
A nfang des 14. Ja h rh . 
in Bern v e rb ü rg e n  und 
m it der Geschichte 
Berns aufs engste v e r
k n ü p ft is t. Es gab dem 
S tande  7 Schultheissen 
und eine grosse Zahl 
tü ch tig e r M ilitärs und 
besass z. T. w ährend 
Jah rh u n d e rte n  bedeu
ten d e  H errschaften . 
W appen  : in R o t ein
silberner Pfahl m it ei
nem  schw arzen Spar
ren . S tam m v ate r des 
Geschlechts ist —  1. U l 
r i c h , der K astlan  zu 

E rlach, R itte r , B urger zu Bern, f  1303. Sein Sohn — 
2 .R u d o l f ,  K astlan  zu E rlach, R itte r. B urger zu Bern, 
nach  Ju s tin g e r Sieger bei L aupen  1339 (M. v. S tü rler : 
Der Laupenkrieg  [contra], — |E . Blösch : R. v. Erlach
bei Laxipen [pro]) ; V orm und der Söhne G raf Rudolfs
von N idau, H err zu R eichenbach ; f  1360, nach  der 
Sage durch  die H and  Jo s ts  von R udenz, des Gemahls 
seiner T ochter M argareta. Erlachdenkmal von Volmar 
vor dem  M ünster. Seine Söhne w aren : — 3. U l r i c h , 
R itte r , H err zu B rem garten  ; j- 1382, u .—  4. R u d o l f , erst 
K aplan  zu G rosshöchstetten  u . K irchherr zu Grenchen, 
wurde H err zu R eichenbach und  durch  seine F rau  
Lucia von K rau ch ta l E rbe grosser G üter ; t  1404. —

5. B u r k h a r d , Ju n k e r, Sohn von Nr. 1, H err zu Jeg en s
torf, t  1349. E r h in terliess —  6. B u r k h a r d  W 'e r n e r , 
H err zu W il und M itherr zu Jeg en sto rf ; f  1395, und  —
7. U l r i c h , K irchherr zu Jeg en sto rf 1331-1360, h e ira te te  
A nna von O ltingen, Ju n k e r, leb te  noch um  1400. —
8.  R u d o l f , E delknecht, Sohn von Nr. 6,  T w ingherr zu 
Jegensto rf, des R a ts  1428, V ogt zu A arburg  1430, zu 
B echburg  1439, G esandter an  K önig F riedrich  1442 ; 
f  um  1454. Seine B rüder —  9. J o h a n n , D eutschordens
r itte r ,  K o m tu r zu Sum iswald und zu Köniz, und —
10. U l r i c h , gen. der ä ltere , E delknech t, des R ats 1415, 
Vogt zu B aden 1427, s tifte te  1441 eine K aplanei zu 
S t. U rsen in So lothurn , V erm ittle r zwischen Schwyz 
und  Z ürich im a lten  Zürichkrieg, H au p tm an n  der 
B erner vor Greifensee 1444, G esandter nach  B urgund, 
1446, Schultheiss 1446, 1449, 1452, 1455 ; f  um  1459. —
11. NiKLAUS, na tü rlich er Sohn von Nr. 10, CG 1464, 
Schultheiss zu B urgdorf 1466. — 12. W a l t h e r , Sohn 
von Nr. 5, E delknech t, H err zu Riggisberg und M itherr 
zu Jegenstorf, erw arb  1382 von den Grafen von Ki- 
burg  die Vogtei des P rio ra tes  H ettisw il. Seine F rau  
E lisabe th  von W ich trach  b rach te  ihm  R iggisberg und 
die Schadau zu ; t  1401. Sein Sohn —  13. A n t o n , H err 
zu R iggisberg und  Schadau, se it 1444 R itte r , CG 1418, 
des R ats 1437 ; f  um  1455. — 14. J o h a n n , Sohn von 
N r. 7, E delknech t, H err zu R eichenbach, M itherr zu 
Balm , K astv o g t von Rüeggisberg, Vogt zu Oltingen 
1398, zu L aupen  1414, des R a ts  1416, Schultheiss zu 
T hun 1420 ; f  1441. Sein B ruder — 15. B u r k h a r d , 
Ju n k e r, Schultheiss zu A arberg, CG 1409. Sie beide 
e rb ten  1425 die H errschaft Büm pliz. Von ihren  Schwes
te rn  w aren — 16. J o h a n n a  und —  17. A d e l h e i d  
K losterfrauen  und  A ebtissinnen zu F rau b ru n n en , 
le tz te re  bekleidete diese W ürde w ährend 45 Jah ren . —
18. U l r i c h , gen. der jüngere , Sohn von N r. 14, Ju n k er, 
H err zu R eichenbach, M itherr zu Büm pliz und  Jegens
to rf, CG 1430, des R ats 1440, H au p tm an n  zu Laupen 
im  F reiburgerkrieg  1448, Schultheiss zu T hun 1455 ; 
t  um  1472. Sein B ruder — 19. P e t e r m a n n  w ar zwei
m al Schultheiss zu B urgdorf, Vogt zu G rasburg  1443, 
seit 1460 des R ats , M itherr zu B üm pliz ; f  1471. —
20. J o h a n n , gen. der ä lte re , Sohn von Nr. 18, H err zu 
R eichenbach. Jegensto rf, Büm pliz und M itherr zu 
Riggisberg, CG 1485, Vogt zu E rlach  1488, des R ats 
1496, A bgeordneter Berns an  den röm ischen König 
und au f den R eichstag  zu L indau  1497 ; t  1520.
—  21. T hüring, n a tü rlich er Sohn von N r. 18, CG 1463, 
K astlan  zu F ru tig en  1468, Schultheiss zu T hun  1480. — 
22. A n t o n , Sohn von N r. 20, H err zu R eichenbach, 
CG 1520, Schultheiss zu B urgdorf 1521. Am 29. v i. 1526 
resignierte  er seine Stelle im  Grossen R a t aus Oppo
sition  gegen die reform atorische Tendenz und  wurde 
1527 B ürger von L uzern . 1530 v erkaufte  er die H err
sch aft R eichenbach an  Luzius T scharner aus Chur. In 
L uzern w urde er 1530 
des Grossen R ates, Vogt 
zu Ebikon 1535, zu W eg
gis 1541, zu M ünster 1549 
und des K leinen R ats 
1546, P äch te r der Münze 
in Luzern 1549 ; f  1553.
—  Gfr. 17. —  23. J o h a n n  
R u d o l f ,  Sohn von Nr.
19, CG 1469, des R a ts 
1471, K riegsrat zu M ur
ten u n te r  A drian von 
B ubenberg 1476, Vogt zu 
N idau 1477, e rtran k  1480 
in der Zihl. Sein B ruder
— 24. R u e lo lf,  R itte r, 
le tz te r Vogt zu E rlach  im 
N am en des H auses Cha- 
lon und 1474 erster Vogt 
Berns ; Schultheiss zu 
B urgdorf 1474, des R ats 
1478, Schultheiss der 
Ja h re  1479-1481. 1492- 
1495, 1501-1504 und wie
der seit O stern 1507, t  
1499 Befehlshaber der B erner im  Zug nach dem  Hegau

Rudolf  von Erlach um 1492. 
Nach einem Albrecht  Dürer zu

geschriebenen Por trä t.

aber 18. XI. 1507. E r war
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und  in der Schlacht bei D örnach. In den Ja h ren  1484 
und 1485 liess er sich von Diebold Schilling die u n te r  
dem  Nam en « Spiezer Schilling » b ek an n te  B erner 
Chronik anfertigen . —  H . T iirler in B B G  V III , 82. — 
25. D i e b o l d  (Theobald), n a tü rlich e r Sohn von Nr. 19, 
L eu tp rieste r zu K irch lindach  1451, dann  C horherr zu 
A m soldingen und Zo (Ingen, C horherr und Custos in 
Bern 1485, P ro p s t in Zo fingen 1492 ; f  1503. — 26. 
L u d w i g , Sohn von N r. 23, * 1471, erb te  1491 m it seinem  
B ruder Sulpitius die H errschaft Belp, CG 1494, t r a t  
im  gl. J .  in französische D ienste, w urde 1500 der CG 
en tse tz t u n d  1503 wegen neuen W erbungen fü r F ran k 
reich v e rb an n t, sp ä te r wieder begnadig t. 1516 w ar er 
H au p tm an n  in französischem  Solde, k au fte  die H err
schaft Spiez und  das Sässhaus der B ubenberg in Bern ; 
er w ar au ch  H err zu Jeg en sto rf (bis 1501) und Balm , 
1521 im  Solde des Papstes, von diesem  zum  R itte r  er
n a n n t ; t  1522. —  27. B u r k h a r d , Sohn von Nr. 24, 
H err zu W il, CG 1499, t r a t  im  gl. J .  in französische und 
dann  in  päpstliche D ienste, w urde 1500 der CG en t
se tz t ; w ieder CG 1504, V ogt zu Lenzburg  1508,1513 zu 
E rlach , zu N idau 1517, w ieder H au p tm an n  im  Dienste 
Frankreichs 1523 und  1524. Seine B rüder —  28. J o
h a n n  und  —  29. D i e b o l d  w urden S tifte r zweier Li
nien, von denen die des e rstem  noch heu te  b lü h t, die 
des le tz te m  im 17. J a h rb . au ssta rb .

t  Linie : —  29 a. D i e b o l d , d ritte r  Sohn von Nr. 24, 
H err zu Btimpliz u n d  K astv o g t von H ettisw il, CG 
1509, Vogt des Inselk losters 1527, des R a ts 1544, f
15. I. 1561. —  30. P e t e r , Sohn von Nr. 29, H err zu 
Büm pliz und  H ettisw il, CG 1540, Vogt zu G randson 
1545, zu L ausanne 1557, des R a ts  1567 ; f  1-575. Sein 
Sohn —  31. D i e b o i . d , * 1541 w urde beim  A dm iral 
Coligny erzogen, re iste  nach  F lorida  und w urde d a 
selbst von den Spaniern erschlagen. — 32. H e i n r i c h , 
B ruder von N r. 30, CG 1543-1568, hin terliess — 33. 
J o h a n n  J a k o b , 1553-1616, CG 1585, Vogt zu A arburg  
1595. Seine Söhne w aren —  34. P e t e r m a n n , 1594- 
1634, CG 1621, Vogt zu Signau 1625, H err zu Oberhofen, 
und —  35. H e i n r i c h , 1597-1658, CG 1632, Schultheiss 
zu U nterseen 1642. —  36. A l b r e c h t , 1519-1592, 
B ruder von Nr. 30, H err zu Büm pliz, CG 1548, Vogt zu 
Iferten  1550, nach  Saanen 1557, des R ats 1563, Vogt 
nach  L enzburg 1564, Zeugherr 1578. E r h in te rlie ss : —
37. D i e b o l d , CG 1588, Vogt zu Morsee 1594, des R ats 
1606, erb te  1590 die H errschaft O berhofen; f  16 2 2 .—
38. S a m u e l , H au p tm an n  in F rankreich , CG 1588, 
Vogt zu Morsee 1612, durch  T estam en t Diebolds H err 
zu Oberhofen ; f  1623 und —  39. A l b r e c h t , Offizier 
in Spanien, CG 1593 ; t  1601. — 40. J o h a n n , B ruder von 
Nr. 30, CG 1557, M itglied des Chorgerichts, Vogt nach 
Mendris 1566, nach  Saanen 1569, nach A eien 1583 ; 
t  1583. —  41. R u d o l f , CG 1563, Vogt nach Chillon 
1568 ; t  1577, und — 42. B u r k h a r d , Offizier in F ra n k 
reich, CG 1572, M itherr zu B üm pliz ; f  1577, beide 
B rüder des V orgenannten . —  43. A n t o n , 1557-1617, 
Sohn von N r. 40, O berst über 2000 M ann gegen den

Herzog von Guise 1588, 
Vogt nach  Mendris 1590, 
nach  Lenzburg  1592, nach 
B aden 1599, des R ats 
1602, G ubernator nach 
A eien 1603, Vogt nach 
Iferten  1613 ; 1617 Feld
oberst über 3000 M ann, 
welche Bern dem  Herzog 
von Savoyen gegen Spa
nien  zu Hilfe schickte ; t  
nach  der R ückkehr am  
piem ontesischen F ieber. 
Sein B ruder — 44. RU
D O L F , 1563-1617, H a u p t
m ann  zu S trassburg  1592, 
D ragoneroberst im  Pays 
de V aud, CG 1593, Vogt 
nach  Morsee 1600, 1617 
H au p tm an n  über 300 
M ann H ilfstruppen  u n te r  
seinem  B ruder, f  am  
näm lichen F ieber. E in

w eiterer B ruder —  45. P e t e r m a n n , 1579-1635, erst 
H au p tm an n  in F rankreich , w urde ka tho lisch  und 
zog nach  F reiburg , wo er 1608 B urger und  1626 der 
Sechzig w urde ; er kau fte  die H errschaft Bioley. — 
46. J o h a n n  L u d w i g ,  1595-1650 , Sohn von Nr. 
44, v e rm äh lt m it M argareta von E., die ihm  die 
H errschaft K aste ien  zubrach te , deren Schloss er neu 
au fb au te . Als Page 1611-1616 am  Hofe des F ü rs ten  
C hristian von A nhalt, seit dem  Beginn des 30jübri
gen Krieges als Offizier in anhaltisch’en, b randen- 
burgischen, braunschw eigischen u. schw edischen Dien
sten  ; CG 1627, des R ats 1629, O berst und G enerallieu
te n a n t des Schultheissen F . Ludwig von E rlach  in den 
A ufgeboten zum  Schutz des heroischen Gebietes, oft 
zu w ichtigen Missionen verw endet. 1638 resignierte  er 
seine Stellen, u m  als G eneralm ajor in  den D ienst des 
Herzogs B ernhard  von Sachsen-W eim ar zu tre ten  ; Gou
verneur von B reisach, G eneral en chef in F rankreich , 
S ta a ts ra t  Ludwigs X I I I .  ; f  26. i. 1650 in Breisach, 
in Schinznach begraben. — A. von G onzenbach : 
General Hans Ludw ig von Erlach von Castelen. — B T  I, 
1861. —  47. J o h a n n  A n t o n , Sohn von Nr. 43, H err zu 
K iesen, H au p tm an n  in F rankreich , CG 1621, G uber
n a to r  nach  Aelen 1641 ; f  1665. Sein B ruder — 
48. H a r t m a n n , * 1597, schw edischer O berstlieu tenan t, 
w urde im  Ja n . 1633 bei P flrd t von aufrührerischen  B au 
ern erschlagen.

Fortdauernde H auptlin ie. S tifte r ist —  28. J o h a n n , 
1474-1539, Sohn von Nr. 24, H err zu H indelbank, 
Jegensto rf, R iggisberg und  Spiez, CG 1501, Vogt zu 
G randson 1506, des R a ts 1508, B evollm ächtig ter Berns 
in die H errschaft N euenburg  1511, R a tsb o te  nach 
Genf zum  Herzog von Savoyen 1512, G esandter zum 
P ap st, K riegsrat im  D ijonerzug 1513, L ieu ten an t 
des 3. bernischen Auszugs ins M ailändische 1515, 
B efehlshaber zur U n te rd rü ck u n g  des O berländerauf
standes 1528, A nführer des 2. Auszuges in den Ivappe- 
lerlcriegen 1529 und  1531, Schultheiss 1519-1521, 
1523-1529, 1531-1533, 1535-1537 ; f  1539 im  A m t. —

Aeltere L in ie. —  49. J o h a n n  R u d o l f , 1504-1553, 
Sohn von Nr. 28, F re iherr zu Spiez, H err zu Riggisberg, 
CG 1525, Schultheiss zu T hun 1528, zu M urten 1530, 
schlug 1536 die Vogtei Gex aus, des R ats 1540. D urch 
seine F rau  D orothea Velg, die ihm  H eitenried  zubrach 
te , w urde er der reichste B erner. —  50. B e r n h a r d , 
B ruder von Nr. 49, H err zu R iggisberg und H indelbank , 
CG 1542, Schultheiss in M urten 1550, G ubernator 
nach Aelen 1558, des R ats 1564, v e rkaufte  1543 R ig
gisberg und  erw arb 1553 K olla tu r, G üter und Z ehnten 
zu H indelbank  ; f  1591. E in w eiterer B ruder W olfgang 
w urde der S tam m v ate r einer Seitenlinie. —  51. J o
h a n n  R u d o l f , 1547-1578, Sohn von Nr. 49, H err zu 
Spiez, k au fte  1567 Jegen sto rf von der W itw e B u rk 
hards von E . , (N r. 80), CG 1571 ; f  1578. — 52. F r a n z  
L u d w i g , 1575-1651, zw eiter Sohn von N r. 51, F reiherr 
zu Spiez und  Oberhofen, H err zu Schadau, CG 1596, 
Schultheiss zu B urgdorf 1604, des R ats 1611, Venn er 
1628, seit 1629 je  das 
zweite J  ah r Schultheiss bis 
t  20. IV. 1651. V errichtete 
144 G esandtschaften ; h a t
te  35 K inder. —  53. J o
h a n n  R u d o l f , 1577-1628, 
d r itte r  Sohn von Nr. 51,
M itherr zu Spiez, CG 1601,
Vogt zu Milden 1604. Sein 
Sohn — 54. S i g m u n d ,
1614-1699, F re iherr zu 
Spiez, O berst eines Regi
m en ts in D eutschland, 
m aréchal de cam p in 
F rankreich  1648, CG 1645, 
des R ats 1652, General im 
B auernkriege und  Sieger 
bei H erzogenbuchsee, v e r
lor 1656 die Schlacht bei 
V illm ergen ; V enner zu 
Schm ieden 1667, seit 1675 
je  das zweite J a h r  Schu lt
heiss bis t  7. x ii. 1699. —

Johann Ludwig von Er lach  
vor 1050. Nach dem Por trä t  

eines  unbekannten  Meisters.

Sigmund von Erlach um 1675. 
Nach dem Po r t rä t  eines 
unbekannten  Meisters.
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55. F r a n z  L u d w i g , 1596-1650, Sohn von Nr. 52, H err zu 
Büm pliz, CG 1629, G ubernator nach Aelen 1635 ; w urde 
1645 der CG en tse tz t. —  56. A l b r e c h t , 1614-1652, 
B ruder von N r. 55, CG 1638, Schultheiss nach  Thun 
1644, H au p tm an n  in der französischen Schweizergarde 
1651. Sein Sohn —  57. A l b r e c h t , 1644-1723, CG -1673, 
Vogt zu Frienisberg  1679, des R ats 1693, Venn er 1695, 
wurde H err zu Spiez und  Riggisberg, h in terliess in te 
ressante geschichtliche A ufzeichnungen. —  58. J o h a n n  
J a k o b , 1628-1694, Sohn von Nr. 52, nahm  die k a th o 
lische Religion an  und erhielt fü r sich und seine N ach
kom m en das B ürgerrech t in F re ibu rg  ; O berst eines 
Regim ents in F rankreich  1672, m aréchal de cam p 1677, 
G enerallieu tenant 1688 ; B urger von F re ibu rg  1702, 
wie auch Nr. 60 ; f  zu Paris. Sein zw eiter Sohn
— 59. J o h a n n  Jak o b , 1674-1742, gen. « le chevalier 
d ’E . », O berst des Schw eizergarderegim ents 1736, 
G enerallieu tenant 1738, erhielt 1740 das Grosskreuz 
des S t. Ludwigsordens ; f  zu Paris. Sein B ruder —  60. 
J a k o b  A nton, G raf von E., w ar H au p tm an n  in der 
französischen Schweizergarde : f  1715 und  h in terliess — 
61. P e t e r  J a k o b  A n t o n , G raf von E., B rigadier in 
F rankreich  17 4 0 ; B urger von F re ib u rg ; t  1741 zu 
Paris. E r hin terliess 3 S öhne: —  62. P e t e r  L u d w i g , 
G raf von E ., Brigadier und cap itaine  com m andan t de 
la compagnie générale aux  Gardes Suisses, m aréchal 
de cam p 1780, als patrizischer B urger von Freiburg  
an erk an n t 1787 ; t  als le tz te r dieses Zweiges 1788 
(Türler im A H V B  1922). —  63. L u d w i g  A u g u s t , 
gen. B aron von E., H au p tm an n  in der französischen 
Schweizergarde 1742 ; t  1748, und  —  64. P h i l i p p  
L u d w i g , gen. le chevalier d ’E., ebenfalls B riga
dier und capitaine com m andant de la com pagnie 
générale aux  Gardes Suisses ; t  1770. — 65. G a b r i e l , 
Sohn von Nr. 52, H au p tm an n  in F rankreich  1673, 
t  1673, h interliess — 66. J o h a n n  R u d o l f , 1671-1706, 
O berstlieu tenan t in Holland ; CG 1701. —  67. V i k t o r ,

* 1648-1730, Sohn von N r. 55, CG 1680, Vogt nach A ar
berg 1683, e rster Vogt nach Sum iswald 1701, Ver
fasser eines bernischen A em ter-, R egim ents- und  Ge- 
schlechter-Buchs (Ms. in 7 B änden). E r h a tte  2 Söhne
— 68. Sigism und, 1671-1722, seit 1704 H aup tm an n  
und K om m andant der preussischen H undertschw eizer, 
CG 1710, F reiherr von Coppet 1713-1715, H ofm arschall, 
K am m erherr und G enerallieu tenant K önig Friedrichs I.;

• f  28. XII. 1722 in Berlin, und —  69. V i k t o r , 1672-1745, 
H aup tm an n  in Frankreich , CG 1710, H ofm eister nach 
K önigsfelden 1728. —  70. S i g m u n d , 1710-1783, Sohn 
von Nr. 69, H au p tm an n  in F rankreich , CG 1745, Vogt 
zu Morsee 1753, B auherr von B urgern 1777. Sein Sohn
— 71. S i g m u n d , 1756-1816, Offizier in F rankreich , 
CG 1795, O berst und K o m m andan t des M ilitärkreises 
Konolfmgen 1805. Dessen Enkel —  72. F r i e d r i c h  
E m a n u e l  R u d o l f , 1831-1900, erw arb 1856 das L an d 
gu t Schwand bei Mtinsingen, O berstbrigadier und w äh
rend Jah rzeh n ten  Mitglied des Gr. R ates. Sein Sohn — 
73. F r a n z  R u d o l f , * i860, Ingenieur, G rossrat, O berst
brigadier, R egierungsrat 1912-1923. —  74. F r a n z
L u d w i g  V i k t o r , 1718-1783, Sohn von N r. 69, Offizier 
in F rankreich , H au p tm an n  im  P iem ont, D ragoner
h aup tm ann  im  Lande, CG 1755, Vogt nach  Zofingen 
1763, nach Oberhofen 1776. Sein Sohn —  75. L u d w i g  
R u d o l f , 1749-1808, gen. « H ud ib ras », CG 1765, Vogt 
nach Lugano 1791, Schultheiss nach  B urgdorf 1796, 
Chef der In su rek tion  gegen die helvetische Regierung 
(Stecklikrieg) 1802, K aufhausverw alter 1805, Verfasser 
m ehrerer philosophischer und politischer Schriften . — 
B T  I I , 1922. —  76. K a r l  V ì k t o r , 1751-1825, B ruder 
von Nr. 75, Z eugw art 1797, des Gr. und Kleinen R ats 
1803, O beram tm ann der Freiberge 1815. —  77. F r a n z  
L u d w i g  S a m u e l , 1776-1815, Sohn von N r. 75, Or
donnanzoffizier des Generals von E ., des Gr. R ates.
— 78. K a r l  E m a n u e l , 1776-1862, Zwillingsbruder 
von N r. 77, des Gr. R ates 1816, O berst, k au fte  1813 das 
Schloss Gerzensee.

Jüngere Linie, sp ä ter au f D istel zwang zünftig , wo
hin alle Linien vor dem  16. Ja h rh . gehörten . S tifter 
war —  79. W o l f g a n g , 1512-1596, d ritte r  Sohn von 
Nr. 28, H err zu Jeg ensto rf und M itherr zu Riggisberg, 
CG 1536, Vogt nach  Milden 1542, des R ats 1554, Ge

san d ter an  K aiser K arl nach  Brüssel. Sein ä lte ste r 
Sohn — 80. B u r k h a r d , 1535-1566, H err zu Jegenstorf, 
gab 1563 sein B ürgerrecht auf, um  frem den Fürsten  
zu dienen ; er wurde der S tam m v ate r eines deutschen 
Zweiges. U n te r seinen N achkom m en sind zu erw ähnen :
—  81. F r i e d r i c h  A u g u s t , 1721-1802, Offizier in preussi
schen D iensten, O berst 1770, In h ab er eines Regim ents 
u nd  G eneralm ajor 1777, G enerallieu tenant 1786. 
zeichnete sich in den Schlachten Friedrichs des Grossen 
aus, erhielt zweim al den V erdienstorden. Sein Sohn — 
82. F e r d i n a n d  F r i e d r i c h  K a r l , q u ittie rte  nach 
des V aters Tode den preussischen D ienst, lebte in 
M annheim  und gab 1833-1836 5 B ände Volkslieder der 
Deutschen heraus. —  83. J o h a n n , 1538-1598, zweiter 
Sohn von N r. 79, CG 1566, Vogt zu S t. Jo h an n  1575, 
1583 Schaffner des St. Johannser- und sp ä ter des 
Frienisberghauses. —  84. L u d w i g , 1543-1597, d ritte r  
Sohn von Nr. 79, H err zu Riggisberg, in F rankreich  
O berstlieu tenan t, t r a t  als O berst in österreichische 
D ienste, CG 1572, Vogt nach Oron 1578, des R ats 
1586, O berst über 2000 M ann nach Genf 1582, Führer 
der H ilfstruppen  nach  M ülhausen 1587, O berst über 
den Auszug gegen Savoyen 1589. — 85. W o l f g a n g , 
v ierter Sohn von Nr. 79, R itte r, Fe ldoberst in  w ürz
burgischen D iensten, Vogt nach Milden 1583 ; t  1607.
—  86. B e n d i c h t , 1545-1604, 5. Sohn von Nr. 79, CG 
1575, G ubernator nach  Aelen 1577, Vogt nach Nyon 
1589, des R ats 1598. — 87. H i e r o n y m u s , 1552-1591,
6. Sohn von N r. 79, CG 1583, G esandter nach  dem 
W allis 1589, des R ats 1590.

Zweig von H indelbank. —  88.  J o h a n n  R u d o l f , 
1585-1643, zw eiter Sohn von Nr. 84, H err zu Riggis
berg und  R üm lingen, C ham pvent und  La M otte, 
H au p tm an n  in F rankreich , CG 1614, Vogt nach  Ifer- 
ten  1624, G esandter nach  B urgund 1633, O berst über 
ein B erner R egim ent in französischen D iensten 1635.
—  89. H i e r o n y m u s , Sohn von N r. 88, H au p tm an n  in 
F rankreich , erb te  R iggisberg und  Rüm lingen, CG 1651 ; 
t  1662. — 90. J o h a n n  Rudolf, 1630-1693, B ruder des 
Vorigen, H err zu Schadau, CG 1644, Schultheiss nach 
T hun  1668, des R ats 1682, Zeugherr 1687. — 91. S i g 
m u n d , 1653-1727, Sohn von Nr. 90, CG 1691, Vogt nach 
St. Jo h an n  1703, K astlan  im  N iedersim m ental 1717. 
Sein Sohn —  92. S i g m u n d , 1692-1758, w ar H err zu 
Schadau, B rigadier in F rankreich , CG 1727, H of
m eister nach  K önigsfelden 1746. — 93, J o h a n n  R u 
d o l f , 1633-1711, Sohn von Nr. 89, H err zu Riggisberg, 
CG 1673, Vogt nach Buchsee 1702. Sein ä lte ste r Sohn — 
94. J o h a n n  L u d w i g , E delknabe des Königs von 
D änem ark, soll 1678 dänischer V ize-Adm iral geworden 
und 1680 f  sein. —  95. H i e r o n y m u s ,  1667-1748, 
d ritte r  Sohn von N r. 93, Offizier in F rankreich , Oberst 
eines Schweizerregim ents im  D ienste K aiser Leopolds 
1702, zeichnete sich in den Feldzügen des spanischen 
Erbfolgekrieges aus ; R itte r  des S t. H ubertus- und des 
R oten  Adlerordens, Feldm arschall-L ieu tenan t von K ai
ser F ranz I., wurde 1745 in den erblichen Reichs
grafenstand  erhoben, CG 
1701, Vogt nach  A arw an
gen 1707, 1715 nach  er
folgtem  R ü c k tr it t  von 
seinem  R egim ent H eim 
licher u .d es R ats , W elsch- 
Seckelm eister 1718, O ber
kom m an d an t der W aad t 
1719, Schultheiss 1721- 
1746. E r erbte  durch  sei
ne F rau , M argareta Wil- 
lading, Tocht er des Schult- 
heissen, die H errschaften  
U rtenen  und M a tts te t
ten , erw arb T h u n ste tten ,
Moosseedorf, H indelbank 
und  Bäriswil und liess 
die Schlösser T h u n ste t
ten  (1713) und H indel
b ank  (1721-1723) bauen.
f 2 8 . I I .  1 7 4 8 . — B B G  V I .  Hieronymus von Erlach um 1721.

■ Bürgerhaus X I .—  Sein 
Sohn —  96. A l b r e c h t

Nach einem P or trä t  von 
Rober t Gardelle.
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F r i e d r i c h ,  1696-1788, H err zu H indelbank , Jegen
storf, U rtenen , Bärisw il und  M a tts te tten , Offizier in 
österreichischen D iensten, R itte r  des badischen Ordens 
der T reue, des S t. H u b ertu s- und des Schwarzen 
A dlerordens, kaiserlicher K am m erherr, CG 1727, D ra

goneroberst, R a th au sam 
m ann 1729, Vogt nach 
Morsee 1735, des R ats 
1755, W elsch-Seckelmei- 
s te r 1758, Schultheiss 
1759-1786. E r k au fte  1720 
die H errschaft Jegenstorf, 
erneuerte  das Schloss und 
b au te  1752 den E rlacher- 
ho f in B ern neu. —  B ü r
gerhaus X I . —  97. K a r l  
Ludw ig, 1727-1789, Sohn 
von N r. 96, R itte r  des 
badischen Ordens der 
T reue, veräusserte  Jegens
to rf  und  Scheunen, CG 
1764, D ra g o n er-O b ers t
lieu ten an t 1768, Vogt nach  
L an d sh u t 1774. Sein Sohn 
—  98. K a rl L u d w ig , 

Albrecht Friedrich von Er lach  . 1746-1798, Offizier in der 
(no 96). Nach einem Oelgemälde französischen Schwei zer- 

vun Rober t  Gardelle. garde, O berst eines D ra
gonerregim ents und  m a

réchal de cam p in F rankreich , CG 1775, General
m ajo r der T ruppen  nach der W aad t 1791, O ber
befehlshaber der heroischen W ehrm ach t 1798, wurde 
am  5. März zu O ber-W ichtrach  erm ordet. — E. 
B ähler : Die Erm ordung des Generals K  L. v. E . — 
Sein B ruder —  99. A l b r e c h t  S i g m u n d ,  1749-1812, 
H au p tm an n  in  F rankreich , CG 1775, O berst in der 
L andm iliz, erw arb Scheunen w ieder ; beide waren 
M itherren zu H indelbank , U rtenen , Bärisw il und  M a tt
s te tte n .—  100. L u d w i g  R o b e r t ,  1794-1879, Sohn von 
Nr. 98, des Gr. R ates 1824, 1826 O beram tm ann von 
Konolfm gen, nach  1831 w ieder G rossrat, erw arb das 
G ut Löw enburg im  Ju ra , veräusserte  1866 H indelbank  
an  den S ta a t, erw arb das G ut W egm ühle bei Bolligen.
— S B B  1. —  101. F r a n z , Sohn von Nr. 100, 1819-1889, 
A dvokat, A rtille rie -O berstlieu tenan t, V erfasser von 
Die Freiheitskriege kleiner Völker. — 102. K a r l  L u d 
w i g , 1821-1887, Sohn von Nr. 100, D r.m ed . in R eichen
bach bei Meiringen, K oppigen, am  A eusseren K ran k en 
haus (1853) und  in B ern (1877). —  Korrespondenzblatt 
fü r  Schiveizer Aerzte 17. Sein B ru d e r—  103. R u d o l f ,
1823-1881, L andw irt, O berst der A rtillerie, M ilitär
schriftste ller, Verfasser von Z ur bernischen Kriegsge
schichte des Jahres 1798. —  A S G 4. —  104. A d a , 
(Adelheid), E nkelin  von N r 100, u. deren Cousine — 
105. A n n a  E l i s a b e t h a , w aren M alerinnen, erw ähnt 
im  S K L .

Zweig von Spiez. —  106. A b r a h a m , 1587-1621, d ritte r  
Sohn von N r. 84, H au p tm an n  in F rankreich , CG 1619.
— 107. A b r a h a m , 1617-1669, Sohn von N r. 106, M it
herr zu A uenstein, welche H errschaft er 1648 an  N r. 46 
verkaufte , H au p tm an n  einer B ernerkom pagnie in 
venezianischen D iensten 1648, CG 1651, Vogt nach  
E rlach  1659. Sein B ruder —  108. J o h a n n  R u d o l f , 
1621-1678, H au p tm an n  in  venezianischen D iensten, 
CG 1651, Vogt nach  Oron 1663, H au p tm an n  über eine 
K om pagnie nach S trassburg  1675 ; f  daselbst 18. x i. 
1678. —  109. D a v i d  F r i e d r i c h , 1649-1721, jü n g ster 
Sohn von Nr. 108, Offizier in der sächsischen Garde, 
CG 1691, Vogt nach  A arberg 1696, Sechszehner 1718.
— 110. A b r a h a m , 1669-1730, jü n g ste r  Sohn von Nr. 
107, H au p tm an n  in kaiserlichen D iensten, CG 1710, 
S tad tm a jo r 1715, S tiftschaffner 1723. — 111. A l 
b r e c h t , 1713-1784, ä lte ste r Sohn des V orgenannten , 
H au p tm an n  in der französischen Schweizergarde, F rei
herr zu Spiez, CG 1745, Vogt nach G o tts ta tt  1750, 
O berst über ein R egim ent Landm iliz 1760, K astlan  
nach F ru tigen  1764, Verfasser der Mémoires historiques 
concernant M . le général d ’Erlach  (Y verdon 1784, 
4 Bde.). E r h interliess — 112. G a b r i e l  A l b r e c h t , 
1739-1802, H au p tm an n  in F rankreich , CG 1755, Vogt

nach  L ausanne 1787, O berst über das R egim ent A ar
burg , K om m an d an t der nach  Genf en tsan d ten  b ern i
schen T ruppen  1793, im  gl. J a h r  des R a ts . E r w ar 
F re iherr zu Spiez und H err zu W ilhof, wo er um  1784 
das Schloss neu b au te , u . zu M oosseedorf.—  113. A b r a 
h a m , 1716-1782, B ruder von N r. 111, H err zu Riggis- 
berg, H au p tm an n  in der französischen Schw eizergarde, 
O berst eines R egim ents, B rigadier 1748, CG 1755, 
m aréchal de cam p 1761, erh ielt 1770 das Grosskreuz 
des Ordens pour le m érite  m ilita ire , G enerallieu tenan t 
17.80. Sein Sohn —  114. K a r l  A l b r e c h t  F e r d i n a n d , 
1765-1801, Offizier in der französischen Schw eizergarde, 
CG 1795, verk au fte  1799 Riggisberg ; f  1801 zu Spiez. 
Das dortige Schloss blieb bis 1875 im  Besitz seiner N ach
kom m en, w ährend die H errschaftsrech te  1798 erlo
schen. —  115. A b r a h a m  FRIEDRICH, Sohn von Nr. 113, 
1762-1745, H err zu Kiesen 1786-1799, Offizier in der 
französischen Schweizergarde in Paris, D eutschland 
usw ., b ek an n t u n te r  den N am en « Comte d ’E rlach  » 
in W ien um  1798, verschw endete sein Verm ögen. — 
Vergl. L ehm ann : W ildegg, p. 231. — L L . —  L L H .  —  
R. Steiger : Les généraux bernois. —  v. M ülinen :
Beiträge I-V I. —  R o tt : Représ. dipi. I-IV . — 
SG B . —  A D B . —  Genealogien von G rüner, v . Mü
linen, v . S türler, v. S te ttie r  (Ms.). — v. W erd t : 
Burgerregister (Ms.) —  T ürler : Junkerngasse  (in B T  
11,1892). [H. M.]

E R L A C H E R .  Basler Geschlecht, das m it Georg von 
E rlach  oder E rlacher, dem  Fischer, seit 1558 in  Basel 
eingebürgert is t ; seit 1651 im  Kleinen R ate  v e rtre te n . 
1756 erscheint zum  ersten  Male als B ierbrauer H ans 
Michael, 1773 Jo h a n n  E rlacher. Dessen Sohn —  J .  J . 
E r l a c h e r ,  w ar W irt zum  R heineclt neben dem  R hein
to r, wo das « K äm m erli » der rev o lu tionär gesinnten  
P a tr io te n  seinen Sitz h a tte  ; er w urde hernach  M it
glied der baslerischen N ationalversam m lung  und  dann 
des helvetischen Grossen R ates. — Vergl. E d u ard  
E ckenstein -Schrö ter : Gesch. der Bierbrauerei B a 
sels. . [C. Ro.]

E R L E N  (K t. T hurgau , Bez. Bischofszell. S. GLS). 
Gem. und  Dorf. E . gehörte m it E hstegen, E ppishausen 
und B uchackern  z. T. in die sog. hohen Gerichte, die 
dem  L andvog t d irek t u n te rs tan d en . K irchlich zu Sul- 
gen gehörend, s treb ten  die E vangelischen schon 1717 
u nd  1745 eine eigene K irche an, die 1763 erstellt und 
von Sulgen aus p a sto rie rt w urde. E rs t 1819 k am  ein 
Friedhof und  dam it das B egräbn isrech t h inzu. Seit 
1870 Sekundarschule. [S c h .]

E R L E N B A C H  (K t. Bern, A m tsbez. N iedersim m en
ta l.  S. GLS). P farrdo rf, E inw ohner-, Burger- und 
K irchgem ., eine der ä lte sten  Siedelungen des u n te rn  
S im m entals, wie das hier befindliche R efugium  aus der 
Bronzezeit bew eist. Die 1133 erstm als genann ten  F re i
he rrn  von Arlum bach  w aren verm utlich  die bed eu ten d 
sten  dam aligen D ynasten  des Tales u n d  sind w ahr
scheinlich von den F re iherrn  von W eissenburg beerb t 
w orden, wenn sie n ich t, mit. denselben iden tisch , nach 
dem  B au einer neuen Burg in  W eissenburg diesen N am en 
angenom m en haben . S päter im  Besitz der Freiherren  
von W eissenburg, gelangte E . 1368 durch  E rb sch aft an 
die B randis und 1439 kaufweise an  Bern ; fo rtan  b ildete  
es eine der 4 H errschaften  des neu gebildeten A m tes. 
H ier versam m elte sich alle Jah re  im  O ktober oder 
N ovem ber die Landsgem einde der T alschaft. Die 
K irche von E., die zum  ersten  Male 1228 u rkundlich  
genann t w ird, eine K o lla tu r der W eissenburg, ging 1330 
durch  V ergabung an  das K loster In terlak en  über und 
gelangte 1528 an  den S ta a t Bern. Dass in dieser Gegend 
die E in führung  der R eform ation  weniger W iderstand  
fand  als in vielen ändern  Gebieten Berns, w ird dem  aus 
E . stam m enden  P farrer P e ter K unz zugeschrieben, der 
h ier w irk te. Im  17. Ja h rh . m ach te  sich in E . und U m 
gebung die täuferische Bewegung geltend. W ährend  der 
H elvetik  H a u p to rt des D istrik ts N iedersim m ental 
des K antons O berland, h a t  sich E . an der G egenrevolu
tion  1799 n ich t beteilig t. E ine B ran d k atas tro p h e  1765 
und eine U eberschw em m ung brach ten  der O rtschaft 
grossen Schaden. 1897 w urde E . durch  die E isenbahn 
m it Spiez und  1902 m it Zweisim m en verbunden . In te r 
na tionalen  R u f gem essen die im Septem ber s ta ttfin d en -
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den V iehm ärkte. Das besonders im  18. Ja h rb . h ier ge
züchtete E rlenbachpferd  w urde auch  nach  dem  Aus
land ex portiert und w ar lange Zeit das bernische Dra- 
f-onerpferd. E . weist einige der schönsten  sim m entali- 
schen H olzbau ten  auf. E ine hölzerne gedeckte T reppe 
führt über den K lusibach zur erhöh t gelegenen K irche, 
d ieden C harak ter einer a lten  T alkirche gu t bew ah rt h a t. 
1889 kam en im  In n ern  die H eberreste  von m itte la lte r
lichen W andm alereien zum  Vorschein, von denen drei 
A postelgestalten erhalten  blieben. Zu erw ähnen sind 
ferner drei Schliffscheiben von 1777, die Orgel von 1812 
und zwei gotische A bendm ahlskelche. Neben der K irche 
sind geringe U eberreste einer B urganlage sich tb a r. B e
völkerung der Gem einde : 1764, 682 E inw . ; 1818, 
1033 ; 1850, 1369 ; 1900 (E isenbahnbau), 1518 ; 1920, 
1376. Tauf- und E hereg ister seit 1590, S terberegister 
seit 1611. —  Vergl. J a h n  : Chronik. — Der H inkende  
Bote 1919. [E. B.]

E R L E N B A C H  (K t. Zürich, Bez. Meilen. S. GLS).
Dorf, politische und  K irchgem . In 
den B uchten von W inkel und W iden 
neolithische P fah lbau ten . F rü h er Er- 
libach, auch  Ehrlibach. W appen  : 
ein silbernes K reuz in Blau. E . war 
ein H of des K losters Einsiedeln 
(Hofrodel von 1510), dessen Vogtei 
die Grafen von R appersw il inne 
h a tte n  ; von diesen k am  sie an  den 
zweiten Gem ahl der Gräfin E lisa
be th , R udolf von H absburg -L au

fenburg, dessen N achkom m en auch die B lu tgerich ts
barkeit besassen. 1335 kam en H of und Vogtei durch 
Verpfändung Johanns I. von R appersw il an die Grafen 
von Toggenburg, und 1400 w urden Vogtei und Gerichte 
(m it Ausnahm e eines Teiles der niederen, der bis 1798 
Einsiedeln zustand) von G raf D onat von Toggenburg 
an die S tad t Zürich v e rp fändet, u n te r  der E . bis 1798 
eine Obervogtei m it jährlichem  W echsel des Vogtes 
bildete. 1798 wurde E. dem  D istrik t Meilen zugeteilt, 
1803 dem Bez. Morgen, 1815 dem O beram t (seit 1831 
Bezirk) Meilen. Im  alten  Zürichkrieg schlugen die Zür
cher am  13. x . 1444 zu E. die zur E inbringung  der W ein
ernte über den See gekom m enen Eidgenossen au f ihre 
Schiffe zurück. Die seit ca. 1370 genannte  S t. A gnes-K a
pelle zu E. w ar eine Filiale der P farrk irche K üsnach t ; 
1703 wurde E. zur selbständigen P farre i erhoben. 1834 
erbaute die Sehnigem . E . ein neues Schulhaus. E. ist 
heute P rim är- und Sekundarschulgem einde und -kreis. 
Seit neuerer Zeit beschäftig t die Seidenweberei einen 
Teil der E inw ohner. Bevölkerung  der polit. Gem. : 
1836, 915 E inw . ; 1900, 1207 ; 1920, 1684. P farreg ister 
seit 1650. — Vergl. M A  GZ X X IX , p. 199. —  A H S .  — 
UZ. — Gfr. — Habs. Urbar. —  Largiadèr in Fest
gabe f. Paul Schweizer. —  Grim m  : W eisthümer. — 
Ringholz : Gesch. des Benediktinerstifts Einsiedeln. — 
Mem. Tig . — F ründ  : Chronik. —  Nüscheler : Gottes
häuser. [C. B.]

E R L E R  (K t. Uri). Siehe E h r l e r .
E RLI  (K t. B aselland). Gebiet zwischen den Gem. 

P ra tte ln  und Frenkendorf, Schauplatz des am  3. v m . 
1833 sta ttgefundenen  Gefechtes zwischen den stad tb as- 
lerischen T ruppen  u n te r  O berst B enedikt Vischer 
und den L andschäftlern , wobei die S tad tbasler ge
schlagen w urden und bedeu tende V erluste e rlitten . 
Ein D enkstein au f dem  E rlihügel erinnert an diesen 
letzten  entscheidenden Z usam m enstoss zwischen Basel
s tad t und Baselland. —  W eber : Die Revolution im  
Kt. Basel. [ O .  G a s s . ]

E R L I N S B A C H  (K t. A argau, Bez. A arau. S. GLS). 
Gem. und Pfarrdorf. W appen  : in B lau ein silberner 
Schrägfluss über grünem  Dreiberg, im  Schildhaupt 
begleitet von drei silbernen S ternen. Funde aus der 
jüngeren Stein- und Bronzezeit. Arnlesbah  1173 ; 
Erdesbach 1310. w ahrscheinlich aus Êr(i)n-oltes-bach, 
Bach des Êrnolt. E . gehörte zur H errschaft K üngstein, 
kam 1417 an A arau, 1453 an H ans Arnold Segesser, 
1454 an  das Jo h an n ite rh au s B iberstein und m it diesem 
1535 an Bern (O beram t B iberstein). —  Vergl. Merz : 
Btirgen und Wehrbauten. — Derselbe : Gemeindewap
pen. [D. S.]

E R L I N S B A C H  ( O B E R -  und N I E D E R - )  (K t
Solothurn, Bez. Gösgen. S. G LS). 
Zwei Dörfer und Gem., früher Er- 
lispach, Ernlisbach. B ronzefunde ; 
R este einer Röm ervilla beim  N ieder- 
E . W appen : wie beim  aarg. E.
1070 erhielt das K loster E insiedeln
von Herzog R ud. von Schwaben den 
M eierhof und das G ut zu E ., den es 
sam t dem dazu gehörenden K ir
chensatz bis ins 14. Ja h rh . be- 
sass. 1349 verkaufte  E insiedeln

den D inghof E . m it K irchensatz, Twingen und B än- 
nen usw . dem  K larissenkloster zu Königsfelden. Vog
tei und G ericht h a tte  es den Grafen von H absburg  
verliehen, von denen die F reien  von K ienberg Vogtei 
und G ericht als U nterlehen em pfingen. 1276 besass 
Jak o b  I I .  von K ienberg einen D ritte l der hohen Ge
rich te  zu Ober- und N ieder-E . ; 1351 erw arb K önigs
felden die Vogtei über den H of zu N ieder-E . Mit diesen 
G erechtigkeiten w urde ein lebhafte r H andel getrieben, 
bis 1458 die hohen Gerichte zu E rlinsbach und die 
n iedern Gerichte zu N ieder-E . an Solothurn  kam en, 
das 1665 auch  die n iedern Gerichte zu E. « ob dem  
E rzbach  » von Bern e in tausch te . 1466 und 1871 
w urde die Kirche neu gebau t. Der K irchensatz, der 
seit 1349 dem K larissenkloster Königsfelden zustand, 
ging bei dessen A ufhebung 1528 an Bern über. 1529 
entschied sich E . fü r den a lten , in der zweiten A b
stim m ung 1530 u n te r  dem  Einfluss des von B ern ein
gesetzten , zur N euerung übergetretenen  P farrers H ein
rich  B rügger m it drei Stim m en M ehrheit fü r den 
neuen G lauben. 1532 en tsetz te  Solothurn  B rügger 
seines A m tes, der aber, von Bern gehalten , bis 1534 in 
E. blieb und dann das argauische E., das u n te r  hero i
scher H oheit s tand , w eiter p asto rie rte . E . war von da an 
bis 1571 ohne eigenen P farrer. Im  W yniger V ertrag  
erhielt 1565 Solothurn  den K irchensatz  m it dem  
P fa rrhaus ; Bern verblieb die V erpflichtung zur Aus
rich tu n g  der P frund . 1571 w urde in E . der katholische 
G ottesdienst wieder eingerichtet. Um 1584 h a tte  E . 
einen eigenen Schulm eister, zu Beginn des 30jährigen 
Krieges einen solchen aus Schwaben. Noch zu Beginn des
19. Ja h rh  h a tte  E. ansehnlichen W einbau. Bevölkerung : 
N ieder-E . : 1829, 748 Einw . ; 1870, 870 ; 1900, 1085 ; 
1920, 1349. O ber-E .: 1829, 388 E inw . ; 1870, 451 ; 
1900, 445 ; 1920, 441. — Vergl. F . Eggenschwiler : 
Territor. Entw . des K ts. Sol. — Schmid : Kirchensätze I. 
— Schm idlin : Kirchensätze I I . — Derselbe : Soloth. 
Glaubenskampf. [J .  K.]

E R L I N S B U R G  (K t. Bern, Am tsbez. W angen). A lte  
H errschaft der Grafen von Froburg  ; sie um fasste die 
nordöstl. N ’bipp gelegene B urg und die Dörfer Nieder- 
b ipp , W aldkilchen (verschw unden),W allisw il-B ipp,W ol
fisberg W aiden u. H ochenhäusern (O ggenhäusern ?). 
1332 verpfändete  Jo b . von F roburg  die H errschaft E . 
seinem  Oheim, dem Grafen R udolf von N euenburg- 
N idau, der schon die H errschaft Bipp besass. Von da 
an te ilte  sie die Schicksale der H errschaft Bipp (vergl. den 
A rt.) u . kam  1463 an Bern. Im  Gugler- u . Sem pacher- 
krieg h a t die Burg w ahrscheinlich gelitten  u. ist wohl 
schon Anfangs des 15. Ja h rh . verfallen. Auf der benach
b arten  L ehnsfluh Ruinen einer röm ischen Anlage. — ASM
7.—  F R B .—  Leuenberger : Chronik... [P. K a s s e r  u . H. M.} 

E R L I S H O L Z .  Geschlecht des 15. und 16. Ja h rh . in 
Zürich. — 1. H e i n r i c h ,  K ürschner, von Bischofszell, 
Bürger 16. v u .  1414. —  2. S t e p h a n ,  « der junge », 
w ird m it seiner Schwester Adelheid u n te r  den guten  
Sängern und M ottetisten  Zürichs e rw ähnt ; 1489 
Mitglied des hörnenen Kleinen R ats als V ertre ter der 
Schneider, A bgeordneter zur B eratung der Spruch
briefe m it der L andschaft. — Z T  1885, p .  3. — Edli- 
bach : Chronik, p .  261. —  Gagliardi : Waldm. Dok. [F. H.] 

E R L Ö S E N  (K t. Luzern, A m t H ochdorf, Gem. 
Erm ensee). Name von ahd. erien =  pflügen, bedeu tet 
also unbebau tes Gelände. Grosser, durch  Sagen und  eine 
W aldbruder-K lause bekan n ter W ald. Die W aldbruder- 
N iederlassung ist zwischen dem 16. und 19. Ja h rh . 
nachgewiesen. Die K o lla tu r h a tte  das C horherrenstift 
B erom ünster inne, w ährend das R itte rh au s von H itz-
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kirch  das w öchentliche Alm osen ab gab  —  A kten 
H itzk irch . —  G fr. Reg. [P .X .W .]

E R L Ö S E N  (K t. Zürich, Bez. und  Gem. Hinwil. S. 
G L S ). W eiler ; ahd . Erileozaha =  B ach bei erlös =  
B rachfeld. Die niedere G erich tsbarkeit über E. besessen 
die E dlen von W etzikon, dann  das R itte rh au s R ubi
kon. Seine B edeu tung  v e rd an k t der W eiler einer H eil
quelle, die ein R auer 1801 en tdeck te . Deren E igen tüm er 
errich te te  ein B ad. Am 29. x . 1810 w urde das W asser 
durch  den zürcherischen S a n itä ts ra t an  O rt und  Stelle 
u n te rsu ch t. 1763 erh ielt E . einen eigenen L ehrer ; 
1863 w urde fü r E . und  Bossikon ein Schulhaus geb au t ; 
je tz t  is t E . im  Schulwesen m it H inw il verein ig t. — 
Vergl. A rn. Näf. : Gesch. v. H inw il. [G. S tr ick le r .]

E R M A T I N G E N  (K t. T hurgau , Bez. K reuzlingen.
5. G L S ). Gem. und  K irchdorf. W appen : in Schwarz 
ein stehender weisser H und . Erfm uotinga  724 ; Erm uo- 
tingen  1152, bei den Leuten des E r(p )fm u o t.  In 
der Seebucht w urden 1858 neolithische P fah lb au ten  
en td eck t m it zahlreichen F unden , röm ische (M ün
zen) und alam annische (G räberfeld) U eberreste. Der 
Nam e ist schon m it der G ründung des K losters R eichen
au v e rk n ü p ft. 724 schenk t der fränkische M ajordom us 
K arl M artell dem  hl. P irm in  u. a. die E in k ü n fte  von 
E . und von 24 freien Z insleuten im  T hurgau . E . bildete 
m it Eggishof, F ru tw ilen , M annenbach, Salenstein und 
T riboltingen eine alam annische M arkgenossenschaft 
m it gem einsam em  W ald und W eidbesitz, Twing und 
B ann. Das K loster R eichenau w ar G rundherr und  K ir
chen p a tro n . Die dem  hl. A lbinus gew eihte K irche wird 
schon im  8. Ja lirh . erw ähn t ; 1359 w urde sie dem  
K loster inkorporie rt. Das M eieram t (Vogtei) von E. 
w urde oft v e rp fändet, so bis 1446 den H erren  von K lin 
genberg . Im  D orfbann lagen die B urgen Sandegg, 
Salenstein , H ard , H ubberg , F ru tliw ilen , R iedern 
u nd  W olfsberg, von M inisterialen des K losters besetz t. 
Zahlreiche G üter w aren  im Besitz von K onstanzer 
B ürgern. 1499 (Schwabenkrieg) w urde das D orf durch 
die B esatzung von K onstanz bei einem  Ausfall in Asche 
gelegt. Die Bew ohner erlang ten  zahlreiche Privilegien 
von den A ebten  von R eichenau b e tr . Fischfaiig usw ., 
und die aufstrebende B ürgerschaft m achte  u n ter 
A nführung ih rer selbstgew ählten  B ürgerm eister den 
G rundherren  viel zu schaffen. 1524 t r a t  die Gemeinde 
u n te r  Alexius B ärtsch i der R eform ation bei ; 1620 
w urde jedoch  der katholische G ottesdienst wieder ein
gefü h rt und seither ist die K irche p a ritä tisch . — K ath . 
P farreg iste r seit 1616, p ro t. seit. 1638. —  Vergl. 
M ayer : Gesch. von Erm atingen  (in T B  H eft 26, 31
u . 36). [S c h .]

E RIMATI N G  ER.  Altes, noch lebendes B ürgerge
schlecht der S tad t Schaffhausen. W appen : Gespalten 
und halb  gete ilt von Schwarz, B lau und R o t ; im letz ten  
V iertel zwei silberne Schrägbalken, au f der schwarzen 
Schildhälfte  goldenes H andw erkszeichen, beseitet von 
2 goldenen S ternen. Des E rm atingers H aus in der 
G rub wird 19. x i. 1453 g en ann t. —  1. H a n s ,  Gustos des 
B arfüsserklosters 1491. — 2. C o n r a d ,  Z unftm eister der 
R ebleute, L andvog t zu Mendrisio 1538, E hrengesandter 
in den ennetb irg ischen Vogteien 1545, f  5. in .  1547. — 
3. H a n s  J a k o b ,  * 28. i i .  1723, des Gr. R a ts  1761, 
t  7. m .  1780. —  4. J o h a n n  M a r t i n ,  * 23. x . 1746, 
S t. Agneser-A m tm ann 1798, t  20. II. 1814. —  5. B e r n 
h a r d ,  * 16. i. 1742, des Gr. R ats 1771, t  1793. —
6. J o h a n n  A d a m , * 14. m . 1762, S tad tlieu ten an t 1799, 
Polizeim ajor 1809, f  9. II . 1841. —  7.  E m i l , Dr. p h i l . ,  
* 21. v. 1873, stu d ierte  in Zürich und Berlin, Prof. am  
G ym nasium  in W in te rth u r 1897-1909, an der Eidg. 
Techn. H ochschule 1909, a. o. 1912, o. Professor 1920 
an  der U n iversitä t Zürich. Verzeichnis seiner W erke im 
S Z G L . —  Vergl. US. — R üeger : Chronik. —  Geneal. 
Register der Stadt Schaffh . [W.-K.]

E R M E N  F R I E D  ( E r m a n f r o i d ) ,  von u n b ek an n ter 
H erk u n ft, B ischof von S itten  1055-1 11. x i i .  1082. Als 
päpstlicher Legat erscheint er 1059 bei der K rönung 
des französischen Königs Philipp  I., 1062 und 1070 in 
E ngland, 1080 in  T urin  ; er n im m t teil an  den Synoden 
von Mainz (1071) und Chalons (1072). Im  In v e s titu r
s tre it s teh t er au f der Seite des K aisers K einrich IV ., in 
dessen Gefolge er öfters vorkom m t. H einrich  IV . er

n a n n te  ihn zum  K anzler von B urgund und ü b ertru g  
ihm  1079 die Höfe Lenk u n d  N aters fü r alle Zeiten — 
Vergl. G rem aud I. —  H oppeier : Beitr. zur Wall. Ge
schichte. [D. i.]

E R M E N R I C H .  Mönch des K losters E liw angen in 
Schw aben, w ahrscheinlich iden tisch  m it dem  Bischof 
von P assau , f  26. x i i .  874, verfasste  bei seinem  S tud ien 
a u fen th a lt in S t. Gallen zwischen 850-855 ein Send
schreiben an A b t Grim ald m it ku ltu rh is to risch en  N ach
rich ten  über st. gallische K ü nstle r und  Schriftste ller ; 
da rin  findet sich die erste E rw ähnung  der S än tisk e tte  
als iugum  Sam butinum . Das von chronologischen 
F eh lern  stro tzende  P lag ia t der vita s. M agni w ird E. 
m issbräuchlich  zugeschrieben. —  V ergi. Scherrer : 
K at. der S tiftsb ib i., p . 99, 184. —  M A G Z  X II , 205 ff.
—  W atten b ach  : Deutschlands Geschichtsquellen 1 ,6 . 
Aufl., p. 282 f. [j. M.]

E R M E N S E E  (K t. Luzern, A m t H ochdorf. S. GLS).
Gem. und D orf ; Armensee  1076. 
W appen : in R o t ein goldener Z in
n en tu rm . Bronzezeitliche und  rö 
m ische F unde. Der H of w urde 1036 
von G raf U lrich von L enzburg  an das 
C horherrenstift M ünster geschenkt. 
1237 erw arben die Grafen H artm an n  
von K iburg  von M ünster L and zu 
E . zum  B au einer Burg, welche 
sp ä ter den R itte rn  von Lieh und 
vor der Z erstörung im  Sem pacher- 

krieg dem  Freien H em m ann von G rünenberg gehörte.
— U rk . M ünster I , 114 f. —  Vor der Sem paeher-
schlacht w aren verschiedene Hofgenossen zu Luzern ins 
B urgrecht g e tre ten . Zur Zeit der E roberung  des A ar
gaus kam  der Hof m it dem  S. M ichelsam t endgültig  an 
L uzern. E . bildete in a lte r  Zeit eine E nklave im  A m t 
Richensee, das bis 1803 zu den freien A em tern gehörte. 
1489 kam  es zwischen den L ehen trägern  des M eierholes 
und den Müllern in E . zu einer heftigen  Fehde, die m it 
einem  T otschlag  endete. Die E inw ohner sind nach 
H itzk irch  kirchgenössig. Die 1565 gebau te  und  1605 
vergrösserte  Kapelle besitz t 8 polychrom e T afelschnitze
reien aus dem Beginn des 16. Ja h rh . [P .X .W .]

E R N E N  oder Æ R N E N  (K t. W allis, Bez. Goms. S.
GLS). D orf u . Gem. Aragon  1214 ; 
Arengnon  122Ò ; A ragnyon  1344 ; 
Aernen  1510. Röm ische G räber
funde in den B innachern, im  Ge
biete der Gem. E . W appen  : ge
spalten  von R ot und  Silber m it je 
einem  K reuz in gew echselten F a r
ben. E ine eigentliche Feudalfam ilie 
von E . gab es n ich t. M itglieder 
anderer Fam ilien, wie der Mane- 
goldi, der Troller, der von M ühle

bach usw . schrieben sich nach  ihrem  Stam m - oder 
W ohnort de A ragnon. 1215 kau ften  die Manegoldi 
von N aters das M eyertum  von E . von den H erren  von 
V enthöne, verloren es aber 1271 an  den Bischof von 
S itten . Dieser übergab dasselbe Ende des 13. Ja h rh . 
der Fam ilie de Rodis, die es 1344 an  Franz  von Com- 
peys und Bischof Guicliard Tavelli v e rk au fte . Auch 
die Gem. des Goms leiste ten  bei diesem  L oskauf Bei
träg e  und erh ielten  dafür M itanrech t fü r die W ahl des 
Meyers «ob D ey sch u f» . Von dieser Zeit an  h a tte  der 
Meyer von Goms abw echselnd seinen Sitz in E rnen  und 
in M ünster. Die Gem. w ird 1348 u rkund lich  erw ähnt.
E. verdankt, seine B edeutung zum  gu ten  Teil dem 
H andel über den A lbrunpass im  B inntal, der seit der 
M itte des 14. Ja h rh . sich in erheblichem  Masse en t
w ickelte. Das Tellenhaus (1578), dessen A ussenm auern 
den Apfelschuss des W . Teil in Fresco zieren, war u r
sprünglich als Suste gebau t wqrden. Das sog. R athaus 
wurde 1770 vom  Zenten Goms als Bezirksgefängnis 
erb au t. Die P farrei E . um fasste u rsprünglich  alle Gem. 
von U ntergom s. Es lösten  sich von ihr ab : Binn 
1298, Fiesch 1584, N iederw ald 1666, Beilwald 1699, 
Lax 1893. Das 1339 in E . gegründete A ugustinerinnen- 
K loster G nadenberg w urde 1343 nach  Fiesch verleg t 
und 1489 aufgehoben. 1608-1615 h a tte n  die Jesu iten  in 
E rnen  ein G ym nasium , 1740 die K apuziner eine N ieder-
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lassung, die 1744 nach  L ax übertrag en  und 1746 au f
gelöst w urde. Die jetz ige  K irche s tam m t aus dem  
Anfang des 16. Ja h rb ., h a t  ab er u n te r  der R enovation  
von 1861-1864 arg ge litten . Sie besitz t eine Reihe he r
vorragender K unstgegenstände : gotischen F lügelaltar 
(15. Ja h rb .) ; got. Kelch (Geschenk des K ardinals M. 
Schiner) ; re ichgeschnitzte  C horgestühle (1667). — 
Vergl. G rem aud. —  B W  G. —  A. ß id erb o st : E m en  
(in Z S S t.  1907). [D. 1.]

E R N E T S W I L  (K t. S t. Gallen, Bez. See. S. GLS). 
Dorf, po lit., O rts- und  K irchgem . In  der K irche zu 
Eschenbach übertru g en  885 E id w art und  Iltibo ld  
ihren Besitz zu Eidwarteswilare an  S t. Gallen ( UStG  
II , Nr. 641). Es is t fraglich, ob es sich da um  E. hand elt, 
wie W artm an n  will, oder um  das im  G em eindebann 
von E schenbach gelegene Erm ensw il. E . b ildet sp ä ter 
einen der 6 « Tagw en » der Vogtei U znach. 1803 wurde 
es der po lit. Gem. Gomiswald zugeteilt, aber am  20. 
IV. 1807 zu einer eigenen po lit. Gem. erhoben. 1843 
erfolgte die kirchliche A blösung von U znach, welcher 
Pfarrei es bislang zugeteilt w ar, und die E rhebung  zu 
einer eigenen P farrei. [Bt.]

E R N I ,  E R N Y.  Fam iliennam e in verschiedenen 
K tn ., der aus dem  schon 1300 beu rk u n d eten  T auf
nam en E rn i (aus Arnoll) en ts tan d en  ist.

A . K a n to n  A a r g a u  (vergl. auch A rt. A e r n i ). —  
E m i l , * 1868, S ekretär der aarg . S taatsw irtsch afts- und 
B audirektion  1892-1897, V orsteher des aarg . Versiche
rungsam tes 1898-1903, D irek tor der E lek triz itä tsw erke  
des K ts. Zürich 1908-1919 ; O berst i. G. u n d  In s tru k 
tionschef, zuerst des 2., dann des 1. A rm eekorps, K om 
m an d an t der 6. In f .-Brigade. —  S Z G L . [D. S.]

B. K a n t o n  B a s e l l a n d .  Das Geschlecht E . t r i t t  im
15. Ja h rh . in M aisprach, Di egt en, T enniken, E ptingen, 
Sissach, F renkendorf und Liestal au f ; heu te  ist es 
noch in R otenfluh  und  W enslingen v e rtre ten . — 
H a n s ,  aus Oberdorf, gen. H eyd E rn i, gehörte w ährend 
des B auernkrieges 1653 zu denjenigen, die zuerst 
die Bewegung gegen die baselstäd tische Obrigkeit he r
vorriefen, indem  er zunächst fü r die Verweigerung 
des an  die S ta d t zu zahlenden Soldatengeldes w arb. 
Als Gehilfe der beiden A nführer Uli Schad und Isaak  
Bowe stand  er in der vordersten  Reihe der A ufrührer 
und w urde dann auch  zu lebenslänglichem  Dienen auf 
venetianiscl en Galeeren ve ru rte ilt. Als er m it ändern  
V erurteilten  über Säckingen abgeführt wurde, konnte 
er sich m it d en ändern  u n terh a lb  Laufenburg , m it Hilfe 
der dortigen B auern , befreien, ste llte  sich aber wieder 
der Basler B ehörde und w urde h ierguf zu lebensläng
licher E hr- und W ehrlosigkeit m it T ragung des L aste r
steckens v e ru rte ilt. —  Vergl. U LB. — ÙB. — M erz: 
Burgen des Sisgaus. — B ruckner : M erkwürdigkeiten  
der Landschaft Basel. — Heusler : Der Bauernkrieg von 
1653 in  der Landschaft Basel. [Otto Ga s s .]

C. K a n t o n  G r a u b ü n d e n .  E r n i  (auch AERNI).  In 
Maienfeld und  Trins e ingebürgerte  Fam ilie. —  1. U l 
r i c h  Aerni wird am  25. II . 1545 von K önig F erd inand  i. 
als B ergrichter in Davos eingesetzt. — Neuer Samm ler 
1806, p. 514. —  2. C a s p a r , wahrscheinlich dessen Sohn, 
B ergrichter daselbst um  1581. —  Mohr : Dokumenten
sammlung., X V I. saec., Nr. 914. —  Sie w urden von 
Oesterreich geadelt m it dem  W appen : in  Blau sitzender, 
nach  rech ts schauender A ar über grünem  D reiberg. 
Die schöne A erni-W appenscheibe im  R athaussaa l zu 
Davos (A H S  1902, p. 11) s tam m t wahrscheinlich vom 
B ergrichter Caspar. [L J .]

D. K a n t o n  L u z e r n ,  Fam ilien in  M ünster, Gunzwil, 
A ttishofen , Egolzwil, Roggliswil, Ruswil usw . — 1. A n 
d r e a s , von M ünster, N o tar 1415. — 2. J o s e f , von 
Egolzwil, 1827-1907, G erichtsschreiber 1871, E rzie
h u n gsra t, N a tio n a lra t 1878-1902, G rossrat 1883-91, 
K rim ina lrich ter 1878-1886, M ajor. —  Gfr. 62, X V III  f. 
—  3. X a v e r , von Roggliswil, 1828-1908, G erichtspräsi
dent. —  Luz. Hauskalender 1910. -— 4. A n t o n , von 
Egolzwil, * 1858, E rziehungsrat seit 1891, G rossrat 
1899-1916, N atio n a lra t 1909-1916, R egierungsrat seit 
1916 ; O berst. [p. x . W.]

E . K a n t o n  S o l o t h u r n .  Siehe Æ rn i .
F . K a n t o n  S c h a f f h a u s e n .  ERN Y . Aelteres, 1780 

ausgestorbenes B ürgergeschlecht der S tad t Schaffhau-
h b l s  i ii  —  5

sen. —  1. A d a m , K üfer, aus Basel, e rkau ft 1639 das B ür
g e rre c h t.— 2. A d a m , Sohn des V orgenannten, * 9. ix . 
'1641, U rteilsprecher 1679, des Gr. R a ts 1680, V ogtrichter
1690, Z unftm eister 1691, Schlossherr zu Herblingen
1691, Iio lzherr 1707, resigniert 12. v m . 1722, t  8. XI. 
1722. —  3. A d a m , Enkel von Nr. 2, * 23. x i .  1687, des 
Gr. R ats 1722, f  27. x i i.  1754. —■ 4. A b e l , Enkel von 
N r. 2, M usiklehrer, * 1 .1 .  1691, Landschreiber zu Neun- 
ltirch 1730, t  3. m . 1754. —• 5. J o h a n n  A d a m , Sohn 
von Nr. 3, * 12. II. 1711, U rteilsprecher 1754, des Gr. 
R ats 1758, t  19. i. 1769. —  6. J o h a n n  A d a m , Sohn 
von Nr. 5, * 24. IV. 1739, U rteilsprecher 1762, des Gr. 
R ats 1770, t  17. v m . 1780 als le tz te r seines Geschlechts. 
—- Geneal. Reg. der Stadt Schaffhausen. [W.-K.l

F . K a n to n  T h u r g a u . Fam ilie von Aadorf. —  JO
HANNES, Dr. phil., * 1858, Sekundarlehrer in A adorf 
1881, in A rbon 1888, R eallehrer in Schaffhausen 1910 ; 
th u rg . Schulinspektor in F rauenfeld  ; Verfasser ver
schiedener pädagogischer und  politischer E ssays. — 
E m i l ,  * 1841 in T hundorf, Sekundarlehrer, w irkte am  
E rzieh u n g sin s titu t Guggenbühl (W ehrlischule) 1861- 
1866 und am  Sem inar K reuzlingen 1867-1909 ; f  
30. v . 1910. —  Vergl. U. G raf und  J .  W eber : E m il  
E rni u. Joh. Setter. —  [Sen.]

G. K a n to n  Z ü rich . I. Geschlecht der Gem. PfäfBkon, 
das seit dem .16. Ja h rh . bezeugt ist. 
—  [J. Fri ex.] —  I I .  t  Geschlecht der 
S ta d t Zürich. W appen  : in Silber 
ein g rüner Rosenzweig m it drei 
ro ten , go ldbebutzten  Rosen auf 
grünem  D reiberg. Verschiedene E in 
bürgerungen von PfäfBkon her 
1420-1613. Viele Geistliche. —  1. 
H e i n r i c h ,  1565 - A ugust 1639, 
P farrer in Hirzel 1591, A lbisrieden 
1596 ; Professor in Zürich 1601,

Chorherr 1612; erh ielt 1592 das B ürgerrecht geschenkt; 
veröffentlichte zahlreiche lateinische A bhandlungen. —
— 2. H e i n r i c h , A ntistes der Zürcher. K irche, * 1630, 
P farrer in A ltnau  (Thurgau) 1653, P fru n d an sta lt 
St. Jak o b  1668, e rster A rchidiakon am  G rossm ünster 
1677, A ntistes 1680-1 8. v. 1688. E r nahm  sich besonders 
der aus F rankreich  und  U ngarn  vertriebenen  reform . 
Glaubensgenossen an. —  G. R. Z im m erm ann : Die 
Zürcher. Kirche 1519-1819. — 3. J a k o b , Sohn von Nr 
2, P farrer in W ipkingen 1682, Dällikon 1686, D ekan des 
Regensberger K apite ls 1713. — 4. JOHANN HEINRICH, 
1777-1842, B uchhändler und A n tiquar in Zürich, ver
öffentlicht 1820 die M emorabilia f ig u r in a , eine F o rt
setzung der u n te r  dem gleichen Titel erschienenen W erke 
von H . H . B luntschli und A. W erdm üller. — 5. Chri
stoph  H e i n r i c h , Sohn von Nr. 4, * 1808, P farrer am  
Spital, t  als le tz te r seines Geschlechts 1873 in Am erika.
— Vergl. L L . —  L L H . — W irz : Etat. —  Mülinen : 
Prodromus. —  Zürcher Bürgeretats. [H. Brunner.]

E R N I  A IVI S E E .  Siehe È n g e l b e r g e r ,  K a r l .  
E R N S T .  Fam ilien der K te . A argau, Bern, Luzern," 

T hurgau und Zürich.
A. K a n to n  A a r g a u . Geschlecht in der S ta d t A arau. 

W appen  : in Blau au f grünem  D reiberg eine goldene 
Lilie, oben beseitet von zwei goldenen Sternen. S tam m 
v a te r ist H a n s  U e l i ,  von Holzikon, B ürger 1575 ; 
Teilnehm er am  Savoyerzug 1589. —  1. H a n s  J a k o b ,  
Enkel des V orgenannten, 1614-1682, Grossweibel 1650, 
Schultheiss 1678-1681. —  2. S a m u e l ,  1717-1793, Dr. 
m ed., N otar, L andschreiber zu B iberstein 1753, S ta d t
schreiber 1757, S ta tth a lte r  1778, Schultheiss 1779-1781, 
1783-1785 und 1787-1789. — 3. J o h a n n e s ,  * 1753, U hr
m acher, t  1801 als P räsiden t der M unizipalität. —  4. 
O t t o  W a l t e r ,  * 21. v m . 1871, s tud ierte  die R echte in 
Bern, Leipzig und  Heidelberg ; Fürsprecher 1895,
1. K am m erschreiber des bernischen Obergerichts 
1896, Polizeirichter 1899, G erichtspräsident 1900, 
Mitglied des bernischen O bergerichts 1903, dessen 
P räsiden t 1922 ; B urger von Bern 1903. Eine Anzahl 
Mitglieder des Geschlechts gehörten  dem  geistlichen 
S tande an.

E in älteres Geschlecht E . erscheint in A arau 1549 und 
in B rugg 1547. —  Vergl. LL. —  Merz : W appenbuch der 
Stadt A arau  (m it S tam m tafel). [H. Tr.]
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B. K a n t o n  B e r n .  X'ON E r n s t . R atsgeschlecht der 
S ta d t Bern, das w ahrscheinlich aus 
T hun  sta m m t u. sich um  1476 in Bern 
e inbürgerte . W appen  : in  Gold auf 
grünem  D reiborg ein w achsender 
schw arzer W idder. E nde des 13. 
Ja h rh . findet sich in B ern (Ja h rze it
buch des St W inzenzenstifts) eine 
Fam ilie E ., deren Z usam m enhang 
m it der vorgenannten  n ich t bewiesen 
ist. S tam m v a te r der Patrizierfam ilie  
ist —  H a n s , der 1476 an der Schlacht

von M urten te ilnahm  u. 1485 des Gr. R ates w ar. Viele 
E rn s t t ra te n  in französische, holländische, sardinische, 
preussische und  sp ä te r  sizilianische D ienste. — 1. 
H a n s  J a k o b ,  L andvog t nach  F rau b ru n n en  1630, 
In terlak en  1644. —  2. H a n s  H e i n r i c h ,  L andvogt 
nach  F rau b ru n n en  1666, des Kleinen R a ts  1688 ; 
t  1704. —  3. J u l i u s  H i e r o n y m u s ,  Sohn von Nr. 2, 

L andvog t nach  Torberg 
1697, des K leinen R ats 
1721 ; t  1725. — 4. H a n s  
G e o r g ,  B ruder von Nr. 3, 
L andvog t nach  G randson 
1705, Nyon 1721 ; f  1741. 
—  5. Beut R u d o l f ,  1733- 
1818, m achte  als H a u p t
m ann  im  R egim ent von 
P la n ta  in franz. Diensten 
den 7jährigen K rieg m it, 
erh ie lt 1760 eine K om pag
nie im  bernischen Regi
m en t von Erlach , w urde 
1782 w irklicher O berst des 
gleichen R egim ents, das 
als R egim ent von E rn st 
das schönste des K o n ti
n en ts g enann t w urde ; 
B rigadier 1783, m aréchal 

Beat  R udolf  von Ernst.  de cam p 1788, com m an- 
Nach einem P o r t rä t  in de Val- (Je u r  m érite  m ilitaire  

here  : Treue und Ehre. 1792, q u ittie rte  im  gl.
Ja h r  und w urde L an d 

vogt in R om ainm ötier. —  Tillier : Geschichte von 
Bern  V, 504. —  J .  B. v  W eiss : Wellgesch. I I I  (W ien 
1859-1868). — 6. H i e r o n y m u s  F r i e d r i c h , 1738-1782, 
B ruder des V orgenannten , zeichnete sich als Aide- 
M ajor im  7jährigen Kriege aus, M ajor im  R egim ent von 
Jen n e r, befehligte im  Lager von Compiègne 1766 als 
B rigadem ajor die verein ig ten  Schw eizerbrigaden E r
lach, Castella und Jen n er ; O b erstlieu tenan t 1770, 
K om m andan t einer K om pagnie der Schweizergarde 
1773, B rigadier 1780. — 7. J o h a n n  V i k t o r , 1741-1817, 
B ruder von N r. 6. d iente zuerst in der holländischen 
Schweizergarde 1770, M ajor im  R egim ent Müller in 
P reussen 1785, O berstlieu tenan t 1793, erh ie lt den 
Orden Pour le m érite  bei T rip p s tad t, O berst und K om 
m an d an t der Füsilierbrigade M agdeburg 1798, G eneral
m ajo r 1800, S tifte r der deutschen Linie v o n  E b n e s t , 
die 1876 das B ürgerrech t in Bern erneuerte .—  8. F r a n z  
F r i e d r i c h  S a m u e l , 1757-1833, V e tte r der drei Vorge
n ann ten , gen. « de Merges », H au p tm an n  im  R egim ent 
S te ttie r  in Sardinien, hernach  Chef der zw eiten hel
vetischen Legion in französischen D iensten, G eneral
m ajo r in Sardinien 1814, In h ab er des M auritius- und 
L azarusordens, t r a t  zum  K atholizism us über ; t  in 
Nizza. —  9. B e a t  L u d w i g  F r a n z  F r i e d r i c h , * 1771, 
Sohn von Nr. 6, fand als Offizier der Schweizergarde am
7. ix . 1792 in  der A bbaye de S t. Germ ain den Tod. —
10. A r m a n d  E d u a r d ,  1782-1856, Sohn von N r. 5, war 
Offizier in preussischen D iensten, O beram tm ann  in 
Schw arzenburg, wo er sich um  die Reform  des Arm en- 
und K irchenwesens verd ien t m achte  ; D irektor der 
Z u ch tan sta lten  1829. Seit M itte des 19. Ja h rh . waren 
und  sind m ehrere M itglieder der Fam ilie B ankier in 
B ern. —  Vergl. F riedli : Bärndütsch, B and Guggis- 
berg, p. 587. —  L L .  —  R. de Steiger : Les généraux 
bernois. — S GB I I .  —  Genealogie im Besitz der 
Fam ilie (Ms.). [F. von E r n s t .]

C. K a n t o n  L u z e r n .  Fam ilie in M ünster und Luzern.

— J ohann , D r. m ed., von N ürnberg , B ürger in L uzern  
1535, S ta d ta rz t bis ca. 1548. —  J ohann  W il h e l m , 
von M ünster, um  1670 Säckelm eister. —  B ürgerbuch  
II , S taa tsa rch . L uzern . [v. x . w .]

D. K an to n  T h u rg a u . Fam ilie  von W igoltingen. — 
H a n s  und J a k o b , V ater und  Sohn, w urden 1664 in den 
sog. W igoltinger H andel verw ickelt und  beide zum  
Tode v e ru rte ilt , le tz te rer, weil er den A ufen thalt seines 
V aters n ich t v e rra ten  wollte, der sich seinem  Schick
sale du rch  die F lu ch t entzogen h a tte . —  J .  U lrich, 
P fa rre r in B raunau  1826, S irnach 1828, A aw angen 1850, 
D ekan des F rauenfe lder K apite ls 1862 ; f  2. iv . 1865. — 
Vergl. P u p . Th. 2, 656 u . 659. —  Sulzberger : Verz 
der tli. Geist. [Sch.]

E . K a n to n  Z ü r ic h . — I. A ltes Geschlecht der Gern 
Zollikon, schon 1362 bezeugt. Steuer
bücher I. —  N üesch und  B ruppacher: 
Das alte Zollikon. — I I .  A ltes Ge
schlecht der Gem. D ä ttlik o n , schon 
1416 bezeugt. —  [J. Frick.] —
II I .  f  B ürgergeschlecht der S tad t 
Zürich. 1401 em pfingen H a n s , J ä c k -  
l y ,  N ik la u s  und  R u d o l f  E ., von 
Zollikon, das B ürgerrech t. —  I I e i n - 
rich, L andvog t von Andelfingen 
1517. —  [c. H.]

IV . a. Geschlecht von W in te rth u r, wohl von D ättlikon  
stam m end . W appen  : In  Blau über grünem  D reiberg 
ein goldener H albm ond und ein goldener S tern . P e t e r  
w ohnte 1526 in der N eu stad t —  1. H a n s  H e i n r i c h , 
1762-1826, Dr. m ed., S ta tth a lte r  1800, S tad tsch re iber 
1811, w urde 1814 vom  S ta d tra t  an  den russischen und 
den österreichischen B otschafter bei der T agsatzung  
gesandt, um  ihre Hilfe zur W iederherste llung  der 
bevorzugten  politischen Stellung W in te rth u rs  zu erlan
gen. —  2. A l f r e d , 1817-1910, S ta d tra t  1851-1855, 
dann einige Zeit als K aufm ann in K onstan tinopel 
tä tig . M itbegründer des K unstvereins und  dessen 
K onserva tor. —  N W T  1910, Nr. 53. —  3. F e r 
d i n a n d , 1819-1873, g ründete  1842 die B rauerei H alden
berg (seit 1872 H aldengut). —  F . Schoellhorn : Die 
Brauerei Haldengut in  W interthur 1843-1918. —  4. F e r 
d i n a n d , 1822-1901, g ründete  1854 die T uchfabrik  
N eu-Pfungen, 1888 die T hom asschlackenfabrik  in 
W ülflingen. —  G. E rn st : Z u m  50jährig. Jub iläum  der 
W ollwarenfabrik N eu-P fungen. —  5. J a c q u e s , 18 23- 
1888, K aufm ann  und  Schriftsteller, Verfasser v o n  
volkstüm lichen E rzählungen, besonders aus dem  H a n d 
w erkerleben : Glaser Süsstrunk  ; Schreiner Joseph K raft ; 
Dorfmagnaten ; A u f  der Wanderschaft ; Brautfahrt ; D i
lettanten ; Gäcilie. —  N Z Z  1902, Nr. 176-180. —  R. 
H unziker : Z u r Literaturgesch. W interthurs (in A lm a 
nach der literar. Vereinigung W interthur 1918). —
6. F r i e d r i c h , 1828-1911, Dr. m ed., 1855 P riv a td o 
zent, a. o. Professor an  der U n iv ersitä t Zürich, dann 
prak tischer A rzt in Zürich, erhielt 1875 das Z ürcher 
B ürgerrecht g esc h en k t.—  N Z Z  1911, Nr. 52. —  Z T  
1912. —  7. J u l i u s , 1830-1861, K upferstecher. — S K L .  —
8. H a n s , 1853-1907, Sohn von Nr. 3, S ta d tra t  1898-
1907. — Landbote 1907, Nr. 90. — 9. P a u l , * 1859, 
Sohn von Nr. 6, Dr. m ed., P riv a td o zen t, dann  a. o. 
Professor in H eidelberg, o. Professor in Zürich 1886- 
1900, seitdem  wieder in H eidelberg, D irek tor des p a th o 
logisch-anatom ischen In s titu te s  daselbst, Mitglied 
der H eidelberger A kadem ie, Geheim er H ofra t. —  Wer 
is t’s ? 8. Aufl. —  9. R u d o l f , * 1865, Dr. ju r ., B ankier, 
S ta d tra t  in W in te rth u r 1900-1915. —  Vergl. A. E rn st : 
Chronik und Stamm tafel d. Fam ilie  E .

