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hauer, b au te  und schm ückte  m it B ildhauerarbeiten  1519 
die M arienkapelle in der K athedra le  von Spoleto, zu
sam m en m it G iovan P ie tro  di Taddeo von Ciona. —  17. 
G i o v a n  A n t o n i o  v o n  C i o n a ,  B ildhauer u . A rch itek t, 
auch Chiana gen., a rb e ite te  an  der Kirche von San Gior
gio dei Greci in  Venedig, deren B au er 1548 leitete  ; 
b au te  die K irche San Sam uele und das Z unfthaus der 
W einhändler 1552-1554. —  18. G i o v a n n i  A m b r o g i o  
VON P i g i n o ,  Maler, * in M ailand 1548, wo er noch 
1595 leb te , m alte  religiöse Motive und  P o rtra its . Die 
B rera-A kadem ie in M ailand besitz t zwei seiner Gemälde.
— 19. G i o v a n n i  v o n  L u g a n o ,  Bildhauer, war 1389- 
1391 am  B au der M ailänder K athedra le  beschäftig t. 
■— 20. J o h a n n e s  v o n  L u g a n o ,  magister, a rbeite te  1466 
am  San Giorgio-Turm  und am  Castelletto von Genua.
— 21. GIOVANNI v o n  L u g a n o ,  A rchitek t, schuf die 
Fassade der A nnunziatak irche neben dem  gleichnam i
gen K loster bei Pontrem oli, gegen Ende des 15. Ja h rh .
—  22. G i o v a n  P i e t r o  v o n  L u g a n o ,  A rchitek t und 
B ildhauer, a rb e ite te  seit 1522 am  Bau der K athedra le  
von Todi. V ielleicht is t er identisch  m it Giovan P ie tro  
di Taddeo von Ciona. —  23. G i o v a n n i  v o n  L u g a n o ,  
B ildhauer, schuf 1561 m it Francesco von Carona Bild
h auera rb e iten  fü r den A lkazar in Sevilla und  fü r den 
a lte n  Sagrano der K athedra le . —  24. G i o v a n n i  v o n  
L u g a n o ,  S tu k k a teu r in  Rom , wo er vor 1580 in der 
S t. Gregoriuskapelle der Basilika von St. P e ter S tu k 
k a tu re n  ausführte . —  25. J o h a n n e s  v o n  M e n d r i s i o ,  
a rb e ite te  1457-1480 an  der K athedra le  von Corno. —
26. J o h a n n e s  J o a n n i n i  v o n  M e r i d e ,  magister, a rbei
te te  in  Perugia 1475. Vielleicht ist er iden tisch  m it 
G iovanni von Meride, maestro da Muro, der 1477 an 
den Festungsw erken von Bellinzona beschäftig t w ar.
—  27. G i o v a n  P i e t r o  v o n  V i l l a  S e x i s  (Sessa) ve r
p flich te te  sich 1502 m it ändern  Tessinern aus dem 
Luganergebiet zur U ebernahm e von hydrau lischen  A r
beiten  am  Trasi m anischen See. —  28. G i o v a n n i  v o n  
V ico M o r c o t e ,  A rch itek t und B ildhauer, übernahm  am
27. v . 1487 den B au des G em eindepalastes von Jesi ; 
a rb e ite te  in  Gubbio 1491. —  Vergl. SK L. —  A LB K . — 
BStor. 1881-1912, passim . —  Arch. Stor. Lomb. X I I .  — 
B ren tan i : Bellinzona. — P o m e tta  : Come il Ticino... — 
B u e tti : Note storiche religiose. —■ Vegezzi : Esposizione 
storica. —  Baroffio : Memorie storiche. [C. T r e z z i n i . ]

G I O V A N N INI  und G I O V A N I N I .  Fam ilie von 
P alagnedra  und Torricella. Wappen der G. von Pala- 
gnedra  : gespalten , r. in  Blau ein goldener H albm ond, 
üb erh ö h t von einem goldenen S tern , im  ro ten  Schild
h a u p t drei goldene Lilien ; 1. in  B lau eine goldene ge
w undene au frech t stehende Schlange (1733). —  S t e 
f a n o ,  vom  C apriascatal, einer der F ü h re r der Schildor- 
hebung  dieses Tales und des H andstreichs au f Lugano 
vom  25. und  26. i. 1802. V erhafte t und  zu 20 Jah ren  
Z uchthaus ve ru rte ilt (am 14. April und  11. Mai), wurde 
er infolge der politischen Ereignisse am  30. Sept. gl. J . 
w ieder befre it. —  AHS  1914. —- Baroffio : Dell’Inva
sione francese. [C. T.]

G I O V A N O L I .  Geschlecht von Soglio und Silvaplana 
(G raubünden). Mehrere M itglieder w aren Geistliche. — 
A n d r e a s ,  Podestà  des Bergells, k au fte  sich 1768 in 
Chur ein, w urde daselbst Zunftm eister ; t  1795 in M ar
seille. —  G a u d e n z ,  * 1853 in Soglio, T ierarz t, Dr. med. 
v e t. h. c. der U n iversitä t B ern 1925, K reispräsiden t des 
Bergells und  G rossrat, Verfasser von Fachschriften  und 
urgeschichtlichen A bhandlungen, sowie von Die Frem
deninvasion im Bergell 1798-1801 (in JHGG ) ; Cronica 
della valle di Bregaglia (1910) ; Gioìi. Ball. Prevosti, il 
suo tempo e il suo processo (1899). [M. V.]

G I O V I O ,  J O V I O .  Fam ilie in Lugano, die vom Co
mers e es s tam m te  ; f  anfangs des 19. Ja h rh . — M a u r o ,  
bedeu tender A rzt, w ird 1597 in Lugano erw ähn t. Er 
m achte  dem  St. L auren tius-K ap ite l w ertvolle S tiftu n 
gen und  verm achte  am  5. iv . 1614 sein Verm ögen zur 
G ründung eines A ugustinerinnenklosters in L ugano. —-  
G i o v a n n i  A n t o n i o ,  einer der zwei Delegierten der 
S ta d t Lugano, die 1594 m it dem  N untius in der Schweiz 
ü ber die G ründung des Kollegium s in L ugano, das dann 
den Som askerbrüdern  übergeben w urde, zu u n te rh a n 
deln h a tte n . — Vergl. BStor. 1881. —  Monitore di Lu
gano 1921. — Oldelli : Dizionario. [C. T.]

G I O V I O ,  P a u l .  Siehe Jo v iu s .
G I P F  (K t. A argau, Bez. L aufenburg . S. GLS). D orf 

in der Kirchgem . Frick, polit. Gem. zusam m en m it 
Oberfrick. Cubibe 1259 ; Kyppha um  1325, gehörte zum 
habsburg . A m t Hom berg. Im  B annkreis des Dorfes lag 
die S tam m burg  der Grafen von T ierstein . Im  14. Ja h rh . 
finden wir G. als habsburg . Lehen im  Besitze der E del
knech te  von Frick. 1406 verkaufen  H ans von F rick  und 
sein Sohn W ernher dem  H einzm ann von E ptingen  u . a. 
G üter und Leute zu G., und  1464 v e rk au ft R itte r  L u d 
wig von E ptingen  G. m it Zunzgen usw . der S tad t Basel. 
Am 28. II. 1467 gab der H erzog Sigism und von O ester
re ich  seine Einw illigung zu diesem  V erkauf u n te r  Ver
zicht au f die Lehenschaft. Die rechtliche S tellung dieser 
basi. U n te rtan en  und ih r V erhältn is zum  L andesherrn  
w urde dann durch einen Spruch vom  18. XI. 1505 gere
gelt. Am  27. v ili . 1534 n ah m  Basel m it der H errschaft 
O esterreich einen teilweisen A btausch  der E rw erbung 
von 1464 gegen andere R echte vor, w odurch auch  G. 
wieder zur H errschaft O esterreich kam . Mit dem  Frick- 
ta l  w urde G. 1803 aargauisch . —  Merz : Burgen und 
Wehrbauten. —  UB IX , 281 ; X , 181. [H. Sch. u. P. Ro.]

G I P P I N G E N  (K t. A argau, Bez. Zurzach. S. GLS). 
D orf in  der Gem. und  K irchgem . Leuggern. Es gehörte 
zum  habshurg . A m t im  Schw arzw ald und zu W aldshut 
und kam  1415 an  die E idgenossen : « G rafschaft » B a
den, A m t Leuggern. D urch das D ekret vom  26. v i. 1816 
kam  G. zur polit. Gem. Leuggern. —  In  der Pestzeit 
1669 erbau te  G. eine Kapelle, die 1673 eingeweiht, 1712 
durch  H ochwasser der A are zerstö rt und vor 1728 neu 
gebau t w urde.—  N üscheler: Aarg. Gotteshäuser. [H. Sch.]

G I P S E R - M I C H E L ,  f  Bürgergeschlecht der S tad t 
S o lothurn . M i c h e l  E l s i n ,  aus Buchholz, B ürgerin vor 
1440. Wappen : drei K reuze au f D reiberg. Das Ge
schlecht erlosch im  16. J a h rh . —■ 1. U r s ,  G rossrat 1537, 
Ju n g ra t 1544, S tad tw erkm eiste r 1546, Vogt zu Gösgen 
und  B ürgerm eister 1551, B auherr 1560-1562. — 2. A n 
t o n ,  Sohn von Nr. 1, G rossrat 1565, Ju n g ra t 1575, 
Thüringenvogt 1576, A ltra t 1578, Vogt zu F lum enthal
1583-1584. — Vergl. H affner : Geschlechterbuch. — 
B estallungsbuch. —  LL. [v. V.]

G I R ,  G Y R .  Geschlecht der Gem. U ster (K t. Zürich), 
das seit 1504 do rt bezeugt is t. Zwei Gyr w aren im  17. 
Ja h rh . U ntervögte  von U ster. Der Name geh t jed en 
falls au f einen Zunam en zu rü ck : m hd. gêr, Geier (SI I I ,  
405). —  II. B ühler : Pfarrblätler von Uster. —  [ J .  F r i c k . ]  
—■ In  den S teuerbüchern  wird ein W e r n l i  Giro oder 
Gyro in  der W acht R ennweg in  Z ürich g enann t 1369- 
1373. —  Von U ster her in Zürich eingebürgert 1875. 
Wappen : in R o t m it goldenem  Schildrand ein weisser 
Adler. —  1. Salom on F r i e d r i c h ,  * 1862, R edak to r der 
Schweizer. Kunstgewerbezeitung ; Verfasser von Zunft
historien (1909) und Das Zürcher Sechseläuten (1912), 
sowie einiger d ram at. D ichtungen (auch in M undart).
—  Geh. M itteilung von S. F . Gyr. —  Hegi : Glücks
h a fen ro d e l V. 1504 . [H .  Br.]

G I R A L D O  oder G I R O L D O D E  L U G A N O .  A rchi
te k t und B ildhauer, a rbeite te  m it seinem  L andsm ann 
Bertoldo di Jacopo  1282-1284 an  der K athedra le  von 
Lucca. —  Archivio Storico Lomb. X I I  — SKL. — 
BStor. 1885. [C. T.]

G I R A R D ,  ein Schüler des hl. B ernhard , zog m it 
zwölf ändern  M önchen der A btei Cherlieu in B urgund 
nach  A ltenryf (F reiburg) und w urde der erste A bt dieses 
neuen, 1138 von W ilhelm  von Glàne gegründeten  K lo
sters. E r t r a t  kurze Zeit vor seinem  Tode (1 .1. 1158) von 
seinem  A m te zurück. —  von Mülinen : Helvetia Sacra.
— P. de Z urich: Les origines de Fribourg. [ R æ m y . ]

G I R A R D .  W eit v e rb re ite te r Fam iliennam e in der
W estschweiz. S. auch  A rt. O t i i e n i n - G i r a r d .

A. K a n to n  B e rn .  Verschiedene Fam ilien G. liessen 
sich im  18. und  19. Ja h rh . in Biel, im  Seeland (Erlach) 
und im  J u ra  nieder. — J o h a n n  P e t e r ,  von Biel, L an d 
schaftsm aler 1769-1851, erw ähnt im  SK L. [L. S.]

B. K a n to n  F r e i b u r g .  I .  G i r a r d ,  G i r a r d i .  Edles 
Geschlecht in M urten im  13. und 14. Ja h rh . — 1. 
P i e r r e ,  R atsh err in M urten 1278-12/9. — 2. P e r r o d ,  
Bürge Rudolfs von N euenburg fü r die M itgift seiner 
T ochter M arguerite, der V erlobten H artm an n s von Ki- 
burg, 1319. — 3. F r a n ç o i s ,  B ürgerm eister von M urten
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1380, 1383, R a tsh err  und Ju n k e r  1381. —  W elti : Das 
Stadtrecht von Murten. —  M atile. —  FRB. [J. N.]

I I .  Aus H ochsavoven stam m endes Geschlecht, B ür
ger von F reiburg  seit, dem  17. Ja h rh . 
W appen : in  Gold ein ro te r  Schrägbal
ken, begleitet von drei pfahlw eise ge
ste llten  R osen in gewechselten Farben . 
—- 1. J a c q u e s ,  von N otre Dam e d'A - 
bondance, erw arb  am  18. m . 1694 das 
B ürgerrech t von F reiburg  ; T uchhänd
ler und  P ostd irek to r, gehörte zur 
Z unft der K räm er. —  2. J e a n  F r a n 
ç o i s ,  Sohn von Nr. 1, * 1702, K auf
m ann, Z unftm eister der K räm er 

1739-1740. —  3. Jacq u es N i c o l a s  I g n a c e ,  1726-1783, 
Sohn von Nr. 2, Je su it 1741, nach  der A ufhebung des 
Ordens 1773 Professor der R h eto rik  u . B ib lio thekar am  
K ollegium  St. Michael in  F reiburg  ; B e ich tvater des P rin 
zen K arl von Sachsen. — 4.  J e a n  F r a n ç o i s ,  *1730, f  zwi
schen 1785 und  1806, Sohn von Nr. 2, h a tte  15 K inder, 
u n te r  ihnen  den P. G irard (Nr. 7). —  5. J o s t  P i e r r e  
I g n a c e ,  1733-1804, Sohn von Nr. 2, M ilizlieutenant, 
beteilig te sich 1782 an  der A uflehnung der B ürgerschaft 
gegen das P a tr iz ia t und  w urde au f zehn Ja h re  v e rb an n t, 
weil er m it dem  A dvokaten  R ey und  Guisolan eine P ro 
testad resse  der B ürgerschaft u n terzeichnet h a tte  ; er 
zog sich nach Le I,an d eren  zurück. —  6. J e a n  F r a n 
ç o i s ,  1759-1823, Sohn von Nr. 4, Je su it bis zur A uf
hebung  des Ordens 1773, u n terrich te te  einige Zeit am  
Kollegium  St. Michael und w urde dann  W eltpriester. 
C horherr von S t. N iklaus 1789, P fa rre r von A vrv 1790- 
1817, K ap lan  in Charm ey und in Dellev ; H istoriker,

h in terliess u. a. Histoire 
des officiers suisses (3 Bde. 
1 7 8 1 - 1 7 8 2 )  ; Nobiliaire 
militaire suisse ( 2  Bde. 
1 7 8 7 )  ; Guillaume d’Aven- 
ches et Salicelo ( 1 8 0 2 )  ; 
Année historique pour 
1798 ; Tableaux de la 
Suisse ; Êtrennes aux fonc
tionnaires ( 1 8 1 1 ) .  —  7 .  
Je a n  B ap tiste  Melchior 
G aspard B althasard , ge
n a n n t der P . G rég o ire  
G irarci, G ram m atiker u. 
Pädagoge, Sohn von Nr. 4, 
1 7 .  X I I .  1 7 6 5 - 6 .  m .  1 8 5 0 ,  
t r a t  1 7 8 1  in Luzern als 
Novize in den Orden der 
m indern B rüder des hl. 
F ranz  ( F ranz iskaner ), 
se tzte  dann  seine S tudien 
in Offenburg, U eberlingen 
und in W ürzburg  fo rt, wo 
er 1 7 8 4 - 1 7 8 8  weilte. 1 7 8 9  

w urde er von seinen Oberen als Prediger ins K loster von 
F re ibu rg  zurückberufen u n d  sp ä ter auch m it dem U n
te rr ic h t der Philosophie und  der Moral bei den Novizen 
b e tr a u t . In  dieser Zeit, schrieb er in deutscher oder la
tein ischer Sprache eine Reihe religiöser W erke, und ge
m einsam  m it seinem  V etter, dem  C horherrn Fontaine , 
begann er, sich um  den kläglich bestellten  Z ustand des 
P rim arschulw esens seiner H eim at zu interessieren. Als 
1 7 9 8  die französischen Generäle von den Geistlichen den 
B ürgereid fo rderten , schlug P. G irard in einer Konferenz 
der V ertre te r der G eistlichkeit vor. diesen E id m it einer 
die R echte der Religion vo rbehaltenden  K lausel zu 
leisten ; die Gegner dieser A nsicht verziehen ihm  diesen 
Erfolg n ich t u n d  w urden fortan  seine unversöhnlichsten  
Feinde. Als im  März 1 7 9 8  der M inister S tapfer von den 
pädagogisch gebildeten Persönlichkeiten einen Erzie
hungsplan  verlang t h a tte , der sich fü r die helvetische 
R epublik  eignen sollte, sand te  G irard eine D enkschrift 
m it besonders bem erkensw erten pädagogischen An
sichten  ein. S tapfer liess ihn als Mitglied in den frei- 
burgisclien E rziehungsrat aufnehm en und  bezeichnete 
ihn  als zukünftigen  D irek tor des geplanten  L ehrer
sem inars. Im  Feb. 1 7 9 9  ernann te  er G. zu seinem  A r
chivar, doch behielt dieser die Stelle nur einige M onate,

Pa te r  Girard.
Nach einer Li thographie  von 

Hasle r  (Landesbibi. Bern).

denn er w urde zum  Feld prediget des D irektorium s und 
zum  katho lischen  P fa rrer von Bern, dem  ersten seit der 
R eform ation, e rn an n t (Aug. 1799).

1804 w urde G. in sein K loster in F reiburg  zur L eitung 
der P rim arschu len  zurückberufen  ; von dieser Zeit an 
beg inn t seine fru ch tb a re  pädagogische T ätigkeit, die 
bis 1823 dau erte . In  einigen Ja h ren  w urden die Schulen 
u m g esta lte t und  der U n te rrich t obligatorisch gem acht ; 
P . G irard erlang te  einen so grossen R uf, dass er 1809 
von der T agsatzung  beau ftrag t w urde, m it Trechsel, 
von Bern, und  M erian, von Basel, die Schule Pestalozzis 
in Y verdon zu p rüfen  ; sein U rteil lau te te  ungünstig . 
Von 1815 an fü h rte  er in die heim ischen V erhältnisse 
die L ancasterm ethode  und  den gegenseitigen U n te r
rich t ein, so dass die F re ibu rger Schulen zahlreiche 
B esucher erhielten (u. a. von Bell, dann  von Pestalozzi, 
1817) und allgem ein bew undert w urden. A ber die Ëcole 
Gir ardine, wie sie g enann t w urde, h a tte  besonders u n te r  
den Jesu iten  zahlreiche Feinde ; selbst der Bischof 
Y enni gab seine ursprüngliche A nsicht da rü b er wieder 
auf, bezeichnete die M ethode als « verhängnisvoll fü r 
die S itten  und  die Religion » und setzte  es durch , dass 
sie am  4. VI. 1823 durch Beschluss des Grossen R a ts  u n 
te rsag t w urde. G irard w urde d adurch  höchst e n t
m u tig t ; zur V erm eidung der vorauszusehenden U n
ruhen  zog er sich ins K loster Luzern zurück und über
nahm  dort das L eh ram t der Philosophie am  städ tischen  
L yzeum . Er k eh rte  1834 nach Freiburg zurück und  
w idm ete sich fo rtan  ausschliesslich p riv a te r  B etä tigung  
und dem  S tud ium . R itt  ei
der E hrenlegion 1838 ;
1844 erhielt er den Mon- 
thyon-P reis der französi
schen A kadem ie fü r seinen 
Cours de langue mater
nelle, dessen le tz te r B and 
1848 erschien. E ine S tunde 
vor seinem  Tode beschloss 
der eben versam m elte 
Grosse R at , dass sein Bild 
in allen Schulen ange
b rach t und  ihm  ein D enk
m al errichtet, w erden solle.
Dasselbe w urde a m 2 3 .v ii .
1860 in F reiburg  einge
w eiht. — Vergl. besonders 
D aguet : Le P .  Girard et 
son temps. — 8. JEAN 
L o u is , 1775-1846, Sohn
v o n  N r .  4, m a c h t e  1798 Jean  Louis Girard,
i n  d e r  e n g l i s c h e n  A r m e e  Nach einem Aquarel l,  
d e n  ä g y p t i s c h e n  F e l d z u g
m it. O berstlieu tenan t in den F reiburger Milizen 1811 ; 
als solcher landete  er am  1. vi. 1814 an der Spitze der 
F reiburger am  P o rt Noir. Oberst. 1815, Mitglied des Ge
m einderats von Fre ibu rg  1832, In spek to r der eidg. Zölle 
in seinem  K an to n  ; R itte r  der Ehrenlegion (1817), des 
H albm ondordens, und des L ilienordens. —  9. J e a n  J o 
se p h , 1766-1831, Sohn von Nr. 5, t r a t  1784 ins K loster 
A lten ry f ; A b t 1812, der v o rle tz te  Abt, dieses K losters. 
— 10. E d o u a r d ,  1808-1878, Sohn von Nr. 8 , m achte  als 
O berst im Dienste des F ü rs ten  der M oldau den ersten  
Teil des Feldzugs in der K rim  m it. Schulinspektor der 
S tad t F reiburg , Major im  freiburgischen G eneralstab 
w ährend des Sonderbunds ; besass m ehrere ausländische 
Titel und Orden. —  11. R a y m o n d , * 1862, Sohn von 
Nr. 10, Professor der Geologie an  der U n iversitä t F re i
burg seit deren G ründung, veröffentlichte u . a. Le Dé
luge. Mitglied der Schulkom m ission der S tad t F re ibu rg  
1898-1917. — 12. E u g è n e ,  1868-1911, Sohn von Nr. 10, 
P riv a td o zen t der V olksw irtschaft an der U n iversitä t 
Genf 1896, a. o. Professor 1899, o. Professor der W irt
schaftsgeschichte 1902, veröffentlichte zahlreiche S tu 
dien und  besonders eine Histoire de l'économie sociale 
jusqu’à la fin du X V Ie siècle. [Aug. Sch.]

C. K a n t o n  G e n f .  Mehrere Fam ilien dieses Nam ens 
sind in Genf niedergelassen. Zu der ä lte sten  von ihnen 
gehört — A m é d é e ,  Bürger 1480 ; als energischer V ertei
diger der genferischen U nabhängigkeit schlug er das 
B ündnis m it F reiburg  vor ; infolgedessen m usste er
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fliehen, k eh rte  aber sp ä ter zurück  und w urde 1524 zum 
städ tisch en  Schatzm eister und 1529 zum  Syndic er
n a n n t. M ehrm als gehörte er zu A bordnungen an die eidg. 
Orte, u. a. 1530 nach  P ayerne m it Besançon H ugues. Ër 
zog sich nach  F re ibu rg  zurück und  verzich te te  au f das 
genferische B ürgerrech t. —  Galiffe : Not. gén. I, 226.

G i r a r d  d i t  G u e r r e ,  ursprünglich  G i r a r d i .  Ge
schlecht von F aë to  (Italien ), das 1580 nach  Genf flüch
te te  und 1617 eingebürgert w urde. —  J e a n  P i e r r e  
M a u r i c e ,  bekan n ter u n te r  dem  Nam en G irarci d ii 
V ieu x ,  1750-1811, w ar in die politischen W irren  von
1780-1781 verw ickelt und wurde in contumaciam zum  
Tode v e ru rte ilt . E r t ra t  1791 in französische D ienste 
u n d  w urde schon 1793 zum  B rigadegeneral e rn an n t ;

zeichnete sich 1796 bei 
W eissenburg beim  R ück
zug der R heinarm ee aus. 
1798 w urde er b eau ftrag t, 
die Vereinigung Genfs m it 
F rankreich  durchzuführen  
u nd  am te te  11 M onate 
lang  als S tad tk o m m an 
dan t. Napoleon belohnte 
ihn für die V erdienste, die 
er in den Schlachten bei 
Esslingen und W agram  
erw orben h a tte , durch  die 
E rnennung zum  R eichs
baron (1809). — Galiffe : 
Not. gén. V I, 331. —  De 
M ontet : Diet. — R ob inat : 
Diet, histor.

J o s e p h  M a r i e ,  * 1789 
in Bernex, t  1857, Geo
graph , u n terrich te te  im 
In s t i tu t  Pestalozzi in Y ver
don 1815, dann  in F ra n k 
reich. Infolge seiner zahl

reichen A rbeiten  und des von ihm  erfundenen geo
graphischen System s wurde er 1830 m it dem  U nterrich t 
der Geographie beim  Herzog von B ordeaux b e trau t, 
doch verlo r er diese Stelle durch  die Ju lirevo lu tion . 
Eine U n te rrich tsan s ta lt, die er in A rbresle bei Lyon 
gründete , tru g  ihm  n ichts als zahlreiche E nttäuschungen  
ein, so dass er das Ende seines Lebens als L ehrer in 
verschiedenen Pensionaten  zubringen m usste. —  De 
M ontet : Diet. —  Sordet : Diet.

Eine Fam ilie G. aus Besançon liess sich zu Anfang des
19. Ja h rh . in Genf n ieder. —  P i e r r e ,  * 1892, M it
a rb eite r zahlreicher Schweiz, und französischer lite 
rarischer Z eitschriften, veröffentlichte La flamme au 
soleil (1915) ; Le pavillon dans les vignes (1918) ; Le 
visage tourné vers le zénith (1921) usw. [H. Da.]

D. K a n to n  N e u e n b u r g .  Zahlreiche Fam ilien  des 
N am ens in M étiers, Le L anderon, C hézard-St. M artin, 
Savagnier und Valangin. Die Fam ilie von M étiers besass 
schon im  16. Ja h rh . das B ürgerrecht von N euenburg ; 
M itglieder der Fam ilie von Savagnier erw arben dasselbe 
1683. —• 1. J e a n ,  von M étiers, B annerherr des T ra
verstals vor 1556. —  2. C l a u d i ,  von M étiers, K om m is
sär für das T raversta l 1589, 1595, t  vor 1610. —  3. 
H e n r i ,  Maire von Bevaix, von 1674 bis zu seinem  Tode 
1693. —  4. D a v i d ,  von Savagnier, 1638-1717, N otar. 
K om m issär fü r das Val de Ruz, G ründer des «Fond des 
G irard » .— 5. D avid ,  von Savagnier, P fa rrer in Les 
P on ts 1658-1661, in Ëngollon 1661-1662, in Neuenburg 
1662-1699, w urde 1672 von der Compagnie des P asteurs 
zur Herzogin Anne Geneviève de B ourbon abgeordnet 
und 1673 geadelt m it dem  Wappen : in Schwarz 
ein goldener dreiarm iger K erzenstock. Als Ende des
17. Ja h rh . die H erzogin von Nem ours sich m it dem 
Prinzen von Conti um  die H errschaft über Neuenburg 
s t r i t t ,  verte id ig te  G. in seinen P redig ten  öffentlich die 
A nsprüche des letz teren , was 1699 zu seiner Absetzung 
fü h rte . A uf die K lagen des Prinzen von Conti befahl 
Ludwig X IV . der Herzogin von Nem ours, G. wieder in 
sein A m t als P farrer von N euenburg einzusetzen, aber 
der R at der S tad t und die Compagnie des Pasteurs 
weigerten sich, diesem Ansuchen zu w illfahren. L ud
wig X IV . se tzte  d a rau f die A bsetzung des Gouverneurs