IV. b. Fam ilie von N eftenbach, D ättlikon  u. O ber
w in terth u r (Nr. 2-4 und 6 je tz t  B ürger von W in te rth u r) .
— 1. H e in r ic h ,  1846-1916, A rch itek t, zuerst u n ter 
Sem per in D resden, dann in Zürich tä tig , wo er g ross
städ tisch-m onum entale  B auten  (Teile der B ahnhofstr., 
R otes Schloss usw .) errich te te . —  S K L .  —  ZW C hr. 1916.
— 2. H e in r ic h ,  * 1847, Sekundarlehrer, R egierungsrat 
1897-1920, 4m al R egierungspräsident, Dr. h, c., Ver
fasser von Z ur Reform der Kantonsschule ; Die direkten 
Staatssteuern im  K t. Zürich  und  anderer Schriften . —• 
S Z G L . —  3. U l r i c h ,  1847-1921, Sekundarlehrer, D r. 
p h il. 1879, Professor für Geschichte an  der K an to n s-
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schule Zürich 1890-1920 ; Verfasser von Geschichte des 
zürch. Schulwesens bis gegen Ende des 16. Jahrh. — 
Landbote 1921, Nr. 167. —  4. A l f r e d ,  * 1875, Sohn von 
Nr. 2, Dr. pliil., 1901 P riv a td o zen t, 1905 a. o. Professor, 
1909 o. Prof. der allgem einen B otan ik  an  der U niversi
t ä t  Zürich, reiste  besonders in O stindien. Verfasser 
von Bastardierung als Ursache der Apogam ie im  
Pflanzenreiche und  vieler botan ischer A bhandlungen. — 
S Z G L . —  Festschr. des Begierungsrales zur E inw eihung  
der neuen Universität 1914. —  5. O s k a r ,  * 1886 in 
T urben tal, K u n stm ale r, s tu d ierte  in Paris, Florenz 
und Zürich ; W erke in den öffentlichen Sam m lungen 
von Zürich, W in te rth u r und St. Gallen. —  N W T  1923, 
Nr. 237. —  6. F r i t z ,  * 1889, Sohn von Nr. 3, Dr. phil., 
Prof. an der höh. T öchterschule in Zürich, Verfasser 
von Die romantische Ironie  ; Der K lassizism us in  Ita lien , 
Frankreich und Deutschland. —  S Z G L .  [ r . .  F o r r e r .] 

E R N S T  I I . ,  Herzog von Schw aben 1015-1030, * um  
1007 als Sohn des aus ostfränk ischem  Geschlecht 
stam m enden  Herzogs E rn s t I., du rch  seine M utter 
Gisela ein Grossneffe des le tz ten  burgundischen Königs 
Rudolf I., eine volkstüm liche F ü rs ten g esta lt, deren be
wegte Schicksale sich z. T. in  der Schweiz absp ielten . 
Seit 1024 m ündig, übernahm  er das H erzogtum  Schwa
ben, zu dem  dam als die ganze deutsche Schweiz ge
hörte, erhob sich aber schon 1025 gegen seinen Stief
vate r, den deutschen K önig K onrad  I I .  (1024-1039), 
und m achte  A nsprüche a u f  das von diesem geforderte 
B urgund. Mit dem K önig 1026 ausgesöhnt, begleitete 
er ihn nach  Ita lien , keh rte  aber bald nach  A lem annien 
zurück und erhob sich zum  2. Mal gegen K onrad . Er 
befestig te eine Insel bei Solothurn  (Petersinsel ?), 
wurde aber vom  burgundischen K önig von d o rt v e r
wiesen. Je tz t  schädigte er von einer Burg oberhalb 
Zürichs (K iburg  ?) die G üter der königstreuen K löster 
R eichenau und  S t. Gallen. Nach Ulm  1027 von K onrad 
vorgeladen, erschien er im  V ertrauen  au f seine Vasallen, 
w urde aber von diesen im S tich gelassen und in Gie- 
b ichenstein bei Halle gefangen gesetz t. N ach W iederein
setzung  in sein A m t (1028) erhob er sich zum  3. Male 
gegen K onrad, weil dieser von ihm  die N iederw erfung 
seines Kam pfgenossen W erner von K iburg  verlangte . 
Nun wurde er als Reichsfeind geäch te t u. g ebann t, u. 
das H erzogtum  seinem  B ruder H erm ann übertragen . 
E r fiel m it W erner zusam m en im  V erzw eiflungskam pf 
gegen schwäbische T ruppen  K onrads im  Schwarzw ald 
bei Schram berg 1. (oder 27.) v m . 1030 und w urde in 
de r M arienkirche zu K onstanz begraben. Schon im  
M ittelalter verherrlich te  die volkstüm liche Sage und 
D ichtung die G estalt E rn sts  und  b rach te  sie m it Bin
doli, dem  Sohne O ttos I., der sich auch  als Herzog von 
Schwaben gegen seinen kaiserlichen V ater erhoben 
h a tte , in V erbindung. E . wird in der m hd. Spielm anns
d ich tung  zum fabelhaften  O rien tfahrer und versöhnt 
sich zu le tzt m it dem  V ater. —  Vergl. B artsch  : Herzog 
Ernst. — U hland : Ueber die Sage von Herzog E rnst, 
ferner dessen T rauerspiel : E . v. Schw. — A D B .  —  P up. 
Th. P , 250 ff. —  C. B run : Gesch. d. Grafen v. Kyburg  
bis 1264. [Th. C t . ]

E R O L Z W I L .  Siehe E r i s w i l .
E R P E N .  Fam ilien des Nam ens finden sich im  14. 

Jah rh . in Lenk (K t. W allis), im 15. Ja h rh . in Balt- 
schieder, im 16. Ja h rh . in B ister. In der Folge verbrei
teten  sie sich nach  B rigerberg, Gräich, A garen, S itten , 
Neuenburg usw . —  I g n a z  N a r z i s s ,  Meyer von Morel 
1746 und 1749. — E. ist offenbar eine lokale Form  für 
E rb  =  ahd. Arb-o, Erbo. [D. I.]

ER PF.  Fam ilie der S ta d t St. Gallen, die aus Selz
in der Pfalz eingew andert is t und 1637 ins B ürgerrecht 
aufgenom m en w urde. Der Nam e ist abzuleiten  vom 
ahd. e r p f  =  braun . —  F r a n z  E d u a r d ,  * 16. II . 1807, 
Dr. ju r., Inhaber zahlreicher A em ter in S ta d t und K an 
ton , daneben industrie ll tä tig , des Gr. R ats 1835,
P räsiden t der Postkom m ission 1836, als die Post vom  
K t. übernom m en wurde, P räsid en t des städ tischen  Ver
w altungsrates 1839, N atio n a lra t 1848, des Kl. R ats 
(Regierungsrat) 1849 ; t  22. I. 1851. — Vergl. B ürger
buch 1901. —  B ernet : Trauerrede . . . 1851. [Bt.]

E R P O  oder H E R P O ,  Herzog von T ransjuranien , 
K onnetabel des B urgunderkönigs Chlotar II ., wurde

613 b eau ftrag t, die Königin B runhilde in Orbe aus dem 
W ege zu schaffen. E r t r a t  an  Stelle des Herzogs Theu- 
delanus an  die Spitze des Landes, fiel aber kurz d a rau f bei 
einem  A ufstand, den der P atriz ius A letheus an ze tte lte , 
wofür dieser m it dem  Tode b es tra ft w urde. —  Vergl. 
F rcdegar : Chronik. — M artin : La Suisse à l ’époque 
mérovingienne. [m. r .]

E R S C H M A T T  (K t. W allis, Bez. Leuk. S. GLS). 
Gem. und K irchdorf. Ers , wie es früher gewöhnlich 
und im Volk je tz t  noch heisst, war bereits 1328 
(Huers) eine Gem., 1357 Hoers g enann t, sie gab sich 
am  28. i. 1535 die erste B auernzunft : das B ürger
rech t wird durch eheliche A bstam m ung erworben ; 
S tre itigkeiten  m üssen bei S trafe von 10 Schilling einem 
Schiedsgericht von 4 bestellten  M ännern zur endgül
tigen A burte ilung überlassen werden. 1469 stand  bereits 
die Kapelle zum  hl. Johann  dem  T äufer ; 1710 wurde 
die K irche gebau t, am  25. v. 1721 die Pfarrei e rrich te t. 
Bevölkerung  : 1798, 168 E in w. ; 1920, 312. —  A rchiv 
E rs. [L. Mr.]

E R S C H W I L  (K t. Solothurn, Bez. Thierstein . S. 
GLS). D orf und Gem. Hergiswilre 1147 ; Eriswilre 
1152 ; Ergeswilre und Ergiswiire  1219 ; Erschwil 1285 ; 
Ergeswiler 1295 ; vor 1411 Erschwyler, E risw il, Ersch- 
weilern , w ahrsch. von Arigises-w ilari (F örstem ann I, 
136). E . kam  um  1085 in den Besitz des neugegründe
ten  K losters Beinwil ; 1417 verpfändete  dieses seine 
G üter, Zinsen und Gefälle an  Basel, und M itte des
15. Ja h rh . suchte das K loster Schutz und H alt bei 
Basel. D adurch w urde es in die Fehden Basels m it 
den T hiersteinern  verw ickelt, und auch E. litt 
m ehrfach u n te r  den B randschatzungen, die in jener 
Zeit über das Beinw ilertal weggingen. Infolge der 
K astvogtei der Thiersteiner über das K loster Bein
wil u n te rs tan d  E . deren H errschaft. 1522 kam  es m it 
der Herrschaft. Thierstein  an  Solothurn und gehörte 
fo rtan  zur Vogtei Thierstein . Der K irchensatz gehörte 
seit der G ründung von Beinwil diesem K loster, dem 
1219 die Pfründe von E. einverleibt wurde. 1342 h a tte  
E. eine eigene P farrk irche, sp ä ter h a tte  es au f je  einen 
G ottesdienst zweimal K irchgang nach Büsserach. 1529 
stand  die Gem. E., wohl u n te r  dem  Einfluss des Basler 
Eisenschm elzers A ltenbach und seiner K nappen, bis 
au f v ier Mann von Messe und Bildern ab. Die le tz tem  
w urden im m erhin in der K irche belassen, ebenso behielt 
m an den K irchgang nach Büsserach, und der Besuch der 
Messe w ar frei. 1530 am te te  der Beinwiler Mönch P 
K onrad W escher in E ., aber n u r als P rediger ; 1531 
verlang te  E . vom  R a t einen P räd ik an ten . Büsserach 
dagegen hielt, am  alten  G lauben fest, und so ver
schwand die N euerung auch in E . wieder. 1622 erhielt 
E. w ieder einen eigenen P farrer, der in Büsserach 
w ohn te . 1642 ste llte  es gem einsam  m it B üsserach einen 
Schulm eister an ; 1704 wurde in E . eine ständige 
Schule e rrich te t, 1747 ein eigenes Schulhaus e rbau t. In 
E. finden sich Spuren von sehr frühen E rzgrabungen. 
Im  15. Ja h rh . war in E. eine Eisenschm elze und H am 
m erschm iede, die beim  U ebergang an  Solothurn obrig- 
keitl. Lehen w urde. W ahrscheinlich um  1518 liess der 
Basler A ltenbach einen neuen Hochofen m it Gebläse an 
der Ltissel bauen ; 1532 wurde die Schmelze nach  vor
übergehendem  Zerfall neuerrich te t ; A ltenbach blieb 
P äch te r bis 1539. Die Schmelze und die E rzgruben 
gingen durch m anche H and. Von 1621 an waren sie ca. 
50 Jah re  lang im  Besitze des Bened. Glutz und  seiner 
Fam ilie. Die Schmelze ging w ahrscheinlich zu Beginn 
des 18. Ja h rh . ein. Im  18. und 19. Ja h rh . wurden auch 
Strickerei und Seidenweberei als H ausindustrie  be
trieben . Bevölkerung : 1829, 499 E in w. ; 1870, 564 ; 
1880, 563 ; 1900, 465 ; 1920, 506. P farreg ister seit 1685. 
— Vergl. F . Eggenschwiler : Territor. Entw icklung des 
Kts. Soloth. — Schm id : Kirchensätze. —  Mösch : Die 
Solothurn. Volksschule. —  Wiggli im  Schwarzbub (K a
lender) 1923. [J. K.]

E R S I G E N  (K t. Bern, Am tsbez. Burgdorf. S. GLS). 
Gem. und D orf in der K irchgem . K irchberg. In E. und 
Um gebung sind E inzelfunde verschiedener Epochen 
der Urgeschichte zu verzeichnen. In  der Nähe des 
Rudsw ilbades eine Silexlamelle, im  Allmendwald 1877 
ein h a llstä ttisch er Grabhügel m it Urnen und Trink-
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gefässfunden. Im  Dorfe kam  eine frühgerm anische A xt 
zum  Vorschein, die von den ha lls tä ttisch en  G rabhügeln 
des A llm end- oder Fustelbergw aldes versch lepp t worden 
sein könn te . In  dieser Gegend läu f t n o rdw ärts das 
u ra lte  « W angensträsschen », das sich nach  den beiden 
Oesch und  von da h in ü b er nach  dem  neolithisch besie
delten B ürglenhubel au f dem  Gebiet der Gem. U tzen- 
s to rf h inzieh t, dessen E rforschung P fa rrer W. S. Joss in 
Koppigen v e rd an k t w ird. —  bleuer : Antiquarische  
N otizen aus der Umgegend von Burgdorf. —  Jahresber. 
des H ist. M useum s Bern. —  J S G U .  —  [0. T.] — Erge- 
singen  (vom Personennam en A rag is) erschein t 1181 
im Besitze des von hier an bis 1418 genann ten , sp ä ter 
in B u rg d o rf verburgerten  E delgeschlechts gl. Na
m ens, das zu den zähringischen, sp ä ter kiburgischen 
M inisterialen zählte, und  von dessen Burg in E . noch 
T rüm m er vo rhanden  sind. — I - Ie s s o  is t 1330 Schult- 
heiss in T hun ; R u d o l f  1291 C horherr in Zo fingen, 
1301 in Solothurn . 1367 erscheint E . im Besitze der 
Edeln von Sum iswald, die es in diesem  Ja h re  an  P e
te r  von T orberg verkaufen . Dieser schenkte es der 
von ihm  gegründeten  K arth au se  Torberg, m it dem  es 
in der R eform ation  an  Bern kam . Das elsässische 
K loster Sels bezog 1310 ebenfalls E inkünfte  aus E . ; 
sp ä te r w aren auch die D iesbach daselbst beg ü te rt. 
Die K arthause , sp ä te r der L andvog t von Torberg, 
üb ten  zu E . die niedere G erichtsbarkeit aus ; die hohe 
gehörte zum  A m t W angen, sp ä ter zu B urgdorf. ITnp- 
pen : in Gold zwei ro te  S ch räg b a lk en .—■ Vergl. F H B . 
— von Mülinen : Beiträge V. —  Ja h n  : Chronik. [H. Tr.] 

E R S T F E L D  (K t. U ri. S. GLS). Dorf, polit, und 
K irchgem . Oerzvelt 1258 ; Ortzveld 
1275 ; Oerzvelden 1301 ; Erschveldl 
1366. W appen  : in Blau au f grünem  
Boden ein H irsch m it Schweisstuch. 
F unde aus der Bronzezeit. E . war 
Meiersitz der F rau m ü n sterab te i 
Zürich. Bis 1850 b ildet E . diesseits 
der Reuss m it S ch a ttd o rf u . Bürg]en 
u n ter dem  Grüblein eine, E. jenseits 
der Reuss m it G urtnellen eine andere 
Genossame des Landes Uri. W ieder

holt rich te ten  Reuss und W ildwasser schweren Schaden 
an , so 1762, 1868 und  1910. Die E röffnung der G o tth ard 
b ahn  (1882) b rach te  der O rtschaft einen grossen 
A ufschw ung. Die zu E hren der Hl. Am brosius und 
O thm ar geweihte K irche, eine Tochterkirche von A lt
dorf, wird 1318, 1339, 1340 und 1359 erw ähn t. Seit 
1478 ist E . eine selbständige P farrei. Die jetzige P fa rr
kirche w urde 1870 e rbau t. Die Landeskapelle Unserer 
L ieben F rau  zu Ja g d m a tt  (1360 Jagm att) wird 1339 
g enann t. An sie k n ü p ft sich die bekannte  Sage vom  
Jäg e r und  dem  Hirsche m it dem  Schw eisstuch des E r
lösers. H ier w urde am  26. IV. 1799 der A ufstand  gegen 
die Franzosen und  die helvet. Regierung beschlossen, 
der aber ein rasches und unglückliches E nde nahm . 
Seit dem 15. Ja h rh . fanden jäh rlich  am  St. M arkustag 
Prozessionen des a lten  Bez. Uri nach J a g d m a tt  s ta tt ,  
verbunden  m it den M arkusgem einden. E ine p ro tes
tan tisch e  K irche b esteh t seit 1899. E in Schulm eister 
wird schon 1637 erw ähn t. Neues Schulhaus 1807 ; 
je tz t  g ib t es 3 Schulhäuser und  eine Schule der S. B. B. 
In E . befinden sich ein R angierbahnhof und M aschinen
depot der S. B. B. Bevölkerung : 1811, 764 E in w. ; 
1900, 2416 ; 1920, 3269. Pfarreg ister seit 1620. — 
Vergl. Gfr. 3, 9, 19, 20. 24, 27, 41, 42, 43, 44, 47. — 
H ist. N bl. Uri 1897, 1899, 1906, 1911. —  M A  GZ 1884. 
—  Lusser : Gesch. des K ts . U r i.—  K. Gisler : Geschicht
liches . . .  aus Uri (3. Aufl. 1920). —  Derselbe : Das Urner 
Bauernhaus (in Heimatschutz V, 1910). [K. G is l e r .]

E R S T F E L D  ( M E I E R  V O N ) .  Fam ilie in  E rstfeld, 
die das A m t des Meiers der F rau m ü n sterab te i Zürich 
in n eh a tte . U rsprünglich E igenleute W ettingens, kam en 
sie im  Dienste der A ebtissin zu Ansehen und R eichtum , 
aber n ich t zur R itte rw ürde. Siegel : in Silber ein ro ter 
S tierkopf m it goldenem  N asenring und  einem goldenen 
S tern  zwischen den H örnern . V erm utlicher S tam m vater 
is t — 1. W e r n e r ,  1258 erw ähnt. — 2. K o n r a d  (1275- 
1297), m it R itte r  Arnold von Silenen, W erner von 
A ttinghausen  und B u rk h art Schüpfer V ertre ter Uris

in der B undesurkunde m it Zürich vom  16. x . 1291, 
wohl auch beim  Abschluss des Ewigen Bundes der 
drei L änder Anfangs A ugust 1 2 9 1 .—  3. J o h a n n e s  I., 
Sohn von N r. 2 (1318-1327), Meier in Bürglen seit 1330. 
—  4. J o h a n n e s  I I .,  Sohn von N r. 3 (1338-1378), 
L andam m ann in U ri 1360-1373. — 5. W a l t e r ,  Sohn 
von N r. 4, Meier zu A ltdorf, L andam m ann 1387-1389. 
Sein B ruder —  6. J o h a n n e s  I I I . ,  w ar Meier zu B ürg
len . Die Fam ilie erlosch gegen E nde des 14. Ja h rh . ; 
ih r W ohn tu rm  soll noch E nde d e s '16. Ja h rh . bestanden  
haben . —  Vergl. Oechsli : Die A nfänge der Schweiz. 
Eidgenossenschaft. —  M A  GZ 1884. —  R. H oppeier : 
Pfarreien u  M eierämter im  alten Lande Uri. —  Sigelab
bild. zum  UZ  X I. —  N Z Z  1921, Nr. 186. [Karl Gis l e r .] 

E R T E L ,  P . F r a n c o i s  X a v i e r ,  * 23. ix . 1754, f  24.
IV. 1828, C horherr von Bellelay, be rü h m ter O ptiker. —  
Mülinen : Bauracia sacra. [G. A.]

E R W E C K U N G .  Die Bewegung, welche dem  um  
1800 in der Schweiz wie in än d ern  L ändern  herrschenden 
gem ässigten R ationalism us und  seiner christlichen 
H u m an itä t das spezifisch soteriologische, die W elt
k u ltu r  ablehnende pietistische C hristen tum  der Be
kehrung und  W iedergeburt en tgegenstellte , m achte  
sich zuerst in Genf bem erkbar, wo einige S tud ierende 
im  Gegensatz zu dem  von der Kirche v e rtre tenen  
L iberalism us sich 1810 zu der Société des A m is  vereinig
ten . 1813 erh ielt diese Bewegung einen neuen Im puls 
durch  die A nkunft der F rau  von K rtidener, der P ro 
p hetin  der E rw eckung. Als die Compagnie des pasteurs 
1817 den K and idaten  das P redigen im  Sinne der E r
weckung u n tersag te , erfolgte die G ründung der schroff 
separatistischen  Nouvelle Eglise  (seit 1839 Eglise de la 
Pelisserie). Die gem ässigteren A nhänger der Bewegung, 
wie M alan und Gaussen, g ründeten  1820 die Eglise au 
Témoignage, welche die Theologie des entschiedenen Cal
vinism us v e r tra t. Aber auch  in der offiziellen K irche reg
ten  sich die A nhänger der ausgesprochen evangelischen 
R ich tung  und vereinigten sich 1831 zur Société E van
gélique, die 1832 eine theologische Schule g ründete , die 
1834 das neuerbau te  Oratoire bezog, das ein Zentrum  
eines regen religiösen Lebens w urde. Von diesen Kreisen 
aus erfolgte 1847 die G ründung der Eglise évangélique 
libre. Die Erw eckung h a tte  auch  nach  der W aad t ü b er
gegriffen, in deren K irche eine gem ässigte O rthodoxie 
herrsch te , die aber den V ertre tern  der neuen Bewegung 
n ich t m ehr genügte. Aber das Volk nahm  schroff Stel
lung gegen die A gitation  der E rw eckung, gegen die der 
Grosse R a t das Gesetz vom 20. v. 1824 erliess, das 
religiöse P riva tversam m lungen  ausserhalb  der k irch
lichen G ottesdienste un tersag te  und der P ropaganda 
der M omiers, welcher A usdruck 1818 in Genf zum 
erstenm al in einer an tip ie tis lichen K undgebung er
scheint, en tg egen tra t. A ber tro tz  dem  Gesetz bildeten  
sich independete  Gem einden, deren B ekenner sich 
durch die gegen sie gerich te ten  A usbrüche der Volks
stim m ung in ih rer A gitation  n ich t einschüchtern  Hes
sen. U ebrigens rich te ten  sich auch V ertre ter der geisti
gen E lite  der W aad t im  Interesse der Glaubens- und 
Gewissensfreiheit gegen das Gesetz von 1824, so Ale
xandre  V inet, dam als in Basel, in seiner D enkschrift 
über die K ultusfre ihe it (1826) und Professor M onnard 
im  Nouvelliste Vaudois. Diese Bewegung w ar die Vor
läuferin  einer noch tiefergehenden, die 1847 zur G rün
dung der Eglise libre der W aad t füh rte . In  der d e u t
schen Schweiz w ar schon 1780 in Basel durch  die von 
U rlsperger gegründete Christentums gesellschaft eine 
Bewegung ins Leben gerufen worden, welche from m e 
W erke, wie die T rak ta t- , die B ibelgesellschaft und 181 » 
die Missionsgesellschaft fü r H eidenbekehrung gründete  ; 
auch in B ern und andersw o fassten  ähnliche B estrebun
gen Fuss. Im  Berner Ju ra  w ar M ünster der M itte lpunkt 
eines von den H errenhu tern  gew eckten religiösen 
Lebens. Im  H erbst 1815 erschien F rau  von K rüdener 
in Basel, zog, Ende Ja n u a r  1816 von h ier weggewiesen, 
nach dem  A argau und dem angrenzenden Grossherzog
tu m  B aden, en tfa lte te  als M utter der Arm en w ährend 
der Teuerungsjahre 1816 u. 1817 eine sozial-religiöse 
A gitation , durchreiste  die K antone Bern, Luzern, 
Zürich, Schaffhausen und T hurgau, überall polizeilich 
bew acht und  weggewiesen, und verliess erst im  August
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18 1 7  endgültig  das Gebiet der E idgenossenschaft, a l
lenthalben Spuren religiöser, oft ungesunder E rregung  
zurücklassend. 1818 nahm  die Bewegung im K t. Schaff
hausen, besonders u n te r  den K indern , einen psycho
pathischen C harak ter an  und fü h rte  im benachbarten  
zürcherischen W ildensbuch im  März 1823 zu der von 
entsetzlichen Greueln begleiteten  K reuzigung der M ar
garetha  P e ter. Im  A argau en tfach te  se it 1816 von 
Staufberg aus der V ikar Ganz eine religiöse Bewegung 
so stürm ischer A rt, dass die R egierung ihn polizeilich 
aus dem L ande weisen liess. In  Bern, wo schon 1802 in 
Am soldingen durch den Schw ärm er U n te rn äh re r, 1807 
in R appersw il durch seine A nhänger, wie 1820 in Gsteig 
bei In terlaken  und 1830 in W ohlen vereinzelte w üste 
antinom istische Greuel das E inschreiten  der O brigkeit 
nötig  gem acht h a tte n , w irk ten  in der H a u p ts ta d t 
einige vom  Geist der E rw eckung ergriffene Prediger. 
H ielt sich diese Bewegung im  allgem einen in ruhigen 
Bahnen, so äusserte  sie sich in kleinern K reisen be
sonders E rw eckter als schroffer Separatism us, gegen 
den 1829 am tlich  eingeschritten  w urde. Dass die R e
staurationsreg ierung  den Kom m issionsschreiber K arl 
von R odt 1829 wegen K onventikeln  auswies, t ru g  dazu 
bei, ihren  S turz 1830 fü r die pietistischen Kreise zu 
einem G ottesurteil zu stem peln ; v. R odt w urde 1831 
Gründer der Freien Gemeinde. Innerha lb  der L andes
kirche bildete sich im  H erbst 1831 die Evangelische 
Gesellschaft, welche eine m ehr gem ässigte Erw eckung 
v e r tra t. Als Aeusserungen eines, wenn n ich t p ie ti
stischen, so doch w arm en religiösen Lebens und neu
belebter K irchlichkeit m ögen gelten die E rinnerungs
feiern an Zwinglis W irksam keit 1819 und  an die B erner
reform ation 1828. Im  Sinne einer Vertiefung des be
stehenden K irchen tum s und der Theologie w irk ten  in 
Basel an der U n iversitä t seit 1822 de W ette , seit 1823 
K arl R udolf H agenbach. [E . E.]

E R X L E B E N ,  A l b r e c i i t ,  aus G öttingen, * 1814, 
ord. Prof. fü r römisches R ech t und  K irchenrecht an 
der U niversitä t Zürich 1841-1854, nachher in Rostock. 
Veröffentlichte in Zürich Condictiones sine causa (1850- 
1853) und Lehrbuch des röm . Hechts (1854). —  Vergl. G. 
v. W yss : Hochschule Zur. 1833-1883, p. 58,.84. [H. Br.] 

E R Z D I Ö Z E S E N .  In  der röm ischen R eichskirche en t
sprachen den Civitates die B istüm er, den Provinzen die 
E rzbistüm er oder M etropolitanbezirke. Den Erzbischö
fen kom m en ausser den schon den Bischöfen zustehen
den K om petenzen noch zu : das R echt, die Synode zu 
berufen und zu präsidieren ; die U eberw achung und 
V isitation der K irchenprovinz, sowie die obere Instanz  
für die bischöfliche G erich tsbarkeit. Das Gebiet der 
heutigen E idgenossenschaft gehörte zu folgenden E rz
diözesen : das B istum  S itten  gelangte im 8. Ja h rb . 
von der Erzdiözese Vienne an  diejenige von T arentaise, 
von welcher es 1513 durch  die Bem ühungen des K ar
dinals Schiner losgetrenn t und d irek t dem hl. S tuhl 
u n ters te llt w urde ; die Diözesen L ausanne und Basel 
un ters tan d en  bis 1802 dem  E rzb istum  Besançon, K on
stanz und Chur bis 1805 dem jenigen von Mainz ; 
seither sind sie dem  hl. S tuhl u n ters te llt. 54 P farreien  
des K ts. Tessin gehörten bis 1884 zum  E rzb istum  Mai
land, 183 Pfarreien zum  B istum  Corno und m it demselben 
bis 1751 zur Erzdiözese Aquile] a u. von 1799 bis 1884 zu 
derjenigen von Görz, w orauf gemäss einem 1859gefass
ten  Beschluss der [Bundesversam m lung, dass alle auslän
dischen bischöflichen H oheitsrech te  au f Schweizerboden 
hinfällig sein sollten, der K t. Tessin 1884 einem bi
schöflichen V ikaria t angegliedert w urde, das 1885 zum 
Im m ediatb istum  Lugano erhoben worden und eben
falls d irek t dem  hl. Stuhl u n te rs te llt ist. Als die Auf
hebung des B istum s K onstanz bevorstand , entw arf 
eine 1816 in Luzern eingeladene K onferenz der schweize
rischen K onstanzerdiözesanverbände das P ro jek t eines 
schweizerischen N ationalb istum s Luzern, in welchem 
freisinnige K atholiken schon das zukünftige schweizeri
sche E rzb istum  sahen, das säm tliche B istüm er der 
Schweiz zu einer na tionalen  K irchenprovinz zusam 
m enfassen werde, [E . B.]

E R Z I N G E N ,  R u d o l f  von .  K leriker, M agister, 
Ixirchherr von Erzingen in B aden, Chorherr zu Zofln- 
gen 1283, Chorherr am  G rossm ünster in Zürich 1308,

auch C horherr zu B erom ünster 1312, öfters Schieds
rich ter ; t  als Subdiakon am  G rossm ünster 1. v. 1320. 
S iegel:  ein Pelikan, der seine Jungen  n ä h r t .—  UZ VI- 
X . —  Sigelabbild, zum  U Z I X .  —  Oberbad. Geschlech
terbuch I, p . 310. — W . Merz : Die Urkunden des Stadt
archivs Zoßngen. —  R üeger : Chronik von Schaffhausen. 
—  UBeromünster. —  K rieger : Topograph. Wörterbuch 
Baden. —  M on. Germ. Necrol. I. [F. H.]

E R Z I N G E R  oder Æ R Z I N G E R .  Noch b lühen
des B auerngeschlecht der L andschaft Zürich zu Bä.rets- 
wil u n d  Egg ; schon 1504 au f dem  E ttb e rg  im Grünin- 
ge ram t. —  H a n s ,  Steinm etz au f Goldenen bei Egg, 
B ürger zu Zürich 4. v. 1565. —  Vergl. S tuder : Gesch.
v. Bäretswil, p . 19, 33. [F. H.]

E R Z L I .  Zwei t  G eschlechter der S tad t Zürich. W ap
pen  : in R o t grünes gestieltes B la tt über grünem  Drei
berg. I. E . von Kaiserstuhl. S tam m vater des 1659 er
loschenen Geschlechts, das vorzüglich dem  M etzger
beruf oblag, i s t —  U r b a n ,  M etzger, B ürger 1517, Vogt 
zu K üsnacht-Z ollikon 1535 u. 1537, Zunftm eister zum  
W idder N atalis 1535-1536. —  II .  E . von Basel (?). 
S tam m v ate r des 1754 erloschenen Geschlechts is t — 
J o a c h i m ,  M etzger, von K aiserstuh l, B ürger 1538. — 
H e i n r i c h ,  Enkel Joachim s, Schneider zu Basel, er
n eu ert das B ürgerrecht seines G rossvaters und seines 
V aters E rb  a r t  1618. —- Vergl. K eller-Escher : Promp- 
tuar. —  Meyer : W appenbuch 1674. —  Hegi : Z u n ft zur 
Schmiden. [F. H.]

E S C A L A D E  VONT G E N F  (N acht vom  11.-12. 
XII. 1602 alten  Stils). Die R epublik  Genf, seit 1589 m it 
dem  Herzog von Savoyen in Fehde, b e trach te te  sich 
seit dem  W affenstillstand von 1594 als in dem  am
16. v i. 1598 in Genf zwischen H einrich IV . und Philipp
II. abgeschlossenen Frieden von Vereins m ite inbe
griffen. D urch eine am  11. x i. 1598 in M onceaux ab 
gegebene E rk lärung  anerk an n te  H einrich IV. ausd rück
lich diese Einschliessung, ebenso am  13. v ili .  1601, 
allerdings u n te r  A nnektierung  der L andschaft Gex. 
Trotz den U nterhandlungen , die 1601 zur W iederher
stellung des m odus vivendi von 1579 fortgesetzt w ur
den, konnten  die Genfer von Seiten des Herzogs K arl 
E m anuel I. weder endgültige Zugeständnisse noch eine 
feierliche E rk lärung  b e tr. den Einschluss der S tad t 
Genf in die F riedensverträge von 1598 und 1601 erlangen. 
Im m erhin  sicherte ihnen K arl E m anuel den Frieden zu 
und liess im  Dez. 1601 den genferischen Abgeordneten 
diese E rk lärung  w iederholen, und Charles de Simiane, 
H err von Albigny, t a t  dasselbe am  28. v ii. und 27. ix . 
1602. Noch am  1. XXI. 1602 kom m t der P räsiden t de 
R uchette , ein A gent des Herzogs, nach  Genf, um  die 
Friedensliebe seines H errn  zu beteuern .

Im  Sept. 1602 genehm igte K arl Em anuel den von 
d 'A lbigny entw orfenen P lan zu einem  bewaffneten An
schlag au f die S tad t Genf. Am 11. Dez. konzentrierte  
d ’AIbigny die zum H andstreich  bestim m ten  Truppen 
in  Bonne ; er b rach  bei A nbruch der N acht au f und 
gelangte, dem  rech ten  Ufer der Arve folgend, in der 
Gegend von P lainpalais zu den R ingm auern  der S tad t. 
Nach savoyischen Ueberlieferungen soll er über 1000 
M ann Fussvolk, 100 A rkebusiere zu Pferd, 200 Ge
harn isch te, 2 K om pagnien Adelige m it H arnischen und 
200 M ann Landesm iliz verfüg t haben. E r w ar m it 
einem besonderen M aterial zur E rstü rm u n g  der S tad t, 
.mit Leitern  und  Petarden , versehen. — François 
B runaulieu, S ta tth a lte r  des Barons des Isèretals, be
fehligte das Fussvolk. N achdem  sie m itte ls t Faschinen 
über die G räben gesetzt und zwischen der Oie-Schanze 
und der R hone Leitern  an die M auern gestellt h a tten , 
k le tte rten  ungefähr 300 Mann über die M auern und 
drangen in den M ittelwall und von da nach  2 U hr m or
gens in die S tad t ein. Eine genferische Patrouille  schlug 
L ärm  und  vor 4 U hr weckte die Sturm glocke die B ür
ger. Die M annschaft von B runaulieu versuchte einer
seits, sich durch  Sprengung der Porte  Neuve zu be
m ächtigen, um  so den in Plainpalais stehenden T ru p 
pen Einlass zu verschaffen, anderseits bem ühte  sie sich, 
sich in den Besitz der Tore der zweiten R ingm auer, des 
R athauses, der T artasso und der Münze zu setzen. 
Ueberall stiessen sie au f hartnäck igen  W iderstand ; 
nach einem nächtlichen K am pf in S trassen und H au-
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sern errangen die Genfer rasch  die 
O berhand. Bei der P o rte  Neuve 
schü tzte  das F a llg a tte r, welches Isaac 
Mercier h inun terliess, das Tor vor 
der Sprengung ; ein von der Oie- 
Schanze abgefeuerter K anonenschuss 
zerschm etterte  die L eitern  ; die ihres 
Führers b e rau b ten  K rieger von B ru- 
naulieu  w urden zurückgeschlagen und 
in den G raben geworfen. Das Gros 
der T ruppen  von d ’A lbigny g laub te  
eine Z eitlang, der H an dstre ich  sei ge
lungen und  w ar im  Begriff, in die S tad t 
einzudringen, als es ins K anonen
feuer geriet ; von P an ik  ergriffen, 
m ach ten  die von zahlreichen neapoli
tan ischen  und  spanischen Söldnern 
d u rchsetz ten  T ruppen  k eh rt u. räu m 
ten  den K am pfp la tz .

N ach der Genfer U eberlieferung soll 
der Herzog der N iederlage seines Hee
res von P in ch at aus zugesehen haben , 
aber die savoyischen Quellen beh au p 
ten , dass er n ich t über La Roche h in 
aus gekom m en sei. Die Genfer verloren 
im  K am pf 17 M ann ; d ’A lbigny h a tte  
54 Gefallene zurückgelassen, sowie 14 
Gefangene, grösstenteils Adelige. Der 
R a t ve ru rte ilte  sie zum  Tode durch 
den S trang , n ich t als ehrbare K riegs
leu te , sondern als Diebe und  Strassen- 
räu b er « in A nsehung des von ihrem  
F ü rs ten  geschw orenen Friedens». Sie 
w urden noch gleichen Tags (12. Dez.) 
h ingerich te t. Am 15. Dez. kam en 500 
M ann bernischer, in  den w aad tlän d i
schen V ogteien aufgebotener T ruppen 
an, am  5. II . 1603 400 von Zürich u. 
600 von B ern. U n te r der F ü h ru n g  
eines französischen Offiziers, de Vil- 
lars, gingen die Genfer zur Offensive 
über. Im  März bese tz te  der H a u p t
m ann  Nesde die kleine S ta d t Sain t- 
Genis d ’Aoste ; aber am  12. Febr. 
m ach ten  die Savoyarden  F riedensvor
schläge. Die U n terhand lungen  began
nen am  21. März ; dank  der V e rm itt
lung  der ICte. Basel, Solothurn, Schaffi
hausen, Glarus und Appenzell k onn te  
am  21. v u .  1603 neuen Stils in S t. J u 
lien ein V ertrag  un terzeichnet w erden. 
Der Herzog von Savoyen an erk an n te  
den E inschluss Genfs in den V ertrag  
von Vervins ; er gew ährte  der R epu
blik  G arantien  in m ilitärischer und 
ökonom ischer H insich t, deren Folgen 
noch heu te  füh lbar sind. Obschon er 
seine A nsprüche au f Genf n ich t so
gleich preisgab, w andte  sich doch die 
P o litik  seines Hauses allm ählich  von 
der R hone und Genferseegegend ab 
nach  der italienischen Seite.

In  Genf g laub te  der Syndic der B ür
gerwehr, P h ilibert Blondel, gleich nach 
der E . sein Benehm en verteid igen zu 
m üssen. Der V ernachlässigung seiner 
P flichten  wegen zum  Tode ve ru rte ilt, 
w urde er am  1. ix . 1606 h ingerichte t 
(s. A rt. B l o n d e l ). —  Vergl. G autier : 
H ist, de Genève VT. — J .  Gaberel : Les 
guerres de Genève . . . et l’Escalade . —
H . Fazy : Hist, de Genève à l ’époque de 
l ’Escalade. — F. de C rue: Henri I V  et 
les députés de Genève (in M D G  X X V ).
— Doc. sur l’Escalade de Genève. — 
L. D ufour-V ernes : Les défenseurs de 
Genève à VEscalade (in M D G X X V III) .
—  Em . C hâtelan : Le syndic Ph. Blondel 
(in M D G  X X V III) . — E .A [udéoud] : 
Bibliographie de l'Escalade. —  Ueber
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die Ikonographie der E scalade vergl. H . H a rtm an n  : 
Les représentations graphiques de l ’Escalade.

Das Ereignis der E . h a t au f die Zeitgenossen grossen 
E indruck gem acht, nam en tlich au f die Genfer, für welche 
sie die « w underbare  E re ttu n g  » geblieben ist. Die all
jährliche Feier der E . w ar zuerst ausschliesslich k irch 
lich ; im Laufe des 17. J a h rh . kom 
men die festlichen Gelage u . Maske
raden auf, so dass dieses Fest von 
nun an eine grosse Rolle in der 
V olksüberlieferung spielt. Es gib t 
heute, wie auch schon früher An
lass zu pa trio tischen  K undgebun
gen und historischen Um zügen.
Der E . verdanken  wir die E n t
stehung einer um fangreichen L ite 
ra tu r  ; da is t vor allem  ein gros
ser L iederschatz, wovon die ä lte 
sten im G enferdialekt verfasst sind 
und au f die erste H älfte  des 17.
Ja h rh . zurückgehen. Das b erühm 
teste  ist das Céquélaino, m it 68 
S trophen, das als die eigentli
che Genfer N ationalhym ne gelten 
kann . — Vergl. G auchat et Jean- 
jaq u e t : Bibliographie linguistique  
de la Suisse romande I, p. 164- 
193. — H . Lenoir : Chansons de 
l'Escalade. — Alain de Becde- 
lièvre : L ’Escalade de 1602 .— Les 
relations de Genève avec la maison 
de Savoie ; Cortège historique . . . 
à l'occasion du I I I e centenaire de 
l’Escalade. [P .  E .  M.]

E S C H  (VESCH),  V Ó N .  Luzer- 
ner Fam ilien in den A em tern Wil- 
lisau, H o ch d o r f ,  Sursee und  L u
zern. —  A r n o l d , v o n  Luzern,
G rossrat 1402. — R u d o l f , Gross
ra t  1408, K le in ra t 1419, Vogt zu 
H absburg . — (H e i n r i c h , G rossrat 1449. —  Ma r t i n , 
von W illisau, w urde 1515 wegen A ufruhrs zum  Tod 
v e ru rte ilt. [P.X.W.]

E S C H ,  E S C H E .  Siehe A e s c h  u n d  A e s c h i .
E S C H  A S S E R Ì  A U X ,  J O S E P H ,  * 1753, G eschäfts

träger Napoleons I. im  W allis 31. v i i . 1804-12. II. 1806. 
E r w urde von Derville M aléchard abgelöst. E r publi
zierte : Lettre sur le Valais, sur les mœurs de ses habi
tants (1806). [.T. B. B.]

E S C H E N ,  VO N.  S i e h e  V O N ESCH EN .
E S C H E N B A C H  (K t. L uzern, A m t Hochdorf. 

S. GLS). Gem. und Dorf. E skinpach  893. Auf ihrem  
H of O ber-E., in der P farrei H ochdorf, g ründeten  die 
Freien von Eschenbach eine K irche zu Beginn des 12. 
Jah rh . H ierher w urde 1309 das von den gleichen 
Freiherren 1292 bei S t. K a th arin a  an  der Reuss ge
gründete F rauenkloster verlegt, w ährend die Fam ilie 
der Freien der B lutrache (1308) verfiel und  ihre G üter 
an die H errschaft Oesterreich übergingen. Das Ver
mögen der P farrk irche w urde 1324-1325 dem  verarm 
ten  Frauenkloster als In h aberin  des P a tro n atsrech ts  
inkorporiert. Am 24. II. 1588 t ra te n  die A ugustinerinnen 
von E. zur Regel des C isterzienserordens über. Im  
ersten Villm ergerkrieg flüchteten  die Insassen des Klos
ters nach Luzern. K irchenbau ten  1625-1626 und 
1909-1910. Anlässlich des 2. V illm ergerkrieges be
fand sich zu E. die L eitung der K riegsparte i im  Am t 
R otenburg . Als die Sturm glocken ertön ten , übernahm  
H ans H iltb rand  den Oberbefehl über die nach  Hohen- 
ra in  aufgebrochenen Scharen. N ach dem Ausgang des 
Krieges tra f  die R ädelsführer h a rte  S trafju stiz  und bei 
den Versam m lungslokalen w urden Schandsäulen errich
te t ,  die erst 1798 beseitigt w urden. T aufregister seit 
1581, E heregister seit 1582, S terberegister seit 1617. 
Die zur Zeit der B lutrache zerstö rte  S tam m burg  der 
Freien von E. im  « A uschachen » an  der Reuss ( G fr . 9) 
diente im  14. Ja h rh . als B auern- und im  15. Ja h rh . 
als E rem itenw ohnung, zerfiel dann gänzlich und w urde 
1752 als Steinbruch fü r R eussw uhren und 1777-1778 
für den B au des benachbarten  K irch tu rm s von Inwil

abgetragen . — Vergl. Segesser : Bechtsgesch. — Gfr. 
Reg. —  Fleischlin : Begeslen zur Geschichte der Pfarrei, 
des Frauenklosters und der Freiherren von E . — Das Got
teshaus von Obereschenbach. [p. x . w .]

E S C H E N B A C H  (K t. St. Gallen, Bez. See. S. GLS). 
Dorf, polit. O rts- und Kirchgem . 775 schenkten

Cundhoh und seine G attin  ihren Besitz in Esghibach 
dem K loster St. Gallen. Im  Laufe des 9. Ja h rh . erscheint 
E . noch siebenm al in S t. G aller T rad itionsurkunden , 
aber der dortige Besitz ging dem  K loster schon frühe 
gänzlich verloren. E . gehörte zur H errschaft U znach, 
die 1469 eine Vogtei von Schwyz und Glarus wurde, 
und  bildete einen der 6 « Tagwen » derselben. 1803 
polit. Gem. Schon 885 wird die Kirche zu E. erw ähnt. 
Die K o lla tu r ging von den Grafen von R apperswil über 
die Grafen von Toggenburg als Inhabern  der H errschaft 
Uznach an das K loster R ü ti über, nach A ufhebung 
desselben an Zürich und 1538 an  die K irchgem . selbst. 
1328 schenkten  A bt und K onvent von R iiti dem geist
lichen Mann B ruder H ans von Honegg ein G rundstück 
zum U n te rh a lt eines B ruderhauses ; dieses H aus ist 
aber offenbar bald w ieder eingegangen. Auf dem  Boden 
der heutigen Gem. E. s tan d  ausser dem schon früher 
besprochenen D ienberg noch eine zweite Burg, die 
beim W eiler Bürg stand  und Castel hiess ; 1483
belehnte der L andvogt von U znach im  N am en von 
Schwyz und Glarus den Heini B runner von Loppan 
(Laupen, K t. S t. Gallen) m it einem Teil der Vogtei 
zu Castel, dem Z ehnten zu Oberdienberg u. a. —  Vergl. 
UStG  1 u. I I .  —  Nüscheler : Gotteshäuser. — I. v. 
Arx : Gesch. d. K ts. St. Gallen. —  N aef : Chronik, m it 
teilweise irrigen A ngaben über Castel. —  S t. Gatter 
N bl. 1911. [Bt.J

E S C H E N B A C H  (F R E IH E R R E N  V O N ). Aeltere 
Linie des Hauses Eschenbach-Schna- 
belburg-Schw arzenberg ; S tam m 
burg hei N ieder-Eschenbach (K t. 
Luzern). W appen : von Gold m it 
schwarzem  Schildbeschläge (Ganz : 
Gesch. der Heraldik). —  1. W a l 

t h e r  I., 1153-1187, au f Schnabel
burg , M itbegründer m it seiner G at
tin , Adelheid von Schwarzenberg, 
der Z isterzienserabtei K appel am  
Albis 1185. — 2. K o n r a d , Bruder 

von Nr. 1, D om propst zu S trassburg  1168, erw ählter A bt

Das Kloster Eschenbach (Luzern) um 1652. Nach einem Kupfers tich von Jakob Schindler.
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zu M urbach 1178 unti bis dah in  L eu tp rieste r zu L uzern. 
—  3. U l r i c h . B ruder von N r. 1, m ach t 1168 Ver
gabungen an  die elsässische A btei Paris, P ro p st zu L u
zern 1171-1183. —  4. W a l t h e r  I I .,  1185 - 1 1226, Sohn 
von N r. 1, begründet durch  seine H e ira t m it I ta  von 
Oberhofen, T ochter W ernhers, die Linie von Eschen
bach  zu O berhofen am  Thunersee ; Vogt des A ugustiner- 
C horherrenstiftes In terlak en  ; begraben zu K appel. —
5. B er c i-ito ld  I., Sohn von Nr. 4, 1225-t 1236, erhält 
gegen gewisse Bedingungen 1226 die Schirm vogtei über 
das K loster In te rlak en  ; begraben zu K appel. —  6. 
W a l t h e r  I I I . ,  Sohn von Nr. 5, 1236-f 1299, R itte r , 
bis 1245 bevorm undet von den F reiherren  von Schnabel-

W alth e r  IV. von E sc ten b ach  (Glasgemälde 
des 11. Jahrhunder ts  in der Klosterkirche  Kappel am Albis).

bürg , w ohnt 1245 au f seiner Burg Rüssegg an  der 
R euss, schenk t 1263 der P ropste i In terlak en  die H älfte  
des K irchensatzes zu B eatenberg, erhält 1266 schieds
gerichtlich den K irchensatz  und die Vogtei H ilterfingen 
zugesprochen, verzich te t im  selben J a h r  bed ing t auf 
die K astvogtei In terlaken , übergab wohl 1268 gegen 
A b tre tu n g  der Schnabelburg  und  anderer dazu ge
hörender Besitzungen seinen V ette rn  von Schnabelburg 
den ganzen Besitz im B reisgau, Schw arzenberg, K aste l
berg und  W aldkirch  m it aller Zubehörde, verkauft 
1274 die Mühle und den obern Teil des Dorfes Meren- 
schwand dem  K loster F rau en th a l und  1275 dem  K loster 
In terlak en  die B esitzungen im L ü tschen tal und  im 
Dorfe In terlaken , sowie die K losterleute im Grindel
w aldtale. Mit seinem  Sohne B erchtold I I I .  begründet 
er 1280 das S täd tchen  U nterseen und s tif te t angeblich 
bereits 1285 das A ugustiner-F rauenkloster zu S t. K a
th a r in a  bei E schenbach, wo er begraben w urde. — 7. 
B e r c h t o l d  I I I . ,  Sohn von Nr. 6, 1263-t 1298, R itte r  ; 
erhielt die Schnabelburg, nen n t sich nach  ih r zuerst

1271 im Siegel und 1284 auch  urkund lich  ; h an d elt 
oft m it seinem  V ater zusam m en ; befindet sich 1278 
beim  K önig R udolf in W ien und k äm p ft zweifelsohne 
m it au f dem  M archfeld, bekom m t 1279 vom  Könige 
die E rlaubnis, zwischen den O berländerseen eine Veste 
anzulegen (U nterseen) ; e rh ä lt wohl durch  seine G attin  
die Burg U nspunnen ; f  w ahrscheinlich in der Schlacht 
bei Göllheim 2. v u . 1298. —  8. W a l t h e r  IV ., Sohn 
von N r. 7, 1302-t 1343, R itte r , zuerst bevorm undet 
m it seinen B rüdern  B erchtold  und Mangold von ihrem  
Oheim, dem  F re iherrn  H einrich von Tengen von 
Eschenbach, v e rk au ft in der Folge m it seinem  B ruder 
Mangold eine grosse Zahl von V ogteirechten  am  Z ürich
see und die B esitzungen am  Thunersee, le tz te re  an 
O esterreich. Mit verschw orener gegen K önig A lbrecht, 
legte aber im  K önigsm ord vom  1. v. 1308 keine H and 
an  den König, ln der B lu trache  w urden seine Burgen 
Eschenbach und M aschw anden und  wohl auch  Rüssegg 
gebrochen und  er selbst am  18. ix  1309 geäch te t. 
Nach M athias von N euenburg  s ta rb  er 35 Ja h re  nach 
der M ord tat als Schäfer im  W ürttem berg ischen . Ein 
Glasgem älde in der K losterk irche zu K appel zeigt sein 
Bildnis. —  Vergl. Gfr. 9, p . 30 lì. — M A G Z  I I I ,  1 
(1842). —  F R B .  —  UZ  und  Sigelabbildungen zum  UZ.
— E. T atarinoff : E ntw icklung der Propstei Interlaken.
—  H . Zeller-W erdm üller : Die Freien von Eschenbach, 
Schnabelburg und Schwarzenberg (im Z T  1893 u. 1894).
—  E. Schw eikert : Die deutschen edelfreien Geschlechter 
des Berner Oberlandes. — M on. Germ. hist. (Script, rer. 
Germ., nova series : M athias N eoburg). [F .  H e o i .]

E S C H E N B E R G .  Siehe W I N T E R T H U R .
E S C H  EN IVI O S  E N (K t. Zürich, Bez. und Gem. B Il

lach. S. G L S ). D orf ; Eschimos 1282. G rundherrliche 
R echte h a tte n  h ier die F rau m ü n sterab te i Zürich, das 
K o lleg ia tstift E inbruch  und das K loster Töss. E. 
gehörte zur G rafschaft und  L andvogtei K iburg, k irch
lich s te ts  zu B ülach. Die Zivilgem . wurde 1919 vom  po
litischen G em eindeverband W inkel ab g etren n t, auf
gelöst und der polit. Gem. B ülach zugeteilt. Schul- 
hau sb au ten  1832 und 1900. — Bevölkerung  : 1634, 56 
E inw ., w orun ter 45 des Geschlechts Ililtbrand; 1920, 
148 Einw . [ H i l d e b r a n d t .]

E S C H E N T A L  (K gr. Italien). Die südlich des Sim- 
plons gelegenen, u n te r  dem  N am en E schen tal (ital. 
Ossola) zusam m engefassten T alschaften  im  Flussgebiet 
der Tosa sind durch m ehrere Pässe (Sim plen-, Gries-, 
A lbrun-. A ntrona- und M onte Moropass) m it dem 
Oberwallis, durch  das C entovalli (heute Centovalli- 
bahn  Locarno-Dom odossola) m it Locarno und  durch  
den S t. G iacom opass m it dem  B edretto - und L ivinental 
verbunden . Alle diese Pässe d ienten  seit dem  frühen 
M itte lalter einem  lebhaften  V erkehr zwischen den a n 
grenzenden Talschaften , und  der Sim plon besass als 
V erbindungsw eg zwischen M ailand und dem  W allis in 
tern a tio n a le  B edeutung. S tu m p f b e rich te t in seiner 
Chronik, das E schen tal habe den Schweizern die langen 
Spiesse geliefert. D urch italienische Adelige, die auch 
Besitz im  W allis h a tte n  (die Grafen von B landrate, 
C hallant usw .), w urden schon im  12. und 13. Ja h rh . 
W alser im  Pom at und im  oberen A nzascatal (Macu- 
gnaga) angesiedelt, deren deutsch sprechende Kolonien 
sich bis heu te  erhalten  haben . W ie nach den Talschaften 
südlich des G otthards, rich te ten  sich die Blicke der 
Eidgenossen und der W alliser zur Zeit der ennet- 
birgischen P o litik  auch au f die T äler südlich des Sim- 
plons, nu r sind die hier im 15. Ja h rh . einsetzenden 
B estrebungen zur dauernden  E rw erbung des 1381 ganz 
m ailändisch gewordenen E schentals schliesslich ge
scheitert. Politische Beziehungen zwischen den E idge
nossen oder dem  W allis und dem  E schental lassen sich 
bis in die erste H älfte  des 14. Ja h rh . zurück feststellen . 
1331 käm pften  die E schen taler au f Seiten der L iviner 
gegen Uri ; 1340 m achten  sie (erste vertragliche Be
ziehung) ihren Frieden m it U ri. U n ter gem einsam er 
m ailändischer H errschaft scheinen dann die Geschicke 
des L ivinen- u. des Eschentals eng verk n ü p ft. F riedens
verträge  zwischen den L euten  der « Curia di M atarella » 
(oberes E schen tal m it Domodossola) und den Ober
wallisern, die häufige G renzstreitigkeiten , V iehraub, 
S törungen der W aren tran sp o rte  usw . zu schlichten
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h a tte n , sind aus den Ja h ren  1379, 1383, 1403 und  1407 
bekann t. 1379 schlossen auch  Bern, In te rlak en  und 
das H aslita l einerseits, sowie die Gem. des obersten  
R honetals und des E schentals anderseits zu M ünster 
im Oberwallis einen V ertrag  über die E rstellung  einer 
K aufm annsstrasse  über den Griespass (die m an tro tz 
dem nach  wenigen Jah rzeh n ten  wieder verfallen liess). 
1410 gab ein V iehraub au f einer L iviner Alp den er
sten Anlass zu den Eschentalerzügen der Eidgenossen. 
Die U rner, O bw aldner und L iviner fielen über den 
St. Giacom opass ins P o m at ein und  jag ten  bei Foppiano 
eine feindliche A bteilung in die F lu ch t. W eiter un ten  
im A ntigorio tal stiessen zu ihnen auch  K ontingente  
von Luzern, Zug, N idw alden, Glarus und  Zürich, sowie 
Freiwillige aus Schwyz. Da m achte  der F üh re r der 
Eschen taler G uelfenpartei, Franzesco Breno, gem ein
same Sache m it den Eidgenossen und h a lf ihnen bei 
der E innahm e der T alschaft bis u n terh a lb  Domodossola, 
aus dem m an eine eidg. H errschaft u n te r  U ri, Obwal
den, Luzern, Zug und Glarus m achte. Schon im  De
zem ber gl. J .  m ach ten  aber die G hibellinen des Tales 
einen U eberfall au f den eidg. R ich ter zu Domodossola, 
was die fü n f regierenden O rte im  F rü h ja h r 1411 zu 
einem  zweiten Zug ins E schental veran lasste , um  ihre 
H errschaft daselbst zu befestigen. K aum  w aren sie 
wieder fo rt, als die E schen taler den Grafen A m adeus 
V III . von Savoyen ins L and riefen, dem  die F reiherren  
von R aron im  Mai den W eg über den Sim plon öffneten. 
U n te rs tü tz t von den Oberwallisern, kam en dann  im  
H erbst 1416 die E idgenossen (wieder ohne B ern und 
Schwyz) zum  d ritten m al über den S t. Giacomopass, 
un terw arfen  die T alschaft im  K am pfe gegen die Sa
voyer und  m achten  Francesco Breno zum  S ta tth a lte r. 
A nteil an der Regierung erhielten je tz t  auch Zürich 
und die Z enten des Oberwallis. E in  aberm aliger, vom  
G hibellinenführer Lorenzo di Pon te  v e ru rsach ter Auf
stand  zwang die E idgenossen zur v ierten  W iederkehr 
im  Februar 1417, w orauf sie das Tal in ihrem  Besitz 
behaup teten  bis kurz vor der K atas tro p h e  von Arbedo 
(1422), nach welcher ü b e rh au p t alle ennetbirgischen 
B esitzungen wieder verloren gingen. —  Im  Oktober),. 
1425 zog eine F reischar von 500 jungen  Eidgenossen 
aus allen vier W ald stä tten , besonders aus Schwyz, 
ohne E rlaubnis der O brigkeiten ins E schental, über
fiel Domodossola und  w urde dort alsbald von m ailändi
schen T ruppen eingeschlossen. Schwyz m ahn te  auf 
diese N achricht hin zur „Hilfe ; Anfangs N ovem ber 
rück ten  alle Orte zum  E n tsa tz  der Eingeschlossenen 
aus, und am  10. Nov. w urden sie befreit. Am 14. kam en 
sogar Bern und Solothurn  m it fast 3000 M ann noch 
über den A lbrun nachgerück t, aber am  16. zogen alle 
Eidgenossen wieder heim , ohne im  Tale eine B esatzung 
zu lassen, und im  Som m er 1426 verzich te ten  sie im 
Frieden m it dem Herzog von M ailand au f alle w eiteren 
Ansprüche daselbst. —  Von w eiteren Verwicklungen 
zwischen den Eidgenossen (oder W allis) und  Mailand 
wegen des E schentales ist n ich t m ehr die Rede, bis 
der W alliser Bischof Jo s t von Silenen den Gedanken 
einer E roberung des Tales fasste, w ahrscheinlich um  
für seinen B ruder Albin eine H errschaft daraus zu 
m achen. Anlass gaben ihm  Zollschikanen und Ge
w alttä tigkeiten  an  der Grenze, die seit den B urgunder
kriegen feindliche S tim m ung der W alliser gegen Mai
land, sowie endlich das G erücht eines G iftm ordan
schlages, den der G raf V italian von A rona, Lehenträger 
des Herzogs von M ailand im  u n te rn  E schental, gegen 
ihn versuch t haben  sollte. Obschon der Bischof die 
Eidgenossen für seine U nternehm ung n ich t gewinnen 
konnte, liess er am  25. x . 1484 seinen B ruder Albin 
m it 2000 Mann die Grenze überschreiten , aber schon 
am  6. Nov. kam en eidg. G esandte ins Tal und v e rm itte l
ten  einen W affenstillstand. Die A nsprüche des Bischofs 
w urden vom  Nov. 1484 bis Ja n . 1486 vor einem 
eidg. Schiedsgericht in Zürich verhandelt, das schliess
lich u n te r  W aldm anns Einfluss 1487 zugunsten  des 
Herzogs von Mailand entschied. N ur Luzern stand  in 
dieser Angelegenheit au f Seiten des Bischofs und sand te  
ihm , als er tro tz  des eidg. U rteils im  April 1487 einen 
neuen E infall versuch te , d irek ten  Zuzug ins E schental. 
D ort e rlitt der Bischof am  18. April die schwere N ieder

lage von Crevola und  Maseru, der am  23. April der 
Friede folgte. Neue Feindseligkeiten en tstanden  im  
F rü h jah r 1493, als der Sohn Jo s ts  zu Pav ia  von ei
nem  Diener des Herzogs von M ailand erstochen w urde. 
Im  Ja n . 1494 fiel eine Schar W alliser ins D ivedrò ein, 
und am  16. April drangen die E schentaler nach  dem  
Sim plon vor, w urden aber in der Gondoschlucht zu
rückgeschlagen. Der W affenstillstand vom  26. April 
und der Friede vom  9. I. 1495 besiegelten den V erzicht 
des Bischofs. — Das letz te  Eingreifen der Eidgenossen 
im  E. s teh t im  Z usam m enhang m it der V ertreibung der 
Franzosen aus O beritalien, 1512. Da G raf Lan edotto  
Borrom eo von A rona bei dieser Gelegenheit Miene 
m ach te, sich auch die H errschaft über Domodossola 
u nd  das obere E schental anzueignen, erschienen, von 
den E schentalern  selbst gerufen, im  Ju n i die U rner 
im  Tale, gefolgt von Freiwilligen aus Schwyz, U n te r
w alden und dem  B erner Oberland. Am 11. Ju li h u l
digte ihnen Domodossola, und im A ugust w urde das 
obere E schental zur gem einsam en Vogtei der dam aligen 
X II  O rte gem acht ; im  Gegensatz zu 1416 blieb das 
W allis davon ausgeschlossen. N ach dem  W iederer
scheinen der Franzosen in der Lom bardei u n ter F ranz I., 
der die westlichen Orte Bern, F reiburg  und  Solothurn 
in  G allarate (9 ix . 1515) schon fü r eine bedingte Preis
gabe der ennetbirgischen H errschaften  gewonnen h a tte , 
und  nach dem Abzug dieser Orte aus O beritalien, der 
m it der Niederlage der östlichen Orte bei M arignano 
zusam m enfiel, ging das E schental den Eidgenossen wie
der verloren. Den Abzug der le tz ten  B esatzung aus 
Domodossola und die Uebergäbe des P latzes an  die 
Franzosen bew irkte der als « V errat von Domodossola » 
bezeichnete, verfrüh te  und  von keiner Regierung a u to 
risierte  Befehl des B erners H ans von Diesbach. In  der 
Ewigen R ich tung  von 1516, dem Frieden F ran z ’ I. m it 
den Eidgenossen, w erden Dom odossola und die H err
schaft E schen tal, als endgültiger V erlust der E idge
nossen, n ich t einm al m ehr erw ähnt. —  Vergl. D ierauer 
I und  I I .  — K . Meyer : E nnetbir gische P olitik  . . .  (in 
Schweizer Kriegsgesch. I I I ) .  — .W . E h ren zelle r: Die 
Feldzüge der Walliser und  Eidgenossen in s Eschental . . . 
1 4 8 4 -1 4 9 4 . —  K . T anner : Der K a m p f um s Eschental . . . 
(in S S t G IX ). [H .  Tr .]

E S C H E N Z ,  B urg (K t. B aselland). Siehe D i e g t e n .
E S C H E N Z  (K t..T h u rg au , Bez. S teckborn S. GLS). 

Gem. und  Dorf. Aschinza  876, vom  kelt. Tasgetio, 
das im  ahd . zu z'Aschinza  w urde (s. H ub Schmid in 
Fetschr. f .  Bachmann, 192). Neolithische P fah lbau ten  
w urden 1858 im  U ntersee bei E . und bei der Insel W erd 
aufgefunden ; le tz te re  enth ie lten  auch  Fundgegenstände 
der B ronzeperiode. D aselbst bau ten  auch  die Röm er 
eine Brücke über den R hein. Daneben lag das 
röm ische C astrum  E xsientia  (Burg bei Stein). Mög
licherweise liegt das alam annische D orf E . auf den 
T rüm m ern des keltischen Gaunodurum. 876 schliesst 
K arl, Ludwigs des From m en Sohn, m it W olven in  E. 
einen V ertrag  (R heinauer U rk. Nr. 14). 959 schenkte 
König O tto I . E .  dem  K loster E insiedeln ; 972 w urde 
die Schenkung durch  O tto I I .  b estä tig t. Schon dam als 
muss neben der K irche Burg auch eine dem hl. V itus 
geweihte K irche in E . bestanden  haben. A elteste Öff
nung von 1296. Das M eieram t w urde vom  K loster 
E insiedeln verliehen, 1296 dem  B erchtold von Eschenz, 
1299 nach  dessen Tode dem R itte r  Jak o b  Vogt, von 
F rauenfeld . Die E d ein von H ohenklingen besassen 
von 1328-1409 den Oberhof im  D orf E . als M annlehen, 
dann kam  er durch  K au f an  das K onstanzer S tift 
St. S tephan, von dem ihn sp ä ter das K loster Einsiedeln 
zurückkaufte . 1426 k au ft Einsiedeln die halbe Vogtei 
Eschenz von den Edeln von H ohenklingen zurück. Die 
andere H älfte  besass 1419-1428 die K onstanzer Fam ilie 
von Hofe, 1428-1434 H einrich von Roggwil au f F reu 
denfels. 1434 bestä tig t K aiser Sigism und dem Kloster 
E insiedeln den Besitz der Vogtei Eschenz ; 1480 waren 
die M u ntp ra t auf Salenstein Inhaber der Vogtei E ., 
1508-1525 H einrich Peyer au f Steinegg. Einsiedeln 
h a tte  auch den K irchensatz zu E . 1469 w urden die 
E inkünfte  der Pfarrei dem K loster inkorporiert. E. 
war 1525-1569 der R eform ation beigetreten  ; 1569 
wurde der ka tho l. G ottesdienst wieder eingeführt. Die
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R eform ierten  besuch ten  den G ottesd ienst in der K irche 
B urg , die K atho liken  den in der K irche E . Das katho l. 
P fa rrh au s lag bis 1525 au f der Insel W erd bei der K apelle 
des hl. O thm ar, der do rt gestorben und  10 Ja h re  be
graben lag. Die je tz ige  K irche w urde 1737 e rb au t. Zur 
Gem. gehören B ornhausen, H irschensprung, W ind
hausen , F reudenfels und  andere W eiler. Tauf- und 
S terbereg ister seit 1670, E hereg ister seit 1671. — 
Vergl. Einsiedler Regesten. — K uhn  : Thurg. sacra. [S c h .]

E S C H E N Z ,  V O N ,  Reichenauisches M inisterialenge
schlecht. W a l t e r  d e  A s c h i n z e ,  Zeuge in R eichenauer 
U rk . 1174 ; H u g o ,  m iles, Zeuge in S t. Galler U rk . 1265 ; 
A l b e r t ,  Zeuge in T änikoner U rk . 1268 ; R ü d e g e r ,  
Zeuge in F e ldbacher U rk . 1271. —  H e i n r i c h  und 
U l r i c h  verkaufen  1295 dem  K loster Töss ein G ut zu 
Berg ; B e r c h t o l d  is t Meier von E . 1296, to t  1299. 
1386 fä llt H e r m a n n  von E. m it 2 Söhnen in der Schlacht 
bei Sem pach. —  H e i n r i c h ,  A bt von Muri 1371-1380. 
W appen  u n b ek an n t. —  Von einer B urgruine in Eschenz, 
die als S tam m sitz  der H erren  von E . angesprochen 
w erden könnte, is t n ich ts b e k an n t. M anche H isto riker 
nehm en Freudenfels, andere das C astrum  Exsientia  
(Burg bei Stein) als S tam m sitz  an.

Von diesem T hurgauer Geschlecht zu unterscheiden  
ist ein aus B aselland stam m endes G eschlecht von E., 
das in  w estschweizerischen und badischen U rkunden  
von 1257-1475 bezeugt ist. K ind ler von Knobloch 
(Oberbad. Geschlechterbuch) ir r t,  wenn er diese beiden 
m it e inander verm eng t. W appen  des le tz te m  : gespal
ten , rech ts in Gold ein ro te r  steigender Löwe, links 
zu 4 P lä tzen  schräg  geteilt von Silber und B lau . Vergl. 
Sigelabbild, z. UZ  IX , N r. 29. —  Merz : Burgen
des S isgaus  I, p . 231. [Scu.j

E S C H E R ,  G eschlechter der K an tone  W allis und 
Zürich.

A .  K a n t o n  W a l l i s .  E s c h e r  (z u m  E s c h , d e  F r a 
n i n o , FRANINOLO, nach  dem  italienischen N am en des 
Maiensässes Alpi en ob Gondo geschrieben). Sehr alte  
Fam ilie in Sim peln. Seit der 1. H älfte des 18. Ja h rh . 
b re ite ten  sich die E . nach Mörel, Brig und  Glis aus. —
1. P e t r u s , von Sim peln, vor 1460 P fa rrer von Sim peln, 
1460-86 P fa rrer von Mörel. —  2. Jo s . A d o l p h , * 1822 
zu Brig, Schulherr von L euk 1852, P fa rre r von L euker
bad , 1855, Professor in Brig 1858, P fa rrer von St. Nik- 
laus 1862, von Siders 1869, V enthen 1871, D om herr 
von S itten  1876 ; t  27. i. 1897. —  3. J o s e p h , * 17. ix . 
1885, A dvokat, des Gr. R ats 1917, P räsid en t dieser 
Behörde 1923. —  B W  G I I .  [D. I.]

B. K a n t o n  Z ü r i c h .  VON E s c h e r  und  E s c h e r .  Die 
beiden zürcherischen Fam ilien  des Nam ens, E . vom 
Luchs und E . vom Glas, s tam m en ab von Cunrat dem 
Escher, von K aiserstuh l, der sam t seiner E hefrau  H ed
wig 1320 urkund lich  erw ähnt w ird. E r is t höchst w ahr
scheinlich identisch  m it dem 1289 u rkundlich  genann
ten  Cuonradus de Esche und seiner F rau  Hedwig, der 
verm utlich  seinen N am en von dem  bei W ettingen  ge
legenen W eiler Aesch tru g . E in Z usam m enhang m it 
einem  1247 und  1264 erw ähnten  Chimo de Asche 
oder Esche ist n ich t nachw eisbar. Die fü r 1289 festge
ste llte  H örigkeit schliesst n ich t aus, dass K onrad 
31 Ja h re  sp ä ter als L ehenträger der F reiherren  von 
Regensberg, d. h . als M inisteriale a u f tr i t t ,  und dass er 
und seine N achkom m en als B eam te (Schultheissen) der 
Bischöfe von K onstanz in deren S tad t K aiserstuhl, 
sowie als G rundbesitzer und In h ab er bedeutender Lehen 
zu beiden Seiten des Rheins erscheinen. 1384 und 1385 
erw arben seine E nkel, die B rüder J o h a n n e s  und  H e i n 
r i c h ,  jen e r S tam m v ate r der Luchs-Escher, dieser der 
zahlreicheren G las-Escher, das B ürgerrech t von Zürich. 
Beide t ra te n  in die K onstaffel ein, der die Luchs-Escher 
bis h eu te  ausschliesslich angehören, w ährend die Glas- 
E scher sich sp ä ter verschiedenen Z ünften  zuw andten. 
Die L uchs-Escher zählten  m it 65 und  die Glas-Escher 
m it 88 R atsm itg liedern  zu den am  s tä rk s ten  in den 
R ä ten  v e rtre ten en  Fam ilien. —  E in Zusam m enhang 
m it den Fam ilien gleichen Nam ens im  W allis (Sim 
peln), in D eutschland, O berösterreich und in Holland 
ist n ich t nachw eisbar ; betreffend das Eisass siehe 
u n ten . [Herrn. E s c h e r .]

I. Von Escher (Luchs-Escher). W appen : Schräg

rech ts g e te ilt von R o t m it einem  goldenen steigenden 
Luchs und  von Gold. Am 4. v ili .  1384 erw arb J o h a n n e s  
E ., V ogtherr zu R üm ikon und R öteln , Schultheiss 
zu K aiserstuh l, das Zür
cher B ürgerrech t. Von 
dem  einst w eitverzw eig
ten  S tam m  haben  sich nur 
einzelne Aoste erhalten .
Seine Glieder stan d en  
bis in die M itte des 19.
J a h rh . u n u n terb rochen  
im  S taa tsd ien st oder in 
m ilitärischen  und  diplo
m atischen  D iensten . Im  
Besitze der Fam ilie befan 
den sich folgende Ge
rich tsh errsch aften  : U rti
li on (1541-1610) ; Sünikon 
(1575-1602); Berg (1642- 
1798); W ölflingen (1634- 
1682) ; H ü ttlin g en  (1675- 
1694) u. N eunforn (1688- 
1694). —  1. Götz, Sohn 
des vorgen. Johannes,
1400-1451, m achte  1419
m it seinem  B ruder J o h a n n e s  eine Reise zum  hl. 
Grab, k au fte  1439 T urm  und H aus oben an  der 
N apfgasse in Z ürich , g enann t E sch ertu rm  (heute 
B ru nnen tu rm ), w urde einer der « Böcke» oder « Schw ert
ier zum  Schn eggen », erhielt als G esandter Zürichs 
von Sigism und bei dessen K aiserkrönung in R om  1433 
den R itte rsch lag  und  fü r sich und  seine N achkom m en 
einen adeligen W appenbrief. So w urde er S tam m vater 
der Escher vom  Luchs oder L uchs-Escher, die den 
Ju n k e rtite l fü h rten  und 
der adeligen Gesellschaft 
zum  R üden  (Stübli) an 
gehörten . E r w urde des 
R a ts  1444 ; R eichsvogt 
zu A lts te tten  1447. — 2 .
H e i n r i c h , R itte r, Soffft
von NT: 1 ,  1426-1491, 
d iente er K aiser
F riedrich  I I I .  u. Herzog 
Sigm und von O ester
re ich  ; des R a ts  1462,
Reichsvogt zu A lstet- 
ten , L andvog t zu Kno- 
n au  1484 ; eifriger Geg
ner WaldmarMs*. —  3 .
H a n s  Sohn von
N lT-2, A chtzehner zum 
R üden 1489, Konstaffel- 
h e rr 1496, Reichsvogt 
1502, Säckelm eister 1506, 
von König Ludwig X II . R it te r  Götz Escher,
von Frankreich ' zum  B it- ™
te r  geschlagen 1507,
L andvogt zu Eglisau
1508, fü rstl.-konstanzischer O bervogt zu K aiserstuh l 
1 5 1 2 .— 4. J o h a n n e s , Enkel von Nr. 2, 1508-1564, 
A chtzehner zum  R üden 1531, des R a ts , G esandter 
über das Gebirg 1533, L andvogt zu Lugano .1538 ; 
G esandter an König H einrich I I .  von F rankreich  1552, 
an  K aiser F erd inand  au f den R eichstag  zu A ugsburg 
1558. —  5. G e r o l d , Sohn von N r. 4, 1538-1596, 
S tad tsch re iber 1573, des R ats 1593, O bervogt zu S täfa, 
G esandter an  den König von F rankreich  1595. E r ist 
auch  sonst in w ichtigen S taats- und  S tad tangelegenhei
ten viel verw endet w orden. —  6.  J o h a n n e s , Sohn von 
N r. 4, 1540-1628, A chtzehner zum  R üden 1566, des 
R ats und  K onstaffelherr 1572, O bervogt zu W ollisliofen; 
G esandter über das Gebirg 1581, an  K önig H einrich  I I I .  
von Frankreich. 1586 ; L andvogt zu Frauenfeld  1587, 
Säckelm eister. —  7. H a n s  P e t e r , Enkel von Nr. 6, 
1590-1669, H ofm eister des L andgrafen  von S tühlingen 
und des Grafen E rn st Georg von H ohenzollern 1611, 
L ieu ten an t u n te r  dem  Grafen von Mansfeld 1619, 
K ap itän  u n te r  F ü rs t C hristian von A nhalt 1620, H a u p t
m ann  im Dienste Zürichs in der G rafschaft Sargans
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1622, G arde-H aup tm ann  1623 u n te r  dem  Grafen von 
Mansfeld, m it dem  er durch  England u . F ra n k 

reich re iste  ; w urde von 
Venedig als O berst über 
2000 M ann 16251ns Veltlin 
und die L om bardei en t
sand t. —  8. H a n s  H e i n 
r i c h , E nkel von Nr. 6, 
1616-1690, q u ittie rte  den 
französischen D ienst und 
w urde 1642 durch seine 
H e ira t m it A nna D orothea 
von Meiss G erichtsherr zu 
Berg. —  9. H a n s  Ca s p a r , 
B ruder von Nr. 8, 1626- 
1701, H au p tm an n  eines 
Schw eizer-R egim ents in 
k u rfü rstlich  - sächsischen 
D iensten 1670, O berst
lieu ten an t, K am m erjun 
ker, O berst vom  Garde- 
R egim ent 1676, A chtzeh- 

Johann Conrad von Escher (1761- ner zum  R üden  1681.
1833). Nach einem OelporträtjJ 10. HANS ERHARD, U rur- 

im Besitz der Familie. enkel von Nr. 4, 1656- 
1689,schrieb eine Beschrei

bung des Zürichsees, die Ì692 von seinen Freunden dem 
D ruck übergeben w urde. —  11. H a n s  C o n r a d , dessen 
G rossvater ein U renkel von Nr. 4 w ar, 1705-1786, 
O berstlieu tenan t im Dienste K aiser K arls VI 1. 1742, Ge
neral en chef der R epublik  Genua 1743, Feldm arschall 
1745, G eneralm ajor in holländischen D iensten und 
K om m andant des R egim ents Hirzel 1748. —  12. 
H a n s  C o n r a d , U rurenkel von Nr. 8, 1743-1814 ; L an d 
vogt zu W ädensw il 1777, der G rafschaft B aden 1790 ; 
V ize-Präsident der In terim sreg ierung  des K ts. Zürich 
1799 ; m it dip lom atischen Missionen nach  Basel, 
St. Gallen, Bern, K arlsruhe und Frauenfeld  b e tra u t ; 
e rster L egationsrat bei den eidg. T agsatzungen  zu 
Zürich 1807 und 1813, B ürgerm eister des Standes 
Zürich 1814, P räsid en t der T agsatzung. —  13. G e o r g , 
U rurenkel von N r. 7, 1752-1837, der le tz te  G erichts
herr von Berg ; eifriger A rchäologe. —  14. J o h a n n  
C o n r a d , dessen G rossvater der U rurenkel von Nr. 5 
war, 1761-1833, Mitglied der In terim sregierung des 
K ts. Zürich 1799, B ürgerm eister des S tandes Zürich 
1803, G esandter au f die Tagsatzungen zu Solothurn, 
Bern und Luzern 1805, 1811, 1817 und 1820, eidg. 
General-K om m issarius in  den ehem aligen bischöllich- 
baselschen Landen 1815 ; zum  D ank fü r die dort ge
leisteten  D ienste erhielt er am  28. x n .  1815 für sich

und seine N achkom m en 
das regim entsfähige B ür
gerrecht von Bern ; aus
serordentlicher Schweiz. 
G esandter an  den gross
herzoglich-badischen Hof 
in K arlsruhe 1818. —  15. 
H a n s  C o n r a d , Enkel von 
Nr. 12 und N r. 14, 1814- 
1867, O berst im  (idg. 
G eneralstab, W affenkom 
m an d an t der In fan terie , 
M ilizinspektor des K ts. 
S t. Gallen, als D ivisionär 
bei der Grenzbesetzung 
im  bündnerischen M üns
te r ta l  1866 b e tä tig t. —
16. N a n n y , Urenkelin 
beider B ürgerm eister, und 
T ochter von Nr. 15, 

Nanny von Escher. * 1855, verfolgt als Schrift-
Nach einer Photographie. stellerin die Spuren der 

V äter. Verzeichnis ihrer 
Schriften im S Z G L . — L L . —  L L H .  — Helvetischer 
Almanach. —  S G B  I u . I V . — H andschrift!. S tam m 
bücher, Tagebücher, R eisebeschreibungen. —  Z T  1862, 
1898, 1906, 1915-1917. —  A H S  1897-1904, 1908- 
1910t [N a n n y  von  E s c h e r .]

II . Escher (Glas-Escher). Die Fam ilie gehörte eben

falls zu den einflussreichsten der S tad t Zürich. Im  16.- 
18. Ja h rh . b e tä tig ten  sich ihre Angehörigen vorzugs
weise in H andel und F abrikation  (W olle, Seide, B aum 
wolle) und w idm eten sich daneben dem  S taa tsd ienst. 
Sie ste llten  u . a. fünf B ürgerm eister. W appen : in Blau 
ein silbernes Buk- 
kelglas, überhöht 
von einem  golde
nen S tern  ; seit 
ca. 1590 is t der 
Schild goldgerän
dert. E nde des 15.
Ja h rh . te ilte  sich 
die Fam ilie in zwei 
Aeste. Der ältere 
(N achkom m en von 
Nr. 1 unteti), nach  
dem  erheirate 
ten  baslerischen 
Schloss B inningen 
E . von B inningen  
genann t, gab im 
Verlaufe das zürch.
B ürgerrecht auf 
und siedelte zuerst 
nach  Basel und 
dann  ins Eisass 
über, wo N achkom 
m en noch heute 
leben sollen. Der in Zürich verbleibende Ast teilte  sich 
E nde des 16. Ja h rh . neuerdings in die sog. K aspar’ 
sehe L in ie  (P fauen-Es eher, nach  dem  Stam m haus zum 
Pfauen  am  R in d erm aik t benann t) u . in die H einrich’ 
sehe L in ie  (nach dem  B ürgerm eister Heinrich), die beide 
je tz t  noch bestehen .— Vergl. C. K eller-Escher : 560 Jahre 
aus der Gesch. der Fam ilie Escher vom Glas, 1885.

a) Vor der zweiten T e ilu n g .— 1. R u d o l f  ( ? —  1513 
od. 1514), Gegner W aldm anns, Mitglied des hörnernen 
R ats, L andvogt zu K iburg, oberster H au p tm an n  im 
zweiten H egau er Zug 1499, B ürgerm eister, G esandter 
zu Ludwig X II . von F rankreich  nach  M ailand. —
2. H a n s  (?  —, 1538), gen. « K lotz-E scher », 1526 als 
Pensionär angeklagt und gelinde b estraft, Gegner 
Zwinglis, tro tzd em  zu politischen Missionen verw endet, 
H au p tm an n  der zürch. A bteilung gegen Schwyz 1529, 
H au p tm an n  im  M üsserkrieg 1531, oberster H a u p t
m ann im  le tz ten  A bschnitt des 2. K appelerkrieges. —
3. K o n r a d  (7-1539), jüngerer B ruder von Nr. 2, An
hänger und F reund  Zwinglis, einer der Verfasser des 
Gyrenrupfens, e rster F rau m ü n steram tm an n . —  4. 
H a n s  I C o n r a d ,  1518-1588, m it Bullinger befreundet, 
L andvogt zu B aden, durch  längere Jah re  ständ iger T ag
sa tzungsgesandter. —  5. H a n s  W e r n e r  Escher von 
Binningen, 1582-1653, von Jugend au f in kaiserlichen 
K riegsdiensten, O bristlieu tenan t 1622, Obrist 1632, 
erhielt 1635 von K aiser Ferd inand  I I .  einen W appen
brief und den R itte rsch lag  n ebst E rneuerung des alten 
Adels ; K om m andan t zu Breisach 1638. — 6. F r a n 
z i s k u s  P r o t a s i u s  (7-1669), Sohn von Nr. 5, w urde 
1655 von Erzherzog F erd inand  K arl von Oesterreich in 
den erblichen Freiherrenstand  erhoben. [H errn . E s c h e r .]

b) Pfauen-Escher. —  7. H a n s  K a s p a r , 1593-1663,
« zum Pfauen », R a tsh err, L andvogt zu Baden ; S tam m 
va te r dieser L in ie .— 8. H a n s  K a s p a r , 1626-1696, Sohn 
von Nr. 7, betrieb  wie sein V ater die F abrikation  von 
Baum w oll-, speziell M ousseline-Tüchern ; S ta tth a lte r  
1669, O bervogt im  N euam t 1671, P annerherr 1686, 
B ürgerm eister 1691, ein Mann von grosser W ohltä tig 
keit, insbesondere auch gegenüber bedrängten  Glaubens
genossen ; er kaufte  die Schlösser Schwandegg und Girg
li erg. —  9. H a n s  J a k o b , Sohn von Nr. 8, 1656-1734, 
R a tsh err von freier W ahl 1698, G esandter übers Ge- 
birg 1699, des Geheimen R ats 1707, B ürgerm eister 1711, 
als solcher abgeordnet zum  Landfrieden zu A arau 1712. 
Bei der stürm ischen V erfassungsänderung in Zürich 
1713 h a tte  er einen sta rken , m ässigenden E influss. — 
10. H a n s  K a s p a r ,  Sohn von Nr. 9, 14. n . 1678-23. 
x ii. 1762, holte  sich seine Bildung w ährend einer m ehr
jährigen  Inform ationsreise in N ürnberg, U trech t, wo 
er m it einer Aufsehen erregenden D issertation dokto-
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rie rte . L ondon und  Paris. Nach seiner R ückkehr wat
er zunächst m it philolog., theolog., s ta a ts rech tl. und 
selbst m a th em a t. S tudien b eschäftig t. 1707 zum 
E x am in ato r gew ählt, t r a t  er gegen M isstände in  der

G eistlichkeit au f (A ntis
tes K lingler). M ajor im 
Toggenburgerkriege 1712; 
zeigte seine d ip lom ati
schen Fäh igkeiten  in der 
schwierigen G esandtschaft 
an  den R eichstag  zu Re
gensburg ; A bgeordneter 
nach  St. Gallen 1714, 
L andvog t zu K iburg  1717- 
1722 ; S ta tth a lte r  1726 ; 
o ft G esandter, so nach 
G raubünden  1729, zum  
L an d ra t in H erisau  1733, 
zu den B ürgerunruhen in 
Genf 1734 u n d  1737, nach 
B ern zu V erhandlungen 
m it Savoyen 1740 ; B ür
germ eister 1740. E iner 
der e insichtigsten u. au f
gek lärtesten  S taa tsm än 
ner der a lten  Schweiz. — 

Hans Kaspar Escher . Vergl. D avid von W yss :
Nach einem P o r t ra t  in C. Keller- Lebensgesch. J . C. E .’s.
Eschers  Gesch. der Fam. E. vom   F riedr. von W yss im

GZ<ts- N bl. W aisenhaus Zur.
1873. —  11. H e i n r i c h , 1728-1814, P fa rrer zu Pfäffikon 
1764, K äm m erer 1769, D ekan des K iburger K apitels 
1770-1804. — Vergl. J .  J .  Escher : K urze B iogr. von
H . E . —  12. H a n s  K o n r a d , 1743-1814, G rossrat 1778, 
Z unftm eiste r 1794, O bervogt zu S täfa  w ährend des 
S täfner H andels 1796, K antonskom m issär 1798, 
B ez irk ss ta tth a lte r 1803, P räsiden t des S tad tra tes  und 
V erw alter des O bm annam tes. —  13. H a n s  J a k o b , 
Sohn von Nr. 11, 1770-1827, P fa rrer zu Pfäffikon, 
D ekan des K iburger K apite ls 1821, verfasste  die Bio
g raphie seines V aters. —  14. H e i n r i c h  E .-S c ln ilt-  
hess, 1777-1840, G rossrat und S ta d tra t ,O b e ra m tm a n n  
zu W ädensw il 1822-1831, R egierungsrat 1831-1832 
und neuerdings nach  dem U m schw ung vom  Septem ber 
1839. — 15. H e i n r i c h , 1781-1860, V. D. M., Dr. phil.
h . c., Professor der Geschichte und Logik am  obern 
G ym nasium , E rziehungsrat, Verfasser zahlreicher his
to rischer A rbeiten  (u. a. Die M arianischen Brüder
schaften der Jesuiten, 1822 ; gänzliche N eubearbeitung 
von J .  K onr. Vögelins Gesch. der Eidgenossen. 3. Aufl.
1855-1859). —  NW. IVowcnA. Z ür. 1882 u n d  18 8 3 .—
16. E m i l  E . -H otz, 1817-1868, Fabrikbesitzer, füh rte  die 
N äh fad en-F ab rik atio n  in der Schweiz ein. —  17. H a n s  
K a s p a r  E .-H ess, 1831-1911, Seidenindustrieller, P rä 
sident der H ülfsgesellschaft 1893-1911. — A. Escher 
im  N bl. Hülfsges. 1915. — 18. K onrad, 27. v i i .  1833-
13. x i .  1919, Dr. ju r ., S ta d tra t 1863-1866, Bezirks
rich te r  1865-1872 Mitglied des V erfassungsrats 1868, 
des K assationsgerichts 1874-1880, Mitglied 1869-1911 
und 1893 P räsid en t des K an to n sra ts , Mitglied 1878- 
1908 und  1891 - 1893 P räsid en t des B an k ra ts  der 
Z ürcher K an to n alb an k  ; 1872 und seit 1881 einfluss
reiches Mitglied der Seequai-K om m ission ; O berstlt. 
der In fan terie  1874. Seit 1873 A nreger u. H au p tfö rd e
rer der V ereinigung der S ta d t Zürich m it den Aussen- 
gem einden ; P räsiden t der k an to n srä tl. sog. 21er-Kom - 
m ission 1889 ; Mitglied 1893-1913 und 1893 erster 
P rä sid en t des neugebildeten Grossen S tad tra tes . 
M itglied 1896-1917 und  1902-1908 P räsiden t der K ir
chensynode ; Mitglied des K irchenrates 1896-1902, 
V izepräsident und  seit 1898 P räsiden t der 1894 ge
g rün d e ten  Zentralkom m ission der städ tischen  K irch
gem einden, U rheber des V erbandes der s tad tzü rch . 
reform . K irchgem . und P räsid en t der neugeschaffenen 
Z entralkirchenpflege 1909 ; Mitglied 1887 und P räsi
d en t 1893 des B iblio thekkonvents der S tad tb ib lio thek  ; 
D r. theol. h. c. 1914. D urch zahlreiche Schriften, 
Gemeinde-Chroniken von Enge, Wiedileon und Ausser- 
sihl, Oberstrass und Unterstrass, W ipkingen  ; Die Stadt
vereinigung in  Zürich a u f  1893 usw ., auch um  die

O rtsgeschichte Zürichs verd ien t. —  Vergl. Max H uber- 
Escher : Dr. C. E . (im N bl. W aisenh. Z ur. 1922). —  Z T  
1922. —  [H a n s  P e s t a l o z z i.] —  19. J a k o b  E .- K ündig, 
B ruder von N r. 17 u. 18, * 1842, Seidenindustrieller 
und gelehrter D ipterologe, Dr. phil. h . c. —  20. W i l 
h e l m  C a s p a r  E.-Abegg, * 1859, B ankier, V ize-Präs, 
der schweizer. K red itan sta lt, P räs. der Nestlé A.-G., 
Dr. ju r ,  h . c. —  20 a. J a k o b  E.-B ürkli, * 1864, Dr. 
phil., P räsid en t der K reisschulpllege in Zürich. —
21. A r n o l d  E.-Blass, Sohn von Nr. 17, * 1873, Dr. ju r ., 
Prof. an der U n iv ersitä t Zürich. —  21 a. H e i n r i c h , 
* 1876, D r. ju r .,  schweizer. V izekonsul in New Y ork. —
22. K o n r a d , * 1882, Dr. phil., K unsth isto riker, P rof. 
an  der U n iv ersitä t Zürich. — Vergl. S Z G L .  [H. Hr.]

c) H einrich’sehe L in ie. —  23. H e in r ic h ,  26. v u .  1626-
20. IV. 1710, einer der 
b edeu tendsten  S ta a tsm ä n 
ner Zürichs, Fö rderer der 
Seidenindustrie, m it dem 
St. Galler Jak o b  H ochreu- 
tin e r 1663 G esandter an  
den französischen H of 
wegen der Schweiz. H an 
delsprivilegien in  F ra n k 
reich ; L andvog t zu K i
burg  1669; Seckeim eister 
1676, B ürgerm eister 1678 ; 
m it dem B erner N iklaus 
Dacliselhofer 1687 Ge
san d ter zu Ludw ig X IV . 
wegen Genf. W arm er 
F reund der französischen 
R efugianten  und  anderer 
G laubensflüchtlinge. E r
bauer des R athauses. —
24. H e i n r i c h , 1688-1767, 
im « Seidenhof », Seiden
fa b rik an t, fü h rte  die F a 
b rikation  des sog. Bolog
neser-K repps in Zürich ein,
M erkw ürdigkeit geltende erste 
W asserm otor und beschäftig te
25. H e i n r i c h , 1713-1777, O berst 
französischen

Heinrich Escher.
Nach einem P o r t rä t  in C. Kel- 
ler-Eschers  Gesch. der F am . 

E . vom Glas.

errich te te  die als 
Seidenspinnerei m it 
ca. 300 W eber. — 
in holländischen und 

Schw eizerregim entern, S ta tth a lte r  1761, 
e rster Y orortsgesandter nach Solothurn  zur französischen 
B undesbeschw örung 1776, G ründer des W aisenhauses. 
—  26. S a l o m o n , 1743-1806, im  « W ollenhof », ebenfalls 
Se idenfabrikant. Die von seinen Söhnen M artin (Nr. 29) 
und H einrich fo rtgeführte  F irm a Salom on E. be
schäftig te, nam entlich  m it E rste llung  von « L evantine  », 
m ehr als 500 H ausw eber und  er öffnete, zusam m en m it 
den F irm en C hristoph Bodm er und Pestalozzi im  T al
hof, ein eigenes H aus in  New Y ork. — 27. H u ris  C a s
p a r ,  9. v in .  1775-29. v in . 1859, im  « Felsenhof », Sohn 
von F re ih au p tm an n  Johannes (1754-1819), bei dem 
Goethe in der « Schipf » zu G aste w ar ; zum  K aufm ann  
b estim m t, w andte  er sich w ährend der Lehrzeit in 
Livorno der B au k u n st zu ;
A ufen thalt und S tudien  in 
Rom  1794-1797. N ach der 
R ückkehr zuerst als Ar
ch itek t tä tig , seit 1803 m it 
K o nstruk tion  von Spinn
stüh len  behufs einer eige
nen Spinnerei beschäftig t, 
g ründete  er 1805 in der 
Neum ühle die F irm a 
Escher, W yss êç Co., 
die sich vom  B etrieb 
der eigenen Spinnerei zur 
K onstruk tions werks tä tte  

fü r Maschinen aller A rt, 
auch Lokom otiven, sowie 
für Dam pfschiffe en t
w ickelte u. m it Filialen in 
R avensburg  u. bei W ien
noch zu Eschers Lebzeiten . „ ,
n ich t nu r die grösste Ma- Nach einem P o r t rä t  in
schinenfabrik der Schweiz, c. Keller-Eschers  Gesch.
sondern eine der bedeu- der F am . E . vom Glas
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ten d sten  des europäischen K on tinen ts w urde. Sein 
geistig noch bedeutenderer einziger Sohn A l b e r t  
(1807-1845) s ta rb  vorzeitig . — Alb. Mousson : Lebens
bild von J . C. E . im  Felsenhof (in N bl. Waisenh. Zur. 
1868). —  Cd. Gessner : Lebensbild von C. E .- von M uralt, 
1890. — 28. J o h a n n  J a k o b ,  1783-1854, Sohn von 
Nr. 26, S ta d tp rä s id e n t 1831-1837, in einer Zeit leb
h afte r politischer Bewegung, in der die S ta d t nach 
Niederlegung der Schanzen einen s ta rk en  baulichen 
Aufschwung n ahm . —  29. M a r t i n ,  1788-1870, Sohn 
von Nr. 26, D irek tor, d. h . Mitglied des kau fm änn i
schen D irektorium s, leitete  als P räsid en t von dessen 
leitendem  Ausschuss die V erhandlungen m it der S tad t 
über Auflösung des D irektorium s und Verw endung 
von dessen Geldern fü r s täd tische  Bauzw ecke, die 1834 
zum A uflösungsvertrage und 1843 zur L iqu idation  
führten . G ründer und  D irek tionspräsiden t der 1847 
eröffneten ersten  schweizer. E isenbahnlinie Zürich-B a
den. —  30. H e i n r i c h ,  1789-1870, Ju r is t, V erhörrichter 
im berüch tig ten  Prozess wegen angeblicher E rm ordung 
von Schultheiss K eller von L uzern  1825 ; P räsiden t des 
K rim inalgerichts 1831, seit 1833 a. o. Professor an  der 
H ochschule Zürich, R egierungsrat 1833-1839, hernach 
A nw alt und R edak to r der N Z Z . Verfasser von Polit. 
A nnalen der eidg. Vororte Zürich und  Bern 1 8 3 4 -1 8 3 6  
(Bd. 6 u . 7 von K arl M üller-Friedbergs Schweiz. A n 
nalen seit 1830) ; Handbuch der pralct. P olitik  (2 Bde, 
1863-1864) ; E rinnerungen seit mehr als 00 Jahren 
(1866 und 1867). — 31. M a t h i l d e ,  1808-1875, Tochter 
von Nr. 27, w andte  sich W erken christlicher B arm 
herzigkeit zu und gründete  1864 die M athilde Escher- 
S tiftung  m it dem  doppelten  Zweck der E rrich tung  
eines Gebäudes fü r kirchliche Versam m lungen neben 
den landeskirchlichen G ottesdiensten  (St. A nna-K a
pelle) und der Schaffung einer A nsta lt für k rüppel
hafte , aber bildungsfähige M ädchen. — C. F . Meyer : 
Mathilde E . (im Z T  1883).—  M. G. W. B ran d t : M . E ., 
ein Lebensbild, 1892. — 32. J a k o b ,  1818-1910, Neffe 
von Nr. 28 und 29, Dr. ju r., B ezirksrichter 1846, Ober
rich ter 1851-1881, bis 1899 K assationsrich ter. Er 
nahm  an der A usarbeitung der Zürcher, p riv a trec h t
lichen Gesetzbuches (1853 ff.) und  des Schweiz. Obli
gationrechts (1878 ff.) teil. M itherausgeber des Z ü r
cher Urkundenbuches. — Cd. Escher : J .  E.-Bodmer 
(im Nbl. Stadtbibi. Zürich  1910).—  33. A lt'rocl, 20. II. 
1819-6. XII. 1882, Dr. ju r ., Sohn von H einrich E.-Zolli- 
kofer (1776-1853), der als K aufm ann  in A m erika ein 
ansehnliches Verm ögen erworben , in dem  von ihm  er
bau ten  L andsitz  Belvoir sich botanischen und entom o- 
logischen S tudien  gew idm et und dabei seinen jungen 
Freund und Gehilfen, den anfänglichen Theologie
studen ten  Oswald Heer, fü r die N aturw issenschaft 
gewonnen h a tte  (vergl. Oswald Heer im Z T  1910). 
P riv a td o zen t 1844 und Mitglied des Grossen R ats, 
d ritte r  T agsatzungsgesandter 1845, S taatsschreiber

und  P räsiden t des Gros
sen R ates 1847, Regie
rung sra t, zweiter Tag
satzungsgesandter, eidg. 
R ep räsen tan t (m it H un
zinger von Olten) im  Tes
sin, N a tionalra t u. zürch. 
R egierungspräsident 1848, 
P räsiden t des N ational- 
ra tes  1849, den er später 
noch dreim al präsid ierte ,
u .a .w äh re n d  des Neuen
burgerhandels 1856-1857, 
in dem er m ässigenden 
Einfluss ü b te . Bis 1868, 
d. h. bis zum  Sturze des 
sog. System s durch die 
dem okratische P arte i, u n 
b estrittenes H au p t des 
K ts. Zürich und in den 
1850er u. 1870er Jah ren  

Alfred Escher. eines der einflussreichsten
Nach einem Porträt in C. Keller- M itglieder der Bundes-

Eschers Gesch. der Fam. E. Versammlung, als wel-
vom Glas. ches er 1860 im Gegen

satz zu Jak o b  S täm pfli fü r friedliche E rledigung 
der Savoyerfrage w irk te. 1854 w usste er ergebnis
lose D ebatten  der eidg. R äte  über die E rrich tu n g  
einer eidg. U niversitä t zur E rrich tu n g  des P o ly tech 
nikum s zu wenden. Im  S tre ite  zwischen S taats- oder 
P riva tbau  der dam als aufkom m enden E isenbahnen  
fü h rte  er den letz teren  gegen Stäm pfli zum  Siege, indem  
er gleichzeitig an  die Spitze der aus der V erbindung 
von N ordbahn und Zürich-Bodenseebahn erwachsenen 
N ordostbahn  tra t .  Infolge E rk rankung  t r a t  er 1855 
aus dem  zürch. R egierungsrat aus. N ach seiner W ieder
herstellung begann seine neue unerm üdliche T ätigkeit 
als G ründer und Leiter der Schweiz. K red itan sta lt und 
von 1863 an als H aup tfö rderer der G o tthardbahn . 
In  m ühevoller A rbeit erfolgte die Beschaffung der M it
te l und  V orbereitung der m assgebenden, 1869-1871 
abgeschlossenen S taatsv e rträg e  der Schweiz m it dem 
N orddeutschen Bunde, Italien  und dem D eutschen 
Reiche. Seit E nde 1871 D irektionspräsident. Die G ott
hardkrise  von 1875 und die N ordostbahn-K rise von 
1876 ersch ü tte rten  seine S tellung ; 1878 t r a t  er vom 
D irektionspräsid ium  der G o tthardbahn  zurück. K ran k 
heit, sowie Schm erz über das Schicksal seiner Schöpfun
gen und über erlittene Unbill füh rten  E nde 1882 zu 
seinem  Tode. Vor dem  H au p tb ah n h o f in Zürich steh t 
sein ehernes D enkm al. — E rn st Gagliardi : A l fr. 
Escher, 1919. — Seine einzige T ochter L y d i a  (1858- 
1891), m it Emil W elti 1883 verh e ira te t, verm achte vor 
ihrem  Tode ihr Vermögen u n ter dem  Nam en E idg. 
Gottfried K eller-Stiftung  der E idgenossenschaft m it 
der B estim m ung, die E rträgnisse im Frieden zur An
schaffung bedeu tender W erke der bildenden K unst, 
in Kriegszeiten zur Pflege verw undeter und k ran k er 
W ehrm änner zu verw enden. —  34. A l b e r t , 1828- 
1879, D irektor der Eisenw erke von B ellaluna bei Fili- 
sur 1850, U n terd irek to r der Eisenw erke von Belle
fontaine 1852, M ineningenieur in  Barcelona und in den 
Pyrenäen  1854, eidg. M ünzdirektor in Bern 1859. 
Verf. von Schweiz. M ünz- 'und Geldgescli. 1881. —
35. E u g e n , 1831-1900, Sohn von Nr. 30, Dr. ju r., 
P rivatdozen t in Zürich 1854, B ezirksrichter 1855, 
S tad tschreiber 1857-1868, Mitglied 1857 und 1868 
letz ter P räsiden t des Grossen R ats, S tändera t 1863- 
1869, C hef-R edaktor der N Z Z  1868-1871, N a tionalra t 
1870 und 1871, D irektor 1872 und 1889 D irektions
p räsiden t der N ordostbahn ; m it 4 ändern  D irektoren 
von Ad. Guyer-Zeller 1894 beseitigt ; hernach fü r die 
E isenbahnverstaatlichung  tä tig . Verfasser von Lebens
la u f in  ruhigenund  bewegten Zeiten 1831-1898. 1907. —
36. A l f r e d  von E., * 1843 in T riest, s tud ierte  in Zürich 
Genf und Leoben (Bergakadem ie) ; K aufm ann in Triest, 
beteiligte sich an W irtschafts- u. Verkehrsfragen, 
H auptförderer der T auernbahn  (kürzeste V erbindung 
H am burg-T riest), G ründer einer Schiffsbauwerfte, in 
der die Österreich. Kriegsschiffe erstellt wurden ; M it
glied des österr. H errenhauses und dessen R eferent fü r 
Schiffahrtsfragen ; erhielt vom  K aiser den a lten  Adel 
e rneuert. E r bem ühte  sich w ährend des W eltkrieges um  
die Autonom ie von Triest und erhielt sie im H erbst 
1918 von K aiser K arl in die H and versprochen ; der 
allgemeine Z usam m enbruch begrub kurz da rau f auch 
dieses Versprechen. — 37. R u d o l f ,  1848-1921, Profes
sor für Technologie am  eidg. Polytechnikum  1876 ; 
P räs. der K onzertd irektion  der Tonhalle-Gesellschaft 
und des K onservatorium s für Musik. 1888. Verf. von 
Theorie der Wasserturbinen, 2. Aug. 1921. — Mechan. 
Technol. der M aschinenbaustoffe, 2. Aufl. 1921. — [ Herrn. 
E s c h e r . ] — 38. H e r m a n n ,  * 27. v ili. 1857, Dr. phil. u. 
Dr. theol. h. c., B ibliothekar. E r t r a t  1881 in den Dienst 
der S tad tb ib lio thek  in  Zürich und w urde 1887 ihr 1. 
B ibliothekar. Zusamm en m it Prof. Theod. V etter 
b rach te  er 1897 die H erausgabe gem einsam er Zuwachs
verzeichnisse und 1901 einen gem einsam en K atalog 
(Zentralzettelkatalog der Bibliotheken der Stadt Zürich) 
zu S tande und erreichte 1916 die B ibliothekenvereini
gung selbst, dank  u. a. grosser flnanz. Aufwendungen 
und Schenkungen des Prof. Ad. Tobler, zur Zentralbiblio
thek Zürich. E. t r a t  als D irektor an die Spitze 
der N eugründung. Mitglied der Schweiz. B ibliothek
kom mission seit 1911, P räsiden t derselben seit 1918.

¥
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1920 üb ern ah m  er den Vorsitz der S tiftung  der Schweiz. 
V olksbib lio thek. P räsid en t der K irchenpflege Gross
m ü n ste r  1899-1911. Schriften : Die Glaubensparteien 
in  der Eidgenossenschaft 1527-1531 (Diss. ; 1882) ;
Das schweizer. Fussvolk im  15. und im  A n f. des 16.
Jahrh. ; Entstehungs gesch. und  Baubeschreibung der

Zenlralbibl. (zus. m it H . 
Fietz) ; Gesch. der Stadt- 
bibl. Zürich  (1922-1923) ; 
Aus dem am erikan. Biblio- 
thekwesen (1923) ; A d. 
Tobler 1850-1923 ; usw.
— Vergl. A rt. B i b l i o 
t h e k e n . [ f . b .]

I I I .  Escher von der 
Linth . Diesen N am en t rä g t 
ein n u r zwei m ännliche 
Glieder um fassender Zweig 
der H einrich’schen Linie
der G las-Escher, gem äss
Beschluss der T agsatzung  
von 1823, die den ersten  
T räger nach  seinem  Tode 
ehrte  durch  Verleihung 
des Zusatzes von der L in th  
fü r ihn und  seine N ach
kom m en. —  1. K o n r a d ,  
2 4 .v in .  1767-9. m . 1823. 
U rsprünglich zum  K auf
m ann  bestim m t, sich 

aber s te ts  nachhaltiger den N aturw issenschaften ,
insbes. der Geologie, daneben auch  dem öffentli
chen Leben zuw endend, sah er frühzeitig  die 
M ängel der überlieferten  S taatsfo rm en und den kom 
m enden R evolu tionssturm , dem  er vergeblich durch 
M ahnungen zum  E inlenken zu begegnen suchte. W ider 
seinen W illen 1798 in den H elvetischen Grossen R at 
gew ählt, fü r 1799 dessen P räsid en t, m it seinem  Freunde, 
Pau l U steri, Mitglied des helvetischen Senats, H eraus
geber des Schweiz. R epublikaner , bew ahrte  er m itten  
im  heftigsten  P arte itre ib en  seine charak tervo lle  U n
abhäng igkeit. R ü c k tr it t  vom  polit. Leben 1802, in das 
er erst 1814 als Mitglied des K leinen R ats des K ts. 
Zürich (S taa tsra t) w ieder e in tra t. In  der Zwischenzeit 
w ar er m it sta tistisch-vo lksw irtschaftlichen  V orlesun
gen am  sog. Politischen In s ti tu t beschäftig t, sowie m it 
naturw issenschaftlichen  Studien , die ihn zu seinem 
Lebensw erk, zur L in th -K orrek tion , fü h rten , deren 
geschäftliche und  sogar technische L eitung er 1807

und 1808 ü bernahm . Der 
M olliserkanal w urde 1811 
eröffnet und 1823, nach 
E 's Tode, der L in thka- 
nal durch die K antone 
Schwyz, Glarus und St. 
Gallen übernom m en. — 
J .  J .  H o ttinger : H . C.
E . v. d. L in th , 1852. —
G. H eer : Z ur Jahrhun
dertfeier der E rö ffnung  
des Escherkanals, 1911.
—  2. A rn old , 8. v i. 1807-
12. v ii. 1872, Sohn des 
V orgenannten , u n te r  dem  
Einfluss seines V aters 
frü h  den N aturw issen
schaften  zugew andt. E r 
u n te rn ah m  nach Ab
schluss seiner S tudien in

Arnold Escher  von der Linth.  Zürich, Genf und Berlin 
Nach einer  Li thographie.  m ehrjährige Reisen durch

Italien  und Sizilien ; nach 
seiner R ückkehr P riv a td o zen t 1834 und  Professor fü r 
Geologie an  der Hochschule Zürich 1852 und  am  Eidg. 
P o ly technikum  1856. G ründlicher K enner insbesondere 
der Geologie der Ostschweiz. Verfasser m ehrerer Bände 
Denkschriften der Schweiz. Naturforsch. Gesellschaft 
und zahlreicher A bhandlungen in Zeitschriften. Seine 
B edeutung liegt aber weniger in seinen Veröffentli
chungen  als in  dem  grossen persönlichen Einfluss auf

seine Fachgenossen und Schüler. — Vergl. Oswald 
H eer : A . E . v. d. L ., 1873. [Herrn. E s c h e r .]

E S C H E R N Y , D \  Fam ilie von N yon (W aadt), 1660 
in N euenburg  eingebürgert, heute 
erloschen W appen  : in B lau drei 
silberne Schrägbalken ; Schildhaupt 
von Gold m it drei ro ten  Scheibchen.
— 1. J ean F rançois, Konsul des 
Königs von Polen in Lyon, w urde 
1757 vom  K aiser Joseph  II . geadelt.
— 2. F rançois L o u is , Sohn von 
N r. 1, * 1733 in Lyon, f  15. v ili. 
1815 in Paris, m achte  in Motiers 
die B ek an n tsch aft Rousseaus und

begleitete  ihn au f seinen W anderungen im  N euen
burger Ju ra . E r du rchreiste  h ierau f D eutschland, 
O esterreich, Polen und R ussland u. m ach te  die ersten  
R evolu tions]ahre in  Paris m it ; 1770 w ar er H onorar
s ta a ts ra t  in N euenburg, 1786 R eichsgraf. Verfasser von 
Les lacunes de la philosophie (1783) ; Correspondance 
d’un habitant de P aris avec ses am is de Suisse et d ’A ngle
terre (1791) ; N eudruck u n te r  dem  Titel: Tableau his
torique de la révolution . . . (1815) ; De l’égalité (1796) ; 
Mélanges de littérature (1809 ; 3 Bde.). — Vergl. A H S  
1898, 17. —  F . B erthoud  : J .- J .  Rousseau au Val-de- 
Travers. —  Biogr. neuch. I. [L. M.]

E S C H I .  Siehe Æ scm .
E S C H  1 E N S  (K t. F reiburg , Bez. Glâne. S. G LS). 

D orf und Gem. in der K irchgem . P rom asens. Eschiens 
— bei den N achkom m en von Seih  (germ anischer E igen
nam e). Im  13. J a h r h . leb te ein edles Geschlecht dieses 
N am ens. Die A btei H au tc rê t w ar in E . b eg ü te rt ; im
16. Ja h rh . bezog die A btei St. M aurice hier einen Z ehn
ten. Die F reiburger R egierung b es tä tig te  1677, 1724 
usw. die G em eindesatzung von E . Die bloss 69 Einw . 
zählende Gem. w urde am  2. x . 1883 m it Ecublens und  
V illangeaux verein ig t. — Vergl. Jacca rd  : E ssai de 
toponymie. — S tadelm ann  : Etudes de toponymie. — 
Dellion : Diet. IX . —  K uenlin  : Diet. — Bulletin  des 
lois, 1883. [J. N.]

E S C H I K O F E N  (K t. T hurgau , Bez. Frauenfeld , 
Gem. H ütR ingen. S. GLS). K leines D orf ; Hassinchova 
878 =  H of der Leute des Hasso ; sp ä ter Häschikon, 
Heschikofen, Eschikofen. E . ist eine alam annischc 
G ründung und gelangte 878 durch  Schenkung ans 
K loster S t. Gallen. Im  12. J a h rh . kam  es als B estand
teil der M arkgenossenschaft H äsch ikon-L ustorf-M et
tendoci ans K loster R eichenau, dessen Spitalherr die 
G rundherrschaft au sü b te . Die Vogtei von E . kam  von 
den Grafen von K iburg  ans H aus H absburg  und an  die 
H errschaft O esterreich, die sie den H ohenlandenberg 
in Frauenfeld  als Lehen üb ertru g . 1430 ging sie an  die 
H errschaft W ellenberg und 1537 an  die H erren  von 
U lm  au f Griesenberg über. K irchlich gehörte E . u r
sprünglich zu Pfyn  ; um  die M itte des 15. Ja h rh . 
schloss es sich an die K irche zu H ü ttlin g en  an. — V ergi. 
T B ,  Lieft 61. [S c h .]

E S C H  I M A N  ( E S S Y M A N ) .  W alliser Geschlecht, 
das im 14. Ja h rh . in N aters vorkom m t. Es erhielt 1374 
von Bischof G uichard Tavelli das M eyertum  von Mörel 
zu Lehen u. verw altete  es bis in die M itte des 15. Ja h rh . 
ganz oder teilweise. A usgestorben in Mörel im 16. 
Ja h rh . —  B W  G. [D .I.]

In  Sum iswald (Bern) ist seit dem 16. Ja h rh . eine 
Fam ilie A eschim ann vorhanden.

E S C H L E ,  P . L a u r e n t iu s ,  O. S. B., von F u rt-  
wangen (Grosshzgt. Baden), * 7. iv . 1866, t r a t  in das 
K loster M ariastein-D elle, Profess 1891, P riester 1894 ; 
W allfahrtsprieste r in M ariastein 1905, P farrer in Ersch- 
wil 1908-1919 ; Verfasser einer Gesch. der Wallfahrt 
und des Klosters M ariastein. — Schm idlin : Kirchen
sätze I I .  [J. K.]

E S C H L  IKO N oder Æ S C H L 1 K O N  (K l. T hur
gau, Bez. M ünchwilen, Gem. S irnach. S. GLS). D orf ; 
Askilinchova =  H of der Leute des Askalo. A lem anni
schen U rsprungs, wird E . n ich t vor 1280 erw ähnt. Es 
gehörte zum  Tannegger A m t, das dem  B istum  K onstanz 
zugeteilt war, aber 1693 durch  K au f ans K loster Fi- 
schingen überging. Die Grafen von Toggenburg be
sessen d o rt einen K elnhof ; ihnen  w ar auch der Zehn-

Konrad Escher  von der  Linth.  
Nach e inem P o r t r ä t in  C. Kel- 
le r-Eschers Gesch. der F a m . 

E. vom  Glas.
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ten  verp fändet. Später gelangten das K loster Maggenau 
und das H eiliggeistspital in S t. Gallen in den Besitz 
von Lehenhöfen. Dazwischen lagen die G üter von 
freien B auern . Von 1293-1393 tag te  der L an d tag  5 mal 
an  der M alstä tte  E . 1491 errich te te  die S ta d t K on
stanz  ein N iedergericht fü r die Freien von E . und am  
T uttw ilerberg , das bis zur H elvetik  bestanden  h a t. Von 
1500 an gehörte  es zu den sog. hohen G erichten der 
L andvogtei ; seit 1803 gehört es m it 8 ändern  Ortsgem . 
zur M unizipalgem . und K irchgein. S irnach. 1856 legte 
eine F eu ersb runst 9 H äuser in Asche. Bevölkerung  : 
1880, 469 E in  w. ; 1910, 824 ; 1920, 905. —  Vergl. P . 
Geiger : Geschichte von Éschlikon  (1921). [Sch .]

E S C H L 1 K O N ,  V O N .  Zürcher F reiherrengeschlecht, 
das im  gleichnam igen Dorfe bei D inhard  (K t. Zürich) 
ansässig w ar. Das Siegel zeigt im  gespaltenen Schild 
rech ts zwei T ürm e, links einen steigenden Löwen. 
B u r k h a r d  wird 1230-1272, H e i n r i c h  1254- 1260, 
B e r c h t o l d  1286-1308, B u r k h a r d  I I .  1313-1317 
g e n a n n t .—  Der Z usam m enhang m ehrerer im  J a h r 
zeitbuch der Laurenzenkirche in W in te rth u r aus dem 
A nfang des 15. Ja h rh . genan n ter E . m it dem  F re iher
rengeschlecht s te h t n ich t fest. — UZ. —  Sigelabbildun- 
gen zum  U Z . —  G fr. 14. IX , Nr. 24. [L . F o r r e r .]

E S C H M A N N  oder Æ S C H M A N N . Geschlecht der 
Gem. R ichtersw il und W ädenswil, 
sowie der früher zu W ädenswil 
gehörenden Gem. Schönenberg ; 
schon 1294 zu Arn (Horgen) bezeugt. 
R u d o l f u s  wird 1255 im  Kloster- 
B ehausungsbuch von S t. M artin  auf 
dem  Zürichberg, ein E . 1274-1279 
in E m brach  g en ann t. 1560-1775, 
durch 6 G enerationen, bekleideten  
M änner aus dem  Geschlecht die 
W ürde eines R ittm eiste rs, 1567-1773 

die L andschreiberstelle  in W ädenswil. H au p tm an n  
H a n s  E . erhielt 1647 das B ürgerrecht von Zürich ge
schenkt. W appen : in Silber ein innerer goldener und 
ein äusserer schw arzer R ing. —  UZ, N r. 2272. — Habs
burger Urbar.— SG B  I I .— G anz’sches A rchiv Basel. — 
[J .  F r ic k  u .  L. F o r r e r . ] . —  1. JOHANNES, * 7. V. 1808
in W ädenswil, s tud ierte  1827-1832 in Paris und  W ien
M athem atik  u. verw andte  W issenschaften, w urde 1833 
D ozent fü r Astronom ie an der U n iv ersitä t Zürich u.

nahm  an der Schweiz. 
T riangulation  teil, über 
die er auch  Schriften 
veröffentlichte. M ajor i.
G. ; t  14. I. 1852. — 
W olf : Biogr. zur K ul- 
turgesch I I .  —  Seit M itte 
des 18. Ja h rh . zeichnete 
sich die Fam ilie durch
m usikalische Begabung 
aus, die sich du rch  die 
T öchter dann  au f zahl
reiche andere Fam ilien 
verpflanzte . Der Schuh
m acher und M usiker —
2. J a k o b , h a tte  7 K in 
der, die alle schon in
ihrer Ju g en d  jedes Ja h r  
in die W eite zogen, um  
zu m usizieren. — 3. J o
h a n n  K a r l , * 12. iv. 
1826 in  W in te rth u r, E n 
kel von N r. 2, stud ierte  

1845-1847 am  K onservatorium  in Leipzig, w ar als 
K lavierlehrer 1847-1850 in Zürich, 1850-1859 in W in ter
th u r , 1859-1866 in Schaffhausen, 1866-1882 in  Zürich 
tä t ig  und  galt für den bedeu tendsten  K lavierpädago
gen der Schweiz. E r schuf über 80 K om positionen,
fa st alle fü r K lavier, f  27. x . 1882. —  S M  40. —  Rie-
m anns M usiklexikon , 8. Aull. —  4. J e a n , 1826-1869, 
ebenfalls Enkel von Nr. 2, Violinspieler, Schüler Kal- 
liwodas in Donaueschingen, M usiklehrer und K on
zertm eister in Zürich. — 5. K a r l  E .-D um ur, * 1835, 
Enkel von Nr. 2, K lavierlehrer von R uf, 1861-1904 
am  In s t i tu t  de m usique in L ausanne tä tig  ; Verf. von

Guide du jeune p ianiste , f  1913. —  S M  53. —  R ie- 
m anns M usiklexikon, 8. Aufl. — 6.  J o h a n n e s , * 6.
vi. 1834 in Richtersw il,
L an d w irt, 1868 Verfas- 
sungs-, dann K an to n sra t,
R eg ierungsrat 1879, hoch
verd ien t um  die L an d 
w irtschaft, besonders um  
die G ründung der Ver
suchssta tion  und Schule 
fü r O bst-, W ein- und  G ar
tenbau  in W ädenswil 
(1890), N a tio n a lra t 1890, 
t  6. v . 1896.—  ÌVZZ 1896,
Nr. 135 — 7. E r n s t , * 25.
i. 1886 in Zürich, D ichter 
und L ite rarh isto riker, Dr. 
phil., L ehrer an  der ho
h em  Töchterschule. Verf. 
von David Hess (Bio
graphie) ; Volksfrähling  
(R om an) ; M einrad Lie- 
nert (literarische W ürdi
gung) und zahlreicher E r
zählungen und D ialek t
stücke. —  S Z G L . —  M itt. von Prof. Dr. Pau l Ganz 
in Basel. [L. F o r r e r .]

E S C H O L Z M A T T  (K t. Luzern, A m t E ntlebuch . S 
G LS). P farrdorf, bis 1924 die b ü r
gerreichste Gem. des K ts . Luzern. 
W appen : in Gold ein ro ter Turm  
au f grünem  Dreiberg, beseitet von 
2 schwarzen K reuzen. Ascoldesbach 
1139, Besitz des B enedik tiner
klosters T rub ; Eschibach 1225 ; 
Asholtispach  1240 ; Aschelsmaton 
1275; Eschohmath  1280 ( — Bach, 
dann M atte des Askolt). E . stand  
u n te r der H errschaft der F re i

herren  von W olhusen bis zum  U ebergange durch 
K au f an Oesterreich (ca. 1300). Johannes von W olhusen 
em pfing 1313 die Vogtei von O esterreich m it 
der B urg zu Lehen. 1405 erw arb Luzern die g rundherr
lichen R echte. Das ä lteste  P a tro n a t der St. Jak o b s
kirche gehörte dem K loster T rub und ging an die 
R itterfam ilie  von Torberg über, 1341 an die R üsten  
von W olhusen, 1418 infolge E rbschaft an  die R itte r  
von L u te rn au , 1622 an  die S tad t Luzern. K irchenrechte 
von 1383, 1500, 1646 und B ereinigungen 1798, 1832 und 
1834. K irchenbau  und R enovationen 1338, 1584, 1598, 
1600, 1757 ; vollständiger N eubau 1892-1894 ; Bein
haus aus dem  13. Ja h rh ., abgetragen  1893. Bis zur Re
form ation gehörte E . k irchlich zum  L andkapite l B urg
dorf, se ither zum  K apite l Sursee. Im  G renzstreit zwi
schen den K tn . Bern u. Luzern 1418-1470 beanspruchte  
Bern zuerst u. a. auch  die H oheitsrechte bis zum  Dorfe, 
d. h. au f dem heutigen Gebiete des halben Gem einde
bezirkes. Luzern behielt die 1405 erworbenen Rechte. 
1596 bestand  das O beram t E n tlebuch  aus den Gem. 
E scholzm att und  M arbach, m it abgeteiltem  Hochw ald. 
1796 erfolgte die Teilung des Hochwaldes zwischen 
M arbach und  E . und die E n ts teh u n g  selbständiger 
K orporationsgem einden. — E. ist der G eburts- und 
W ohnort von C hristian Schi bi, A nführer im  B auern
kriege 1653 ; W irkungsort von D ekan Stalder, Verfasser 
des I. Schweiz. Idio tikons. G eburts-, Sterbe- und E here
gister seit 1597. — Gfr. Reg. — Segesser : Rechts- 
gesch. — Schnyder : Gesch. des Entleb. — H ans P o rt
m ann  : Flora von E . —  [S. Bild p. 80]. [O. St u d e r .]

E S C U Y E R .  Aus Berlens stam m ende Freiburger F a 
m ilie, von der NICOLAS A lbert vom  le tz ten  Polenkönig 
S tanislaus A ugust geadelt und  am  12. XI. 1791 m it 
dem  Range eines polnischen E delm annes ausge
zeichnet w urde. Das Geschlecht erlosch m it Georges, 
t  in Berlens 19. x i. 1907. W appen  : in Silber ein 
schw arzer Adler, der in seinen K lauen einen Stock 
h ä lt, über drei goldenen W appenschilden, der erste 
m it zwei ro ten  Pfählen, der zweite m it drei ro ten  Quer
balken u. der d ritte  m it zwei ro ten  L inksschrägbalken. 
—  Vergl. A F  1916, p . 285. — A H S  1923, p. 166. [G.Cx.]

Johannes  Eschmann. 
Nach einer Lithographie.

Johann Karl Eschmann.  
Nach einer Photographie.
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E S M O N T S  (K t. F reiburg , Bez. Glane. S. G LS). 
Gem . u. D orf in der K irchgem . Ursy-M orlens. Dieser 
996 erw ähnte  O rt gehörte  zur G rafschaft W aad t. E r 
m uss jedoch  auch  im  Besitz der H erren  von Prez  ge

wesen sein, denn 1344 schenkte R ichard  de Prez den 
Z ehnten  von M ont dem  Spital von Milden, das ihn 
200 Ja h re  sp ä ter der freiburgischen R egierung verkaufte . 
1536-1798 gehörte die Gem. zur Vogtei Rue, dann zum  
gleichnam igen Bezirk und seit 1848 zum  Glänebezirk. 
Seine G em eindesatzungen stam m en von 1745. —  A S H F  
X , 4. — Dellion : Diet. — S taa ts  arch . F reiburg . [G. Cx.] 

E S P A G N I O D ,  E S P A G N I O L .  Schon 1385 in  F re i
burg  e ingebürgerte  Fam ilie. W appen : in Gold ein blaues 
K reuz, beg le ite t von vier ro ten  H albm onden . —  i .  
H a n s ,  des R a ts  der Z w eihundert 1467, der Sechzig 
1474, R a tsh err 1487. —  2.  N i c k l i ,  V enner 1465. E in 
Beginenhaus im  B urgviertel hiess Espagnioda. Die 
Fam ilie schein t in der ersten  H älfte  des 16. Ja h rh . 
ausgestorben zu sein. [ R æ m y .]

E S P E N  A N ,  R o g e r  de Bossost, G raf von ; L ieu tenan t 
der Chevaulegers, befehligte w ährend des 30jährigen 
Krieges die französischen T ruppen  vor P ru n tru t 
(1634). — Vergl. R o tt : Représ. dipi. I I I .  [G. A.l 

E S P E R L I N G  (auch E S P E R L I N , E S P E R )  .JOSEPH, 
Del- und  Freskom aler, * 1707 zu Ingoidingen (W ü rt
tem berg), t  1775 w ahrscheinlich zu B erom ünster, 
w urde 1770 z. T. in K onkurrenz zum  bayer. H ofm aler 
Sing m it der A usführung von Fresken in der St. U rsus- 
kirche in Solothurn  und 1773 von A ltarb ildern  in Gel 
b e tra u t. —  S K L .  [J. K.]

E S P E R L I N G .  Siehe A s p e r l i n g .
E S S E I V A ,  E S S E W A .  Eine der ä lte sten  noch 

blühenden F reiburger Fam ilien . W i l l e l m u s ,  gen. E s
sewa de Serie, Ju n k e r, w ird 1343 erw ähnt ; M e r m e t u s  
und  seine Söhne erscheinen 1357 als B ürger von R o
nconi. Der schon 1355 in der Gegend von V aulruz vo r
kom m ende H auptzw eig  der Fam ilie s tam m t v e rm u t
lich aus den Gem. Maules, R ueyres-Treffayes und  Ro- 
m anens. 1611 Hessen sich Zweige in F re ibu rg  und  im 
18. Ja h rh . in Le Crêt, sp ä ter in Fiaugères usw . nieder. 
Im  15. Ja h rh . besessen die E . die H errschaft Treffayes, 
die sie an Charles Alex verkau ften . W appen  : geteilt 
von R o t und  Silber m it einem  goldenen Löwen ; im 
blauen S childhaupt drei silberne L ilie n .—  1. P i e r r e  
L o u i s ,  von Le Crêt, 1738-1799, Je su it, M athem atik 
lehrer ; verfasste  u. a. R udim enta arithmetica, algebra 
et geometrica (3 Bde. 1787). —  2.  J e a n ,  1784-1856, 
Je su it, L ehrer am  K ollegium  St. Michel in Freiburg, 
V erw alter von dessen Besitzungen 1845, Mitglied des 
bischöflichen Gerichtshofs. —■ 3. L o u is , von Freiburg

und Fiaugères, 1787-1862, H andelsm ann , G rossrat
1856-1862, m it Frédéric  Gendre B egründer des Schweiz. 
Piusvereins. —  4. J e a n , * in F re ibu rg  1812, Je su it, 
L ehrer in Stäffis, F reiburg  und A vignon, zog 1847 als 

M issionar nach  New Or
leans, w urde do rt V orsteher 
des Sem inars St. Jo sep h  u. 
sp ä te r des K ollegium s St. 
Charles. E r begab sich h ier
au f nach  B om bay, wo er 
zum  G eneralv ikar u n d  Se
k re tä r  der E rzbischöfe, V or
steher der Mission und 
Feldprediger der englischen 
T ruppen  ern an n t w urde, 
t  in B om bay am  19. II.  
1885. —  5. J u l i e n , 1817- 
1893, M ilitärarz t der p ä p s t
lichen Garde in Rom  bis 
1855, A rzt der S tra fan s ta l
ten  in F reiburg  1857, Vize
p räsid en t, dann S ek re tä r 
der G esundheitskom m is
sion 1863 ; einer der Be
g ründer der Ligue de La 
Croix, eines A b s tin en ten 
vereins, M itarbeiter an des
sen V ereinsschrift. —  6. 
I g n a c e , Sohn von Nr. 3, 
1820 - 1888, G em einderat 
von F re ibu rg  1858-1862 u. 
1865-1870 ; M itglied, dann 
P räsid en t des H andelsge
rich ts , K om m issar u. Ver

w alter der K an to n alb an k  1870, G rossrat 1862- 1886. 
Als G ründer einer bedeutenden  W einhandlung tru g  
er viel zur A usdehnung des W einbaus im W allis bei. 
Dem  Ingenieur G. R itte r  lieh er zur A usführung sei
ne r P läne in der Forst- und  W asserverw altung der 
S ta d t F re ibu rg  kräftige  finanzielle H ilfe .— 7 .P i e r r e ,  
Sohn von Nr. 3, 1823-1899, D eutschlehrer 1845, 
V izestaatsschreiber 1845, 
w urde beim  A n tr itt  der 
provisorischen R egierung 
von 1847 seines Am tes 
e n tse tz t. A uditor, dann 
G rossrichter der p äp stli
chen T ruppen  1849 ; von 
der piem ontesischen A r
mee gefangen genom m en, 
k eh rte  er nach  seiner 
Freilassung endgültig  in 
seine H eim at zurück. K an 
to n srich te r 1870 - 1890,
G rossrat. E . w ar einer der 
hervorragendsten  la te in i
schen D ichter seiner Zeit ; 
zehnm al erh ie lt er beim  
jäh rlichen  W ettbew erb  
der n iederländischen A ka
demie fü r lateinische 
D ichtungen die goldene 
Medaille. E in  Gedicht 
über die Schlacht bei 
Castelfidardo b rach te  ihm  das R itte rk reu z  des Ordens 
P ius IX . ein ; sein letz tes W erk w idm ete er der Ju b i
läum sfeier Leos X II I . ,  der ihm  h ierfür eine goldene 
Medaille verlieh. Mitglied der A kadem ie der Q uiriten 
1865, der T iberm ischen Akadem ie 1869. Seine bed eu ten d 
sten  G edichte sind : Urania  (1870) ; A d  Procum satira 
(1875) ; Pastor bonus (1877) ; In  midieres emancipatas 
(1880) usw. Als H isto riker veröffentlichte er 1882 
Fribourg, la Suisse et le Sonderbund 1846-1861, welche 
Schrift zu Aufsehen erregenden Prozessen Anlass gab. 
—  8. L é o n ,  Sohn von N r. 6, * 1854, P riester 1882, 
K oad ju to r, dann  C horherr von St. N iklaus und R ek
to r von St. Maurice 1882-1902, P ro p st des K apitels 
St. N iklaus 1902, E hrenchorherr von St. Maurice 1912, 
Feldprediger 1883-1893, In h ab er der Medaille Pro Pon- 
tifice et Ecclesia, apostolischer P ro to n o ta r 1897, k a n 

Escholzmatt  um 1800. Nach einer Federzeichnung vom Jak .  Kaufmann (Seite 79).

P ie rre  Esseiva.
Nach einer Photographie.
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tonaler P räsiden t des katholischen Schweiz. Volksve
reins und Mitglied des Zefatralvorstands ; R edak tor 
des Bulletin  de P ie I X  und M itarbeiter an der Revue 
populaire und der Semaine catholique. — Vergl. Re- 
gwl« d 'H m herice. —  Ë tr. /WA. 1889, 1894, 1900, 1904.
—  Dellion : D id . V I, X I . — M onatrosen  X X V III , 
200. —  B rü lh art : Étude hist, sur la litt. frib . 97, 
153. —  Revue médicale 13, 395. — A H S  1922, 102.
— Brasey : Le Chapitre de Saint-N icolas. 143. —  Le 
Chroniqueur 1856, Nr. 151. — La Liberté 1907, Nr. 39.
— Helvetia sacra I I , 53. — Som m ervogel : Bibi, de 
la Compagnie de Jésus I I I ,  457. — S taa tsa rch . Frei
burg. [G-. Co r p a t a u x .]

E S S E L  1ER. Seit dem 15. Ja h rh . in Leuk n ieder
gelassene W alliser Fam ilie, die sich in die Gegend von 
Siders ausb reite te  und do rt noch heu te  b lü h t. — B a r 
t h é l é m y ,  G rosskastlan von Siders 1535. — R a y m o n ,  
D om herr von S itten  1535. — B W  G I I .  — F u rre r : Sta
tistik. [Ta.]

E S S E R T  R I T T E T  (K t. W aad t, Bez. Y verdon. S. 
GLS). Gem. und Dorf. Excertus wird gegen 1100 in 
einer Schenkungsurkunde Ugfreds von Trem elaco an 
das K loster R om ainm ötier erw ähn t. Es gehörte im
13. Ja h rh . zur H errschaft B elm ont, ging 1283 an  Guil
laum e de M ontfaucon, H errn  von Echallens, über und 
wurde im  15. Ja h rh . eine eigene H errschaft im  Besitz 
der Fam ilie de Baulm es. Im  16. Ja h rh . gehörte sie 
der Reihe nach  den Colombier, Allinges, Jaq u em et 
von N euenburg. M erveilleux und endlich seit 1573 
den Hennezel, die sie noch bei A usbruch der R evolu
tion besassen. Louis de Hennezel bau te  zu A nfang des
17. Ja h rh . das Schloss und die Kirche neu auf. Das 
Schloss b ran n te  zu Anfang des 19. Ja h rh . und wurde 
durch  ein B ürgerhaus e rsetz t. Die K irche (T ochter
kirche von Ependes) s teh t an  Stelle einer a lten , Jo h an 
nes dem  T äufer gew eihten K apelle ; 1746 w urde sie 
neugebaut. — Vergl. D H V . — H enrioud : La seigneurie 
d’Essert-Pittet (in R H V  1909). [M. R.]

E S S E R T  S O U S  C H A M P V E N T  (K t. W aad t, 
Bez. Y verdon. S. GLS). O ertlichkeit, wo m an die R ui
nen einer röm ischen Villa fand u.die bis zum  18. Jah rh . 
zur H errschaft M ontagny gehörte, um  dann von den 
B ernern in eine besondere H errschaft verw andelt zu 
werden ; sie w ar im Besitz der Jean n ere t von G rand
son. —  D H V . [ m . R.]

E S S E R T E S  (K t. W aad t, B ez.O ron . S. GLS). Gem.
und Dorf. Sartis 1154; Sertes 1218 ; Essertes 1271. Um 
die M itte des 12. Ja h rh . wurde das G ut vom  H errn  von 
Palézieux dem  K loster H au tc rê t geschenkt. Pierre de 
Palézieux gestand  1273 den L euten  von E . das Holz
schlagsrecht im  Jo ra t zu, aber um  diese Zeit leb te dort 
bloss eine Fam ilie. Seither h a t sich der O rt entw ickelt. 
F rüher zu Châtillens gehörig, w urde er 1814 eine eigene 
Gem einde. —  D H V . [M. R.]

E S S E R T I  N E S  (K t. W aad t, Bez. É challens. S. GLS). 
Dorf, wo m an röm ische R uinen u. einen burgundischen 
Friedhof gefunden h a t. Ums Ja h r  1000 gehörte die 
Kirche m it ihrem  G ut u . dem  Z ehnten dem  K apite l von 
Lausanne, das seinen Besitz nach  und nach so vergrös- 
serte, dass schon im  13. Ja h rh . die P fründe  E . eine der 
bedeutendsten  des K apitels war. Von da an  bezog das 
P rio ra t St. Maire die H älfte  des Z ehntens, und im
14. Ja h rh . waren die H erren  von Orbe und G randson 
dort begü tert. Das K apite l von L ausanne Hess E. 
durch einen Meier verw alten , dessen A m t 1213 erblich 
war. 1218 führte  der P ro p st Cono von E stav ay er bei 
einem gerichtlichen H andel wegen eines D iebstahls den 
Vorsitz. 1250 errichte te  das K ap ite l ein Schloss, dessen 
U cberreste bei der Kirche noch sich tb a r sind. 1315 
w urde das D orf im  Krieg gegen den Bischof vom  Prior 
von St. Maire verw üstet. Bei der R eform ation  ging 
E an Bern über, das daraus den Sitz einer Ivastlanei 
m achte. Die dem K apitel gehörende Kirche sank zum 
Rang einer Tochterkirche von V uarrens herab . — 
DHV.  [m. R.]

E S S E R T I  N E S  (K t. W aad t, Bez. Rolle. S. GLS). 
Gem. und Dorf, das seit dem  M ittelalter zu den H err
schaften  Mont le Vieux und Rolle gehörte. 1784 zer
stö rte  eine Feuersb runst 22 H äuser m it allem  Zubehör. 
W egen der dem  hl. Andreas gew eihten K irche erhob

HBLS in — 6

sich ein S tre it zwischen dem  K loster A inay bei Lyon 
und dem jenigen von S t. Jean  in Genf ; schliesslich kam  
sie in  den Besitz des le tz tem . Bei der R eform ation 
wurde sie die Tochterkirche von Gimel ; renoviert
1908. — D H V . [m. R.]

E S S L I N G E N  (K t. Zürich, Bez. U ster, polit, und 
Kirchgem . Egg. S. GLS). Dorf und Zivilgem. Ezcilinga  
860 ; Eslingen  1315 =  bei den L euten  von Azzilo, Èz- 
zilo. 860 w erden zuerst E rw erbungen des K losters 
St. Gallen zu E . erw ähnt, die im A m t Grüningen lagen 
und wohl dem  st. gallischen H of M önchaltorf zugeteilt 
w aren. Als P fand inhaber des Am tes Grüningen er
scheinen sp ä ter die H absburger im  Besitze von G ütern, 
sowie Z ehnten zu E. 972 h a tte  auch das K loster E in 
siedeln hier schon Besitz. Die Vogtei des Einsiedler- 
Hofes verkaufte  G raf Johannes von H absburg-R ap- 
perswil m it derjenigen über Stäfa, M ännedorf und andere 
Höfe 1354 an Herzog A lbrecht IV. von O esterreich, der 
S täfa, M ännedorf und E . m it dem  Am t Grüningen ve r
einigte. Mit diesem kam  E. an  Zürich. Dieses erhob die 
zürch. A usburgerrecht geniessenden O rtschaften  S täfa 
Oetwil und E. 1450 zu der besonderen Obervogtei 
S täfa. 1631 bewilligte der R a t den beiden W achten E. 
und Oetwil des Hofes S täfa, eigenes Gem eindegut zu 
haben. Mit Oetwil und H om brechtikon bildete E . die 
E nnerw acht des Hofes und der O bervogtei. 1809 wurde 
diese W ach t von S täfa  abgetren n t und E. m it der Gem. 
Egg vereinigt. K irchlich gehörte E . von jeher zur 
Pfarrei Egg. E . is t eine P rim arschulgem einde des P rim ar
und Sekundarschulkreises Egg. B evölkerung : 1634, 
89 Einw . ; 1836, 6 5 1 ; 1910, 1565. — Vergl. UStG .—  
U Z.— Habsburg. Urbar. — G fr. —• Largiadèr in Fest
schrift fü r  P aul Schiveizer. — Mem. Tig . — W älli : 
Gesch. der Gem. Egg. —  Bodm er : Chronik der Gem. 
Stäfa. [C. B.]

E S S L I N G E R .  B ürgergeschlechter der S tad t Zürich.
W appen : schräglinks gete ilt, oben 
ein Lindenzw eig m it drei B lä tte rn  
in Gold, un ten  fünfm al geteilt von 
Blau und Silber Der Nam e E., der 
au f die schwäbische R e ich ss tad t 
Esslingen oder au f Esslingen im  Kt. 
Zürich zurückführt, ist in Zürich 
schon im  13. und 14. Ja h rh . nach 
zuweisen. Zahlreiche Personen n a 
mens E., von verschiedenen O rten, 
em pfingen im  15. und 16. Jah rh . 

das B ürgerrecht. Später sind drei Fam ilien E . zu u n te r
scheiden. —  I. E., eingebürgert m it U l r i c h , dem  H u t
m acher, von R apperswil ; 1484 ; ausgestorben w ahr
scheinlich 1630. — II .  S tam m vater einer 2. Linie ist — 
1. H a n s , W undarzt, von E rlenbach, der 1532 wegen 
seiner Verdienste um  die Pflege der V erw undeten in 
der Schlacht von K appel das B ürgerrecht geschenkt 
erhielt ; S ta d ta rz t und Zwölfer der Schneidernzunft 
1542 ; f  1. x ii. 1554. — 2. IIANS R u d o l f , 1640-24. ix . 
1692, nach grossen Reisen P farrer in W itikon 1668, 
K iburg 1671, Gossau 1681, Verfasser eines Rechen- 
U nterrichtsbüchleins. — 3. J o h a n n  G e o r g , 1790- 
1837, Feldprediger beim ersten französischen G ardere
gim ent, begründete 1831 seinen U eb ertritt zur kathol. 
K irche in einer gedruckten  Zuschrift an  den Zürcher. 
K irchenra t. — Schweiz. Kirchenzeitung  1840, p. 375. — 
F on tan a  : Notice biographique. — Zu dieser Fam ilie ge
hören wahrscheinlich auch — 4. M e l c h i o r , 3. v m .
1659-1734 in Berlin Leibchirurg der preussischen 
Könige Friedrich  I. und Friedrich W ilhelm I. —  5. 
B e r n h a r d ,  15. vi. 1662-Sept. 1728, Goldschmied, 
Zwölfer zur Schneidern 1702, A m tm ann zu W in ter
th u r  1712, B esitzer des N idelbades und E n tdecker der 
in der Nähe befindlichen Torflager, t a t  viel zur Ver
breitung  des Torfes als B rennm aterial. — I I I .  E. von 
Erlenbach, eingebürgert 1572, 1578 und 1585. — Von 
dieser Fam ilie zweigte sich in der zweiten H älfte des
17. Ja h rh . eine pfälzische Linie ab, die in den 1840er 
Jah ren  erlosch. —  6. D a v i d , 21. x i i . 1679-30. VI. 1750, 
B egründer der Linie zum  gelben H aus, b rach te  als 
Ind ienne-F ab rik an t seit 1720 diese Industrie  in Zürich 
au f ; die von ihm  gegründete Firm a existierte  bis 
1837. — Z T  1881. —  7. J o h a n n  M a r t i n , K upferstecher,

Oktober 1924
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März 1793-9. II . 1841, und seine Schw ester —  8. A n n a  
B a r b a r a , 6. iv . 1792-9. i. 1868, Zeichnerin, sind er
w ähn t im  S K L .  — 9. Me l c h io r , 13. u . 1803-1855, 
K aufm ann , R egierungsrat 1846-1848. —  10. J a kob  
Ch r is t o p h , 20. x . 1811-1. v. 1871,
D ic h te r . —  11. J o h a n n  D a v id ,
1824-1889, e rster P fa rre r der neu- 
geg ründeten  K irchgem . Obfelden 
1849, D ekan 1884, Verfasser einer 
D enkschrift über die K irchgem .
Obfelden. Sein Sohn —  12. R e in 
h o l d . 21. v in . 1851-24. v in .  1893,
P fa rre r zu B iilach 1880, Verfasser 
einer K ritik  der E rk en n tn isth eo 
rie B itschis. — N Z Z  1893, Nr.
244. —  T S R G  1894. —  13. M a r 
t i n ,  * 3. x . 1842, D irektionsse
k re tä r  der Schweiz.  K red itan s ta lt,
Verfasser einer Geschichte dersel
ben (1907). —  W eitere Gold
schm iede der L inien I und II  
sind e rw ähn t im  S K L . —  Vergl.
K eller-Escher : Prom ptuar. —
A H S . — UZ. —  Zürcher Steuerbü
cher. —  L L . —  W irz : Etat. [C. B.]

Aus einer heroischen Fam ilie 
sind zu erw ähnen : — P e t e r , 
von Zürich, G erichtschreiber 1493- 
t  1511. —  A d r ia n , V enner 1502.
•— A d r ia n , des Grossen R a ts  1512,
G erichtschreiber 1515 - f  1526,
Gegner der R eform ation . [E. B.l 

E S S O ,  erster A bt von Bein- 
wil ; K onventual und  Grosskel
ler zu H irschau in Schw aben, 
w urde er 1085 von A bt W ilhelm  
m it a ch t B rüdern  nach  B. gesandt, 
wo ein von vier E delherren  er
b au tes  K lösterlein  zu ih rer Auf
nahm e bereit s tan d . A usrodung 
von W ald zur Beschaffung von 
M att- und W eideland, M issionstä
tig k e it im Lüssel- und  Laufen tal 
w ar die A ufgabe des nach  dem  
C hronisten T rithem ius sehr ver
ehrungsw ürdigen K lostervo rste 
hers, der am  26. XII. 1133 im  Rufe 
der H eiligkeit s ta rb . [F. E.]

E S S O .  Bischof von Chur, 849 
(?)-879 ; nahm  am  deutschen Na
tionalkonzil zu Mainz (851 oder 
852) und an der Synode von 
W orm s (868) teil. —  M ayer :
Gesch. des B istum s Chur. [C. J.]

E S T A V A N  NEINS (K t. F re i
burg , Bez. Greyerz. S. G LS). Dorf, 
politische und K irchgem . Extava- 
nens 1231 ; Extevenens 1404. Diese 
Gem. gehörte bis 1555 zur Graf
schaft, dann  (1555-1798) zur Vogtei und je tz t zum  Bez. 
Greyerz. 1388 befreite  G raf R udolf IV . von Greyerz 
seine U n te rtan en  in  E . von der to ten  H and  ; 1396 ve r
lieh er ihnen  gegen Zahlung von 180 11. neue F reiheiten . 
1413 schenkten  die Bewohner von E . dem  Grafen A nton 
60 fl. als M itgift fü r seine beiden T öchter K a th arin a  und 
Jo h an n a . 1623, 1771 usw . w urden die G em eindesta tu 
ten  von E . durch  die F reiburger R egierung an erk an n t. 
Die K irche is t der h l. M aria M agdalena gew eiht. Schon 
1423 bestan d  eine K apelle ; E . gehörte dam als zur 
K irchgem . Broc ; es w urde 1578 endgültig  davon a b 
g e tre n n t und  zu einer eigenen selbständigen Kirchgem . 
erhoben. Taufregister seit 1615, T otenregister seit 
1644. — Vergl. H isely : H ist, du comté de Gruyère. — 
Derselbe : M onum ents de l’hist. du comté de Gruyère 
(ill M D B  IX , X , X I, X X II , X X III ) .  —  Dellion : 
Diet. V. —  K uenlin  : Diet. I . —  S tadelm ann  : Études 
de toponymie. [J. N.]

E S T A V A Y E R  LE G I B L O U X  (K t. Freiburg , Bez. 
Saane. S. G LS). Dorf, politische und K irchgem . Thrs- 
■tael 1160 (?) ; Staviolum  sub Jublor  1227 ; Estavaie sub-

tus Giblour 1227 ; Estavai li vila 1228. Man h a t dort 
Ziegelreste u. G rundm auern  aus der R öm erzeit gefunden.
E . gehörte  zur H errschaft P o n t en Ogoz und kam  
nacheinander zur Vogtei P o n t oder F arv ag n y  (1482),

Estavayer  le Lac. Nach einem alten Plan von 1599.

zum  Bez. R onront (1798), zum  A rrondissem ent oder 
Bez. F a rv ag n y  (1803) und zum  Saanebez. (1848). Der 
Z ehnten gehörte  den H erren  von Bittens, den von 
Greyerz, dem  L iebfrauensp ital und der Grossen B rüder
schaft von F reiburg  usw . Die dem  hl. Clemens geweihte 
K irche wird in einem  T estam en t von 1227 erw ähn t. Die 
K o lla tu r gehörte im 15. Ja h rh . dem  Bischof von L au
sanne ; bei der G ründung des K apitels St. N ikiaus in 
F reiburg  kam  diese K irchgem . zum  K apitel, das noch 
heu te  deren K ollator ist. 1847 w urde die K irche heuge
b a u t und gew eiht. Bevölkerung : 1672, 153 Einw. ; 1920, 
313. P farreg ister seit 1672. — Vergl. Jacca rd  : E ssai 
de toponymie. — Dellion : Diet. V. — Hisely : M o
numents de l ’hist. du comté de Gruyère (in M U R  
X X III ) .  —  Regeste de Hauterive. — S taa tsa rch . 
F reiburg . [J. N.]

E S T A V A Y E R  L E LAC (deutsch  S t æ f f i s )  (K t. 
F reiburg , Bez Broyé. S. GLS). K leine S tad t. F rühere  
Form en : Stavay , Stavayé. Altes W appen : in Silber 
eine ro te, go ldbebutzte  Rose ; seit dem  16. Ja h rh . : ge
te ilt von R o t und Silber, links m it drei ro ten  Fluss-
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balken, über das Ganze eine ro te  Rose. Am U fer des 
S e e s  bei E . bestehen m ehrere P fah lb ansta tionen  aus der 

neolithischen und der B ronzezeit, die 
1870-1871 von L. Grangier und  B. de 
V evey u n te rsu ch t w urden. Um  die 
Pierre au x  Sarrasins herum  w urden 
keltische und röm ische M ünzen gefun
den, 1859 bei E . 60 röm ische M ün
zen u . in einem  Grabe ein B ronzearm 
ban d . ■—• F. Reichlen : Arch. frib. —  
R enaud  d ’E stav ay er, der erste be
k an n te  V ertre te r dieses H auses, be- 
sass in der ersten  H älfte  des 12. 

Ja h rh . die gesam te H errschaft. Seine N achkom m en
schaft te ilte  sich bald  in drei Teile, die je  einen 
D ritte l der H errschaft besassen ; 1241 ste llte  sich 
Guillaum e d ’E stav ay er u n te r  den Schutz des Bi
schofs von L ausanne und  hu ldig te  1245 P e te r  von Sa
voyen ; Anselm e d ’E stav ay er v e rkaufte  1430 seine 
H errschaft E .-C henaux an  den B astard  H u m b ert von 
Savoyen um  4000 Savoyergulden. H u m b ert w ar eben

usw. gew ählt w erden. E ine grosse Anzahl von Ge
schlechtern  w urde in diese B ürgerschaft aufgenom 
m en, die, von der ersten  vo llständ ig  verschieden, bis 
1798 bestehen  blieb. Der R a t bestand  aus 18 Mit
gliedern, 6 fü r jeden  Teil der H errschaft ; 1536 w urde 
deren Zahl von F reiburg  a u f  12 herabgesetz t. 1576 
kam en dazu noch drei A d junk te , die seit 1598 Venner 
g enann t w urden.

P farrei. Die P farrk irche E. w ird 1228 genannt, ob
schon sie gewiss viel ä lte r is t. F rü h er w urde sie von 
14, dann  6 Geistlichen versehen, die vom  R a t gew ählt 
w urden ; an  ih rer Spitze s tan d  ein D ekan. Zum D eka
n a t gehörten  die Pfarreien  E stav ay er, Morens, Bussy, 
Lully, R ueyres, N uvilly, M ontbrelloz, A um ont, F on t, 
Cheyres, Vuissens, M urist, M ontet und  Surpierre. Der 
Bau der gegenw ärtigen, dem  hl. L aurenz gew eihten 
Kirche w urde w ahrscheinlich im  14. Ja h rh . begonnen, 
doch w urde er erst im  16. Ja h rh . zu Ende g e führt. 
Der Z ehnten gehörte 1328 dem  Bischof von Lausanne. 
Die Kapelle von R ive w urde 1468 gegründet. Zur 
R eform ationszeit, 1530, erw arb die K irche von E.

Estavayer  le Lac um das Jahr  1860. Nach einer Federzeichnung.

m it dem  ersten  D ritte l der H errschaft belehnt worden 
und besass von da an  zwei D ritte l. Zu Beginn der 
B urgunderkriege w urde die S tad t am  27. x . 1475 nach 
einer denkw ürdigen Belagerung von den Schweizern 
im  S turm  eingenom m en. K urz nachher w urde sie dem 
Herzog von Savoyen zurückgegeben, da aber ein Teil 
der S tad t dem  Spital und der grossen B rüderschaft von 
Freiburg  v erp fändet w ar, behielt F re ibu rg  das Schloss 
Chenaux, zahlte  die H ypo thek  zurück und  setzte  1485 
einen K astlan  ein, der von 1536 an  den T itel eines 
Schultheissen füh rte  und  als solcher die R äte  der S tad t 
präsid ierte . 1536 leiste ten  E . und  der M itherr Je a n  der 
S tad t Freiburg  den Treueid. Als L auren t d ’E ., dem  der 
d ritte  Teil der H errschaft gehörte, ohne N achkom m en 
gestorben war, bem ächtig te  sich F reiburg  1635 auch 
seines Anteils und wurde dam it einziger Besitzer der 
H errschaft. E. w urde der Sitz der gleichnam igen L an d 
vogtei. 1350 gew ährte Isabelle de Chalons, H errin  der 
W aad t, der S tad t E . gewisse F reiheiten , die 1359 vom  
G rünen Grafen bestä tig t w urden. Die E inw ohner der 
H errschaft Gorgier, welche m ehrere Ja h rh . lang U n te r
tan en  des Hauses E . gewesen w aren, blieben in der 
Folge noch in einer gewissen A bhängigkeit von E . Die 
S tad t schloss 1508 ein Schutzbündnis m it Payerne.

Bürgerschaft. Am 24. v. 1715 beschloss der R a t, 
neben der gewöhnlichen oder grossen B ürgerschaft noch 
eine kleine B ürgerschaft zu schaffen, welcher um  ge
ringes E n tg e lt die H andw erker, H andlanger und wenig 
bem itte lte  Leute angehören konn ten . Diese neuen  B ür
ger konnten  jedoch n ich t als R äte , Venner, R ich te r

v ier p rachtvolle  A ntiphonarien  des B erner M ünsters.
Klöster und andere religiöse N iederlassungen. »1316 

Hessen sich m ehrere Nonnen des Ordens der Dom ini
kanerinnen, die von Echissie bei L ausanne kam en, in 
E . nieder. Im  Laufe der Ja h rh . w urde dieses K loster 
bedeutend  vergrössert und  b esteh t noch heu te  an der 
Stelle des a lten , sog. Savoyerschlosses. Mehrere andere 
H äuser der U rsulerinnen, der B rüder der christlichen 
D oktrin , der Minimen und der Jesu iten  bestanden 
längere oder kürzere Zeit in E . seit dem 17. Ja h rh . 
und bis 1847. Im  14. Jah rh . h a tte n  sich Beginen da
selbst niedergelassen.

Gebäude. Die S tad t besass drei Schlösser ; das a lte  
Schloss au f dem  M oudonplatz verschw and frühzeitig  ; 
das.sog. Savoyerschloss wurde 1375 gebau t ; heu te  be
s teh t d o rt das K loster der D om inikanerinnen ; das 
Chenauxschloss w urde 1475 von den E idgenossen 
n iedergebrannt. Die R ingm auern stam m en aus dem  13. 
Ja h rh . E . besass vier Tore : die Portes d ’O utrepont, der 
Religieuses, de V oucheret und de G randcourt (gegen 
wärt.ig P o rte  du Camus). Das Spital w ird 1339 erw ähnt. 
P farreg ister seit 1762.

Bevölkerung : 1865, 1384 Einw . ; 1920, 1958.
Vergl. Grangier : Annales. —  Dellion : Diet. — Kuen- 

lin : Diet. —  F A  1892. —  R. de Henseler : Familles 
staviacoises. —  A. N aef : Les fortifications d ’Estavayer 
(in A F  1913). — Adrien D aubigney : Le monastère 
d’Estavayer. [H. V.]

E S T A V A Y E R ,  d ’ ( d e  S t a v a y ,  v o n  S t ä f f i s ) .  
D ynastengeschlecht, das seinen Nam en vom  S täd tchen
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Stäffis am  N euenburgersee h a t.  Der erste bek an n te  Ver
tre te r  ist L a m b e r t , der in der 1. H älfte  des 11. Ja h rh . 
leb te . Die N achkom m enschaft is t se it R e n a u d  (1118-

1158 erw ähnt) si
c h erfestg es te llt. E r 
soll der Sohn des 
1099 bei der E in 
nahm e von J e ru 
salem  gefallenen 
R o b e r t  sein. Die 
Fam ilie  d ’E . be- 
sass die gleichna
m ige H errschaft, 
sowie H errschafts
rech te  in Mollon- 
d in, M ontet, Gully, 
Cugy, F o n t, Forel, 
Bussy, Mézières 
usw . Ebenso ge
h örte  ih r die H err
schaft Gorgier (un
b ek an n t seit wann) 
m it R ech ten  über 
das P rio ra t Be- 
vaix , ü ber Cortail- 
lod u. bis Colom
bier (N euenburg). 
Man g laub t, dass 

die Fam ilie de Colombier von den d ’E. abstam m e. E in 
Zweig der Fam ilie liess sich E nde des 13. Ja h rh . in 
Salins nieder. W appen : 5 m al gespalten  von Gold und 
R ot, da rü b er ein silberner B alken m it drei ro ten  
R osen. Einige Zweige der Fam ilie, wie die E .-C henaux, 
F on t, Gorgier, M ontagny u .a .  fü h rten  V arian ten . Das 
Geschlecht erlosch 1851 m it F rançoise V allier-d’E . 
aus dem  Zweige der d ’E.-M ollondin. Das F am ilien
arch iv  ging an die Familie)Glutz%über und  w urde 1919 
vom  S taa tsa rch iv  N euenburg erworben.

I. Aeltester Zweig. —  J e a n , Sohn des oben genannten  
R enaud , H err von Bussy, begleitete  1147 A m adeus II . 
von Savoyen ins Heilige L and . —  2. C o n o n , D om herr 
von L ausanne 1200, P ro p st 1202, t  12. VIII. 1243 oder 
1244. Verfasser des Cartulariums des K apite ls U. L. F. 
in L ausanne 1228 (M D R  V I). —  R eym ond : D ign i
taires. —  3. G u i l l a u m e , t  nach  1347, P ro p st von 
L ausanne 1330-1339, dann  D ekan von N euenburg . —
4. A l e x i e , A ebtissin von M aigrauge 1383. —  5. L ou is , 
f  gegen 1463, K äm m erer des Herzogs von Savoyen. —
6. J e a n ,  Sohn von Nr. 5, R itte r , H err zu Bussy, Mé
zières usw ., Vogt der W aad t 1489-1512, S ta tth a lte r  und 
H au p tm an n  der G rafschaft Marie in der P icardie für 
Jak o b  von Savoyen 1484, desgleichen in H am  (P i
cardie) 1486. E r nahm  1477 an  der G esandtschaft des 
Herzogs von Savoyen, Grafen von R om ont, nach  Fre i
burg  und  B ern teil, um  von diesen S täd ten  die R ück
gabe seiner von ihnen weggenom m enen B esitzungen zu 
verlangen. V orm und und  R atgeber der Herzogin 
B lanche von Savoyen 1490 ; G eneralinspektor des 
M arquisats M ontferra t für P h ilibert von Savoyen ; 
G esandter des Herzogs K arl I I I .  an  die T agsatzung 
von B aden 1506 wegen eines K onflik ts m it dem  W al
lis ; G esandter zur B ündniserneuerung Savoyens m it 
den Eidgenossen 1512. —  7. C l a u d e , B ruder von N r. 6, 
K om m andan t von E stav ay er, w urde 1475 bei der Ver
teid igung der S tad t gegen die Eidgenossen g e tö te t. —-
8. P h i l i p p , Sohn von N r. 7, H err zu Mollondin, Cugy, 
Mézières, G randcourt usw ., R itte r , B ürger von F re i
burg 1506, t r a t  in die D ienste K arls von Savoyen, 
den er 1485 zur B elagerung von Saluzzo begleitete. 
—  9. J e a n , Sohn von N r. 8, H err zu Mollondin, Au- 
m ont, M ontet, Lully, Cugy usw ., leb te gegen 1529 am  
französischen Hofe ; K äm m erer des Herzogs von Sa
voyen, G esandter zur B ündniserneuerung  m it Freiburg  
1529, f  1547. —  Mit L a u r e n z  s ta rb  1635 dieser Zweig 
des Geschlechtes aus.

I I .  Zweig cL’E .-B ussy . —  10. J e a n  B a p t i s t e , Sohn 
von Nr. 9, Ju n k er, H err zu Bussy, liess sich in Moudon 
nieder und t r a t  zur R eform ation  über, t  gegen 1597. —
11. P i e r r e , Sohn von Nr. 10, 1592-1634, Ju n k er, 
V enner und  V o g ts ta tth a lte r  von M oudon. Mehrere

seiner N achkom m en bekleideten  in Moudon das A m t 
eines Seckeim eisters, Venners und  V o g ts ta tth a lte rs . 
Sie besessen die H errschaften  Bussy, Mézières und 
Forel bei Lucens, sowie das sog. « Schloss E stav ay er » 
in  M oudon. Der le tz te  in M oudon niedergelassene w ar 
S a m u e l , 1681-1707, H err zu Forel, der in  n ied erlän 
dische D ienste t r a t .

I I I .  Zweig d’E .-M ollondin  (S tavey-M ollondin)  oder 
von Stä ffis-M ollondin . Siehe A rt. S t ä f f i s , v o n .

IV . Zweig d’E .-M ontet oder von Stä ffis-M ontet. 
Siehe A rt. StÄFFiS, v o n .

V. Zweig d ’E .-L u lly  oder von Stäffis-Lully. —-12. U r s , 
1610-1678, R itte r , H err zu Lully, H au p tm an n  im  R egi
m en t seines B ruders Jak o b  (siehe A rt. St ä f f i s , v o n ) 
in französischen D iensten 1635, im  Schweiz. G arde
regim ent 1638, K astlan  des T raversta ls 1651, S ta a ts 
ra t  in N euenburg 1657, G ouverneur in  N euenburg  1664- 
1670, B ürger von F reiburg , In sp ek to r zu Stäffls und 
Surpierre 1655, des K leinen R a ts in F re ibu rg  1664. —
13. F r a n z  H e i n r i c h , Sohn von Nr. 12, 1649-1703, 
H au p tm an n  zu Colombier, S ta a ts ra t in N euenburg  
1694. —  14. F r a n z  J o s e p h , 1650-1705, Sohn von N r. 12, 
Page des Königs von F ran k reich  1667, L ieu ten an t, dann 
H au p tm an n  der Schw eizergarden 1685, L udw igsritte r 
1705, H au p tm an n  und  K astlan  des T raversta ls 1680- 
1682. —  15. J a k o b  P h i l i p p , B ruder der V orgenannten, 
1653-1737, K astlan  des T raversta ls 1694-1707, S ta a ts 
ra t  in N euenburg 1705-1707, des R a ts  der Sechzig in 
F reiburg , Vogt in Bulle 1712, m ach te  beim  Tode der 
B aronin d ’Achey 1718 vergebliche A nsprüche au f die 
F re iherrschaft Gorgier. —  16. J o h a n n  L o r e n z , eben
falls Sohn von Nr. 12, * 1658, Baron von G randcourt 
und H err von Chevroux durch  seine F rau  Jo h an n a  
Maria A nna von D iesbach, des Gr. R a ts  in F reiburg  
1690, H au p tm an n  von Colombier 1694. —  17. L o r e n z , 
Sohn von Nr. 14, 1685-1743, le tz te r dieser Linie, K adet 
im  Schweiz. G arderegim ent 1698, L ieu ten an t 1704, 
L udw igsritte r 1706, H au p tm an n  einer halben  K om 
pagnie 1708, B rigadier 1734, m aréchal de cam p 1738, 
dem issioniert 1742, des R ats der Sechzig in Freiburg . 
17 a. M a r i e  B a r b . L o u i s e , T ochter von Nr. 17, als 
Schw ester Seraphina Subpriorin  zu M agdenau 1761.

V I. Französischer Zw eig, Herren von M olinons. —
18. F r a n ç o i s , Sohn von Nr. 8, t r a t  seinen Teil der 
H errschaft Mézières an  seinen ä lte ren  B ruder ab und 
liess sich in der P icardie  nieder, wo er die G üter seiner 
M utter erb te . S ta llm eister des Königs von F rankreich
1540-1553, H au p tm an n . —  19. C l a u d e , Sohn von Nr. 
18, H err zu Stäffis, O berst der P icardischen T ruppen 
1563 ; S tam m v ate r eines französischen Zweiges, zu 
dem  —  20. J e a n  L o u i s , gen. Baron d ’E., H err zu Moli
nons und  T abarly , 1746-1823, gehörte. Zur Zeit der 
französischen R evolu tion  flüchtete er in die Schweiz 
und w urde in Solothurn  und  B ern von N. F . von Mü
linen em pfangen. E r w idm ete sich genealogischen 
S tudien , die ca. 50 M anuskrip tbände um fassen und 
sich im  Besitze der Fam ilie von M ülinen befinden. 
V eröffentlichte : Généalogie hist, de la m aison de Vigier 
(1797) und H ist. gén. de la m aison de Joux. (in M ém. 
de l'Acad. de Besançon I I I  ; m it biogr. N otizen über 
den Verf.).