von N euenburg, Jacques d ’E stavayer-M onte t, durch. 
G. s ta rb  in N euenburg Ende April oder anfangs Mai 
1716. — Biogr. neuch. I. —  C ham brier : Hist, de Neu
châtel. —  [L. M.] —  6. C h a r l e s  F r a n ç o i s ,  * 1811 in 
N euenburg. S tud ierte  Theologie in L ausanne und wurde 
1836 in das w aadtländische M inisterium  aufgenom m en. 
In dem selben Jah re  begab er sich nach Basel, wo sein 
ä lterer B ruder Louis am  G ym nasium  Lehrer des F ra n 
zösischen war. Nach 
A lexander V ine t’s W eg
gang übernahm  er des
sen Vorlesungen an  der 
U n iversitä t und  wurde 
1839 a . o. und  1841 o.
Professor für französische 
Sprache und L ite ra tu r  an 
der U n iversitä t und am  
Pädagogium . In  diesem  
Am te 1875 f .  —  Vergl.
A. Teichm ann : Die Uni
versität Basel 1835-1885.
—  [C. Bo.] —  7.  A m i, 
von C hézard-St.' M artin,
* 6. I I .  1819 in St. M ar
tin , t  10. I V .  1900 in R e
nan ; Offizier im Aar- 
gauerfeldzug 1841 u. im 
Sonderbundskrieg 1847 ; 
nahm  am  Freischarenzug 
u n te r  Ochsenbein teil.
A rtillerie lieu tenan t 1848 ; 
in der N acht vom  29. Feb. k am  er an der Spitze von 
300 Freiwilligen aus dem  Erguel nach  La Chaux de 
Fonds zur V erstärkung  der neuenburgischen R epu
blikaner. E r se tzte  dem  Zögern der A nführer ein 
Ende und  brach te  es dazu, dass die R epublikaner am
1. März nach N euenburg zogen. G. zeichnete sich in der 
O rganisation der kan to n a len  Milizen aus, w ar Mitglied 
des V erfassungsrats von 1848 und G rossrat, S ta tth a lte r  
von La Chaux de Fonds 1851-1852, S ta a ts ra t 1852-1853, 
N ationalrat 1861-1869, Mitglied des Grossen R ats des 
K t s. Bern 1859-1869 ; A rtillerieoberst bei der Grenz
besetzung 1871, In fan terieoberst 1874-1894. E r u n te r
drückte  1856 m it Denzler den royalistischen A ufstand. 
V erö ffen tlich te : La Vallée des Dappes (1858). —  8. 
F r i t z ,  1853-1902, von C hézard-St. M artin , Grossrat 
1880 bis zu seinem  Tode, 
h in terliess dem  S taa t 
N euenburg sein H aus und 
sein G ut in S t. M artin im 
W erte von 52 000 F r. zur 
E rrich tung  eines Asyls 
fü r a lte  F rauen . —  9.
C h arles ,  von Chézard-St.
M artin, * 16. i. 1850 in 
R enan, f  4. m .  1916 in 
Genf, Dr. m ed. 1871, Arzt 
in S trassburg , seit 1875 
in Bern, im  gl. J .  daselbst 
P riv a td o zen t der C hirur
gie, Chirurg am  Inselspi
ta l 1884, a. o. Professor 
1890, w urde 1904 als P ro 
fessor der chirurgischen 
K linik und Chefchirurg 
des K antonssp itals nach 
Genf berufen. Verfasser 
zahlreicher m edizinischer 
Artikel, besonders für die 
Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, das Central bl. f. Chi
rurgie, die Rev. mèdie, de la Suisse romande, usw . — 
JG, 5. I V .  1916. [ L .  M . ]

E. K a n t o n  S o l o t h u r n .  Fam ilie in Grenchen seit ca. 
1700, die w ahrscheinlich aus F ran k reich  über Glovelier 
eingew andert ist. — J o s e f .  1774-1853, G ründer des 
B achtelenbades, wo Mazzini, Ruffini, K arl M athy und 
andere revo lu tionäre  Flüchtlinge A ufnahm e und  Ver
steck  fanden. —  Persöul. M itteilungen. [D. S.]

G I R A R D  D E S  B E R G E R I E S .  Aus dem B erry  
(Frankreich) stam m endes Geschlecht, das 1567 das

J.  P .  M. Girard  dit Vieux. 
Nach einem P o r t r ä t  der Samm

lung  Maillart.

Ami Girard um 1856. 
Nach einer  L i thographie  von

Charles Girard.
Nach e ine r  Photographie.
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B ürgerrech t von Genf und  1590 dasjenige von L ausanne 
erw arb .

Waadtländer Zweig. —  1. S i m o n ,  t  1598, Professor 
des Griechischen an  der Akadem ie L ausanne 1592. -—
2. N i c o l a s ,  1587-1642, Sohn von Nr. 1, A rzt, Professor 
des H ebräischen an  der A kadem ie L ausanne 1613 bis zu 
seinem  Tode. —  3. J f . a n  J a c o b ,  1614-1681, Sohn ,von  
Nr. 2, A rzt, Nachfolger seines V aters als Professor des 
H ebräischen bis zu seinem  Tode. — 4. S a m u e l ,  1650- 
1691, Sohn von Nr. 3, folgte ihm  ebenfalls naclffals P ro 
fessor des H ebräischen . —  De M ontet : Dictionnaire. — 
H enrioud : Livre d'Or. [M. B.J

Genfer Zweig. —  1. É t i e n n e  G irard, H err von Les 
Bergeries, des R a ts  der Z w eihundert 1597, t  1632. E r 
w urde 1603 zensuriert, weil er die A u to ritä t der Zwei
h u n d e rt v e rte id ig t h a tte . —  2. F r a n ç o i s  T h é o d o r e ,  
Sohn von Nr. 1, Dr. ju r ., des R a ts  der Z w eihundert 
1654, t  1680. —  3. G É d é o n ,  Enkel von Nr. 1, * 1658, 
des R a ts  der Zw eihundert 1677, w eigerte sich 1681, den 
Z ehnten  fü r sein G ut in G rand Saconnex zur bezahlen 
und  erhob in D ijon einen Prozess. E r w urde 1682 als 
ehrlos e rk lä rt, verliess seine genferischen G üter und t r a t  
zum  K atholizism us über. Der Schutz, den er von Seiten 
des französischen Hofs genoss, fü h rte  1683 zur Seque
strie ru n g  der genferischen Z ehnten  in der L andschaft 
Gex und  zu einem  schweren d ip lom atischen Zwischen
fall m it F ran k reich . -— 4. G É d é o n ,  Sohn von Nr. 3. 
1682-1748, H au p tm an n  der Garnison, des R a ts  der 
Z w eihundert 1746. —  Vergl. Galiffe : Not. gên. I I I .  — 
France, protestante. —  J .  A. G autier : Histoire de Genève 
V I, p . 469 ; V II I ,  p . 243-253. —  Le Livre de la Famille 
Sautter I, p. 549. — S taa tsa rch . Genf. [P. E .  M a r t i n . ]  

G I R A R D E T .  F am ilien  der K te. N euenburg und 
W aad t.

A. K a n to n  N e u e n b u r g .  I. Aus Beile stam m endes 
Geschlecht, das seit dem  16. Ja h rh . e rw ähn t w ird .— 
I I . Aus Le L o d e  u n d  L a C haux de Fonds stam m endes 
G eschlecht, e rw ähnt in  Le L o d e  im  15. Ja h rh . ; ein
g ebürgert in  V alangin. J e a n  P i e r r e ,  Schneider, wurde 
1734 B ürger von N euenburg. Sein Sohn —  1. S a m u e l ,  
f  1807 im  A lter von 78 Jah ren , B uchhändler, liess sich 
gegen 1760 in  Le L o d e  nieder und begann die H eraus
gabe verschiedener illu strie rte r W erke, u . a. zweier 
Histoire de la Bible, deren Stiche von seinen beiden

Söhnen A braham  und 
A lexander geschaffen w ur
d e n .—  2. S a m u e l ,  Sohn 
von Nr. 1, 1763-1847, 
ebenfalls B uchhändler, 
liess sich gegen Ende des
18. Ja h rh . in N euenburg 
nieder ; gem einsam  m it 
seinem  V ater, dann  allein, 
gab er die von seinen B rü 
dern illu strie rten  Étren- 
nes historiques (1790-1815) 
heraus. —  3. A b ra h a m , 
G raveur, Sohn von Nr. 1, 
* 30. XI. 1764 in  Le L ode, 
f  2. i. 1823 in P aris, schuf 
m it 15 Ja h ren  die Stiche 
zur Histoire de la Bible, 
zog 1783 nach  Paris und 
veröffentlichte dort zu 
Beginn der R evolution 
allein oder m it M itarbei
te rn  zahlreiche Stiche m it 

D arstellungen politischer Ereignisse. 1792-1794 war er 
Zeichenlehrer in N euenburg und  k ehrte  h ierauf nach 
Paris zurück. M itarbeiter an  den Tableaux de la Révolu
tion française; Zeichenlehrer der Tapezierschüler der Go
belins- M an u fak tu r. Sein H au p tw erk  ist eine Transfigu
ration (nach R aphael) ; u n te r  seinen ändern  Stichen 
sind seine A nsichten von N euenburg, La Chaux de 
Fonds und V alangin zu nennen. —  4. A l e x a n d r e ,  
Sohn von Nr. 1, 1767-1836, G raveur, beteiligte sich 
m it seinem  B ruder A braham  an der Illu strie rung  der 
von seinem  V ater herausgebenen W erke. Zeichenleh
rer in N euenburg 1794-1801 ; h interliess in teressan te  
A quarelle und  eine A nzahl Stiche m it D arstellungen

histo rischer Ereignisse, u. a. Les Prestations des ser
ments dans le pays de Neuchâtel en 1786.—  5. A b r a 
h a m  L o u i s ,  B ruder von Nr. 3, m it dem  er m anchm al 
verw echselt w urde, 1772-1820, G raveur in F rankreich , 
D eutschland und  in den N iederlanden, schuf u . a. ein 
sa tir isc h es  W erk : La Métempsycose des marchandises 
d'Angleterre (1806), das 
von der R egierung konfis
z iert und  w ofür er m it 
m ehreren  M onaten Ge
fängnis » b e s tra ft w urde.
In  einem  än d ern  Stich,
Sucre I aux raves, m ach t 
sich schon die (Geistesstö
rung  bem erkbar, der er in 
den le tz ten  Ja h re n  sei
nes Lebens verfiel. —  6.
C h a r l e s  S a m u e l ,  Sohn 
v .N r . l ,  1780-1863, Zeich
ner, L ithograph  u . G ra
veur, folgte seinem  B ruder 
A braham  nach  Paris, g ra 
v ierte  u . a. die P o rträ ts  
F riedrich  W ilhelm s I I I .  
und des U hrm achers A.
L. P e rre le t u .re p ro d u z ie r
te  in S te indruck die Trans
figuration seines B ruders 
A braham . Die Société 
d ’encouragem ent von Paris verlieh ihm  1828 einen 
Preis von 2000 F r. fü r seine S teindrucke. Verfasser von 
Notice sur l origine et les progrès de la gravure en relief 
sur pierre. —  7. K a rl,  Sohn von Nr. 6, * 13. v. 1813 in 
Le L o d e, t  24. iv . 1871 in Versailles, H istorienm aler, 
erhielt m it seinem  B ruder E d u ard  von der französischen 
R egierung den A uftrag  zur Schaffung eines die K reuz
züge darstellenden  Gem äldes. Die beiden B rüder reisten  
nach A egypten  ; K arl m alte  : Gaucher de Châtillon 
défendant seul l'entrée d’un faubourg de Miniech, und 
E duard  : La prise de Jaffa. K arl G. genoss die G unst 
des Königs und  w urde oft m it der D arstellung von 
Szenen aus dem  H ofleben b eau ftrag t. 1846 w urde er 
m it dem  Maler B lanchard  aufgefordert, den Herzog von 
M ontpensier nach Spanien 
zu begleiten. Der S turz 
der M onarchie 1848 bewog 
ihn, fü r einige Ja h re  nach  
der Schweiz zu rückzukeh
ren  ; er liess sich bei seinem  
B ruder E d u ard  in  Brienz 
nieder, wo er sich der 
L andschaftsm alerei w id
m ete . —  8. E d u a r d ,
B ruder von Nr. 7, * 30. 
v i i .  1819 in Le L o d e, f  s !  
m . 1880 in Versailles,
Maler und G raveur, Schü
ler der École des B eaux 
A rts in Paris, a rb eite te
1836-1848 als Zeichner an  
den Galeries historiques de 
Versailles von G avard . Mit 
seinem  B ruder K arl reiste  
er nach  A egypten und 
h ielt sich häufig in  der 
Schweiz, besonders in 
Brienz auf. Sein H a u p t
werk ist La bénédiction paternelle. —  9. P a u l ,  B ru
der von Nr. 7 und 8, * 8. m . 1821 in N euenburg, 
G raveur und  Zeichner, a rb e ite te  m it seinem  B ru
der E d u ard  an  den Galeries historiques de Versailles 
und schuf einige schöne Stiche, t  in Versailles 1893. —
10. H e n r i ,  Sohn von Nr. 8, Maler, G raveur und  Bild
hauer, * 21. v in . 1848 in  Brienz, beteilig te sich am  
Pariser Salon von 1874 und ste llte  auch in N euenburg 
aus. —  11. R o b e r t ,  B ruder von Nr. 10, 1851-1900, 
G raveur und A quarellist, schuf u . a. La prière avant 
le repas. —  12. E u g è n e  A l e x i s ,  Sohn von Nr. 9, Maler 
und G raveur, * 31. v . 1853 in Paris, stellte  in Paris, 
Genf, London und Versailles aus. —  13. J u l e s ,  * 1856

Abraham Girardet.  
Nach einem Selbstbildnis.

Karl  Girardet.
Nach einer  Photographie.

Eduard  Girardet. 
Nach einer  Aquaforta von 
R. Girardet in M N  1882.
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in Versailles, Sohn von Nr. 9. Maler, Schöpfer des 
Bildes La Défense du Pont de Thielle par Baillod (im 
G rossratssaal in N euenburg), das 1898, anlässlich des 
50jährigen Ju b iläu m s der R epublik , von N euenburgern 
in F ran k reich  und  Spanien geschenkt w urde. Andere 
Gemälde : Le siège de Saragosse, La déroute de Cholet, 
usw . -— 14. M a x ,  Sohn von Nr. 8, * 1. v i i .  1857 in 
Brienz, G raveur, liess sich in Paris, dann  in  B ern nieder, 
wo er ein A telier fü r den K upferstich  und  die Helio
g raph ie  eröffnete. E r schuf zahlreiche Illu stra tionen  
fü r Z eitschriften  : Les Beaux-Arts en Suisse, Moderne 
Kunst usw. und  w urde m it dem  D ruck der Dufour- 
k a rte  b eau ftrag t. —  15. P a u l ,  Sohn von Nr. 9, 1859- 
1915, Maler und  G raveur. Seine F rau  B e r t h e ,  geb. 
Im er, * 1867 in Marseille, B ildhauerin . W ichtigste 
W erke : La Vierge et Venfant; L’enfant malade, von der 
S ta d t Paris erw orben ; La bénédiction de l’aïeule, von 
der französischen R egierung erw orben und im  Museum 
von Sèvres deponiert. — 16. T h é o d o r e ,  Sohn von Nr. 9, 
Zeichner und  G raveur, * 2. ix . 1861 in Versailles. M it
a rb eite r am  Tour du Monde, an  der Illustration, am  
Monde illustré, usw . —■ Vergl. SK L. —  B achelin : Les 
Girardet (in M N  1869-1870). [L. M.]

B. K a n t o n  W a a d t .  M ehrere Fam ilien des Nam ens ; 
die ä lte ste  der noch b lühenden w ird schon im  15. Ja h rb . 
in Suchy e rw ähn t. —  Livre d’Or. [M. R.]

G 1 R A R D I E R .  Fam ilie von MÖtiers (N euenburg), 
die seit dem  Ende des 15. Ja h rh . bek an n t ist. — 
P i e r r e ,  * 1690, t r a t  1709 in  französische D ienste, 
H au p tm an n  1724, O berstlieu tenan t 1743, O berst 1747, 
B rigade-K om m andeur 1758 ; S t. L udw igsritter, f  1779 
in Toni. —  F r a n ç o i s  J o s e p h ,  Sohn des Vorgen.,
* 1721,  H au p tm an n  der G renadiere im  Regim ent 
Castella. —  May : Histoire militaire. —  Biographies 
neuch. I. [L. M.]

G I R A R D  IN ,  P a u l, * in Marseille am  16.  ix . 1875,  
P riv a td o zen t an der U n iversitä t F reiburg  1903,  a. o. 
Professor 1906 ,  o. Professor der Geographie seit 1911 ,  
w urde 1921 m it Missionen bei der französischen Ge- 
sandschaft in  Bern b eau ftrag t ; D elegierter des B u
reaus der Schweiz. U n iversitä ten  1921 .  Mitglied der 
G letscherkom m ission, G eneralsekretär des in te rn a t. 
Kongresses fü r A lpenkunde in Monaco 1920  ; R ektor 
der U n iv ersitä t F reiburg  1 9 2 5 -1 9 2 6  ; Verfasser von 
Les conditions de la vie dans les hautes vallées alpestres 
â l’altitude de 800 mètres ; Géographie humaine de la 
France (m it J .  B runhes zusam m en) ; M itredaktor der 
Revue de Géographie 1 9 1 8 .  [G. Cx.]

G I R A U D ,  V i c t o r ,  * in  Mâcon am  26 .  x i .  1868,  
Professor der französischen L ite ra tu r  an  der U niversi
t ä t  F reiburg  1 8 9 4 -1 9 0 4  ; Sek re tä r der Revue des Deux- 
Mondes 19 0 4  ; erhielt 1912 die goldene Medaille für 
literarische K ritik . R itte r  der Ehrenlegion 1912,  
ebenso des M aurizius- und  Lazarusordens 1919 .  
W ährend seines A ufen thalts in F reiburg  veröffentlichte 
er Pascal, l’homme, l’œuvre, l’influence (1898)  ; Essai 
sur Taine (1900)  ; Châteaubriand (190 4 ) .  [Ræmt.1 

G I R E N B A D  ( Æ U S S E R E S )  (K t. Zürich, Bez. W in
te r th u r , Gem. T u rben tal. S. GLS). Salinisches M ineral
bad , das m indestens um  15 0 0  schon besucht w urde. Eine 
B adeordnung von 1603 ,  erlassen von den H erren  von 
B reitenlandenberg , is t noch erhalten . Im  18.  Jah rh . 
waren gelegentlich 2 0 0 -3 0 0  Gäste an w esen d .—  Vergl. 
Neujahrsgeschenk der Ges. zum Schwarzen Garten, 1826.  
—  Vogel : Chroniken, 1845 .  —  ZWChr. 1909 ,  p. 267
u. 2 8 9 ;  1918 ,  p. 27 f. u . 4 1 .  —  G. und  F. Hegi : Töss- 
tal. —  J .  S tuder : Geschichte der Herren von Landen
berg. [L. F o rre r.]

G I R E N B A D  ( I N N E R E S )  (K t. Zürich, Bez. u. Gem. 
Hinwil. S. GLS). Schwefelbad, das schon von H einrich 
Bullinger gerühm t w ird. J .  J .  Scheuchzer w idm et ihm  
in seiner N aturgeschichte eine ausführliche Beschrei
bung. Zu seiner Zeit w urde es auch  aus en tfe rn te 
ren  Gegenden der Schweiz oft besucht. F rüher ei
gene Zivil- und Sehnigem . 1 9 2 0  : 117 E in w. — Neu
jahrsgeschenk der Gesellsch. zum Schwarzen Garten, 
18 1 2 .  —  G. Strickler : Das Zürcher Oberland. —  B ul
linger : Diarium. [L. F o r r e r . ]

G I R O ,  G I R O N ,  G I R O Z .  Siehe C y r o .
G I R O D .  Fam ilien der K te . F reiburg  und Genf.

A. K a n to n  F r e i b u r g .  G i r o d ,  G i r o u d .  A u s  Ville- 
m artin  (Savoyen) stam m endes Ge
schlecht, ursprünglich  Giroud, B ürger 
von R om ont, wo es sich im  A nfang 
des 18. Ja h rh . niederliess. Wappen : 
in B lau ein weisser T urm  au f schw ar
zem Boden ; S ch ildhaupt von R o t m it 
einer H eiliggeisttaube au f einem  sil
bernen Pfennig. —  1. C l a u d e  A u 
g u s t e ,  1807-1862, N otar in R om ont 
1848, R ich ter und G rossrat, Gem einde
r a t  von R om ont. —  2. E r n e s t ,

Sohn von Nr. 1, * 6. x .  1846 in R om ont, f  7. XI. 1924 
in H um ilim ont, N otar, R atgeber der Freiburger R e
gierung in E isenbahnfragen, b e tä tig te  sich m it Erfolg 
im  vierzehn Ja h re  lang dauernden  Prozess des S taates 
Freiburg  gegen die A ktionäre der E isenbahn von Oron ; 
w irkte auch  fü r die V erständigung zwischen den R e
gierungen der K te . W aad t und  F reiburg  in der Sim plon- 
politik  (1886). V erw alter der Suisse-Occidentale-Sim - 
plongesellschaft ; er spielte bei der Fusion dieser Gesell
schaft m it der Ju ra-B ern -L uzernbahn  eine w ichtige 
Rolle. Dr. h. c. der U n iversitä t F reiburg  1923. —• 3. 
C h a r l e s ,  Sohn von Nr. 2, * 7. v u . 1876, Ingenieur der 
Ju ra-S im plonbahn , D irek tor der M etallwerke Courte- 
pin ; G em einderat von Courtepin, G rossrat 1921. —■
4. P aul,  Sohn von Nr. 2, * 17. iv . 1878 in Freiburg, 
Ingenieur, Schöpfer der hydraulischen und  elektrom e- 
tallurg ischen W erke von Ugines (Savoyen), von Courte
pin (Freiburg), von Cogne-Girod in  A osta, die zu den 
w ichtigsten in E uropa gehören. R itte r  der Ehrenlegion. 
Die H ü tten  und  S tahlw erke P au l Girod haben  der 
französischen Arm ee w ährend des W eltkriegs grosse 
D ienste geleistet.

E in anderes Geschlecht Girod, das aus Touillon et 
L outelet (Doubs, F rankreich) s tam m te, liess sich gegen 
1810 im  K t. F reiburg  nieder, w urde 1863 n a tu ra 
lisiert und in B üdingen e ingebürgert. — M a r i e  J o s e p h ,  
* 10. x i i.  1840 in  Tavel, Nonne in La M aigrauge 1866, 
A ebtissin 1888 bis zu ihrem  Tode 24. I. 1915. —  Liberté 
1924, Nr. 96, 262, 264 ; 1915, Nr. vom  26. Ja n . —  
Étr. frib. 1911-1916. — M itteilungen der Fam ilie. —  
S taatsa rch . F reiburg . [G. Cx.]

B. K a n to n  G enf. Aus Croset (Gex) stam m ende 
Fam ilie, die 1643, 1669 u . 1673 ins 
Genfer B ürgerrecht aufgenom m en 
w urde. Wappen : in Blau ein goldener 
Schrägbalken, begleitet von 2 silber
nen H albm onden. —  1. P i e r r e ,  1776- 
1844, Professor der R echte 1814, des 
R epräsen tierenden  R ats 1814, S ta a ts 
r a t  1823-1841; neunm al Syndic 1825- 
1841. —  2. G é d é o n ,  1781-1861, des 
R epräsen tierenden  R ats 1819-1839, 
S ta a ts ra t  1826-1839, Schatzm eister

1834. —  3. F r a n ç o i s  A u g u s t e ,  Sohn von Nr. 1, 1812- 
1884, A dvokat 1835, A uditeur 1840, Mitglied des Ge
richtshofs 1868, des R epräsen tierenden  R ats 1840, des 
Grossen R a ts 1864, 1868, P räsid en t des V erw altungs
ra ts  1860.

Ein anderes Geschlecht G i r o d  d i t  L a r c h i e r ,  B ürger 
im  17. Ja h rh ., erlosch Ende des 19. Ja h rh . —■ Voir 
Galiffe : Not. gén. V II, 187. —  Sordet : Diet. —  Armorial 
genevois. [H .  Da.]

G I R O L D ,  F ü rs ta b t von St. Maurice 1258-1275, 
schenkte 1263 dem  hl. Ludwig, König von Frankreich , 
die Reliquien der thebanischen M ärtyrer und  erhielt 
dagegen einen S p litte r aus dem  Kreuz des E rlösers, 
der noch je tz t  in der Schatzkam m er der A btei aufbe
w ah rt wird ; m it dem  P rio ra t L u try  tau sch te  er 1263 
die K irchgem . Bioley-M agnoux gegen die Kirchgem . 
Colom bey-M onthey aus. — Voir A ubert : Le trésorde 
l’abbaye. [Ta.]

G I R O N .  Alte Fam ilie in Onex, Chèvres u . Vullionex 
(K t. Genf), die seit dem  15. Ja h rh . auch in der S tad t 
Genf v e rtre ten  is t. —  M a r c  D a n i e l ,  * 1784 in  Genf, 
1 1858 in  Stockholm , schwedischer Hofjuwelier, schenkte 
dem  M useum Genf kostbare  Steine, seltene skand inav i
sche Münzen u. nordische Vögel. —  2. C h a r l e s ,  1850- 
1914, aus einer Fam ilie von Bernex, Maler, s tud ierte  in
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Paris, Mitglied der eidg. K unstkom m ission  1898-1900 ; 
R itte r  der Ehrenlegion, schuf grossflächige Bilder, be
sonders L'Alpe, fête de lutteurs und  das grosse W and
gem älde im  N atio nalra tssaa l in  B ern. W erke von ihm  
befinden sich in den m eisten  schw eizerischen Museen. 
—  Vergl. Genfer Arch. —  SK L. [C. R.]

G I R O U D .  F am ilien  der K te . F reiburg , W aad t und 
W allis.

A. K a n to n  F r e i b u r g .  G i r o u d ,  G i r o d .  Sehr altes, 
noch bestehendes Freiburgergesch lech t ; es s tam m t aus 
V illaranon, schein t aber m it den G iroud von L ovatens 
(W aad t) in V erbindung zu stehen . Im  16. Ja h rh . nenn t 
es sich bald  G iroud und  bald  P ichonnat. M itglieder 
des Geschlechts w urden 1560, 1574, 1581 ins B ürger
re ch t von  F re ibu rg  aufgenom m en. E ine ans Viliem artin 
(T aren ta ise) stam m ende Fam ilie Giroud w urde 1720 im 
K a n to n  F re ibu rg  n a tu ra lis ie rt u . erh ielt 1730 das B ü r
gerrech t von F reiburg . — Vergl. S taa tsa rch iv  F re ib u rg : 
Grosses de R om ont u . B ürgerrodel von F reiburg . [G. Cx.]

B. K a n to n  W a a d t .  Verschiedene Fam ilien in L au
sanne im  14. Ja h rh ., in L ovatens im  15.  Ja h rh . und  
in Orbe im  16. Ja h rh . — 1. J e a n ,  f  1331,  D om herr 
von L ausanne und Offizial von S itten , Professor der 
R ech te  an  der bischöflichen Schule in L ausanne, w ar 
1314 in die S tre itigkeiten  zwischen dem  Bischof von 
L ausanne und dem  Grafen von Savoyen verw ickelt. —
2. H e n r i ,  1846-1893, von G randevaux, in Ste. Croix 
niedergelassen, kom ponierte  Melodien fü r M usikdo
sen, eine Sam m lung Volkslieder und eine Cantate de 
Grandson. [M. R.]

C. K a n to n  W a l l i s .  In den Bez. M artigny und  Con- 
th ey  verb re ite tes G eschlecht. —  J o s e p h  E m m a n u e l ,  
* 1818 in M artigny, C horherr vom  Gr. S t. B ernhard , 
e rster P fa rre r von T rien t 1867, Archäologe. [Ta.]