V II. Zweig von C henaux-Gorgier. —  S tam m v ate r 
ist G u i l l a u m e , B ruder von Nr. 2. D ieser Zweig besass 
die H errschaften  C henaux und Gorgier. —  21. G i r a r d , 
erw arb 1282 von Pierre de V aum arcus die K astvog tei 
von V erm ondin und von P o n tareuse (B oudry), sowie die 
Fischenz in der Areuse. Die e R echte w urden von seinem 
Sohne Rollin 1313 an  den Grafen von N euenburg  ve r
k au ft. — 22. G u i l l a u m e , B ruder von N r. 21, Neffe 
O ttos von G randson, den er nach E ngland beg leite te  ; 
K anonikus von Glocester 1289, von Lincoln 1289, 
A rchidiakon von Lincoln, Dom herr zu L ausanne 1291, 
von Genf und  W ellsen 1308, von Reim s 1313, f  gegen 
1326. 1316 schenkte  er sein H aus in Stäffis den D om i
n ikanerinnen  von Chissiez zur G ründung ih re r N ieder
lassung daselbst. — Reym ond : D ignitaires. —  23. R e 
n a u d , K astlan  von R om ont 1305 für Ludw ig von Sa
v o y en .—  24. P i e r r e , B ruder von Nr. 21, bischöfl. Vogt 
in L ausanne, P räsiden t des bischöfl. R a ts 1313, t  gegen 
1321. —  25. A r t h a u d , H err zu Gorgier 1337, besass
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auch R echte  in C ortaillod und in  den K irchgem . 
S t. A ubin, B evaix und  Pon tareuse  ; Vasall seines 
B ru d e rs—-26. P i e r r e , M itherrn von Cortaillod, Barons 
von Gorgier. Pierre hu ld ig te  1340 Ludwig I I .  von  Sa
voyen und w urde 1344 Gefolgsm ann des Grafen von 
N euenburg. In  dessen S tre it m it H enri de M ontfaucon 
nahm  er fü r le tz te ren  P a rte i, d rang eines N achts in die 
S tad t N euenburg ein, p lü nderte  m ehrere H äuser und 
m achte  Gefangene, w orauf er von einem  G erichtshof 
von E delleuten  zum  V erlust seines Lehens von Gorgier 
v e ru rte ilt w urde, das von nun  an bis 1378 dem  Grafen 
von N euenburg  verblieb . —  27. A n s e l m e , v erkaufte  
1431 an H u m b ert, B astard  von Savoyen, die M itherr
schaft von Stäffls oder die K astlanei von C henaux fü r 
4000 fl. — 28. J a c q u e s , Sohn von N r. 27, H err zu Gor
gier 1432, v e rkaufte  zwei Jah re  sp ä ter alle seine Be
sitzungen zwischen der Areuse und  V aum arcus an  Jean  
de N eu ch â te l-V aum arcus für 1100 fl. ; t  vor 1460. — 
Matile. —  C ham brier : H ist de Neuchâtel. — Boyve : 
A nnales. —  Q uartier-la-T ente  : Le C. de Neuchâtel, I I e 
série ; Distr. Boudry, p . 743.

V III . Verschiedene. —  29. J e a n ,  A bt von M ontheron 
1362-1366, wie — 30. N i c o l a s ,  A bt 1387-1390. — R ay
m ond : L ’Abbaye de M .  —  31. G U IL LA U M E, Vogt der 
W aad t 1394-1395. —  32. G e r a r d ,  fg eg en  1420, H err 
zu Cugy, beschuldig te 1396 O tto  von G randson, er habe 
an der V ergiftung des R o ten  G rafen, A m adeus V II., 
teilgenom m en und seinen V ette r, Hugo von G randson, 
tö te n  lassen. Im  Zw eikam pf zu B ourg en Bresse am  
7. v ili . 1397 w urde O tto von G randson g e tö te t. Ge
ra rd  d ’E. w ar K astlan  von G randcourt 1393 u. S ta t t 
h a lte r dieser H errschaft, sowie derjenigen von Cudre- 
fin 1394. N ach seinem  Siege über O tto von G randson 
t r a t  er in den Besitz des Schlosses und der K astlanei 
G randcour, welche dem  E rschlagenen gehört h a tte n , 
ab er 1403 w urde G randcour dem  H u m bert, B astard  
von Savoyen, gegeben. — P . E . M artin  : Un document 
inédit sur le duel d ’O. de Gr. et de G. d’E . 1397 (in A S G 
1910). —  E. Cornaz : Quelques rens. inédits sur O. de 
Gr. (in B H V  1916). —  Guichenon : H ist. gén. de la 
m aison de Sav. IV . —  G .  Carbonchi : Gli u ltim i giorni 
del conte rosso (in Bìbl. della soc. storica subalpina  56). — 
B ruche! : Hipaille. —  33. C l a u d e ,  Sohn des A nton , 
H errn  zu V illargiroud, * 1475 und  1480, D om herr von 
L ausanne, A bt von H autecom be 1505, Bischof von 
Belley 1508, n ah m  1512 am  Konzil im  L ateran  teil ; 
R a t des Herzogs von Savoyen, K anzler 1514, In h ab er 
des H alsbandordens, der 1518 zum  A nnunziatenorden  
wurde. A bt von Lac de Jo u x  1519, P ro p st von L ausanne 
1520-1530, P rio r von R om ainm ötiers 1521, f  28. x n .  
1534. —  Vergl. LL. —  G rangier : Annales. —  De 
M ontet : Diet. — A H S  1895 , 1911. —  R eym ond : 
Dignitaires. —  J .  L. d ’E stav ay er : Généalogie de la 
maison d’E .  (Ms. im  Besitze der Fam ilie von Mülinen 
in Bern). —  S taa tsa rch . N euenburg. [L. M. und v.  V.] 

E S T E R M A N N .  Luzernerfam ilie, besonders in  R oot 
und in der Um gegend von M ünster. W appen  : in R ot 
ein gelber S tern  und  ein schwarzes E ste r (W eidetor, 
G atter, s. S I  1 un ter E s c h - T o r )  au f grünem  Dreiberg. 
U l r i c h ,  P farrer in R oot 1419, Chorherr in Solothurn  
1424-1430, f  als P fa rrer zur E rlach . —  D a n i e l ,  von 
R ickenbach, preussischer L eibgrenadier 1717. — B a l 
t h a s a r ,  K u ra tk ap lan , C hronist und  Schullehrer in 
R ain 1753-1771. —  A n d r e a s ,  von E schenbach, 
H au p tm an n  in frem den D iensten 1819. —  Vergl. E ste r
m ann : Pfarrei Bickenbach, p . 275 ff. — [ f .  X. W.] — 
B a l t h a s a r ,  von H ildisrieden, 1827-1868, G ründer und 
R edaktor der Kathol. Schweizer. Blätter 1858. — K K Z  
1868, Nr. 29. — M e l c h i o r ,  von R ickenbach, 1829- 
1910, P farrer in N eudorf 1864, D ekan, Chorherr in 
B erom ünster, P ropst 1900 ; Lokalforscher. Seine Schrif
ten  siehe Gfr. 66 ; ASG 9, 338 ; Beil. z. Jahresb. d. 
Mittelschule M ünster 1910-1911. — J O S E P H  ZÖ LESTIN, 
von Röm erswil, 1860-1916, L ehrer an der T au b stu m 
m en an sta lt H ohenrain  1887, D irektor 1905, Dom herr 
1910. — Jahresb. der . . . A nsta lten  in  Hohenrain 
1915-1916. [ j  T ]

E S T  ÉV EN E N S  (K t. Freiburg , Bez. Glane. S. G LS). 
Gem. und D orf in der K irchgem . V uisternens bei B o
rnent. Es gehörte zuerst den Grafen von Greyerz, kam

1274 an  Savoyen, 1341 an die de Châtillon, dann an  die 
H erren  vón Corbières und 1363 an  François de Com- 
b rem ont. Die H errschaft E . wurde im 14. und 15. Ja h rh . 
Eigen der D om pierre und sp ä ter der de Bussy. Die Ober
herrlichkeit s tan d  bis in die M itte des 16. Ja h rh . den 
Grafen von Savoyen zu. In  der Gem. ga lt das w aad tlän 
dische L an d rech t. H ie rau f gehörte sie zur Vogtei, 
sp ä te r  zum  Bez. R om ont bis 1848 und seither zum  
Bez. Gläne. G em eindesta tu ten  von 1807 und  1841. — 
Vergl. A S  H F  V II, IX , X . —  Dellion : Diet. X II . — 
M D B  X X I I I .  —  K uenlin  : Diet. —  Heg. d Hauterive. 
—  S taa tsa rch iv  F reiburg . [G. C o r p a t a u x . ]

E S T I E N N E ,  É T I E N N E .  B erühm tes B uchdrucker
geschlecht in Genf ; es s tam m t von  
H enri (f  1520) ab , der von Paris nach 
Genf kam  und do rt 1556 ins B ürger
rech t aufgenom m en w urde. W appen : 
in R o t ein silberner W inkelhacken. 
— 1. R o b e r t ,  1503-1559, zuerst M it
a rb e ite r seines S tiefvaters Simon de 
Collines, veröffentlichte m it ihm  
1523 eine latein ische Ausgabe des 
N euen T estam ents. 1539 flüchtete 
er sich nach  Genf zu seinem  Schwager 

Conrad R adius und gründete  d o rt eine D ruckerei, 
die bald  aufb lüh te  und besonders religiöse Schriften her
ausgab. —  2.
H e n r i , 1528- 
1598, Sohn 
von N r. 1, 
das b ek an n 
tes te  M it
glied seines 
Geschlechts, 

g ründete  nach 
längeren  Rei
sen 1557 in 
G e n f  e in e  
D ruckerei, die 
nach  der Ver
öffentlichung 

seines The
saurus linguse 
græcae wegen 
E rschöpfung 

seiner M ittel 
w ieder ein
ging. N ach 
verschiedenen 
Schwierigkei

ten , die er m it 
dem  K onsis
to riu m  gehab t 
h a tte , verliess
er Genf und  Nach einem Holzschnitt von 1581 in den 
liess sich spä- Icones von Th. Beza (Sammlg. Maillart). 
te r  bei seinem
Schwiegersohn C asaubonus in M ontpellier nieder, wo 
er s t a r b .— 3. P a u l ,  * 1566, Sohn von N r. 2, arbeite te  
gem einsam  m it seinem  V ater ; des R a ts der Zwei
h u n d e rt 1597. E r war in den Prozess verw ickelt, der 
au f die Escalade folgte und m usste sich nach Paris 
flüchten. N ach seiner R ü ckkehr nach Genf 1620 ver
kaufte  er seine D ruckerei den G ebrüdern Chouet und 
zog sich nach Paris zurück, wo er sta rb . — Vergl. 
France protestante.—  Galiffe : Not. gén. I I I .  —  Gaul- 
lieur : Études sur la typographie genevoise. —  Renou- 
ard  : A nnales sur l’im prim erie des Estienne.—  S taa ts
archiv  : Ms. D ufour. [ H .  F . ]

E S T L A N D .  Am  22. IV. 1921 is t E stland  de ju re  von 
der Schweiz an erk an n t worden. Die K onsu laragen tu r in 
R eval, welche 1919 e rrich te t wurde, ist 1922 in  ein 
H onorarkonsu lat um gew andelt worden: Seit 13. VI. 
1921 ist der estnische G esandte in Berlin jeweils auch 
in Bern ak k red itie rt ; als e rster Inhaber dieses Postens 
erscheint K arl Meaning, G eschäftsträger. Die Schweiz. 
Kolonie in E stland  zäh lt ungefähr 200 Personen, von 
denen die m eisten L andw irte  sind. [c. Bzr.]

E S T O P P E Y .  Bürgerliches Geschlecht von T rey bei 
P ayerne (W aadt), seit 1450. — 1. C h a r l e s ,  1821-1888,

Rober t Estienne.
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A dvokat, F riedensrich ter von Payerne  1845-1846, 
K an to n srich te r 1862-1866 und 1873-1874, ' S ta a ts ra t 
1866-1873 und  1874-1888, N a tio n a lra t 1852-1867, 
S tä n d era t 1867-1888. E r lehnte  1875 seine W ahl in den 
B undesra t als N achfolger von Eugène Borei ab  ; h ier
a u f  w urde N um a Droz gew ählt. —  2. A l f r e d , * 22. iv. 
1863, Sohn von Nr. 1, A d vokat in L ausanne, K an to n s
rich te r seit 1891, M itarbeiter an  verschiedenen ju r i
stischen Z eitschriften . [M. R.]

E S T O P P E Y ,  D a v i d , * in Genf 1862, L an d sch afts
m aler, schuf zahlreiche Zeichnungen, politische K ari
k a tu re n  und Illu s tra tio n en  zu L uxusausgaben . Von 
ihm  stam m en besonders die A quarelle zur Sam m lung 
Die Schweiz. Armee. —  Vergl. S K L .  —  GL, 15. iv . 1895.
—  Studio, Sup. 1900-1901. [H. F.] 

E S T R E I C H E _ R ,  T h a d d ä u s  K a s i m i r , R itte r  E . v o n
R ogbierski, * 1871 in K rak au  als Sohn des polnischen 
B ibliographen K arl von E., s tu d ierte  Chemie in K rakau , 
Berlin, Leipzig und London ; P riv a td o zen t fü r Chemie 
an  der U n iversitä t K rak au  1904 ; Professor der anorg. 
und  an a ly t. Chemie an der U n iv ersitä t F re ibu rg  in der 
Schweiz 1906-1919, Professor in 'K ra k a u  seit 1919. Ver
fasste  u. a. : Ueber die Kalorimetrie der niedrigen Tem 
peraturen  ; Experimentelle Untersuchung von Gasen. E r 
le ite te  auch  die H erausgabe von Polen, E ntw icklung  
und gegenwärtiger Stand. [A . B i s t r z y c k i .]

E S T R I C H .  Angesehenes St. Galler Geschlecht im
14. und  15. Ja h rb . Es stam m te  von L ich tenste ig  und 
b ü rg erte  sich in W il und  S t. Gallen ein. W appen  : in 
R ot ein silberner, rech ts gew endeter W idderkopf. —-
1. U l r i c h , Schultheiss zu Wil 1405-1413. —  2. Ju n k e r 
H ans  U l r i c h , von W il u n d  S t. Gallen, wohl Sohn von 
Nr. 1, L andm ann  zu Appenzell, In h ab er des Zehntens 
zu H öchst, des K elnhofs und  der Vogtei zu N ieder
büren , des Salzzolls zu W il, der B urg Neu R am sw ag 
sam t den dazu gehörenden G ütern  u . a. st. gallischer 
K losterlehen. —- 3. E l s b e t h , G erichtsherrin  von N ieder
büren  1436 ; m it ih rer T och ter s ta rb  das Geschlecht 
aus. — Vergl. U StG . —  Sailer : Chronik von W il, p. 251.
—  I-Iartm ann : Ausgestorbene st. gall. Geschlechter 
(Ms. S tad tb ib i.) . [Bt.]

É T A G N I È R E S  (K t. W aad t, Bez. É challens. Siehe 
GLS). Estanneres 1202. Dorf, wo m an  röm ische R uinen 
gefunden h a t. Es gehörte im  M itte la lter den H erren  von 
É challens, 1518 dem Grafen von Greyerz, der es an  Bern 
und  F re ibu rg  v e rk au fte . R echte besassen daneben auch 
das K apite l von L ausanne und  die A btei M ontheron. 
E . gehörte zur K irchgem . Assens ; seine dem  hl. L au
renz gew eihte K apelle w ird 1404 erw ähn t. Der 1762 
w iederaufgebaute Chor wird zum  katho lischen  K ultus 
g eb rauch t. Das Schiff hingegen, das 1640 w iederauf
geb au t w urde, d iente se ither und  noch gegenw ärtig  
den beiden K onfessionen. [M. R.l

E T A M P E S  ( E S T A M P E S )  d e  V A L A N Ç Â Y ,  
J e a n  d ’ , 1596-1671, conseiller d ’É ta t ,  m aître  des re 
quêtes ordinaire de l ’hôtel du roi, w urde im  F rü h jah r 
1637, nachdem  die F ü h re r der I I I  B ünde (Jenatsch) 
bereits zu Innsb ruck  m it O esterreich und Spanien Ab
m achungen zur V ertre ibung der Franzosen getroffen 
h a tte n , m it G uébrian t nach  G raubünden  gesandt, um  
durch neue V ersprechungen R ohans S tellung zu fe s ti
gen ; aber es w ar zu sp ä t. E inige M onate sp ä ter m ussten 
R ohan und  seine T ruppen  das Gebiet der I I I  B ünde Ver
lassen. —  F o rt. Sprecher : Kriege und  Unruhen II , 
p. 236. — E. R o tt : Représ. dipi. V. [L. ,T.]

É T E R N O D  ( d ’É T E R N O D ) .  W aad tlän d er F am i
lie von Baulm es, die von E s te rn o z in d e r  F reigrafschaft 
herstam m en  soll. W appen  : in R ot ein silberner Quer
balken, begleite t von drei L anzenschuhen, oder von 
Silber m it drei na tü rlichen  T annen. — 1. E t i e n n e ,  
G ouverneur von Baulm es 1375 ; seine N achkom m en 
bekleideten  in jed er G eneration öffentliche A em ter in 
dieser O rtschaft und w aren K astlane  von M at ho d und 
la M otte. —  2. C h a r l e s  F r a n ç o i s  V i c t o r ,  1764-1814, 
M itglied der provisorischen V ersam m lung von 1798 u. 
des ersten  Grossen R a ts der W aad t 1803 ; F riedens
r ic h te r .—  3. A u g u s t e ,  1800-1869, G rossrat, P räsiden t 
des Gerichts von Orbe. —  4.  A u g u s t e  F r a n ç o i s  
C h a r l e s ,  * in Mexiko 1. v i. 1854, Professor der H is
tologie, Em bryologie und  Stom atologie an  der U niver

s itä t  Genf. Verfasser zahlreicher w issenschaftlicher 
W erke, E hrenm itg lied  m ehrerer g e leh rte r Gesellschaf
t e n . —  5. C h a r l e s  I-Ie c t o r , * 2. v i i i . 1890 in Genf, 
Sohn von Nr. 4, D ichter, Verfasser von Teintes m i
neures (1916) und Pèlerin illum iné  (1924). —  6. M a r 
c e l  V i c t o r , * 12. v in .
1891, B ruder von N r. 5,
Maler. -— Vergl. A. F . C. 
d ’É te rn o d  : Titres et p u 
blications, 1916. —  F am i
lienno! i z e n .  [M. R.]

É T I E N N E .  Fam ilie in 
P ru n tru t  und  T ram lingen 
(B erner Ju ra ) . —  1. P .
J e a n  B a p t i s t e , von P ru n 
t ru t ,  1742-1822, Cister- 
zienser, A rchivar des 
K losters L ützel 1761-1792, 
hin terliess ein kostbares 
M anuskrip t Registratura 
oeconomiae Lucellensis 
(1781). —  Mülinen : Prodr.
—  Derselbe : Rauracia sa
cra. — [G. A.] —  2. H e n r i  
Lucien, von Tram lingen,
* 5. VIII. 1862 in Les Bre- Charles François  Victor Èternod. 
nets (N euenburg), Inge- Nach einem Schattenbild , 
nieur, 1888-1892 im  D ienst .
der Soc. des tra v a u x  publics et constructions von Paris, 
w urde von ihr m it A ufträgen und  A rbeiten  in den Verein
ig ten  S taa ten , China, T ongking, R ussland  usw . b e tra u t. 
1893 nach der Schweiz zurückgekehrt, berief ihn N um a 
Droz an  das Z en tra lam t fü r den in te rn a tio n a len  E isen
b a h n tra n sp o rt, dessen V izedirektor er w urde. D irek tor 
des in te rn a tio n a len  T elegraphenam ts in Bern seit 1921. 
E r w ar S ekre tär m ehrerer in te rn a tio n ale r K onferenzen 
und D elegierter an  die K onferenz des V ölkerbundes in 
B arcelona b e tr . F re iheit des T ran sitverkehrs und  der 
E isenbahnverb indungen . —  Eine Fam ilie E . wird seit 
dem  15. Ja h rh . auch  in Les Verrières e rw ähn t. [ D .  S . ]  

É T I E R .  Fam ilie von Les Chevenets (Ain), die sich 
bei der A ufhebung des E d ik ts  von N antes in Founex 
(W aadt) niederliess. —  P a u l ,  1863-1919, Geom eter 
in N yon, G rossrat, S ta a ts ra t  1901-1919, G enieoberst. — 
P S  1919. .[M. R.]

É T I E R  (K t. W allis, Bez. E n trem o n t, Gem. Vollèges. 
S. GLS). W eiler, der früher Oytier, Oitiez, E tiez hiess. 
E r bildete schon frü h  eine H errschaft im  Besitz einer 
gleichnam igen, seit 1179 erw ähnten  adeligen Fam ilie, 
dann  gegen 1250 von Pierre d ’A yent. In  der Folge 
ging der der Fam ilie d ’E. gehörende Teil der H err
schaft an  die M ontheolo und sp ä ter an  die E deln de 
L iddes über, die das V izedom inat E . 1341 wieder an 
die A btei St. M aurice a b tra te n . 1630 gehörte das 
Schloss den F abri von Sem brancher. Die P a tr io ten  
des Oberwallis h ielten  d o rt den F ürstb ischof Hild- 
b ran d  Jo s t gefangen, um  ihn zum  V erzicht au f seine 
weltliche M acht im  W allis zu zwingen. —  R am eau  : 
Châteaux du Valais. — R ivaz : Topographie. —  L ibra
rio : Documenti. [Ta.]

É T I V A Z  (!_') (K t. W aad t, Bez. Pays d ’E n h au t.
S. G LS). Tal, das ganz zur Gem. C hâteau d ’Oex gehört. 
Die Bew ohner h a tte n  do rt schon 1497 eine Kapelle 
g estifte t. Die heutige K irche w urde 1589 gebau t, seit 
1713 ist sie eine P farrk irche . U nw eit davon befinden 
sich seit 1719 regelm ässig besuchte B äder. Tauf- und 
Ehereg. seit 1664, S terbereg. seit 1728. —  D H V .  [M. R . ]  

ETUI  N. Siehe E t t l i n .
É T O Y  (K t. W aad t, Bez. Morges. S. GLS). D orf 

und Gem., E stu i 1167 ; de Stoi 
1177 ; Estue  1228. W appen  : ge
spalten , rech ts in  Blau zwei gekreuzte 
Schlüssel, links in Silber ein schw ar
zes E ichhörnchen. In  E . w urde im
12. Ja h rh . von den H auteville , 
V asallen der H erren  von Aubonne, 
ein S t. N iklaus geweihtes und dem 
Grossen St. B ernhard  un terste lltes 
P rio ra t gegründet, das im 15. Jah rh . 
eine der belieb testen  Residenzen
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der P röpste  vom  St. B ernhard  w ar. Nach der 
R eform ation  w urde es 1542 an  den K astlan  Ponteys 
von Morges v e rk au ft, von dem  es an die Vuillerm in, 
1573 an die C oucault und 1662 an  die Loriol überging, 
die 1772 die H errschaftsrech te  an  Bern verkauften , 
aber das einträgliche G ut fü r sich behielten. Die Kirche, 
1228 Pfarrk irche , w ar befestig t und m an sieht noch 
heute , dass ih r viereckiger T urm  m it seinen Schiess
scharten  zur V erteid igung diente. Das seit einem  J a h r 
h u n d e rt m odernisierte  Schloss gehört den M estral ; 
es war ehem als die W ohnung des Priors. Tauf- und E he
register seit 1598, S terbereg ister 1754. — D H V .  —  
Francey  : Le Prieuré d’È toy  (in R H E  1910). [M. R.]

É T R A Z .  B ezeichnung in der französischen Schweiz 
für alte  W ege und  Strassen, strata, die grösstenteils, wie 
die U n tersuchung  ergab, röm ischen Ursprungs sind. 
Man heisst sie auch  chemin pavé, chemin ferré, m anchm al 
auch  « W eg der K önigin B ertha  », « Sarazenenw eg »,
« Röm erw eg » oder einfach vy, grande vy, vy d ’Étra, 
vy Ferroche (voie ferrée).—  V ergi. die K arte  B onste ttens.
•— Mailiefer : Les routes romaines en Suisse  (in R H V  
1900). —  V. H . Bourgeois : La voie romaine des gorges 
de Covatanna (in ASA 1924). [M. R.]

É T R E N N E S  F R I B O U R G  EOI  S E S.  F reiburgischer 
A lm anach, 1806-1809 von Louis d ’É p inay  hgg. 
Da le tz te rer das U nternehm en aufgegeben h a tte , 
veröffentlichte 1810 der Abbé G irard, P fa rrer von Avry, 
die Étrennes aux fonctionnaires publics du canton de 
Fribourg, pour servir de suite aux Étrennes fribourgeoi- 
ses. 1864 gab Louis G rangier die Nouvelles Étrennes 
fribourgeoises heraus, die 1865, 1866, 1869-1914 und 
seit 1916 erschienen. [Aug. Sch.]

É T R E N N E S  H E L V  É T I E N N E S .  K leiner A lm anach 
h istorischen, literarischen  und anekdotischen Inha lts , 
1783-1813 von Philippe Sirice Bridel (dem  späteren  
D ekan Bri del) herausgegeben. Der erste Jah rg an g  
tru g  den T itel Étrennes helvétiennes curieuses et utiles, 
der zweite, Etrennes hélvetiennes et patriotiques. Der 
In h a lt der 14 ersten  N um m ern w urde in 4 Bänden neu
gedruck t, die 1787-1797 u n te r  dem  Titel Mélanges 
helvétiques erschienen. Seit 1813 nahm  m an eine Um 
arb eitu n g  dieser Sam m lung u n te r  dem  Titel Conserva
teur Suisse  vor, dessen 8 erste Bände (1813-1817) dem 
In h a lt der 34 ersten  Étrennes en tsprechen. Seither 
bilden die É . lt., zu je  3 N um m ern per Band, die Bände 
IX -X III  des Conservateur. E ine neue Ausgabe des Con
servateur m it A nm erkungen erschien 1855-1857 u n ter 
der L eitung von J .  M oratel, v e rm eh rt um  einen 
!4. Bd., Tafeln und M itteilu igen en tha ltend . — Vergl. 
G. de R eynold : Le Doyen Brklel. — Aug. Bride! in 
Étrennes helvétiques 1901. [G. A. LI.]

É T R E N N E S  N E U C  H Â T E  LO IS E S . Publikation  
geschichtlichen In h a lts , die in Le Locle 1862-1865 u n ter 
der L eitung  von F. A. M. Jean n ere t, dann io n J .  Bonhöte 
und schliesslich von F . Je u n e t erschien. 1914 gab der 
B uchdrucker J .  G uinchard in N euenburg die N ou
velles Étrennes neuchâteloises heraus. D urch den Krieg 
un terb rochen , erscheint dieses Ja h rb u ch  wieder seit 
1922. [L . M.]

E T S C H ,  E T S C H T A L .  Siehe V in ts c h g a u .  
E T T E N H A U S E N  (K t. T hurgau, Bez. Frauenfeld, 

Gem. Aadorf. S. GLS). D orf ; Oetenhusen 1278 (bei 
den H äusern  des Oto). E. gehörte  dem K loster St. Gal
len, von dem  die Edeln von Bichelsee den obern und 
u n te rn  K elnhof und den Z ehnten von E. zu Lehen 
h a tte n . Diese schenkten  den Z ehnten 1278 m it des 
Abtes Genehm igung und 1303 und 1322 sukzessive ihre 
Besitzungen daselbst dem  K loster T änikon, bei dem 
das D orf bis zur A ufhebung des K losters verblieb. 
K irchlich gehörte E . zu T änikon. Vergl. K rap f : Re
gesten des K l. Tänikon. [S c h .]

E T T E N H A U S E N  (K t. Zürich, Bez. Hinwil, Gem. , 
W etzikon. S. G LS). Zivil- und Sehnigem . A lam ann. 
Ettinhusen =  bei den H äusern des Atto oder Etto.
E. gehörte bis 1798 zur G rafschaft K iburg, deren 
äussere Freien, die n icht zur D in g sta tt Brünggen «unter 
die Buche » gehörten , ihre besondere G erich tsstä tte  
h a tte n , die nach  einem D okum ent von 1439 E. bei 
W etzikon war. D ahin waren d ing .>Richtig die Freien von 
F ehra ltdo rf, Freudw il, E . und F ischental ; ihr Recht

war fast das gleiche wie dasjenige der D in g sta tt zu 
Brünggen. Im  Rodel des Schultheissen W ezilo, Vogtes 
von K iburg, von 1279 sind die A bgaben von E . an 
G raf A lbrecht g en ann t, ebenso im  H absburger U rbar 
diejenigen der F reien u. anderer Leute in E . Bis zur R e
form ationszeit s tan d  h ier eine Kapelle des St. Paulinus, 
die erstm als 1275 erw ähnt wird. Die K aplanei gehörte 
zur grossen K irchgem . W etzikon. Um ihren  weitern 
B estand zu erm öglichen, erteilte  ih r der R a t in Zürich 
1469 einen B ettelbrief. Der Z ehnten  gehörte in frühes
te r  Zeit der Fam ilie von ßre iten landenberg , die hier 
auch  die niedere G erich tsbarkeit und den K irchensatz 
besass. Bei der R eform ation  wurde die K aplanei E . au f
gehoben, m it W etzikon vereinigt und die K apelle a b 
gebrochen, deren G rundm auern  aber heu te  noch vor
handen  sind. Das K loster R ü ti h a tte  in E . einen Hof. 
A nfänglich w ar E. schulgenössig nach  Ober-W etzikon, 
seit 1673 nach  K em pten  ; 1712 bekam  es eine eigene 
Schule und  ist je tz t  im Schulwesen m it W etzikon ver
einigt. Bevölkerung : 1881, 411 E in  w. ; 1910, 282. — 
Vergl. Felix Meier : Gesch. der Gem. Wetzikon. —  N Z Z  
1920, Nr. 2045. —  N bl. Hülfsges. 1920, p. 58. —  Nüsche- 
ler : Gotteshäuser I I I ,  p. 331, [G. Str.]

E T T E R .  Fam ilien der K te . Bern, Freiburg, T hurgau, 
Zug u. Zürich. Nam e vom ahd . atto — V ater und be
d eu te t Oheim, V etter (S I  I, 586).

A. K an ton  B e rn . E t t e r ,  E t t e r l i .  f  regim ents
fähige Geschlechter der S tad t B e r n .— 1. J o h a n n e s ,  
H au p tm an n  in D iensten M aximilians I. 1490, in franz. 
D iensten 1500. — 2. H a n s ,  L andvogt zu S t. Johann- 
sen 1544. —  3. H a r tm a n n ,  Sohn des P farrers Zacha
rias E tte r , von Ivirchlindach, der 1598 B urger wurde, 
L andvogt zu W angen 1641, H au p tm an n  in veneziani
schen D iensten 1648, f  1650, u ltim us. Sein W appen : 
in R ot zwei versch ränk te  H ände, ü berhöh t von einem 
silbernen K reuz. — L L . [R. w .]

B. K a n to n  F r e ib u r g . Fam ilie im Seebezirk, die im
15. Ja h rh . e rw ähnt w ird. [ j .  n .]

C. K a n to n  T h u r g a u . Alteingesessenes T hurgauer- 
geschlecht, dessen Zweige in den Bez. Bischofszell, 
K reuzhngen und W einfelden zahlreich v e rtre ten  sind. 
—  1. H a n s ,  Vogt zu Haperswil 1586, Am m ann zu Bir- 
w inken und L andrich ter im  T hurgau 1583-1588 (W ap
pen : Engelskopf). — 2. H a n s  L u d w ig , Vogt der H err
schaft Haperswil, A m m ann zu L angrickenbach, Bir- 
w inken und T otnach, U rteilsprecher des freien L and
gerichts T hurgau  1624-1669 ; häufig erbetener Schieds
rich ter in Z ivilstreitigkeiten zwischen th u rg . Ge
m einden. G otteshausm ann des Pelagistifts Bischofszell, 
h a tte  er eine Ungenossin zur F rau , von der er zahlreiche 
N achkom m enschaft h a tte . Da das Verm ögen infolge
dessen dem  S tift verloren ging, b e trach te te  der S tif t
p ropst denselben als « ohne Leibeserben » gestorben 
und fo rderte  « Fall und L ass ». Als die Fam ilie dies ver
weigerte, en tspann  sich darüber ein Prozess, der als 
cause cèlebre die T agsatzung bis 1673 beschäftigte u. 
zugunsten  der Fam ilie entschieden wurde. Da dem 
E ntscheid  prinzipielle B edeutung zukam , die Fam ilie 
aber ihr Vermögen dabei zugesetzt h a tte , w urden die 
K osten des Prozesses von den G otteshausgem einden im 
T hurgau aufgebrach t. E . fü h rte  im  Siegel : K leeb latt, 
beseitet von 2 Sternen, darüber einen wagrechten 
Fisch. — A S I. [S ch . ]

D. K a n to n  Z ug. Altes Geschlecht der Gem. Men- 
zingen, seit 1417 nachgewiesen (U r
b ar in Einsiedeln). W appen : in Blau 
über grünem  Dreiberg ein goldenes 
K reuz und ein goldener W inkel. Im  
16. und 17. Ja h rh . erscheinen die E. 
w iederholt als M itglieder des R ates 
von S tad t und Amt Zug. —  O s
w a l d ,  Fähnrich  und R atsherr, ver
t r a t  den S tand Zug 1619-1641 an 
7 T agsatzungen. — W a l t e r ,  Sohn 
des R a tsherrn  Peter E., * 25. x . 1805,

des Grossen R ats 1848, wurde als R egierungsrat Polizei
d irek tor. 1850 verzichte te  er darauf, um  sich aus
schliesslich der A dvokatur zu widm en, bis er 1858 zum 
V erhörrichter des K ts. Zug ernannt wurde, f  1. X. 
1864. —  P h il ip p , * 1891, Fürsprecher, R egierungsrat
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seit 1922, V orsteher des M ilitär- u n d  E rziehungsdeparte 
m en ts. [W. J. M e y e r . ]

E. K an ton  Z ü ric h . E in f  G eschlecht E . erschein t in 
Zürich im  14. u nd . 15. Ja h rh . —  Zürcher Stadtbücher I, 
341. —  W irz : Etat. [H. Kr.]

E T T E R L I N .  Fam ilien der K te . Luzern  und  Schwyz.
A. K an ton  L u z e rn . L uzerner Fam ilie. W appen : 

schräglinks ge te ilt von Gold und 
B lau ; da rü b er ein steigender Löwe 
in gew echselten F arben . J e n n i ,  
w ahrscheinlich von Brugg, erw arb 
das B ürgerrech t zu L uzern . —
1. E g l o f f , von Brugg, baccalau- 
reus a rtiu m , 1422 Bürger, U n te r
schreiber, S tad tsch re iber 1427-1452, 
G esandter an  T agsatzungen  und au s
w ärtige Höfe, legte 1433 das « sil
berne B uch », das ä lte ste  Luzerner 

S taa tsrech t, an. —  P. X . W eb er: Alte Bücher im  
Luz. Staatsarchiv — A D B .  — R atsbücher. —  A S I. — 
Gfr. B eg. —  G. von W yss : Historiographie. —  2. J o 
hann , Sohn von N r. 1, N otar, U ntersch re iber 1464. —
3. P e t e r m a n n , Sohn von N r. 1, G erichtschreiber 1495- 
1509, R ich ter 1476-1483, veröffentlichte 1507 eine 
Schweizerchronik, t  1509. —  J S G  I, 50-56. —  A D B .  — 
W yss : Historiographie. —  4. J o h a n n , U nterschreiber 
1447-1451, S u b s titu t des S tad tschre ibers 1440 und 
1470-1475, S tad tsch re ib er in  Solothurn  1455. —
5. H a n s , Goldschm ied, M itglied der Lukas- und 
K rönungsbruderschaft ; M ünzprobierer 1477-1505, ve r
fe rtig te  1493 einen Kelch fü r die Safranzunft. — R a ts
und R echnungsbücher. [p. x . w .]

B K a n to n  S c h w y z , t  L andleu te  der L andschaft 
K üssnacht.:— B a s c h io n  ist 1542 m it den Genossen zu 
O berim m ensee im  S tre it wegen Holz und  A llm end. — 
M ic h e l  is t 1573 V ertre ter der neuen L andleu te  im 
A llm endstre it. —  M ic h e l  und W o lf g a n g  sind 1655 
in den H um m elhandel verw ickelt. Das Geschlecht er
losch 1870. —  Vergl. Arch. Schwyz ; U rbar, Ja h rz e it
buch, A ltm eindakten  usw. K üssnach t. —  O ettlin  : Ge
schichtskalender 1906. [Al. T ru ttm an n .]

E T T E R L I N  ( O e t t e r l i n ,  OEDERLIN), A n to n ,  von 
Am riswil, N o tar und  S tad tsch re ib er in Schaffhausen. 
1441 m it H ans F riedbo lt V ertre te r der S tad t vor einem 
Schiedsgericht in Villingen, en tscheidet 1444 m it . H ans 
F riedbolt und ändern  im  S tre it zwischen dem  K loster 
S t. Agnesen und A berly L ang von Pforen, 1445 m it 
B ürgerm eister H ans F riedbo lt und U n terbürgerm eister 
H einrich B arte r Schiedsrichter wegen eines T otsch la
ges zu M erishausen (kultu rgesch ich tlich  bedeutsam er 
Spruch), Verfasser eines sehr in te ressan ten  und schwer 
angefochtenen T estam entes, das M agister H ans Zim 
m erm ann, L eu tp rieste r zu S t. Jo h an n , 1447 errich
ten  Hess. 1450 ist er m it den Z unftm eistern  Nüang- 
s te r und K ündigm ann Bote der S tad t beim  P fa lz 
grafen Friedrich  in H eidelberg zur A ufstellung einer 
R ich tung  zwischen Herzog A lbrecht von Oesterreich 
und den S täd ten  Schaffhausen und R ottw eil, 1455 m it 
B ürgerm eister B arte r, N üangster und H ans Schm id 
zweim al V ertre te r der S tad t vor dem  R a t zu Ueber- 
lingen in dem  H andel m it den 4 Schaffhauser Adeligen, 
welche das B ürgerrech t aufgeben wollten. A uf seine 
W eigerung, dem  B ürgerm eister den E id zu schwören, 
w urde er 1458 gefangen gesetz t, au f das Ansuchen der 
E idgenossen aber bald  wieder frei gegeben, nachdem  
er zuvor sein A m t n iedergelegt h a tte . —  Vergl. US. — 
R ueger : Chronik. —  Im  T hurn -H ard er : Chronik. — 
K irchhofer : Neujahrsgeschenke. — Festschrift des
Kantons Schaffhausen  1901. [W .-K.]

E T T I N G E N  (K t.B ase lland , Bez. Arlesheim . S. GLS). 
Gem. und P farrdo rf. E ttingen  1268 ; E ptingen am S la 
wen 1460. S teinzeitliche Spuren in der B üttenhöhle  
(S ilexinstrum ente), möglicherweise auch  am  Balm fel
sen u. Heidenfels im  M alztal. Frag lich  sind die H ocker
g räber in und neben dem  G widern ; festgeste llt ist 
eine röm ische A nsiedelung im  M alztale (P fa rrm atte ). 
E . v e rd an k t seine E n ts teh u n g  einer alam annischen 
Sippe. U rsprünglich wohl königlicher Besitz, ging die 
hohe G erichtsbarkeit an  den Bischof von Basel über und 
b ildete  einen Teil der H errschaft Pfeffingen. Das Dorf

m it Twing und  B ann, K irche und niederen G erichten 
w urde E igen des K losters R eichenau. Der Bischof b e 
lehn te  die T iersteiner m it der H errschaft Pfeffingen, 
R eichenau dieselben H erren  m it dem  übrigen, so dass 
das ganze Dorf im  Besitze der Grafen von T ierstein  w ar. 
Als Lehen der T iersteiner besass es 1346 W ernher 
Schaler ; 1502 erw arb es Solothurn  von den T ierste i
nern  vorübergehend pfandw eise, und  nach G raf H ein
richs von T. Tode em pling es der Bischof vom  A bte 
von R eichenau als Lehen, nachdem  er zuvor die H e rr
schaft Pfeffingen zurückgenom m en. Am 27. ix . 1525 
t r a t  E . m it den D örfern des Birsecks und L aufen  ins 
B urgrech t m it Basel ; 1547 verp fän d e te  es der Bischof 
an Basel für 12 Ja h re , 1559 w ieder au f 25 Ja h re . Am 
22. ix . 1553 überfiel So lo thurn  Arlesheim , Therwil und 
E ., m usste aber dem  bew affneten E ingreifen  Basels 
w eichen. E ., das vorübergehend zur R eform ation  ü b er
g e tre ten  w ar, w urde von Bischof B larer von W artensee 
(1588-1590) zur katho lischen  K irche zurückgeführt. 
1583 w urde fast das ganze D orf du rch  Feuer zerstö rt. 
Schon in a lte r  Zeit besass E . eine K apelle  P e ter und 
Paul. 1710 erfolgte der N eubau der K irc h e ;  1802 
sonderte  sich E . als selbständige P farre i von Therwil 
ab ; 1810 w urden Chor und  T urm  erneuert. 1534 b au te  
der a lte  Meyer H eini T hüring  das Bad  bei dem  m äch ti
gen B runnen h in te r dem  Dorfe, dessen W asser seit 
m ehr als M enschengedenken fü r heilk räftig  g a lt. Pfar- 
register seit 1701. — Vergl. Merz : Burgen des Sisgaus I.
— K . G utzw iller : Gesch. des Birseck, p . 30. —  M. 
L utz  : Neue M erkw ürdigkeiten  I I I ,  327. —  P . Brod- 
m ann  : H eim atkunde des Dorfes und der Pfarrei E . — 
J S G U  1918 u. 1919. —  Staa tsa rch . L iestal. [ K .  G a u s s . ]

E T T I S B E R G  ( Æ T Z I S B E R G ) .  B urgruine, K t. St. 
Gallen. Siehe Ga is e r w a l d .

E T T I S W I L  (K t. Luzern, A m t W illisau. S. GLS).
Gem. und Dorf. W appen : gespalten , 
rech ts das W appen vom  W eierhaus : 
gete ilt von Gold und  G rün, links ein 
ro ter E . in Gold. Neolithische F unde 
(J S G U  I, IV). 1076 schenkte der 
Freie Seliger von W olhusen den H of 
« u f dem  Bühel » m it dem  dazu ge
hörigen K irchensatz  u . verschiedenen 
R echten  an  das K loster Einsiedeln. 
Die Vogtei über den H of w urde Lehen 
von O esterreich und gelangte 1357 an 

die H errschaft K aste ln , welche 1326 auch den M arkt von
E .m it  3 H o fste tten  und vielem  Land erw orben h a tte . Die 
W ände der ä lte rn  K irche w aren m it W appen ge
schm ückt. —  C ysat : W appenbuch. —  Infolge des von 
Anna Vögtlin « von Bischoffingen » am  23. v . 1447 be
gangenen S akram entsd iebstah ls w urde h ier die 1450 ver- 
grösserte und 1879 restau rie rte  Sakram entskapelle  ge
b a u t .— R ingholz: Gesch. von Einsiedeln, 417 f. — A SA  
1885, p . 162. — Die H erberge w ird zuerst 1262, die Mühle 
1286 genann t. R egelung des A uftriebrech ts der Twing- 
genossen au f die Allm end 1653. Von E . stam m te  der 
Glockengiesser Niki. R ing, der 1487 zu K onstanz hinge
rich te t w urde. —  Liebenau : Monatrosen 1870. —  
H ans Spiess h a tte  1503 hier die B ahrprobe zu bestehen.
—  Dieb. Schillings Chronik (T extausgabe), p. 164 f . — 
In der N ähe befindet sich das 1304 erstm als er
w ähnte  und von General F r. R ud. Pfyffer von W ier ca. 
1741 m alerisch um gebaute  Schloss W eierhaus. Pfar- 
register seit 1585-1590. — Vergl. Segesser : Bechtsge- 
schichte I, 655. — Gfr. Reg. —  P . X. W eber : Zur  
Heimatkunde des Luzerner Hottales, p . 25-28. [P. X. W.]

E T T L I N ,  E T L I N ,  auch O e t t l i , L andleu te  zu 
U nterw alden ob dem  W ald, K ilcher 
zu K erns und Sarnen, Teiler der 
Schwändi 1652 ; K ilcher zu Giswil 
1713. W appen : gespalten , rech ts in 
Gold ein ha lber schw arzer Adler, 
links in R o t eine silberne H aus
m arke. Von diesem  Geschlecht sassen
1541-1727 38 im X V er G ericht und , 
soweit die P rotokolle  zurückgehen, 
bis je tz t  über 30 im  L an d ra t. —
1. J a c o b , L andesbauherr 1569. —

2. Me l c h io r , G esandter nach  Lugano 1665. —  3.
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S i m o n , Dr. m ed., A rzt, Polizeidirektor 1851, Landes
säckelm eister 1853, regierender L andam m ann 1861, 
1864, 1867, 1869, 1871 ; N a tio n a lra t 1866. E r ver-

nationalökonom ischen, 
ethischen, hygienischen 
und schulpolitischen 
In h a lts , t  1871. —  4. 
E d u a r d  E tlin , Sohn 
von N r. 3, A rzt, 1854- 
1919, G em eindepräsi
den t von Sarnen, E rzie
hu n g sra t, Mitglied des 
Obergerichtes und des 
R eg ie ru n g sra tes; Ver
fasser m ehrerer Schrif- 
te n !hygienischen, volks- 
und alp w irtschaftlichen 
In haltes . — Vergl. A lt 
Reg. Rat Dr. Ed. E . 
(Sarnen 1919). —  K lich
ter : Genealogische N oti
zen. — Derselbe : Chro
n ik  von Sarnen  und 
Chronik von K erns — 
D ürrer : E inheit Unter
waldens. — Ausser Si

m on (Nr. 3) werden sieben Angehörige dieses Ge
schlechts als H olzbildhauer und Maler im S K L  
e rw äh n t. .. [Al. T.]

E T T M Ü L L E R ,  L u d w i g .  * 5.  X. 1802 in Gersdorf 
(sächs. O berlausitz), kam  1833 als D eutschlehrer ans 
Zürcher G ym nasium  und zugleich als P riv a td o zen t an 
die U n iv ersitä t, wo er 1856 Prof. für all deutsche 
Sprache und L ite ra tu r w urde. E r edierte und übersetz te  
eine Reihe a ltnord ischer, angelsächsischer, m itteln ieder- 
und hochdeutscher L ite ratu rw erke, gab 1861 ein 
Altnordisches Lesebuch heraus, und in den M A  GZ 
veröffentlichte er H adlaubs G edichte und andere 
m ittela lterliche  schweizerische W erke, sowie k u n s t
geschichtliche S tudien , f  15. iv . 1877. — Vergl. A D B . 
— G. v . W yss : Die Hochschule Zürich 1833-1883. — 
A S G I I I ,  p. 30. [ l . F o r r e r .1

É T U D E S  DE  F R I B O U R G  ( S O C I É T É  D>). Li
terarische Gesellschaft, gegründet 1838 von A lexandre 
D aguet, nach  dem  Vorbild der Gesellschaft von Zo- 
fm gen. Sie fü h rte  zuerst den N am en Société d 'Etudes 
des bords de la Sarine, n an n te  sich aber bald Société

d’Etudes de Fribourg. Als 1856 infolge der konservati
ven R eaktion  die m eisten Professoren der K an to n s
schule F reiburg  verliessen, ging die Gesellschaft ein. — 
Vergl. A. D aguet : Notice sur la vie et les travaux de la 
Soc. d ’Etudes de Fribourg. —  P ro tok . der Gesellsch. 
in der Ö k o n o m .  B ibliothek in  Freiburg . [Aug. Sch.]

E T Z E L  (K t. Schwyz, Bez. Einsiedeln. S. GLS)• 
Eczelin, E zlin , mons Escili im  13. Ja h rb ., =  Berg des 
E tzilo ( ? ). A uf dem  E tzelpass w ohnte ca. 828-835 St. 
M einrad, der erste Bewohner E insiedelns, als K lausner, 
ehe er in den F inste rn  W ald zog. Im  13. Ja h rh . erscheint 
do rt eine Kapelle, die 1697 abgebrochen u. dann durch  
Br. K aspar M oosbrugger neu erstellt wurde. 1758 te il
weise v e rb ran n t, 1861 renov iert. D aneben ein Pilger
w irtshaus an  der u ra lten  P ilgerstrasse. —  Ueber dem 
E tzelpass liegt der H ochetzel, wo am  5. v. 1439 im 
A lten Zürichkrieg ein Gefecht zwischen Schwyzern und 
Z ürchern s ta ttfa n d . D arum  w urde h ier eine G edächtnis
kapelle e rrich te t, wohin die Pfarreien von Einsiedeln, 
den Höfen und der March a lljährlich  am  26. Ju n i einen 
B ittgang  abhielten , doch ging m an schon vor 1700 
n ich t m ehr au f den Hochetzel, wo die Kapelle ganz 
zerfallen w ar, sondern zur St. M einradskapelle a u f  der 
Passhöhe. Die M arch und die Höfe ste llten  den B ittgang  
1762, resp. 1798 ein, n u r E insiedeln geh t heute noch. 
— Vergl. G fr. —  P. 0 . Ringholz : Beiträge zur Ortskunde 
der Höfe Wollerau und Pfäffikon  (in M H  VS 21). — 
[R-r.] — Im  oberen S ibilai, östlich von E insiedeln, ist 
die Anlage eines Stausees und eines grossen E lek triz itä ts
werkes, des sog. Etzelwerkes, gep lan t. Das P ro jek t 
w urde 1917 von den S. B. B. erworben, die es v e rm u t
lich zur A usführung bringen werden. — C. Bleuler- 
H ün i : Das Etzelwerk. —  J .  PIlster : Bericht über den 
E in  fluss des Ew . a u f  S ihl, L im m at und Zürichsee. — 
Pläne u. Drucksachen über das E. im S tad ta rch iv  
Zürich. [E. H.]

E T Z E L K O F E N .  Siehe E z e l k o f e n .
E T Z E N  E R L E N  (K t. Luzern, A m t Sursee, Gem. 

Rusw il. S. GLS). W eiler ; 1236 H erzinerlon.— Gfr. 74, 
90. —- Von hier s tam m te  W e r n l i  von E., gen. Ju n k er 
W ernli von R otenburg . E r s tand  im  Solddienst der 
S tad t Basel, fiel in der Fehde m it Bern in Egon vom 
S tein’s Gefangenschaft und w urde am  1. vir. 1399 
gegen ein Lösegeld au f U rfehde entlassen. — L iebenau : 
Monatrosen 1883. —  S taa tsarch iv . U rk. [P. x . W.] 

E T Z E N S P E R G E R .  A ltes Geschlecht der Gem. Elgg 
und Um gebung (K t. Zürich), das schon 1394 in der Ge
gend genannt w ird. Es h a t seinen Nam en von einem 
abgegangenen Hof « E tzisperg  » in der Gegend von 
Seen. [ J .  F r i c k .]

E T Z G E N  (K t. A argau, Bez. L aufenburg. S. GLS). 
Gem. und D orf in der K irchgem . M ettati. E . teilte  

I m it M ettau, von dem  es am  22. v . 1832 als selbständige 
Gem. abgelöst w urde, die Geschicke der 
H errschaft L aufenburg . Bei der R oten  
W aag fand m an eine röm ische Inschrift 
aus dem  Jah re  371, die das ä lteste  Do
ku m en t einer am R hein bestehenden rö
m ischen Veste b ildet.—  A SA  1893. [D.S.] 

E T Z I K E N  (K t. Solothurn, Bez. K rieg
s te tten . S. GLS). D orf und Gem., frü 
her Entzenkon, Etzikofen, aus Enzingho
fen, Nam e einer alam anischen Siedelung. 
Im  M itte lalter gehörte ein D ritte l am  
Gericht zu E ., wo das m it Solothurn 
verburg rech te te  G otteshaus S t. P e ter im 
Schwarzw ald Z ehntrechte  besass, zur 
H errschaft W angen und kam  m it dieser 
als Lehen an die K iburger, die es in 
der Folge verpfändeten  ; die P fandschaft 
änderte  m ehrfach die H and, und so kam
u. a. « das Gericht zu E. in dem d ritten  
Jah re  » an die S tad t Bern und 1665 im  
W yniger V ertrag  an  Solothurn. Zwei D rit
te l am  Gericht waren durch die K ib u r
ger an  die H erren  von D urrach  gekom 
m en, w urden von diesen an die Spiegel
berg v ererb t u. kam en bereits 1466 m it
der H errschaft K riegstetten  an Solo
th u rn . Die Güter, G ülten usw. Hem- 

m anns von D urrach, bekam  infolge V erm ächtnis für
eine ewige Messe der Spital zu Solothurn. — Im
M itte lalter war E. nach Herzogenbuchsee, seit 1582 
nach H üniken und seit 1683 nach Aeschi pfarrgenös- 
sig. Bevölkerung : 1829, 408 Einw . ; 1870, 547 ; 1900, 
490 ; 1920, 530.— Vergl. F. Eggenschwiler : Territoriale

öffentlichte m ehrere A rbeiten

E duard  Etlin.
Nach einer Photographie.

■ -

Ettiswil.  W ie  Hans Spiess die Bahrprobe besteht.  Nach Diebold Schilling.
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Entw . des K ts Solothurn. —  Schm idlin : Gesch. des 
Bez. Kriegstetten. [J .  K.]

E T Z W I L E N  (K t. T hurgau , Bez. S teckborn . S. GLS). 
Dorf. 761 erw arb das K loster S t. Gallen und  888 das 
K loster R heinau G rundbesitz  zu Zezinwilare, 1007 das 
K loster S tein a. Rhein. U m  1400 gelangte E . zur H err
schaft F reudenfels (siehe do rt), bei der es blieb. Seit 
1803 gehört E. politisch  zur O rtsgem . K a lten b ach  und 
k irchlich  zur evang. K irchgem . B urg bei Stein. [ S c h .] 

E U G E N  I I I . ,  P a p s t (B ernhard  Paganelli, von Pisa, 
Schüler des hl. B ernhard), w urde am  15. II. 1145 ge
w ählt . E r fö rderte  den zw eiten K reuzzug und bekäm pf
te  A rnold von Brescia, w urde gezwungen, Rom  zu ve r
lassen und ging nach  F rankreich . Bei seiner R ückkehr 
nach  Ita lien  1148 b e rü h rte  er L ausanne, St. M aurice 
u n d  M artigny. V erschiedenen K löstern  unseres Landes 
b es tä tig te  er ihre G üter und R echte, so Bellelay, Hu- 
m ilim ont, Payerne und R üeggisberg. t  8. v ii. 1153. — 
Vergl. Kirchenlexikon  iv. — B rackm ann  : Die P apst
urkunden  der Schweiz (in Nachr. der Ges. d. Wissensch. 
Göttingen 1904-1905). — Jaffé : Regesta pontifìcum  
rom anorum  I I .  —  M. S chm itt : Notices sur les couvents 
. . . (in Mémorial Fribourg  I - I I ) .  — E u g e n  IV . (Gabriel 
Condulm ieri, von Venedig) w urde am  3. m . 1431 zum 
Pap ste  gew ählt. In  diesem  Ja h re  berief er das Konzil 
nach  Basel und verfügte  1436 dessen Auflösung. Das 
Konzil se tzte  ihn ab und w ählte  zu seinem  Nachfolger 
Felix  V. t  23. il. 1447. —  Vergl. A rt. B a s e l ,  K o n z i l .  — 
Kirchenlex. IV . —  W ackernagel : Gesch. der Stadt 
Basel. —  L. P asto r : Gesch. der Päpste. [ J .  J o r d a n .] 

E U G S T E R .  Fam ilie des K ts. Appenzell, die in 
beiden R hoden vorkom m t. Vom F lu rnam en  Eugst =  
Schafstall (vergl. A rt. E i s t e n ) . — 1. P e t e r ,  L andesfähn
rich  1597. — 2. A n t o n ,  R atsh err, H au p tm an n  der 
« R inkenbacher Rood ». —  3. L e o n h a r d .  * 1728, R a ts 
h e rr in Trogen 1762-1770. —  4. U l r i c h ,  * 1723, R a ts
h e rr 1768. —  5. J o h a n n ,  * 1743, R a tsh err 1775. —
6. U l r i c h , * 1728, R a tsh err in Speicher 1780. —
7. A u g u s t , * 1835, P fa rre r in H undw il 1858-1863, 
H erisau  1864, V erfasser von Die Gem. H erisau. —  8. 
H o w a r d  E .-Z üst, * 14. x i .  1861 in New Y ork, s tud ierte  
Theologie in  B ern, N euenburg, Basel und  Berlin, P farrer 
in H undw il 1887-1908, K an to n sra t 1900, P räsid en t des 
A ppenz. W eberverbandes 1900-1908, P räs. des Schweiz. 
T ex tila rbeiterverbandes 1903- 1913, N a tio n a lra t seit 
1908, R egierungsrat seit 1913 ; P räsiden t des Schweiz. 
P la tts tich w eb erv erb an d es und  des Schweiz. H eim 
a rb e ite rv e rb an d es. —  9. A r t h u r , B ruder von N r. 8, 
* 5. iv . 1863 in New Y ork, s tu d ierte  Theologie in Basel, 
N euenburg  und B erlin, K an to n sra t 1895, P räsiden t 
dieser B ehörde 1899-1901 und  1912, N a tio n a lra t 1902- 
1920, P rä sid en t dieser B ehörde 1915-1916, Regierungs
r a t  1900-1910, L andam m ann  1901-1904 und  1907-1910. 
Jahrb. der eidg. Räte. [R .  Sch.-R.]

E U L A C H .  Siehe WINTERTHUR.
E U L E R .  Geschlecht in Basel, dessen S tam m v ate r 

aus L indau  am  Bodensee 
eingew andert ist. Wap- 
pen : in Blau ein au f
springendes natürliches 
Reh. H a n s  G e o r g ,  der 
S träh lm acher, B ürger 
1594. — 1. L e o n h a r d ,  
* 15. IV. 1707 in Basel, 
t  18. ix . 1783 in P e ters
burg , hervorragender Ma
th em atik er, Schüler sei
nes V aters P au l E . (1670- 
1745), P fa rrer in Riehen, 
und  Jo h an n  Bernoullis. Er 
s tu d ierte  zuerst Theologie 
und  orientalische Spra
chen, dann  ausschliess
lich die Geom etrie, und 
m it 20 Ja h ren  w urde er 
als A d ju n k t für m athe- 

Leonhard  Euler um 1761. m atische W issenschaften
Nach einem Gemälde von an die A kadem ie von

Emanuel Handmann,  gestochen P etersburg  berufen, nach-
von Fr iedrich V'eher. dem  ihm  die Professur der

Physik  in Basel en tgangen w a r. Professor der Physik  in 
P e tersburg  1730, Nachfolger Daniel B ernoullis u . M it
glied der Pe tersburger Akadem ie 1733. U eberarbeitung  
b rach te  ihm  den V erlust eines Auges ; gleichwohl er
schien 1736 sein grosses W erk über M echanik. Friedrich
II .  berief ihn 1741 an die Preussische Akadem ie nach 
Berlin, wo er 1744 L eiter der M athem atikklasse wurde. 
1755 w ar er ausw ärtiges M itglied der Pariser A kadem ie ; 
1766 w urde er von K a th a rin a  I I .  nach  P e tersb u rg  zu
rückberufen , wo er bald  gänzlich erblindete . T rotzdem  
e rlitt seine w issenschaftliche P ro duk tion  keinen Still
s tan d , so dass er bei seinem  Tode die M anuskrip te von 
200 A bhandlungen h in terliess. U n te r allen M athe
m atik ern  vor und nach  ihm  w ar E . der v ielseitigste, 
n ich t n u r im E n tdecken  neuer m athem atischer Ge
biete, sondern  auch in der A nw endung der M athem atik  
au f die verschiedensten  Gebiete der W issenschaft und 
T echnik. Aus der Masse seiner P u b likationen  erw ähnen 
wir : Dissertatio physica de sono (1727) ; Mechanica 
sive motus scientia, analytice exposita  (1736) ; Melhodus 
inveniendi lineas curvas m axim i (1744) ; Theoria mo- 
tuum  planetarum  et cometarum  (1744); Tabulae astrono- 
micae solis et lunae (1746) ; Introductio in  analysin  
in fin itorum  (1748) ; Scientia navalis seu tractatus de 
construendis ac dirigendis navibus (1749) ; Theoria 
motus lunae  (1753) ; Institutiones calculi differentialis 
cum ejus usu in  analysi in fin ito rum  ac doctrina serierum  
(1755) ; Constructio lentium  objectivarum ; Institutiones 
calculi integralis (1768-1770 ; eines der hervorragend
sten  W erke E ulers, das seinen R u f begründete) ; 
Dioptrica (1771). Die Schweiz. N atu rfo rschende  Gesell
schaft v e ran sta lte t seit 1911 eine G esam tausgabe 
seiner W erke. — 2. J o h a n n  A l b e r t , 1734-1800, Sohn 
von N r. 1, Schüler seines V aters, w urde m it 20 Ja h ren  
Mitglied der A kadem ie der W issenschaften in Berlin, 
d ann  D irek tor der dortigen  S ternw arte . 1768 begleitete  
er seinen V ater nach P etersburg  ; Sek re tär der A ka
demie 1769, D irek tor der S tudien  des K ad etten k o rp s 
1776. Seine Pub likationen  betreffen hauptsäch lich  die 
A stronom ie und die Schiffahrt. —  3. K a r l , 1740-1790, 
Sohn von N r. 1, A rzt der französischen Kolonie in 
B erlin 1763-1766, sp ä ter L eibarzt des Zaren ; Mitglied 
der P e tersburger A kadem ie 1772. —  4. Ch r i s t o p h , 
Sohn von Nr. 1, 1743-1812, Offizier in preussischen, 
dann  in  russischen D iensten, wo er bis zum  Range eines 
G eneralm ajors au f stieg. D irek tor der W affenfabrik 
Sisterbeck.

E ine zweite Basler Fam ilie E . s tam m t ab vom  Schnei
derm eister J o h a n n e s  E., der, aus W ette rau  einge
w andert, 1630 das Basler B ürgerrech t erw arb . Beide 
Fam ilien sind in Basel ausgestorben. —  Vergl. F ritz  
B u rck h ard t : Z ur Genealogie der F am ilie E . (in B J  
1908). —  N. Fuss : Lobrede a u f Herrn L . Euler zu 
St. Petersburg. —  C. R. H agenbach  : L . E . als Apologet 
des Christentums (in Progr. des Paedag. Basel 1851). — 
Die Basler M athem atiker D. Bernoulli und  Leonhard 
Euler (Beilage zu Verhandl. der N aturf. Gesellschaft 
Basel V II). — J .  H. G raf : Der Basler M athem atik sr 
L. E . — F. R udio : L . E . (in Vierteljahrsschrift der 
N aturf. Gesellschaft Zürich  1908). — S. Schulz-E uler : 
L. E ., Lebensbild zu seinem 200. Geburtstage. — Fest
schrift zur Feier des 200. Geburtstages L. E . — 
G. E n etströ m  : Ueber B ildnisse von L. E. (in Bibliotheca 
mathematica , 3. Folge, Band 7). — Derselbe : B rief
wechsel zwischen L. E . u. J .  Bernoulli (ebenda, 3. Folge, 
Bde. 4, 5, 6). Derselbe : Briefwechsel zwischen L. E . und  
Daniel Bernoulli (ebenda, 3.  Folge, Bd. 7).  [C. Ro.]

E U S E B I U S .  Der hl. E ., 30 Jah re  lang Inclus bei der 
K irche des hl. V iktor, bewog K aiser K arl den Dicken 
zur Schenkung des Berges, au f dem  die K irche e rbau t 
w ar (daher V iktorsberg, bei Rankw il, V orarlberg), an 
das K loster S t. Gallen. Die O riginalurkunde ist d a tie rt 
vom  23. ix . 882. E . f  31. i. 884. —  Seit E k k eh a rt IV ., 
der E . u n te r  die irischen Mönche S t. Gallens e inreiht 
und ihm  P rophetengabe  zuerkennt, ist eine L okalver
ehrung des E . in St. Gallen anzunehm en, nachw eisbar 
zu Beginn des 16. Ja h rh . als B ekenner, wie auch  der für 
V iktorsberg  zuständige D iözesanbischof von Chur noch 
1640 die V erehrung dort u n te r  diesem Titel erw ähnt. 
Das Churer D iözesan-Proprium  von 1646 nen n t ihn,
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u n ter A ufnahm e der Legende, M ärtyrer. 1730 gab die 
R itenkongregation  ein In d u lt seines K ultes für die 
helvetische B enedik tinerkongregation  ; nach der Auf
hebung des M inoritenklosters S t. V iktorsberg durch 
K aiser Joseph  I I .  w urden die Reliquien nach  St. Gallen 
ü b ertragen . —  Vergl. M V  G X I Ï I ,  57 ; XV ; X V I, 119; 
X X X I, 223. — UStG  I I ,  232. —  Regesten von Vorarl
berg und Liechtenstein  I, 46. — Vorarlberger M useum s
bericht X X II , 40 ff. —  W inder : Der hl. Eusebius. — 
S tiftsb ib i.— S tiftsarch iv . m.]

E U S E I G N E  oder U S E I G N E  (K t. W allis, Bez. K e
rens. Gem. H érém ence. S. G LS ). Usogny gegen 1400. 
Das D orf gehörte  im  L auf der Zeiten Savoyen, Jeannod  
d ’Orsières, B arthé lém y  Tavelli (1379), den de Chevron, 
dann dem  Bischof von S itten  bis 1798. 1918 b ran n te  die 
O rtschaft vo llständ ig  nieder und w urde n ach  einem 
neuen P lan  w ieder aufgebau t. —  G rem aud V I. — 
R am eau : M S. [Ta.]

E U S T E R .  Fam ilie der K te . Uri und Zug.
A .  K a n to n  U ri. E u s t e r , O e s t e r , O e u s t e r , O y s t e r . 

U rner L andleutengeschlecht, das seinen N am en und 
U rsprung  von den G ütern  au f E usten  ( =  Schafstall, 
vergl. a r t.  E i s t e n ) in der Gem. W assen m it a ltem  
H och W achtposten h a tte  und 1317 m it R uedi von 
Oegsten erstm als g en an n t w ird, f  1634 m it Nikolaus, 
P farrer zu Mellingen. —  J a k o b , in E rstfeld , Vogt 
der L evantina  1580, W o h ltä te r der K irchen. — 
Vergl. Jah rze itb ü ch e r von A ltdorf, E rstte ld , R iedertal, 
Silenen, Spiringen, W assen. —  R atspro tokolle  des
16. Ja h rb . im  S taatsa rch iv  Uri. — P fa rrarch . A ltdorf. — 
H uber : Gesch. des Stiftes Zurzach. —  N bl. von Uri 1906, 
p. 76 ; 1910, p. 160. —  K unz : Die Stadlpfarrer von 
M ellingen  I, p . 73-76 (Sonderabdruck). —  W ym ann : 
Das Schlachtjahrzeit von Uri, p . 6 u. 10. [Jos.  Mü l l e r , A.]

B. K a n to n  Zug. E u s t e r ,  O e s t e r .  Altes Geschlecht 
in der Gem einde A eg eri (K t. Zug). H e in i ,  von Aegeri, 
wird B urger von Zug ( t  1444). Mehrere E . erschienen 
als G u ttä te r  der T alkirche und der Kapellen in Aegeri ; 
einige w urden R a tsh erren  und E hrengesandte . — 
J o h a n n  K a s p a r ,  11. v m .  1649-30. iv . 1714, A m m ann 
des K ts. Zug 1682, 1692 und" 1 7 0 9 ; O bm ann in einem 
Streite  zwischen B aar und Zug 1686. —  Mit seinem  
Sohn W e r n e r ,  der P riester in W ien war, erlosch der 
S tam m  in der ersten  H älfte  des 18. Ja h rh . [w . J .  Me y e r .]

E U T H A L  (K t. Schwyz, Bez. u. Gem. Einsiedeln.
5. GLS).Dorf. E . wird 1331 erstm als erw ähn t. W appen : 
von R ot und G rün rech ts geschrägt, rückw ärts in grün 
ein silberner Fluss (der E ubach , der dem  O rt den 
Nam en gab), in R ot die beiden R aben des Bezirksw ap
pens. E . erh ie lt 1698 eine eigene Kapelle, an  deren Stelle 
1790 die h eu te  noch stehende K irche zur Schm erz
h aften  M utter e rb au t w urde. Von 1800-1803 bildete es 
eine selbständige P farrei, kam  dann  w ieder zu E in
siedeln, erh ielt aber erst 1844 einen ständigen P farr- 
v ikar. Seit 1703 h a tte  es einen eigenen L ehrer fü r eine 
W interschule, seit ca. 1840 eigenes Schulhaus. [R-r.]

E U W ,  von ( E U E R ) .  A ltes schwyzerisches L an d 
leutegeschlecht, ehem als im  Neu
v iertel eingeteilt. W appen : In  R ot 
Um riss eines weissen K reuzes m it 
abgerundeten  A rm en. — 1. F r i d o l i n ,  
des R ats , H au p tm an n  um  1548-1556. 
—  2. M a r t i n ,  des R ats , L andvogt 
zu Bollenz 1622, Bote von Schwyz 
an  die Konferenzen der U rkan tone  in 
B runnen und Gersau 1624-1631, T ag
sa tzungsgesandter 1630. —  3. J o h a n n  
L e o n h a r d ,  L andvogt zu Bollenz 

1694 und  1700. —  4. F r a n z ,  des R ats , T alvogt zu Engel
berg ; f  1714. — 5. F r a n z  D i o n y s ,  Frühm esser in 
tborg 1717-1741, dann  K ap lan  in Seewen, sp ä ter wieder 
Frühm esser in Iberg  ; Verfasser eines seinerzeit viel
genannten  S ittengedichtes (H ofarten  Lied), in welchem 
er die U eppigkeit seiner Zeit schilderte (1737). —
6.  D o m i n i k ,  Siebner des N euviertels 1789-1793. —  
Vergl. M. D ettling  : Schwyz. Chronik. —  L L .  — 
A S  I .  [P .  R e i c h m u t h . ]

E V A N G E L I S C H E  A L LI A N Z .  E ine 1845 in 
England gegründete  V ereinigung aus den einzelnen 
pro testan tischen  K irchen und D enom inationen zur

F örderung  der p ro tes tan tisch en  und Abw ehr der k a th o 
lischen K irche, in der aber m eh r und m ehr dieses pole
m ische E lem ent z u rü ck tra t und die A rbeit zur Förde
rung  des positiven C hristentum s h e rv o rtra t, wie das aus 
9 G laubenssätzen bestehende B ekenntnis, von dessen 
A nerkennung die M itgliedschaft abhängig  sein sollte, 
bew eist. Sie fand  auch  in der Schweiz A nhänger und 
h ielt ihre H aup tversam m lung  1861 in Genf 1879 in 
Basel. [E. B.]

E V A N G E L I S C H E  G E M E I N S C H A F T .  Abzwei
gung des M ethodism us. S tifte r w ar ein pennsylvani- 
scher D eutscher, Jak o b  A lbrecht (1803). Die Schweiz. 
Konferenz, 1879 e rrich te t, zäh lt ca. 7000 Mit
glieder. [E . D.]

E V A N G E L I S C H E  G E S E L L S C H A F T .  Infolge der 
E rw eckungsbew egung der 20er Ja h re  des 19. Ja h rh . 
b ildeten  sich in m ehreren  Schweiz, reform ierten  K ir
chen freie Vereinigungen au f G rund des positiven  Be
kenntnisses, m it dem  Zweck, die religiösen E lem ente zu 
sam m eln zu W erken chris!lieber E vangelisation  und 
C haritas. Im  allgem einen hielten  die E . G. ihren  Zu
sam m enhang m it der K irche aufrech t, freilich n ich t ohne 
da und dort m it ih r in K onkurrenz zu tre te n  und zur 
Separation  zu führen . —  In  Genf rief die 1831 gegründe
te  E. G. 1832 eine theologische F a k u ltä t  ins Leben, die 
1834 im  « O ratoire » ihre S tä tte  fand . Sie nahm  en tschei
denden A nteil an  der G ründung der freien evangelischen 
K irche. In  Bern  besteh t die E . G., gegründet 1831, 
noch fo rt als eine freie V ereinigung innerhalb  der L an 
deskirche, u n te rh ä lt eine B uchhandlung, eine E vange
listenschule und  bedient eine grosse A nzahl von P re 
d ig tposten  zu S ta d t und L and . Aus ihren  K reisen er
folgten die G ründungen des D iakonissenhauses 1844, 
der « N euen M ädchenschule » in B ern 1851, des L ehrer
sem inars au f dem  M uristalden und der « Freien ch ris t
lichen Schule » m it E lem entarschule, Progym nasium  
und G ym nasium  (Leberschule) 1854. —  [E. B.] —  In 
Zürich  ta te n  sich, angeregt durch  die E . G. in Bern 
und Genf, Gläubige aus dem  Kreise des A ntistes Gess- 
ner zusam m en. 1837 w urde ein K om itee eingesetzt. 
Diese E . G. u n te rs tü tz te  die Evangelische Kirchenzei
tung  (gegr. 1834), welche 1845 durch  das Evang. M onats
blatt (1859-1909 E v. Wochenblatt, seit 1916 wieder 
M onatsblatt) erse tz t w urde, und sorgte fü r die V erbrei
tu n g  religiöser Schriften, E in rich tung  einer re li
giösen Leihbiblio thek und Eröffnung eines Sonn
tagslesezim m ers. Das apostolische G laubensbekenntnis 
w urde zur G rundlage angenom m en. In  der Folge
zeit nahm  die T ätigkeit der E . G. Zürich an 
U m fang und  V ielseitigkeit in  hohem  Masse zu. 
Sie ste llte  an drei M inoritätsgem . in  Zürich eigene 
P farrer an  ; zeitweise war auch in W in te rth u r, wo 1873 
ein E vang . V ereinshaus gegründet w urde, ein eigener 
Geistlicher tä tig . Prediger und Evangelisten  w irken in 
zahlreichen L andgem einden. Seit 1922 besteh t in 
Zürich eine Strassen- und  M itternachtm ission . In 
Zürich und W in te rth u r besitz t die E . G. B uchhandlun
gen und H erbergen. 1858 gründete  sie die K ranken- 
und D iakonissenansta lt N eum ünster. — Berichte der
E . G. (u n ter versch. T iteln) und der einzelnen In s ti tu 
t io n e n .—  D. H ofm eiste r: Gesch der E . G. Zürich. — 
[L. F ORRER.] —  In  St. Gallen en ts tan d  1864 eine E . G., 
die wie die schon erw ähnten  Vereine durch  ihre B uch
handlung  und innere Mission im Sinne einer im  R ah 
m en der L andeskirche sich bewegenden E vangeli
sa tion  w irk t.

Der E . G. entsprechen in ändern  K an tonen  Organi
sationen, wie die Christentumsgesellschaft in  Basel m it 
ihren  Verzweigungen, die verschiedenen evangelischen 
M inoritätsgem . und evangel.-kirchl. Vereine. —  Vergl.
C. S tu ck ert : Kirchenkunde der ref. Schweiz. —  G. Pins
ler : Gesch. der theol. kirchl. E ntw icklung . . . seit den 
30er Jahren. —  D ers. : Kirchliche S ta tistik. [E. B . |

E V A N G E L I S C H E  S C H W E I Z E R I S C H E  K I R 
C H E N K O N F E R E N Z .  Freie Vereinigung von Ver
tre te rn  der kan tonalen  K irchenbehürden der Schweiz, 
die seit 1858 zur gegenseitigen Fühlungnahm e und 
zur gem einsam en Verw irklichung von Anregungen 
au f religiösem und  kirchlichem  Gebiet in ordentlicher 
Weise jäh rlich  einm al zusam m entre ten . Ih re  Beschlüsse
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sind indes für die einzelnen K irchen nicht, verbindlich . 
E ine E rw eiterung  erfuhr die E . sch. K . durch  den auch  
freie K irchen  um fassenden Schweizerischen evangeli
schen K irchenbund  (S. diesen A rtikel). [E. B.]

E V A N G E L I S C H - K I R C H L I C H E R  V E R E I N .  Ge
g rü n d e t am  26. IX. 1871 in Olten im  Gegensatz zum  
Schweiz. Verein fü r freies C hristen tum . E r verp flich te te  
seine M itglieder au f das apostolische G laubensbekennt
nis, w eshalb sich seine A nhänger auch  gerne die « Posi
tiven  » nennen . 1913 w urde jedoch  diese V erpflichtung 
aufgehoben. Organ des Vereins ist der K irchenfreund. 
In  den m eisten  re form ierten  K tn . bestehen Sektionen. 
—  Vergl. die jäh rlichen  Berichterstattungen. —  A. Zim
m erm ann  : Gesch. des Schweiz, evang.-kirchl. Vereins 
1 8 7 1 -1 9 2 1 .  [W. L. W.]

É V A R D .  B ürgergeschlecht von N euenburg , erloschen 
im  16. Ja h rh . Aus einem  ändern , in Chézard seit dem  
15. Ja h rh . erw ähn ten  Geschlecht stam m en  zahlreiche 
N otare  des Val de R u z. —  O s c a r ,  1852-1915, F rie 
densrich ter in Le L o d e  1892-1898, dan n  R egierungs
s ta tth a lte r  bis zu seinem  Tode, des Grossen R a ts  1894- 
1898. [I.. M.]

É V Ê Q U O Z  ( E p i s c o p i ) .  W alliser G eschlechts
nam e, e rw äh n t im 14. Ja h rh . in Mörel, Lenk, Vex und 
Gundis, wo er h eu te  noch vo rkom m t. —  G u i l l a u m e  
E piscopi, K astlan  von Lenk 1338. —  J a c q u e s ,  Ab
geordneter in  Mörel 1415. —  M a r t i n ,  von Vex, D om 
h e rr  von S itten  1433-51. — M a u r i c e ,  A dvokat, N atio 
n a lra t 1867-75 u n d  1882-87. —  R a y m o n d ,  * 1863, Ad
v o k a t, des Grossen R ats 1889, S ta tth a lte r  von Gundis 
1890, N a tio n a lra t 1902, P räsid en t desselben 1924. — 
G rem aud. —  P S  1924. [Ta.]

E in  Zweig des G eschlechts von G undis bü rgerte  sich 
1914 m it A d r i e n , K antonschem iker in der S ta d t F re i
b u rg  ein. [G. Cx.]

É V E R D E S  (deutsch  G rÜ N IN G E n) (K t. F reiburg , 
Bez. Greyerz, Gem. E charlens. S. GLS). Schloss u. frühe
re H errschaft, W iege des gleichnam igen Geschlechts. 
Sie um fasste  die D örfer V uippens, Marsens, Sorens, 
Gum efens, E charlens und Morion. 1325 w urde die
ses Geniet in  zwei H errschaften , V uippens und Éver- 
des, g e te ilt ; le tz te re  um fasste  n u r E ., E charlens und 
M orion. 1376 ging sie an  die H erren  von Langin über ; 
1475 w urde sie von F re ibu rg  erobert, das daraus eine 
Vogtei m achte  N ach der E rw erbung  von V uippens

durch  die F reiburger (1547) w urden die beiden Vogteien 
vom  gleichen Vogt v e rw alte t. 1798-1848 gehörte É . zum  
Bez. Bulle, se ither zum  Bez. Greyerz. Das Schloss 
b ran n te  1348 n ieder ; w ahrscheinlich w urde es wieder

au fgebau t, aber 1549 (?) verlassen ; heu te  bestehen 
d avon  n u r  noch einige T rüm m er. -— Vergl. J . J .  Dey : 
Chroniques d’Éverdes et de V uippens  (in M F  I I ) .  — 
Dellion : Diet. V, X I I .  —  É tr. frib. X X X  [J .  .Iordan.] 

É V E R D E S ,  d \  Edles F reiburger G eschlecht ; 
schon im  12. Ja h rh . besass es die H errschaft É verdes- 
Marsons. A n s e l m e ,  B o r c a h d  und  G u y ,  seine ä lte sten  
b ek an n ten  M itglieder, g rü n d e ten  1137 die A btei H u- 
m ilim ont-M arsens. Ihre N achkom m en beschenkten 
dieses K loster verschiedene Male ; drei von ihnen  be
k leideten  darin  die W ürde eines A bts : B o u r c a r d ,  
1246-1259 ; G i r a r d ,  1315-1332 ; U l r i c ,  1416-1420. —  
1325 tren n te  sich das Geschlecht in zwei Zweige : 
von V uippens u. von É verdes. W appen : 5 m al 
gespalten  von R o t und  Silber. — i .  U l r i c h  von 
E verdes-V uippens, e rw ähnt 1255-1270, Vasall und 
F reund  P e ters I I .  von Savoyen, R eichsvogt in Bern 
1226 ; als K astv o g t von R um ili mont, liess er K loster 
und K irche neu bauen. —  2. P i e r r e ,  Sohn von 
Nr. 1, K reuzfahrer, t  1290 in Z ypern. — 3. G i r a r d ,  
Sohn von N r. 1, D om herr von L ausanne, E rzdechan t 
von R ichm ont (E ngland) 1296, Bischof von L ausanne 
1302, von Basel (G erhard von W ippingen) 1309, t  1325. 
W o h ltä te r des K loster M arsens, einer der m ächtigsten  
P rä la ten  seiner Zeit. — 4. G u i l l a u m e ,  Sohn von N r. 1, 
erw ähn t 1258-1300, h a tte  u. a. zu Söhnen : J e a n ,  
S tam m v a te r des Zweiges von V uippens, und U l r i c h ,  
S tam m v ate r des jüngeren  Zweiges von E verdes. — 
5. O t h o n ,  Sohn des V orgenannten, t  gegen 1360, ü b e r
fiel und b e rau b te  1347 M arm ette, die F rau  Jo h an n s 
von M aggenberg, Schultheissen von F reiburg , als sie 
von einer H ochzeit in L u try  nach  H ause zu rückreiste . 
Zur S trafe  b ran n ten  ihm  die F reiburger das Schloss 
n ieder und fo rderten  eine E ntschäd igung . —  Seine 
T ochter F r a n ç o i s e ,  |  1419, h e ira te te  gegen 1376 
P ierre  de L angin, K astlan  von Morges, dem  sie die 
H errschaft É verdes in die Ehe b rach te . —  6. J a c o b  
d ’É verdes oder von G rüningen, B ürger von Saanen 
1450, w ar w ahrscheinlich der S tam m v ate r des .Berner 
Geschlechts von W erdi oder G rünigen. —  É tr. frib. 
X X X . —  J .  J .  Dey: Chronique d’Éverdes et de Vuippens  
(in M F  II) . — Dellion : Diet. V. X II . [ J .  J o r d a n .] 

EVI ( C OL  und C H A P E L L E  DE  L ’) (K t. F re i
burg, Bez. Greyerz. S. G LS). Der aus dem  Saanetal 
zu den W eiden südöstlich  vom  Moléson führende Pass, 

2 km  südw estlich von N eirivue, 
z ieh t sich einem  A bhang entlang, 
in dessen G rund der wilde Berg
bach M arivue fliesst. Der zum  Teil 
in die Felsen eingehauene W eg 
w ird im  17. J a h rh . e rw ähnt und 
w urde 1890 erw eitert. A uf einem 
freien P la tz  s teh t eine K apelle, 
N otre  Dam e des E rm ites, ein ziem 
lich häufig besuch ter W allfah rts
ort ; sie w urde 1863 gebau t und 
am  11. v u . 1864 von Mgr. Maril- 
ley gew eiht ; doch stand  schon 
im  17. Ja h rh . am  gleichen O rt ein 
der hl. Ju n g frau  geweihtes B et
haus. — Vergl. Progin : L 'E v i et 
son pèlerinage  (in Gruyère illustrée 
1891).— T horin : Neirivue et son 
pèlerinage.—  Geinoz : L ’E v i et son 
pèlerinage (in M onatrosen  1881). 
—  K uenlin  : Diet. 11,207. [J. N.] 

E V I B A C H ,  P e r e g r i n  Z w y e r  
v o n .  Siehe Z w y e r  v o n  E v i b a c h ,  
P.

É V I O N N A Z  (K t. W allis, Bez. 
St. M aurice. S. GLS). Gem. und 
Dorf, das im  M itte lalter zur sa- 
voyischen K astlane i S t. M aurice 
und seit 1475 zur gleichnam igen 
Landvogtei gehörte . U n te r der 
H errschaft Savoyens besassen 

die Noville, M ontheolo und de Bex do rt gewisse 
R echte. Die G erich tsbarkeit w urde durch einen W ei
bel, sp ä ter du rch  den K astlan  von S t. Maurice aus- 
geübt. Auch nach  der E roberung  des U nterw allis

Schloss Éverdes.  Nach einer alten Zeichnung in der  Kantons- und  U nivers i tä ts 
bib lio thek zu Freiburg.
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1475 bildete  É . e i n e  Gem. m it S t. M aurice, von dem 
es sich erst 1822 ablöste. Die S t. B ernhardskapelle  
wurde im  17. Ja h rh . gebau t ; 1847 t r a t  an ihre Stelle 
eine P farrk irche . Die 1475 von den Oberwallisern en t
fern te  « p o rte  de la  Balm az » besteh t n ich t m ehr. Die 
Gem. um fasst die W eiler La Rasse, Les Cornes und 
La Balm e, wo 1844 ein Z usam m enstoss zwischen K on
servativen  und  R adikalen  s ta ttfa n d . F eu ersb runst 1644.
— G rem aud. —  R am eau : Ms. — O rtsarchiv . [Ta.]