G I R S B E R G ,  G Y R S B E R G ,  G Y R S P E R G  (K t. 
T hurgau , Bez. K reuzlingen. S. GLS). N am en dreier E del
sitze in  der Gem. Em m ishofen. E in Zusam m enhang m it 
G irsberg bei S tam m heim  w ird v e rm u te t, ist aber u rk u n d 
lich n ich t nachw eisbar. Von den E rbauerfam ilien  ist 
n ich ts bek an n t. — X . S taiger : Emmishofen. —  Johannes 
Meyer : H andschriftl. N achlass. —  1. Unter-Girsberg, 
im  17. Ja h rh . auch  Alten- Gyrsberg, je tz t  Brunnegg 
gen an n t. Das G ut w urde 1363 von Eglolf B larer (s. d.) 
erw orben, der d adurch  den Zweig seines Geschlechts 
Blarer von Girsberg grün d e te . Von seinen N achkom m en, 
die h ier w ohnten , sind nennensw ert Dr. ju r . Thom as 
B larer (u rkundlich  als hier w ohnend e rw ähn t 1545 und 
1560) und  dessen B ruder A m brosius B larer, der schw äbi
sche R eform ator (von 1557 an). 1586 erscheint als E i
g en tüm er R u p rech t M ayer, 1602 K aspar M ayer. Die 
E rben  K aspars v e rtau sch ten  am  14. I I .  1626 den ge
fre iten  adeligen Sitz U nter-G yrsberg  an  M atthias 
Rassler, B ürgerm eister von M eersburg, gegen den ge

freiten  Sitz Bernegg in Em m ishofen. Von da an  war 
das Schlösschen über 60 Ja h re  unbew ohn t. 1650 ging 
es an  Ju n k e r  Jo s t von F leckenstein  zu L uzern  über, 
der es 1679 fü r 20 000 11. dem  K loster O ber-M archthal 
(an der D onau im  w ü rtt .  O beram t R iedlingen) v e r
k aufte . Der A bt liess das unförm liche G ebäude ab b re 
chen und  einen gefälligen L angbau  von 2 S tockw erken 
m it einer Kapelle au f der W estseite  aufführen . Von je tz t  
an  w ohnte ein H ofm eister des S tiftes m it K nechten  und 
Mägden da. Bei der A ufhebung der A btei 1803 kam  
U nter-G irsberg  an  den F ü rs ten  von T hurn  und  Taxis. 
7 Ja h re  sp ä ter erw arben die B rüder A nderw ert von 
Em m ishofen den Edelsitz  und  verw endeten  die K a 
pelle eine Z eitlang als B ierbrauerei. E ndlich  ging das 
G ut 1874 an  den P sy ch ia ter Dr. Ludw ig B inswanger 
über, der ihm  den Nam en B runnegg gab, und  dessen 
Enkel es noch heu te  besitzen.

2. Ober-Girsberg, heu te  G irsberg g en ann t. A eltester 
bekan n ter B esitzer ist K onrad  K upferm ann  (vor 
1473). S pä ter w erden als E igen tüm er g enann t : U lrich 
von W ängi, R a tsh err zu K onstanz 1531, H ans N y th a rt 
1545, Je rg  K nörringer 1551 und dessen W itw e 1556. 
Die U nterscheidung  der beiden O ber-G irsberg is t je 
doch n ich t im m er sicher. 1594 k am  G. du rch  K au f an 
D om herr Pau l A lberti zu Breslau, der es bei seinem  
Tode 1601 dem  dortigen  D om kapitel hin terliess. Das 
K apite l schenkte  das Gut dem  K aiser R udolf I I .  und 
dieser liess es am  30. x . 1602 versteigern , wobei es 
der R eichsabtei Petershausen  zugeschlagen w urde. In 
dessen sah sich die A btei 50 Ja h re  sp ä ter infolge von 
Schulden genötig t, das G ut an  Ju n k e r Jo h an n  A nton 
W ürz (W irz) von R udenz, k o nstanz. O bervogt zu G o tt
lieben, zu veräussern  (22. m . 1652). Dessen E rben  ve r
k au ften  es am  4. v rn . 1679 um  15 000 11. und  500 fl. 
Schlüsselgeld an  das B ened ik tinerstift Zw iefalten (im 
A achtal bei Riedlingen a . d. D onau). Das K loster liess 
das alte  Schloss ganz um bauen  und  m ach te  es zu 
einer S ta tth a lte re i. Als die A btei Zw iefalten 1803 au f
gehoben w urde, kam en ihre Ländereien  an  den K u r
fü rsten  F riedrich  II . von W ü rttem b erg . A ber noch 
im  gl. J .  w urde das Gut von Jak o b  Ludwig Macaire 
de Lor, D irek to r der k . k . M anufak tur in  K onstanz, 
erstanden  ; in  der Folge ging es 1824 an  seinen Schwie
gersohn, den Grafen Friedrich  v . Zeppelin über, und 
1869 an  dessen Sohn F erd inand , den E rfinder des 
n ach  ihm  ben an n ten  Luftschiffes, der h ier seine W oh
nung h a tte .

3. Ober-Girsberg, auch Nüw en-G yrsberg, wird in 
den U rkunden  ausserdem  ein G ut in Em m ishofen 
genann t, das heu te  Ebersberg (s. d.) heisst. [ L e i s i . ]

G I R S B E R G  (K t. Zürich, Bez. A ndelfingen, Gem. 
W altalingen). Burg, einst im  Besitze des gleichnam igen 
Geschlechts. 1361 wurde B u rk h a rt von Schwandegg 

von Herzog R udolf von O ester
reich dam it belehn t. S päter wech
selte sie sehr häufig den In h ab er. 
G enannt seien n u r die von W in
kelsheim  im  15., die von Sai und 
S tockar im  16., die Peyer im  17. 
und die Im  T hurn  im  18. Ja h rh . 
J e tz t  ist die Burg in P riv a tbesitz  
u n d  wird sorgfältig  renov iert. Mit
te la lte rlich  sind an  ih r der Turm  
und  die A ussenm auer, w ährend 
das W ohngebäude nach  einem 
B rande 1756 neu erb au t w urde. 
Gegen die M itte des 17. Ja h rh . 
b ildete sich aus den H äusern  der 
R ebleute, welche die W einberge 
am  Schlossberg zu bebauen h a t
ten , der W eiler Girsberg. — Vergl. 
Habsburger Urbar. —  MA GZ 23. 
—  A. F arn er : Stammheim.—  Rüe- 
ger : Chronik. —  Nbl. der Stadt- 
bibl. W’thur 1910-1912. —  Thom- 
men : Urkundenll. [ L . F o r r e r . ]  

G I R S B E R G  ( H E R R E N  V O N ) .  
K iburgisch-habsburgische D ienst
leu te , au f der Burg gleichen N a
mens sesshaft. Der Gir von Stam-Das Schloss Girsberg um  1754. Nach einem Kupfers tich von D. Herr liberger.
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hein erscheint 1252 als Zeuge ; F r i d e r i c u s  dictus 
Gir b ü rg t 1255 ; R itte r  N i c o l a u s  de Girsberc, e rs t
m als 1252 g enann t, ve rk au fte  1273 eine Schuppose 
in  H abchegge (H akab) ans K loster Töss ; H e i n r i c h ,  
Zeuge 1301, erh ie lt 1305 ein G ut in  E rb p ach t, besass 
eine Schuppose in  H orbas, h a tte  um  1320 habsburg i
sche E in k ü n fte  zu S tadel als P fand  inne. Wappen 
la u t Siegel des Johannes 1307 : ein den Berg h in au f
steigender Löwe au f (grünem ) Dreiberg (S tum pf gib t 
vier Berge). —  Sigelabbildungen zum UZ. —  Habs
burger Urbar. [L. F o r r e r . ]

G I R S B E R G E R .  Altes Geschlecht der Kirchgem . 
S tam m heim , das seit 1450 dort bezeugt und  je tz t  auch 
in der ben ach b arten  Gem. Ossingen v e rb re ite t ist. 
Es h a t  seinen N am en von Beziehungen zum  Schlosse 
G irsberg bei S tam m heim  und fü h rt das W appen  der 
M inisterialen gl. N. —  A. E arner : Gesch. der Kirchgem. 
Stammheim. —  [J. Frick.] —  1. N i k o l a u s ,  G uardian 
des B arfüsserklosters Schaffhausen 1493. —  2. H a n s .  
in Schaffhausen, f  in der Schlacht bei N ovara 1513. 
—  3. U l i n ,  in  S tam m heim , n ah m  an der Schlacht von 
M arignano teil 1515. —  4. J o h a n n e s ,  1808-1880, 
zuerst Schreiner in S tam m heim , dann Zeichenlehrer 
am  Sem inar K üsnach t, n achher K aufm ann, zuletzt 
S tad tschu lverw alter in Zürich, wo er 1862 das B ürger
rech t geschenkt erh ielt. E n tfa lte te  eine rege ph ilan
th rop ische T ätigkeit u . g ründete  u. a. den Kranken- 
und Begräbnisverein zum Kreuz, den Wohltätiglceits- 
verein (Cholerazeit 1867), den Zinstragenden Sparhafen; 
e ifriger Sam m ler, auch  durch  seine Poesien, bes. die 
Naturbilder (4 Reihen, 1854-1873) bek an n t geworden. 
—- 5. J e a n ,  * 1871, k an tonaler K ultu ringen ieur in 
Zürich 1898. L ehrer über M eliorations wesen an  der 
k a n t. land  W irtschaft!. Schule S trickhof 1898, Dozent 
an  der E . T. H . 1907-1918, K an to n sra t 1914, Oberst 
1918 und  Geniechef der 5. A rm eedivision bis 1922, 
erfolgreicher Förderer des Gedankens der B odenver
besserung und  A u to ritä t au f dem  Gebiete der G üter
zusam m enlegung. P ub likationen  : Das Meliorations
wesen im Kt. Zürich (1914) ; Güterzusammenlegung 
(1910) ; Die ausgeführten Meliorationen im Kt. Zürich 
(1900) ; Das Hagelschiessen (1900) ; zahlreiche Z eitungs
und Z eitschriftenartikel. —  6. L i n a ,  verehelichte W ei
lenm ann, * 1872, K unstm alern! in Zürich, M utter des 
D ichters H erm ann W eilenm ann. —  A. E arner : Gesch. 
Stammheim. — Aus dem Leben eines Philanthropen (in 
der Andelfinger Zeitung 1918, Nr. 21). —  B rüm m er : 
Lex. —  Katalog Stadtbibi. Zur. 1896. —  SKL. — Geil. 
M itteilungen der HEI. K ultu ring . J .  und K . E rn st 
G irsberger. [O. F.]

G I R T A N N E R .  A lte Fam ilie im  K t. Appenzell und 
in St. Gallen. Sie soll aus dem  kleinen, n u r aus wenigen 
H äusern  bestehenden  W eiler G irtanne ( =  G eiertanne) 
in der Gem. W ald (K t. Appenzell A. Rh.) stam m en.

A. K a n to n  A p p en ze ll. C hristian in der G irtanne 
w ird 1454 erw ähn t ; R o ed in , in Trogen, 1459. H e in 
rich  T orenbürer, « den m an n em pt G irtanner », W eber 
in Appenzell 1512, is t S tam m vater der Fam ilie in 
Appenzell J .  R h., in  der C ontener R hode. Sein Sohn 
J acob, * ca. 1536, w ar A ltarbauer ; zwei seiner W erke 
sind im  M useum im  Schloss in Appenzell erhalten . — 
Be n e d ik t  (1556-1571) w ar des « K lin rats ». In  der
1. H älfte  des 17. Ja h rb . is t die Fam ilie im  A ppenzeller
lande ausgestorben. —  Vergl. A U  I. —  Copialbuch Abb. 
Casparis, Lehenarchiv  S tiftsarch iv  S t. Gallen. —  R ahn  : 
Kunstdenkmäler (in A SA  1880 und 1887). —  H ändcke : 
Die Schweiz. Malerei im 16. Jahrh.

B. K a n to n  S t. G a llen . Im  T ab la t und  in der S tad t 
S t. Gallen verb re ite te  Fam ilie.

I. Familie in Tablat. —  U l r ic h  G. der Jüngere  h a tte  
1432 m it A bt Eglolf B larer von S t. Gallen einen Zins
s tre it ; 1464 w ar H æ n s li  G. R ichter im  T ab la t ; 1467 
war U l r i c h  A m m ann im  T ab la t und  siegelte 1490 
den Spruch der vier Schirm orte des G otteshauses St. 
Gallen. —  Sein Sohn H a n s  war 1471 H au p tm an n  und 
1479 A m m ann von T ab lat. Noch 1678 lebte ein U lr ic h  
im  T ablat, dann  schein t der Zweig ausgestorben zu 
sein.

II .  Stadt St. Gallen. Wappen : in Gold zwischen zwei 
T annen  ein nach rech ts gekehrter Geier au f grünem

HBLS III —  3 4

Boden. 1.-2. H a i n i  und R u e d i ,  des G irtanners Söhne, 
werden im  N ovem ber 1387 fü r fünf 
Jah re  in  das B ürgerrech t der S tad t 
aufgenom m en ; R uedi f  15. v  1403 
in der Schlacht im  Loch bei Vöge- 
linsegg. —  3. W ä l t i ,  B ruder der
Vorgen., B urger 1403. — 4. U l r i c h  
der A eltere, Sohn von Nr. 1, w urde 
1426 wegen G em einschaft m it den 
Appenzellern m it dem  K irchenbann 
bedroh t ; Z unftm eister zu Schm ieden 
1438. —  5. U l r i c h ,  K aplan an  der 

S t. L aurenzenkirche in  S t. Gallen, Sohn von Nr. 4, 
t r a t  1525 aus dem  K atholizism us aus und  wurde Geist
licher an  dieser K irche. —  6. H a n s ,  K aplan an der 
S t. M angenliirche in  S t. Gallen, t r a t  1525 ebenfalls aus 
dem  K atholizism us aus und  wurde D iakon an  dieser 
K irche. —  7. U l r i c h ,  F ärber, f  1474, war 1465 Z unft
m eister und  H ofrichter, 1468-1471 R a tsh err. •— 8. M e l 
c h i o r ,  F ärber, Enkel von Nr. 7, f  1533, Z unftm eister 
1536-1549, R a tsh err 1550-1553, w iederholtT agsatzungs- 
gesandter. —  9. H i e r o n y m u s ,  K upferschm ied, B ruder 
von Nr. 8, 1520-1579, H ofrich ter 1553, Z unftm eister
1555-1579, U n terburgerm eister 1563-1579. ■— 10. J o 
h a n n e s ,  Färber, 1651-1712, Z unftm eister 1701, O ber
vogt zu Bürglen 1701-1708, R a tsh err 1708-1712. —  11. 
F r i e d r i c h ,  Färber, Sohn von Nr. 10, 1674-1753, 
Zunftm eister 1715-1720, U n terburgerm eister 1720-1740, 
Bürgerm eister 1740-1753, eidg. R ep räsen tan t in  Basel 
1743, w iederholt V ertre ter der S tad t an den T agsatzun
gen. —  12. F r i e d r i c h ,  F ärber, Enkel von Nr. 10, 
1704-1769, Z unftm eister 1748. — 13. J o h a n n e s ,  K auf
m ann, B ruder von Nr. 12, 1705-1781, D irektor der 
« ferm e du sel pour la France » in Zweibrücken, land- 
g räfl.-hessen-darm städ tischer und  pfälzisch-zweibrücki- 
scher G eheim rat, w urde 1776 von Kaiser Joseph  II . 
als « Johannes von G irtanner, E dler von L uxburg  » in 
den A delsstand erhoben und 1779 von dem selben in 
den erblichen F re iherrnstand  des heiligen röm ischen 
Reiches befördert als « R eichsfreiherr von G irtanner, 
H err zu Luxburg, Ober- und N iederstad t ». — 14. 
J o h a n n  F r i e d r i c h ,  K aufm ann, Sohn von Nr. 13,
1748-1820, fü rstlich  N assau-Saarbrückischer Gehei
mer L egationsrat 1772, hessen-darm städ tischer « Ge
heim rat und  O brist-Schenk », sowie kgl. preussischer 
K am m erherr 1773, D irek tor der « ferm e du sel pour la 
F rance » in Zweibrücken, w urde 1790 von K urfü rst 
K arl Theodor, Pfalzgraf bei R hein als Reichsverweser, 
zum  « R eichsgrafen von L uxburg  » e rnann t, gab sein 
s t. gallisches B ürgerrecht auf, erw arb es aber 1794 
wieder fü r sich und  seine F rau , n ich t aber fü r die N ach
kom m en ; S tam m vater der Grafen von L uxburg  in 
B ayern. —  15. H a n s  J o a c h i m ,  M athem atiker und 
Lehrer am  Gym nasium  in S t. Gallen, 1745-1800, gab 
verschiedene m athem atische L ehrbücher heraus ; E rzie
hungsra t des K ts. Säntis 1799.

B em erkensw ert ist, dass bei diesem  Zweige der F a 
milie der B eruf eines Färberm eisters w ährend m ehr als 
4 5 0  Jah ren , ca. 1 4 5 0 - 1 9 0 4  (Carl Ferd inand), nachw eis
lich sich im m er vom  V ater au f den Sohn vererb te, wobei 
er m it einziger A usnahm e des le tz ten  im m er in der 
V a terstad t ausgeübt w urde. —  1 6 .  J o h a n n e s ,  F ä r
ber, Sohn von Nr. 1 1 ,  1 6 9 9 - 1 7 8 1 ,  Z unftm eister 1 7 5 6 ,  
R atsh err 1 7 6 3 ,  K riegsrat 1 7 7 2 .  —  1 7 .  D a n i e l ,  K au f
m ann, Enkel von Nr. 1 1 ,  1 7 3 3 - 1 7 9 8 ,  Z unftm eister 1 7 8 2 ,  
R atsh err 1 7 8 4 ,  Seckeim eister 1 7 8 5 ,  K riegsrat, S ta d t
kassier 1 7 9 0 ,  B ürgerm eister 1 7 9 5 - 1 7 9 8 ,  m ehrfach Ver
tre te r  auf eidg. T agsatzungen. —  1 8 .  J o h a n n  C a s p a r ,  
K aufm ann, B ruder von Nr. 1 7 ,  1 7 4 1 - 1 8 0 8 ,  Präsiden t 
des kaufm ännischen D irektorium s von St. Gallen 1 7 8 7 ,  
B ürgerm eister 1 7 9 8 ,  M unizipalitätsra t und Gem einde
verw alter von S t. Gallen 1 7 9 9 ,  V izepräsident der In 
terim sregierung des neuen K an tons S t. Gallen 1 8 0 3 ,  
K an to n sra t 1 8 0 3 ,  R egierungsrat 1 8 0 4 - 1 8 0 8 .  Die beiden 
le tz tg en an n ten  haben  m it ihrem  B ruder —  1 9 . F r i e 
d r i c h ,  K aufm ann, 1 7 2 0 - 1 8 1 2 ,  am  2 5 .  IX. 1 7 8 2  das 
Fam ilien- und A rm enlegat der Fam ilie G irtanner ge
g ründet, wozu deren M utter, F rau  H e l e n a  geb. Zolli- 
kofer, 1 7 0 0 - 1 7 6 7 ,  und ein B ruder —  2 0 .  P I i r o n y m u s ,  
B ankier, 1 7 3 0 - 1 7 7 3  durch  V ergabungen den Grund-

Oktober 1925
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stock legten . —■ 21. C h r is to p h , Sohn von Nr. 20, 
Dr. m ed., A rzt, Chemiker, b e rü h m ter Professor an 
der U n iv ersitä t G öttingen, 1760-1800, sehr fru ch tb a rer 
m edizinischer, chem ischer, na turw issenschaftlicher und 
h istorischer Schriftste ller. C hristoph und  die N ach
kom m en von Friedrich  (N r. 22) fü h rten  ein vom  obi

gen abw eichendes Wap
pen : gete ilt, oben in Gold 
drei Tannen, u n ten  in  R o t 
der nach  rech ts fliegende 
Geier. —  22. F r i e d r ic h ,  
K aufm ann , B ru d erv o n N r.
21, 1765-1857, M unizipal
ra t  1798, G em eindekom 
m issär von S t. Gallen 1799, 
Mitglied der provisorischen 
V erw altungskam m er des 
K an to n s Säntis 1799, M it
glied der Interim sregierung 
des neuen K antons S t. Gal
len 1803. —  23. K arl, Dr. 
m ed., A rzt, Sohn von Nr.
22, 1802-1888, vielgesuch
te r  K in derarz t, bester K en
ner der F lora des Säntisge- 
b iets, M itgründer und lan g 
jähriges K om iteem itglied 
der st. gall. R e ttu n g san 
s ta lt  fü r verw ahrloste K in 
der. —  24. Georg  Al b e r t ,

Dr. m ed., A rzt, Sohn von Nr. 23, 1839-1907, A u to ritä t 
au f ornithologischem  Gebiete, fru ch tb a rer Schriftsteller.
—  25. D a n ie l , B ankier, 1757-1844, G ründer und  Förde
rer der literarischen Gesellschaft von St. Gallen 1789, Ge
m eindekom m issär von S t. Gallen 1803-1811, G em einderat 
1811-1816, P räsid en t des H andelsgerichts 1825-1832.
—  2 6 .  W i l h e l m ,  Dr. ju r ., Prof. des röm ischen R ech
tes in Kiel und  Jen a , 1 8 2 3 - 1 8 6 2 .  —  2 7 .  F r i e d r i c h  
G o t t l i e b ,  1 8 2 0 - 1 8 6 7 ,  P farrer in  R e u tte  (Appenzell
a. R h.), H em berg, E ilten  (Glarus) und Oberhelfenswil 
(Toggenburg), Verfasser eines p reisgekrönten  lan d w irt
schaftlichen Lesebuches, das zahlreiche A uflagen er
fu h r und  ins Französische ü b ersetz t w urde. —  V ergi. 
A ltes S tad tb u ch  St. Gallen. —  I. von A rx : Geschichten 
des Kts. St. Gallen. — A U  I. —  J .  J .  Bern et : Die 
Bürgermeister der Stadt St. Gallen. —  Derselbe : Ver
dienstvolle Männer der Stadt St. Gallen. —  J .  Brassel : 
Dr. Georg Albert Girtanner. —  B urgerbuch. —  A. Gir- 
tan n e r : Dr. Karl Girtanner (in Bericht über die Tätig
keit der st. gall, naturwiss. Gesellschaft 1 8 8 7 - 1 8 8 8 ) .  —  
Dr. K. Girtanner, zur Erinnerung ( 1 8 8 8 ) .  —  M. Gm ür : 
Die Bechlsquellen des Kts. St. Gallen I. —  Götzinger : 
Schloss Luxburg. —  Jah rze itb u ch  der L aurenzenkirche 
in St. Gallen. —  J .  Kessler : Sabbata. — LLH. — M V  G 
X X I ; X X V III  ; X X X V . —  Nbl. St. Gallen 1 8 6 9 ,  
p . 1 5  ; 1 8 8 6 , p . 3 4  ; 1 8 8 9 , p . 3 6  und  4 0  ; 1 8 9 0 ,  p. 6 2  ; 
1 9 0 8 ,  p. 42 ; 1 9 1 0 ,  p. 6 0 .  —  T. Schiess : Gesch. der Stadt 
St. Gallen (in Felder : Die Stadt St. Gallen und Umge
bung, p. 5 4 5 ) .  —  UStG V, V I. —  W olf : Biographien 
I V ,  3 0 5 - 3 1 6 .  [ H .  G i r t a n n e r - S a l c h l i . ]

G I S E N H A R D  (K t. Zürich, Bez. Andelfingen, Gem. 
Ossingen. S. GLS). W eiler. E isenzeitliche G räber. Gi- 
sinhard 830 (Besitz an  das K loster St. Gallen ); Gisen- 
hart 1293. Dass die s. Z. d o rt gefundenen M auerreste 
von einer B urg herrüh ren , ist kaum  anzunehm en, da 
eine solche weder u rkundlich  belegt, noch den Chro
n isten  b ek an n t ist. —  Vergl. Heierli : Archäol. Karte.
—  UZ. —  M AGZ  23. — F arn er : Stammheim. —  Nbl. 
der Stadtbibl. W’thur 1910-1912. [L. F o r r e r . ]

G I S E N S T E I N  (G y s e n s te in )  (K t, Bern, A m tsbez. 
K onolfingen. S. GLS). D orf u n d  Gem., zu der eine 
A nzahl zerstreu t liegender W eiler und  Höfe gehören. 
S tam m ort des gleichnam igen E delgeschlechts (s. d.) ; 
gehörte  zum  alten  L andgerich t Konolfingen und zur 
H errschaft W yl (Schlosswyl) bis 1798, in der G. ein 
besonderes G ericht b ildete. Beim  H ause « L andstuh l » 
befand sich ehem als das H ochgericht. K irchlich ge
h ö rte  G. im m er zu M ünsingen. U eber einen dortigen 
B ronzefund vergl. BBG  IV, 231. Ferner : v . Mülinen : 
Beiträge I I .  — FBB. [H .  Tr .]

G I S E N S T E I N ,  v o n .  f  G eschlecht, das sich nach 
dem  gleichnam igen O rte im  bernischen A m tsbez. Ko
nolfingen b en an n te  u n d  in  der S ta d t B ern vielleicht 
schon von deren G ründung an  v e rb u rg ert w ar. Ver
schiedene Linien, von denen eine adelige, fü h rten  auch 
versch. Wappen und Siegel, am  häufigsten  drei Steine 
m it einem  w achsenden schw arzen B ären  oder Beil 
(M etzgernzunft), oder im  schräg gete ilten  Schilde links 
oben einen S tern . —  1. W a l t e r ,  des R a ts  in  B ern 1226.
—  2.-3. P e t e r ,  1299, und  U l r i c h ,  1305-1346, waren 
S tad tsch re iber in  B ern. —  4. N i k l a u s ,  des R a ts  1377, 
u n d  1391, V enner, Schultheiss zu T hun  1387. —  5. 
U l r i c h ,  M itherr zu Gerzensee, des R a ts  1382, Venner 
1395 und  1409. —  6. U l r i c h ,  Sohn von Nr. 5, des 
R a ts  1392, Venner 1425. — 7. N i k l a u s ,  des R a ts  1396, 
K astlan  zu F ru tig en  1407, Schultheiss zu T hun  1412, 
G esandter nach  Z ürich 1419, einer der H au p tleu te  nach 
D om odossola 1425. —  Vergl. LL  u n te r  Geissenstein.
—  FRB. —  S te tti er : Genealogien (Ms. S tad tb ib l. 
B ern). [H. Tr.]

G I S I  ( G i s i f l ü e l i )  (K t. N idw alden, Gem. Oberdorf). 
B urgstelle, u rkund lich  1347 Gislonfluo. H ier w ar der 
S tam m sitz  der R itte r  von Aa (s. d.). —  Vergl. D ürrer : 
Kunstdenkmäler von Unterwalden. [ r .  D.]

G I S I .  Fam ilien der K te . Solo thurn  und  Zürich.
A. K a n to n  S o lo th u rn .  —  W i l h e l m ,  von Solothurn, 

* 19. iv . 1843 in  O lten, f  10. XII .  1893, Dr. phil. 1865, 
Professor der Geschichte an der K antonsschule S t. Gal
len 1865-1868, U n te rarch iv a r der E idgenossenschaft 
in B ern 1868 und  zugleich, seit 1870, P riv a td o zen t an 
der U n iv ersitä t B ern und  R ed ak teu r der Schweiz, sta
tistischen Zeitschrift; S ek re tä r in der B undeskanzlei 
1872-1881 ; veröffentlichte : Der Anteil der Eidgenossen 
an der europ. Politik in den Jahren 1512-1516 (1866) ; 
Quellenbuch zur Schweizer gesch. I (1869), sowie zah l
reiche historische und biographische A rtikel im  Arch. 
SG, A SG , A S GA und  A D R . — AS G V II, 139. [L. S.]

B. K a n to n  Z ü r ic h .  —  Gisi, G y s i .  G eschlecht aus 
W ollishofen, in Zürich e ingebürgert 1810. —  1. H e i n 
r i c h ,  * 1803, zuerst Goldschm ied, konservativer Poli
tiker, S ta d tra t  und  Polizeipräsident 1835, S ta d l
schreiber 1839-Ende 1856, In h ab er der goldenen V er
dienstm edaille der S ta d t ; t  24. ix . 1878. —  NZZ  
1878, Nr. 452. —  Z urlinden : 100 Jahre Stadt Zürich 
(1914). [H .  Br. ]

G I S I G .  f  Fam ilie von Dallenwil (N idw alden). —  1. 
S e b a s t i a n ,  * zu S tans 1573, ein tü ch tig e r Maler, liess 
sich um  1600 in  Sarnen nieder, b rach te  von 1622 bis 
1632 in B ern und F reiburg  zu, k eh rte  dann  nach  Sar
nen zurück, wo er am  24. m . 1649 sta rb . Zahlreiche 
W erke, m eist W andm alereien  sind von ihm  in Obwalden 
e rh a lte n .—  2. H a n s ,  Sohn des Vorgen. aus e rster Ehe, 
w irk te  als Maler in S tans, f  19. I I .  1654. W erke sind 
keine vo rhanden . —  3. K a s p a r ,  Sohn Sebastians aus 
zw eiter Ehe, * 1600, ein ta len tv o lle r K ünstler, leb te 
in Sarnen, wo er ju n g  am  29. x i.  1629 an  der P es t s ta rb . 
Das M useum von Sarnen b esitz t von ihm  ein gutes 
P o r trä t  des Landesfähnrichs K rum m enacher. —  Vergl. 
D ürrer im  SK L  und in  Kunstdenkmäler Unterwaldens.
—  W ym ann in Z S K  1909. [R. D.]