É V O L È N E  (K t. W allis, Bez. H érens. S. G LS).
Dorf und  Gem. Frühere  Form en : Evelina, Ewelina, 
Ewolenaz. Sie bildete früher m it St. M artin  die poli
tische und  K irchgem . Hörens, nach  w elcher spä ter 
das ganze T al b en an n t w urde. Ê . gehörte den d ’A yent, 
de L angin , de Bex, sp ä ter dem  K apite l S itten , welches 
1195 die de la  Tour m it dem  Gebiet am  linken Ufer 
der Borgne und  die de R aron de M ontville m it dem 
am  rech ten  Ufer belehn te  ; der le tz te  V e rtre ter der 
R aron w ar der F ü rs tb isch o f W ilhelm  V I., f  1451. Die 
Rechte der de la T our gingen 1375 und  diejenigen der 
R aron 1451 an  das B istum  über, das gem einsam  m it 
dem  K ap ite l É . bis 1798 besass. [Ta.]

E W A T I N G E N ,  von.  E in  nach  dem  im  badischen 
A m t B onndorf gelegenen B urgsitz E w atingen  benanntes 
Adelsgeschlecht der S ta d t Schaffhausen. W appen  ; g e 
spalten  von Silber m it blauem  Löwen und Blau. E b e r 
h a r d  wird 1281 genannt' ; J o h a n n ,  1335 und  1341 Bürger 
zu Schaffhausen. —  K o n r a d  und sein Sohn H a n s  ver
kaufen 1353 dem  Spital zum  hl. Geist ih r G ut zu Trasa- 
dingen, le tz te re r  1357 sein « Holz » zu G untram ingen 
an Jo h a n n  den Filinger. —  Die Burg E ., ein R aubnest, 
w urde 1370 von den Schaffhausern zerstö rt. — US.
— Riieger : Chronik. — K indler von K nobloch : Oberbad. 
Geschlechterbuch. [W.-K.]

E W I G .  Seit 1649 in Basel eingebürgertes Geschlecht, 
das u rsprünglich  aus dem  Z ürichbiet s tam m t. —  L o u is , 
* 1814, n am h afte r N um ism atiker, dessen Lebens
werk die heu te  im  H istorischen Museum zu Basel ver
w ahrte E w ig’sche Sam m lung is t. Sie besteh t aus
schliesslich aus Münzen und Medaillen (922 Stück), 
die in Basel en ts tan d en  sind oder au f Basel Bezug 
haben , t  1870. W appen : Liegender H albm ond, darüber 
Sonne und  zwei S terne von Gold in  B lau. — Vergl.
C. A. Gessler : Louis E w ig  (in H S N  X X ). — [C. Ho.] — 
G eschlecht der Gem. Berg am  Irchel (K t. Zürich), e rs t
mals 1542 im  ben ach b arten  Buch genann t. Es s tam m t 
aus dem  T hurgau . —  [J. Frick.] —  E in  Ewich, J o
h a n n e s , w ar nach  LL 1582 S ta d ta rz t in Bern. [D. S.]

E W I G E  R I C H T U N G .  Das Bündnis des Erzherzogs 
Sigism und von Tirol m it den V III  O rten  der E idge
nossenschaft u n te r  V erm ittlung  König Ludwigs X I. 
von F rankreich  durch  Jo s t von Silenen, P ropst von 
M ünster, und  G raf H ans von E berste in  in K onstanz, 
aufgesetzt am  30. März und  un terzeichnet und be
siegelt in Senlis den 11. VI. 1474, b rach te  den ersten 
aufrichtigen und  dauernden  Frieden zwischen dem 
Hause O esterreich und den Eidgenossen nebst Zuge
w andten  au f folgender Grundlage : 1. Sicherheit von 
Leib und  G ut und freier V erkehr fü r beide Teile ;
2. A nstände zwischen den V ertragschliessenden und 
ihren Z ugew andten sollen, wenn sie au f gütlichem  
W ege n ich t beigelegt werden können, durch  den K läger 
dem Bischof oder der S tad t K onstanz, dem  Bischof 
oder der S tad t Basel zur E ntscheidung u n te rb re ite t und 
der Spruch innerhalb  3 M onaten gefällt werden ; 3. 
Zivile K lagen sind dem  ordentlichen zuständigen R ich
ter, wo die S tre itsache gelegen ist, einzureichen ; wird 
derselben in n ert M onatsfrist keine Folge gegeben, so 
is t der K läger berech tig t eines der 4 obgenannten Gerichte 
anzurufen  ; das V erfahren soll schriftlich sein ; 4. die E id 
genossen versprechen dem  Herzog ihren B eistand « in 
sinen gescheiten  », so ihnen das E hrenhalb  gebühren 
mag, in seinem  Sold und um gekehrt ; 5. sie verpflichten  
sich ausserdem  zur R ückgabe aller Briefe, U rbarien, 
Register und Schriften, die der H errschaft zustehen, 
ferner m itzu te ilen , welche U rkunden sie ändern  über
geben haben  ; 6. der beiderseitige B esitzstand an  L än
dern und  H errschaften  wird g a ra n tie r t;  7. Verbot, 
Angehörige der ändern  Partei in B ündnis, Burg-, 
L andrech t oder Schirm  au fzunehm en ; 8. Verbot, den

Feinden des ändern  Teils Schutz, V orschub oder Hilfe 
zu gew ähren ; 9. V erpflichtung des Herzogs, die B estim 
m ungen des W aldshu ter Friedens betreffend Schaffhau
sen, die von Fulach  und Bilgeri von H eudorf zu voll
ziehen ; 10. V erbot neuer Zölle ; i l .  Gew ährleistung 
der österreichischen Lehen, ausgenom m en in den ero
berten  L andschaften  und uneingelösten Pfandschaften  ;
12. Vereidigung der Leute in den rheinischen W ald
s tä tte n  und auf dem  Schwarzw alde au f diese R ichtung, 
die im  K riegsfall den E idgenossen offen stehen sollen ;
13. V erletzung dieser Vereinigung soll n ich t zum  Kriege 
führen , sondern nach  L au t des A ustrages erledigt wer
den ; 14. alle A nstände des Herzogs und seiner Vor
fahren m it den E idgenossen, ihren V orfahren und Zuge
w andten , wie auch  um gekehrt, sollen bei Herzog Sigis
m unds W ürden und E hren , sowie bei den E iden, welche 
die E idgenossenschaft ihren  S täd ten  und  L ändern  ge
schworen, gerich te t und  v e rtragen  sein ; 15. der Herzog 
behält sich für sich und seine E rben vor, diese R ich tung  
ihren R äten und Zugehörigen alle 10 Ja h re  neu zu 
verkünden, die E idgenossen fü r sich und die Ihrigen 
desgleichen. — Vergl. A S II , 913-916, Beilage 51. 
D ierauer I I 3, 212 ff. [ A .  B ü c h i . ]

E W I G E R  B U N D  1291.  Der von den U rkantonen  
am  1. A ugust 1291 besiegelte jBundesbrief is t die ä lte 
ste  erhaltene B ündnisurkunde der E idgenossenschaft 
und w ird als deren S tiftungsbrie f b e tra ch te t, obschon 
fe ststeh t, dass es sich hier n ich t um  das ä lteste  schwei
zerische B ündnis ü b e rh au p t hand elt. Der T ex t der la
teinischen U rkunde von 1291 sp rich t deu tlich  von der 
E rneuerung  einer älteren  V erbündung (antiquam con
federations formam ... innovando), deren W ortlau t übri
gens aus der U rkunde von 1291, weil darin  m it über
nom m en, von H. B resslau wieder herausgelesen worden 
ist. Die bisherige Forschung huldig te der A nschauung, 
dass dieser frühere Zusam m enschluss der kaiserlich 
gesinnten urschweizerischen Talschaften  in die von den 
K äm pfen zwischen Ghibellinen und  Guelfen erfüllte 
Zeit der 40er Jah re  des 13. Ja h rh . falle und sich gegen 
den zweimal zum  P ap ste  abgefallenen Grafen R udolf 
von H absburg-L aufenburg  gerich te t habe. In neuester 
Zeit h a t dagegen K arl Meyer die These aufgestellt, dass 
es sich bei jenem  P a k t n ich t um  einen in terkom m unalen  
B und, sondern um  eine geheim e p riv a te  Schwurgenos
senschaft gehandelt habe, und dass er ganz kurz vor 
1291, in die le tz ten  L ebensjahre K önig Rudolfs von 
H absburg , anzusetzen sei. Diese persönliche geheime 
Verschwörung w urde zur V orbereitung der A ktion von 
1291, bei der die W ald stä tte r  Verschwornen den offi
ziellen Anschluss der Talgem einden zu ih rer Sache er
re ich ten . W egen dieser E rw eiterung  der B undesm it
glieder ist nach K arl Meyer die N euausfertigung des 
früheren  « Schw urbündnistextes»  nötig  geworden. Den 
d irek ten  Anlass zum  Bündnis vonl291 gab der Tod Kö
nig Rudolfs von H absburg  (15. v u . 1291), der die Folge 
h a tte , dass die R echtsgew alt plötzlich stille s tan d . Nie
m and wusste, wie lange das neue In terregnum  dauern 
würde und ob n ich t eine Zeit des w ildesten Faustrech ts 
w iederkehrte. In  dem  W unsche also, sich durch  gegen
seitigen Zusam m enschluss vor G ew alttaten  und R ech t
losigkeit zu schützen, t ra te n  die drei L änder sofort nach  
E intreffen der Todesnachricht des Königs wiederum  
zusam m en. Der Zweck ihres Bundes w ar die gem ein
sam e Abw ehr jedes äusseren Feindes, Schutz der Ord
nung und des R echts im  Innern und Förderung der 
gem einsam en W ohlfahrt, Hilfe und Beistand ohne jede 
E inschränkung. Jedes eigentlich revolutionäre Motiv 
feh lt, wenn m an n ich t das Gelöbnis dafür ansehen will, 
keinen R ich ter oder L andam m ann sich gefallen zu 
lassen, der sein A m t erkauft habe oder der kein E in
heim ischer wäre. Die D auer des Bundes is t unbegrenzt; 
seine Bestim m ungen sollen « so G ott will, au f ewig 
dauern  ». Mit diesen Schlussw orten haben die G ründer 
des Schweizerbundes denselben zu der dauernden  
staatlichen  Gem einschaft erhoben, deren Bew ährung 
die folgenden Zeiten gesehen haben. Die Sage h a t als 
O rt der G ründung des ersten  und ewigen Bundes das 
Rütli am  V ierw aldstättersee bezeichnet ; die U rkunde 
nenn t den O rt, wo sie ausgestellt w urde, n ich t. Da 
die W ald stä tte  aber ihre späteren  Zusam m enkünfte
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in Schwyz, B runnen, S tans oder Beckenried abhielten , 
dü rfte  au f einen dieser O rte geschlossen w erden, vor 
allem  au f Schwyz, dessen ( je tz t abgerissenes) Siegel 
an  erster Stelle s tan d  und das noch heu te  die U rkunde 
in seinem  A rchiv au fb ew ah rt. Im  E ingang des Textes 
wird an  Stelle von ganz U n terw alden  n u r N idw alden 
( communitas vallis in ferioris)  an geführt ; dagegen zeigt 
das Siegel, das u rsprünglich  deu tlich  s ich tb a r auch 
nu r fü r N idw alden g earb e ite t w ar, eine nach träg liche

u nd  K onrad  von E rstfelden , in denen w ir som it au f 
im m er die w ahren V äter der E idgenossenschaft zu 
verehren  haben . —  Vergl. D ierauer. —  Oechsli : Die 
A nfänge der Schweiz. Eidgenossenschaft —  Rob. D ü r
re r : Die ersten Freiheitskäm pfe  (in Schweiz. K riegs
geschichte, H e it  I) —- H . Bresslau : Das älteste B ündn is  
der Schweiz. Urkantone (in S S  G X X ). —- J .  J .  von Ah : 
Die Bundesbriefe der alten Eidgenossen 1 2 9 1 -1 5 1 3 .  —  
K . Meyer : Der älteste Schweizerbund  (in Z S  G 4). —■ Der-
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Bundesbrief zwischen Uri, Schwyz und  Nidwalden vom 1. A ugust  1291. (Faksimile  nach dem im Archiv zu Schwyz
aufbewahrten Original).

E rgänzung  im  Siegelfelde (et vallis su (p er) ioris), die 
auch O bw alden m it einschliesst. Der Schluss liegt 
nahe, dass Obwalden erst etw as sp ä ter seinen B e itr itt  
zum  B unde erk lä rt habe und  dass zu diesem  Anlass 
das Siegel ergänzt worden sei, doch ist diese Frage noch 
n icht ganz befriedigend gelöst. Auch die N am en der 
fü r ihre T äler vertragschliessenden Personen sind in 
der U rkunde von 1291 n ich t angegeben ; es is t aber 
n ich t daran  zu zweifeln, dass es dieselben W ürdenträger 
und L andam m änner w aren, deren N am en wir u n te r  der 
um  wenige W oche jüngeren  U rkunde des Bundes m it 
Zürich vom  16. x . 1291 finden, näm lich  : A rnold von 
Silenen, K onrad ab Iberg , W erner von A ttinghausen , 
R udolf S tauffacher, B urkard  Schüpfer, K onrad H unn

selbe : Der ewige B und  vom 1. A ugust 1291 (in Festzeitg^ 
z. eidg. Schützenfest 1924). — W irz im  K l. B und  1924, 
N r. 31-34.

Lateinischer Text der Urkunde von 1291 : In  no
m ine dom ini am en. H onesta ti consu litu r e t u tilita ti 
publice provide tu r, dum  p ac ta  quietis et pacis s ta tu  
debito  so lidan tu r. N overin t ig itu r universi, quod ho 
m ines vallis U ranie Universitas que vallis de Switz, 
ac com m unitas hom inum  in tram o n tan o ru m  vallis in 
ferioris, m aliciam  tem poris a tten d an tes , u t  se et sua 
m agis defendere v a lean t et in s ta tu  debito  m elius con
servare, fide bona prom iserun t, invicem  sibi assistere 
auxilio, consilio quolibet ac favore, personis et rebus, 
in tra  valles et ex tra , to to  posse, to to  nisu, con tra  om nes.
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ac singulos, qui eos (für eis) vel alicui de ipsis aliquam  
in tu le rin t v iolenciam , m olestiam  a u t in iu riam , in per- 
sonis e t rebus m alum  quodlibet m achinando ; ac in 
om nem  even tum  quelibet un iversitas promisit. a lteri 
accurrere, cum  necesse fuerit, ad  succurrendum  e t in 
expensis propriis , p ro u t opus fuerit, con tra  im petus 
m alignorum  resistere, in iurias v ind icate , p restito  super 
hiis corporaliter iu ram en to  absque dolo servandis, a n 
ti quam  confederationis form am  iu ram en to  v a lla tam  
presen tibus innovando, i ta  tarnen , quod quilibet homo 
iu x ta  sui nom inis conditionem  dom ino suo convenienter 
subesse te n e a tu r  et servire. Com muni e tiam  consilio et 
favore unanim i prom isim us, sta tu im u s ac ordinavim us, 
u t in vallibus p ren o ta tis  nu llum  iudicem , qui ipsum  
officium aliquo precio vel peccunia a liqua liter compa- 
rav erit, vel qui n oster incoia vel com provincialis non 
fuerit, a liqua tenus accipiam us vel acceptem us. Si vero 
dissensio su b o rta  fuerit in te r  aliquos conspirâtes, pruden- 
ciores de conspiratis accedere deben t ad sopiendam  
discordiate in te r p a rtes, p ro u t ipsis v id eb itu r expedire, 
et que pars illam  respueret o rd inationem , alii contrari! 
deberent fore consp irati. Super om nia au tem  in te r 
ipsos e x tit it  s ta tu tu m , u t  qui alium  frau d u len te r et 
sine culpa tru c id av e rit, si deprehensus fuerit, v itam  
a m m itta t, nisi suam  de dicto m aleficio v a leat e sten 
dere innocenciam , suis nefandis culpis exigentibus, et 
si forsan discesserit, n u nquam  rem eare debet. Re- 
cep tatores e t defensores p re fa ti m alefactoris a  vallibus 
segregrandi sun t, donee a coniuratis provide revocentur. 
Si quis vero quam quam  de conspiratis, die s eu nocte (für 
noctis) silen tio , fraudu len ter per incendium  v as tav e rit, is 
nunquam  haberi debet prò com provinciali. Etjsi quis dic
tu m  m alel'actorem  fovet e t défendit infra  valles, sa- 
tisfactionem  p restare  debet dam pnificato . Ad hec si 
quis de coniuratis alium  rebus spoliaverit vel dam pni- 
ficaverit qualitercum que, si res nocentis infra  valles 
possunt reperir!, servar! debent ad procurandam  se
cundum  iustitiam  lesis sa tisfactionem . Insuper nullus 
capere debet pignus a lterius, nisi sit m anifeste deb ito r 
vel fideiussor, et hoc ta n tu m  fieri debet de licencia 
sui iudicis speciali. P re te r  hec quilibet obedire debet 
suo indici, et ipsum , si necesse fuerit, iudicem  estendere 
infra [vallem j, sub quo parere potius d e b ea tiu ri. E t 
si quis iudicio rebellis ex tite rit  ac de ipsius p e rtin a tia  
quis de conspiratis dam pnifacatus (für . . .  ficatus) fuerit, 
pred ictum jcontum acem  ad p restan d am  satisfactionem  
iu ra ti compellere ten e n tu r universi. Si vero guerra  vel dis
cordia in te r  aliquos de conspiratis suborta  fuerit, si pars 
una litigan ti um insti tie vel satisfactionis non cu rat 
recipere com plem entum , reliquam  defendere ten en tu r 
co m u rati. Suprascrip tis s ta tu tis , pro com m uni u t i 
li ta te  salubri ter ord inatis, concedente dom ino, in per- 
petuum  d u ra tu ris . In  cuius lacti evidentiam  presens in 
strum en tum , ad pe[ti]ionem  pred ic torum  confectum , 
sigillorum  p re fa taru m  trium  un iv ers ita tu m  et vallium  
est m unim ine rob o ra tu m . A ctum  anno dom ini IVI0 
CC° L X X X X » prim o, incip iente mense augusto . — 
Siehe die palaeographiscben A nm erkungen über die 
Schrift in Steffens : Lat. Pal., Tafel 99.

E W I G E R  F R I E D E .  Abgeschlossen am  29. XI. 1516 
zu F reiburg  zwischen Frankreich  einerseits und  den 
X II I  O rten anderseits n ebst den Zugew andten, A bt 
und S ta d t St. Gallen, G raubünden, W allis und M ülhau
sen. B estim m ungen: 1. W iederherstellung des F riedens
standes, A ustausch der Gefangenen ; 2. E rledigung 
ziviler K lagen gem äss K ap itu la t Ludwigs X II . m it den 
E idgenossen ; 3. Verweisung der besondern n ich t aus 
diesem Kriege herrührenden  Soldansprachen nach 
In h a lt dieser V ereinbarung ; 4. B estätigung  der nach 
dem K ap itu la te  Ludwigs X II . geschlossenen Bündnisse, 
ausgenom m en solche ausserhalb  der Grenzen der Eidg. 
und m it Angehörigen einer ändern  Sprache und solchen, 
die den E idg. n ich t unterw orfen  sind ; 5. B estätigung 
aller Privilegien an  eidg. K aufleute und  U n te rtan en  in 
Lyon ; 6. Gewährung von voller A m nestie fü r alle jene, 
die in D iensten Herzog M aximilian Sforzas sich nach 
D eutschland begeben oder in den Schlössern Mailand, 
Lugano und Locarno oder andersw o in eidg. B esatzun
gen sich aufgehalten  haben ; 7. Bezahlung von 400 000 
Sonnenkronen als E ntschäd igung  fü r den Dijonerzug, i

ferner von 300 000 Sonnenkronen fü r den in den i ta 
lienischen Feldzügen erlittenen  Schaden, abzüglich der 
bereits ausgerich te ten  B eträge ; 8. A bstellung aller 
Kriege und Feindseligkeiten und gegenseitiges V erbot, 
den Feinden des ändern  Teils Hilfe oder V orschub oder 
D urchpass zu gew ähren ; P flicht, die bereits Ausge
zogenen heim zurufen und zu bestrafen  ; 9. jährliche P e n 
sion von je  2000 F ranken  an jedes O rt, sowie an das 
W allis, an  G raubünden aber wie zu Zeiten Ludwigs X II . 
und 2000 F r. an  die übrigen Z ugew andten zu verte ilen  : 
A bt .von St. Gallen 300, G rafschaft Toggenburg 300, 
S tad t S t. Gallen 400, obere G rafschaft Greierz 400, 
un tere  200, M ülhausen 400 ; 10. B estätigung aller P ri
vilegien und F reiheiten  der ennetbirg ischen Vogteien ;
11. E ntschäd igung  von 300 000 K ronen für eventuelle  
A b tre tu n g  der tessinischen Vogteien, ausgenom m en 
Beilenz, sowie der bündnerischen U n te rtanen lande  ; 12. 
V orbehalt des P apstes, des hl. S tuhles, des hl. R ö
m ischen Reiches, Spaniens, der Könige von E ngland, 
Schottland , und D änem ark, der Herzoge von Savoyen, 
L othringen und Geldern, der H errschaften  Venedig, F lo
renz und des Hauses Medici und des Bischofs von Lüpch 
von Seite des franz. Königs ; des P apstes, des hl. 
S tuhls, des Röm ischen Reiches, des Hauses O ester
reich, der Herzöge von Savoyen und W ü rttem berg , 
des Hauses Medici und der S tad t F lorenz, der 
H erren  von Vergy, M arschällen in B urgund, der a lte rn  
B ünde, Burg- und L andrech te  au f Seite der E idgenos
sen ; 13. A nsprachen und  H ändel u n te r  den beiden 
vertragschliessenden Teilen sind lau t den B estim m un
gen des K ap itu la ts  zwischen Ludwig X II . und den 
E idgenossen freundlich  oder rech tlich  zu erledigen ;
14. Freier Handel und  W andel fü r beide Teile in den 
beidseitigen Gebieten ; Schutz gegen S chuldhaft und 
eigenm ächtige P fändung  ; 15. B estätigung und E r
neuerung der bisherigen F reiheiten  der Eidgenossen, 
ihrer Zugew andten, und  U n te rtan en  fü r freien 
H andelsverkehr und D urchpass ih rer G üter und W aren 
im Gebiete des H erzogtum s bis zum  S tad tg rab en  \ on 
M ailand ebne jegliche B elastung durch  Zoll oder Ge
bühren ; der Zoll innerhalb  des S tad tg rab  ms von Mai
land  d a rf n u r  im herköm m lichen Um fang erhoben wer
den, das Vieh ab er soll zollfrei sein. —  Vergleiche 
/)>  I I I ,  2, 1406-1415, Beilage Nr. 36. —  O ierauer 
I I 3, p .  553 1Î. [A. Bü c h i .]

E W I G E R  V E R T R A G  zwischen Bern und Genf vom
7. v in .  1536. 1526 schlossen Bern und F reiburg  m it 
Genf ein B urgrech t fü r 5 Jah re  ab , das von 5 zu 5 Jah ren  
erneuert werden konn te . F reiburg  künd ig te  1534 den 
V ertrag , weil Genf zur R eform ation überging und Farei 
das Predigen e rlaub t b a tte . Umso enger schloss sich 
das von Savoyen beständig bedroh te  Genf Bern an , da» 
durch  die E roberung  der W aad t (1536) die savoyische 
Gefahr fü r Gent zw ar beseitigte, aber nun  selbst An
spruch au f die bischöflichen H oheitsrechte und  das 
V izedom inat m achte, so dass Genf Gefahr lief, eine 
bernische U n te rta n en s ta d t wie L ausanne zu w erden. 
A ngesichts des k räftigen  und w ürdigen W iderstandes 
der Genfer gab aber B ern seinen ursprünglichen P lan 
au f und  erneuerte am  11. A ugust das B urgrecht von 
1526 m it unbedeu tenden  A enderungen für weitere 
15 Ja h re . Einige Tage vorher, am  7. A ugust, h a tte  es 
m it Genf den Ewigen V ertrag  geschlossen, der die 
Beziehungen der neuen H erren  der W aad t m it ihrer. 
N achbarin  regeln sollte, und der in den Augen der 
B erner weit w ichtiger als das B urgrecht w ar. Dieser 
V ertrag legte u. a. die Grenzen fest, verte ilte  die geist
lichen G rundherrschalten  und  bestim m te die Zahlungs
weise der von Genf an  Bern geschuldeten 10 000 T aler 
K riegskosten von 1530. Bern gab seine A nsprüche auf 
die bischöfliche Hoheit und das V izedom inat auf, und 
die Genfer verpflich te ten  sich, ihre S tad t zu allen Zei
ten , in K rieg und Frieden, «den  H erren von Bern» 
offen zu h a lten  und ohne ihre Zustim m ung keine an 
derweitigen V erbindungen oder Schirm verträge einzu
gehen. —  Vergl. D ierauer I I I .  — Oechsli : Orte und 
Zugewandte (in J S G  X II I ) .  —  Jean  A ntoine G autier : 
Histoire de Genève. [Marcel de W e c k . ]

E X C H A M P É R Y .  Edles W alliser G eschlecht; aus 
ihm  stam m t H u g o n n e t  Musati alias E scham péry  ;
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gegen 1425 erh ie lt er durch seine H e ira t m it Marie de 
M artigny das Vizedominat. M artigny, das bis ins 16. 
Ja h rli. seiner Fam ilie  gehörte . — H . G ay : M élanges. — 
R am eau  : Châteaux du Valais. —  G rem aud. [J. B. B.] 

E X C H A Q U E T .  E in Zweig des edlen Geschlechts 
E xch aq u et, von M ortery, in Sa
voyen, w urde 1586 ins B ürgerrecht 
von Pom paples (W aadt) und  im
18. Ja h rh . ins B ürgerrech t von Au- 
bonne aufgenom m en. W appen : von 
Gold und B lau geschacht m it silber
nem  Schild rand .— 1. A b ra m  H e n r i , 
1742-1814, Ingenieur und  A rch itek t 
in  L ausanne ; Verfasser des Diction
naire des ponts et chaussées (1787), 
Mitglied der V erw altungskam m er 

des K t s. W aad t 1801-1803. — 2. T h é o d o r e , 1849-1911, 
A rzt, D irek to r des Sanatorium s Leysin. —  3. L ou is , 
* 1879, Sohn von Nr. 2, A rzt am  K indersp ita l in  L au
sanne, w ährend des Krieges 1914-1918 K om m andant 
eines In tern ierungsbez irks ; R itte r  der E hrenlegion. —
4. E m i l , * 1880, B ruder von N r 3, A rzt in M ontreux, 
w ährend des Kriegs D irek tor des V erw undetenspitals 
Dole. — Vergl. Foras • A rm orial. — Genealogien D um ont 
im S taa tsa rch iv  Lausanne. [M. It. und A. B.]

E X H E N R Y  (ursprünglich H e n r y ) .  Geschlecht aus 
C ham péry (W allis), das seit dem  14. Ja h rh . erw ähnt 
w ird. —  1. C l a u d e ,  * 1647, P rio r des Illieztals 1689 
bis zu seinem  Tode 1709. —  2. P i e r r e  M a u r i c e ,  
K astlan  gegen 1800. —  3. J e a n ,  Maler und B ildhauer 
gegen 1740. Der Fam ilie E . v e rd an k t C ham péry seine 
E ntw ick lung  als F rem d en o rt. Sie b au te  daselbst 1857 
das erste H otel. —  Délèze : Val d 'Illiez. — E m onet : 
Industrie hôtelière. [J. B. B.]

E X K O M M U N I K A T I O N  bedeutet den vo lls tänd i
gen oder teilw eisen Ausschluss einer Person aus der 
christlichen K irchengem einschaft. In der katholischen 
K irche s te h t die oberste  Gewalt der E. dem  P ap ste  zu ; 
für eine Diözese kan n  sie vom  Bischof und für die An
gehörigen eines religiösen Ordens vom  O rdensgeneral 
oder fü r eine O rdensprovinz vom  Provinzial ausgespro
chen w erden.

N ach der R eform ation ist die B ezeichnung auch  von 
der neugläubigen K irche angenom m en worden und 
bezeichnet h ier die Ausschliessung vom  hl. A bendm ahl, 
und daini I aus der K irchengem einschaft. Da sowohl 
nach  der Auffassung der Theologen, wie nach derjen i
gen der O brigkeiten, die Z ugehörigkeit zum  s ta a t
lichen V erband die M itgliedschaft aller B ürger zur 
K irchengem einschaft des betreffenden S taates in sich 
schloss, so m usste  die E . auch  bürgerliche S trafen, 
ja  die V ernichtung der bürgerlichen E xistenz des 
G ebannten  nach  sich ziehen. Dieses V erhältn is führte  
zu den E xkom m unikationsstre itigkeiten  in  versch ie
denen schweizer, reform ierten  K irchen. Im  Gegen
satz zu den T äufern, die für ihre (m it dem  S taa t 
in keiner Beziehung stehenden) K irchen als Gem ein
schaften  n u r der w ahren B ekehrten  den B ann, d. h. den 
Ausschluss U nw ürdiger befürw orte ten , m achte  Zwingli 
geltend, dass die E. n u r solange berech tig t sei, als die 
O brigkeit heidnisch sei und keine christliche S ittenzuch t 
ausübe. Die Frage w urde au f den Religionsgesprächen 
m it den T äufern  1531 ih Bern, 1532 in Zofingen be
h and elt, sowie 1530 au f den Synoden von Bischofszell, 
R orschach und St. Gallen. Der B ernersynodus von 
1532 hielt an  dem  S ta n d p u n k t Zwinglis fest. Man be
gnügte  sich in Bern und Zürich m it der von den Chor
gerichten  als Organen der Obrigkeit ausgeübten  K ir
chenzucht. E ine g rundsätzlich  verschiedene Ausge
sta ltu n g  erfuhr die K irchenzucht in Genf. Calvin h a tte  
nach langem  W iderstand  der O brigkeit und der a lt- 
genferischen E lem ente die E xkom m unikation  er
käm p ft, die vom  K onsistorium , also von einer rein 
kirchlichen B ehörde, ausgesprochen w urde. Sei ìe An
hänger in der w aadtländischen K irche such ten  m it 
allen M itteln diese kirchliche, aber in ihren Folgen 
die s taatliche  E xistenz des Betroffenen vernichtende 
S trafe  e inzuführen. Doch die heimische O brigkeit lehnte 
die E xkom m unikation  als einen Eingriff einer k irch 
lichen B ehörde in das S tra frech t des S taates ab, und

als V iret und seine calv in istisch  gesinnten  A nhänger 
den K am pf für die E . fo rtse tz ten , w urden sie 1559 
v e rb an n t. Alle sp ä tem  Versuche, die E . oder ähnliches 
in der heroischen K irche einzuführen , so 1562 u. 1646, 
blieben vergeblich . Dagegen fü h rte  1530 Basel die E. 
ein, die von den sog. B annherren  ausgeübt w urde, 
ebenso Schaffhausen und  Biel. Doch sind hier die den 
Bann aussprechenden  Behörden n ich t Organe der K ir
chen, sondern  der O brigkeit. Auffallenderweise h a t  die 
Synodalordnung  des K ts. T hurgau  noch 1820 dem 
K irch en ra t die E . übertrag en . Freilich w ar, noch bevor 
die neueren K irchengesetzgebungen die K irchenzucht 
beseitig ten , die E . schon im  Laufe des 18. Ja h rh . fak 
tisch  m ehr und m ehr aus der H ebung gekom m en. — 
Vergl. F inster : Kirchliche S ta tistik . — T ürler : Die E. 
in  Biel 1587 (in Bieler N bl. 1920). [E .  B.]

E X N E R ,  A d o l f ,  * 1841 in  Prag, Dr. ju r ., ord. Prof. 
fü r röm isches R ech t in Zürich 1868-1872, nachher in 
W ien, f  10. ix . 1894. E r schrieb in Zürich seine K ritik  
des Pfandrechtsbegriffes. W arm er F reund  von G ottfr. 
K eller. —  W yss : Hochschule Zürich 1833-1883. —  E. 
E rm atinger : G. Kellers Leben. [H. Br.]

E X O R Z I S M U S ,  d. h. Beschw örung eines bösen 
Geistes (bes. des Teufels) durch  Gebet. Nach Origenes 
und T ertu llian  ein Privilegium  der C hristen ü b erh au p t, 
w urde der E . seit der M itte des 3. Ja h rh . dem  Exorzisten , 
einem  m it dem  3. W eihegrad au sg esta tte ten  niedrigen 
Geistlichen, verliehen und kam  m it dem  4. Ja h rh . auch 
bei der K indstaufe  in G ebrauch, wie dies bis heu te  die 
P rax is der katho lischen  K irche ist. Von den L u th e 
ranern  bis ins 18. Ja h rh . allgem ein beibehalten  und 
selbst im  19. da und dort in G ebrauch, w urde er von den 
Schweiz. R eform atoren  verw orfen. Eine in te ressan tere  
Rolle sp ielt der E . als M alediction (Verfluchung) bei 
den seit dem  13. Ja h rh . bei germ anischen, rom anischen 
und slavischen Völkern nachgew iesenen T ierprozessen. 
Schon der hl. P irm in  (Leben des hl. P irm in , bei Mone : 
Quellensammlg. I, p. 32) h a t von G ott die K ra ft er
h a lten , Skorpione und  alles, was durch  teuflische M acht 
verg ifte t w orden w ar. durch  Beschw örung zu bannen. 
So trieb  er das scheussliche Gewürm , dessentwegen die 
Insel R eichenau unbew ohnt w ar, in den Bodensee, so 
dass drei Tage und* N ächte  lang dessen Oberfläche von 
grausigen Schlangen bedeck t war. Die ersten  bestim m 
ten  N achrich ten  über eigentliche, m it Exorzism us en
dende Tierprozesse in der Schweiz, gehen au f Felix 
H em m erlin  zurück, der zu ihrer V erteid igung sogar zwei 
rech tsh isto risch  ausserorden tlich  in te ressan te  Ab
h andlungen  verfasste . N ach ihm  w urden in der Diözese 
Chur, nach einem  eingehend beschriebenen Prozess
verfahren , die M aikäfer in eine öde und waldige Gegend 
verw iesen und  ihnen  verbo ten , die b enachbarten  Ge
genden in Besitz zu nehm en. E in ähnliches E d ik t w urde 
in der Diözese K onstanz erlassen. Die Zeit dieser E r
eignisse lässt sich n ich t genau feststellen . Ferner ve r
fluchte und v e rtrieb  ein L ausannerb ischof W ilhelm  — 
es leb ten  zwischen 1221 und  1431 vier dieses N am ens — 
säm tliche Aale aus dem  Genfersee, und Bischof George 
de Saluce (1440-1461) v e rb an n te  m it einer w irksam en, 
von Zeit zu Zeit öffentlich verlesenen Form el, die 
B lutsauger, die u n te r  den grossen Fischen, vor allem  
den Salm en, gew altigen Schaden an rich te ten . Da er 
diesen, der hl. Schrift entnom m enen Spruch auch schon 
gegen andere  Schädlinge m it Erfolg angew andt h a tte , 
g ingen 1451 Schultheiss und R a t von Bern durch  
ih ren  L eu tp rieste r den Bischof um  Hilfe gegen die Inger 
(Engerlinge) an, w orauf aus der bischöflichen K anz
lei am  24. März die ausführliche Anweisung zur Male
d ik tion  in B ern an lang te . W ir haben  da ein förm liches 
prozessuales Vorgehen m it einer k lagenden und einer 
bek lag ten  P arte i, Z ita tion , B estellung eines Anwalts, 
T erm inansetzung  und U rteilsfällung m it M alediction 
u n te r  Prozessionen und  G ebeten. Ob der Prozess in Bern 
1451 w irklich durchgeführt w urde, wissen wir n ich t. 
B erühm t sind hingegen die beiden Bernerprozesse in 
den Ja h ren  1478 und  1479, über deren" D urchführung 
der zeitgenössische C hronist D. Schilling und  das U r
k u n d enm ateria l in den heroischen A rchivalien genau 
berich ten . 1479 v e r tra t  kein geringerer als der heroische 
S taatsschre iber T hürin  g F licker (nach Valerius Anshelm)
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die In teressen  des K lägers vor dem  geistlichen Gericht 
des Bischofs B enedict von M ontferrand in Lausanne 
«gegen die schädliche Schar der Engerlinge», das am  
29. Mai die V erfluchung der B eklagten aussprach . Im  
gl. J a h r  1479 h a tte n  sich auch die E inw ohner des aarg. 
S täd tchens Mellingen und  der um liegenden Dörfer an 
das B istum  K onstanz um  Hilfe gegen die fu rch tbare  
E ngerlingsplage gew endet, w orauf am  11. v. 1479 
Dr. Georg W in te rs te tte r, D om herr zu K onstanz, den 
D ekanen in Mellingen und B rem garten die nötigen An
weisungen m itsam t dem  E xorzism us schriftlich  m it
te ilte . Das dabei angew endete V erfahren leuch tete  noch 
1566 dem  L andam m ann Jo h an n  W irtz von U nterw al
den so ein, dass er sich eine A bschrift davon anfertigen  
Hess. — D a 1492 die Schwyzer sich das ganze A k ten 
m ateria l aus Bern kom m en Hessen, ist anzunehm en, 
dass sie dam als beabsich tig ten , daheim  in gleicher Weise 
gegen diese L andplage vorzugehen. 1659 k lagte Konsul 
J .  B. Pestalozzi von K läven im N am en seiner S tad t 
und der um liegenden G em einden vor dem  w eltlichen 
G ericht des L andschaftskom m issärs H artm an n  P lan ta  
gegen die E ngerlinge. W ie der Spruch des Gerichtes 
aus fiel, wissen wir n ich t, da  die A kten  unvollständig  
sind. S pä ter liess m an den w eitläufigen prozessualischen 
A p p a ra t beiseite und  begnügte sich m it kirchlichen 
H andlungen, verbunden  m it M alediction. So h a tten  
sich 1660 die E inw ohner von Locarno eine solche vom 
Pap ste  um  Geld erw orben. 1740 ta t  der Gem einde
ra t von Pi cero dasselbe. Im  selben Ja h re  verlang te  der 
Geheime R a t von C hiavenna eine M alediction gegen 
Engerlinge und Bären und 1752 gegen Mäuse und R a t
ten . — Aus dem  Gesagten geh t also hervor, dass T ier
prozesse, verbunden  m it E xorzism us, sich in der Schweiz 
über 4-5 Ja h rh . erstrecken, wobei sich die einzelnen 
Fälle au f die B istüm er L ausanne, K onstanz, Chur und 
Corno verte ilen . Es dürfte  wahrscheinlich n ich t schwer 
sein" aus den A rchiven noch weitere Belege beizubrin 
gen. Der Prozess wird m eistens vor einem geistlichen 
und n u r ausnahm sw eise vor einem  weltlichen Gericht 
durchgeführt und  endet, so verschieden das Vorgehen 
in den E inzelheiten  an den verschiedenen O rten ist, 
m it der M alediction als Exorzism us, d. h . Beschwörung 
eines bösen Geistes durch  Gebet. W as wir heu tzu tage  
als A berglauben belächeln, w ar dam als ein festgefüg
te r  B estand teil des G laubenslebens und der W eltan
schauung. — Vergl. Malleolus : Tractatus de Exorzismo  
. . . I und I I .  —  S te ttie r : Bernerchronik. —  Schillings 
B ernerchronik.—  Anshelm s Bernerchronik. — K arl von 
Amica : Tierstrafen und Tierprozesse. —  E duard  Wy- 
m ann : Exorzismen gegen die Engerlinge. — OG 1904. — 
Z S K 1914. —  G. Tobler : Tierprozesse in  der Schweiz (im 
Sonntagsblatt des B und  1893, 18-20). — W. Merz : 
Exorzism us gegen Engerlinge 14 7 9 .  —  B S L  V, I,
410. [Herrn. S c h n e i d e r .]

E X U P E R A N T I U S  (im Volksm und Hæxebrænz),
nach  sp ä ter Le
gende Diener u . Lei
densgefährte der 
H l. Felix und {Re
gula von Zürich. Als 
d r itte r  Heiliger er
scheint er im  selben 
Ja h r  1225, da zu 
St. Maurice die R e
liquien des hl. E xu- 
perius wieder en t
deckt w urden, auf 
dem  Siegel des R ats 
und der B ürger
schaft von Zürich, 
sowie wieder seit 
Ende 1347 au f dem 
Siegel der Bürger 

Siegel des R ats  und  der Bürgerschaft  (Ratssiegel); die 
v. Zürich mit den Heiligen Felix, Regula  drei Heiligen sind 

und Exuperantius .  bis heu te  im  Siegel
von S ta d t und K t. Zürich geblieben und finden 
sich auch au f dem Z ürcherta ler von 1512, sowie auf 
einer Medaille. Der Nam e dieses d ritten  S tad tp a tro n s 
scheint abgeleitet zu sein von dem  des berühm teren  Exu- 

HBLS III ---- 7

perius von A gaunum . Im  F rau m ü n ster in Zürich 
beginnt der K u lt des hl. E . u n ter der A ebtissin Mech- 
tild  von Tirol (1256-1268) ; er wird 1256 und 1258 er
w ähnt und 1264 den beiden ändern  S tadtheiligen 
gleichgestellt, zu G lareans Zeit aber n ich t m ehr ge
pflegt. E ine R eliquienbüchse des Heiligen lag noch 1525 
im G rossm ünster in Zürich, P a rtik e ln  in Reichenau, 
Heiligenberg u. a. 0 . Die Grenze des B istum s K onstanz 
schein t seine V erehrung n ich t ü b ersch ritten  zu haben.
— Vergl. E. A. S tückelberg : Die Schweiz. Heiligen des 
M ittelalters, p. 33 f. (m it L ite ra tu r). —  Brennwaids und 
Bullingers Chroniken. — B. R eber : F elix Hemmerlin, 
p. 157 ff. —  Jo b . Müller : M erkwürdige Ueberbleibsel 
von Altertüm ern der Schweiz. —  G. Heer : Die Zürcher 
Heiligen St. F elix  und Regula , p. 21 f. —  Sigelabb. zum  
UZ  I, N r. 57 u. 58. —  P. Keller : Die Zürcher. Staats
schreiber seit 1831 u. das Zürcher. Staatssiegel. — S I  V,
Spalte  765. —  D ändliker : Gesch. Zürich  I ,  116. —•
UZ. —  Vögelin : Das alte Zürich  I I .  [ F .  H e g i .]

EY (K t. Luzern, A m t Sursee, Gem. N ottw il). H of ; 
die O rtschaft gehörte in a lte r Zeit nebst O berkirch und 
N ottw il — obwohl in den Grenzen des äussern Am tes 
W olhusen gelegen — u n te r  dem  Nam en « E igam t » zur 
Landvogtei des M ichelsam tes (M ünster). Der Name ist, 
wie E u  ode Œy, eine alam . Nebenform  zu A u  (s. d. A rt.).
—  Segesser : Rechts geschickte I, 603, 736. —  Von 
hier stam m t die Fam ilie von E yg  oder von E y. —
J o s t  von Eyg, 1479 W eibel im St. M ichelam t. —•
J ost, 1480 Fürsprech und R ich ter in Sursee. —  S ta a ts 
archiv  Luzern. [p. x . w.]

E Y EN .  Bürgerliches Geschlecht der S tad t Bern seit 
1643, dessen V ertre ter m eist dem  H andw erker- und 
P farre rs tan d  angehörten . W appen : in Blau ein goldener 
S tierkopf m it silbernen H örnern, begleitet im  Schild
haup t von einer silbernen Pflugschar, im  Schildfuss 
von einem  silbernen Fisch. —  Sa m u e l , 1643-1700,
Pfarrer in H abkern  1665, Gränichen 1672, A arau 1679, 
wo er das B ürgerrecht erh ielt, am  M ünster in Bern 1692, 
war Mitglied der 1698 zur U ntersuchung gegen die 
p ietistische Bewegung eingesetzten Religionskom m is
sion. — E m m anuel, 1672-1731, Prediger an  der Heilig- g 
geistkirche in Bern 1713, Lotzwil 1704, A arau 1713, 
lateinischer Poet und  tü ch tig er H ebraist. — J o h a n n  
J a k o b , 1725-1784, P farrer in B eatenberg  1753, Stauf- _ 
berg 1778, hinterliess handschriftliche Aufzeichnungen " -
über B eatenberg. [E . R.] -_

E Y E R  ( i n  d e r  O y e ,  O y e r ,  H o y e r ) .  Fam ilien des 
Nam ens erscheinen im 14. Ja h rh . in N aters und ver
breiten  sich über Birgisch, Mund und Brigerberg. —
1. H y l p r a n d , von N aters, K astlan  1478, B annerherr 
von Brig 1473-1490. — 2. J a k o b , von N aters, 1499- 
1508, B annerherr, K astlan  von Brig 1505. —  3. J o
h a n n , von N aters, B annerherr von Brig 1508 und 1510.
— B W G  I I .  — Im esch : Wall. Landratsabsch. I. —■ 
Lok. Archive. [D. f.]

EYG U E N O T S .  Siehe E l D G U B N O T S .
E Y M A R ,  d ’, ANGE M a r i e ,  * in Marseille gegen 1740, 

f  in Genf 1803. Als eifriger A nhänger Rousseaus setzte  
er am  27. iv. 1791 ein Gesetz durch , das die Ueberfüh- 
rung  seiner Asche in das P an th eo n  bestim m te. Am
2. m . 1800 zum  Präfek ten  des D épartem ents Lém an 
ernann t, zeichnete er sich durch  seine versöhnlichen 
M assnahm en gegenüber den Genfern aus. t  m itten  in 
seiner A m tsführung. — Vergl. F irm in D idot : Nouv. 
biogr. générale. — Michaud : Biogr. universelle. — 
Borgeaud : H ist.de  l’université de Genève I I .  —- Cha- 
pu isat : La m unicipalité de Genève. [H. F.]

E Y N A R D .  Genfer Fam ilie, die aus dem Dauphm é 
s tam m t und 1686 m it dem  kurz 
vor der A ufhebung des E dikts von 
N antes aus Lyon zugezogenen J a 
q u e s  ins B ürgerrecht aufgenom m en 
wurde. W appen : in Silber ein ro ter, 
goldgekrönter Löwe (nach Galiffe 
und G autier : in R ot ein silberner 
Löwe). — 1. J e a n  L o u i s ,  1691- 
1782, Sohn des V orgenannten her
vorragender A dvokat. —  2. J a q u e s ,  
1700-1773 B ruder von Nr. 1, 

P farrer in F ran k fu rt, dann in London, G eschäftsträger
Oktober 1924
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der R epublik  Genf beim  K önig von E ngland . —  3. J a 
q u e s , 1772-1847, E nkel v o n  N r. 1, H andelsm ann  in 
G enua, zog sich nach  Rolle zurück, befasste sich m it 
Physik  und  A stronom ie und spielte  eine bedeu tende 
Rolle in der Société des A rts von Genf. —  Seine F rau , 
geb. Su z a n n e  C hâtelain, Schülerin des Genfer Malers 
P . L. de la  R ive, h a t bem erkensw erte  A quarelle und 
P o r trä te  h in te rlassen . —  4. J e a n  G a b r ie l ,  1775-1863, 
B ruder von Nr. 3, H andelsm ann  in Genua, F in an zra t 
der K önigin von E tru rien  und des Grossherzogs von 
T oscana ; w ohnte seit 1810 in Rolle und  Genf, wo er 
das Palais E y n ard  und  das A thenæ um  b au te  ; O berst
lieu ten an t der Genfer Milizen. E r w ar m it P ic te t de 
R ochem ont und  d ’Ivernois D elegierter Genfs an  den

W ienerkongress 1814 und 
opferte  alle seine K räfte  
u nd  einen Teil seines Ver
m ögens fü r die Sache der 
griechischen U nabhängig
k e it. —  5. C h a r l e s ,  1808- 
1876, Sohn von Nr. 3, Ge
schichtsforscher, Verfasser 
von Lucques et les Burla- 
macchi ; le Chevalier Gui- 
san  ; Essai sur la vie de 
Tissot (eines W aad tländer 
A rztes) ; M adame de Krii- 
dener. —  Vergl. Galiffe : 
Not. gén. I I I .  —  A G S  IV . 
—  De M ontet : Diet. —  
La France protestante. — 
Th. V ernier : Un village 
protestant du D auphiné. — 
SK L . — B aud-B ovy : Les 

Jean Gabriel Eynard. Peintres genevois I, p. 163. 
Nach einem P or trä t  von Firmin —  Nos anciens et leurs 

Massot (Sammlg. Maillart). oeuvres. —  Notice bio
graphique sur la vie et les 

travaux de M . le Chevalier E ynard . —  Notice sur  
J .-G . E ynard. — M ulonas : Perileptiké B iographia  
Philhellènos Elbetou J . G. E ynard. —  Em il R o thp le tz  : 
Der Genfer Jean Gabriel E ynard als Philhellene  (1821- 
1829). —  Le monum ent E ynard et les Hellènes en Suisse. 
—  Am Congrès de Vienne. Journal de Jean-Gabriel 
Eynard, hgg. von E douard  C hapuisat, ü b erse tz t von 
Carl Soll : Der tanzende Kongress, Tagebuch von Jean  
Gabriel Eynard. [H . L .]

F

F A B A R IA , C o n r a d u s  d e , in der 1. H älfte  des
13. Ja h rh . Mönch und  zugleich P riester an  der S t. O t
m arskirche zu St. Gallen, schrieb zur Zeit des A btes 
K onrad  von Bussnang (1226-1239) die 6. F ortse tzung  
der Casus sancii Galli, wobei sein H aup taugenm erk  
d a rau f ging, die Persönlichkeit des genannten  A btes 
hervorzuheben u n d  gegenüber allfälliger K ritik  in 
Schutz zu nehm en. Die D eu tung  des W ortes Fabaria  
(Pfäfers ?) ist unsicher. — M V  G X V II, E in leitung, 
p. X V II-L V . — W yss : Historiographie, p . 67 f. [Bt.]

F A B E R , F e l i x . Siehe S c h m i d  (Zürich).
F A B E R , J o h a n n e s  ( Litho politanus ), von S tein a. 

R h. (?), schrieb 1519 als Prediger der K losterkirche 
St. Gallen die E pitaphia  Sangallensia  des Cod. 613 der 
S tiftsb ib lio thek , teilweise von seinem  Vorgänger Lo
renz Schab, teilweise von ihm  au f S t. Gallens berühm te  
M änner verfasst. — Vergl. Katalog der S tifts  bi bliothek, 
p. 197. [J. M.]

F A B E R , J o h a n n ,  von L eutk irch , * 1478, anfäng
lich H um anist und  F reund  Vadians und  Zwinglis, seit 
1518 G eneralv ikar der Diözese K onstanz, seit 1521 Be- 
ltäm pfer der reform atorischen B estrebungen in D eutsch
land  und  in  der Schweiz, n ah m  als A bgeordneter des 
Bischofs Hugo von K onstanz an  der D ispu ta tion  zu 
Zürich (2 9 .1. 1523) und im  Mai 1526 an der D ispu ta tion  
zu B aden teil, suchte die k a th . Schweizer K antone fü r 
ein B ündnis m it O esterreich (1525) zu gewinnen, 
f  1541 als Bischof von W ien. Neben E ck einer der hef
tig sten  B ekäm pfer der R eform ation . —  Vergl. lg . 
S taub  : J . F . (1911). —  Realenzyklopädie fü r prot. 
Theologie und Kirche V, 718 ff. [ S c h . ]

F A B R E , L o u i s , aus einem  Geschlecht des L angue
doc, das sich 1768 in L ausanne e inbürgerte , * 30. IX. 
1797, t  28. v in . 1871. H ilfsprediger in Concise, Bière, 
1838 P fa rrer am  K an tonssp ita l und  sp ä ter bis zu seinem 
Tode P farrer in L ausanne ; a. o. Professor der K irchen-

E Y S IN S  (K t. W aad t, Bez. Ny on. S. G LS.). Gem. 
und Dorf. Osinco 1002 ; Oisins 1211. G ut des K önigs 
von B urgund, wo R udolf I I I .  1002 ein U rteil fällte, 
das die Schenkung des W einbergs von Bonzel an das 
K loster R om ainm ötier b estä tig te . Das D orf gehörte 
dem  P rio ra t Ny on, aber das K loster B onm ont besass 
d o rt einen Teil des Zehntens. E ine S t. Georgskapelle 
wird 1404-1555 e rw ähn t ; vor kurzem  w urde an  ih rer 
Stelle eine andere K irche e rrich te t. H e im a to rt der 
Schriftste ller Ju s te  und U rbain  Olivier, denen 1907 ein 
D enkm al e rrich te t w urde. —  D H V . [M. R.]

E Y T E L , JULES, 1817-1873, von einer w ü rttem b er- 
gischen Fam ilie, die sich 
1835 in Vivis e inbürgerte  ;
A dvokat, einer der F ü h 
rer der w aadtländ ischen  
rad ikalen  P a rte i, T ag sat
zungsgesandter 1845-1847,
H au p tm an n  einer K om 
pagnie, die am  13. XI. 1847 
bei B erligny  in der N ähe 
von F reiburg  focht, schloss 
sich 1861 dem  liberalen  
A bgeordneten  Cerasole an  
zum  S turz  des rad ikalen  
agrarischen  Regim es ;
S ta a ts ra t und  S tän d era t 
1862-1863, N a tio n a lra t 
1864-1872, bekäm pfte  den 
E n tw u rf der neuen B u n 
desverfassung von 1872.
—  De M ontet : Diction- Jules Eytel
naire. [M. R.] Nach einer Photographie.

E Z E L K O F E N  oder 
E T Z  E L K O F E N  (K t. Bern, A m tsbez. F rau b ru n n en . 
S. G LS). Gem. und Dorf. Ezenchoven 1302 ; Ezzi- 
kofen  1303 =  bei den Höfen der Ezzinge ; nach  Ja h n , 
Chronik, eine der D in g stä tten  der L andgrafschaft B ur
gund . 1302 erscheint die Fam ilie von Messen h ier be
g ü te r t . Im  14. Ja h rh . erw arb das K loster F rau b ru n n en  
daselbst die m eisten  R echte und G rundbesitz. U n te r 
heroischer V erw altung gehörte es zum  L andgerich t 
Zollikofen, kirchlich im m er zu bernisch Messen. — 
E in W e r n h e r  von E t z e l k o v e n  war 1294 des R ats 
zu B ern. — Vergl. F B B .  — J .  Am iet : Die Regesten des 
Klosters F raubrunnen. [D. S.]
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geschickte an  der A kadem ie 1824-1834 ; o. Professor 
1846-1854, H onorarprofessor 1855, w ieder ordentlicher 
Professor 1867-1869. Verfasser eines Cours de religion 
chrétienne und  verschiedener B roschüren. E ine Strasse 
in L ausanne ist nach  ihm  b en an n t. —  De M ontet : 
Dictionnaire. —  A rchinard  : Notice. —  Al. de Loës : 
Souvenirs sur sa vie. [M. R.]

F A B R I ,  F A B R Y .  L ateinische Form  des Fam ilien
nam ens Favre  ; im  15. Ja h rh . werden die beiden Form en 
oft gleichzeitig g eb rauch t. Der Nam e w urde von Ge
schlechtern  in Genf, N euenburg  und im  K t. W allis ge
fü h rt .

A. K a n to n  Genf. A uf Genfer Boden leb ten  die Fabri 
von Chancy, Grave, Peron  (Gex), Chevrier en Vuache, 
Belley, Ju ssy , la  Roche (Savoyen) und  Grilly (Gex). 
Zum G eschlecht von La Roche g eh ö rte— A d h é m a r ,  
oder A im ar, P rior der D om inikaner in Genf 1357, Bi
schof von B ethlehem  1362, Bischof von St. Pau l Trois 
C hâteaux 1378, G eneralv ikar in  spiritualibus  des Bi
schofs von Genf, Guillaum e Fourn ier de M arcossey ; 
Bischof von Genf seit dem  12. VII. 1385, t  in  Avignon 
1388. W ährend  seines kurzen  E p iskopats b estä tig te  
A. den Genfern sehr ausgedehnte R echte und gew ährte 
ihnen neue. Die U rkunde d a tie rt von 1387 ; sie wurde 
m ehrm als veröffen tlich t, zuerst 1507 u n te r  dem 
Titel Libertés, franchises, im m unités, us et coutumes 
de la cité de Genève. F ü r die Genfer bildete sie die 
Grundlage ih rer F re iheiten  und fü h rte  sie zur U nab
hängigkeit ; u . a. b estim m t sie die Teilung der Ge
rich tsb ark e iten  zwischen dem  Bischof und  der Gemeinde, 
welcher die A m tsgew alt vom  Sonnenuntergang bis zum 
Sonnenaufgang zustand . F . w ar B e ich tvater des Gegen- 
p apsts Clemens V II., der ihn  1388 zum  K ard inal er
n a n n te .— Genfer A rch . : M anuskripte Th. D ufour. — 
M D G . —  M I  G. —  Le F o rt : Adhém ar évêque de Genève.
— Jules Vuy : Adhém ar Fabri. — Derselbe : Encore 

Adhém ar Fabri. —  M ayor : L ’ancienne Genève, 48.
U n te r den ändern  G eschlechtern F . spielt dasjenige 

von Grellier (Grilly-Gex), erloschen im  19. Ja h rh ., eine 
hervorragende Rolle in der M agistratu r. Es besass die 
H errschaft Aire la ville. W appen  : in  B lau ein goldener 

Schrägbalken, belegt m it ro te r  Rose 
und begleitet von zwei goldenen 
S ternen. —  1. P i e r r e , erster Syn
dic 1449. —  2. P i e r r e , t  1629, 
Syndic 1599 und alle vier Jah re  
zwischen 1606-1628, w urde bei der 
E scalade verw undet ; G esandter 
nach  Bern 1613. — 3. J e a n , 1580- 
1639, des R ats der Z w eihundert 
1626, Professor der M athem atik 
1632, gelehrter M athem atiker, P h i

losoph, Ju r is t .  E r veröffentlichte W erke ju ristischen  
In h a lts  und  Logicae peripateticae corpus (1623) ; 
Cursus physicus (1625). —  4. P i e r r e , t  1700, Syndic 
alle vier Ja h re  von 1674 bis zu seinem  Tode. —  5. O d e t , 
H au p tm an n  im  R egim ent von Salis in F rankreich  ; 
t  1712. Mehrere andere M itglieder des Geschlechts 
w aren H au p tleu te  in französischen und sardinischen 
D iensten. —  Vergl. Gallile : Not. gên. I. — Genfer 
A rchiv. [C. R.]

B. K a n to n  N e u e n b u rg . E in f  Geschlecht Fabri, 
B ürger von N euenburg, wird im  15. Ja h rh . e rw ähnt. 
E in anderes lebte  zu gleicher Zeit im  Val de Ru z. Zu 
einem Geschlecht französischen U rsprungs gehört — 
C h r is to p h e ,  gen. Libertet, * gegen 1509 in Vienne 
(D auphine), f  1588. E r begann das S tudium  der Medi
zin in M ontpellier, schloss sich dann der R eform ation an 
und w ar einer der M itarbeiter Farels in N euenburg. In 
dieser S tad t p redig te  er 1531, w ar 1532-1533 oder 1534 
einige M onate lang P fa rrer in Boudevilliers, in Genf 
1536, dann in Thonon. 1546 wurde er nach  N euenburg 
zurückberufen und  blieb dort bis 1562, zog dann ins 
D auphine und liess sich in  Vienne nieder. Bei der E in 
nahm e dieser S tad t durch  den Herzog von Nemours 
wurde er gefangen genom m en, aber nach einer drei
m onatigen H aft wieder freigelassen. 1564 w ar er 
P farrer in Lyon und  kehrte  im  folgenden Ja h r, beim 
Tode Farels, nach  N euenburg zurück, das er n ich t m ehr 
verliess. 1554 veröffentlichte er einen Catéchisme. —

Biogr. neuch. I. — France protestante. — A. P iaget : 
Doc. sur la Réforme 1. —  U nter den N achkom m en 
F abris befanden sich m ehrere P fa rrer in N euenburg und 
zwei Maires von Lignières. — F é l i x . Maire 1714- 
ca. 1742 und sein Sohn —  J e a n  A i m é , sein Nachfolger 
bis 1782._ — Der le tz te  P lä rre r  dieses Nam ens ist 
H e n r i , 1779-1844, P farrer in Les P on ts de M artel und 
La Sagne, V ater von —  P a u l , 1811-1856, M ilizhaupt
m ann, der eine hervorragende Rolle in den politischen 
Ereignissen im  Sept. 1856 spielte. E r war einer der Or
gan isato ren  des royalistischen A ufstandes dieses 
Jah res  und  kom m andierte  das D etachem ent von La 
Sagne bei der E innahm e des Schlosses N euenburg, 
wurde jedoch bei der A nkunft der R epublikaner ver
w undet und  s ta rb  einige Tage darauf. [L. M.]

C. K a n to n  W a ll is .  F a b r i , F a b e r . Der Nam e kom m t 
im M itte lalter im  ganzen K t. W allis vor. In Gröne be- 
sassen die Fabri ein H errenhaus, einer von ihnen, An
toine, w urde von den Tavelli w ährend des R aroner- 
kriegs 1415 g e tö te t. Im  16. Ja h rh . w ohnte ein Edelge
schlecht F abri in Sem brancher und besass das Schloss 
in der N ähe von E tiez. — P i e r r e , R ich ter des W allis, 
des Chablais und des Genevois fü r den Herzog von Sa
voyen, Vizedom inus von M onthey gegen 1400. —  Vergl. 
G rem aud. —  R ivaz : Topographie. —  R am eau : Châ
teaux du Valais. [Ta.]

F A B R I ,  de Begnins. Siehe FAVRE.
F A B R I C A ,  in.  S ie h e  ZERSCHNITTEN.
F A B R I C I ,  von.  Adelige Fam ilie von Chiavenna. 

E in F. d ient 1777-1789 als O berlieutenant und H a u p t
m ann m it O berstenrang in dem  1616 errichteten  
Schw eizergarderegim ent in  F rankreich , und erhält den 
St. Ludw igsorden. — L L H .  —  Regimentskai, der Stadt 
Chur 1777-1790. [L. J.]

F A B R I C I  U S ,  W i l h e l m ,  gen. Hildanus, *25. v i. 1560 
zu H ilden bei Köln, Dr. m ed., L eibarzt des M arkgrafen 
von B aden 1586, S ta d ta rz t in Bern 1615, erhielt das 
B ürgerrecht von Bern ; f  daselbst 14. II. 1634. Seine 
B iographie, von Leporin, erschien 1722 zu Quedlin
burg, eine G esam tausgabe seiner deutschen und la
tein ischen m edizinischen Schriften 1682 zu F ran k fu rt 
a. M. —  L L . —  P . Müller : Fabr. Hild. [D. S.]

F A B R I C I U S  MONTAI MUS,  J o h a n n  (Joh. Schmid 
von Bergheim  im Eisass), * im  H erbst 1527, Schw ester
sohn von Zwinglis M itarbeiter Leo Ju d , kam  schon m it 
7 Ja h ren  nach  Zürich zu seinem  Oheim, ergänzte seine 
Schulbildung noch in Basel und S trassburg  und  s tu 
dierte  dann zu M arburg. 1547 berief ihn  der R a t von 
Zürich als Provisor an  die G rossm ünsterschule ; 1551 
w urde er Pädagoge und A lum natsprofessor an der F ra u 
m ünsterschule und erhielt bald nachher das Zürcher 
B ürgerrech t. Als nach Com anders Tod anfangs 1557 der 
Churer R a t einen neuen Prediger für St. M artin an
stellen m usste, em pfahl der Zürcher R a t auf Gesuch 
der Churer den Fabricius. A uf O stern t r a t  er sein A m t an 
und w urde dam it, obgleich erst 30jährig, der Leiter der 
evangelisch-rätischen Synode und  Landeskirche. Ueber 
seine T ätigkeit als solcher und seine äusserst eifrige und 
erfolgreiche A rbeit zur Förderung  und Festigung der 
R eform ation  in G raubünden und seinen U n te rtan en 
landen, zur Abweisung der Uebergriffe der Bischöfe 
Thom as P la n ta  und  B eat a P o rta , sowie der vom  P ap st 
und M ailand durch ihre G esandten B ianchi und Riccio 
versuch ten  U nterdrückung der Evangelischen im 
Veltlin, Misox und Chiavenna, zur V erhinderung der 
A ufnahm e von die evangelische Kirche schädigenden 
Bestim m ungen in die B ündnisverträge m it Spanien- 
M ailand und  F rankreich , zur Beilegung von Lehr- 
stre itigkeiten  in der evangelisch-rätischen K irche, be
sonders in Chiavenna, und zur gew issenhaften B ericht
e rs ta ttu n g  nach  Zürich auch über alle politischen 
Ström ungen und B estrebungen in G raubünden, gibt 
sein ausserordentlich reger Briefwechsel m it Bullinger, 
etw a 600 Briefe in 9 / 2 Jah ren , eingehende A uskunft. 
Mit K onrad Gessner von Zürich her durch F reund
schaft und gem einsam e Freude an der N a tu r verbunden, 
bestieg er B ündner Berge, z .B . w ahrscheinlich als erster 
den Calanda, und e rs ta tte te  Gessner w ertvolle Berichte 
über B ündens Pflanzenw elt und M ineralquellen. —• 
Grössere w issenschaftliche A rbeiten des Fabricius
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blieben infolge seiner U eberlastung  m it A rbeit unvo l
lendet. Dagegen erschienen von ihm  eine ganze Anzahl 
G elegenheitsschriften in late in ischer Sprache, so über 
die V orsehung G ottes, über des C hristen P flich t in 
Pestzeiten , über das Konzil von T rien t und  über B ünd
nisse zwischen einem  freien Volk und  frem den F ü rs ten . 
In  einer G edichtsam m lung veröffentlichte er eine Elegie 
an  W ilhelm  Teil, eines der ä lte sten  Tellenlieder, f  am  
5. ix . 1566 an der Pest. —- Vergl. Schiess : Bullingers 
Briefwechsel m it den Graubündnern  I I .  —  Ulrich : M iscel
lanea T igurina  I I I .  — Z T  1904. —  R iggenbach: Chroni- 
con des Konrad P ellikan. —  V ulperius : Der lat. Dichter 
J . F . M . [J. R. Truog.]

F A B R I K G E S E T Z G E B U N G .  Siehe H a n d e l  u n d  
I n d u s t r i e .

F A B R I T I U S ,  von L ugano, K apuziner, einer der 
G ründer der Schweiz. K apuzinerprov inz ; D efinitor in 
A ltdorf 1584, in Appenzell 1588, K ustos und  F ab rik 
vorsteher in P ru n tru t  1590. 1591 k eh rte  er in die P ro 
vinz M ailand zurück, w ar G uard ian  in Domaso 1594, 
G uardian  und F abrik v o rsteh er in Solothurn  1597, 
P rovinzial 1599-1600. 1600-1605 weilte er in D eutsch
land und w ird seit 1606 in der Schweiz. P rovinz n ich t 
m ehr erw ähn t. E in  gleichnam iger K apuziner kom m t 
1624 in Locarno und 1627 in  Lugano vor. — 
B orrani : Ticino sacro . —  P. A nastasius von Illgau : 
B e itr ä g e  zur Gründungs gesch . d. Sch w eiz . K apuziner
p r o v in z .  [C. T.]

F A CH .  G eschlecht im  A ltv iertel des Landes Schwyz. 
W appen : in Silber m it ro tem  Schildrand ein w achsen
des ro tes K reuz au f g rünem  D reiberg, begleite t von 
zwei goldenen S ternen . —  1. M a r t i n ,  G esandter und 
des R ats , t  i9 .  i. 1695 in A lp thal. —- 2. J o h a n n  M e l 
c h i o r ,  U nterschreiber in Schwyz, resig. 1687 ; daneben 
vielfach Schreiber der katholischen O rte au f den Tag
satzungen  zu B aden. U m  1691 b au te  er eine Fierberge an 
der P ilgerstrasse in  A lp thal (vielleicht iden tisch  m it 
Jo h . Melchior, R atsherr, t  in Schwyz 24. v . 1699). — 
Vergl. LL. — zlS  I. —  M. D ettling  : Schwyzer Chronik. 
—  F . D ettling  : Hist.-geneal. Notizen  (Ms.). [D. A.]

F A C K E L S T E I N  ( F A L K E N S T E I N )  (K t. Grau-

R uine  Fackelste in  bei Zizers. Nach einer Photographie.

bünden , Bez. U n te rlan d q u art, Kreis V Dörfer. S. 
GLS). B urgruine au f zwei Terassen oberhalb  Igis. Die 
B urg w ar churbischöfliches Lehen der Freiherren  von 
Vaz und kam  nach  deren A ussterben 1338 durch  Bi
schof U lrich V. an die Grafen von Toggenburg, sp ä ter 
w ar sie jedenfalls auch in den bischöflichen Lehen in 
begriffen, die die P u tg i (B utgi, auch Boyen u. Poyen ) im
14.-16. Ja h rh . in Zizers und U m gebung in n eh a tten . 
Diese n an n ten  sich von Fackelstein  und füh rten  als 
W appen  zwei pfahlweise gestellte  Fackeln . Aus einem 
ändern  churbischöfllichen D ienstm annengeschlecht 
von Falkenstein  erscheint ein U l r i c h  1365 als Schieds
rich ter über die Z ehnten zu Zizers. — Jeck lin : Burgen. 
—  A H S  1922. — Zürch. W appenrolle, N r. 374. [A. M.] 

F A C U L T E R I I .  Mit diesem  Nam en w urden die Mit

glieder eines K ollegium s oder einer S teuerkom m ission 
in der früheren  pieve Locarno bezeichnet. Diese K om 
m ission bestim m te  den S teueran te il, den jede F iskal- 
gem. zu bezahlen h a tte . —  Meyer : Die C ap itam i von 
Locarno. [C. T.]

FÆDIVI I N G E R ,  J o  h u m ] ,  t  1586, von T hun  gebürtig , 
w urde um  1534 P fa rre r in Rüderswil, 1547 in Laupers- 
wil, 1556 H elfer und  1566 P fa rre r am  M ünster in Bern, 
1575 D ekan. T üchtiger K irchenm ann , bewies eine ge
wisse W eitherzigkeit gegenüber der H äresie ve rd äch 
tigen  Theologen. Dass er im  Gegensatz zu seinem  K ol
legen A braham  M usculus fü r den G ebrauch der Ob
la ten  beim  A bendm ahl e in tra t und  wegen einer freund- 

I liehen A eusserung über den lu therischen  Polem iker 
M. F lacius sich v e ran tw o rten  m usste, unterscheidet 
ihn von seinen eifrig zwinglisch gerich te ten  A m ts
brüdern . Dass er auch  gegenüber seiner O brigkeit sich 
eine gewisse S elbständ igkeit bew ahrte, bew eist sein 
A u ftre ten  an  der Synode 1581. Seine w ertvolle B ücher
sam m lung bildete einen G rundstock  der sp ä tem  S ta d t
b ib lio thek . E in von ihm  gestifte tes Legat von 5000 
Pfund, ein S tipendium  an T heologiestudierende, ist 
bis au f den heu tigen  Tag in K ra ft geblieben. —  Vergl. 
S B B  V. [F.. B.j

F Æ H  (ursprünglich  F a y ,  also etym ologisch eins 
m it Feg). Geschlecht des Bez. G aster (K t. S t. Gallen) ; 
ein Zweig is t im  19. Ja h rh . in W alen stad t und  Basel 
ve rb ü rg ert. E rstes nachw eisbares W appen  : in Gold 
ein silbernes la t. F m it K reuzanschluss ; jetziges : 
in B lau ein goldenes H irten h o rn  m it 3 goldenen 
S ternen. Das G eschlecht wird in R ieden 1487, 
K a ltb ru n n  1520, Benken 1600 und  Am den 1680 er
w ähn t. —  1. J o h a n n e s ,  von K a ltb ru n n , H ofrich ter 
1617, A m m ann 1631 ; f  1639. —  2. F r i d o l i n ,  von 
K a ltb ru n n , Flofschreiber 1644, A m m ann 1675, L andes
fähnrich  von G aste r; t  1682. —  3. F r a n z  J o s e p h  S e 
b a s t i a n ,  von K a ltb ru n n , 1813-1873, G em eindeam 
m an n  1847, B ezirksam m ann 1857, G ründer der Seiden
weberei an  der S teinenbrücke 1868. —  4. J o h .  B a p t i s t ,  
B ruder von Nr. 3, 1820-1851, Schweiz. Konsul in New 
Orleans. — 5. F r a n z ,  Sohn von Nr. 3, 1843-1923, 
G em eindeam m ann 1873-1909, B ezirksgerichtspräsident 
1894. —  6. P . J a k o b ,  S. J .,  von Am den, * 17. VI. 1842, 
G eneralp räfek t des In s ti tu ts  Stella M atu tina  in  Feld
kirch 1879, R ek to r daselbst 1882, H a u p tred a k to r der 
Stim m en von M aria Laach 1885, Regens des b isch e ll. 
Sem inars von Porto  Alegre (Brasilien) 1891, Superior 
der deutschen Jesuitenm issionen der Provinz Rio 
Grande do Sul 1900 ; f  15. v u .  1902. — 7. A d o lf ,  
Dr. phil., von K a ltb ru n n , * 28. ill. 1859 in  R agaz, 
P riester 1882, K ap lan  in W aldkirch  1882, P fa rrer in 
Speicher 1885, S tiftsb ib lio th ek ar in St. Gallen 1892, 
päpstlicher H au sp rä la t. Als Präses des Jünglings Ver
eins, D iözesanpräses 1903-1910, R ed ak to r des V ereins
organs Z u k u n ft , sozia l-charita tiv  tä tig . D ozent an  der 
H andelshochschule St. Gallen. 1911 gründete  er das 
Textilien- und  Spitzenm useum  des Kollegium s St. An
to n  in  Appenzell. Von seinen kunsth isto rischen  A r
beiten  seien erw äh n t : Das M adonnen-Ideal in  der äl
testen deutschen K unst ; Grundriss der Gesch. der bil
denden Künste  ; Die Cathédrale in  St. Gallen und die 
Stiftsb ib i. ; Baugesch. der S tiftsb ib i. ; K unsthistor. W an
derungen durch Katalonien  ; Beitr. zur Gesch. der H and
stickerei von A ppenzell I. Rh. ; Die Spitze, eine Blüte 
der Renaissance  ; Die Sam m lung Iklé, Beitr. zur Ent- 
wicklungsgesch. der Spitze. Die V olksbücher : Der Weg 
zum  G lück ; Leitsterne fü r  das gläubige Volk (je 2 Bde., 
in denen F . die Schriften Franz X aver W etzels sam 
m elte), Gelobt sei Jesus Christus, verfolgen den Zweck, 
die K unst zu popularisieren . F. is t auch  H erausgeber 
der P red ig ten  Bischof A. Eggers. —  8. J o h a n n ,  von 
K a ltb ru n n , * 29. i. 1883, Gem eindeschreiber, Verfasser 

' verschiedener lokalgesch. A rbeiten . —  Vergl. Jo h . F äh  : 
Die M eier und A m m änner des S tifts  E insiedeln im  Hofe 
K altbrunnen  (in A H S  1918). — Derselbe : Die grund- 
wirtschaftl. E ntw icklung der Gem. K altbrunn. — K K Z  
1878, p. 91. —  St. Galler Nbl. 1903, p. 50 ; 1924, p . 53. 
—  Stim m en aus M aria Laach L X III ,  p. 129 ff. — 
H ardung  : Literaturkalender. —  S Z G L . —  [J .  M.] —
9. F r a n z , Dr. phil., von W alenstad t, * 21. i. 1857,
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j  H . v .  1907 in Basel, L ehrer und  H istoriker, E hren 
bürger von W alen stad t und  Basel. Zuerst P rim arlehrer, 
sp ä te r R eallehrer und  Schulinspektor in Basel, erw arb 
sich grosse V erdienste um  das Schul- und  W ohlfah rts
wesen Basels. Seine h istorischen Pub likationen  b e tre f
fen den sog. K lüserhandel, die Gem. W alenstad t, das 
Sarganserland, den B ürgerm eister W ettste in  von Basel, 
die E xem ption  der Schweiz nach  dem w estphälischen 
Friedenskongresse, Pestalozzi usw . — St. Galler Nbl. 
1908, p. 39 (m it Verz. der Nekrologe). — B J  1910, 
p . 272-278. [Bt.]

F Æ L L A N D E N  (K t. Zürich, Bez. E ste r . S. GLS).
Kirchgem ., po lit, und  Sehnigem . 
W appen : In  Gold ein ro te r  steigen
der Löwe m it P fau en stu tz  in  n a tü r 
lichen Farben  als Schwanz. P fah l
b au sta tio n  am  R ietp la tz  (Greifen
see); Funde aus der B ronzezeit, Mün
zen und  andere G egenstände aus der 
R öm erzeit. Fenichlanda  820 ; Fenic- 
landa 926; Fenchlanda  946 ; Vallanda 
952 ; Veilanden 1260 =  L and, wo 
Fennich  (Hirse) gepflanzt w ird. Im  

M itte lalter soll F . eigene E delleute  geh ab t haben , die 
aber v e rarm ten , B auern  w urden und  sich E ppli, Aeppli 
nan n ten  (vergl. A rt. A e p p l i ).  N ördl. von Pfaffhausen 
soll eine Burg gestanden  haben . L au t einer U rkunde 
von K aiser O tto  dem  Grossen von 952 besass das Chor
herren stift G rossm ünster in Zürich L and und Leute 
in F ., den Z ehnten  und  den K irchensatz. Die H o
heitsrech te  erw arb sich die S ta d t Zürich 1420 ; sie teilte 
das D orf ih rer L andvogtei Greifensee zu. Schon früh  
befand  sich in F . eine K apelle, die der L eu tp rieste r zum 
G rossm ünster versehen lassen m usste . Die Milliner von 
Zürich besassen lange Zeit das M eyeram t als ein Lehen 
vom  F rau m ü n ster. Mit der R eform ation ging die Kolla- 
tu r  der P fründe  an  Zürich über. Die K irche w urde im
15. Ja h rh . e rb au t, 1782 ein Schulhaus, 1838 ein neues 
an Stelle der a lten  Z ehntenscheune erste llt. Ende Mai 
und in den ersten  Tagen des Ju n i 1799 zog die H a u p t
m ach t der O esterreicher über F . nach W itikon ; 
im Septem ber kam en R ussen und  F ranzosen durch 
das Dorf. 1798-1814 gehörte F . zum  he lve t. D istrik t 
und  M ediationsbezirk U ster, bis 1830 zum  O beram t 
Greifensee. F . is t dem  N otaria tskreis Greifensee zuge
te ilt. B evölkerung: 1736, 576 E in w. ; 1836 ,851; 1900, 
696. —  Vergl. M em . T ig . [G. S t r i c k l e r .]

F Æ S ,  H e n r i ,  * 1878 in U n te rk u lm  (A argau), P ro 
fessor an  der kan to n a len  W einbausta tion  L ausanne 
1903, D irek tor der eidg. W einbauversuchsansta lt in 
L ausanne 1920. [M. R.]

F Æ S C H .  Seit 1409 in Basel eingebürgertes Ge
schlecht, das verm utlich  aus F reiburg  i. B. s tam m t ; 
seit 1491 des R a ts  zu Basel. Im  15. und 16. Ja h rh . weist 
es nam entlich  Goldschm iede und  Steinm etzen, im
17. und 18. J a h rh . Ju ris ten , D iplom aten und Offiziere 
auf. W appen : in Gold eine schwarze H ausm arke.
—  1. H e i n r i c h , Goldschm ied am  bischöfl. Hofe zu 
P ru n tru t  1463. —  2. R u m a n , Neffe von Nr. 1, S te in
m etz des H ochstifts zu Basel und  W erkm eister am  
M ünster zu T hann  i. E . ; t  1533. —  3. P a u l , Sohn von 
N r. 2, S teinm etz und W erkm eister der S tad t und des 
H ochstifts Basel ; t  1524. — 4. H a n s  R u d o l f , Sohn 
von Nr. 3, 1510-1564, Goldschm ied, des R ats , erhält 
1563 einen kaiserlichen W appenbrief. —  5. R e m i g i u s , 
Sohn von N r. 4, 1541-1610, G esandter nach Paris 1586, 
B ürgerm eister 1602. — 6. J o h a n n - J a c o b , Sohn von 
N r. 5, 1570-1652, Professor der R echte  und  S tad tsynd i- 
cus. — 7. J o h a n n  R u d o l f , Sohn von N r. 5, 1572-1659, 
B ürgerm eister neben Jo b . R ud. W ettste in , geschickter 
D iplom at ; E rw erber des spä teren  Faeschischen Fidei
kom m isshauses au f dem  P e tersp la tz . —  8. J o h a n n  
J a c o b , Sohn von Nr. 6,1610-1648, Professor der R echte.
— 9. R e m i g i u s , Sohn von N r. 7, 1595-1667, Professor 
der R echte, grosser Sam m ler und G ründer des Faeschi
schen M useums, das 1823 m it den U niversitä tssam m 
lungen verein ig t w orden ist. —  10. EMANUEL, Nelle von 
Nr. 9, 1646-1693, Offizier in  französischen und  spä ter 
in kurkölnischen D iensten, O berst und D reizehnerherr.
— 11. Ch r i s t o p h , B ruder von Nr. 9, 1611-1683, P ro 

fessor der Geschichte, V erw alter des Faeschischen Mu
seum s. —  12. B o n i f a c i u s ,  Sohn von Nr. 10, 1651-1713, 
Professor der R echte. —  13. J o h a n n  R u d o l f ,  Sohn von 
Nr. 10, 1680-1762, Offizier in b randenburgischen und 
sp ä ter in französischen D iensten, in  Basel O berst der 
Landm iliz, B ürgerm eister 1760 ; E rb au er des L and
sitzes Maienfels bei P ra tte len . —  14. S e b a s t i a n ,  
Sohn von Nr. 11, 1647-1712, Professor der R echte und 
S tad tsynd icus, n am h afte r N um ism atiker. — 15. J o 
h a n n  R u d o l f ,  U renkel von Nr. 7, 1680-1749, F estungs
ingenieur u . O berst des kursächsischen Ingenieurkorps. 
— 16. L u c a s ,  1723-1792, Offizier in spanischen Dien
sten , sp ä ter R a tsh err, erh ielt fü r seine V erdienste um  
das S taatsw esen die N utzniessung des Schlossgutes 
Harnstein (B aselland).— 17. J o h a n n  L u d w ig ,1739-1778, 
P o rträ tis t  und  K arikaturenzeichner, leb te  in Paris u n ter 
dem  U ebernam en peintre à six  francs. —  18. J o s e p h ,  
1763-1839, Sohn des F ranz, H au p tm an n s in französi
schen D iensten au f K orsika und der W itwe Ram olino, 
G rossm utter Napoleons I., A rchidiakon 1791, K riegs
kom m issär seines Neffen B onaparte, E rzbischof von 
Lyon 1802, K ard inal 1803, Grossalm osenier von F ra n k 
reich 1804. —  19. J o h a n n  R u d o l f ,  1758-1817, Profes
sor der R echte, le tz te r V erw alter des Faeschischen Mu
seum s aus der Fam ilie, K enner u. Sam m ler von W erken 
a ltdeu tscher M eister. — 20. E m i l ,  1865-1915, A rch itek t, 
e rb au te  u . a. die m ittle re  R heinbrücke in Basel, den 
B undesbahnhof daselbst, sowie die R heinbrücken  in 
R heinfelden und L aufenburg . —  Vergl. W appenbuch 
Basel. —  Jahresb. der Oeff. K anstsam m lg Basel 1908. — 
Basler Biographien  I I I .  —  B J  1917. —  L L  .—  [C. Ho.] —  
21. A l p h o n s e  F r a n ç o i s ,  G ründer eines Genfer Zweigs, 
B ürger von Genf 1823, Mitglied des R epräsentierenden 
R a ts  1829, R ich ter am  S trafgerich t, Maire von Jussy  
1834, M itglied des K rim inalgerichtshofs 1838, des Gros
sen R a ts  1842, des S ta a ts ra ts  1842-1846. Dieser Zweig 
besitz t das G ut La G ara (Jussy), das früher den Thelas- 
suz gehörte, und  das G ut Vuffiens le C hätau. [C. R.] 

F Æ S I .  I. U raltes Geschlecht der K irchgem . E m brach  
(K t. Zürich), das schon 1274 g enann t w ird. Mit Jö rg  
Fäsi, der in der Schlacht bei K appel verw undet wurde 
und dafür 1532 das städ tische  B ürgerrecht erh ie lt, ve r
pflanzte  es sich auch nach  Zürich. Der Nam e is t ein 
schw eizerdeutsches D im inutiv  von Fäse, ahd. fesa — 
Aehre (S I  1 ,1069-1070). — Habsburg.Urbar. — Bürger
buch. — [J. F r i c k . ] — II .  F rü h  schon auch in W in ter
th u r  verb ü rg e :!, wo sie sich dem E isenhandw erk w id
m eten  und als W appen  in Grün einen silbernen Schlüssel 
fü h rten . — J o s  Fässy, S tad tr ich te r  1471, Grossrat 
1483, K le in ra t 1491. — A H S  1912, p . 123. —  [H. Br.] 

—  I I I .  Z ürcher B ürgergeschlecht. 
W appen : G espalten von Gold und 
Blau ; vorn  halbe blaue Lilie, 
h in ten  halbe goldene Garbe. Der 
Nam e Fäsi kom m t schon im 14. 
Ja h rh . in Zürich vor. S tam m vater 
des noch b lühenden Geschlech
tes is t der oben genannte  Jörg  
(Georg). —  1. H a n s  R u d o l f ,  1616- 
1685, lange in  schwedischen und 
französischen K riegsdiensten, Zwöl

fer zu Schuhm achern 1664, L andvogt im  Mei ent al 
1665, zu Andelfm gen 1671. — 2. H a n s  H e i n r i c h ,
1659-1745, P farrer zu N iederurnen 1685, H edingen 
1704, D ekan 1732, Verfasser polem ischer und  anderer 
theologischer Schriften. — 3. J o h a n n  H e i n r i c h ,
1660-1734, P fa rrer zu A lts tä tten  im  R heintal 1690, 
D ekan 1703, D iakon am  G rossm ünster in Zürich 1711, 
Feldprediger 1712, veröffentlichte u . a. einen_B ericht 
über die Feier des R eform ationsjubiläum s 1719 und 
h interliess eine B eschreibung des Toggenburger K rie
ges im  M anuskrip t. — H aller : Bibliothek. — 4. J o
h a n n  J a k o b , 1664-1722, M athem atiker und A stro
nom , veröffentlichte besonders : Deliciae Astronomicae  
und bearbe ite te  viele Jah re  den zürcherischen K alender ; 
er nahm  die erste bekann te  Messung der Polhöhe von 
Zürich vor. — W olf : Biographien  I. — 5. J o h a n n  
K o n r a d , Enkel von Nr. 4, 26. l v .  1727-6. III.  1790, 
Geograph und H isto riker, H auslehrer beim  zürch. Ober
vogt in P fyn 1751-1756, P fa rrer zu U etikon 1764, zu
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Flaach  1776, eines der ersten  M itglieder der H elveti
schen G esellschaft. Sein b e rü h m t gewordenes W erk 
is t die Staats- und Erdbeschreibung der Eidgenossen
schaft;  ausserdem  veröffentlichte er noch eine Reihe 
teils se lbständig , teils in Z eitschriften  erschienener 
A rbeiten  geschichtlichen, einige d a ru n te r schw eizer
geschichtlichen In h a lts . Seine im  A ufträge der H elveti
schen G esellschaft 1770 un ternom m ene F o rtse tzu n g  der 
Ausgabe der T schudischen Chronik blieb M anuskrip t, 
ebenso seine Gesch. der Landgrafschaft Thurgart (hie
von je tz t  ein Teil g ed ruck t T B  23 u. 24). —  Monatliche 
Nachrichten 1790, p . 26. —  Bibliothek der Schweiz. Staats
kunde  I, p. 7 2 9 -7 6 1 .—  H aller : Bibliothek. — A D B . 
—  Z T  1878, p. 70 ff. — 6. J o h a n n  K a s p a r , Sohn 
von Nr. 5, 1769-1849, Professor der Geschichte, Geo
g raphie und E th ik  an der K unstschule  in Zürich 1791, 
O berschreiber am  O bergericht 1814-1848, veröffent
lichte u . a . ein Handbuch der Schweiz. Erdbeschreibung  ; 
Versuch einer Schweiz. Staatskunde  und  gab die B i
bliothek der Schweiz. Staatskunde, Erdbeschreibung und  
Litteratur heraus. —  7. K a r l  W i l h e l m , * 17. x n . 1793 
zu Josephsberg  in Galizien, V ikar an  der W aisenhaus
kirche in  Zürich 1815, als zw eiter Prediger an  die reform . 
Gem einde in  W ien berufen  1816, V ikar an  S t. P e ter in 
Zürich 1829, D iakon 1830, P fa rrer 1848, M itglied des 
K irchenra tes 1831-1850, nahm  1849 die W ahl zum  
A ntistes n ich t an  ; f  8. V m . 1852. —  Z u m  Andenken  
an C. W. F . — Kirchenblatt fü r die ref. Schweiz 8. — 
N bl. des W aisenhauses Zürich  1857. —  8. J o h a n n  
K a s p a r , Sohn von Nr. 6, * 28. i. 1795, Freiw illiger in 
der Schweiz. Arm ee 1814, zeichnete sich als L ieu tenan t 
1815 aus, t r a t  in  die russische Armee ein, nahm  am  
Kriege gegen die aufständ ischen  Polen teil, w urde Ge
neralm ajo r, K o m m andan t in B essarabien, 1834 im 
K aukasus, sodann G enerallieutenant der In fan terie  
u nd  D ivisions-K om m andant in Podolien ; f  3. v m . 
1848 zu B rest-L itow sk. —  Neuer Nekrolog der Deut
schen 1848. —  Schilinsky : Das russ. Heer nach 1812 
(P e tersburg  1912). —  9. J o h a n n  U l r i c h , B ruder von 
Nr. 7, * 24. x i i.  1796 zu Josephsberg  in  Galizien, 
Theologe und  klassischer Philologe, Professor des H e
bräischen am  G ym nasium  in Zürich 1823, der a lten  
Sprachen 1831, lang jähriger R ek to r ; f  8. v. 1865 ; ve r
öffentlichte u . a . eine kom m entie rte  H om er-A usgabe. — 
N bl. des W aisenhauses und  Programm der K antons
schule Zürich  1870. —  A D B . —  10. J o h . K o n r a d , 
1796-1870, Zeichner und Maler, e rw ähn t im  S K L .  —
11. A d o l f , Sohn von N r. 9, 18. x . 1840-7. n .  1914, 
D irek tor der A.-G. Leu & Cie. 1873-1905, V erw altungs
r a t  von 1905 an, Mitglied des H andelsgerichts und  des 
grossen S ta d tra tes . —  L andm ann  : Leu  ÿ  Cie. — N Z Z  
1914, Nr. 229. — ZW C hr. 1914, p. 76. —  12. R o b e r t , 
* 10. iv . 1883, Schriftsteller, P räsid en t des Schweiz. 
Schriftstellervereins 1919, Professor fü r m oderne d eu t
sche L ite ra tu r  und  Schweiz. L ite ra tu r an  der U n iversitä t 
Zürich seit 1922, Verfasser von Zürcheridylle \ Das 
poetische Zürich  (m it E . K orrodi zusam m en) ; 
Gestalten und W andlungen Schweiz. D ichtung  ; Antholo- 
gia Helvet. ; A u s der Brandung  (Gedichte) usw. — 
S Z  GL. — Vergl. im allgem einen : S  GB.— K eller-E scher : 
Promptuar. [C. B.]

F Æ S S L E R .  Geschlecht im  M uota tha lerv ierte l des 
Landes Schwyz, iden tisch  m it 
dem  untergegangenen Geschlecht 
K öpp li. W appen : in  B lau ein gol
denes Fass, darüber drei goldene 
S terne. —  J o h a n n ,  von A ppen
zell, erw arb das L an d rech t 1566. —
2. J o h a n n  K a s p a r , von I b e r g ,  R a ts 
herr, t  19. ix . 1780 in Schwyz. —
3. D o m i n i k , von Iberg, Mitglied des 
N eunergerichts 1790. —  4. K a r l , 
H au p tm an n  in französischen Dien

sten , f  1813 zu Poloczk (R ussland) in K riegsgefangen
schaft. —  5. K a r l  D o m i n i k , R ichter, t  12. i i . 1814 im 
G rund. — 6. F r a n z , Mitglied des N eunergerichts 1803, 
des S iebnergerichts 1814, Seelenvogt 1818, f  17. i. 
1820. —  7. M a t t h i a s , Mitglied des zweifachen L andra ts 
1824, des S iebnergerichts 1826, t  22. iv . 1831. — 8. 
M i c h a e l , * 1806 in Iberg , F riedensrich ter, G rossrat

und K an to n sra t. —  9. K a s p a r , von A rth , * 1843, 
H au p tm an n , R a tsh err 1878, K a n to n sra t und  K an to n s
rich ter. —  G e o r g  L e o n h a r d  u . J o i i . G e o r g  f  1712 im  
Villm ergerkrieg ; Jo s . L e o n h a r d , von Steinen, Jo s . 
K a r l  D o m ., von Schwyz, Z a c h a r i a s  u . Jo s . W e n d e l , 
von Iberg, f  1798 im  F ranzosenkrieg  ; J o h a n n  G e o r g , 
von Iberg, w urde im  Aug. 1799 von den F ranzosen über 
die hohe G uggernfluh zu Tode gestü rz t, als er seine Töch
te r  aus deren H änden  befreien w ollte ; J o s e p h , von Iberg , 
w urde am  15. v m . 1799 von den Franzosen  g em arte rt 
u nd  am  folgenden Tage erschossen ; M i c h a e l , von 
Steinen, w urde im  April 1799 von ihnen zu Tode ge
m arte r t. — Vergl. L L . —  A S  I. —  M. D ettling  : 
Schwyzer Chronik. —  Derselbe : Gesch. und Statist,
der Gem. Schw yz (Ms.). —  F . D ettling  : H ist, geneal. 
N otizen  (Ms.). —  E in Geschlecht F . b e steh t auch  im 
K t. Appenzell. —  [D. A.] —  O s c a r , Jo u rn a lis t, *
10. v i i . 1863 in R ehetobel, e rst Sekundarlehrer, dann 
1885-1923 R ed ak to r des St. Galler Tagblatt. Verfasser 
von R eiseschilderungen, literarischen  E ssays, einer 
Gesch. der D ichtkunst in  St. Gallen (im st. gall. Cen- 
tenarbuch 1903), der St. Galler Chroniken in den St. Galler 
N bl. 1889-1919, der B iographie J .  D ierauers im  Nbl. 
1921 usw . [ct.]

F A G 1 A ,  F A C C I A ,  F A C C I A T A .  F rühere  Bezeich
nung  eines L andbezirks im  K t. Tessin, der gewöhnlich 
aus m ehreren  vicinanze  b estan d . Man findet im M ittel
a lte r fagie  im  S ta a t M ailand und P iacenza und  im  
tessinischen Blcnio- und  L iv inen ta l. Das B leniotal be- 
sass deren drei : die fagia de sublus oder inferior oder 
von M alvoglia, die vicinanze  von M alvoglia, Semione, 
L udiano, Dongio, Corzoneso und  L eontica um fassend ; 
die fagia de medio oder von A quila oder Pon to  V alen
tino , die vicinanze  von Aquila, Consiglio, Torre, G ru
mo, L o ttig n a  um fassend ; die fagia de supra  oder von 
Alivone, die Olivone m it L argario , Campo und  B u t
tino  um fasste. Die fagie  von Elenio w erden schon um  
1200 e rw äh n t. Man weiss n ich ts Genaues über ihre E n t
stehung  und ihre u rsprüngliche Z uständ igkeit. Sie 
h a tte n  w ahrscheinlich die E in rich tu n g  des W aren tran s
p o rts und  den S tra ssen u n terh a lt zu besorgen ; so war 
es um  1424. Die fagie  von Elenio b ildeten  gleichzeitig 
W ahlbezirke zur W ahl des K leinen R ates oder der 
credencia (jede e rnann te  einen P ro k u ra to r und  4 creden
zieri) und  S teuerbezirke zur Z ahlung des P o te s ta ts  oder 
R ektors. U n te r der schweizerischen H errschaft be
h ielten  die fagie von Elenio ihre Befugnisse als W ahl
behörde bei ; nach  den S ta tu te n  von 1500 w ählte  jede
F . 3 M itglieder des T alra ts, die den L andvog t in seiner 
A m tsführung  u n te rs tü tz te n .

Die F . der L even tina  sind weniger b ek an n t : die 
eine um fasste  Airolo, Q uinto und  P ra to , die andere 
Faido, Chironico und  Chiggiogna ; eine d ritte  um fasste 
w ahrscheinlich Giornico und die u n tere  L even tina . — 
Vergl. Meyer : Blenio u. Leventina. —  C attaneo : I Le- 
ponti. —  D ucange : Glossarium mediae et infim ae
latinitatis. [C. T.]

F A G O N  I U M  (rom anisch F a v u g n )  (K t. G raubünden, 
Bez. Im boden, Kreis Trins). Ehem alige B urg au f dem 
sog. K irchenstein  bei Felsberg. Sie w ar königliches 
Lehen, das la u t einem  C urrätischen U rbar von 831 ein 
gew. Meroldus inne h a tte . Im  12. Jah rli. gehörte  sie 
zur H errschaft der H erren  von Sagens. ■— B M  1924, 
Nr. 4, p. 109 f. [A. M.]

F A H L W E I D ,  A n n a .  Siehe FELDER, A l i n e .  
FAHIMEN.  Die ä lte sten  Feldzeichen sind plastische, 

au f einer Stange getragene B ilder ; so der D rache m it 
einem  im  W inde sich blähenden Tuchschweife, den ein 
St. Galler M anuskrip t des 9. Ja h rh . zeigt. Um  diese 
Zeit erscheint auch die erste eigentliche Fahne , der 
Gonfanon (ahd. Gund-fanon, K riegsfahne ; das W ort 
ist im  D eutschen seit dem  13. Ja h rh . erloschen), ein 
viereckiges, in m ehrere Streifen ausgehendes Tuch, oft 
einfarbig, besonders ro t, auch m ehrfarbig  g estü ck t 
und  m it b u n ten  Stickereien versehen. Das bis ins 17. 
Ja h rh . ganz ro te  Schw yzerbanner kann  als Beispiel 
dieser ä lte sten  einfarbigen Fahnen  gelten , welche 
sonst n u r noch als K irchenfahnen erhalten  sind. Bei 
w appengeschm ückten  Gonfanons (seit e tw a 1150) ist 
die Längsachse der W appenfigur rechtw inklig  zur
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Stange. Obgleich vollkom m en in Vergessenheit ge
ra ten , h a t sich diese E igenart in den Fahnen  von L u
zern (Schild gespalten , B anner geteilt) und der S tad t 
Baden erhalten , vielleicht auch in der F ahne der 
H undertschw eizer in F rankreich . M it dem  ersten  Auf
tre te n  der W appen  erschein t das eigentliche Banner, 
zuerst hochrechteckig, dann in das längsrechteckige 
übergehend und seit dem  Ende des 14. Ja h rh . h in ten  
auch  abgerundet, das den G onfanon nach und nach 
vo llständ ig  v e rd rän g t. Das B anner is t m eistens m it 
W appen geschm ückt, d. h . das F ah n en tu ch  wird als 
Schildfeld aufgefasst ; im  Gegensatz zu oben g eh t hier 
die Längsachse der W appen parallel zur F ahnenstange. 
Schon frühe finden sich B anner m it Heiligen oder 
unherald ischen D arstellungen, z. B. das S t. Ursus- 
banner von Solothurn  (14. Ja h rh .) , der R ittergesell
schaft an  der E tsch  (1386). Das Fähnlein (pennon), 
dreieckig von starkw echselnder Form , t r i t t  im  13. Ja h rh .

S tände  wie Zürich regelmässig, w ährend ihn andere 
n ich t kennen. Der S tad tb asle r Schwenket wurde auf 
dem  Schlachtfelde von N ancy (1477) von dem Herzoge 
von L othringen  abgeschnitten , wohl eine N achahm ung 
des G ebrauches, au f dem  Schlachtfelde durch  Ab
schneiden der Spitze seines Fähnleins einen R itte r  zum 
B annerherren  zu erheben, wie es F ro issart beschreibt. 
Nach einer än d ern  begründeteren  A nsicht bezeichnete 
der Schwenkei den einstigen Verlust des B anners, und 
b edeu tete  eine M inderung dieses le tz tem  (B T 1893-1894, 
21). Die Gew ohnheit, das B anner durch, erst au f Perga
m en t gem alte, sp ä te r  gestick te  Freiviertel religiösen In 
haltes, zu schm ücken, scheint italienischen U rsprungs 
zu sein. Eine grössere Anzahl solcher F reiv iertel gehen 
au f Schenkungen des Papstes Ju liu s II . (auf A nregung 
K ard inal Schiners, 1512) zurück. (Beispiele der m eisten 
genannten  F ahnenarten  finden sich au f der F a rb en 
tafe l zum  A rt. APPENZELL).

INH0C5IGNOY1NCE5

Fahnen.  — 1. Skizze eines Gonfanon mit Adler, ca. 1200. — 2. und 3. Noch erha ltene Verschiedenhei ten zwischen den Fahnen und 
Schildbildern der Städte  Luzern und Baden, welche auf zeitlich verschiedene Darstellungen zuri ickgehen. — 4. Hochrecht
eckige Fahne  der S tadt  St. Gallen im dort igen Museum, 14. Jahrh.  — 5. Hinten abgerundete  Fahne des Landes Ent lebuch;  
Museum Luzern, 14. Jahrh .  — 6.-9. Verschiedene Darste llungen eines Fähnle ins des 14. Jahrh .  mit  gleichem Wappenbild 
10. Nidwaldisches Fähn le in ;  Saminlg. in Stans,  14. Jahrh .  — 11. Darstellung des Zürcher  Banners  mit Schwenket. — 12. Skizze 
des F reihars tbanners  der Luzerner  bei M ar ignano; Sammlg. Luzern, 16. Jahrh .  — 13. Fahne der Gemeinde L ode ,  17. Jahrh .

auf. Es is t m it W appen  wie der Gonfanon oder das 
B anner, m anchm al auch m it religiösen D arstellungen 
geschm ückt. Sehr lange und  schm ale Fähnlein  (pennon- 
cels, W im pel), zuweilen am  Ende gespalten  und  m eis
tens d ekoratif verw endet, kom m en seit der M itte des
15. Ja h rh . vor. Ebenfalls dreieckig und  häufig gespalten, 
aber von bedeu tend  grösseren Dim ensionen, sind die 
Standarten  der grossen H erren des 15. und 16. Ja h rh . 
Die norm ale S tan d arte  zeigt an der S tange ein Kreuz 
(B urgund, A ndreaskreuz), w eiter ist sie längsgeteilt in 
den L eibfarben des Besitzers. Diese L eibfarben (seit 
M itte des 14. Jah rh .) m üssen aber n ich t im m er den 
W appenfarben des H errn  entsprechen. Man findet hier 
unherald ische Z usam m enstellungen (schw arzrot, weiss
grün-schw arz) und  unherald ische Farben  (rosa, m aul- 
beerfarben, orange). Die S tan d arte  zeigt gewöhnlich 
ausser einer grösseren D arstellung (W appen, Heilige) 
eine A nzahl kleinerer Abzeichen (L iebesknoten, Feuer
stahle usw .), sowie einen m ehr oder weniger abstrusen  
W ahlspruch. Es kom m en auch Fähnlein  in  dieser 
A nordnung vor, sowie einfach heraldische S tan d arten . 
Der Schrvenkel, gegen 1350 au ftre ten d , ist ein langer, 
schm aler T uchstreifen m eist andersfarb igen Stoffes, 
der am  obern R and des B anners (oder des Fähnleins) 
angebrach t, m ehr oder weniger über dieses h inausgeh t. 
Ziemlich allgem ein im G ebrauch führen  ihn einzelne

B anner und Fähnlein  sind im M itte lalter allgemein 
bei F ü rs ten , S tänden  und Z ünften im  G ebrauch. R itte r  
und  E delknechte führen  das Fähnlein , B annerherren 
das B anner. Das B anner folgte dem Aufgebote des 
Fussvolkes, das Fähnlein  n u r den kleineren Heeres
abteilungen  (R eiterei und Schützen). Die Fahnen  der 
S tände w urden n u r bei offiziellen A ufgeboten g e tra 
gen, w ährend bei sonstigen U nternehm ungen besondere 
F ahnen  geführt werden m ussten , die entw eder beliebige 
F ahnenbilder oder auch A nlehnungen an die k an to n a 
len Hoheitszeichen zeigen konn ten . Selbst die Tag
satzung  m ischte sich in die A ngelegenheit der Gemein
oder Freifähnlein, d. h. von Feldzeichen, die von E in 
heiten  verschiedener K antone gebildet w urden, erstm als 
1499 bei der B esatzung von Koblenz und  1540 beim 
Zuge nach R ottw eil. Im  le tz te ren  Falle wird vero rd 
n e t : wenn die Eidgenossen m it ihren  Feldzeichen 
h inauskom m en, soll das freie Fähnlein  beseitigt werden 
und  die M annschaft sich zu ihren  E inheiten  begeben. 
In  beiden Fällen h an d elt es sich um  eine ro te  Fahne 
m it weissem K reuz, ob durchgehend oder freischwe
bend is t n icht gesagt.

I. E id g e n ö s s is c h e  F a h n e  (vergl. A rt. S c h w e i z e r 
k r e u z ) .  Die politische G estaltung des losen Schweiz. 
S taatenbundes vor 1798 konnte  weder Fahne noch 
Siegel führen . Das einzige gem einschaftliche Abzeichen

173938^
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w ährend dieser Zeit w ar ein wcisses K reuz, das als 
E rkennungszeichen au f F ahnen , R üstungen  und  K lei
dern getragen  w urde (seit 1339), oder (seit dem  Ende 
des 15 Ja h rh .)  je  nach den U m ständen  den H oheits
zeichen der a lten  O rte beigefügt w urde. Die erste 
Schw eizerfahne als solche is t die Tricolore der hel
vetischen R epublik , la u t D ekret über die K okarde 
vom  14. IV. 1798 drei w agrechte S treifen von grün, 
ro t und  gelb, wie die noch vorhandenen  Fahnen  zeigen. 
Der ro te  Streifen en th ä lt die In sch rift : République  
helvétique. N eben dieser F ahne  w urde ab er auch  eine 
G renadierfahne m it einem  durchgehenden weissen 
K reuz und 7 F lam m en (3 ro te  und  je  2 grüne und  gelbe) 
in jed e r Ecke ge fü h rt. Mit dem  E nde der helvetischen 
R epublik  verschw and diese erste eidgenössische Fahne, 
und  durch  O rdonnanz des L andam m anns der Schweiz 
vom  10. I I I .  1803 w urden die a lten  kan to n a len  H oheits
zeichen w ieder e ingeführt. Die T agsatzung  vom  12. x . 
1815 gab den v ier L inienbataillonen, welche aus den 
aus F rankreich  zurückgekehrten  Söldnern gebildet w ur
den, eine eigene F ahne  m it einem  weissen freischw e
benden K reuz in R o t m it besonderen  A usschm ückun
gen. Das allgem eine M ilitärreglem ent von 1817 be
stim m te, dass das in den kan to n a len  F arben  geflam m te 
F ah n en tu ch  durch  ein weisses durchgehendes K reuz 
du rchsch n itten  w erde. Es verschw and also die ro te  
F ahne m it dem  weissen K reuz w ieder, um  als B undes
fahne bei Offiziers- und  eidg. Schützenfesten  ein be
scheidenes Dasein zu fristen . E rs t durch das rev id ierte  
allgem eine M ilitärreglem ent der E idgenossenschaft von 
1840 w urde sie w ieder e ingeführt.

Kantonale-, Aemter-, Vogtei- und Zunftfahnen . Im  
Laufe des 17. und 18. Ja h rh . verschw anden die a lten  
Fahnenzeichen, um  beinahe ausschliesslich w agrecht 
gestre iften  oder geflam m ten  Fahnen  m it durchgehendem  
weissem K reuz P la tz  zu m achen. E rs t seit dem  A uftre
ten  der eidgenössischen F ahne schein t eine rückläufige 
Bewegung e ingetre ten  zu sein.

I I . F a h n e n  d er  S c h w e iz e r r e g im e n te r  im  A u sla n d . 
M assgebend is t die E ntw ick lung  in F rankreich . Die 
R egim enter bestanden  u rsprünglich  aus einzelnen, u n te r  
sich g leichgestellten Fähnlein  (K om pagnien), die Ab
zeichen fü h rten . Das F ah n en tu ch  w ar durch  ein ziemlich 
schm ales weisses K reuz in v ier Felder gete ilt, zwei 
davon w aren gewöhnlich einfarbig, die beiden ändern  
v ielfarbig w agrecht gestreift. Die F arben  selbst sind 
wohl die L eibfarben der H au p tleu te . A ufgem alte In 
schriften , Heilige und  andere Abzeichen schm ückten 
sp ä te r  diese Feldzeichen. Diese F ah n en  h a tte n  schwach 
die doppelte  Grösse eines M annes als Höhe, und  s ta rk  
dieses Mass als Länge, sie k onn ten  daher fü r gewöhnlich 
n u r zusam m engerafft au f der S chulter ge tragen  w erden. 
N ach dem  30jährigen Kriege w urden durch  O berst 
S tu p p a  die Schw eizerregim enter nach  A rt der fran 
zösischen um gebildet und erh ielten  wie diese seit 
ungefähr 1671 R egim entsfahnen. Die Fahnen  der f ran 
zösischen R egim enter w aren seit langem  ebenfalls durch 
ein schm ales weisses K reuz in 4 Teile zerlegt und die 
Felder serienweise un tersch ieden . Die Schweizerregi
m en ter erh ie lten  bis zur französischen R evolution  die 
sp ä ter so beliebten , geflam m ten F ahnen , die nach  und 
nach  in der H eim at die a lten  Feldzeichen v erd räng ten . 
Die Masse der Fahnen  w urden im  Laufe der Zeit kleiner. 
Die Farben  der F lam m en w aren die L eib lärben des 
R egim entsobersten  m it A usnahm e des Schweiz. G arde
regim ents, das die Leibfarben des G eneralobersten der 
Schweizer und  G raubündner fü h rte . Die farb igen Regi
m en tsfahnen  Messen drapeaux d ’ordonnance. Jedes Regi
m en t h a tte  noch eine N ationalfahne, das drapeau colo
nel, ein weisses, durchgehendes K reuz in  verschieden
artigen  A ufm achungen.

Schweizerregimenter in  ändern Staaten. S p a n i e n  : 
W ahrscheinlich durchgehendes B urgunderkreuz und 
F lam m en.

N e a p e l  : 18. Ja h rh . : durchgehendes weisses K reuz 
und Flam m en in den N ationalfarben  und den Leibfarben 
des R egim entsobersten  ; 19. Ja h rh . : carm oisinrote 
Fahne m it durchgehendem  weissem K reuz und den 
W appen der kap itu lierenden  K antone.

N i e d e r l a n d e  : 18. Ja h rh . : durchgehendes weisses

Kreuz und  Flam m en in den Leibfarben des R egim ents
obersten  ; 19. Ja h rh . V orderseite : das W appen der 
N iederlande in  verschiedenen A ufm achungen ; R ück
seite : die W appen der kap itu lie renden  K antone.

E n g l a n d  : Die N ationalfahne m it gelb eingefasstem  
K reuze. Bei der Auflösung der R egim enter w urden in 
E ngland die Fahnen  in S treifen zerschn itten  und  u n ter 
die Offiziere v e rte ilt. Es können also keine solchen 
Fahnen  m ehr v o rhanden  sein.

K i r c h e n s t a a t . P äpstliche Schw eizergarde : 18.
Ja h rh . : F a rben  des regierenden Papstes m it du rch 
gehendem  weissem K reuz und  gekreuzten  Schlüsseln. 
Seit 1913 : durchgehendes weisses K reuz, im  ersten  
Q uartier das W appen des regierenden P apstes, das 
zweite und d ritte  gete ilt von Blau, Gelb und R ot, im 
v ierten  das W appen Ju liu s ’ II ., dazu als^Herzschild das 
W appen  des K om m andan ten .

S a v o y e n . Compagnie colonelle : in B lau das könig
liche W appen A ndere Fahnen  : das durchgehende 
weisse K reuz und  F lam m en in den F arb en  des Regi
m entsobersten .

V e n e d i g . Compagnie colonelle : in Blau das W appen 
der R epublik . A ndere Fahnen  : durchgehendes weisses 
K reuz und F lam m en in den F a rb en  des R egim ents- 
o b e rs ten .

Vergl. M A G Z  1844, 10. — A SA  1918, p . 5 und 66. 
— A H S  1887, 1888, 1894 1902,1904, 1905, 1906, 1907, 
1008, 1910, 1912, 1913, 1917, 1922, 1923. — Schweiz. 
Kriegsgesch., H eft 10. — H ist. N bl. von Uri 1914. — 
N bl. der Feuerwerker Zürich  1893. —  Schweiz. Mu
seum s- und  Z eughauskataloge. —  A rt. F a h n e n 
b u c h . [v.  V ivis u.  D. L. Ga lbr eat h .]

F A H N E N B U C H .  Die in  den Kriegen der a lten  E id 
genossenschaft e roberten  Fahnen  w urden, wie die 
übrige B eute, u n te r  die Sieger v e rte ilt. Als im  17. Ja h rh . 
die m eistens in  den K irchen au fgehängten  Fahnen  
sch adhaft zu w erden begannen, liessen die R egierungen 
verschiedener S tände dieselben in sog. F ahnenbüchern  
farb ig  kopieren . D erartige Sam m elwerke, die fü r die 
K enntn is der ä lte ren  F ahnen  von unschätzbarem  
W erte  sind, blieben e rhalten  in F reiburg , Glarus, 
Solo thurn  und Luzern (das Original im  Landesm useum  
in Zürich, Kopien in Luzern und S tans). Gemäss ihrem  
U rsprung  en th a lten  diese F ahnenbücher wenige Schwei
zerfahnen, sondern m eistens solche burgundischer, 
d eu tscher und ita lienischer H erk u n ft. Die W iedergaben 
sind in dér Regel treu , aber von ungleichem  kün stle ri
schem  W ert. Das schönste F . besitz t G larus. W ährend 
des W eltkrieges liess der G eneralstab  m ehrere der a lten  
Fahnenbücher, sowie die in  verschiedenen Zeughäusern 
deponierten  Fahnen in ein neues, je tz t  im  L audesm u- 
seum  deponiertes Fahnenbuch  kopieren . Das bernische 
E xem plar d a tie rt von 1883-1885. [D. L. G.]

F A H R  (K t. A argau, Bez. B aden, Gem. W tirenlos. S. 
GLS). B enedik tinerinnenkloster m it K irche, das einzige 
h eu te  noch bestehende K loster des K ts. A argau. Der 
Nam e kom m t von einer sehr a lten  Fähre  (m hd. und 
Schweizerdeutsch das Far, S i l ,  886) über die L im m at 
her. W appen : u rsprünglich  ein Schifft ein m it zwei 
R udern , heu te  n u r noch zwei weisse R uder in B lau. Am 
2 2 .1 . 1130 übergab  L üto ld  von R egensberg dem K loster 
E insiedeln seine B esitzung F ah r m it der dortigen  K a
pelle m it dem  A uftrag , d o rt ein B enediktinerinnenkloster 
zu errich ten  und zu u n terh a lten . Der S tifte r behielt für 
sich und  seine N achkom m en die Vogtei über das neue 
K loster vor ; von den R egensbergern kam  sie 1306 an 
B erchtold und  Jak o b  Schwenden, B ürger von Zürich, 
1325 an  R üdiger Manesse, 1435 an  K onrad  Meyer von 
K nonau, in dessen Fam ilie sie bis 1798 blieb. Der A bt 
von E insiedeln w ar und is t bis zum  heu tigen  Tage auch 
zugleich A b t von F ah r ; als V erw alter se tz t er aus seinen 
K onventualen  einen P ro p st. Auch die K losteroberin , 
die den Titel F rau  M utter t rä g t, w ird vom  A bte von 
E insiedeln e rn an n t. Um  1200 erhielt F . das P a tro n a t der 
K irche von W einingen. Zur Zeit der R eform ation  ver- 
liessen die F rauen  das K loster ; erst A b t A dam  H eer 
füh rte  am  18. m .  1576 neue Bew ohnerinnen in dasselbe 
ein. D urch die M ediationsakte wurde das K loster dem 
K t. A argau zugeteilt ; 1841 w urde es aufgehoben und 
1843 durch V erm ittlung  der T agsatzung  w ieder her-
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A arau, * 5. n r . 1844, Ingenieur, m achte topographische 
A ufnahm en des K ts. Tessin, fü h rte  seit 1874 R evisions
a rbeiten  fü r den Siegfriedatlas in verschiedenen K an 
tonen  aus. K om m andan t der 16. Brigade 1888, der
8. Division als Nachfolger Pfyffers, des 2. A rm eekorps 
1898-1909. Mitglied der Bau- und Forstkom m ission 
von A arau, f  24. XII. 1917. [F. w .]

F A H R N  ( F A R N ) vorr. f  bürgerliches Geschlecht 
in Biel. — 1. H a n s  I., der B urger 1511, des R a ts  1515.
—  2. Sein Sohn H a n s  II ., der B urger 1527, des 
R ats 1530, B ürgerm eister 1533. — 3. H a n s  H e i n r i c h , 
E nkel von Nr. 2, der B urger 1561, des R ats 1571, 
Venner 1578, besass den B urgstall C ourtelary und 
das G [attische adelige Lehen zu Corgém ont. — 4. und 
5. H a n s  I I I . ,  Sohn von Nr. 3, der B urger 1589, des 
R ats 1608, und I m e r , dessen B ruder, des R a ts  1609.
— 6. H a n s  H e i n r i c h , Sohn von Nr. 4, der B urger 1610, 
des R a ts  1619, Seckeim eister 1634. — 7. N i k l a u s , 
Sohn von N r. 6, der B urger 1651, des R a ts  1657, 
V enner 1669. — Ms. F . Thellung in der B urgerkanzlei 
Biel. [H. T.l

F A H R N  I ( F A R N  I ) ( K t .  Bern, Am tsbez. T hun. 
S. GLS). Gem. und D orf in der K irchgem . Steffisburg. 
Der Nam e bezeichnet einen m it F a rn k rau t bew ach
senen O rt. 1299 em pfängt das K loster F rau b ru n n en  
E inkünfte  zu Var ne.

Nach diesem O rt nen n t sich ein a ltes Geschlecht, das 
im 15. und 16. Ja h rh . in T hun und Bern a u f tr i t t  und 
heu te  in der Gegend von Stefflsburg im  B auernstände 
noch v e rtre ten  is t. —  Ot t o , v o n  Eriz, K unstm aler, 
1856-1887, ist e rw ähnt im  S K L .  —  Vergl. F R B .
— Ja h n  : Chronik. [ H u b e r .] 

F A H R T F E I E R .  Siehe N /E F E L S .
F A H R W A N G E N  (K t. A argau, Bez. Lenzburg. S.

GLS). Gem. und P farrdorf. W appen: 
ge te ilt von Gold und R ot, im  oberen 
Feld ein ro ter schreitender Löwe. 
Farnowanch  831 ; Farnewanc  893 ; 
Pharnewanch  1173. Der Tägerstein, 
im  Gschlägli, ist wahrscheinlich ein 
vorh isto rischer O pferplatz. Am Nu n 
ii eli fand m an einen Tum ulus m it 
B randgrab  ; A lam annengräber bei 
G rubm atten  und Oberdorf. Das öst
lich vom  Dorfe gelegene S teinm ürli 

war eine röm . A nsiedelung. Im K iburger U rbar gehörte
F . zum  A m t Lenzburg, im H absburger U rb ar zum A m t 
Villmergen ; 1415 kam  es an  Bern und  w urde dem  Ober
a m t L enzburg zugeteilt. Den H erren  von Hallw yl s tand  
im  15. Ja h rh . die hohe G erichtsbarkeit als österreichi
sches Lehen in der « G rafschaft » F . zu ; über die A rt 
der E rw erbung derselben aber h errsch t U nklarheit. 
K irchlich gehörte F . bis 1817 zu Seengen und bildet 
seitdem  eine K irchgem . m it M eisterschwanden. Die 
Kirche w urde 1820 gebau t. E ntgegen der Angabe in L L  
h a t F . nie eine B urg und einen eigenen Adel besessen ; 
es liegt h ier eine Verwechslung m it Aarw angen vor. — 
Vergl. Merz : Burgen und Wehrbauten. —  Derselbe : 
Gemeindewappen. [D. S.]

F A H Y  (K t. Bern, A m tsbez. P ru n tru t.  S. GLS). Polit, 
und K irchgem . F ayl 1177 ; F ahir 1349 ; F ay  1376 ; 
F ayhy  1389 ; Fatyh  1438. Der Nam e kom m t von 
fagetum , wegen der zahlreichen Buchenw älder, die es 
um geben. T177 w ar es Besitz des K losters L anthenans, 
das do rt eine Kapelle h a tte . Das zur Meierei Bure ge
hörende F . wurde grösstenteils w ährend der B urgunder
kriege zerstö rt. Die 1788 erbau te  K irche w ar eine Toch
terk irche  derjenigen von G randfontaine, von der sie 
1807 losgelöst w urde. Sie ist den Hl. P e ter und Paul ge
w eiht. Bevölkerung : 1764, 390 E inw . ; 1818, 536 ; 1920, 
488. — Vergl. T rou illâ t. —  V autrey  : Notices I. —
A. D aucourt : Diet. [G. A.]

F A I D O  (deutsch  P f ai d) (K t. Tessin, B ez.L evantina. 
S. GLS). Polit, und K irchgem ., H au p to rt der L evantina. 
Faedo 1171; Faydo  1355. Seit dem M ittelalter tag te  die 
Landsgem einde der L even tina  und  gewöhnlich auch der 
T alra t in Faido, das auch G erichtsort war. U n ter den 
Dom herren von M ailand w ar F. zusam m en m it Giornico 
die Residenz des P odesta ts . Bei der A b tre tu n g  der Le
ven tina  an Uri wurde es der H au p to rt des Tales und

g estellt. Das K onven thaus w urde 1659-1666, die 
P ropste i 1730-1734, die K irche 1743-1746 neu geb au t ; 
1906 kam en darin  a lte  W andm alereien  zum  Vorschein.

N ach F . (von Var) n a n n te  sich ein Regensbergisches 
M inisterialengeschlecht, das von 1283-1384 genannt

Das Kloster Fahr  aus der Vogelschau gesehen. 
Nach einer al ten Zeichnung.

w ird . — Vergl. R ingholz : Gesch. des Klosters E insiede ln . 
— Gesch. des Klosters Fahr  (Ms. in der S tiftsb ib i. E in
s ie d e ln ) .—  Aktenstücke zur Beleuchtung des Verhält
nisses des Stiftes E . zum  Kloster F . — P. R ud . Hengge- 
ler in A L IS  1924, p. 80 ff. —  N Z Z  1922, Nr. 258. — 
Merz : Burgen u. Wehrbauten. —  L L . —  P . A. K uhn  : 
Die Klosterkirche von Fahr. [H. Tr.]

F A H R L Æ N D E R .  A argauische Fam ilie, die aus
E tten h eim  (Baden) s tam m t.—  1. S e b a s t ia n ,  Dr. m ed.,

* 1768 zu E ttenheim ,
S tad tp h y sik u s in W alds
h u t seit 1792, w idm ete sich 
der Politik , erw arb das 
B ürgerrech t der frick ta- 
lischen Gem. Münchwilen 
und  Oeschgen und begab 
sich m it seinem  B ruder 
nach^Bern, wo er sich das 
V ertrauen  der he lve ti
schen R egierung und des 
französischen Gesandten 
V erninac gew ann. Im  E in 
v erständn is m it diesem 
üb ern ah m  er im  Ja n . 1802 
in R heinfelden die Ver
w altung  des F rick ta ls, um  
daraus einen selbständigen 
K an to n  u n te r  französi- 

, schem  P ro te k to ra t zu bil-
Sebastian Fahrlander den. E r löste die öster-

Nach einem Paetellbild. v ieh isch en  B ehörden au f
und erk lärte  in  einem  A ufruf das F rick ta l als frei
und unabhängig . E in L an d tag  berie t eine K an to n s
verfassung, eingerich tet zur U n tero rdnung  des F rick
ta ls u n te r  die helvetische Z en tralreg ierung . F . als Re
g ieru n g ssta tth a lte r und P räsiden t der V erw altungs
kam m er w urde aber heftig  angegriffen, von seinen Geg
nern  gestü rz t und in G efangenschaft gesetzt. F ra n 
zösische Hilfe b rach te  ihn aberm als an die Spitze des 
L andes. Zum  zw eitenm al v ertrieben , w urde er geäch tet 
und aus dem  F rick ta l ausgewiesen ; er begab sich nach 
A arau , w urde daselbst sp ä ter Mitglied des Grossen 
R ats und f  1841. — B ronner : K t. A argau  I I .  —  E rnst 
Zschokke : Gesch. des A argaus. —  2. K a r l  F r a n z  
S e b a s t i a n , * 29. 11. 1836 in A arau , Dr. ju r ., K rim inal
gerichtsschreiber in A arau , S taa tsan w a ltsu b stitu t, 
S taa tsan w a lt 1872, N a tio n a lra t 1873-1876, V izepräsi
d en t des aarg . V eriässungsrats 1884-1885, des Grossen 
R ats , R egierungsrat 1885-1906, fünfm al L andam m ann ; 
Mitglied des V erw altungsrats der Schweiz. N ordostbahn ; 
O berstlieu tenan t i. G., t  23. iv . 1907. — 3. E u g e n , von
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bei S tre itfä llen  der Sitz des Schiedsgerichts. 1755 w urden 
die drei der R ebellion angeklagten  F ü h re r beim  K ap u 
zinerk loster von F . h ingerich te t. U n te r der H elvetik

war das D orf der M itte lpunkt des W iderstandes ge
gen die neue S taatsfo rm  und  die französische H err
schaft. Am 24. IV. 1799 w urde ein K riegsrat bestellt 
zum  K am p f gegen die Franzosen. Die Gem. h a tte  viel 
zu leiden ; der General Lecourbe legte ih r zusam m en 
m it Q uinto und  Giornico eine K riegssteuer von 54 000 
Lire auf, zur Strafe für die P lünderung  seines Gepäcks. 
1814 w ar F. eine der Gem., die die V erbindung der 
L even tina  m it Uri w ünsch ten . Die ehemalige 
vicinanza  um fasste F ., Osco, M airengo und Calpiogna ; 
sie zerfiel in die 3 degagne Osco, Fichengo und Ternolgio 
und gehörte zur fagia  Faido-Chironico-Chiggiogna. 
K irchlich  um fasste F . M airengo, wo sich die schon 
1171 erw ähnte  P farrk irche befand, Osco, Calpiogna und 
Campello. Mairengo w urde 1579 davon abgetren n t. 
Möglicherweise w ar F . ursprünglich  H a u p to rt einer 
pieve, allerdings u n te r  gewisser A bhängigkeit von Biasca. 
D arüber h errsch t zwar noch n ich t völlige K larheit. Die 
heutige  im  13. Ja h rh . erw ähnte  P farrk irche von S a n t’ 
A ndrea w urde nach  dem  B rande von 1331 als Kapelle 
neu au fgebau t und 1567 und 1830 vergrössert. Die von 
der Fam ilie Varesi errich te te  San B ernardinokapelle  
s tam m t von 1459 ; sie w urde in den le tz ten  Ja h ren  re 
s ta u rie rt. Diejenige von delle Rive w urde 1839-1841 
an  der Stelle einer ä lte rn , 1837 zerstö rten  Kapelle er
b a u t. Das 1607 gestifte te  K apuzinerk loster w urde 1612 
been d ig t; einige Ja h re  lang, seit 1780, u n terh ie lten  die 
Mönche au f das Geheiss der U rner R egierung hin eine 
kleine Schule. Das Zollam t vom  M onte F io ttino , sowie 
die T alschaft, en trich te ten  früher a lljährlich  eine Sum 
me zum  U n te rh a lt der K losterk irche. Im  H andel 
spielte F . eine bedeu tende Rolle ; schon frühe besass es 
W arenlager und verfüg te  zum  W aren tran sp o rt über 
140 Pferde und Maulesel. Die B uchdruckerei vom  Got
ta rd o  w urde 1855 anlässlich des rad ika len  Pronuncia
mento zerstö rt. Seit 1890h a t F . eines der ersten  E lek triz i
tä tsw erke  des Tessins. Die Fam ilie der Varese erstellte  
einen noch bestehenden, jedoch um gebauten  T urm  ;
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nach Rigollo w ar dieser das a lte  pretorio. E in a ltes, 
w ahrscheinlich von den H um ilia ten  geleitetes Hospiz 
w urde 1614 von M artino Varesi neu  au fg eb au t ; ein 
Teil seiner G üter w urde 1796 dem  Sem inar von Pollegio 
e inverle ib t. Das Hospiz S an ta  Croce w urde 1918 er
öffnet und  das B ezirksspital 1923. Das D orf ging 1331 
beim  ersten  E infall der E idgenossen in die L even tina  
in F lam m en auf. P est 1507, 1629 und 1641. Bevölke
rung  : 1567, 50 H au shaltungen  ; 1824, 504 E inw . ; 
1920, 1019. Tauf- und  E hereg ister seit 1600, S terbe
register seit 1667, —  Vergl. Meyer : Blenio u . Leventina.
— M agistretti : Liber notitiae sanctorum eccl. M ediol. — 
BStor. 1881, 1883, 1884. —  P o m etta  : Come il Ticino.
—  D ’A lessandri : A tti  di S . Carlo. —  Baroffio: Dell' 
Invasione francese. ■— Baroffio : Storia del Cantone 
Ticino. — C attaneo : I  Leponti. —  Rigollo : Scanda
glio historico. [C. T r e z z i n i .]

F A 1 L L E T T A Z .  W aad tlän d er Fam ilie  von LTsle.
—  E u g è n e , * 1873, G rossrat, P räsid en t der w aad t
ländischen H andels- und  In d ustriekam m er, S tifte r der 
M usterm esse von L ausanne. [M. R.]

F A I L L O U B A Z .  W aad tlän d er Fam ilie von Aven- 
ches. —  E r n e s t ,  t  1919, der erste w aadtländische 
Flieger ; m achte  1912-1913 im  A lter von 18 Ja h ren  die 
ersten  F lugversuche in L ausanne u. Avenches. [M. R.]

F A I Z A N , F A I S A N .  Fam ilie  in L aconnex (Genf), 
die seit dem  16. Ja h rh . e ingebürgert ist. W appen  : 
in Blau ein goldener Fasan . — L o u is , 1725-1801, ge
schickter U hrenm acher, re ich te  dem R a t 1769 eine 
D enkschrift ein über die N otw endigkeit, eine M echani
kerschule zu errich ten  zur F örderung  der U hrenm acherei. 
Von ihm  sta m m t die von H . B. de Saussure in die T at 
um gesetzte Idee einer V ereinigung von K unstfreunden . 
Sojjentstand dann  1796 die Société des A rts. —  Vergl. 
Sordet : Diet. — Protokolle  der Soc. des A rts. [C. R.]

F A L C K ,  FALK.  Fam ilien der K te . A argau , F rei
burg , S t. Gallen, Solothurn  und Zürich.

A. K a n to n  A a r g a u . FALCK, F a l c i i .  Fam ilie in 
B aden. H a n s ,  B ürger 1429. W ap
pen  : in  B lau au f grünem  Dreiberg 
eine weisse Pfeilspitze, d a rau f ein 
goldener S tern . —  1. U l r i c h ,  In 
h ab er einer Reihe s täd tisch er Aem- 
te r  ; oft des Gerichts 1493-1502, des 
R a ts 1503. —  2. H a n s ,  C horherr in 
Z urzach 1535. —  3. J o h a n n e s ,  
Säckelm eister 1520, des Gerichts 
1522, des R a ts  1537. —  4. K a s p a r ,  
Sohn von N r. 3, des R a ts  1567, Be

sitzer des H inderhofes, dessen Fenster er 1573 m it den 
E hrenw appen  der V III  O rte erneuern  liess. —  5. C h r i s 
t o p h ,  C horherr zu Z urzach 1591, S tifte r eines S tipen
dium s fü r S tudierende, t  1625. — 6. D i e t r i c h ,  Sohn 
von Nr. 4, Schultheiss 1620, f  1639. —  7. D i e t r i c h ,  
Sohn von Nr. 6, S tad tsch re iber 1672, des R a ts  1673. —
8. F r a n z  K a r l ,  des R a ts  1712, Schultheiss 1732, 1734, 
1736-1738 und  von da an  jedes zweite J a h r  bis 1750. — 
Vergl. auch u n te r  C. K t. S t . G a llen . —  Merz : W ap
penbuch der Stadt Baden. [O. Z.]

B. K a n to n  F r e ib u r g . FALCK. Altes, noch existieren
des F reiburger G eschlecht, das 
offenbar von Payerne  nach  Freiburg  
übergesiedelt is t ; es n a n n te  sich 
früher auch französisch Faulcon. 
W appen  : fünfm al schräg gete ilt von 
Schwarz und Silber. —  1. P e t e r ,  
B ürger von F reiburg  1438, N otar 
1440, S tad tsch re iber 1450-1469. Er 
war auch  S taatskanzler und Se
k re tä r  des Herzogs A m adeus V I I I . . 
t  1470. —  2. B e r a r d  oder B e r n 

h a r d ,  Sohn von Nr. 1, N o ta r und  seit 1470 S ta d t
schreiber, t  um  1478. —  3. H a n s ,  Sohn von Nr. 2, 
H andelsm ann, G erichtsschreiber, M itglied der ve r
schiedenen R ä te  der S ta d t F reiburg , Vogt von G rand
son und  É challens, + 1518. —  4. P e t e r ,  Sohn von Nr. 2, 
* um  1468, stu d ierte  in K olm ar beim  H um anisten  Murr. 
1492 w urde er N o tar in Freiburg , 1493 in den R a t der 
Zw eihundert und  zum  G erichtsschreiber gew ählt, 1494 
ist er im R ate  der Sechzig. Am Schwabenkriege (1499)

Faido.  Haus von 1500. Nach einer Photographie.
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beteilig t er sich als Venner, Feldschreiber und K riegs
r a t .  E r w ar auch  L andrich ter und  w alte te  an  verschie
denen O rten  als Vogt ; Schultheiss von M urten 1505- 
1510, erschein t von da ab verschiedentlich an  den

•fikoldujMdn-rt.del . . . w . j n t ' . i e u l p

P e te r  Falck. Nach dem T o ten tanz  von Niki. Manuel.

eidgenössischen V erhandlungen als V ertre ter Freiburgs. 
Als v e r tra u te s te r  F reund  des K ardinals Schiner h a t 
er den regsten  A nteil an dem Prozesse gegen Jörg  
au f der F lüh  und  Franz A rsent, niem als aber die H a u p t
schuld  an der H in rich tung  des le tz te ren . Der p ä p s t
lichen Politik  treu , m achte  er als H au p tm an n  den kal
ten  W interfeldzug von 1511 m it, und im Pavierzug 
1512 erstü rm te  sein Fähnlein  als erstes die S tad t Pavia. 
Als A uszeichnung gab ihm  M aximilian Sforza einen 
L andsitz  daselbst. 1512 und 1513 weilte er als G esandter 
an  den Höfen des Papstes Ju liu s I I .  und des Herzogs 
von M ailand. Vom P ap ste  w urde er als G esandter nach 
Venedig verw endet ; M aximilian h a lf er m it seinen Mit
eidgenossen ins zurückeroberte  H erzogtum  einsetzen, 
und  in  der Folge weilte er noch zweimal als G esandter 
an  seinem  Hofe. Das grosse V erdienst, die E rrich tung  
des K olleg ia tstiftes S t. N ikolaus für F reiburg  am  p äp st
lichen Hofe erw irkt zu haben, k om m t P e ter Falck zu. 
Mit einer auserlesenen Gesellschaft pilgerte er 1515 
nach Jerusalem , keh rte  im  Ja n . 1516 als R itte r  zurück 
und w urde 1517 zur Besiegelung des Friedensvertrages 
zum  K önig von F rankreich  en tsan d t. Von 1516-1519 
finden wir ihn bei allen w ichtigeren freiburgischen und 
eidgenössischen G eschäften an  der Spitze, t  anlässlich 
einer zw eiten H eilig landfahrt au f der Rückreise auf 
offener See an  der Pest 6. x . 1519, w urde in der F ran 
ziskanerkirche au f Rhodos begraben. Seine neuaufge- 
fundene, 270 Schriften um fassende B ibliothek gehört 
zu den schönsten  erhaltenen  H um anistenbiblio theken. 
An ih r b ildete sich Falck  zum  hervorragendsten  H um ani
sten  seiner engeren und  w eiteren H eim at aus. Grosse 
V erdienste erw arb er sich auch  um  das Schulwesen seiner 
V a te rs ta d t. E in P o r trä t  von ihm  ex istiert n ich t, es 
wäre denn in der D arstellung Falcks m it dem Tode im 
T oten tanzb ild  von N iklaus Manuel D eutsch. — A D B . 
— L L . — J .  Z im m erm ann : P. F ., ein Freiburger Staats
m ann und Heerführer. — P. A dalbert W agner : P. F .’s 
Bibi. u. humanistische B ild u n g . — F  G 1905 u. 1925.— 
F A  1897, Pl. X V I; 1911, Pl. X X I. —  A H S  1919, 118 .— 
Dellion : Diet. I, 6. —  De Vevey : E x  Libris. — 5.

C a s p a r ,  Grossohn von Nr. 3, des R ats der Z w eihundert 
1551-1565, der Sechzig 1565-1571, f  1571.— 6. P e t e r ,  
Sohn von Nr. 5, R a t von Freiburg, Vogt von Font, 
R itte r  1620 ; f  1641. —  7. P e t e r ,  Sohn von Nr. 6, des 
R a ts der Zw eihundert 1633, Vogt von Rue 1638-1643, 
t  1650. —  8. N i k o l a u s ,  B ruder von Nr. 7, des R ats. 
B ürgerm eister von Freiburg  1655. [ P .  Ad. W a g n e r .]

C. K a n to n  St. G allen . I. F ALK, V a l k .  Geschlecht des 
K ts. St. Gallen, in Berneck 1388-1505, in Rom anshorn 
1398 bezeugt ; Bürger der S tad t S t. Gallen 1438 und 
noch zu Beginn des 16. Ja h rb ., in Straubenzell wohnhaft 
1588. — 1. J o h a n s ,  A m m ann zu Berneck 1388-1394.
—  2. R u e d i , A m m ann ebenda 1430-1435. — 3. H a n s , 
A m m ann 1463-1471. — 4. K a r l  A u g u s t , * 1. x i. 1839, 
von S traubenzell, P farrer in M ontlingen 1869, von wo 
ihn der R egierungsrat am  30. iv. 1875 deplazetierte. 
Rekurse, die gegen diese starke E rregung hervorrufende 
Verfügung an  den B undesrat ergriffen wurden, waren 
erfolglos. F., der die Pfarrei B rüllisau (Appenzell I. Rh.) 
vikarsweise übernahm , resig. erst 1884 au f die Pfarrei 
M ontlingen; f  16. x i i . 1903 als P farrer in Brüllisau. — 
Vergl. Göldi : Der H of Bernang. — UStG  IV, 550; V, 864.
— Stiftsarch . — Falk, der Heg. Bat in  St. Gallen und  
sein Deplacetierungsversuch. — E rinnerung an das 
25jährige Jub iläum  des. . . Carl A u g . F . — Henne am 
R hyn : Gesch. des Kts. St. Gallen, p. 60. —  D ierauer : 
Polit. Gesch. des Kts. St. Gallen 1803-1903, p. 129. — 
St. Galler N bl. 1904, p. 41. [ j. m.]

I I . E in Zweig der Fam ilie von Baden wurde in P e ter
zell und Wil (St. Gallen) und in Luzern verbürgert. 
W appen : in Blau auf grünem  Dreiberg ein silbernes 
H auszeichen, darüber ein goldener Stern. —  1. J o
h a n n e s , Bürger zu Baden 1459, K leinrat, R ent- und 
Spitalherr. —  2. H a n s , Stadtschreiber zu Wil 1536 .—
3. J o h a n n  U l r i c h , A m tm ann zu Peterzell 1650, t  
1666. —  4. F r a n z  K a r l , Sohn von Nr. 3, A m tm ann zu 
Peterzell 1670 ; f  1726. —  5. J o s e p h  F r a n z  K a r l , 
1747-1810, A ppellationsrichter 1762, fürstlicher Pfalz
ra t  1767, A m tm ann zu Peterzell bis 1798, des Gr. R ats 
1803, erw arb das B ürgerrecht zu Wil. —  6. J o s e p h  
F r a n z  K a r l , 1765-1799,
Sohn von Nr. 5, fü rs t
licher P fa lzra t in W il. —
7. Peter A lo i s ,  Sohn von 
N r. 5, * 18. v u . 1767, 
fü rstl. H ofkavalier in St.
Gallen 1790, R egistra to r 
1794, P falzrat und Lehen
vogt 1796 ; Mitglied des 
helvetischen Senats 1798,
U n te rs ta tth a lte rin  Luzern
15. IX. 1800, durch die 
Föderalisten abgesetzt 23.
IX. 1802, erhielt 1803 von 
der S tad t Luzern das 
E hrenbürgerrech t. R a ts
schreiber des Kl. R ats des 
K ts. St. Gallen 1803, Ap
pella tionsrich ter 1803, R e
g ierungsrat 1808 bis zu 
seinem Tode 11. v m . 1851.
Mit Dudli und Schaffhau
ser w ar F . der V ertrauens
m ann jen er K atholiken, die 1814 au f eine W iederherstel
lung des Stiftes S t. Gallen h inarbeite ten , zu welchem 
Zwecke er anonym  die Schrift Das S tift S t. Gallen im  neu
erstandenen Kt. S t. G. h a tte  erscheinen lassen. Im  Ad
m in istra tio n sra t ste llte  er 1817 den A ntrag, das s t. gal
lische O rd inaria t zu einem B istum  zu erheben und war, 
als auch  au f diesem Wege die R estau ra tion  des Klosters 
n ich t m öglich wurde, m it Dominik Gm ür der U n te rh än d 
ler zur E rrich tung  des D oppelbistum s Chur-St. Gallen. Im 
V erfassungsrat von 1831 setzte  er m it Gm ür und Schaff
hauser die Beibehaltung der Autonom ie der beiden 
Landeskirchen durch und erm öglichte durch  seinen 
A ntrag, den E n tw urf über Die Rechte des Staates in  
kirchl. D ingen als Gesetz zu behandeln ; dessen Ver
werfung durch die V olksabstim m ung vom  16. I. 1835 
erfolgte. In  der A gitation um  dieses Gesetz war die kon
servative Partei des K ts. St. Gallen gegründet worden.

Peter  Alois Falk.
Nach einer Lithographie von 

J. Tribelhorn.
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In  den K äm pfen  um  die A ufhebung des D oppelbistum s 
und  die Säkularisa tion  des K losters Pfäfers v e r tra t  F. 
den k irchlichen S ta n d p u n k t. U eber die Ereignisse der 
J a h re  1793-1825 im  K t. St Gallen verfasste  er w ert
volle A ufzeichnungen. —  K ata l. der S tiftsb ib i. — 
Neuer Nekrolog der Deutschen 1851, p. 1097 f. —  Oesch: 
Regierungsrat P . A . F . —  D ierauer : Pol. Gesch. des 
K ts. St. Gallen 1803-1903. —  B au m gartner : Gesch. des 
K ts. S t. Gallen I-1 II. —  8. J o h a n n  J o s e f  A n t o n , 
Sohn von Nr. 5, Dr. m ed., 1774-1837, S an itä ts ra t in 
W il, t r a t  in den V erfassungsw irren 1814 m it dem okr. 
B egehren hervor. — B aum g artn er I I I ,  p. 321. —  9. 
L u d w i g  F  .-Crivelli, E nkel von N r. 7, 1838-1905, b r i
tischer K onsul in L uzern, B ankier, L eiter der K red it
a n s ta lt, ve rd ien t um  die D am pfschiffahrt au f dem 
V ierw aldstä tte rsee, sowie um  die Rigi-, P ilatus- und 
S tan sstaad -E ngelbergbahn . —  St. Galler N bl. 1906, 
p. 51. [J. M.]

D .  K a n t o n  S o l o t h u r n .  FALK, t  G eschlecht der S tad t 
So lothurn , aus welchem  Cl e m e n s , der Schneider, a u s  
dem  Zürchergebiet, 1523 B ürger und  U r s  1563-1575 
G rossrat w urde. — B estallungsbuch. [v. V.]

E . K a n t o n  Z ü r i c h .  F a l k . Ehem aliges G rossbauern
geschlecht in Zollikon am  Zürichsee, erschein t zuerst 
1519-1547. Verschiedene Angehörige w aren Geschwore
ne. Das Geschlecht zog 1751 nach H errliberg . — 
Nüesch und  B ruppacher : Das alte Zollikon. — E rw äh n t 
in G rüningen um  1504. [H. Br.]

F A L C O  ( F a l c o n i s ,  F a r c o n i s ) .  Fam ilie  im  K t .  W al
lis, die im  13. Ja h rh . bischöfliche Lehen in Binn be- 
sass. D ann verschw indet sie aus den A kten . —  P e t e r ,  
P farrer von E rn  en 1302-1322, D om herr von S itten  
1309-1333. Sam m ler des päpstlichen  Z ehntens im 
Oberwallis 1322 .— BU G I I .  — G rem aud. —  A rch. Va
leria. [D. I.]

F A L C O N E ,  G iov. A n g e l o ,  Zeichner und  A rch itek t, 
t  in Genua 1657. N ach A L B K  is t er L om barde, nach 
Oldelli ab er Tessiner. 1650 begann er den B au des 
D urazzo-Palastes, des heu tigen  K önigspalastes in 
Genua und  des T heaters del Falcone, das nach  seinem  
Tode von Pier F rancesco C antone und  Carlo F o n tan a  
beendigt w urde. —  B e r n a r d o ,  B ildhauer, von Bissone, 
im  Gegensatz zum  S K L ,  das b eh au p te t, er sei Italiener. 
E r h a t zahlreiche S ta tu en  in den K irchen von Venedig 
(Johannes und Pau lus-, Scalzi- und  F rarik irche  usw.) 
und  P arm a  h in terlassen  (S. Jo h an n es E vangelist). 1682 
arb e ite te  er an  v ier S ta tu en  fü r die K irche San ta  
G iustina in P ad u a  und  1694 an  der K olossalsta tue  von 
S. Carlo Borrom eo in A rona. Ihm  w erden auch verschie
dene. A rbeiten  in den K irchen von 
Rovigo zugeschrieben. —  Oldelli :
Dizionario. —  Vegezzi : E sposi
zione Storica. —  Franscin i : La 
Svizzera italiana. —  BStor  1899.
—  A L B K . — S K L .  [C. T.]

F A L C O N N E T  DE  P A L É -  
Z I E U X .  Siehe P a l é z i e u x .

F A L C O N N E T ,  F A L C O N E T .
Alte, noch b lühende F reiburger 
Fam ilie, die aus V uisternens en 
Ogoz sta m m t, wo sie schon zu An
fang des 16. J a h rh . (1507) er
w äh n t w ird . —  Vergl. S taa tsa rch .
F re ibu rg  ; Grosses de P o n t-F arv a- 
gny. [G. Cx.]

F A L K E N S T E I N  (K t., Bez. und Gem. St Gallen.
S. G LS). Ehem alige Burg unw eit der M artinsbrücke, 
von der h eu te  n u r noch geringe U eberreste vo rhanden  
sind. Die H erren  von F ., M inisterialen und zugleich 
M arschälle des A bts von St. Gallen, nachw eisbar von 
1193-1280, fü h rten  im  Siegelwappen bloss die Helm zier 
m it 2 G reifenklauen. N ach ihrem  A ussterben ging die 
Burg in andere  H ände über, w urde von der Abtei 
zu rückgekauft und  gelegentlich als B urglehen oder 
als P fand  vergeben und  ist w ahrscheinlich in den 
A ppenzellerkriegen zerstö rt w orden. — U StG . — 
B ütle r : Die LIerren von F . und Grimmenstein (in A S  G 
X II , m it Bibliog.). [Bt.]

F A L K E N S T E I N  ( A L T)  (K t. Solothurn , Bez. 
B aistal. S. GLS). B urg u n d  ehem alige H errschaft. Zu 
Beginn des 13. Ja h rh . gab es zwei Burgen F alkenste in , 
die ä lte re  au f einem  Felskegel bei S t. W olfgang h in ter 
B aistal, die neuere au f einem  Felsvorsprung in der 
K lus. Diese le tz te re  heisst 1274 Falkenstein, 1325 
N eu F alkenstein in  der K lus, 1376 A lt Falkenstein  
und seit 1530 auch  Blauenstein. '—  Vergl. die A rt. 
F a l k e n s t e i n  ( N e u )  ; K l u s ,  K l u s e r  S c h l o s s  und 
B l a u e n s t e i n .  [ j .  k . ]

F A L K E N S T E I N  ( N E U )  (K t. Solo thurn , Bez. 
B aista l. S. GLS). Burg und ehem alige H errschaft ; 
le tz te re  um fasste  die Dörfer B aistal, Mümliswil und 
Ram isw il, L aupersdorf, A ederm annsdorl' und  H erbets- 
wil und w urde vom  Bischof von Basel m it der L an d 
grafschaft Buchsgau zu Lehen gegeben. Von den L an d 
grafen kam  sie als E rb lehen  an  die Freiherren  von 
B echburg. Die ersten  N achrich ten  stam m en aus dem

14. Ja h rh . 1305 besass R udolf von W art einen Anteil 
an  B urg u . H errschaft, den er an  M arkw art und H ein
rich  von Bechburg v e rk au fte . 1314 w urde der le tz te re  
von den Grafen von N euenburg  m it einem  A nteil an 
Fa lkenste in  belehn t, den 1380 H enm ann  von B echburg 
an R u tsch m an n  von B lauenstein v erp fändete . Um die 
W iederlösung en tspannen  sich langw ierige S tre itigkei
ten , die m it dem  V erkauf des P fandrech ts 1402 an 
Solothurn  und dem  V erzicht der T hiersteiner, den 
nunm ehrigen In h ab ern  des W iederlösungsrechts auf 
dieses, endeten . 1417 gelangte Solothurn  in den un b e
s tr itte n en  Besitz der Burg und eines Teils der H err
schaft. Der andere Teil, den 1303 R udolf I I .  von B ech
burg und Diebold von H asenburg  besassen, ging über 
die F roburger und  N idauer 1362 an U lrich und  W erner 
von F alkenste in , 1380 an  P u lian t von E ptingen , 1400 
an  H ans von F alkenste in , der ihn 1420 an  Solothurn 
v e rk au fte . Zur nunm ehrigen Vogtei F . gehörten  auch

F A L E R A ,  A n d r e a s  von,  
s tam m te  aus dem  D isentiserhofe 
C lavaniev (nach LL  h ä tte  die 
Fam ilie  ihren  S tam m sitz  in  Fel
lers, rom . Fallerà) ; A bt des K los
ters D isentis 1 5 1 2 -1 5 2 8 . 1 5 1 4  er
e ignete sich der zweite B rand  des 
K losters. Sein Nam e s te h t an  der 
Spitze der U rkunde betreffend 
die E rneuerung  des Obern Bun-
des 23 . IX . 1 5 2 4  zu Ilanz. — Das Schloss'.N eu Fa lkenste in  um 1820. N ach einem  K upferstich von F . Hegi. 
Vergl. Schuhm acher : A lb u m  De- - r °
sertinense, p . 2 6 . [L. J .]

F A L K E ,  K o n r a d ,  Schriftste ller. Siehe F r e y ,  K a r l .  | K lus und M atzendorf und die ehem alige G rafschaft 
F A L K E N  B E R G .  Siehe M o n t f a u c o n .  j H ärkingen m it H ärkingen, N euendorf und  E gerkingen,
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die das sog. äussere Am t F. b ildeten . Die Burg wurde bis 
in die 2. H älfte  des 14. Ja h rb . Alt Falkenste in  genannt. 
Beim grossen E rdbeben von 1356 zerstö rt und wieder 
aufgebau t, hiess sie fo rtan  Neu F alkenste in . 1374 wurde 
sie wegen B eraubung von Basler K aufleuten  durch 
I-Ienmann von Bechburg vom  L andgrafen des B uchs
gaus belagert und eingenom m en. Der B echburger konnte 
entfliehen ; die B esatzung aber wurde vor der Burg 
h ingerich te t und diese v e rb ran n t. U n te r so lothurnischer 
H errschaft w ar sie Sitz des L andvogts (der L andschrei
ber sass au f A lt Falkenste in  in der Klus) ; in der N acht 
vom  1./2. vir. 1798 w urde sie wieder v e rb ran n t. — Vergl.
F . Eggenschwiler : Z ur Gesch. der Freiherren von Bech
burg. —  Derselbe : Terrüor. E ntw icklung des K ts. So
lothurn. [J .  K.]

F A L K E N S T E I N .  Zwei t  G eschlechter der S tad t 
Zürich. — I. Geschlecht des 15. Ja h rh . (Zürcher Steuer
bücher I ) .—  II . Geschlecht aus Passau , t  185?. W appen : 
von R o t m it goldenem  Falken, der von zwei goldenen 
S ternen beseitet ist, auf goldenem  Steinm etzzeichen, das 
au f grünem  Dreiberg s teh t. —  S e v e r i n  Falkensteiner, 
a u s .Passau , B ürger 15. vi. 1539, f  1556. —  P e t e r ,  
Enkel des V orgenannten, 1564-1640, Schlosser, Zwöl
fer zu Schm ieden (G rossrat) 1596, Grosskeller am  S tift 
G rossm ünster. Das Geschlecht wies verschiedene Geist
liche, Chirurgen, sowie Goldschm iede auf. — Vergl. 
K eller-Escher : Promptuar. — W irz : Etat. —  R othen
fluh : Toggenburger Chronik. —  G. B inder : Gesch. der 
Gem. Kilchberg. —  Egli : Zürcher W appenbuch  1860
u . 1869. — Zürcher Bürgeretats bis 1864. — S K L .[f.H .] 

F A L K E N S T E I N ,  B erchtold  von ,  A bt von 
S t. Gallen 1244-1272. E r s tam m te  aus dem  Geschlecht 
der F reiherren  von F . im  Schwarzw ald, schlug die An
griffe der Grafen von Toggenburg, welche das an  die 
Abtei verlorene W il und die alte  Toggenburg zurück
erobern wollten, siegreich ab, stand  im  Gegensatz zu 
seinen Vorgängern au f Seiten des P ap sttu m s in dessen 
K äm pfen m it dem  K aisertum  und  w urde dafür von 
P ap st Innozenz IV . m it E hren  und G unstbezeugungen 
ü b erh äu ft ; er erfreute sich auch der päpstlichen U n ter
s tü tzu n g  in  seinen vielfachen S tre itigkeiten  und Feh
den m it dem  Bischof von K onstanz. N ach dem  Tode 
des letz ten  Grafen von K iburg erlangte er von Rudolf 
von H absburg , dem  er m annhaft en tg egen tra t, die 
R ückgabe zahlreicher st. gallischer Lehen ; ferner 
brach te  er die Burgen Sigenberg, M am ertshofen, Grim 
m enstein, H agenw il und Neu R avensburg  wieder ans 
K loster zurück und sicherte den rhein talischen  K loster
besitz durch  die Burgen H eldsberg, H ausen, S tä tte 
berg, B ernang und B latten . —  Vergl. B iitler : A6i B. 
von F . (in St. Galler N bl. 1894, m it B ibliogr.). —  Wohl 
dem  gleichen Schw arzw älder Geschlecht gehörte jener 
B e r c i - i t o l d  von F. an, der 1329 m it verwerflichen 
M itteln nach  der Abtei S t. Gallen s treb te , aber 1330 
sam t seinem  K onkurren ten , dem  P ropst Ulrich von 
Enne, von P ap st Johannes X X II . durch  einen Adm ini
s tra to r  e rse tz t w urde. — M V  G X V III , p. 345 f. [Bt.] 

F A L K E N S T E I N ,  GEORG, * 1766 im  Grosshzgt. B a
den, B ürger von Zull wil (K t. Solothurn) 1827, O ber
förster des K antons Solothurn  1807-1839, bereitete  
die A b tre tu n g  der S taatsw älder an die Gemeinden 
vor ; B randassekuranzverw alter 1839-1847, f  2. iv. 
1849. [J .  K.]

F A L K E N S T E I N  ( G R A F E N  U N D  F R E I E  V O N ) .  
E delgeschlecht, das seinen Sitz au f Alt Falkenstein  in 
der K lus (K t. Solothurn) h a tte . W appen: geteilt von 
R ot, Silber und Schwarz. Ju n k e r Ulrich v. B echburg 
fü h rte  im Siegel einen Falken au f D reiberg, weshalb spä
tere  W appenbücher der H errschaft F . dieses W appen 
zuschrieben (in R ot einen weissen Falken über grünem  
Dreiberg oder in Gold einen schwarzen oder grünen 
Falken au f felsigem Grund). S tam m vater ist — 1. R u 
d o l f  I., G raf von F. (1227-1251), Sohn Rudolfs I. von 
Bechburg, der 1201 neben seinem B ruder K onrad als 
K irchenvogt von W inau erscheint. E r besass die 
L andgrafschaft Buchsgau als A fterlehen von den Grafen 
von F roburg  und g ilt als E rbauer der Burg Falkenstein 
in der K lus. Von seinen Söhnen wurde H e i n r i c h  N ach
folger in der L andgrafschaft, und nach dessen Tod 1274 
O t t o  (1274-1312). U l r i c h  wurde Chorherr in Solo

th u rn , B e r c h t o l d  A bt von M urbach. — 2. R u d o l f  I I .,  
Sohn O ttos (1294-1332), em pfing ebenfalls die L an d 
grafschaft Buchsgau m it A lt Fa lkenste in  zu Lehen, 
verlor sie aber infolge H eira t m it einer Unfreien. X V e r n -  
h e r  (1318-1372), als Sohn einer Unfreien selbst 
unfrei, R itte r  1352 ; F re iherr zu Ende 1371, beerbt 
Jo h an s von Göskon, der als le tz te r seines Ge
schlechts seinen Schw estersöhnen J o n  ANS u. R u d o l f  
von F alkenste in  die Feste Niedergösgen verm achte . —
3. H a n s  II ., 1382-f 27. x . 1429, R itte r  u. Freier, H err 
zu Gösgen, war L andgraf im  Sisgau ; sein Sohn —  4. 
H a n s  F r i e d r i c h , f  23. v u . 1426, L andgraf im  B uchsgau . 
Mit —  5. J o h a n n  C h r i s t o p h .  1523-1568, seit 1533 m it 
E bringen belehnt, S ta tth a lte r  in den vorderösterre ich i
schen Landen, kaiserlicher R a t, oberster H aup tm an n  
und L andvogt im  Eisass, s ta rb  das Geschlecht aus. — 
Vergl. F . Eggenschwiler : Z ur Gesch. der Freiherren 
von Bechburg. —  GH S  p. 245 ff. [ J .  K. ]

F A L K E Y S E N ,  F A L K E I S E N .  Fam ilien der K te . 
Basel und Bern.

A. K a n to n  B a s e l .F a l k -  
e y s e n .  In  Basel seit 1507 
e i n g e b ü r g e r t e s  G e
schlecht, in  der ersten  Zeit 
m eist zu Schm ieden zünf
tig  ; seit 1566 im Kleinen 
R a t. S tam m v ate r is t N i 
k o l a u s ,  u n bekann ter 
H erkunft. W appen : in 
B lau au f grünem  Dreiberg 
ein Falke m it goldener 
Lilie im  rechten  Fang. —
1. T h e o d o r ,  1594-1654,
L o h n -u n d  B auherr. —  2.
T h e o d o r ,  Sohn von Nr. 1,
1630-1671, B uchdrucker, 
wurde wegen seiner H al
tung  der O brigkeit gegen
über als Rebell u. Hoch
v errä te r h ingerich te t. —
3. P e t e r ,  Sohn von Nr. 1,
1618-1660, Dr. m ed. und 
Professor der R hetorik  und der M athem atik . Sein Enkel 
T h e o d o r  (1686-1782) und dessen Sohn T h e o d o r  
(1729-1815) waren Pfarrer zu S t. M artin . — 4. H i e r o 
n y m u s ,  Sohn des L etztgenannten , 1758-1838, P farrer 
am  M ünster und A ntistes, G ründer der A ntistitium s- 
b ib lio thek. — 5. T h e o d o r ,  B ruder von Nr. 4, 1768- 
1814, K upferstecher und W aisenvater. — 6. J o h a n n  
J a c o b ,  1804-1883, Nachkom m e von Nr. 2, K unstm aler 
und K onservator der Basler K unstsam m lung. — Vergl. 
S GB I. — M. L utz : Basler Bürgerbuch. — Wappenbuch 
der Stadt Basel. —  LL. [c. Ro.]

B. K a n to n  B ern . L L  e rw ähnt ein f  Geschlecht der 
S tad t Bern. — H e i n r i c h ,  des Gr. R ats 1517. [H. w .j

F A L K N E R .  Altes Basler Geschlecht, das lau t einer 
im  H ist. Museum verw ahrten  F a 
m ilienchronik au f H e i n r i c h  zu
rückgeht, der 1271 von Uffholz, im 
Eisass, nach Basel kam . E r g ilt als 
E rbauer und Schaffner des Klosters 
K lingental in Kleinbasel, f  1282. 
W appen : in Blau m it goldenen 
Schildrand ein auflliegender n a tü r 
licher Falke m it einer Schelle am 
linken Fuss au f einem gestüm m el- 
ten  Ast, den ein weisser H andschuh 

h ä lt. —  1. U l r i c h ,  1466-1551, S a ttle r und W ein
m ann, Z unftm eister zu W einleuten 1509-1516, 
R a tsh err 1517, O berstzunftm eister 1519, wurde 
spä ter wegen A nnahm e von Pensionsgeldern von 
F rankreich  von diesem A m te en tsetz t. Von seinen 
15 K indern  sind zu nennen : — 2. H e i n r i c h ,  1506- 
1566, S tad tschreiber, wurde von Kaiser Ferinand I. 
anlässlich seines Besuches in Basel 1563 sam t seinen 
Nachkom m en in den Adelstand erhoben, gleichzeitig 
m it seinem B ruder — 3. B e a t ,  1520-1564, Z unftm eister 
und R atsherr zu W einleuten, Landvogt zu M ünchen
stein 1559. — 4. H a n s  H e i n r i c h ,  1592-1661, Enkel 
von Nr. 2, Z unftm eister zu W einleuten 1640, Oberst-

Hieronymus Falkeysen.  
Nach einer Lithographie.
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Zunftm eister 1655. — 5. E m a n u e l ,  1674-1760,
Enkel von N r. 4, Z unftm eiste r zu R ebleu ten  1713, 
P rä sid en t des D irek torium s der K au fm an n sch aft 1714, 
des Geheim en R a ts  1716, O berstzunftm eiste r 1724, 
B ürgerm eister 1734. A uf ihn  gehen die heu tigen  T räger 
des N am ens F . zurück. —  6. R u d o l f ,  1827-1898, 
F ö rs te r in Biel, K atas te rg eo m ete r in Basel 1855, R a ts 
h e rr 1873, sp ä te r  R egierungsra t bis 23. x . 1894, Vor
steher des städ tisch en  B auw esens. N ach ih m  ist die 
F a lknerstrasse  in Basel b e n an n t. —  Vergl. W . R. 
S taehelin  : Basler Adels- und W appenbriefe. — W ap
penbuch der Stadt Basel. [P .  Bo.]

F A L L E N T E R ,  F r a n z ,  G lasm aler, in L uzern, e r
schein t 1580 als H in tersäss, f  um  1611 (?). H erv o r
ragender V ertre te r der sp ä ten  barocken Glasm alerei. 
Sein H au p tw erk  is t der grosse Cyclus des K losters R a t
hausen  (L andesm useum ). M it seinem  Sohne J o s t  ge
n a n n t im  S K L .  [P. H.]

F A L L E R .  G eschlecht w ahrscheinlich badischer H er
k u n ft, das in verschiedenen K tn . v o rk o m m t. —  M a r i a  
A l o y s i a ,  aus E iringen, P rio rin  von F a h r  an  der Lim- 
m a t 1817. —  K indler v . K nobloch : Oberbacl. W appen
buch. —  [ D .  S. ]  —  J o h a n n ,  A rch itek t, * 1817 in Sufers 
(R heinw ald), e rb au te  die schöne hölzerne R usseiner 
Brücke bei D isentis, das K u rhaus Schuls-T arasp  und 
andere  H otels, f  1874 in R em üs. —  S K L .  — [C. J.] 
— E m i l ,  1836-1914, B ezirkslehrer in Zofmgen, gab 
1881 seine G edichte u n te r  dem  T itel Gescheitlinger 
Dichteralbum  heraus. —  [Gr.] —  K a r l ,  B ildhauer, 
* 1875 in Meggen, B ürger von L uzern , e rw ähn t im  
S K L .  [p.H.]

F A L L E R À .  Siehe F e l l e r s .
F A L L E R A N D ,  de.  Edles F re ibu rger G eschlecht, 

das der Fam ilie  F av re  von R om ont einen Teil der 
H errschaft von Mézières ab k au fte  und  bis 1514 be- 
sass. —  A S H F  IV , 52 ; V, 329. [G. Cx.]

E in V a u t h i e r  von Fallerans, v ielleicht zur gleichen 
Fam ilie gehörig, w ird 1455 und  1464 als P rio r von V aux- 
trav e rs  e rw ähn t. 1464 w ar er gleichzeitig auch  Prio r 
von St. G erm ain in der Diözese Besançon. —  S taats- 
a rch . N euenburg . [L. M.]

F A L L E T .  A lte Fam ilie von D om bresson (N euen
burg), die seit dem  15. Ja h rh . e rw ähn t is t. —  D a v i d ,  
1735-1798, Agronom , gen. « der neuenburgische K lein
jogg ». F r  w ar der erste, der in  seinem  K an to n  den 
Mergel b en u tz te , u m  den Boden fru ch tb a re r  zu m achen, 
und käm p fte  durch  sein eigenes Beispiel und  seine R a t
schläge gegen die V orurteile  und den Schlendrian, die 
die E ntw ick lung  des A ckerbaus hem m ten . Schliesslich 
fand  er bei seinen L andsleu ten  V erständnis. —  Biogr. 
neuch. I. —  M a r i u s ,  * 17. x n .  1876 in Grenchen, 
U hrm acher, dann Pub liz ist. E r veröffentlichte  u. a. 
Le travail à domicile dans l ’horlogerie suisse  (1912) ; 
Die Zeitm essung im  allen Basel (in B Z  1916) ; Gesch. der 
Uhrmacherkunst in  Basel 1370-1874 (1917). [L. M.]