G I S I G E R ,  G I S I N G E R .  Fam ilie in Selzach (K t.
Solothurn). Verschiedene Geschlechter des N am ens in 
Solothurn , die alle aus Selzach s tam m ten , sind ausge
sto rben , so die Zweige des B u r k i  (Bürger 1514), f  ca. 
1556 ; des K o n r a d  (Bürger 1548), f  1674 ; des B e n e 
d i k t  (Bürger 1599), t  1633, und  eines zw eiten B e n e 
d i k t  (Bürger 1615), f  1711. Wappen : in  Silber eine 
schw arze H ausm arke. —  1. B u r k h a r d  (obgenannt) 
(1514-1556), G rossrat 1517, Vogt zu T hierstein  1527,
Ju n g ra t 1533, A ltra t und  T hüringenvogt 1534. —  2.
J o h a n n ,  gen. Hebold, K ap lan  zu Solothurn  1519, 
Chorherr in Schönenwerd 1525, P fa rrer in K ienberg 
1534, Obergösgen 1537, F lum en tha l 1543, f  1547. —
3. W e r n e r  (1585-1617), G rossrat 1596, Vogt zu T liier
stem  1611, U ntersch ie iber. — Vergl. LL. —  P . P ro tas 
W irz : Bürgergeschlechter.—  P . Al. Schm id : Kirchensätze.
—  B estallungsbuch. [v. V.]

Von Selzach stam m en —  V i k t o r ,  * 1819, L ehrer in
Selzach, R egierungsrat 1856 ; f  16. iv . 1861. —  SZG 
1, 243. — Soloth. Kalender 1862. —  G o t t f r i e d ,  * 1835,

Christoph Gir tanner.
Nach einem P o r t rä t  in 

St. G allen vor hundert Ja h re n , 
1869.
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Gefecht bei Gisikon am 23. XT. 18T7. Nach einer Aquatinta  von Hürl imann (Landesbibi. Bern).

S tad tp fa rre r  in  Solothurn , D om herr, t  24. I I I .  1907 
— SZG  1908, 90. [D. S.T

G IS IK O N  (K t. und  A m t L uzern. S. GLS). D orf in 
der K irchgem . R oot. Wappen : in 
B lau eine gelbe B rücke au f weissen 
Pfeilern. G. bildete m it D onau eine 
T w inggenossenschaft. Die ä lte sten  be
k an n ten  Tw ingherren w aren die R itte r  
von Baldegg, S torch  und G ottfried 
(Götz) von H ünenberg  und  die Ge
brü d er H ans, H a rtm an n  und  Ulrich 
von H ertenste in . Von den L etzteren  
h a tte  P e ter von Moos, der A m m ann 
von L uzern, 1403 Vogtei und  Gerichte

G I S L E R .  Fam ilien der K te . Uri, Basel und Zürich. 
A. K a n to n  U r i .  G i s l e r ,  G i s s l e r ,  G y s l e r  und.

G y s s l e r .  A ltes und grösstes Ge- 
T .' - j  schlecht in  Uri, das bei der Volks- 

zählung von 1920 2360 B ürger auf- 
' W ' wies, haup tsäch lich  in Bürglen, Spi- 

» r» ringen, U nterschächen, S chattdorf,
Iv.'■'■•v A ltdorf, Flüelen, Seedorf und Sisikon
li - À verb re ite t ist und sich nach  Basel,

k J  Lv. ; 'y  Zürich, A argau und M ülhausen ver-
zweigt h a t.  E rste  E rw ähnung  1365 ; 
T räger dieses Nam ens sind schon im  
15. und 16. Ja h rh . in angesehenen 

m ilitärischen und  politischen Stellungen im  In- und

von G. gekauft, w orauf dessen Sohn U lrich 1422 Vogtei 
und  R echte  an  L uzern  a b tra t.  Die O ertlichkeit blieb 
bis 1798 bei der L andvogtei H absburg . Verschiedene 
U m stände lassen d a rau f schliessen, dass die L andes
bew ohner u rsprünglich  eine Genossenschaft freier 
B auern  b ildeten . 1415 is t von einer neuen Brücke zu 
G. die R ede. Zwischen 1426 und  1432 w urde die erste 
gedeckte H olzbrücke erstellt, welche die V erbindung 
m it dem  Seetal und den Freien A em tcrn  herstellte . 
Seit 1432 w urde hier Zoll erhoben. Der Zolleinnehm er 
beschäftig te sich 1622 nebenbei m it Gold Wäscherei, 
im  B auernkrieg  fanden  hier am  3. und  4. Ju n i 1653 
kleine Gefechte zwischen B auern  und Regierungs
tru p p en  s ta tt ,  welche den Gang der Ereignisse be
schleunigen halfen . Am  23. x i .  1847 fand bei den 
Schanzen vor der B rücke das entscheidende Treffen 
zwischen den eidg. und  den sonderbündischen Truppen 
s ta tt .  Es k oste te  die ersteren  28 T ote und 92 Verw un
dete, die le tz te ren  12 T ote u n d  42 V erw undete und zog 
den Fall von Luzern und  die A uflösung des Sonder
bundes nach  sich. Im  Treffen zu G. zeichneten sich 
nam entlich  die O bersten Egloff und  Siegfried, sowie A r
tilleriekorporal Pfyffer und  die B a tte rie  Mazzola aus. 
—  Vergl. Segesser : Rechtsgesch. —  L ü to lf : Pfarrgesch. 
von Root. —  v. L iebenau ; Bauernkrieg. —  Schweizer 
Kriegsgeschichte, H eft X . —  S taa tsa rch iv . [P. X. W.] i

A uslande. Altes Wappen : In  Gold ein Schw ert, neues : 
in  Gold ein ro te r  Löwe m it Schw ert. —  1. W a l t e r ,  
Schiedsrichter betreffend W aldungen in Seelisberg 1365. 
— 2 .  G. d e r  a l t e  und  —  3. A n d r e a s  w erden 1435 
B ürger der S tad t Zug. —  4.-6. H a n s ,  B a l t h a s a r  und 
W e l t i  fielen 1515 bei M arignano. — 7. H e i n i ,  f  1531 
bei K appel. Dreizehn Mann dieses Geschlechts fielen 
1712 bei Villm ergen. —  8. M e l c h i o r ,  des R ats , A lt
dorf, T agsatzungsgesandter, L andvog t im  R hein ta l 
1526-1528. —  9. K a s p a r ,  von B ürglen, des R ats , L an d 
vogt zu Mendrisio 1522-1524 ; L andvogt zu Locarno 
1532-1534 ; T agsatzungsgesandter 1537; f  1562. —  10. 
A n d r e a s ,  von B ürglen, T agsatzungsgesandter 1550 ; 
L andvogt im  M ayental 1572. — 11. H a n s ,  Sohn von 
Nr. 10, A ltdorf, L andvogt im  R heintal 1558-1560, 
H au p tm an n  und  L andschreiber, T agsatzungsgesandter 
1556 u. 1561. — 12. K a s p a r ,  1563 T agsatzungsge
san d ter und 1572 m it seinem B ruder A n d r e a s  L andvogt 
im  M ayental. —  13. P e t e r ,  * 1548 in Bürglen, H a u p t
m ann  in  franz. D iensten, L andesfähnrich  von Uri 1577, 
G esandter nach  Paris 1582, m achte  1583 eine W all
fa h rt nach  Jerusa lem  und w urde R itte r  des Heiligen 
Grabes ; L andvogt in der R iviera 1588, K om m issär zu 
Beilenz 1590, L andam m ann von Uri 1596-1597 und 
1615-1616, seit 1577 m ehrm als T agsatzungsgesandter, 
A bgeordneter im  W alliserhandel 1602-1603, G esandter
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nach  M ailand 1604 und  1612 nach  L ivinen ; erbau te  
1582 die Tellskapelle in B ürglen und 1609 sein s t a t t 
liches W ohnhaus, f  1616 im  A m te. —  14. B a l t h a s a r ,  
von B ürglen, T agsatzungsgesandter 1590 und  1594, 
L andvog t zu Bailenz 1602, f  1602. —  15. B a l t h a s a r ,  
Sohn von Nr. 14, H au p tm an n , L andvog t in  Livinen
1623-1625, t  1628. —  16. H i e r o n y m u s ,  v .  Bürglen, 
H au p tm an n  und  L andschreiber, schenkte 1605 der 
B ruderschaft der B urger von B ürglen ein von ihm  
selbstgeschriebenes, in Leder gebundenes A lbum  m it 
deren Satzungen ; t  u m  1628. —  17. J o h a n n  U l r i c h ,  
von Spiringen, des R ats , T agsatzungsgesandter 1621, 
L andvog t zu Beilenz 1602-1604, f  1639.— 18. P e t e r  II., 
von B ürglen, L andvog t im  M eyental 1620-1622, T ag
satzungsgesand ter, vergab te 1619 6000 fl. an  die 
P farrk irche in  A ltdorf, f  1639. —  19. J o h a n n  P e t e r ,  
v. B ürglen, L andvog t zu Beilenz 1740. —  20. K a r l  
F r a n z ,  v . B ürglen, F äh n rich  in sizilian. D iensten, Ge
san d te r nach  Beilenz 1785, L andschreiber daselbst 
1787. —  21. J o h a n n  K a s p a r ,  v .  Spiringen, des R ats , 
G esandter nach  L ivinen 1782, f  1784. —  22. M a x  
L e o n z ,  v .  A ltdorf, P farrer in Seelisberg, S tifte r der 
G isler-Pfründe. — 23. F r a n z  M a r t i n ,  * 1750, P fa rrer 
in  A ttinghausen , der le tz te  D ekan des V ierw aldstä tter- 
kap ite ls, t  1821. ■— 24. K a r l ,  * 1767 in A ltdorf, 
Chorherr in Luzern, Verfasser von L ehrbüchern , f  1842. 
—  25. A n t o n ,  * 1818 in  A ltdorf, g ründete  1843 die 
erste  L ithographie in Uri, t  1870. —  26. M a r t i n ,  * 1820 
in Flüelen, leant. B auinspek to r 1868-1895, f  1901 in 
A ltdorf. —• 27. J o s e f ,  * 1828 in Isen thal, P fa rrer 
in B ürglen, bischöflicher K om m issar und  aposto l. Pro- 
to n o ta r, verfasste  verschiedene historische A bhand lun
gen ; f  1899. —  28. A n t o n ,  * 1820 in B ürglen, K aplan  
und  Prof. in A ltdorf, B otan iker von R uf, dessen gros
ses H erbarium  das K ollegium  K arl B orrom äus in 
A ltdorf und dessen Schriften das Kolleg in  S tans be
s itz t. t  1888. —  29. J o h a n n  A n t o n ,  * 1841 in Spiringen, 
K aplan  und Professor in A ltdorf 1869, P fa rrer von 
A ltdorf 1891, bischöll. K om m issar 1899-1916, E rzie
h u n g sra t 1900-1916 und P räsiden t dieser B ehörde ; 
f  1917. —  30 J o s e f ,  * 1846 in Schattdo rf, Lehrer,

dann K orpora tions- und 
1899 L an d schre iber,f 1917 
in A ltdorf. — 31. M a r 
t i n ,  * 1857 in  A ltdorf, 
Sohn von Nr. 25, L an d ra t, 

B uchdruckereibesitzer, 
Verleger des Urner Wo
chenblattes (seit 1880), des 
Amtsblattes (seit 1894), des 
Histor. Neujahrsbl. (seit 
1894) u . a. —  32. K a r l .  
* in  Spiringen 1859, R e
g ierungsrat 1894-1924.—  
33. A n t o n ,  * 1863 in B ürg
len, Dr. theol., K aplan  
und  Prof. in A ltdorf, seit 
1890 Prof. der D ogm atik  
am  Sem inar St. Luzi in 
Chur, R ed ak to r der Schw. 
Rundschau, D om herr, R e
gens, u . p äp stl. H au sp rä 
la t, verfasste  das Buch 
Die Teilfrage, viele P red ig
te n  und  kirchliche und his

to rische A rbeiten . —  [Karl G i s l e r . ]  —  34. KARL, * 1863 
in A ltdorf, Dr. m ed., A rzt, G em eindepräsident 1900-1902, 
L an d ra t 1896-1904, R egierungsrat 1912-1915, Verfasser 
des Buches : Geschichtliches, Sagen und Legenden aus 
Uri und  anderer geschichtlicher, volkskundlicher und 
belle tr. A bhandlungen. —  35. J o s e f ,  Sohn von Nr. 26, 
* 1885, A rch itek t und  Prof. in  A ltdorf, E rbauer der 
jetz igen  Tellskapelle, dan n  B enedik tiner in  B euren  (P. 
M auritius), seit 1905 B auleiter und  sp ä ter P rior der 
Dorm itio au f Sion in Jerusa lem . —  V ergi. L L .—  LLH. 
— Hist. Nbl.von Uri 1896, 1897, 1901, 1908, 1909, 1910, 
1921. — W vm ann : Das Schlachtjahrzeit von Uri. — 

Gfr. 20, 39, 54, 72. —  K . Gisler : Gesch. aus Uri. — 
Nekrologium der B urger-B ruderschaft in Bürglen. — 
Das Bürgerhaus in Uri. —  SZGL. [K. G. u .  E .  W.]

B. K a n to n  B a s e l  Fam ilien G., die aus U ri stam m en 
sollen, leben in  B aselland (erstm als e rw äh n t in Sissach 
1689) und  B ase ls tad t. N ach LL war J a k o b  1553 R a ts 
herr in Basel, nach  LLH  L u d w i g  1774 G erichtsherr 
und H a n s  G e o r g  des Gr. R ats 1769-1785. [D. S.l

C.  K a n to n  Z ü r i c h .  I. GISLER, G y s l e r .  Altes Ge
schlecht der Gem. F laach, das schon 
1431 bezeugt is t. Im  16. J a h rh . be
k leideten  h ier m ehrere G. die Stelle 
des U n tervog tes. —  [J. F r i c k . ]  •—
II . Aus F laach  stam m endes Ge
schlecht in W in te rth u r. Wappen : Drei 
zusam m enstossende silberne Pflug
scharen  (spä ter Schilde) in R o t. E in G. 
g ehörte  1459 dem  Gr. R a te  an. —  1. 
K o n r a d ,  B aum eister ; b au te  den neuen 
K irc h tu rm ; besass 1471-1502 den Fu-

lach erZ eh n ten in  F laach ; des K leinen R ates 1474,1477 u . 
1483-1496. —  A H S  1912. —  2. L a u r e n z ,  Schultheiss 
1538, 1540, 1542. —  3. A l b a n ,  F äh n rich  der W inter- 
th u re r  in den K appelerkriegen und  Schultheiss in  den 
geraden Ja h re n  1544-1566. —  Nbl. Stadtbibi. Winter
thur 1919. —  4. H e i n r i c h ,  1767-1842, H afner, O ber
förste r und  W aisenvater 1824-1841. —  SK L. —  Nbl. 
Hülfsges. W ’thur 1871. —  [L . F o r r e r . 1  —  5. K a r l ,  
1855-1923, und  —  6.  H e n r i ,  Sohn von Nr. 5, * 1881, 
zürcherische D ia lek td ich ter. —  NZZ  1923, Nr. 581. —
I I I .  Mit —  7. K a s p a r  F r i e d r i c h ,  1829-1896, Enkel 
von Nr. 4, S ta d tn o ta r  in  W in te rth u r bis 1875, in 
Zürich e ingebürgert 1879. [H. Br.]