F A L Q U E T ,  P A R Q U E T .  Nam e au to ch th o n er Gen
fer Fam ilien, die seit dem  14. Ja h rh . 
e rw ähnt und seit dem  15. Ja h rh . 
e ingebürgert sind. —  1. P e t r e -
m and, Grossweibel 1527 ; ihm  ver
d a n k t dieses A m t die W ichtigkeit, 
die es bis zur R evolutionszeit be
h ielt. —  2. A n d r é , * 1681, des R ats 
der Z w eihundert 1734, w urde 1703 
in  den Reichsadel aufgenom m en 
zur B elohnung seiner D ienste im 
H eere. W appen : in B lau ein silber

ner Q uerbalken, belegt m it 3 H erm elinschw änzen, be 
gleitet im  S childhaupt von einem  goldenen Falken  und 
im  Schildfuss von einem  goldenem  Spornrädchen. —
3. J e a n  L o u i s , Enkel von Nr. 2, Mitglied der p rov i
sorischen R egierung zur Zeit der R estau ra tio n , S ta a ts 
r a t  u . S taatssch re iber 1814, Syndic 1817, 1819, e rster 
Syndic 1823, e rster T agsatzungsgesandter 1820. Seine 
N achkom m en liessen sich in  den V ereinigten S taaten  
u n d  in Bern nieder. —  Aus der in  Corsi er und  Collonge- 
Bellerive niedergelassenen und in Genf e ingebürgerten 
Fam ilie sind im  Laufe des 19. Ja h rh . drei M itglieder des 
Grossen R ates hervorgegangen. —  Vergl. Galiffe : 
Not. gén. I I .  —  Covelle : L B .  —  H . D eonna : Lettres

de noblesse et d 'armoiries de familles genevoises (in A  H S  
1 9 1 7 -1 9 1 9 ) . —  A rch. Genf. ' [C. R.1

F A L S C H E N  oder F A L T S C H E N  (K t. B ern, A m ts- 
bez. F ru tig en , Gem. und  K irchgem . R eichenbach.
S. G LS). W eiler ; S tam m o rt der adeligen Fam ilie  von 
Velschen, die im  13. und  14. Ja h rh . in T hun und  zu le tz t 
in B ern v e rb u rg e rt erscheint und im  O berlande b eg ü te rt 
w ar. —  Vergl. F R B .  —  Ja h n  : Chronik. —  L L  u n te r  
Fälschen  und  von Velschen. [H. Tr.]

FA IVI ILI E N F O R S C H  U N G.  Siehe G e n e a l o g i e .
F A IVI I LI E N K I S T E N  w erden in m ehreren  K a n to 

nen gewisse fideikom m issarische S tiftungen  gen an n t, 
durch  welche b estim m te  B arverm ögen . zur U n te r
stü tzu n g  von Fam ilienm itg liedern  sichergestellt sind. 
Sie w urden zu sehr verschiedenen Zeiten geg ründet ; 
die A nfänge sind schwer festzuste llen . In  B ern z. B. 
wird schon um  1600 von Fam ilienk isten  gesprochen, 
und  noch im  A nfang des 18 . Ja h rh . kom m en K is ten 
g ründungen  vor. Sie bezwecken vor allem  die standes- 
gem ässe E rziehung  und  A usbildung ju n g er m ittelloser, 
zur Fam ilie gehöriger K naben  ; da und  do rt w erden 
aber auch  die jäh rlichen  Zinsen dieser gewöhnlich durch  
L egate g estifte ten  Verm ögen einfach u n te r  alle 
lebenden Fam ilienangehörigen zu gleichen Teilen ve r
te ilt. Die G ründung von Fam ilienkisten  ist im A rt. 335 
des schweizerischen C ivilgesetzbuches vorgesehen.

In  Bern erliess der K leine R a t um  1740 eine K isten 
ordnung, die das K istengu t als Verm ögen der to  ten H and  
e rk lä rte  und den H ö chstbe trag  solcher S tiftungen  au f 
200 000 P fund  festse tz te . 1837 griff C. Schnell im  Gros
sen R a t das R ech t der Fam ilienk isten  an, da diese E in 
rich tu n g  nach  seiner Auffassung eine S tü tze  der A risto 
k ra tie  w ar. E r erreichte, dass von n u n  an  den K isten 
m itg liedern  g e s ta tte t  w urde, ihren  A nteil h e rau s
zufordern . Viele m ach ten  von diesem  R echte  G ebrauch, 
so dass die m eisten K isten  aufgelöst w urden und n u r 
wenige sich bis au f unsere Zeit erh ielten . —  Vergl. 
Tillier : Gesch. Bern  V, 359. —  B B G  1922. — M. S te t t 
ier : Die 6ern. F am ilienkisten  (in Zeitschf. d. Bern. 
Juristenver. 58, p . 97, 145). —  Alfr. S au ter : Die F a m i
lienfideikomm isse der Stadt ...L u zern  (Diss. Bern 1909). 
—  Hs. H offm ann : Die Fam ilien Stiftung nach Schweiz. 
Recht (Diss. B ern 1918). [W. J. Meyer.]

F A N A S  (K t. G raubünden, Bez. U n te r la n d q u a rt . S. 
GLS). Gem. und P fa rrd o rf  ; gehörte u rsp rüng lich  m it 
Schiers, Valzeina u n d  Seewis zur B urg Solavers bei 
Grüsch, die nach  der Teilung des A sperm on t’schen 
E rbes an F ried , von Toggenburg kam . Aus der H e rr
schaft Solavers en ts tan d  das H ochgericht Schiers, das 
sich 1679 in die zwei H albgerich te  Schiers und  Seewis 
tren n te . 1729 schloss sich Fanas dem G ericht Seewis an. 
Im  Sept. 1622 w urde auch  Fanas m it allen än d ern  
D örfern im  V order-P rä tigau  vom  Grafen von Sulz ein
geäschert aus R ache für den A ufstand  im  April des gl. 
Jah res . Fanas und Seewis w aren ursp rüng lich  nach  
Solavers kirchgenössig (M arienkirche) ; 1487 te ilten  sich 
Seewis und  Fanas kirchlich (beide Gem. besassen 
bereits eine eigene K irche). T aufreg ister seit _1715, 
E hereg ister seit 1716, S terbereg ister seit 1717. — 
V ergi. A nton Mooser : Solavers bei Grüsch (in B M  
1920). —  F . P ie th  : Das alte Seewis, p . 7 ff. [L. J.] 

F A N C I O L A ,  B a r t o l o m e o ,  von Locarno, 1762- 
1806, A dvokat, w urde am  13. VI. 1799 in die p rov i
sorische R egierung von Locarno und Valm aggia b e ru 
fen ; R ich ter von Locarno, A bgeordneter in die tes- 
sinische T agsatzung  1801 und 1802. M itarbeiter am  
Dizionario degli uom in i illustri del C. Ticino  von Oldelli ; 
veröffentlichte 1804 die Memorie storiche del santuario  
del Sasso. —  Oldelli : Dizionario. — BStor. 1892. [C. T.] 

F Ä N G E R .  L andleu te  zu U nterw alden ob dem  W ald, 
K ilcher zu Sarnen, Teiler der Schw ändi. Der Nam e wird 
hergeleitet vom  F lurnam en Fang  =  eingefriedetes L and.
C. V a n g  is t ca. 1280 B esitzer eines Ackers im  Fang. 
W a l t i , von Rügiswil, f  bei Sem pach 1386 ; J o h a n n , 
t  M ailand 1512 ; Cl a u s , t  bei M arignano 1515 ; H a n s  
F r a n z , f  bei Sins 1712. Von 1536-1710 w aren 14 F. M it
glieder des Fünfzehnergerich ts. — J a k o b , H au p tm an n  
in niederländischen D iensten, t  in Zug 1865, gab v e r
schiedene F lugschriften  u . geschichtliche A bhandlungen 
heraus. 20 M itglieder dieses Geschlechtes w aren  des
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R ats .—  Vergl. U rbar, Ja h rze itb u c h  Sarnen.—  R. D ürrer : 
Einheit Unterwaldens. —  K üchler : Geneal. Notizen. — 
Chronik von Sarnen. —  [Al. T.]. —  K a r l , von Sarnen,
* 1689, Prior der K arth au se  Ittin g en  (T hurgau) 1736- 
1760, verm ehrte  das Verm ögen, die Privilegien und 
R echte seines G otteshauses und  liess durch  den P. Jose
phus in 20 Foliobänden U rbarien  über die K lostergü ter 
aufnehm en, die ersten , die au f geom etrischer Verm es
sung fussen. —  v. Mülinen : Helvetia sacra. —  Thurg. 
K an to nsarch iv . [Sch.]

F A N K H A U S E R . G eschlechter der K te . Bern und 
L uzern. Der Nam e k om m t auch in Tirol und in S te ier
m ark  vor (kein Z usam m enhang). In  O m aha (N ebraska, 
U. S. A.) leben Funlchouser, die aus der Schweiz s ta m 
m en und  1698 aus H olland einw anderten .

A. K a n to n  B e r n . Altes oberem m enthalisches Ge
schlecht, das nach den verschiedenen Höfen Bankhaus 
des Fankhausgrabens (Gem. T rub) b en an n t und  in  T rub 
(zw eitstärkstes Geschlecht), L angnau, Eggiwil und 
B urgdorf verbürgen! is t. H ans zem Vanghus wird 1364 
(F R B  V III, 555) erw ähnt. Spätere Form  Fan(c)k(h)user, 
seit 1680 F ankhauser. Vanghus en th ä lt wohl das W ort 
Fang  in der B edeutung eingefriedetes L and ( S I  I, 
854-855).

I. Bürger von Trub. W appen  sind vier verschiedene 
bek an n t seit E nde des 18. J a h rb . — 1. F r a n z , * 4. v . 1828

in Bern, t  17. IX. 1900 in 
Bern ; U n terfö rste r in In 
terlaken  1844, O berförster 
des ersten  oberländischen 
Kreises 1847, O berförster 
in Bern 1857, (letzter) 
K an ton sfo rstm eiste r1860- 
1882, F o rs tin spek to r des 
M ittellandes 1882 -1900 ; 
R eform ator des bern. 
Forstw esens u n d  eifriger 
F örderer der w issenschaft
lichen A usbildung der F ör
ste r. V erfasste u. a. : Leit
faden f. d. Bannw arten
kurse im  K t. Bern  (1860) ; 
A uszug  aus der Forst-Sta
tistik  des K ts. Bern (1867) ; 
Die Drahtseilriese (1871) ; 
Geschichte des bern. Forst
wesens (1893). — Schweiz. 
Zeitschrift f. Forstw. 51, p. 
261 ff. —  Centralblatt f. d. 

ges. Forstw. 27, p. 89 ff. — 2. F r a n z , Sohn von Nr. 1,
* 20. VI .  1849 in In te rlak en ,D r. phil., A d ju n k t des eidg. 
O berforstinspek torats 1876-1909, 1. eidg. Forstin spek
to r seit 1910 ; m achte  weite S tudienreisen in E uropa ; 
E hrenm itglied  des Schweiz. Forstvereins, H erausgeber 
der Schweiz. Zeitschrift f. Forstwesen 1894-1912, E hren
doktor der E idg. Techn. H ochschule 1923. Verfasser 
von Die Bedeutung der Ziegenwirtschaft für d. Schweiz. 
Gebirgsgegenden (1887) ; Praktische A nleitung  zur Holz
massenaufnahme  (1891-1921) ; Leitfaden f. Schweiz. Unter
förster- u . Bannwartenkurse  (1902-1923) ; Der W alnuss
baum  (1916) usw . — S Z G L , p. 198. — 3. J o h a n n ,
* 10. v. 1847 in Signau, |  17. v. 1893 in B ern ; Lehrer 
der N aturgeschichte an der K antonsschule und am 
S tä d t . G ym nasium  in Bern 1873-1893, P riv a td o zen t für 
B otanik  u . Zoologie se it 1885 ; verfasste  verschiedene 
pflanzenphysiologische A rbeiten u . einen Leitfaden der 
Botanik. — Bern. Schulblatt 1893, p. 444 f. (m it Bi- 
bliogr.). — Z Z  1892-1893, p. 395 ff. — Vierteljahrschr. 
Z. N at. Ges. 1894, p . 374 f. —  4. G o t t f r i e d , * 21. x i .  
1870 in T rub , L ehrer an der M usterschule M uristalden 
1889-1894, an  der M usterschule und am  Sem inar Schiers 
1894-1900 ; A gent für das bern . Sonntagsschulwesen 
1900-1921 ; D irektor des evang. Lehrersem inars Mu
ristalden  in Bern seit 1921. Religiös-pädagogischer 
Schriftsteller, H erausgeber verschiedener Zeitschriften, 
veröffentlichte 1921 einen R om an A m  Himmelbach. — 
S Z G L , Suppl. —  5. A l f r e d , * 4. x i .  1890 in Gysen- 
stein , Dr. phil., Jo u rn a lis t und freier Schriftsteller, 
verfasste u . a. Der Chrützwäg (berndeutsches D ram a,
1917), sowie die R om ane Peter der Tor (1919) ; Der

Gotteskranke (1921) ; Vorfrühling  (1923) ; M adonna  (3 Le
genden) : Die Brüder der Flam m e  (1924). —  S Z G L .

I I .  Bürger von Langnau. —  E r n s t , * 2. x i. 1868 in 
Bern, Dr. m ed., seit 1902 A rzt in der Irren a n sta lt W al
dau, P riv a td o zen t fü r P sych iatrie  an der U n iversitä t 
Bern seit 1909. V eröffentlichte Ueber Wesen und Be
deutung der A ffektiv itä t (1919).

I I I .  Bürger von B urgdorf (von T rub  stam m end). 
W appen  : a. in Blau eine silberne ein
gerundete  Spitze m it Pfeil oder 
H auszeichen, m eistens au f g rünem  
D reiberg, im  Schildhaupt zwei gol
dene S terne (17. Jah rb .) ; b. seit 1700 : 
goldener Sparren in B lau (A H S  X I I I ,  
84 u . X IV , 151). Seit der R eform a
tion  in Burgdorf, E inbürgerungen 
1534, 1590, 1604, 1644. S tam m vater 
des jetz igen  Zweiges ist — 1. D a v i d ,  
1567-1639, B urger 1604, B ürger

m eister 1612-1618 u. 1619-1625. — 2. J a k o b ,  1605-1657, 
Sohn von Nr. 1, B ürgerm eister 1642-1647, Lotzw ilvogt 
1648-1653, Grasswilvogt 1655-1657, H au p tm an n  im  1. 
V illm ergerkrieg 1656 ; erbau te  m it seinem  V ater das s ta t 
tliche Grosshaus (1629-1636; Renaissancezim m er, F est
saal) u. begründete das Leinw andgeschäft Gebr. F a n k 
hauser (ca. 1630-1891), sp ä ter Scheitlin u . Cie. 1642 
m achte  er den Riss für das neue Schulhaus am  K irchbühl 
(1865 abgebrann t) und fü r die geschnitzten  R a tsh erren 
stühle in der K irche (ausgeführt 1645-1647).— Anheisser : 
Altschweizer. B aukunst I, Taf. 11. —  Bürgerhaus V, Taf. 
28-30, T ext, p. X X X -X X X I. — Heimatschulz 1913, 
F ebr. —  B W  1921, p. 66 ff. —  B und  1. vm . 1924. — 
Merz : Z u r Gesch. der Pfarrkirche in  B urgdorf (in B B  G 18, 
p. 141 f.). —  3. S a m u e l ,  1642-1707, Sohn von Nr. 2, 
B ürgerm eister 1682-1685, Grasswilvogt 1703-1707. —
4. S a m u e l , 1676-1745, Sohn von Nr. 3, Lotzw ilvogt 
1713-1718, G rasswilvogt 1720-1725, B ürgerm eister 
1728-1732. —  5. J o h a n n e s ,  1666-1746, Enkel von 
Nr. 2, d iente u n te r  L ud
wig X IV . im  R egim ent 
Manuel in F rankreich ,
K atalonien  und in den 
N iederlanden, zu le tzt als 
Aide-M ajor. V erw altete 
die S tad t B urgdorf als 
Venner 1710-1743 (S ta d t
b ib lio thek und Solennitä t 
1729, H ühnersuppe 1737) ; 
zeichnete sich 1712 als 
B ataillonsführer durch 
entscheidendes Eingreifen 
in der S taudensch lach t 
und bei Villmergen aus, 
wofür er m it einem Pokal 
aus dem Badener Silberge
schirr beschenkt wurde 
(je tz t im  H ist. Museum 
Bern m it einem ändern 
Becher, den ihm  1713 die 
S tad t B urgdorf schenkt e) ;
O berstlieu tenan t 1725.
Sein T agebuch über den 2.
Villm ergerkrieg w urde 1788,1854 u . 1899 veröffentlicht 
—  LL. —  S B B  I I I .  — Tagebuch, hgg. von R . Ochsen
bein 1899. — Bern. K unstdenkm . 1903. — Bernerheim  
1905, N r. 3. —  K. Lövv : Die Schlacht bei Villmergen 
1712 . —  6. J o h a n n e s ,  1713-1779, Sohn von N r. 5, 
Lotzw ilvogt 1753-1759, Venner 1762-1779 ; E rbauer 
des sog. D iesbacherhauses 1744. — 7. J o h a n n e s ,  1763- 
1844, Enkel von Nr. 4, M unizipalitätspräsident 1799, 
V enner 1817-1827. — 8. F r i e d r i c h  L u d w i g ,  1766- 
1825, B ruder von N r. 7, Mitgl. der k t .  V erw altungs
kam m er 1798-1800, Grossrat 1803-1825. —  9. F r a n z ,  
1792-1875, Neffe von Nr. 7 und 8, S tad tp räsid en t 
1842-1846. — 10. R u d o l f  L u d w i g ,  1796-1886, B ruder 
von Nr. 9, s tu d ierte  Theologie in Bern und Göt
tingen m it G otthelf, nach dessen V ater er P farrer 
in U tzensto rf w urde (1824-1841) ; P farrer in G o tt
s ta t t  1841-1846. S tifte te  1877 drei gem alte Chor
fenster in die Kirche von Oberburg. —  11. S a m u e l ,

Franz F ankhause r (Nr. 1). 
N ach e iner Photograph ie.

Johannes Fankhauser. 
Nach einem Oelgemälde 

in Burgdorf.
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■1800-1871, D r. m ed., A rz t in B urgdorf, S ta d tp rä s i
d en t 1851-1859. — 12. J o h a n n ,  1802-1862, B ruder 
von Nr. 11, F ä rb e r, erfand ein V erfahren, Leinenfaden 
auch  anders als ro t und blau  zu  fä rben . —  13. M ax, 
* 6. IX. 1846 in G o tts ta tt ,  Sohn von N r. 10, D r. m ed., 
A rzt in B urgdorf, B egründer (1885) und  K onservator 
der H isto r. Sam m lung im  Schloss B urgdorf ; Förderer 
der Schulgesundheitspflege und  des H eim atschutzes, 
M itglied der bern . E xpertenkom m ission  für E rh a ltu n g  
der K u n s ta lte rtü m er. V eröffentlichte Die Schädelform, 
nach Hinterhauptslage (1872) ; Ueber Schulgesundheits
pflege (1880). —  [F. F a n k h a u s e r . )  — 14. FRANZ, * 2.
ix . 1883, Neffe von Nr. 13, Dr. p h il., G ym nasiallehrer 
in W in te rth u r seit 1909, Verfasser von Das Patois des 
Val d ’ Illiez, M itarbeiter an verschiedenen sp rachkund- 
lichen U n ternehm ungen . — [K. J a b e r g . ]  —  A eschlim ann : 
Chronik von B urgdorf ; Genealog. Geschlechtsregister 
der burgerl. F am . (Ms.). — O chsenbein : A u s dem alten 
Burgdorf. — Fam ilien papiere.

B. K a n to n  L u z e rn  ( F a n k h u s e r  und  F r a n k h u s e r ). 
f  Luzerner R atsgesch lech t des 15. u. 16. Ja h rh . —
1. H a n s ,  von E n tlebuch  (H of Funkhaus bei Bad Schim- 
berg), w urde m it v ier Söhnen 1450 B urger von Luzern. 
E r lud  1453 die S ta d t Basel vor das w estphälische 
Fehm gerich t wegen angeblich n ich t ein treibbarer 
Schuldforderungen an  Basler B ürger. Der Prozess w urde 
1455 von seinem  Sohne ausgetragen . —  M onatrosen 
1878, p. 256 f. —  2. P e t e r ,  Sohn von Nr. 1, des Gr. 
R ates 1455, des K l. R ates 1479, V orfähnrich bei H éri- 
court 1474, L andvogt zu H absburg  1475, im  E ntlebuch  
1481, zu W illisau 1483, R otenburg  1487 ; G esandter 
nach  S t. Gallen zur E rneuerung  der Bündnisse 1487 ; 
A nführer der L uzerner bei der bew affneten In terv en tio n  
im  R orschacher K loste rbruch  1490, T agsatzungsge
san d ter 1481, 1485-1488, 1490-1492. —  H äne : Der 
Klosterbruch in  Rorschach, p. 127. —  A S G 1899, p. 168. 
—  W eitere 4 F. sind des Gr. u . Kl. R ates, aus dem  sie 
um  1530 ausschieden (R eform ation  ?). N ach Luzerner 
A kten w ar P e t e r  F., von T rub , der in L uzern  ein 
L an d g u t besass, 1533 m it dem  S tand B ern in einen S tre it 
verw ickelt. Zusam m enhang m it den F. von T rub in 
B urgdorf is t noch n ich t erwiesen, tro tz  der Fam ilien
papiere  der B urgdorfer. —  Vergl. L L  (u n ter F r a n k 
h a u s e r ). — A S. —  Auszüge aus der Luz. S taatskanzle i 
von 1780. [ F .  F a n k h a u s e r . ]

F A O U G  (deutsch  P f a u e n )  (K t. W aad t, Bez. Aven- 
ches. S. GLS). Po lit, und K irchgem . Fol 1228 ; Fo 1290 ; 
Foz 1441. W appen : gespalten  von Silber und R ot m it 
einem  das R ad schlagenden P fau  und einer Buche in 
gew echselten Farben , beide au f einer grünen  Terrasse. 
P fah lb au sta tio n  und röm ische Siedelung. Im  M ittel
a lte r  w ar F . Besitz des Bischofs von L ausanne, und 
w urde durch  einen Meier verw alte t. Die Leute von F. 
m ussten  beim  Bau der Festungsw erke von Avenches 
m ithelfen . 1491 Hessen sie sich a ls 'B ü rg er von M urten 
aufnehm en. U n te r der B erner H errschaft behielt die 
Fam ilie  D ruey die 1533 erw orbene Meierei und  v e r
k au fte  dann  ihre R echte an die R egierung. 1801 v e r
lan g ten  die Bewohner von F. in einer P e tition  den 
A nschluss an  den Bez. M urten, der zu Bern kom m en 
sollte. Am  3. x . 1802 fand dort ein Gefecht zwischen 
helvetischen und föderalistischen T ruppen  s ta t t  ; die 
e rsten  w urden geschlagen und  nach der R ich tung  von 
L ausanne zurückgew orfen. Die der hl. Ju n g frau  ge
weihte K irche von F. ist seit 1228 eine P farrk irche ; 
sie u n te rs tan d  der K o lla tu r des Bischofs. F . is t der H ei
m a to r t  von H enri D ruey. — D H V . [M. R.]

F A R B S T E I N ,  D A V I D  H I R S C H ,  * 12. V I I I .  1868 in 
seiner V a te rs tad t W arschau, B ürger von Zürich 1907, 
Dr. ju r ., R ech tsanw alt in  Zürich, einflussreiches M it
glied der sozialdem okratischen P a r te i ;  Mitglied des 
Grossen S ta d tra ts  1904-1922, K an to n sra t seit 1902, 
N a tio n a lra t seit 1922. F . w ar 1919 vor M ilitärgericht 
in Bern in  dem 4 W ochen dauernden  Prozess wegen des 
Landesgeneralstreikes vom  11.-14. X I .  1918 H a u p tv e r
teid iger der angek lag ten  M itglieder des O ltener A ktions
kom itees. Verfasser von Das Recht der unfreien und der 
freien Arbeiter (1896) ; Der Z ionism us und die Juden
frage  (1898) ; Zwei Reden über die Judenfrage  (1909). — 
Vergl. Porträtbilder Zürcher. Parlamentarier (1909). —

Der Landesslreikprozess (1919). — 25 Jahre Volksrecht 
(1923). [E.  H.]

F A R D E L .  W alliser G eschlecht von A yent, wo es seit 
dem  14. Ja h rh . b ek an n t ist. Aus ihm  stam m en m ehrere 
Geistliche, u. a. R o m a i n ,  1797-1872, P fa rre r von A yent, 
der die gegenw ärtige K irche bauen  liess, und  P i e r r e , 
1835-1899, P fa rrdekan  von Vex, das ihm  seine Kirche 
v e rd an k t. [Ta.]

W aad tlän d er Geschlecht von M utrux, e rw ähnt seit 
1381. [M. R.]

F AR  EL.  Aus Gap (D auphine) stam m endes Geschlecht, 
Genfer B ürger seit 1537. —  W i l h e l m ,  R eform ator, 
1489-1565.

1. Jugend und Tätigkeit im  Dienst der französischen 
Reformation ( 1489-1526). * in Gap als Sohn des ap o sto 
lischen N otars A ntoine Fare i. Seine Fam ilie wird 
seit 1366 e rw ähn t und w ar reicher an  E influss als an 
Besitz. Seit 1509 stu d ierte  er in Paris, wo er sp ä te r als 
Lehrer am  College des K ard inals Le Moine tä tig  war. 
K aum  grad u ie rt, e rh ie lt er eine P fründe  in Avignon 
(1517). U n te r dem  Einfluss seines Lehrers, des H u m a
n isten  und  M ystikers Le Fé vre d ’É tap les , wie auch 
du rch  d as.S tud ium  der Bibel und  die L ek tü re  der ersten  
Schriften  L u th ers w andte  er sich seit 1516 dem  neuen 
G lauben zu. Infolge seines feurigen C harak ters und 
seines p rak tisch en  und  angriffslustigen Geistes besass 
er eine k lare  und  feste, au f die Bibel begründete  Ueber- 
zeugung, die ihn häufig in L ebensgefahr b rach te , die 
er aber tro tz  allem  kraftvo ll durchzusetzen bestreb t 
w ar. E r w ar weder H u m an is t noch Theologe, wie sein 
Lehrer, dagegen ab er ein m ächtiger E vangelist, ein 
A g ita to r und P a rte ifü h rer, der in der französischen 
R eform ation  ein V orkäm pfer der volkstüm lichen und 
revo lu tionären  B estrebungen w urde. Ohne Zweifel 
w irkte F . m it Le Fövre und  dessen Schülern im  H erbst 
1521 in der R eform bestrebung  des Bischofs B riçonnet 
in dessen Diözese M eaux. A ber bald  begann er seine 
T ätig k eit als W anderpred iger im  D auphiné und  in 
seiner V a te rs ta d t ; von d o rt schein t er 1522 nach  Gu
yenne gezogen zu sein. N ach seiner R ückkehr nach 
M eaux h ie lt er eine Rede, « gegen die Ju n g frau  und die 
Heiligen», w orauf ihm  vom  Bischof die E rlaubnis zum  
Predigen entzogen w urde (April 1523). H ie rau f suchte 
er sich m it Mühe in Paris durchzubringen und  schloss 
sich den überzeugtesten  L u th eran ern  an . Vielleicht w ar 
er im  Ju li 1523 in S trassburg . Gegen E nde des Jah res 
zog er von Lyon nach  Basel (Dez. 1523-Juli 1524), wo
hin sich schon vor ihm  andere französische E vange
lische begeben h a tte n , und  wo er u n te r  den E influss der 
Schweiz. R eform atoren  gerie t. Von O ekolam pad gu t 
aufgenom m en, ta t  sich F. in der D isp u ta tio n  von 
Basel (27. I I .  1524) hervor, wo er dreizehn lateinische 
Thesen, den ersten  A usdruck seiner Ueberzeugung, 
verte id ig te. Brieflich s tan d  er in V erbindung m it ve r
schiedenen V orkäm pfern der französischen R eform ation , 
der er auch  seine ersten  A bhandlungen und  Pam phle te  
w idm ete. In  Zürich tra f  er Zwingli, w ährend er m it 
L u th er n u r brieflich verkehren  konnte. Hingegen h a tte  
er m it E rasm us, der ihn verabscheute , einen heftigen 
S tre it und bezeichnete den grossen H um anisten , der in 
seiner Exomologesis eben die B eichte gebilligt h a tte , 
als B ileam  und V erräter. Seine S tre itigkeiten  m it E ras
m us und  die H eftigkeit seiner P red ig ten  bewogen den 
R a t, den leidenschaftlichen P räd ik an ten  aus Basel aus
zuweisen. Oekolam pad em pfahl ihn  dem. Herzog von 
W ü rttem b erg  ; u n te r  dessen Schutz begab sich F. nach 
M ontbéliard, das er aber neun M onate sp ä ter wieder 
verlassen m usste, da die katho lischen  K an tone  K lagen 
und E insprüche gegen ihn  erhoben h a tte n . Vom April 
1525 bis O kt. 1526 w irkte F . in S trassburg , wo die R e
form ation bereits festen  Fuss gefasst h a tte . Ohne Zwei
fel aber gelang es ihm  n ich t, in Metz (11. VI.  1525) den 
neuen G lauben einzuführen. In  S trassburg  dagegen be
fand sich eine grosse Schar französischer E vangeli
scher, zu denen sich neue R efugianten  gesellten, u n ter 
ihnen Le Fé vre und seine F reunde. F . h a tte  je tz t  voll
ständ ig  Zwinglis Lehre angenom m en, besonders auch 
dessen A nsichten über das hl. A bendm ahl; er b rach te  bei 
den R efugianten  seine U eberzeugung im m er n achdrück
licher durch, im  Gegensatz zu dem  m ehr nach  L uthers
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Lehre h inneigenden Einfluss von L am bert aus Avignon, 
was zu einer V erstärkung  des reform ierten  Geistes 
in  der französischen R eform ation fü h rte . Die zum 
deutschen  R eich gehörende u n d  deu tsch  sprechende 
S ta d t S trassburg  passte ebenso wenig als Basel zur 
A usbreitung  der neuen Lehre in F rankreich . F . hoffte, 
in der W estschw eiz, so
bald  sie re fo rm iert sei, 
oder dann in  den walden- 
sischen T älern  des P ie
m onts bessere S tü tzp u n k te  
seines W irkens zu finden.
Im  O kt. 1526 zog er in 
die Schweiz. Da er sich in 
Basel n ich t au fh alten  d u rf
te, so kam  er vielleicht 
fü r kurze Zeit zum  e rsten 
m al nach  N euenburg ; au f 
alle Fälle zog er nach Bern 
und von d o rt in das Bern 
gehörende, aber franzö
sisch sprechende Aigle.

2. Farei als R e f ormato] 
in  der Westschweiz (1527- 
1538). In  Aigle (Nov. 1526- 
Ja n . 1530) w ar F . noch a l
lein und u n b ek an n t ; er 
fing seine T ätigkeit als 
Schullehrer an  und p re 
dig te  dann , obschon ihm  
jed erm an n  feindlich ge
sin n t w ar. E r nahm  an 
der D ispu ta tion  in Bern 
(6.-26. i. 1528) teil, nach  
welcher die Vogtei gew alt
sam  refo rm iert und er 
selbst zum  P farrer von 
Aigle e rn an n t w urde. So 
konnte  er seine T ätigkeit 
ausdehnen und streb te  da 
nach, die bischöfliche Ge
w alt durch  einen Auf
stan d  in L ausanne zu brechen, doch w aren seine 
drei Besuche daselbst (O kt.-N ov. 1529) um sonst. So 
begnügte er sich, den K atholizism us d o rt anzugreifen, 
wohin er sich begeben konnte, in  den S täd ten , die m it 
B ern im  B urgrech t stan d en  oder in den Vogteien, die 
Bern gem einsam  m it F re ibu rg  besass. Von Aigle zog er 
so nach  M urten, das schon durch  die R eform ation be
rü h r t  worden w ar, dann nach Biel, das sie schon ange
nom m en h a tte  ; von dort gelangte er nach  N euenstad t 
und nach  N euenburg (E nde Dez. 1529), wo er in den 
Strassen  und  in den H äusern  p redig te  ; h ie rau f zog er 
wieder zu seiner T ätigkeit nach  Aigle zurück. Von M ur
ten  (Ja n . 1530-Dez. 1533) aus evangelisierte er das 
W istenlach, dann M ünster, D achsfelden und N e u en s tad t. 
Vom Ju li bis zum E nde des Jah res  1530 w idm ete er 
sich der R eform ation in N euenburg  ; er p redigte  in der 
S tad t, in den N achbaro rten  und in  einigen O rtschaften 
des Val de Ruz, s tä rk te  die evangelische P arte i, die ihn 
berufen h a tte , erregte Prozesse, erh itz te  die Geister, 
fü h rte  die Menge vom  Spital zur S tiftsk irche und er
re ich te  sein Ziel durch die R evolution  und  die A bstim 
m ung vom  4. Nov. N ach einem  fruchtlosen  Versuch in 
Avenches drang er 1531 von M urten her mit, heroi
schen A bgesandten  nach Orbe vor ; um  diese Vogtei, 
sowie die Vogtei G randson, zu reform ieren, begann er 
einen schwierigen und unentschiedenen K am pf, der 
m ehrere Jah re  dauerte  ; der Zähigkeit der von Bern 
u n te rs tü tz te n  P räd ik an ten  s tan d  die H artnäck igkeit 
der Mönche und der von F reiburg  bestärk ten  Bevölke
rung  gegenüber. N ach der B erner Synode (9.-14. Ja n . 
1532) u n ternahm en  es die R eform atoren , die W alden
ser im  P iem ont, deren A bgesandte zu ihnen gelangt 
waren, zu u n te rs tü tzen . Im  Ju li re iste  F . m it Saunier 
und O livétan nach Cianforans im  A ngrognatal und 
verkündete  dort das E vangelium  in der ersten  General
versam m lung der W aldenser (12. Sept.). Von dort 
zog er w ahrscheinlich nach  Gap (20. Sept.), wo seine 
B rüder kurz  nachher zur R eform ation ü b e rtra ten  :

HBLS II!  —  8

auf der R ückreise hielt er sich in Genf auf, von wo er und 
seine G efährten am  4. O kt. v e rjag t w urden. Doch en t
ging die stra teg ische B edeutung der S tad t dem  R efor
m ato r n ich t ; er schickte seine Genossen d o rth in , be
sonders F rom m ent, um  au f die öffentliche Meinung einzu
wirken ; die Angriffe des D om inikaners F u rb itv  gegen

: Bern m achte  er sich zu nutze , um  sich selbst in der 
I R ho n estad t niederzulassen.

In  Genf (Dez. 1533-April 1538) stand  F. au f dem 
Gipfelpunkt seiner reform a torischen T ätigkeit. Mit dem 
B eistand Y irets und der U n te rstü tzu n g  Berns w ar er 

; unerm üdlich  tä tig  im  K am pf gegen den K atholizism us, 
predig te und lehrte , d ispu tie rte , wenn auch oft nicht 
ohne Mühe, m it F u rb ity  (Jan .-F eb . 1534), triu m p h ierte  
in der entscheidenden D ispu ta tion  von Rive im  Ju n i 
1535, beseelte seine P arte i und die Menge, welche sich 
der Kirchen bem ächtig te  (Aug. 1535) und wurde nach 
dem  endgültigen Sieg der R eform ation (21. v. 1535) 
der F ü h re r und geistliche B erater der S ta d t. Die E r
oberung des W aadtlands du rch  die B erner war die 
K rönung der B estrebungen des P räd ik an ten . F . stand  
auch im V ordertreffen in der D ispu tation  von Lausanne 
(1.-7. O kt. 1536), deren Thesen von ihm  abgefasst und 
verte id ig t w urden. In den von Bern eroberten Gebieten 
leitete  und organisierte er die R eform ation ; zwei 
seiner getreuen A nhänger, F ab ry  im  Chablais und V iret 
in Lausanne, w urden deren geistliche H äup ter. In Genf, 
wo er und seine B rüder das B ürgerrecht erhalten  h a t
ten  (14. I I .  1537), stiess er jedoch au f neue H indernisse. 
Calvin und er m ussten  m it den W iedertäufern  d ispu
tieren  und gegen Caroli käm pfen, der sie des Arianism us 
beschuldigte. Aber die beiden R eform atoren stiessen 
besonders au f den W iederstand Berns, das im Interesse 
der E inheit der rom anischen p ro testan tischen  Kirchen 
eine A nbequem ung Genfs an den R itus der welsch- 
bernischen K irche w ünschte ; die R äte  und das Volk in 
Genf stiessen sich an der strengen und dok trinären  Moral 
der R eform atoren und bekäm pften  sie, a n s ta t t  sie zu 
u n te rs tü tzen  ; als sie sich weigerten, das A bendm ahl zu 
verabreichen, w urden sie am  23. iv . 1538 aus der S tad t 
ve rb an n t.

3. Farei als Bundesgenosse Calvins und Pfarrer in  
Neuenburg (1538-1565). F . w idm ete das letz te  D rittel 
seines Lebens einer dreifachen Aufgabe : K äm pfe im

O k to b e r 1924

Wilhelm Farei.  Nach einem Oelgemälde in der Stadtbibliothek Neuenburg.
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Dienst der calv in istischen R eform ation , L eitung und 
O rgan isation  der neuen  K irche in N euenburg , A usbrei
tung  der E vangelisation . W ie er sich bem ü h te , Calvin 
nach Genf zu rückzuführen , so u n te rs te llte  er, der Vor
käm pfer der R eform ation  in der W estschw eiz, sich 
ganz dem  W illen und der M einung des A nführers der 
französischen R eform ation . F . v erte id ig te  den Calvi
nism us durch  U n te rs tü tzu n g  Y irets in seinen K on
flik ten  m it Bern, und Calvin in seinen K äm pfen gegen 
die L ibertiner, gegen Bolsec und Servet. E r bem ühte  
sich m it Calvin, die R eform ation  in F ran k re ich  und 
Locarno, sowie die W aldenser der Provence zu v e rte id i
gen und  zu u n te rs tü tz e n ; m it Calvin an tw o rte te  er in 
S trassburg  au f die le tz ten  Angriffe Carolis (1543) ; er 
bew irkte eine grosse Geschlossenheit des P ro te stan 
tism us durch  seine V erbindung m it T oussain t in M ont- 
béliard und B laarer in  Biel, sowie m it Zürich, wo er 
zu den U nterzeichnern  des Consensus T igurinus  (1549) 
gehörte  ; m ehrm als begab er sich zu den P ro te s tan ten  
nach D eutschland, um  sie fü r die Sache der französi
schen R eform ation zu gewinnen und  um  L u th eran er 
und C alvinisten e inander näherzubringen .

F . w illigte n u r u n te r  der B edingung ein, P farrer in 
N euenburg zu w erden, dass in dieser S ta d t eine K irchen
ordnung  geschaffen werde. W ie Calvin und V iret 
stiess er au f den W iderstand  des S ta tth a lte rs  der G raf
schaft oder Berns, sowie au f die heftige G egnerschaft 
eines Teils der B evölkerung. Dies war besonders im  dis
ziplinarischen K onflik t der Fall, der durch  das B etragen 
von M me de R osay hervorgerufen  w urde, infolge dessen 
F . Gefahr lief, aus N euenburg  v e rjag t zu w erden (31. 
v i i . 1541-29. i. 1542), ferner, als es sich darum  handelte , 
M arcourt, den Gegner des R eform ators, zurückzube
rufen (1544). N achdem  dieser W iderstand beseitig! 
war, k o nn te  F. die neuenburgische K irche nach  calvi- 
nistischen G rundsätzen  organisieren und ihr deren 
geistliche V orschriften geben (1542, 1553, 1562) ; er j 
war besonders m assgebend fü r die « Classe » der P farrer, i 
Vor allem  aber w ar F . als E vangelist tä tig  und  v e r
z ich tete  n ich t au f seine E roberungsp läne, indem  er 
sich b estreb te , Le Landeron, die F reigrafschaft und 
P ru n tru t  fü r die R eform ation zu gewinnen und  indem  
er sich m ächtig  fü r die neue Lehre in Metz verw andte  
(Sept. 1542-März 1543). Am 20. x ii. 1558 h e ira te te  er 
eine französische R efugiantin , Marie Torei ; der dieser 
Ehe entsprossene Sohn überleb te  ihn  n u r um  kurze 
Zeit. E r selbst s ta rb  in N euenburg am  13. ix . 1565. F. 
w ar vor allem  ein m äch tiger V olksredner. E r bediente 
sich in seinen B estrebungen m it gleicher Sicherheit 
der Feder wie des W orts, indessen w ar er infolge seiner 
W eitschw eifigkeit, P lanlosigkeit und G edankenarm ut 
kein grosser Schriftsteller. Ausser einer K orrespondenz 
von grossem  historischem  Interesse hin terliess er un
gefähr dreissig Schriften, Thesen, polem ische oder dok- 
l rinäre A bhandlungen, E rbauungsw erke, u .a .  Sum m aire  
ou briève déclaration und M anyère et fasson; es sind dies 
die ersten  volkstüm lichen Schriften der französischen 
R eform ation für D ogm atik oder L iturgie. — Vergl. 
neben seinen W erken, Briefen und H andschriften  die 
enzyklopädischen A rtikel, sowie die populären  Bio
graphien  von Schm idt, Ju n o d , Goguel, B lackburn , Be- 
van  und besonders M. K irchhofer : Das Leben Wilhelm  
Farels. — H. H eyer : G. Farei, développement de 
ses idées théologiques. — G. de M anteyer : Les Farei, 
les Aloat et les Biquet. — Im b a rt de la T our : Les ori
gines de la Réforme I I I .  — Studien von N. W eiss in 
Bull. prot. français. — J .  P é trem and  : Les vies m anus
crites de F a n i  (in M N  1922). — [J. 1 btrbmand.] — 
G a u c h i e r  oder G a u t i e r ,  B ruder von W ilhelm , I. 
bischöflicher G erichtsschreiber von Gap 1532, kam  1533 
nach  Genf und  w urde 1537 In te n d a n t und V ertrau en s
m ann  des Grafen von F ürstem berg , nachdem  er m it 
seinem  B ruder Claude die K om turei La Chaux bei 
Cossonay erworben h a tte . — Covelle : L B .  — France 
protestante. _ [H. F.]

F A R É R ,  F A R R É R  (auch F A B R I ) .  A ltes bürger
liches Geschlecht im K t. G raubünden, h eu te  noch 
in S türv is und A lvaneu, ausgestorben in Mons und 
Zernez ; t r i t t  im  16. Ja h rh . in führender Rolle in Zer- 
nez auf. — J a k o b  F arér oder del F arer is t covie (H au p t

der Gem einde) 1528 und 1538. —  N u t t  del F . v e r tr i t t  
die Gem. in einem  V ertrag  m it Livigno 1546. — 
J o h a n n  F . de G uarda 1546 (D okum entensam m lung).
— J o s e p h  A n t o n , * 1859 zu S türv is, in Chur M it
glied des Gr. und  K l. S ta d tra ts  und  des Gr. R a ts  von 
G raubünden ; Mitglied der R äto-rom . G esellschaft, 
schrieb in die A nnalas. t  1895 in Chur. — Annalas  X, 
p . 253. [L. J.]

F A R I N A ,  G iu s e p p e  M u r in  M o d e s to ,  von Lugano, 
Bischof von P ad u a , * 29. m . 1771, Dr. theo l. 1793, 
Professor am  Sem inar in P av ia , R ep e tito r an der U n i
v e rs itä t dieser S ta d t, dann  Professor am  bischöflichen 
Sem inar. D ort schrieb er 1800 II filosofo cristiano. 
1798 schloss er sich den tessinischen P a trio ten  an, 
w ar M itglied der R atsversam m lung  von Bellinzona 
1801, einer ih rer fü n f A bgeordneten  an die helvetischen 
R ä te  und in denselben Mitglied w ichtiger Kom m issio
nen. Da Bellinzona als H a u p ts ta d t des Tessins e rk lä rt 
w orden w ar, so se tzte  F . es durch , dass Lugano das 
k an to n a le  G ym nasium  erh ielt. Sek re tä r des K ultus- 
D epartem ents der zisalpinischen R epublik  und  h ierauf 
des K önigreichs Ita lien  1802-1816, k . k. K u ltu sra t bei 
der venezianischen R egierung 1816 ; in dieser E igen
schaft reorganisierte  er zahlreiche P fründen , die K ir
chenverw altung  und  die S tudien  in den Sem inarien der 
L om bardei und  Veneziens. P ad u a  v e rd an k t ihm  die 
K irche St. G iustina, das A ugustinerk loster, die W ieder
herstellung  des K losters St. A ntonio, sowie anderer 
K löster. K a ise r-F ranz  I. e rnann te  ihn zum R itte r  der 
eisernen K rone. Am  15. v m . 1821 w urde er zum 
Bischof von P ad u a  e rn an n t, f  in dieser S tad t am  11. v. 
1856. — Vergl. B orrani : Ticino sacro. — Oldelli : D i
zionario. — Baroffìo : Dell’invasione francese. — F raus- 
cini : Storia della Svizzera italiana. — BStor. 1896. — 
A S H R .  [ c .  T r e z z i n i .]

F A R I S A .  F reibu rger G eschlecht, das aus Marsens 
s tam m t, wo es schon 1527 e rw ähn t w ird. —  P i e r r e ,  
B ürger von F re ibu rg  7. v i i .  1595, Vogt von Illens 1601- 
1605. — Vergl. A S H F  X, 525. — S taa tsa rch . F re i
burg . .. [Ct. CX.J

F A R N B U H L  (K t. Luzern, Gem. M alters. S. GLS). 
Hof und ehem aliges Bad ; Varenbül 1434, Lehen der 
Freien von W olhusen. D arnach  benann te  sich ein seit 
der M itte des 15. Ja h rh . in den A em tern  Luzern und 
W illisatr au ftre tendes Geschlecht Farnbühler. — A n t o n ,  
A dlerw irt in W illisau, F ähnrich  im B auernkrieg, trieb 
sich nach  Kriegsschluss im Eisass herum . Von K aiser 
F erd inand  geäch te t, w urde er au f Klage Luzerns hin 
ausgeliefert und am  29. x i. 1653 zum  Tode v eru rte ilt.
—  Cfr. 58, 157 ff. [e. x . w.]

F A R N B Ü L E R ,  U. (St. Gallen). Siehe V a r n b ü l e r .
F A R N E R .  Fam ilien der K te . Bern, Luzern und

Zürich.
A. K a n to n  B e rn . E in t  Geschlecht der S tad t B ern, 

FARNER oder v o n  F a r n e n , zählte  im 15. Ja h rh . 
verschiedene M itglieder des Grossen R ats . —  J a k o b , 
des K leinen R a ts  1510. —  L L . [R. W.]

B. K a n to n  Z ü rich . FARNER, F a h r n e r . A ltes Ge
schlecht der Ixirchgem. S tam m heim , 
das schon 1431 g enann t w ird. Es 
s tam m t w ahrscheinlich vom  F a rn 
hof ob O berstam m heim  und  w ar 
schon am  A nfang des 16. Ja h rh . 
sehr zahlreich. N achdem  W a l t e r  
F., gen. Schm id, 1496-1520 U n te r
vogt von S tam m heim  gewesen, 
blieb dieses A m t von 1547 an u n 
un terb rochen  in der Fam ilie bis
1632. U ntervog t A n d r e a s  F., um

1510-1574, fü h rte  als W appen  ein F a rn k ra u t. Sonst 
hat die Fam ilie kein einheitliches W appen. Auch 
heu te  noch bekleiden Angehörige des Geschlechtes 
m anche G em eindeäm ter. Viele waren geistlichen S ta n 
des. — 1. M a r t i n , * 1534, P fa rrer zu W ald 1557-f 1582 ; 
latein ischer D ichter. —  2. M a r t i n , * 1600, P farrer 
in Kerenzen (K t. Glarus) 1621, Arbon 1624, D ekan 
des oberthurgauischen K apitels 1629, P fa rrer in L au
fen am  R heinfall 1637-f 1651. —  3. A l f r e d , * 17. m .
1851 in U nterstam m heim , P lä rre r  in M ühlehorn am
W alensee 1876, in Stam m heim  1880-t 7. i. 1908 ;
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K an to n sra t 1888-1890. Sehr beliebter Seelsorger und 
eifriger G eschichtsforscher, von dem  m ehrere A rbei
ten  auch  im  Z T  erschienen. Als Buch : Die Sek.-schule 
Stam m heim  1838-1888 ; Altes und N eues, ein Beilr. 
zur Stammheimer Reformations gesch. (1899) ; N am ens
und Gedächtnistafle der allgemein christlichen Kirche 
(1903) ; Gesch. der Kirchgem . Stam m heim  (1911). — 
N Z Z  1908, N r. 8. —  T S R G  1909. —  A SG  1908, p. 494.
— 4. U l r i c h , * 1. v m . 1855 in O berstam m heim , Re
d ak to r, M ilitär- und  V olksschriftsteller, Verfasser von 
zahlreichen Festspielen, E rzählungen und T h ea te r
stücken  in M undart und  S chriftdeu tsch  ; bek an n t als 
« H au p tm an n  » F.; f  25. v it. 1922 in Zürich-W ollis- 
hofen. — S Z G L .  — B rüm m er : Lex. —  Der A lbisfreund  
1923. —  5. O s k a r , * 22. ix . 1884, Sohn von Nr. 3 
und seit dessen Tode 1908 P fa rrer in S tam m heim . Seit 
1919 C hefredaktor des Kirchenboten für den Kt. Zürich. 
F ü r seine Zw inglistudien w urde er anlässlich des Zwingli
jub iläum s 1919 von der Zürcher theo l. F a k u ltä t zum 
L icentiatus Theologiae li. c. e rn an n t. P ub likationen  : 
Zw inglis E ntw icklung zum  Reformator nach s. B rief
wechsel bis Ende 1522 (in Zw. 1913-1915) ; Zw inglis  
Briefe bis 1526, übersetz t ; Z w ingli und seine Sprache 
(1918) ; Das W irthen-Büchlein ... (1924); Die Kirchen
patrozinien des K t. Graubünden. . . (in JH G G  1925).
—  E in Zweig des Geschlechtes verp llanz te  sich 1632 
nach  W itikon bei Zürich und erw arb 1838 das 
B ürgerrech t der S ta d t Zürich. Ihm  gehören an ; — 
6. H a n s  K o n r a d , 1822-1872, Dr. m ed. und  p rak t. 
A rzt in Zürich, R eform ator der Schulhygiene ; Verf. 
von Das K in d  und der Schullisch  (1865). — Bürger 
von Zürich w urde 1908: — 7. K a r o l i n e , *• in G unters
hausen (Thurgau) 1842, E rzieherin im A usland, s tu 
d ierte  in Zürich und prom ovierte  1877 als zweite 
Schweizerin zum  A rzt. In  Zürich war sie in der F rau en 
bewegung in W ort und Schrift an vorderster Stelle

. tä tig , t  1913. —  Med. Dr. K . F . (1913). — Vergl. im 
Allgem. L L .  —  W irz : Etat. — A. F arn er : Gesch. von 
Stam m heim . — H andschriftl. S tam m baum . — Geil. 
M itt. von J .  Frick  und  Oskar F arn er. [H. Br.]

C. K a n to n  L u z e rn . G eschlecht im Am t W illisau seit dem
15.Ja.hrh .— H ans , R a tsh err zu W ildsau Î5 Î8 . [P. W. X.]

F A R M E R N ,  F A R N E R E N  (K t. Bern. Am tsbez. 
W angen. S. GLS). Gem. und  D orf in der K irchgem . 
O berbipp. B edeutet : m it F a rn k rau t bestandenes Ge
lände. Zur H errschaft Bipp gehörig, te ilte  dieses 
Dorf deren Schicksale. —  Vergl. A rt. B ip p .  —  Ja h n  : 
C hronik .  [ D i n k e l m a n n . ]

F A R N E S E ,  G i r o l a m o ,  * 1593, E rzbischof von 
P a tras  1639, N untius in der Schweiz 4. v. 1639-28.
x. 1643 ; griff ein in den S tre it zwischen Schwyz und 
E insiedeln, reform ierte  die bischöfliche H ofhaltung in 
Chur u. die k irchlichen V erhältnisse im  B istum  Sitten, 
v isitierte  das K loster au f dem Gr. St. B ernhard  ; K ar
d inal 1657 ; Legat von Bologna 1658; t  18. II. 1668.
— Vergl. A S  I, V, 2 .— Helvetia V III, 122. — Eggs: 
Purpura docta I I I ,  443. — Card ella : M em. stör, dei 
Card. V II, 131. [J. T.]

F A R N S B U R G  ( F A R N S B E R G )  (K t. Baselland, 
Bez. Sissach. S. G LS). Burg u . ehem alige H errschaft. 
W ährend von der Feste erstm als 1307 ( Varnsperg) die 
Rede ist, erhalten  w ir erst 1372 von der gleichnam igen 
H errschaft K unde. Noch zu Beginn des 14. Jah rh . 
bildeten ihre Gebiete ein Gemisch von Besitzungen 
und R echtsam en, welche in der H aup tsache  in den 
H änden der T iersteiner, H am burger und Froburger 
lagen. D aneben besassen Besitz und H errschaftsrechte 
im späteren  Gebiet der H errschaft F . die K om turei 
Beuggen, S t. Jo h an n  in Rheinfelden, die K löster 
Säckingen und Olsberg, das S tift Schönenwerd und die 
Dom propstei Basel. Nach dem A ussterben der Hom- 
burger (1323) und der F roburger (1366) t r i t t  erst eine 
zusam m enhängende H errschaft in den H änden der 
Ti erst ein er auf, w odurch auch die T rennung dieser 
Fam ilie in eine ä ltere  Linie, Tierstein-Pfeffingen mit 
den westlichen Besitzungen in den Gegenden des Birs- 
tals, und eine jüngere  Linie, T ierstein -F arnsburg  m it 
den östlichen Besitzungen und der Farnsburg  als M it
te lp u n k t, bed ing t w urde. U n ter Sigm und 1. sind die 
ersten  A nsätze zur späteren  A usbildung der ab g eru n d e 

ten  farnsburgischen H errschaft zu suchen, die sein 
Enkel Sigm und II . zum  erstenm al in H änden h a tte . 
Dazu gehörten folgende Besitzungen : m it g ru n d h err
licher G erichtsbarkeit O ltingen, W enslingen, Zeglin-

Das Schloss Fa rnsburg  um 1754. Nach einem Kupferstich der 
Topographie  von D. Herrl iberger.

gen, K ilchberg, R ünenberg, Tecknau, D iepllingen, Gel- 
terk inden , Orm alingen, H em m iken, Buus, M aisprach, 
Arisdorf, W intersingen, R ickenbach, der sog. Ostergau 
und der B urgstall Scheidegg. Dazu kam en noch die 
H älfte  an Twing und B ann in Frick, E inkünfte  in 
T hürnen  und Anwil, sowie G üter, Gefälle und R echte 
in Oberfrick, Oeschgen, Gipf, Zeihen, Oberm um pf, 
E iken, W ittn au  und H ellikon. Vom letzten der Linie 
Ti erst ein- F a rn sb u rg , O tto I I . ( f  1418), kam  die H err
schaft an seine T ochter Clara Anna, Gemahlin des 
H ans Friedrich von Falkenstein  (f 1427) und 1443 sam t 
der L andgrafschaft im  Sisgau an dessen Sohn H ans. 
Dieser stand  m it seinem B ruder Thom as im  alten  
Z ürichkrieg au f Seiten Oesterreichs, und Thom as über
fiel das bernisc.he S täd tchen  Brugg, was die Belagerung 
des Schlosses Farnsburg  seitens der B erner und Solo
thurn  er zur Folge h a t te . 1452 verpfändete  Hans von 
Falkenste in  die H errschaft F . an Oesterreich ; 1460 
h a tte  sie Thom as bereits zurückerw orben, und am  
31. v m . 1461 verkaufte  er sie um  10 000 fl. an die 
S tad t Basel, die die ganze H errschaft oder das n u n 
m ehrige A m t  Farnsburg  durch einen au f dem Schlosse 
residierenden L andvogt verw alten  Hess. Die Ueber- 
nahm e der H errschaft durch Basel füh rte  in der Folge 
zu einer Reihe von K onflikten m it dem Bischof von 
Basel, weil die S tad t die mit, der H errschaft verbunden 
gewesene L andgrafschaft im  Sisgau (ein bischöfliches 
Lehen) nun  auszuüben suchte, ohne vom Bischof da
m it belehnt w orden zu sein. E rs t der Badener V ertrag 
vom  11. iv. 1585 verschaffte der S tad t gegen eine Ab
findungssum m e von 200 000 11. an den Bischof die unbe
schränkte  Landeshoheit über F arnsburg  und die ü b ri
gen A em ter. Die fü r das Dom kapitel bestim m ten 
50 000 11. w urden diesem n ich t au sb ezah lt. Tho
m as von Falkenstein h a tte  ausserdem  wegen der ihm 
bei der Belagerung der F arnsburg  ( 1444) zugefügten 
Schädigungen einen Prozess gegen Solothurn und dann 
gegen Basel eingeleitet, das deswegen am  29. x ii. 1470 
von Kaiser Friedrich III . sogar vor das kaiserliche H of
gericht geladen w urde. D urch die V ereinbarung vom 
17. v. 1481, wonach Basel dem Thom as von Falken
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ste in  2000 fl. bezahlte , w urde der S tre it beigelegt.
Die B urg  F ., eine der s tä rk s ten  im  Sisgau, wurde au f 

dem  Farn sb erg  wohl nach  der T eilung des tierste in ischen  
H ausgutes, also in der 1. H älfte  des 14. Ja h rb .,  angelegt. 
E in  Teil gehörte  der Fam ilie Zielemp (m it deren A n
sprüchen  sich Basel nach  der E rw erbung  der B urg und 
H errsch aft auch  noch ause inanderzusetzen  h a tte )  und 
um fasste  das in  der V orburg  gelegene sog. Zielem pen- 
h au s. Beim  E rdbeben  vom  18. x . 1356 w urde die Burg 
z. T . zerstö rt, aber w ieder au fgebau t und  wohl auch  er
w e ite rt. Mit der U ebernahm e durch  Basel begannen 
eine Reihe von E rh a ltu n g sb au ten , so zwischen 1517 
u n d  1541, wo eine durchgreifende A usbesserung des 
Schlosses s ta ttfa n d , der sich die E rb au u n g  des R u n d 
tu rm s (B lauer Turm ) anschloss. Der Schlossprediger
d ienst w urde von dem  in  Sissach w ohnenden Schloss
prediger versehen und  von 1740 an  dem  P fa rre r in 
G elterk inden übertrag en . Beim E in b ru ch  der Franzosen 
1798 w urde das Schloss g ep lündert und  in der N ach t 
vom  2 1 ./22. J a n u a r  in B rand gesteck t. Die R uine m it 
den zugehörigen G ütern  w urde N a tio n a lg u t. H eute  
b ie te t sie das Bild eines S ch u tthau fens. — Vergl. 
Merz : Burgen des Sisgaus I .  —  C. R o th  : Die Entstehung  
der Herrschaft F . — Freivogel : Die Landschaft Basel 
im  IS . Jahrh. — Derselbe : Die Lasten der basi. Unter
tanen im  IS. Jahrh. (in B J  1924). —  K . 'Gauss : Der 
Badische Vertrag . . . 15SÖ (in B Z  21). — B ruckner : 
M erkw ürdigkeiten. [0. (>.]

P A R Q U E T . Geschlecht, das seit dem  14. Ja h rh . in 
der K astlanei M artigny e rw ähn t w ird. —  J a c q u i e r  
F argueti, des R ats von M artigny 1335. — L a u r e n t , 
P rio r von St. M aurice 1728-1730. [Ta.]

F A R V A G N Y  LE G R A N D  (K t. F reiburg , Bez.

Die Kirche von Favargny ie Grand. Nach einer Photographie.

Saane. S. G LS). Politische und K irchgem . Favernein  
1082 ; F avarniei, Faverniei 1138, 1143 ; Favernie 1228. 
Der Nam e kom m t w ahrscheinlich von fundus Fabrinia- 
cus. Die Gegend war schon zur R öm erzeit bew ohnt. F . 
gehörte zur H errschaft P o n t en Ogoz. Mehrere E del
geschlechter, die von N euenburg, Englisberg, Marly,

Bi liens usw ., und das K loster H au teriv e  b es as sen im 
M itte lalter do rt R ech te  und  bezogen den Z ehnten . 
Nach den B urgunderkriegen verlo r Savoyen seine ganze 
O berhoheit ü ber dieses Gebiet, und  B ernard  de Men- 
th o n  ve rk au fte  1482 seine R echte  au f P o n t an  den S ta a t 
F reiburg , das die H errsch aft P o n t-F a rv ag n y  schuf. 
N ach und nach  w urde F . Z en trum  und G erichts
o rt der Vogtei. Vor 1655 herrsch te  das L an d rech t der 
W aad t, n achher die M unicipale  von F re ibu rg . W ährend 
der französischen Invasion  im  März 1798 sah  F . m ehrere 
Zusam m  enstösse zwischen w aad tländ ischen  und  greyerz- 
schen P a trio ten , welche die Gegend bese tz ten  u n d  darin  
grossen Schaden an rich te ten . Die Vogtei F . w urde u n 
te r  der helvetischen  R epublik  aufgelöst und  das Dorf 
zum  Bez. R om ont geschlagen. U n te r der M ediations
ak te  und u n te r  der R estau ra tio n  w urde es wieder 
H au p to rt des gleichnam igen Kreises, dann  Bezirks, der 
bis 1848 b estan d . In diesem  J a h r  k am  F . zum  Bez. S aa
ne. Das Schloss w urde 1617-1625 w ieder au fgebau t. Die 
erste  öffentliche Schule w urde 1726 eröffnet. F . b il
dete schon 1177 eine K irchgem . Das bis ins 17. Ja h rh . 
bestehende P rio ra t und die K irchgem . s tan d en  u n te r 
dem  Grossen St. B ernhard  und  w urden von den Mön
chen dieses K losters ve rw alte t. Die K astvog tei gehörte 
den de C hallant, die sie 1575 dem  S ta a t F re ibu rg  a b 
tra te n .  Die K o lla tu r gehörte  dem  Hospiz au f dem  Gros
sen S t. B ernhard , w urde aber in der Folge an  das K a
p ite l S t. N icolas in F re ibu rg  übertrag en . E ine Ueber- 
e inkunft von 1603 m ach te  langen V erhandlungen und 
Prozessen ein E nde. Die frühere , 1888 abgebrochene 
K irche, deren s te inerner T urm helm  an die des R hone
tals erinnerte , re ich te  sicher au f das 12. Ja h rh . zurück. 
Das neue Gebäude w urde 1892 von Mgr. D eruaz einge
w eiht. E ine 1727 in M ontban geweihte Kapelle w urde ein 
W allfah rtso rt. Die K irchgem . um fasst die Gem. 
F . le G rand und  le P e tit, Grenilles und P o sâ t. Taufre- 
g ister seit 1630, E hereg ister seit 1643, S terberegister, 
seit 1653. —  Vergl. Max de D iesbacli : Farvagny le 
Grand (in É tr. frib . 1909). —  Dellion : D id .  V. — 
K irsch : Die ältesten P farrkirchen des K ts. Freiburg  
(in F  G X X IV ). [Cr. Cx.]

F A R V A G N Y  LE P E T I T  (K t. F reiburg , Bez. 
Saane. S. G LS). Gem., in der röm ische R uinen gefun
den w urden. Die Bittens, d ’Affry, P ra ro m an , W ild und 
die K löster H au terive  und  M arsens besassen dort 
R echte. Die H erren de P o n t verk au ften  1314 ihre G üter 
in F . le P e tit  ans F reiburger Sp ital. In der Gem. be
s teh t eine dem  hl Claudius geweihte K apelle. Das Dorf 
teilte  im übrigen die Geschicke von F arv ag n y  le 
G rand. [ R æ m y . ]

F A S C I A T I .  Altes N o taria tsgesch lech t aus dem 
Bergell. Im  Friedens v e rtrag  von 1219 zwischen dem 
B istum  Chur und  Corno erscheint J o h a n n e s  (Faxina- 
tus), no tariu s e t scriba  de Gumis (Corno), w ahrschein
lich ein F. Vom 13. Ja h rh . an  w ird die Fam ilie in B er
geller U rkunden  häufig  erw ähn t, z. B. V i t a l i s ,  1331 ; 
dieser is t der B egründer eines Zweiges der Fam ilie, so 
erscheint 1478 als Zeuge J o h a n n e s  d e  M o n t e ,  fi- 
lius de V itallibus de Soglio. — E in Zweig der Fam ilie 
w ohnte in Soglio, ein anderer in Casaccia. D ieser war 
w ahrscheinlich m it den P la n ta  verschw ägert ; denn er 
fü h rt der B einam en P lan ta , näm lich 1538 a m te t als 
N o ta r zu Casaccia T h o m a s ,  filius Joannis Plantae 
de Fassadis de Gasatia. Die Linie von Casaccia schreib t 
sich vom  16. Ja h rh . an  de F asciati, z. B. 1554 JOANNES 
A l b e r t i  d e  F a s c i - i a d i s ,  1585 J o a n n e s  d e  F a s c a t i s .  — 
G a u d e n t i u s  Fasc iatus, N o ta r im  Bergell, beglaubigt 
am  29. v ili .  1717 eine U rkunde von 1372. E r n en n t sich 
auch Cancelliere, leb te von 1689-1737 und  h interliess 
ein M anuskrip t m it h isto r. und k u ltu rh isto rischen  No
tizen  über Soglio (publiziert im  B M  1918). —  Vergl. 
Mohr : Cod. Dipl. I, N r. 186 ; I I I ,  Nr. 163. —- P . N. von 
Salis : M itteilungen des Geschlechts-Verbandes derer von 
Sa lis , R egesten. —  Mohr : D okum entensam m lung. [L. J.] 

FA S EL .  F reiburger Geschlecht, B ürger zahlreicher 
Gem. des Sensebez., von Vuissens und  F reiburg . W ap
pen : in B lau ein silbernes schreitendes Lam m . —  1. 
C h r i s t o p h e ,  von R ech th alten , als Mönch Columbus, 
* 1690, t r a t  1708 in den K apuzinerorden  ; Defm itor, 
f  1751 in So lothurn . —  2. HANS, von Tafers, M aurer
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m eister, A nführer der m ilitärischen  K om pagnie der 
Z unft, W erkm eister der R egierung 1710, B ürger 1715, 
t  1741. —  3. H a n s , Sohn von Nr. 2, M aurer, schuf 1735 
den P lan  zum  W iederaufbau  des Gebäudes der F re i
burger K anzlei, w ar 1741 Nachfolger seines V aters in 
der L eitung  der M aurerarbeiten , besorgte 1745 den 
N eubau des Schiffs der B arfüsserkirche. —  4. Ma u r ic e ,
* 23. i. 1743, A ugustinerm önch (1766) ; P rio r des 
A ugustinerklosters in F re ibu rg  1790-1794, 1811-1818, 
t  in F re ibu rg  1818. —  5. P i e r r e  J o s e p h , Goldschmied,
* 1768, schuf M onstranzen fü r die K irchen in  H ober
st orf und  R om ont (1823), eine m assive silberne K rone 
fü r die Ju n g fra u  der L iebfrauenkirche in Freiburg  
1834. —  6. J e a n , Syndic von Vuissens 1817-1832. —  
7. G a s p a r d  M e l c h i o r  B a l t h a s a r , * 1768, P riester, 
K ap lan  der S tiftsk irche St. N iklaus in F re ibu rg  1795, 
K ap lan  von St. P ierre  1795, S ekretär der Bischöfe 
Guisolan und Yenni, C horherr von S t. N iklaus 1819, 
f  1833. — Vergl. S K L .  —  F A  1896 und  1903. — 
Dellion : Diet. I I ,  94 ; V I, 350, 451 ; V III , 482. — 
M ülinen : Helvetia sacra I I ,  9. —  H ilber : Die kirch
liche Goldschmiedekunst in  Freiburg. — B rasey : Le 
chapitre de S t. Nicolas. —  S taa tsa rch . F reiburg . [J. N.]

F A S N A C H T .  Fam ilien der K te . B ern und Freiburg .
A. K a n to n  B e r n . Aus Tw ann stam m endes, seit 1622 

in der S ta d t Bern eingebürgertes Geschlecht. W appen  : 
in R o t ein silberner Adler m it goldenem  Ring im 
Schnabel au f goldenem  Berge. — S a m u e l  F r i e d r i c h ,  
des Gr. R ats 1755, L andvog t nach Morsee 1762. — 
LL. [R. w .]

B. K a n to n  F r e ib u r g . Geschlecht aus M urten und 
M untelier, gen. F a s n a c h t  oder C a r -  
m i n t r a n . W appen : in R o t ein sil
berner Vogel m it einem  silbernen 
Ring im  Schnabel, au f goldenem  
D reiberg. — P i e r r e ,  des R ats von 
M urten 1575. —  A b r a h a m  G a b r i e l ,  
H au p tm an n , Mitglied des K onsis
to rium s, s te llv e rtre ten d er R ich ter 
am  M urtener G ericht 1828.—  Engel
h a rd  : Chronik, 345.— Catal. du mu- 
sée de F ribourg (1882), p .  106 [ R æ m y . ]

F A S S B Æ N D E R ,  P e t e r ,  *28 . I. 1869 in  Aachen, 
städ tisch er M usikdirektor in Luzern 1895, D irektor des 
Sängervereins H arm onie Zürich 1911-f 27. i i .  1920; 
K om ponist. — S M  60, 1920 ; p . 99 f. — Z W  Chr. 1912. 
p. 150. [H. Br.]

F A S S B I N D .  Fam ilien der K te. Basel, Luzern und 
Schwyz. B edeu tet K üfer (S I IV , 1342).

A. K a n to n  B a s e l ,  Ein Geschlecht Vazpind  wird 
in Basel schon 1202 erw ähn t. —  B U  I , p. 51. — H E I N 
RICHS V asbinde is t B ürger von K leinbasel 1300. [C. rio.]

B. K a n to n e  L u ze rn  u n d  S c h w y z . L andleute  zu 
Schwyz, ehem als im  A rtherv ierte l 
eingeteilt und  zugleich B ürger der 
S ta d t L uzern. N ach R enw art Cysal 
w ar schon 1365 A e r n i  B ürger zu 
Luzern ; H a n s ,  von R oot, 1366. — 
H a n s ,  des Gr. R a ts  zu Luzern 1421 
und 1441. —  P e t e r ,  des Gr. R ats 
1487, einer der' 40 M änner, die im  
Sundgauer- und W aldshuterkrieg  
1468 au f dem  Ochsenfeld gegen 300 
R eiter siegreich ankäm pften . W ap

pen : in R ot drei ineinander geschlungene Reife über gr. 
D reiberg. — 1. J o h a n n ,  E nkel des vorgen. Peters, L an d 
vogt im T hurgau  1538, in Bollen/. 1544. —  2. J o h a n n ,  
Sohn von Nr. 1, H au p tm an n  in F rankreich , Siebner des 
A rtherv ierte ls 1611. — 3. M a t h i a s ,  des R a ts  zu Schwyz, 
Siebner. — 4. G e o r g ,  1590-1679, fü h rte  im Luzerner 
Bauernkriege 300 Schwyzer den Luzernern  zu Hilfe ; 
H au p tm an n  im  1. V illm ergerkriege 1656, b au te  1660 
die S t. B eat- und K arlskapelle  am  Tobelbach ; Zeug
herr 1659, L an deshaup tm ann  der M arch 1663. —  5. 
J o h a n n  B a l t h a s a r ,  L andvogt zu Sargans 1679. —
6. F r a n z  D o m i n i k , 1641-1718, H au p tm an n  in kaiser
lichen D iensten, R ichter. — 7. F r a n z  G e o r g , 1665- 
1731, D r .p h il .u .  m ed., Säckelm eister und des R ats in 
der M arch. — 8. J a k o b  M i c h a e l , Sohn von Nr. 7, 
Dr. m ed., S ta tth a lte r  in L achen. —  9. F r a n z , Siebner

1691, L andvog t im  T hurgau  1706, Tagsatzungsge, 
san d te r  1705 ; t  1713. —  10. J o s e p h  A n t o n -
1684-1735, des R a ts  zu Schwyz, K anzler des F ü rs tab ts  
von E insiedeln. —  11. T h o m a s  A n t o n ,  Sohn von Nr. 10, 
1717-1780, H au p tm an n  in spanischen D iensten, K anz
ler des F ü rs ta b ts  von E insiedeln.— 12. J o s e p h  T h o m a s ,  
1755-1824, Sohn von Nr. 11, P riester 1778, K aplan  in 
Schwyz und Seewen, P fa r
re r in Schwyz 1803-1824,
K äm m erer des V ierwald- 
st.ätterkap ite ls, bischöfl.
K om m issar, ap ost. P ro to- 
n o tar, Lokalhistoriker, 
h in terliess 2 Bände H isto
rische Fragmente  über das 
alte  Land Schwyz, die sog.
Profangeschichte, denen er 
nach der Franzosenzeit 
einen 3. B and über die 
Jah re  1797-1801 folgen 
liess (im K antonsarch iv  
Schwyz), ferner Religions
geschichte des Landes 
Schwyz in 5 im m er ver
m ehrten  und verbesserten 
N iederschriften, die sich 
m eist in Schwyz, die letzte  
im  S tiftsarch iv  E insiedeln 
befinden. Alle diese A r
beiten  blieben u n g ed ru ck t.
Die Sbändige Gesch. des 
K ts. Schwyz u n te r  dem  Nam en Thom as F. is t u n ter 
B enutzung  der Fassbindischen Profangesch. von P farrer 
R igert in Gersau verfasst. — 13. G o t t f r i e d , * 
1829 in  A rth , R egierungsrat 1866, L an d ess ta tth a lte r 
1868, L andam m ann 1870, |  6, x n .  1878 in A rth . —
14. G o t t f r i e d , Sohn von Nr. 13, * 29. v ii. 1854 in 
A rth , O berstlieu tenan t, K an to n sra tsp räsid en t 1883, 
P räsiden t der K an to n alb an k  in Schwyz 1890-1903. —
15. J o s e f , B ruder von Nr. 14, * 4. v ii. 1859 in A rth, 
R egierungsrat 1898, L an d ess ta tth a lte r 1908, L andam 
m ann 1910. —  16. F r i d o l i n , 1821-1893, in Brunnen, 
K an to n sra t, grosser Förderer der H otelindustrie . —
17. F r i d o l i n , Sohn von Nr. 16, * 1857, K an to n sra ts
präsiden t 1902. :— Vergl. LL. — Th. Fassbind : S tam m 
tafel. . . (Ms. im  S taatsarch iv ). — M. D ettling  : 
Schw yz. Chronik. — [l>. Norbert F lü e le r.]  — Die Fass
bind zu A rth  erhielten 1653 wegen A uszeichnung im 
B auernkrieg das Luzerner B ürgerrecht geschenkt. — 
B ürgerbuch. [P. X. W.]

F A S T N A C H T .  In  den Fastnachtsbväuchen sind 
die verschiedenartigsten  E lem ente zusam m enverschm ol
zen : sie en th a lten  R este altheidnischer, germ anischer und 
röm ischer F rühlingsbräuche, kirchlich-christliche Ivul- 
handlungen zum  Schutz und zur Förderung  des Ge
deihens von Vieh und Feld und weltliche V olkssitten 
a lte r  und neuer Zeit (Zunft- und H andw erksfeste). 
Sie dehnen sich aus über die Zeit vom  D reikönigstage 
(6. Jan .)  an bis weit in die eigentlichen Fasten  hinein. 
Die H aup tfe ier spielt sich aber m eist in der W oche vor 
A scherm ittw och ab ; ih ren  H öhepunkt erreicht sie am  
Sonntag, M ontag und nam entlich  am  D ienstag («schm ut
ziger » D onnerstag, H erren fastnach t und B auern fast
n ach t, Funkensonntag , H irsm ontag). Die G rundstim 
m ung an  F astn ach t is t eine bis zur A usgelassenheit ge
steigerte  Fröhlichkeit : Gelage, Spiel, Tanz, Liebes- 
taum el. Noch bis in die Gegenw art haben  sich alte  
F astnach tsum züge erhalten , z. B. die LTmzüge der sog.
« E hren tiere  » oder « Ehrenzeichen » in Basel (am  13., 
20. oder 27. Jan .) , der F ritschium zug (am  D onnerstag 
vor E stom ihi) in Luzern, der F ischerum zug in E rm a- 
tingen ; fa st überall vereinen sich die um laufenden 
Masken (« N arr », « Bögg », « B utz », « Ghrungel » etc. 
rä to rom anisch  « B agordas » genannt) zu m ehr oder 
weniger geordneten, im provisierten  Um zügen. Die Mas
ken sind teilweise noch ausserordentlich prim itiv  ; im 
L ötschental bieten die « R oitschäggeta » m it ihren 
riesenhaften  H olzlarven, Schafpelzen und Schellen
gurten  einen geradezu w ild-däm onischen Anblick : 
andere E inzelgestalten mit bestim m ten Nam en sind

Joseph Thomas Fassbind.  
Nach einem Oelgemälde von 

Michael Föhn (im Kloster 
St. Peter.  Schwvz).
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z. B. das « H u tz-G ür » (Baselland) die « Gvet-Schcll » 
in Zug, der « Hegel » (K lingnau, A argau), der « A etti- 
R uedi » (Zurzacli) ; oft tre te n  sie auch  zu zweit auf, wie 
der « C hryden-G ladi » und das « Elsi » in Zürich »,
« I lan s li und G retti » in W ohlen, « der A lte und  die Alte» 
im  G raubündner O berland. —  E ine grosse Rolle spielten 
ehedem  in ländlichen Gegenden das U m führen eines 
Pfluges, einer Egge oder eines « T ro tten b au m es » 
(K elterbalken), die« T annenfuhr » und  das « B lockfest », 
« das M oosfahren » usw . W ie diese B räuche wohl heilige 
H andlungen  zur H erbeiführung  vegetab ilischer F ru c h t
ba rk e it sind, so auch die v e rb re ite ten  L ärm um züge, 
G rasausläu ten , T odaustragen , V erbrennen oder Ver
graben  einer däm onendarste llenden  P uppe  (^echse- 
lau ten  in Zürich), K am pfspiele zwischen Som m er und 
W in te r, H öhenfeuer und Scheibenschlagen. —  Vergl.
E. H offm ann-K rayer : Feste und Bräuche . . , p. 124 ff. 
(m it L ite ra tu r) .—  SA F I .  47 ff., 126 ff., 257 IT. [H. B.-St.]

F A S T N A C H T S S P IE L E . Der Nam e b,'zeichnete 
u rsprünglich  n u r solche Spiele, die in den Tagen vor 
O sterfasten  von B ürgersleuten  zur öffentlichen Be
lustigung aufgeführt w urden oder dazu b estim m t w aren . 
Spiele dieser A rt k onn ten  auch ausser der F as tn ach t 
zum  besten gegeben w erden und hiessen gleichwohl
F . —  Der K u n s tg a ttu n g  nach  untersch ieden  sich die 
Fastnach tssp ie le  einerseits vom  kirchlichen D ram a 
durch  den L aienstand  der Spieler und ungebundene 
H eite rkeit, anderse its  von der gelehrten  Schulkom ödie 
durch vo lkstüm lich  naive  B ehandlung des (m eist aus 
dem  Leben geschöpften) Stoffes. Das F astnach tssp ie l 
der deu tschen  Schweiz, ganz aus dem  Volksgeist 
hervorgegangen und durch  ziem lich w eitgehende F re i
heit des W ortes begünstig t, h a t sich nam en tlich  in 
der R eform ationszeit, als K am p fm itte l gegen die 
päpstliche H ierarchie eigenartig  en tw ickelt und grosse 
B edeutung  e r la n g t. In  seiner harm loseren , weniger s tre it
baren  A rt h a t es sich in den a ltg läub igen  K antonen  
auch  über jene Zeit h inaus lebendig erhalten , zumal 
in  L uzern, wo es erst im  Anfang des 17. Ja h rh . durch 
das Je su iten d ram a  zu rückgedräng t w urde. Doch e n t
s tan d  noch um  die M itte des 18. Ja h rb . ein in Sprache 
und K om ik urw üchsiges F ., das allerdings von der 
Zensur u n terd rü ck t w urde : das Spiel Von Isaaks 
Opferuni; (auch Tirolerspiel g en ann t), 1743 von Pfarrer 
Schuhm acher in R otenburg  (K t. Luzern) verfasst. Die 
B lütezeit des Schweiz. F. ist das 16. Ja h rh . Die Stücke 
un terlagen  zwar der obrigkeitlichen Zensur, die Auf
führungen  w urden aber von den Behörden du rch  Aus
leihen von W affen, K ostüm en und R equisiten , sowie 
durch  B eiträge und Geschenke gefördert. W ar der T ex t 
eines F .’s gep rü ft und genehm igt, so w urde u n ter 
freiem  Him mel, in den S täd ten  au f öffentlichem  Platze 
(in Bern z. B. an der Kreuzgasse, in Basel au f dem 
K orn m ark t, in Luzern au f dem  W einm arkt) eine 
B ühne oder « Brügi » e rrich te t. A uf dieser m arschierten  
die Spieler, oft in grosser Zahl —  in dem  erw ähnten  
R otenburger-Spiel gab es etw a h u n d e rt Rollen — im 
Zuge auf. Es waren junge  Bürgerssöhne (Spielgesellen 
oder -knaben g en an n t) , Angehörige der vornehm sten 
Fam ilien  d a ru n te r, wie es für F reiburg  1560 bezeugt ist, 
auch Z unftgesellschaften. Das Volk s trö m te  vom  
Lande herein und  m usste  durch P ritschenm eister oder 
sonslige A ufseher in Zucht gehalten  w erden. Auch auf 
der Bühne ging es offenbar lebhaft und beim  Fechten  
und Prügeln  h an d fest zu, da m ehrm als lobend erw ähnt 
wird, es sei ohne jem ands Schaden abgegangen. In 
ha ltlich  w aren die S tücke sehr m annigfaltig  ; Possen 
aus dem  Bauernleben, dem bürgerlichen Eheleben, 
dem  Mönchs- und Nonnenleben, dem  Treiben der 
W ahrsager, K urpfuscher und W ürzkräm er ; G erichts
szenen, N arrenpossen ; aber auch D arstellungen aus der 
deutschen und lokalen Volkssage ( M arko!fus, Griseldis, 
GiriUenmoosfahrt), aus der Schweizer- und  selbst aus 
der biblischen Geschichte (Goliath, Jakob und Joseph, 
Lazarus, Verlorner S o h n );  ferner auch lehrhafte  oder 
satirische B ehandlungen politischer und kirchlicher 
Z ustände, Zeit- und  S tre itfragen  ; endlich auch Alle
gorien. So b e rü h rte  sich das F . also auch m it dem 
geistlichen Spiel und den M oralitäten . — Die H a u p t
p flegestä tten  des F .’s w aren Basel, Bern. Zürich, L u

zern ; daneben sind F . fü r F reiburg , So lo thurn , Schaff
hausen bezeugt, aber auch  für m ehrere Dörfer, beson
ders im  Luzern- und im  B ernbiet. Viele F . sind ve r
loren gegangen, viele wohl niem als im  W o rtlau t au f
gezeichnet worden, andere n u r lü ckenhaft e rhalten . Von 
dem  allegorischen Spiel Prozess des Convivium  z. B., 
von 1592, dem  n ach  R. B ra n d ste tte r  w ichtigsten  u n ter 
allen Luzerner F ., ist vom  T ext fast n ich ts, dafür ein 
langes Personenverzeichnis und  eine genaue In h a lts 
angabe der (21) A kte vorhanden . Im m erh in  besitzen 
wir eine schöne Zahl F . g ed ruck t, d a ru n te r von den 
besten . Ausser dem  B ruchstück  eines Basler (?) F .'s  
aus dem  1. D ritte l des 15. Ja h rh . (Zeitschrift fü r deutsche 
P hil. 32, 58) ist Der kluge Knecht, zu E nde des 15. 
J a h rh . in Luzern gespielt, das ä lteste  der e rhaltenen  
F . L iterarische F orm  gab dem  F . zuerst Pam philus 
G engenbach in Basel, wo seine noch in G esprächsform  
befangenen Spiele in den Ja h ren  1515-ca. 1524 au f
geführt w urden und bereits fü r die K irchenreform  w irk
ten. Diesem Zwecke d ien ten  in e rhöhtem  Masse die 
F. des B erners N iklaus M anuel, vor allem  die zwei an 
der F a s tn a ch t 1523 in Bern aufgeführten  : Die Toten
fresser u n d  Von Papsts und Christi Gegensatz. Neben 
M anuel w irk te  in  Bern H ans von R ü te , der ausser 
b iblischen S tücken  auch  ein reform atorisches F . au f
führen liess : Vom Ursprung und E nd  heidnischer und  
päpstlicher Abgötterei (1531). Manuels T alen t erb te  
sein Sohn H ans Rudolf, Verfasser eines 1548 in Zürich 
gegebenen F .’s : Vom edlen W ein und der trunkenen  
Roti. Von den Z ürcher F . is t das fü r N eujahr 1514 
geschriebene Von alten und ju ngen  Eidgenossen als die 
ä lte ste  politische deutsche Kom ödie hervorzuheben . In 
L uzern  leitete  Zacharias Bletz die A ufführungen des 
M arkolfus  (1546) und des Wunderdoktors (1565). Aus 
Schaffhausen ist Tobias S tim m er als Verfasser des für 
die F a s tn a ch t 1581 bestim m ten  Spiels Von zwei jungen  
Eheleuten zu nennen. F ü r die zähe V olkstüm lichkeit 
m ancher F . sp rich t die T atsache, dass z. B. das Spiel 
Wie man alte Weiber ju n g  schmiedet zu U tzenstorf 
(K t. Bern) erstm als um  1540 und  dann wieder 1613 ge
geben w urde. Allein das A ufkom m en frem der K om ö
dianten! ruppen  in unseren S täd ten , in Bern schon seit 
1584, die Feindschaft besonders der reform ierten  
G eistlichkeit gegen das Kom ödienspielen, im 18. Ja h rh . 
auch  das sich vordrängende K u n std ram a  und  zu allem  
noch das- V orurteil der B ildung gegen jede V olkskunst, 
Hessen das F . n ich t gedeihen. Am m eisten L ebenskraft 
bewies es wohl im  K t. Luzern, wo z. B. am  F ritsch i- 
um zug von 1815 das Spiel von den Sieben Todsünden  
und  M itte des 19. Ja h rh . (in B erom ünster) die Giritzen- 
moosfahrt au fgeführt w urde, daneben auch  in Schwyz, 
wo das F. 1863 in den A ufführungen der « Japanesen- 
G esellschaft » w ieder aufleb te  und  in m oderner Form  
bis zum  Ende des Ja h rh . gepflegt w urde. —  Vergl. 
B ächtold , Reg. u n te r  F . —  B S L  V, 5, p. 161. — R. 
B ra n d ste tte r  in Zeitsehr. f. cl. Philol. X V II, 347 und 
421 ; X V III , 459. — A. F luri in B T  I I , 1909, p. 133. — 
A. L üto lf in Gfr. X X II I ,  154. —  W eller : Das alle 
Volkstheater der Schweiz (1863). — B u rckhard t in B V G  
Bas. I, 169. [O. v. G.]

F A T I O  (in Basel auch  F A Z I O ) .  Aus Burella. (E schen
tal) stam m endes Geschlecht, wo es 1411 erw ähnt wird. 
Zur R eform ationszeit flüchtete  es in die Schweiz ; es 
zählt . u n te r  seinen Angehörigen viele K aufleute, 
Bankiers und Offiziere und zeichnete sich auch in der 
M ag istratu r und in den W issenschaften aus. W appen : 
in Silber drei ro te , g rüngestie lte  und g rü n b eb lä tte rte  
Nelken au f g rünem  Dreiberg, üb erh ö h t von 2 ro ten  
S ternen  (V arian ten). S tam m v ate r ist Jaq u es Petrino , 
t  vor 1517. —  1. J e a n ,  1530-1597, Enkel des Vorge
n an n ten . K aufm ann, t r a t  zur R eform ation über, ver- 
liess M asera im  E schental und flüchtete nach G rau
bünden ; in Vico Soprano 1558 B ürger und  von Chia- 
venna 1594. Infolge der Verfolgungen, denen die P ro 
te s ta n ten  im V eltliu ausgesetz t w aren (1620-1621), zog 
die Fam ilie nach  Zürich und liess sich h ierau f in W ien, 
Basel. Vivis und Genf nieder. Das Geschlecht teilte  
sich in die Zweige von Vivis u n d  Basel ; heu te  b esteh t 
nu r noch der erstere.

Zweig von V ivis. — 2. P a u l , Sohn von Nr. 1, 1577-
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1656 oder 1657, K aufm ann, B ürger von Vivis 1641. —
3. P i e r r e , Sohn von Nr. 2, t  1687, K aufm ann, w urde 
1656 m it einer Mission nach Sardinien b e tra u t. Bürger 
von Oron la Ville 1666. — 4. F r a n ç o i s  L o u i s , Sohn 
von N r. 3, 1673-1751, Offizier in französischen Dien

sten , M ajor 1737, w urde 
1739 unen tgeltlich  als 
B ürger von Begnins au f
genom m en. —  5. A l e x a n 
d r e , Urenkel von N r. 3, 
E innehm er der Lehen für 
die B ürgerschaft Vivis, 
Verfasser von Tables d ’in 
térêts simples et composés 
. . .  —  6.  F r a n ç o i s  P h i 
l i p p e , B ruder von Nr. 5, 
1724-1811, Offizier in fran 
zösischen D iensten, zog 
1771 nach Florida.—  Notes 
o f m y fam ily and recollec
tions o f m y early life. —
7.--------------F r a n ç o i s , Sohn von 
N r. 2, 1622-1704, Bürger 
von Genf 1647, des Rats 
der Z w eihundert 1658, 
der Sechzig 1680, B ankier 
und K aufm ann , erw arb 
1675 die H errschaft Bon- 
villars bei Grandson, die 

bis 1798 im  Besitze seiner N achkom m en blieb. — 
8 . J a c q u e s  F r a n ç o i s , Sohn von Nr. 7, 1656-1729, 
H err von Bonvillars, B ankier und K aufm ann, Associé 
seines V aters, Syndic von Genf 1720, 1724, prem ier 
Syndic 1728. — 9. J e a n  A n t o i n e , Sohn von Nr. 7, 
1659-1742, P farrer in  Chêne 1693, in Genf 1704, 
D ekan der Compagnie des p asteu rs . — 10. P i e r r e , Sohn 
von Nr. 7, * 1662, Dr. ju r., A dvokat, R ich ter von St. 
V ictor und C hapitre  1691, A ud ito r 1695, K astlan  von 
Peney 1701, eifriger V erteidiger der F reiheiten  des 
Genfervolks. Zum Tode v e ru rte ilt und erschossen 
1707. —  A. Corbaz : Pierre Fatio précurseur et martyr 
de la démocratie genevoise. — Du Bois-Melly : Pierre 
Fatio (historisches D ram a). — 11. B é n é d i c t , Sohn 
von N r. 7, 1672-1713, H aup tm an n  in französischen 
D iensten. — 12. F r a n ç o i s , Sohn von Nr. 9, 1699-1774, 
A dvokat, sechsm al Syndic von Genf 1752-1772. — 13. 
P i e r r e , Sohn von Nr. 10, 1704-1774, Offizier in F ra n k 
reich, dann in Sardinien, b rach te  es zum  R ang eines 
Infanteriegenerals, Oberst eines seinen N am en führen
der, S tk o i« Ì7 i> p r » m m m It  ---  14. LÉONARD, Sühn VOR

Nr. 12, 1727-1808, v ierm al 
Syndic von Genf 1779- 
1791. — 15. J e a n  Bap- 
fiste François, Sohn von 
Nr. 13, * 1736, Major- 
h au p tm an n  in sardini- 
schen D iensten, Syndic 
von Genf 1785-1789. Er 
wurde 1794 von der revo
lu tionären  P a rte i erschos
s e n .— 16. P i e r r e , Bruder 
von Nr. 15, 1740-1793, 
d iente in Sardinien in den 
R eg im en ternF atio ,S u tte r. 
K alberm atten  und Cour- 
ten . Zum O bersten er
n an n t, erlangte er 1792 
die Schaffung eines seinen 
N am en tragenden  Schwei
zerregim ents, sta rb  aber, 
bevor dessen Bildung vol
lendet w ar. R itte r  des M au
rizi ns- und Lazarusordens. 
—  17. J e a n  A n t o i n e , * 

1769, Urenkel von Nr. 8, O berstlieu tenan t in der w aad t
ländischen Miliz 1807. F riedensrich ter, dann Regie
ru n g ss ta tth a lte r  von Y verdon. — 18. A ntoine G u i l 
l a u m e  H enri, Sohn von Nr. 15, 1775-1840, Maire 
von P e tit Saconnex 1806-1814. sechsm al Syndic von 
Genf 1830-1840, T agsatzungsgesandter 1817-1836. —

19. Guillaum e E d o u a r d ,  Enkel von Nr. 18, 1830- 
1908, g ründete  m it seinem  Schwager H . B arbey die 
Sparbank  der Caisse M utuelle , P räsiden t des zentralen 
W ohltä tigkeitsbureaus 1876-1904 und zahlreicher ph i
lan throp ischer Gesellschaften. — 20. Pau l V i c t o r ,  
B ruder von N r. 19, 1838-1906, N aturforscher, Mitglied 
m ehrerer w issenschaftlicher Vereine, ausgezeichnet m it 
verschiedenen Orden. Auf seine Anregung kam  der 
erste in te rnationale  Kongress zur B ekäm pfung der 
Phylloxera zustande. Sein H auptw erk  ist die Faune 
des vertébrés de la Suisse  (6 Bde., 1869-1904). — 21. 
G u i l l a u m e , Sohn von Nr. 19, * 1865, Bankier, 
Publizist, Verfasser von La campagne genevoise d’après 
nature ; Genève à travers les siècles ; Genève, siège 
de la Société des N ations. Offizieller V ertre ter bei den 
Schweiz. Behörden zur E inrich tung  des Generalsekre
ta ria ts  und der O rganisation der ersten  Generalver
sam m lung von 1920 in Genf.

_Zu>eig von Basel. —  22. J o h a n n , Sohn von Nr. 1,
1591-1659, K aufm ann, flüchtete sich zuerst nach Zü
rich, zog dann  nach W ien und liess sich endgültig in 
Basel nieder ; B ürger 1640. — 23. J o h a n n  A n t o n , 
Sohn von Nr. 22, 1616-1674, R echnungsrat und Gene
ralkon tro lleu r der F inanzen des K urfü rsten  von der 
Pfalz. —  24. J o h a n n , Sohn von Nr. 23, * 1649, Dr. 
med., Chirurg, m it seinem  Schwager Johann  Conrad 
M osis-Fatio haup tsäch lichster A nstifter der W irren 
von 1691 in Basel ; beide w urden im  gl, J .  h ingerich tet. 
Sein W erk : Die Helvetische vernünftige Wehe-Mutter, 
erschien in Basel nach seinem  T o d e .— J .  Gerster : Jo
hannes Fatio. —  Em m a M eyer-Brenner : Johann Fatio 
(D ram a). — 25. J o h a n n  R u d o l f , Urenkel von Nr. 22, 
1719-1781, des Gr. R ats, Verfasser einiger in LL  und 
L L H  e rw ähn ter W erke. — 26. J o h a n n  BaPTiST, Sohn 
von Nr. 22, 1625-1708, erw arb 1678 die H errschaft 
Duillier im  W aad tland^ — 27. J o h a n n  C h r i s t o p h , 
Sohn von Nr. 26, 1656-1720, Ingenieur und  Astronom , 
arbeite te  an den Festungsanlagen von Genf, schuf eine 
K arte  des Genfersees und des R honelaufs, die von 
A nt. Chopy zur Schaffung einer K arte  des Genfersees 
und der um gebenden Ge
biete b en u tz t w urde. E r 
schrieb Aufzeichnungen 
über die N aturgeschichte 
der U m gebung von Genf 
(in Spon : Hist, de Genève).
Mitglied der königlichen 
Gesellschaft von London 
1706. — 28. N ik la n s ,
B ruder von Nr. 27, 1664- 
1753, M athem atiker, P h y 
siker und A stronom , einer 
der hervorragendsten  Ge
lehrten  se in e rze it, Freund 
Newtons, a. o. Professor 
der königlichen Gesell
schaft von London 1688.
Als Verfasser w ichtiger 
W erke m athem atischen  
und astronom ischen In
halts bem ühte  er sich, 
die Ergebnisse seiner F or
schungen au f die Schilf
fah rt und Industrie  anzu
wenden. Da er verschiedene kleinere Schriften zu 
Gunsten der nach England geflüchteten K am isarden, 
m it denen er in Verkehr s tan d , verfasst h a tte , wurde 
er 1707 vom  englischen Gericht v e ru rte ilt, öffent
lich m it einer am  H ut befestigten Inschrift ausge
ste llt zu werden. Seither verzichte te  er au f seine wissen
schaftlichen S tudien  und zog nach Asien zur Be
kehrung der dortigen Heiden ; nach m ehrjähriger 
Abw esenheit keh rte  er nach England zurück, wo er u n 
beach tet lebte. Seine Schriften w urden gesam m elt von 
Le Sage und der Genfer B ibliothek übergeben. — 29. 
F r a n z , B ruder von Nr. 28, * 1667. H err von Duillier, 
H aup tm ann  in englischen D iensten im Piem ont. — 
30. A n d r é  E m a n u e l , Sohn von Nr. 29, 1709-1731, 
H err von Duillier ; seine nachgeborne T ochter F ran 
çoise Michée Louise (1732-1764) b rach te  diese Herr-

Vermutliches P o r t rä t  von 
P ierre  Fatio  (von Gardelle, 

Sammlg. Maillart).

Pau l  Victor Fatio. 
Nach einem P or trä t  der 

Sammlg.  Maillart.

Niklans  Fatio.
Nach einem Pastell  der Bibi, 

pubi, et univers . Genf.
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Schaft, in den Besitz der Fam ilie B azin. —  Vergl. L L . —  
L L H .  —  Sénebier : H ist. litt, de Genève. —  M ay : Hist, 
m ilit. des Suisses. —  Galiffe : Not. gen. —  De Mo n t et. : 
Diet. —  W . Guex : Tableau généal. —■ H H V  I. — F a 
m ilienarchiv .

E in  Zweig von Basel, B ürger von Orbe seit 1781, 
re ich t au f Je a n  François, alias Clerval, 1705-1788, zu
rück  ; er v e rb re ite te  sich in den K tn . W aad t, Genf, 
N euenburg , im  B erner J u ra  und  im  Eisass. —  L o u is  
J u l e s  U r i e l ,  1825-1887, U hrm acher in Genf, einer der 
G ründer des Journal suisse d ’horlogerie. —  N otiz über 
die H erk u n ft des G eschlechts F a tio , B ürger von Orbe, 
und genealogische Tabelle von W . Guex. —  Livre d ’or 
vaudois. [ W .  G u e x . ]

F A T T E T .  Basler G eschlecht, 1636 eingebürgert m it 
P e t e r ,  1592-1658, H andelsm ann , R appoltste in ischer 
R a t  und  L an d rich te r zu M arkirch i. E ., sowie m it 
U l r i c h ,  H andelsm ann , aus M arkirch. —  U l r i c h ,  Sohn 
des L etztg en an n ten , 1626-1663, O berst in venetian i- 
schen D iensten . Der le tz te  des Geschlechts in Basel war 
L u c a s ,  f  1751. — W appenbuch Basel. [C. Ro.]

F A U C H E .  N euenburger G eschlecht seit dem  15.
J a h rb .,  das n u r  noch in Paris v e r tre 
ten  ist. W appen : in Schwarz ein 
goldener Schlegel. —  1. Sa m u e l , 1732- 
1802, B uchdrucker und B uchhändler 
in N euenburg, wie auch  seine Söhne 
Jo n as , A bram  Louis und François 
(in H am burg). —  2. A bram  L o u i s  F.- 
Borel, * 12. iv . 1762 in N euenburg, 
e rh ie lt 1786 den T itel eines könig
lichen D ruckers, den schon sein V ater, 
dessen Teilhaber er war, füh rte . 1788 

m achte  er sich selbständig , h a tte  ab er bald  U m stände 
m it der Zensur wegen heim licher D rucke ; u. a. gab er 
1798 das Journal de ce qui s ’est passé à la Tour du  
Temple pendant la captivité de Louis X V I  heraus, was 
zu K lagen seitens der französischen R egierung fü h rte . 
F . t r a t  in V erbindung m it französischen E m igrierten ,

denen er Geld oder W aren 
lieh, die sie in  der Schweiz 
oder in D eutsch land  ve r
k au ften . E r w urde A nhän
ger des französischen 
Royalism us, liess sich vom  
angeblichen Grafen de 
M ontgaillard verle iten  u. 
begab sich zu General Pi- 
chegru, der sich dam als 
in S trassburg  aufh ie lt, um  
ihn  zu bewegen, sich von 
der Sache der R evolution 
loszusagen. Seine U n te r
handlungen  d au erten  das 
ganze J a h r  1795 zwischen 
Mülheim, wo der Prinz 
von Condé resid ierte , 
und S trassburg  ; jedoch 
scheiterten  diese gegen
revolu tionären  P läne am
18. F ru c tid o r. Seither 
durchreiste  F . E u ro p a  im 

D ienst der B ourbonen und verw and te  sich durch 
seine In trigen  u n d  K om plo tte  fü r ihre Sache. Bald 
w ar er in D eutschland, bald in E ngland  oder Paris. 
Am  7. v u . 1802 w urde er d o rt v e rh afte t und  in 
den Tem ple geworfen, wo er 31 M onate blieb. E r w urde 
erst daraus entlassen, als er D esm aret, einem  Polizei- 
chef Fouchets, seine D ienste angeboten h a tte , liess 
jedoch  D esm aret im  Stich und  druck te  in zehntausend 
E xem plaren  die D eklaration  Ludwigs X V III . an  die 
Franzosen. D urch V erm ittlung  seines B ruders F ra n 
çois, in H am burg , t r a t  er in V erbindung m it seinem 
L andsm ann  Perle t, einem A genten D esm arets, der ihm  
angab, es bestehe ein royalistisches K om itee in Paris. 
Die K orrespondenz da rü b er gedieh bis ans E nde des 
K aiserreichs. F . w urde aber von Perlet angeführt, 
doch gelang es ihm , die englische Regierung und  L ud
wig X V III . zur U eberzeugung zu bringen, dass ein 
solches K om plo tt w irklich bestehe. In  der R estau ra tion

w urde er vergessen. V e rb itte rt und  verschu lde t, e rb at 
er die A usführung der ihm  gem achten V ersprechen, 
erinnerte  an  die von ihm  geleisteten  D ienste, stren g te  
1816 gegen den e n tla rv ten  P erle t einen Aufsehen er
regenden Prozess an  und  erh ie lt 1820 eine A nw eisung 
von 50 000 F r., sowie eine Pension von 3000 F r. Seit 
1824 beschäftig te  er sich m it der A bfassung seines M é
moires (4 Bde., red ig iert von A lphonse de B eaucham p) 
und  endete am  4. IX. 1829 durch  Selbstm ord. 1824 w ar 
er vom  K önig von Preussen m it folgendem  W appen  ge
ade lt w orden : in  Gold zwei gekreuzte  ro te  Lanzen (oder 
Pfeile), beg le ite t von drei g rünen E ich en b lä tte rn  ; 
H erzschild  von Blau m it drei silbernen E inhornköpfen, 
überhöht von einem  goldenen H albm ond. — Vergl. 
Fauche-B orel : M émoires. —  Précis hist, des d iff. m is
sions de Fauche-Borel. —  Biogr. neue.h. I . —  F . B ar
bey : Les M émoires de Fauche-Borel (in Revue historique 
1909). —  G. L onôtre : L ’affaire Perlet. — A L IS  1898, 18.
—  3. E u g è n e , Neffe von Nr. 2, * 1799, B uchdrucker in 
N euenburg , begab sich 1830 nach  Paris, wo er ein 
P am p h le t : Réflexion sur l ’état présent de la ville de N eu
châtel en Suisse, sa police, ses lois et ses coutumes. . . 
herausgab , das in N euenburg  ein gewisses Aufsehen 
erregte. A usserdem  liess er E xam en des causes qui ont 
amené la dernière révolution à Neuchâtel (1831) und  De 
la révolution de Neuchâtel en 1848 (1849) erscheinen.
—  Vergl. A rth u r P iaget : H ist, de la Rév. neuch. 
I I , 328. [L. M.]

F A U C H E  DE  D O M P R E L ,  JEAN JACQUES, 1 11. III . 
1662, P rio r von M orteau, dann  D ekan von Besançon, 
E rzbischof von Besançon 1659. 1649, beim  Tode J o 
hanns von W attenw yl, w ar er K an d id a t fü r den B i
schofsitz von L ausanne ; er fü h rte  sogar, u n d  zw ar 
höchst w ahrscheinlich m it R echt, den T itel eines ge
w ählten  Bischofs, doch blieb diese W ahl unw irksam . 
Der Herzog von Savoyen erneuerte  seine A nsprüche 
au f die B ischofswahl in L ausanne und  e rnann te  den 
P . B enedict Schwaller, von So lothurn . Der P a p s t v e r
weigerte jedoch  die B estä tigung  und e rnann te  1652 
Jo s t K nab , P ro p s t von Luzern, der in  der T a t den 
Sitz von L ausanne in n eh a tte . —  Vergl. R o tt : Re
prés. diplom . V I. —  Schm idt e t G rem aud : Mémoires 
sur le diocèse de Lausanne  I I ,  437. [I îæmy.]

F A U C I G N Y ,  d e  ( F a u s s i g n y ,  F o u c i g n i e ,  F u c i -  
g n y e ) .  f  Edelgeschlecht. B ürger von F reiburg  seit 1398. 
Es ist n ich t m öglich, es an  die D ynasten  von Faucigny  
(Savoyen) anzugliedern. N ach gewissen A utoren  sollen 
die F ., deren erstes bekann tes Mitglied G u i l l a u m e ,  N o
ta r  von Vivis 1358 w ar, zuerst in Vivis gew ohnt und 
sich in der zw eiten H älfte  des 14. Ja h rh . in M ontagny 
niedergelassen haben . Die ä lte sten  E rw ähnungen  v e r
setzen jedoch  das Geschlecht nach  M ontagny. 1263 
w ar ein W i l l f . l m u s  Zeuge in  M ontagny, 1320 ein W i l -  
l e l m u s  Besitzer eines H auses daselbst. In  der Folge 
findet m an seine M itglieder in Vivis, F re ibu rg  und 
Payerne. W appen : in B lau drei na tü rliche  bärtige , 
m it ro ten  H ü ten  oder M ützen bekleidete Köpfe (Va
rian ten ). —  1. A y m o n ,  Ju n k e r, 1398 als B ürger von 
F reiburg  aufgenom m en, M itglied des R a ts  von Vivis, 
K astlan  von Corsier fü r die de Compey. —  2. P i e r r e ,  
Sohn von Nr. 1, Ju n k e r, B ürger von F re ibu rg  1424, des 
R ats in F re ibu rg  1441 ; t  1445.—  3. Petermann, Sohn 
von Nr. 2, B ürger von F reiburg  1457, des R a ts  der Sech
zig 1464, des K leinen R a ts  1469, R itte r  1469, B ürger
m eister 1471-1474, Schultheiss von F reiburg  1478- 
1479, 1480-1483, 1486-1489, 1492-1495, 1498-1501, 
1504-1507, 1510-1511 ; te s tie rte  am  24. x n .  1513 und 
s ta rb  bald  n achher. E r spielte in F re ibu rg  sowohl in 
dip lom atischen A ngelegenheiten wie in kriegerischen 
U nternehm en eine w ichtige Rolle. In  den B urgunder
kriegen w ar er A nführer der freiburgischen T ruppen 
und  fü h rte  seine Leute zu den Siegen von G randson 
und M urten (1476) ; aus der le tz te m  Schlacht b rach te  
er einen Kelch nach  H ause, den er der K irche von 
B ourgillon h in terliess. 1479 befehligte er die T ru p p en 
ab teilung  von 1000 M ann, die F re ibu rg  den U rnern  zur 
U n te rstü tzu n g  sand te , sowie 1480 die zu Ludwig X I. 
en tsan d ten  500 F reiburger. V ertre te r F reiburgs an 
zahlreichen T agsatzungen und V erhandlungen, u . a . 
am  Kongress von F reiburg  1476 ; A gent der französi-

Louis  Fauche-Borel. 
Nach einem Stahls tich von 

J .  Kennerlev.
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sehen K rone bei den Schweizern 1489. —  Vergl. Gre
in and : Les F aucigny de Fribourg  (in È tr. F rib . 1873). 
—  Derselbe : Le crucifix de Petermann de F aucigny  (in 
F A  1895). —  D ubois : Les Faucigny de Fribourg  (in 
A LIS  1904). — M artignier : Vevey et ses environs, p. 
77. —  G um y : Regeste de Hauterive. —  S taatsa rch . 
F reiburg  : Généalogies Daguet et Schneuwly, Grosses de 
M onlagny. [j. n .]

F A U C I G N Y , d e .  Savoyisches D ynastenhaus, aus 
dem  drei Bischöfe von Genf und ein 
Bischof von L ausanne stam m ten . Es 
besass in der Schweiz verschiedene 
Lehen. W a p p en : 5 m al gespalten  von 
Gold und R ot. —  i .  G uy, Dom herr 
von L yon, Sohn von Louis, Bischof 
von Genf 1070-1120. E r ist der erste 
Genfer Bischof, dessen Fam ilie und 
C harak ter bek an n t sind ; beteiligte 
sich an  der G ründung zahlreicher 
K löster, u .a . von C ontam ines sur Arves 

1083, und  zeigte sich sehr freigebig gegenüber der Abtei 
Cluny. —  [J .  J .  M onniek . ]  —  2. GlRARD,Sohn von Guil
laum e, Bischof von L ausanne 1107, P ro p st von Genf 
1113, kaiserlicher K anzler 1120-1125. f  1. v i i .  1129. In 
den K äm pfen, die K aiser H einrich  V. gegen die Kirche 
fü h rte , ste llte  er sich entschlossen au f dessen Seite. 1116 
fo rderte  ihn der K aiser auf, die K irche St. É tienne von 
Besançon gegen die päpstlichen  A nsprüche zu v e rte i
digen. — 3. A r d u c lu s ,  B ischof von Genf 1135-1185 ; 
P ro p st der K a th ed ra le  L ausanne 1127-1185. E r war einer 
der bekan n tes ten  P rä la ten  des 12. Ja lirh . ; fünfzig Jah re  
lang  erscheint er in den m eisten bischöflichen und 
k lösterlichen U rkunden  der Diözesen L ausanne und 
Genf. Sein rom anischer Nam e m uss A rdizon  gelau tet 
haben. E r war Sohn Rudolfs I., U renkel von Nr. 1, 
Neffe von Bischöfen von L ausanne und T aran taise . 
Auch w ar er W o h ltä te r der C isterzienser-K löster H aut- 
crêt und M ontheron, B onm ont und Aulph, sowie 
der K artau se  von Ou j o n . In  Genf verte id ig te  er die Vor
rech te  seiner K irche gegenüber dem  Grafen von Gene
vois, erhielt 1154 von K aiser F riedrich  I. die B estä ti
gung seiner R egalrechte und seiner E igenschaft als 
R eichsfürst, w idersetzte sich den ehrgeizigen An
sprüchen der Z ähringer und schloss sich der P a rte i des 
K aisers in dessen K am pf gegen P apst A lexander I I I .  
an. f  25. VH. 1185. —  Reym ond : D ignitaires. — 
[M. H.] —  4. P i e r r e ,  P ro p st des K apite ls, B ischof von 
Genf 1312-1342. Sein E p iskopat w ar besonders erregt 
und er selbst persönlich verw ickelt in  die Feudalkriege, 
die in Genf und der U m gebung ausbrachen. N ach der 
E innahm e des Schlosses B ourg du Four 1320 durch 
die Söhne und A nhänger des Grafen Am adeus V. von 
Savoyen zog er sich nach  Thiez zurück, von wo aus 
er seine Gegner exkom m unizierte  und Genf m it dem 
In te rd ik t belegte. 1328 kam  dank der V erm ittlung  des 
E rzbischofs von Vienne zwischen dem Bischof, dem 
G rafen von Savoyen und dem D auphin, Baron des 
Faucigny, ein K om prom iss zustande . —  Vergl. Re- 
geste genevois. — M D G  X V III . [ J .  J .  Monnier.J 

F A U C O N N E T .  G eschlecht aus C häteaudun , ein
g ebürgert in Genf m it —  1. A b ra h a m  P h i l i p p e ,  1749- 
1836, G erichtsschreiber 1793, M itglied des F inanzde
partem en ts  1794. —  2. C h a r l e s  I s a a c  J o s e p h ,  1811- 
1876, Dr. m ed., B otaniker, Mitglied des V erfassungs
ra ts  1841, G rossrat 1842, C hefarzt des Spitals 1858 ; 
1 1875, hinterliess Herborisations au Sal'eve ; Promenades 
botaniques aux Vairons ; E xcursion botanique dans le bas 
Valais.— Vergi. Sordet : D iet.—  de M ontet : D iet.— GL, 
Ja n . 1876. — Picot : Centenaire de la soc. mèdie. [H. F.] 

F A U L E N S E E  (K t. Bern, A m tsbez. Niedersim m en- 
ta l, Gem, Spiez. S. GLS). D orf in der K irchgem . 
Spiez, nach  einem  in der N ähe befindlichen, versum pf
ten  kleinen See ben an n t. Das ehem alige Bad ist seit 
1920 eine B lindenansta lt. Der O rt gehörte zur ehe
m aligen H errschaft Spiez, deren Schicksale er teilte . 
Vor der R eform ation  befand sich do rt die als W all
fa h rtso rt berühm te  Kapelle S t. K olum ban, deren 
R uine 1892 abgetragen  w orden is t. — Ja h n  ■ : Chro
nik. — H artm an n  : Landbuch. — von R odt : Bern. 
Kirchen. — G ohi : Bäder. [H. Tr.]

F A U Q U E Z .  W aad tlän d er Geschlecht in Riez, schon 
vor 1533 bek an n t. —  1. L o u is , 1817-1899, A dvokat, 
S u b s titu t des S taatsan w alts 1842-1844, G rossrat 1870, 
einer der A nführer der rad ikalen  P arte i, berühm t durch  
seinen beissenden W itz. — 2. A l o y s ,  1859-1901, Sohn 
von Nr. 1, G ründer der sozialistischen P a rte i der 
W aad t (1891) und der Zeitung Le Grütli ; des Grossen 
R ats , einer der tä tig s ten  und vo lkstüm lichsten  P o liti
ker von L ausanne, auch allgem ein b ek an n t wegen sei
nes grossen Leibesum fanges.— 3. P h i l i p p e ,  1842-1907, 
Industrie ller in Genf, hin terliess zwei Millionen Fr. 
zu G unsten des Sanatorium s C lerm ont oberhalb Siders.
— Livre d ’Or. [M. R.]

F A U Ft E . Geschlecht von Le Locle, das sich b is
zum  Anfang des 18. Ja h rb . F a v r e  n an n te . — Ch a r l e s , 
* 13. x . 1829 in Paris, P fa rrer von Pregny  (Genf) 
1862-1869, G eneralagent der Innern Mission 1873-1879 ; 
R ed ak teu r von A frique explorée et civilisée 1879-1894, 
veröffentlichte L ’enseignement de la géographie en 
Suisse  (1891) ; Exposé sommaire des voyages et travaux  
géographiques des Suisses dans le cours du X I X e s. (1891).
— Vergi. Livre d ’or de Belles-Lettres de Neuchâtel. [L.M.l 

F A U S S O N A Y  ( F A U S O N E Y ) ,  A m b l a r d u s  de,
Dr. ju r ., Subconservator der U n iversitä t T urin, Dom 
herr von S itten  1450, D ekan von Valeria 1458, f  1473.
—  A n s e l m u s , 1427, t  1458, D ekan von Valeria. —  
Vergl. G rem aud. —  W irz : Repert. I u. I I .  —  Arch. 
V aleria. [D. I.]

F A U S T .  Geschlecht von Bertschikon-G ossau (K t. 
Zürich), seit 1637 dort bezeugt, früher F unst geheissen 
Es s tam m t wohl aus dem T hurgau. —  [J .  Fricic.1 —  
Seit 1847 auch in Oetwil am  Zürichsee eingebür
gert. [H. Br.]

F A U S T U S ,  Mönch der A btei St. Maurice im 6. 
Ja h rh . ; er schrieb die vom  hl. Severin von Agau- 
num  am  H of Chlodwigs bew irkten  W under, sowie ein 
Leben und eine Apologie des gleichen Heiligen. Seine 
W erke w urden in den Acta Sanctorum  I veröffent
lich t. —  Vergl. Rossel : Llist. litt, de la Suisse ro
mande. [Ta.]

F A V A F t G ER ,  F A V A R G I E R .  A ltes Geschlecht der 
S ta d t N euenburg, das seit der M itte  
des 14. Ja h rh . e ingebürgert ist. D er
Nam e kom m t von La F avarge her,
einem alten  Sitz bei La Coudre, der 
ursprünglich  eine Schm iede w ar. W ap
pen : im Blau ein au f einem  gol
denen Triangel stehendes goldenes 
lateinisches K reuz. S tam m v ate r aller 
gegenw ärtigen Fam ilien des N am ens 
ist — J e a n , 1520. —  1. J e a n , des 
Grossen R ats 1574, des Kleinen R ats 

1587, B ürgerm eister 1590 ; t  24. iv . 1598. — 2 .D a v id ,
1592-1649, des Kleinen R ats 1623, R ichter am  Gericht 
der drei S tände 1627, S taa tsan w alt 1628, S ta a ts ra t 1632, 
G eneralin tendan t der fü r den G renzschutz aufgebotenen 
T ruppen 1635 ; Maire von Le Locle acl interim  1630- 
1631, Maire von N euenburg 1642. Als hervorragender 
Po litiker genoss er das V ertrauen des Fürsten  H einrich
II . von Longueville und war Mitglied seines geh. R ats. 
Im  30jährigen Krieg w ar er m it verschiedenen d ip lom ati
schen Missionen b e trau t und erhielt am  25. v o r . 1641 
einen Adelsbrief, sowie die E innehm erei von Valan- 
gin zu Lehen. — 3. H e n r y ,  Sohn von Nr. 2, S teuer
einnehm er der « É pargne » 1666, H au p tm an n  in franzö
sischen D iensten 1674, R ichter bei den drei S tänden 
1665. —  4. P ie r r e ,  1662-1714, Sohn von Nr. 3, D r. 
ju r . in Basel 1684, A dvokat in N euenburg, S taa ts
anw alt von V alangin. Zur Zeit, als es sich um  die N ach
folge in  N euenburg handelte , m achte  er lebhafte. P ro
p aganda zu Gunsten des Prinzen von Conti, dessen 
A gent und  K orrespondent in N euenburg er war. Nach 
dem  R eg ierungsan tritt des Königs von Preussen begab 
er sich nach  Paris, w urde P riv a tsek re tä r der F ü rs tin 
witwe von Conti, Marie Thérèse von B ourbon ; f  im 
H otel Conti. —  5. J e a n  B a p t i s t e ,  Sohn von Nr. 3, 
1673-1761, des Grossen R ats 1718, des Kleinen R a ts  
1727, B ürgerm eister 1736-1744. — 6. J e a n  G u i l 
l a u m e ,  1713-1786, H au p tm an n  im  Regim ent Boccard 
in französischen D iensten, R itte r  des m ilit. V erdienst
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o rd e n s .—  7. L o u is  D a v i d , 1787-1859, K aufm ann  von 
Lyon, A d ju n k t des Maire von Lyon, R itte r  des L ilienor
d e n s .—  8. F r a n ç o is  A n i /u s to ,  1799-1850, A dvokat,

Maire von T ravers 1831, 
S ta a ts ra t, D irek to r des 
M ilitä rdepartem en ts und 
K anzler des F ü rs ten tu m s, 
besonders b ek an n t u n te r  
dem  N am en «Chancelier 
F.», einer der einflussreich
sten  F ü h re r der ro y a lis ti
sofeen Regierung von 1831- 
1848 ; R ed ak teu r des Con
stitutionnel neuchâtelois .E r 
hin terliess einen Cours de 
procédure civile und red i
g ierte, als S ekre tä r des ge
setzgebenden R ats, die 
zehn B ände des Bulletin  
dieser B ehörde. Am 29. I I .  
1848 w urde er vom  preus- 
sischen G esandten,Sydow , 
b e au ftrag t, Depeschen 
nach  Berlin zu bringen, 
w orauf er n ich t m ehr in 
die H eim at zu rü ckkehrte , 
da durch  die R evolution  

vom  1. März die a lte  R egierung g estü rz t worden w ar. 
D irek to r im  M inisterium  des A usw ärtigen in Berlin. 
—  9. C h a r le s  L o u is ,  1809-1882, A dvokat und N otar,

Procureur der S tad t N euen
burg , B ürgerm eister 1846 ; 
g rü n d e te  m it P b . Suchard  
die Schweizerkolonie Al
p ina  (S ta a t New Y ork), 
A dvokat und N o ta r in La 
C haux de Fonds 1852, 
Sekre tär des V erw altungs
ra ts , dann G em einderats 
von N euenburg 1857-1882. 
G ründer des Courrier de 
Neuchâtel, Mitglied des 
V erfassungsrats 1858, des 
Gr. R ats 1858-1862 und 
1865-1874, P räsiden t der 
D irek tion  des W aisenhau
ses. A ppella tionsrich ter 
bis 1874. A uf seine An
regung und  nach  seinen 
R atsch lägen  w urde die 

Charles Louis Favarger. landw irtschaftliche An- 
Nach einer Photographie.  s ta ll  B elm ont geschaffen.

— 10. R e n é  H i p p o l y t e , 
1815-1867, Musiker und K om ponist, lebte  in F rankreich  
u n d  E ngland. — 11. H e n r i e t t e , 1838-1921, P h ilan 
th ro p in , von 1858 an in Paris niedergelassen, b e tä tig te  
sich in hervorragender W eise an zahlreichen p ro te s ta n 
tischen  W ohltä tigkeitsw erken . P räsid en tin  des protes-' 
tan tisch en  P a tronatskom itees der P ariser Spitäler, T rä 
gerin der Medaille von 1870 und  der Medaille der A ssi
stance publique  ; veröffentlichte Quelques souvenirs de 
l ’année terrible à Paris. — 12. T h é o d o r e , 1845-19Ô2. 
Neffe von N r. 9, Ingenieur in W ien und Paris, Teilhaber 
des A m erikaners H otchkiss, des E rfinders der Schnell
feuerkanonen , g ründete  m it diesem die F ab rik  in St. 
Denis, welche fü r alle M arinen und  G eneralstäbe der 
W elt a rb e ite te  ; V erw altungsd irek tor der früheren  E ta- 
blissem ente H otchkiss bei Paris, P räsiden t des Ver
w a ltu n g srats der B anque suisse et française in Paris, 
V izepräsident der Schweiz. W ohltätigkeitsgesellschaft 
und  P räsiden t des K om itees des Schweiz. Greisenasvls 
in  Paris, R itte r  der E hrenlegion. — 13. P h i l i p p e , 
* 1847, Sohn von Nr. 9, A dvokat und Publizist, Sub
s t i tu t  des U n tersuchungsrich ters 1871-1877, S ta d tra t  
w ährend m ehrerer A m tsperioden, C hefredakteur der 
Union libérale 1873-1880, K om m issär der neuen
burgischen K an to n alb an k  seit 1912 ; veröffentlichte 
La noble et vertueuse compagnie des M archands de N eu
châtel ; M itarbeiter an der Suisse libérale, am  Journal 
de Genève, Journal des économistes usw . — 14. D a v i d

L o u i s , 1849-1907, N o tar in Le Locle, Mitglied des 
G em einderats, dann des Gr. R ats 1892-1904 ; G erichts
p räsiden t in  Le Locle 1901-1907. —  15. A l b e r t , Sohn 
von Nr. 9. * 1851, Ingenieur, Chef der F irm a Favarger
u .  Co., F ab rik  von T elegraphen und elektrischen A ppa
ra te n  in N euenburg , 1908-1920, L ehrer der E lek triz itä t 
an  der U hrm acherschule N euenburg  1885-1911, P rä 
sident der Schweiz. E lek trikergesellschaft 1891-1892, 
M itglied des S ta d tra ts  von N euenburg , den er 1910-1911 
präsid ierte  ; Mitglied des P reisgerichts der W eltausstel
lung in T urin  1911 ; veröffentlichte verschiedene A rti
kel in techn ischen  und politischen Z eitschriften  und 
L ’électricité et ses applications à la chronométrie. — 16. 
H e n r y ,  1855-1922, Sohn von Nr. 10, A rch itek t in 
K airo 1886-1902, wo er u . a. das Mena H ouse Hotel 
und das H ôtel des C ataractes b au te . Als A rch itek t der 
ägyp tischen  R egierung b au te  er ferner das Gefängnis 
von K airo ; Schatzm eister des b ritischen  Spitals in 
P o rt Saïd, dessen P läne er geschaffen h a tte  (1915), 
M itglied des grossen K om itees des Königlichen A u to 
m obilklubs von London und  der A ntiquarengesell- 
sch aft von London. — 17. P i e r r e ,  * 1875, Sohn von 
N r. 13, Dr. ju r ., A dvokat in N euenburg  seit 1906, 
M itglied des S ta d tra ts  seit 1915, dessen P räsid en t 1920ç 
des Grossen R ats 1913, S u b s titu t des S taa tsan w alts  
seit 1921, belgischer Konsul seit 1924 ; R itte r  der 
Ehrenlegion. [P .  F.]

F A V Â S , J e a n  D a n i e l ,  1813-1864, Genfer Maler, 
Schüler von H ornung  und Delaroche, Schöpfer eines 
sehr ve rb re ite ten  P o rträ ts  des Generals D ufour (Ori
ginal im  Genfer M useum), ferner von Le Lever, La Bou
quetière usw . Zweite Medaille des Pariser Salons 1845. 
—  S K L .  [ c .  R.]

FAVEY.  W aad tlän d er G eschlecht, das in Cossonay 
(1459), La S a rn z ,  Éclé- 
pens, L u try  und  gegen
w ärtig  in Pom paples ein
gebürgert ist. —  H u g u e s ,
S tam m v ate r des Ge
schlechts von Pom paples, 
erschein t 1559. —  1. M i 
c h e l , des R ats von Cos
sonay 1598, h e ira te te  eine 
N ichte des R eform ators 
F arei. —  2. J e a n  P i e r r e ,
K astlan  von L u try  1663- 
-1675. —  3. Louis H e n r i ,
1749-1820, N ationalagen t 
der helvetischen  R epublik ,
G rossrat 1803, F riedens
rich ter von La Sarraz. —
4. G e o r g e s , Neffe von Nr.
5, 1767-1849, P fa rrer in 
P en thaz , Baillaigues, Ro- 
m ainm ötiers, La Sarraz, Georges l'avey.
D ekan der Classe von Nach ei‘ior Photographie. 
Yverdon, Verfasser eines
Abrégé de l ’Histoire des Helveticas. — 5. G e o r g e s  
1804-1874, V ette r von Nr. 2, N otar, O berst, G rossrat 
1831-1839 und  1851-1874. — 6. G e o r g e s ,  Sohn von 
N r. 5, 1847-1919, L egationssekretär in Paris 1872, 
S taa tsan w a lt in L ausanne 1874-1885, A dvokat 1885- 
1901, eidg. U ntersuchungsrich ter 1880-1900, Professor 
der R echte 1878-1901, R ek to r der U n iv ersitä t 1892- 
1894, B undesrich ter 1901-1919, In fan te rieo b ers t ; P rä 
sident der Geschieht forschenden Gesellschaft der rom a
nischen Schweiz ; verfasste  m it Dr. B ria tte  ein Supple
m ent zum  Dictionnaire historique du Canton de Vaud, 
sowie zahlreiche historische Notizen und w ichtige k ri
tische S tudien . —  Vergl. Livre d ’Or. [M. H.]

FA V EZ .  W aad tlän d er Geschlecht von Seryion, dann 
von Penthéréaz . —  LOUIS, t  1923, P fa rre r von Leysin 
1875 bis zu seinem  Tode. P h ilan th ro p , einer der G rün
der des L uftk u ro rts  Leysin. [M. H.]

FA V 1E R ,  G u i l l a u m e ,  von Villars (Gex), Bürger 
von Genf 1462, N otar, des R ats 1484, Svndic i486, 
S taatssch re iber 1487. — Vergl. Sordet : Diel. —  Gen
fer A rchiv. [G. H.]

F A V O N .  Aus Charlier im  Lyonnais stam m endes 
Genfer Geschlecht, das 1558 ins B ürgerrech t aufge

Franço is  A uguste  Favarge r  um 
1835. Nach einem Oelgemäkle 

von Beltz im Hist. Museum von 
Neuenburg.
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nom m en wurde. W appen  : in Silber drei rote, g rünbe
b lä tte r te  und gestielte Rosen au f grünem  Dreiberg. 
—  1. J e a n , 1601-1658, des R ats der Zw eihundert 1631, 
S ekre tär des K onsistorium s und des Spitals seit 1633,

Hospitalier seit 1654. —
2. F rançois, 1800-1860, 
des Grossen R ats , des 
H andelsgerichts und des 
G em einderats. —  3. G eor
ges, 1843-1902, Sohn von 
Nr. 2 ; einflussreicher Pub
lizist und P o litiker ; G rün
der (1875) und bis zu
seinem  Tode R ed ak teu r 
des Petit Genevois, der 
sp ä ter als Le Genevois das 
offizielle Organ der rad i
kalen Partei war ; des 
Grossen R ats von 1876 
an, S ta a ts ra t 1899-1902, 
S tän d era t 1880, dann Na
tio n a lra t, Verfasser einer 
G edichtsam m lung : Les
Pervenches. — Vergl. Ga- 
liffe : Not. yèn. I I I .  —
Sordet : Diet. —  Le Gene
vois, 19. v. 1902. [H. F.] 

F A V R A T .  Lausanne!' 
G eschlecht, das aus Savoyen s ta m m t. — 1. L ouis,
1827-1893, Professor, B otaniker, besonders bekann t 
du rch  seine hum oristischen A rtikel in französischer 
Sprache und im Pato is , die zuerst im  Conteur vaudois 
und  gleich nach  seinem  Tode als Buch erschienen. —
2. V ic to r ,  t  1922, Sohn von Nr. 1, R ed ak teu r der Revue 
de Lausanne  und  des Conteur vaudois, wie sein V ater 
gesch ätz te r hum oristischer Schriftsteller. [M. R.]

F A V R E  ( F a b r e ,  F a u r e ,  L e  F e v r e ,  F a b r i ) .  Sehr
v e rb re ite te r Fam iliennam e der rom anischen Schweiz, 
der vom  latein ischen /'aber =  Schm ied abgeleitet w ird.

A. K a n to n  F r e ib u r g .  Ziemlich v e rb re ite tes Ge
schlecht, besonders in den Bez. Greyerz, Veveyse und 
Glane ; gegen Ende des 15. Ja h rb . w ar es u n te r  dem Na

m en Fabri schon in Greyerz, Broc, 
C hâteau  d 'O ex und R om ont n ieder
gelassen. Aus ihm  stam m en zahlreiche 
Geistliche. W appen : in Blau über
einander vier silberne G erätschaften  : 
H am m er und Zange, H ufeisen und 
W inkel. — J e a n , N otar in Rumimi 
1372-1374, ebenso J e a n  A y m o x , 
1397 und C l a u d e , 1490. — 1. J e a n , 
des R ats von Freiburg, w urde durch 
Herzog A lbrecht von O esterreich 1449 

eingekerkert ; Schatzm eister 1455. — 2. V a l é r i e n . 
von Greyerz, P farrer und Prior von Broc 1455- 
1492. — 3. C l a u d e , G ouverneur und Syndic von 
Greyerz, B annerherr von M ontsalvens 1555. — 4. 
P ie r r e  F r a n ç o is ,  * in B rétigny - S t. B arthélém y 
am  6. v in . 1706, wurde P riester 1731, Zerem onien
m eister des Erzbischofs von Avignon, V ikar von 
Pausillac, D om herr von L audun  und K aplan  der 
Fam ilie Brancas, M issionsprediger im  Languedoc. 1737 
w urde er vom  Papste  zum  Begleiter von Mgr. Elzéar 
François des A chards de la Baum e, Bischofs von 
H alicarnassus, in den Missionen von Ann am , Kocliin- 
china und K am bodscha bezeichnet; in diesen L ändern 
war er m it grösstem  Eifer tä tig  (1738-1742) ; nach 
dem  Tode des Bischofs von H alicarnassus w urde er 
zum  P ro v isita to r e rn an n t, zog sich aber die Feind
schaft der Jesu iten  zu, die er ank lag te, gegenüber den 
eingeborenen Christen in bezug au f gewisse heidnische 
Religionsgebräuche zu nachsichtig  zu sein. 1742 kehrte  
er nach  E uropa zurück und w urde in  Rom  zum  Ge
n e ralp ro k u rato r der evangelischen Missionen von Paris 
e rn an n t ; apostolischer P ro to n o tar, R itte r des Goldenen 
Sporns, veröffentlichte 1746, angeblich in Venedig, in 
W irklichkeit aber in N euenburg, einen Bericht über 
seinen Besuch im  O rient u n ter dem Titel : Lettres édi
fiantes et curieuses sur la visite de M . de La-Baume, 
évêque de Halicarnasse, à la Cochinchine en 1740. Das

W erk w urde vom Bischof von L ausanne m it dem  In te r
d ik t belegt und am  16. iv. 1746 von der Freiburger R e
gierung au f dem dortigen R a th au sp la tz  ve rb ran n t. 
Nachdem  der Bischof dem Verfasser am  15. Dez. jede 
geistliche H andlung u n te rsag t h a tte , en tspann  sic li ein 
langer Prozess, der bis zum  Tode des Bischofs Boccard 
(1758) d auerte . F . appellierte  gegen das bischöfliche 
U rteil in Rom  und bei der heimischen Regierung in 
einem  Mémoire apologétique (1747) und einer langen 
Continuation (1752). Mehr als dreissig Ja h re  lang 
war er in L ausanne Seelsorger zahlreicher frem der 
A ristokratenfam ilien . 1787 veröffentlichte er u n ter 
dem  T itel : Mémoire intéressant pour la paroisse d'Assens  
eine Schm ähschrift gegen den P farrer .dieser Gem., 
M. d Odet, den sp ä tem  Bischof von L ausanne. Er 
h interliess handschriftliche Memoiren (im Besitz des 
D om herrn D upraz in Lausanne) ; t  3. V. 1795 in 
B rétigny. — B erchtold : Hist. F rib . I I I ,  173. — De 
M onte! : Diet. — L L . — J .  J .  B erth ier : La baronne 
d Olcalv — R eym ond : L ’église catholique de Lausanne.
—  5. É t i e n n e , von B rétigny, * 8. m . 1806, P riester 
1834, katholischer P farrer von La Chaux de Fonds 
1836, D irektor des Sem inars in F re ibu rg  1843, P ro
fessor an  der M ittelschule 
1845, P farrer in R om ont 
und im gl. J .  P farrer in 
L ausanne, R ek to r des Col
lege St. Michel 1856, P fa r
rer von Givisiez 1859, f  
16. i l  1886. — 6. A u 
g u s t e , von Rue, * 1823 
in Lully, P riester 1848,
P fa rre r von Échallens 
1857, Schuldirektor von 
Fre ibu rg  1861. C horherr 
der L iebfrauenkirchel862, 
von S t. Niki a us 1865, M it
glied der S tud ienkom 
mission, P ropst des K a 
pitels St. X iklaus 1881. f
16. x ii. 1887. - -  7. B a r 
t h é l é m y , von B rétigny, *
24. m . 1843 in Collonges- 
Bellerive, P riester 1866,
G ründer der K irchgem .
P o liez -P itte t 1868, P re
diger am  College in F reiburg  1872, R ek to r des College 
1879, P fa rrer vonVillars le T erro ir 1880, f  16. m . 1894.
— 8. A n t o n i n , von Freiburg , aus einer Fam ilie, die 
u rsp r. aus E stav ay er le Lac stam m t, * 1855, Dr. m ed., 
Professor der gerichtlichen Medizin an der R echtsschule 
1883 und an der ju ris tischen  F a k u ltä t  der U niversitä t 
F reiburg  1890-1917, Verfasser verschiedener h istorischer 
A rbeiten, die in den Étrennes fri bourgeoises erschienen.
—  9. A u g u s t e , * 22. v i. 1895, Syndic von Vaulruz, Frie
densrichter, des Grossen R ats . —  10. J u l i e n , von 
V aulruz, Neffe von Nr. 9, P riester 1891, Professor der 
Religion und der L ite ra tu r am  Sem inar H auterive, Dr. 
es le ttres 1904, R ed ak teu r des Bulletin pédagogique, 
Verfasser zahlreicher literarischer, h istorischer und bio
graphischer A rbeiten über Lacordaire, Ju les Le mal Ire, 
François Coppée usw. ; M itarbeiter der Monatsrosen, 
der Revue Suisse catholique, Revue de Fribourg  und der 
Semaine catholique ; t  in H au I eri ve 5. VI. 1921. — 11. 
é d o u a r d , Bruder von Nr. 8, * 1873, Musiker, Schüler 
von Y saye, G ründer des K onservatorium s Freiburg, 
dann  Leiter der Schule Jaq u es Dalcroze in Wien. 
O rchesterd irigent in In terlaken  seit 1915. — 12. 
G e o r g e s , von Albeuve, Schweizerkonsul in Casa
blanca 1921, Jou rn a lis t, Verfasser eines Rom ans Cé- 
cilia. [F. D.]

B. K a n to n  Genf. Der Name wird von m ehr 
als fünfzig Fam ilien geführt ; aus ihnen stam m en 
m ehrere Syndics von Genf im 14.-16. Ja h rb ., so P i e r r e , 
1309 ; G i r a r d , 1404-1406 ; H u g o n i n , Syndic der her
zoglichen P arte i 1515.— Aus einem Geschlecht savoy- 
ischen U rsprungs, das aber in Chêne Thonex :..s 
genfei isch an erk an n t wurde, s tam m t — L o u is ,  1826- 
1879. Er genoss nur eine einfache Schulbildung, reiste 
in F rankreich  und liess sich in Paris als U nter-

Georges Favon. 
Nach einer Lithographie. 

Sammlung MaiUart.

Mgr. Aug. Favre.  
Nach einer Photographie .
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nehm er n ieder. E r a rb e ite te  an  den T unnels von Credo, 
G ran d v au x  und Chexbres. 1871 w urde ih m  die D urch

bohrung  des G o tthards 
a n v e r tra u t.  Dieses W erk, 
bei dem  sich die u n v o rh e r
gesehensten Schwierigkei
ten  häu ften , ru in ie rte  ihn ; 
er s ta rb  p lö tzlich  am  19. 
v ii. 1879, sechs M onate 
vor V ollendung der A r
beit. E in D enkm al w urde 
ihm  in Gesehenen errich
te t ,  ein anderes in Chêne 
B ourg. —  F ils de leurs 
œuvres. _ [C. R.]

E in  a u s  É c h a l l e n s  
(W aadt) stam m endes Ge
schlecht liess sich gegen 
1480 in Genf n ieder m it 
J e a n , K aufm ann , der 1508 
das B ürgerrech t erw arb  : 
des K le in en R atsse it 1519;

Louis Favre. f  1525. W appen : in Blau
Nach einem Porträt der Samm- ein goldener Q uerbalken, 

lung Maillart. beg le ite t im  Schildhaupt
von einer silbernen Rose, 

im  Schildfuss von  einem  silbernen H ufeisen. —  D upraz: 
Notice généalogique et historique des familles Qottofrey, 

d ’Echallens, et Favre, d ’Echallens et 
de Genève. —  1. F r a n ç o i s , Sohn des 
V orgenannten , des K leinen R ats , be
tä t ig te  sich im  K am p f gegen den H er
zog von Savoyen und  am  Abschluss 
des B urgrech ts m it F re ibu rg  und  Bern 
(1526) ; t r a t  zur R eform ation  über, 
w ar aber, m it seinem  Schwiegersohn 
Ami P errin , A nführer der sog. Liber
tins, die sich den B estrebungen Cal
vins w idersetz ten  ; als solcher h a tte  er 

A nstände m it dem  K onsisto rium  und  m it dem  R at ; t  
ca. 1551. —  H . F azy  : Procès et démêlés à propos de la 
compétence disciplinaire du Consistoire, 1-546-1547 (in

M IG  X V I). — 2. G a s 
p a r d , Sohn von N r. I . 
se tzte  diesen W iderstand  
fo rt. N ach seinem  Tode 
(1556) w urde gegen ihn 
ein M ajestätsbeleid igungs
prozess angestreng t, weil 
er eine Schenkung z u g u n 
sten der w ichtigsten  L iber
tin e r  gem acht h a tte , wel
che, da sie aus Genf h a tte n  
fliehen m üssen, F ugitifs  
g en an n t w urden . — Vergl. 
E d . F av re  : Gaspard Favre 
et sa donation aux F ug itifs  
en 1556 (in M D G  X X X I, 
p . 207). — U n te r den 
N achkom m en G aspards 
waren zahlreiche Magi
s tra te n  in Genf : J e a n , sein 

Alphonse Favre. einziger und  nachgebo-
Nach einer Photographie der rener Sohn (1556-1621), 

Sam m lung  Maillart. Syndic ; A mi  (1592-1653), 
prem ier Syndic : J e a n

(1635-1679), P fa rrer, w ar 1658-1679 G eschäftsträger 
Ludwigs X IV . in Genf — Alb. R illiet : Le rétablisse
ment du catholicisme à Genève. —  J a c q u e s  (1654-
1722), H err von La G ara bei Ju ssy , Syndic. —
3.  G u i l l a u m e , 1770-1851, ausgezeichneter G elehrter ; 
nach  seinem  Tode w urden seine W erke von J .  A dert 
u n te r  dem  T ite l M élanges d’histoire littéraire (2 Bde., 
1852) m it einer B iographie veröffentlicht. — 4. E d 
m o n d , 1812-1880, Sohn von N r. 3, Oberst brigadier. 
V erfasser m ilitärischer W erke : L ’armée prussienne
et les manœuvres de Cologne en 1861 (1862); L'Autriche  
et ses institutions militaires (1866). — 5. A l p h o n s e , 
1815-1890, Sohn von Nr. 3, Geologe, K orrespondent 
des Institu t de France, Verfasser zahlreicher Arbeiten.

ü. a. : Recherches'géologiques dans les parties de la Savoie, 
du Piémont et de la Suisse voisines du M ont-Blanc  (3 Bde., 
1867) ; Description géologique du Canton de Genève 
(2 Bde., 1879) ; Carte du phénomène erratique et des an
ciens glaciers du versant nord des A lpes (1884, in 4 B lä t
te r n ) .—  Alphonse Favre, 
trois notices biographiques.
—  6. W illia m , Sohn von 
N r.4 , 1843-1916, schenkte 
der S tad t Genf bei seinem 
Tode die B esitzung La 
Grange (E au x  Vives), die 
1800 von seinem  Urgross- 
v a te r  François erw orben 
w orden w ar. —  7. Ca
m ille , Sohn von Nr. 4,
1845-1914, A rch ivar-Pa- 
läograph , O berstbrigadier,
Verfasser zahlreicher his
to rischer und  m ilitärischer 
A rbeiten , u. a. Le Jou- 
vencel de Jean de Bueil (2 
Bde., 1887). —  B U G  IV , 3.
—  8. Al ic e , T och ter von 
N r. 4, * 1851, b e tä tig te  
sich als P räsid en tin  des William Favre,
genferischen R o ten  K ren- Nach einem Porträt der Samm- 
zes, besonders w ährend lung Maillart.
des W eltkrieges; V erfasse
rin  von Pensées sur la vie (1924). —  9. E r n e s t , 
Sohn von N r. 5, * 1845, Geologe, Verfasser zahlreicher 
A rbeiten  über die Geologie des K aukasus, wohin er sich 
zweimal begab, und  der Schweiz. 1869-1886 red ig ierte  
er allein und 1886-1895 m it H . Schard t die Revue géolo
gique suisse in den Archives des sciences physiques et na
turelles. 1879 g ründete  er in Genf die « E vangélisation  
populaire » u n d  w idm ete seine ganze T ätig k eit diesem 
W erke, dem  in te rn a tio n alen  K om itee der U nions C hréti
ennes, den christlichen S tu den tenverbänden  usw . —
10. L é o p o l d , Sohn von N r. 5, 1846-1922, w idm ete sich 
se it 1895 der Sache A rm eniens. E r h a t eine S tudie 
über Le m anuscrit Favre de l ’E m ile  in den A nnales  
clé le Soc. J . J . Rousseau  veröffentlicht. — E d. F av re  : 
Léopold Favre, 1846-1922. —  11. EDOUARD, Sohn von 
Nr. 5, * 1855, H istoriker, veröffentlichte u. a. La Con
fédération des huit cantons (1879) ; M émorial des cinqu
ante premières années de la Soc. hist, de Genève (1889) ; 
Eudes, comte de P aris et roi de France  (1893) ; La  
restauration de la république de Genève, 1813-1814 (2 
Bde., 1913) ; L ’internement en Suisse des prisonniers 
de guerre (3 Bde., 1917-1919) ; Théodore Turettin i, 1845- 
1916 (1923). E r beschäftig te  sich auch  m it der H eiden
m ission und veröffentlichte darüber u .a . eine B iographie 
von François Coillard (3 Bde., 1908-1913). [F.d. F.]

C. K a n to n  N e u e n b u rg . Zahlreiche Fam ilien F . 
leben besonders in N euenburg, B oudry, C hézard-Saint 
M artin , Boveresse und  Le L o d e. Die m eisten sind 
einheim ischen U rsprungs. E in F ., aus Les Bulle im  
D ép artem en t Doubs, liess sich gegen E nde des 16. 
Ja h rb . in La C haux du Milieu nieder ; von ihm  s tam m t 
das Geschlecht Favre-B ulle ab  (Le L ode  und  Les Pon ts 
de M artel). Aus dem  15. und 16. Ja h rb . sind zu er
w ähnen : —  R o l e t , Maire von Les Verrières 1429 ; 
H u g u e s , Maire von V alangin 1460 ; O t i i e n i n , Maire 
von Le L o d e  1471 ; J e a n , von Le Pasquier, B an n er
herr von V alangin vor 1494 ; Cl a u d e , B annerherr von 
B oudry 1499 ; A n t o i n e , K astlan  von B oudry 1536, von 
Le L anderon 1537 ; P i e r r e , B annerherr von B oudry  
1544 ; A n t o i n e , B annerherr von N euenburg 1553- 
1557 ; J e a n , Maire von B oudevilliers 1574. —  1. 
F r é d é r i c  L o u i s  F.-Bulle, * 21. i. 1770 in La Sagne, 
t  5. II. 1849 in Le L o d e, einer der b edeu tendsten  neuen
burgischen U hrm acher, schuf u . a. ein überaus em pfind
liches In s tru m en t zum  W ägen sphärischer Spiralfedern, 
wie sie in  den M arineuhren und C hronom etern ge
b rau ch t w erden, ferner 1846 den öffentlichen R egulator 
am  S tad th au s Le L o d e. —  A. Chapuis : H ist, de la 
pendutene neuchäteloise. —  2. L o u is , von N euenburg, 
1784-1860, A rch itek t ; m an v e rd an k t ihm  den A bbruch 
der A rkaden der Rue de VHòpital in N euenburg (1825-
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1830), clen Bau des G ym nasium s 1828-1835 nach den 
P länen  von Frcelich, die A bleitung des Seyon und  die 
T unnelbohrung  u n te r  dem  H ügel von St. N icolas 1844.
—  3. Ch a r l e s  F r a n ç o i s , von Chézard, 1785-1822', 
A dvokat, K astlan  von V aum arcus 1815, M itglied der 
Audiences générales 1816, G eneraladvokat 1819. —
4.  L o u is  E u g è n e ,  von Chézard, Sohn von Nr. 3, 1816- 
1861, A dvokat 1840, des S ta d tra ts  in N euenburg 1841- 
1848, des gesetzgebenden R ats 1844-1848, des Gr. R ats 
1848-1856, G eneraladvokat 1848-1851, Sekre tär des Ver
w altungsrats der S ta d t N euenburg  1851-1856, F riedens

rich ter von N euenburg 
1856-1860. —  5. Lollis, 
* 17. in .  1822 in B oudrv, 
t  13. ix . 1904 in N euen
burg , L ehrer in Le L ode 
1840-1842, in La Chaux 
de Fonds 1842-1849, P ro 
fessor in N euenburg von 
1849 an, D irek tor des 
kan to n a len  Gym nasium s 
1873-1890, Professor an 
der Akadem ie 1866-1904. 
S ta d tra t  1870-1887, des 
Gr. R ats 1874-1877. Als 
Pädagoge, Zeichner, N a
tu rfo rscher, Novellist und 
H isto riker en tfa lte te  F . 
eine ausgedehnte  T ätig 
k e it. E r war einer der

i miis 17*1 vro G ründer des H istorischeni j u u i e  i ' u V i o ,  1 - • 1 Ti/T '
Nach einer unveröffentlichten Vereins, des Musee neu-

Zeichnung von M™« P. Favre- châtelois und des Rameau
Bourcart . de Sapin , in welchen Zeit

schriften er zahlreiche A r
beiten  veröffentlichte, ferner M itarbeiter des Bulletin de 
la soc. neuch. des Sciences nat. Ausserdem  schrieb er 
eine Reihe neuenburgischer E rzählungen : Jean des 
Paniers ; Le Robinson de la Tene, (1875) ; Le pinson des 
Colombettes (1876) ; A  vingt ans (1882) : Récits neuchâ- 
telois (1886) ; Croquis jurassiens  (1889), usw., sowie 
die B iographien von Louis Agassiz, E douard  Desor, 
Arnold G uyot, Cèles tin N icolet, Louis de Coulon und 
Léon Du Pasquier. Seine F rau , M a r i e , geb. Jaco t- 
Guillarm od, 1824-1872, w ar eine hervorragende K ü n s t
lerin, e rw ähn t im  S K L .  —  6. C h a r l e s  F .-B rand t, von 
Le Locle, 1836-1910, U hrhändler, liess sich 1863 in 
Ja p a n  nieder und gründete  dort m it seinem  B ruder 
J a m e s  ein bedeutendes H andelshaus, das 1894-1907 
geleitet w urde von seinem  Neffen —  7. J a m e s , 1869- 
1907, belgischer Konsul in Osaka 1900-1907, Mitglied 
des G em einderats der Frem denkonzession von Osaka.
—  8. G e o r g e s  F.-Bulle, 1843-1917, U hrenfabrikan t, 
g ründete  1869 in Le Locle die F ab rik  Les Billodes, die 
1911 zur U hrenfabrik  Z enith  w urde. — 9. N e l l y  
(Sophie Hélène Caroline) F .-B rand t, * 31. x . 1897 in 
Genf, erste A dvokatin  der Schweiz seit 1904, b e tra u t 
m it dem  Zivil- und R ech tsun terrich t an der T öch ter
schule in Genf. Sie h e ira te te  1912 Alfred Schreiber, 
von Zürich, A dvokat in Genf. —  Livre d ’or de Belles- 
Lettres de Neuchâtel. —  S taa tsa rch . N euenburg. [L. M.]

D. K a n to n  W a a d t .  Verschiedene Fam ilien des N a
mens in  zahlreichen O rtschaften , u . a. in Begnins. — 
•1. F r a n ç o i s , N otar 1375. — 2. P i e r r e , D om herr von 
Genf, Bischof von Riez 1411-1415. — 3. H e n r i , t  1437, 
D om herr von L ausanne 1431, Offizial 1425 und Gene
ra lv ik ar von Genf 1427. — 4. B o n i f a c e , t  1482, Dom 
herr 1462 und  Offizial von L ausanne 1464 ; D om herr 
von Genf und Vercelli 1480. — 5. U r b a i n , t  1584, 
H err von Duillier und C hätillon. —  6. H a r t m a n n , 
H err von Le M artheray  1633, le tz te r seines Geschlechts.

In  Échallens : seit dem  15. Ja h rh . erw ähntes Ge
schlecht, das sich nach Genf verpflanzte ; zu ihm  ge
h ö rt —  P i e r r e , f  1542, D om herr von L ausanne 1515, 
P farrer von Échallens und Villars le Terroir, präsi
d ierte  1536 die D ispu ta tion  von Lausanne.

In  Thierrens : m an n im m t an, dieses Geschlecht sei 
identisch  m it den M etralen von Thierrens, die seit dem 
13. Ja h rh . b ekann t sind. Aus ihm  stam m t ein fran 
zösischer Offizier im W eltkrieg.

In Rolle : zum Geschlecht F . von Rolle gehört — J e a n  
; M a r c  L o u i s , 1733-1793, ein durch  seine reiche Biblio

th ek  und seine zahlreichen politischen und lite ra 
rischen Beziehungen sehr b ekann ter Ju r is t .  E r h in ter- 
liess den grössten Teil seiner B iblio thek und seine Ma
nuskrip te  der S tad t Rolle. —  De M ontet : Dictionnaire.
— R eym ond : Dignitaires. —  Livre d Or. [M. R.]

A u g u s t i n e , 1845-1913, * in L ausanne, t  in Genf ;
u n te r  dem  Pseudonym  Pierre de Coulevain verfasste  sie 
m ehrere Rom ane : Noblesse américaine (1877) : Ève 
victorieuse ; Sur la branche ; L 'Ile  inconnue (1908) ; A u  
cœur de la vie. [ A . B . ]

F A V R O D .  W aad tländer Geschlecht, das in Château 
d 'O ex seit 1571 erw ähnt w ird. Verschiedene Zweige ; 
der w ichtigste ist derjenige von Favrod-Coune. Aus 
diesem  s tam m t — A b r a m ,  f  1914, P h ilan th rop  ; er 
h inlerliess der A rm enkasse in C hateau d ’Oex 150 000 Fr.
—  Livre d’Or. [.M. R.] 

F A V U G N .  Siehe F e l s b e r g .
FAY,  H e r m a n n ,  * 1843 in Sevelen (K t. S t. Gallen) 

als Sohn des dortigen, aus F ra n k fu rt a. M. stam m enden 
Pfarrers, B ürger von Zürich 1868 ; P fa rrer in W ädens- 
wil 1868, S te inm aur 1872, Russikon 1882-1911 und 
zugleich Dekan des P fäffikonerkapitels. Reich und 
vielseitig tä tig , f  24. VI. 1915. — N Z Z  1915, Nr. 822. — 
Z W  Chr. 1915, p. 253 f. —  Kirchenfreund  1915. [H .  Br.

FAY,  du .  W alliser Geschlecht, dessen Name 
w ahrscheinlich von Fay, einem  W eiler bei T roistor- 
ren ts , kom m t. Im  17. Ja h rh . war es in M onthey n ieder
gelassen, wo P i e r r e  am  27. IV. 1519 das B ürgerrecht 
erw arb. Sein Sohn G u i l l a u m e ,  f  1557, Syndic, Gross- 
k astlan , G eneralbannerherr von M onthey, übergab 
1585 die H errschaft T anay  an J e a n ,  G rosskastlan von 
M onthey, der den Zweig von Le Crochetan w eiter
setzte , ferner die H errschaften  Tollon und La V allata 
an  P i e r r e ,  der gegen 1600 im  Schloss ChâtiUon-L arrin 
ges, in Collombey, niedergelassen war.

Àelterer Zweig. —  1. J e a n , f  1586, S ta tth a lte r  des 
G ouverneurs, dann K astlan  und G ouverneur von Mon
they . — 2. G u i l l a u m e , erhielt 1612 vom  F ü rs ta b t von 
St. M aurice, de Grilly das V izedom inat V ouvry. —  3. 
A n t o i n e , f  1662, m ehrm als G esandter zu C hristine von 
Bourbon. R egentin von Savoyen, die am  24. VI. 1642 
den Adel des Geschlechts bestä tig te . Bürger von S itten  
1642 ; Oberst in piem ont. D iensten 1650. — 4. M i c h e l  
Syndic von Vouvry und H aup tm ann  im P iem ont. Aus 
einer Seitenlinie stam m en : — 5. J é r ô m e , — 6. A n 
t o i n e . 1650-1711, —  7. J o s e p h  E m m a n u e l , 1702-1778, 
und — 8. P i e r r e  L o u i s , 1736-1788 ; sie alle waren 
Grosskasflaue. Der letzte  war bei der Teilung der K ast
lan ei M onthey zwischen dem gleichnam igen Flecken. 
T roistorrens und Collombey-M uraz (1787) anwesend.
— 9. P i e r r e  L o u i s , Sohn von N r. 8, U n te rs ta tt
h a lte r von M onthey, w urde 1802 von T urreau  abgesetzt .
— 10. G u i l l a u m e , B ruder von Nr. 9, Offizier in F ran k 
reich, t  in der Revolution von 1830. Der ä ltere Zweig 
erlosch in M onthey und S itten  m it Charles 1812-1882.

Der adelige jüngere Zweig  nen n t sich d u  F a y  d e  
L a v a l l a z . —  1. .Je a n  G a s p a r d , Sohn von Pierre, 
S ta tth a lte r  des G ouverneurs von M onthey 1637. —
— 2. J e a n  G a s p a r d , t  1774, Jesu it, b ekann ter P re 
diger, veröffentlichte Sermons sur les vérités les plus 
importantes de la Religion et de la Morale (9 Bde., 1738- 
1745) und  Sermons pour l ’Avenl (3 Bde., 1742). — 3. 
P i e r r e  A l o y s , 1755-1832, H au p tm an n  in französi
schen D iensten, w urde 1784 B enediktiner in Einsiedeln 
u n ter dem  Nam en P. M a r t i n . —  [J. B. B.] —- 4. J o
s e p h , U n te rs ta tth a lte r  von S itten , abgesetzt von T u r
reau. V izestaatsra t 1802 ; * 1834.— 5. E u g è n e , * 1862, 
N ationalra t 1908. — Vergl. Genealogie des Geschlechts,
—  Arch. Lavallaz in Collombey. — Arch, von S itten .
—  Rivaz : Topographie. [Ta.] 

FA YO.  Freiburger Geschlecht, das 1524 ins B ürger
recht aufgenom m en w urde . Wappen : In  Gold ein steigen
der schw arzer B o ck .— S taatsa rch . Freiburg, [ r æ m y .]

F A YOD .  Geschlecht in Bex (K t. W aadt). — 1. 
A n s e r m e .  K astlan  von Bex 1514. — 2. J e a n  F r a n 
ç o i s .  1752-1824, P räsiden t des Tribunal du Léman 
1802, S taa tsra t 1803-1811. — 3. P a u l  H e n r i  F r a n 
ç o i s  R o d o l p h e ,  diente in D eutschland und wurde
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1809 zum  R eichsgrafen und R itte r  des goldenen Sporns 
e rn an n t. — 4. C h a r l e s ,  * 1857, Maler, Zeichner des 
Alburn des antiquités lacustres des archäologischen Mu
seum s in  L ausanne. — Livre d’Or. — S K L .  [M. n .] 

F A Y O T ,  G e o r g e s ,  von M ontbéliard, * 25. v i i .  1839 
in Moskau, f|22. II. 1919 in St. Im m er, p ro tes tan tisch e r 
P fa rrer im A veyron und in  Mens (Isère), in St. Im m er 
1864-1915, L ehrer der französischen L ite ra tu r  an  der 
Sekundarschule, V ortragsredner, M itarbeiter des Jura  
bernois, lang jäh riger P räsiden t des G reisenasyls und 
des B ezirksspitals von C ourtelary; h in terliess hübsche 
Gedichte. [A. Sch.]

FAZAN.  Geschlecht in Apples (K t. W aad t), das 
seit dem  16. Ja h rh . b ek an n t ist. — 1. E d o u a r d ,  * 1879, 
Syndic von Apples, G rossrat 19:17, X a tio n a lra t 1920, 
S ta a ts ra t 1924. —  P S  1924. [M. R.]

FAZY.  Genfer G eschlecht, das aus dem  D auphine 
s tam m t. W appen : in Silber eine n a tü r 
liche Nelke au f g rünem  D reiberg, be
se ite t von zwei ro ten  G arben m it 
goldenen B ändern  ; Sch ildhaup t von 
B lau m it einer goldenen Sonne. —
1. A n t o i n e , 1681-1731, w urde 1702 
in Genf als H a b ita n t aufgenom m en 
und g ründete  m it seinem  Onkel Daniel 
5 asserot eine Ind iennefab rik  in E aux  
Vives. —  2. J e a n  S a l o m o n , 1709-1782, 
Sohn von Nr. 1, B ürger von Genf 1735, 

verein ig te 1761 die vä terliche  F ab rik  in Les Pàquis m it 
derjenigen in Les Bergues, die 1728 von seinem  B ruder 
Je a n  gegründet w orden w ar. —  3. J e a n  L o u i s , g enann t 
« Fazy des Bergues », 1732-1803, Sohn von Nr. 2, über
nahm  1766 die F ab rik  in Les Bergues u . vergrösserte  sie 
1770. Sein U nternehm en  beschäftig te  bis 1300 A rbeiter. 
—  4. J e a n , 1734-1812, U hrm acher, zuerst in Schweden, 
d ann  in M oskau, wo er m it seinem  B ruder Marc Conrad 
eine U hrenfabrik  g ründete  ; H ofuhrm acher K a th a ri
nas II ., P räsid en t der französischen reform ierten  K irch- 
gern. von P e tersb u rg . —  5. J e a n  S a m u e l , 1765-1843, 
Sohn von Nr. 3, g ründete  1785 m it Casimir P errier 
eine Ind iennefabrik  im  C hâteau de Vigilie bei Grenoble, 
und  eine andere  1794 in Annecy, dann  eine d ritte  in 
Choisy le R oy in Paris, wo er sich selbst niederliess. 
Als Besitzer von Sécheron em pfing er am  22. x i. 1797 
Napoleon B onaparte . Mitglied des gesetzgebenden R ats 
1795. — 6. A b r a h a m  J a c o b , 1768-1842, des R eprä
sentierenden R a ts  1814, S ta a ts ra t  1819-1835, O ber
rich ter 1830. — 7. M a ro  A n to in e ,  gen an n t Fazy- 
Pasteur, 17 /8-1856, E nkel von Nr. 2, w idm ete sich 
zuerst der In dustrie , le ite te  in Carouge eine W oll
spinnerei (gegründet 1806, nach Thonon verlegt 1811) 
und beschäftig te  sich dann m it dem  A ckerbau. M it
glied des R epräsen tierenden  R ats 1814-1839, P räsiden t 
des H andelsgerichts 1832-1837, M itglied des V erfassungs
ra ts  1841 u . 1846. P räsid en t des le tz te m  u n d  Mitglied 
des Gr. R ats 1842-1856, P räsiden t der Oekonom ischen 
G esellschaft 1843-1845, P rä sid en t des V erw altungsrats 
der S ta d t Genf 1846. Als F ü h re r der liberalen  P arte i 
übte er einen m ächtigen  E influss au f das politische 
Leben Genfs aus ; er h in terliess zahlreiche W erke und 
B roschüren, u. a. S ur les événements actuels du canton 
de Neuchâtel (1831) ; Observations sur les changements 
demandés au pacte fédéral helvétique (1831) ; La consti
tution du canton de Genève mise en parallèle avec les 
constitutions des cantons de Zurich, Berne, Fribourg, 
Soleure, Bâle et Vaud (1834) ; E xam en de la crise reli
gieuse actuelle dans le canton de Vaud (1846), usw . 
Biographie von Chenevière. — 8. Jean  Jacob , g enann t 
J a m e s ,  Sohn von Nr. 5, 1794-1878, Pub lizist und 
S taa tsm an n , w urde nach  F rankreich  in die H andels
lehre geschickt, w idm ete sich aber bald  der L ite ra tu r  
und dem  Journa lism us und b e tä tig te  sich politisch 
an der liberalen  O pposition. D urch L afay e tte  w urde 
er m it den am erikanischen V erfassungsverhältnissen 
bek an n t gem acht. Zu dieser Zeit beschäftig te  er sich 
eher m it ökonom ischen Fragen ; seine erste Schrift 
erschien 1818 u n te r  dem Titel Le privilège de la B a n 
que de France considéré comme nuisible aux transactions 
commerciales. Die Ausgabe w urde von der B anque de 
France aufgekauft, dam it sie aus dem V erkehr ve r

schw inde. In  Genf g ründete  er 1825 das Journal de 
Genève und begann eine, übrigens erfolglose Bewegung 
zur A bänderung  der politischen V erhältnisse. Zu dieser 
Zeit w urde au f dem  seiner Fam ilie gehörenden G rund
stück  das Q uartier des Bergues gegründet. F. L eh rte  
1827 nach Paris zurück und beteiligte sich an  der 
R evolution  von 1830. E r w ar 1827 einer der G ründer 
der Z eitung La France chrétienne, des Organs der li
beralen  O pposition, das bald  von der Zensur aufgehoben 
w urde ; ferner g ründete  er den Mercure de France  
au X I X e siècle und  w urde 1830 C hefredakteur der 
Z eitung Le Pour et le Contre. Am 27. v u . 1830 w urde er 
m it Thiers und  C hâtelain m it der R edak tion  des P ro 
testes gegen die O rdonnanz über die P ressfreiheit be
tra u t  ; sie schliesst m it 
einem  Appell an die B ür
ger. Am folgenden Tage 
brach die R evolution  in 
Paris aus ; F . und P iag
li iol se tzten  sich im  S ta d t
haus fest. F . w urde zum  
S ta tth a lte r  der Isère er
n a n n t, nahm  die W ahl 
aber n ich t an und ve r
öffentlichte seine Z eitung 
u n ter dem  T itel La Revo
lution en 1S30 ; er b estre i
te t  darin  der D ep u tie rten 
kam m er das R ech t, einen 
K önig zu wählen, und es 
kam  zu einem  Pressp ro 
zess. 1833 k ehrte  er nach 
Genf zurück und g ründete  
L'Europe centrale, da das 
Journal de Genève in ä n 
dern Besitz übergegangen 
w a r. Seine politische L auf
bahn  in Genf begann 1841 
und d au erte  bis zu seinem  Tode. 1842 w urde er in 
den V erfassungsrat gew ählt ; im  gl. J .  g rü n d e te  er 
die Revue de Genève, die zwanzig Jah re  lang das 
ständ ige Organ der R adikalen  war. Infolge der 
W eigerung der Regierung, in der T agsatzung fü r die 
A uflösung des Sonderbunds zu stim m en, kam  es im 
O kt. 1846 zur R evolution , was die Dem ission des 
S ta a ts ra ts  herbeifüh rte . E ine radikale Regierung w urde 
gew ählt, an deren Spitze sich Jam es F . befand. Als 
H au p t der Genfer Regierung 1846-1853 und 1855-1861 
und als Mitglied des Kleinen R ats 1847-1874 kann  F. 
als Schöpfer des m odernen Genfs bezeichnet w erden. 
U nter den M assnahm en, an denen er sich beteilig te, 
sind zu nennen : die N iederlegung der B efestigungsan
lagen und die Schaffung der N eustad t, das G reisenasyl, 
der Bau der E isenbahnlin ien  nach Lyon, L ausanne, 
St. M aurice, die G ründung der Banque de Genève, des 
genferischen N a tio n a lin s titu ts  usw . W ährend der Be
lagerung von 1870 w ar er in Paris eingeschlossen und 
veröffentlichte die Zei
tung  La France nouvelle.
N ach seiner R ückkehr 
nach  Genf w urde er 1871 
zum  S tä n d era t und zum 
ausserordentlichen P ro 
fessor an  der U n iversitä t 
gew ählt ; o rdentlicher P ro 
fessor 1873. F ü n f Jah re  
sp ä ter s ta rb  er in gross
ier A rm ut. —  H enry  Fa- 
zy : Jam es F azy. — 9.
F r a n ç o i s  X a v i e r , * 1789,
General in der russischen 
Arm ee, S tam m v ate r eines 
in R ussland n iedergelas
senen Zweiges. —  10.
J e a n  A n t o i n e , Sohn von 
Nr. 6, 1800-1855, Maire 
von Mevrin 1833-1842,
S ta a ts ra t 1842 - 1846. —
11. H e n r i ,  1842 - 1920,
H isto riker und Politiker,

James Fazy.
Nach einem P or tra t  der  Samm

lu n g  Maillart.

Henri Fazy.
Nach einem P or tra t  der Samm

lung Maillart.