G I S L I K O N .  Siehe G i s i k o n .
G I S L I N G ,  G Y S L I N G .  I. Altes Geschlecht der S tad t 

Zürich. —  B e r n h a r d  G y s s l i n g e r  w ar F rühm esser 
am  S t. P e ter, h e ira te t 1523. —  J a k o b ,  der P fister, 
von K em pten-W etzikon , B urger 1558. —  Das Ge
schlecht is t frü h  von Zürich nach  D eutsch land  gezogen 
und  u n te rh ä lt das B ürgerrech t n ich t m ehr. —  I I ,  Von 
Gossau (K t. Zürich) her in  Zürich eingebürgert 1918. — 
Iieller-E scher : Promptuar. [H. Br.]

G I S W I L  (K t. U nterw alden . S. GLS). D orf und 
P farrgem ., einer der 16 Meierhöfe von M urbach- 
L uzern. —- G. war fü r das Tal von Obw alden der Sitz 
der k lösterlichen V erw altungsbeam ten . N achdem  es 
den F reiherren  von W ohlhusen gelungen, M eieram t 
und  Vogtei u n te r  einen H u t zu bringen und alle ihre 
R echte im  V erlauf des 13. Ja h rh . von der K ontrolle  
von A b t und L andgrafen  zu ledigen, w urde G. ein 
eigener se lbständiger S ta a t. Es h a tte  n u r t/g der Bus
sen und  U rteilsgebühren an  die S taa tsh o h e it und  die 
g rundherrlichen  Gefälle an den A bt, resp. P ro p st in 
Luzern abzuführen . Die Gefälle w urden 1286 durch 
einen U rb ar fixiert. Wappen: wie nebenstehend .

1291 t r a t  der A bt von M urbach seine säm tlichen 
« T errito rien  und R echte  in  der (heuti- 
v gen) Schweiz den Herzogen von Oe

sterreich  ab . G. w ar von da ab oster- 
i reichisch, resp . habsburgisch.
! N ebst dem  P ro p st von Luzern h a tte  

n u r das D eutschordenshaus H itzk irch  
daselbst noch einige Gefälle. Die 

; selbstherrliche Stellung, deren sich G. 
. im  früheren  R echtsleben erfreute, 

zeigte sich schon in der Anlage einer 
Gruppe von B urgen. Sie sind ein Be

festigungssystem  und  bew achen die Zugänge vom  Ber
neroberland  und  von den E m m entä lern  her.

Der T urm  im  K leinteil, Rosenberg, w ahrscheinlich 
der Sitz eines ehem als gleichnam igen Geschlechts, war, 
wie anzunehm en ist, der Sitz der Meier. In  dessen Nähe 
soll, der T rad ition  nach, die G algenstä tte  gewesen sein.

Das M eieram t kam  um  die M itte des 14. Ja h rh . an 
die v. R udenz, w urde aber schon 1361 von Herzog- 
R udolf IV . an  Georg von H unw il w eitergegeben. — 
Der T urm  Rudenz bew achte die andere F lanke, den 
Zugang vom  Brünig. Das H aus w ar u m  so sicherer, da 
es au f der offenen Seite durch den je tz t  tro ck en g e
legten Rudenzer- oder H unw ilersee gedeckt w ar. Der 
Bau wird im  13. Ja h rh . en ts tan d en  sein. Das Ge
schlecht der Rudenz, D ienstleute der Freiherren  von 
Brienz-Ringgenberg, wird 1252 zum  ersten  Mal ge-

"  Anton Gisler (Nr. 28). 
Nach einer Li thographie .  

(Landesbibi. Bern,)
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n a n n t. Sie w ohnten  dam als 'in  M eiringen. Im  14. Ja h rh . 
verleg ten  sie den Sitz n ach  Giswil, gegen E nde des 
Ja h rh . verzogen sie sich nach  U ri. Die Feste w ar 1478 
im  Besitz des L andam m anns H einr von B ürglen. Sie 
w ar noch M itte  des 16. Ja h rh . 
bew ohnbar. —  Hunwil, die d ritte  
Burg, s tan d  in  näch ste r Nähe, auf 
dem  P la tze  der heu tigen  K irche.
Sie w ar die jü n g ste  der drei Fe
sten . W ie anzunehm en, w ar sie 
eine G ründung der H unw il, die 
erstlich eschenbachische, sp ä ter 
habsburgische M inisterialen w a
ren , und  e rst n ach  1291 ins L and 
gekom m en sein w erden. In  Ob
w alden tre te n  sie 1304 urkund lich  
auf. Da die ganze V erw altung und 
R echtspflege in ih ren  H änden  lag, 
h a tte n  sie eine dom inierende S tel
lung. N ach dem  fü r die H erren  u n 
glücklichen A usgang des R inggen
bergerhandels, w urden sie 1382 
wie die än dern  in  U nterw alden sit
zenden E delleute, aller E hren  und  
A em ter verlustig  e rk lä rt und  aus
gewiesen. Die H unw il bo ten  ihre 
G üter u n d  R echte  lange zum  K auf 
aus. Schliesslich b rach ten  die H of
genossen von Giswil diese an  sich.

Die Giswiler w urden dadurch  
ein F re is taa t im  L ande U n terw al
den, m it eigenem  B lu tb an n  u . allen 
R ech ten . Sie v erstanden  es aber n ich t, dieselben auszu
bauen  u . zu festigen. N ach SOjähriger Selbstherrschaft 
gerieten  sie m it der L andeshoheit in  K onflik t, u . am
22. VII.  1432 fä llten  G esandte von Uri und  Schwyz 
einen Spruch : « das B lu tgerich t ha lte  ein jeweiliger 
A m m ann des Landes in Giswil, von den Bussen solle 
der L andam m ann  t/a, die Giswiler %  nehm en ».

Die vorrechtliche S tellung der Giswiler w ar m it 
diesem  Spruch erledigt und  bald  vergessen. G. w ar von 
n u n  an  eine Gemeinde des Landes und  zwar eine 
kleine, die in ’s G ericht 2 Geschworene und  von 1629 
an  in den L an d ra t 7 V ertre te r sand te.

G. l i t t  von jeh er viel durch  G ew itter- und W asser
schaden. M it dem  A ufkom m en des H exenw ahnes 
schrieb m an diese Unfälle den H exen zu. Es wird das 
die U rsache sein, w eshalb G. eine auffallend grosse 
Zahl von H exenprozessen lieferte u n d  in  Obwalden 
der H ex en tanzp la tz  in  den Giswilerschachen verlegt 
w urde. Der 13. v u . 1629 b rach te  über diese T alschaft 
eine K a tas tro p h e  ; ein grosser Teil des Bodens m it 
P farrk irche, K irchhof und  U m gebung w urde von dem 
Lauibache u n te r  S ch u tt gelegt. In  diesem  Ja h re  w urden 
n ich t weniger als 38 H exenprozesse angehoben, von 
denen 32 m it E xecution  wegen « U nholderei » endeten .

Die im  K leinteil gelegene, 1275 erstm als erw ähnte  
K irche, die nun  von der L aui beständ ig  b ed ro h t war, 
w urde au f den « Zwinge! », an  die Stelle des ehe
m aligen Turm s der H erren  von Hunw il verleg t. Am
8. II I.  1630 w urde der G rundstein  gelegt ; am  25. VI. 
1635 w urde sie zu E hren  des hl. Laurenzius geweiht. 
Das dabeistehende B einhaus w urde 1657 erb au t und 
1662 dem  hl. Michael geweiht.

Im  Grossteil befindet sich eine 1607 erstellte , 1844 
erw eiterte  und  um gebaute, dem  hl. A ntonius dem  E re 
m iten  erstellte  K apelle. Die K aplanei w urde 1757 
e rrich te t. Im  K leinteil s teh t neben der R uine die dem 
hl. A ntonius von P ad u a  1664-1667 erbau te  und  1684 
geweihte Kapelle. Am Giswilerstock, im  sog. Sakra
m entsw ald, findet sich die ganz aus Holz gebaute, dem 
hl. Sak ram en t geweihte Sakram entskapelle . Sie w urde 
1492 zur Sühne eines K irchenraubes in Lungern e rbau t 
und  1522 m it B ildern geschm ückt, die sich je tz t  im 
h ist. M useum in Sarnen befinden.

W ährend  der zw eiten H älfte  des 14. Ja h rh . lagen die 
O bw aldner, haup tsäch lich  die Giswiler m it dem  E ntle- 
buch in einem  langen und hartnäck igen  S tre it um  Alpen 
und M arch im  M arien tal. Dieser a r te te  1380 in  einen 
E infall ins E n tlebuch  m it allen bei derlei Anlässen übli

chen B egleiterscheinungen u. eine Schlacht in der sog- 
Schlachtalp  aus. E in Schiedsgericht eidg. und öste r
reichischer A m tspersonen setzte  dann die Grenzen fest. 
Tauf- und E heregister seit 1632, Sterberegister seit 1630.

—  Vergl. D ürrer : Kvmst- u. Architektur-Denkmäler 
Unterwaldens. —  Nüscheler : Gotteshäuser (in Gfr. 4 8 ) .  

—• P . M. K iem  : Das Meieramt in Giswil (in Gfr. 1 8 ) . —  
D ürrer : Einheit Unterwaldens. —  K. A. K opp : Die 
Dingstätten des Mittelalters (in Gfr. 5 1 ) .  —  F. N ieder
berger : Entwicht, der Gerichtsverfassung in Obwalden. -— 
Gfr. 1 , 2 ,  6 , 1 9 , 2 1 ,  3 0 ,  4 3 ,  4 4 ,  4 8 ,  5 3 ,  5 4 .  [AI.Truttm ann.] 

G IU B IA S C O  (K t. Tessin, Bez. Bellinzona. S. GLS). 
Gem. und  P farrei, H a u p to rt des gleichnam igen Ge
richtskreises. Cibiascum 1 1 8 6  ; Cibiasco und Ziuiasca 
1 2 9 5  ; Subiaschum u n d  Zubiaschum, Zibiascho 1 5 9 1 .  
1 9 0 0 -1 9 0 1  w urden d o rt 4 7 2  G räber m it überaus zahl
reichen B eigaben aufgedeckt ; 2 8 4  w urden in das 
Landesm useum  in Zürich übergeführt. 6 3  w eitere G rä
ber w urden 1 9 0 5  aufgefunden und noch einige 1 9 1 3 .  
Diese G räber, deren B eigaben zum  Teil im  M useum  von 
Bellinzona liegen, gehören verschiedenen K u ltu r
perioden zwischen der ersten  E isenzeit und der gallo- 
röm ischen Epoche an. Das heutige D orf ist sehr a lt. 
Die von L iu tp ran d  der Abtei San P ie tro  in Cielo d ’oro 
von Pav ia  geschenkte Kapelle San ta  M aria von Pri- 
m asca oder P lum asca ist sehr w ahrscheinlich die erste 
E rw ähnung  der heutigen P farrk irche S an ta  M aria. 
1 2 0 5  besass A dam  von Contone in G. eine curia. Die 
S tiftsk irche von Bellinzona w ar do rt schon 1 2 3 7  be
g ü te rt ; die G rundrechte des Bischofs von Corno w er
den 1 4 8 7  erw ähn t. Die Capitanei von Gnosca h a tte n  
in G. Besitz, den sie 1 3 4 1  den Rusconi v e rkauften . Von 
G. aus verlieh B arbarossa  am  2 7 .  VI. 1 1 8 6  den Edeln 
von Locarno und  dem  gleichnam igen Flecken die 
R e ichsunm itte lbarkeit. Das heutige Gem eindege
b ie t deckt sich n ich t genau m it dem jenigen der a lten  
vicinanza. Möglicherweise b ildeten  früher G. und  das 
M orobbiatal eine einzige vicinanza. Auf jeden  Fall ist 
die Teilung in zwei vicinanze a lt. 1 8 0 3  (bei der Bildung 
der politischen Gem einden des K ts. Tessin) w urden 
zwei Gem einden, G. und V alm orobbia, geschaffen. Am
2 3 .  X I .  1 8 3 1  sp a lte te  sich die le tz te re  wieder in  drei : 
V alm orobbia in piano, Pianezzo und  S t. A ntonio. 
D urch D ekret vom  2 .  x ii. 1 8 6 7  w urden die beiden Ge
m einden G. und Valm orobbia in piano zu einer einzigen, 
G. genannten , verschm olzen. Im m erh in  verschw anden 
die a lten  vicinanze G. und V alm orobbia erst 1911. Die 
M ärkte von G. sind sehr a lt und erfreu ten  sich regen 
Besuchs. Im  1 7 . Ja h rh . w aren sie der Anlass zu lan g 
wierigen S tre ithändeln  m it L ugano. 1 6 4 4  wird in G. ein 
Zoll zum  U n te rh a lt der Jo riostrasse  erhoben. Im  18. 
Ja h rh . w ar die Seide von G. sehr begehrt. Die Maschi-

Giswil um 1840. Nach einem Oelgemälde von Anton Biitler.
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nenfabrik  L enz^und die L inoleum w erke w urden 1906 
und 1907 gegründet. —  P est 1575 und 1579.

K irchlich  gehörte  G. u rsp rüng lich  zum  K ap ite l Bel
linzona, das den G ottesd ienst daselbst durch  einen

C horherrn oder K ap lan  ausüben liess. Der erste  be
k an n te  P frü n d n er von G. is t der 1397 dort ansässige 
M utins von Trussi. 1591 w ar G. schon eine U n te r
pfarre i ; die P farre i g eh t au f den 27. v i i .  1622 zurück, 
aber am  21. x . 1804 w urde sie von Bellinzona völlig 
g e tren n t. Der P fa rre r heisst eh renhalber P ro p st. Die 
B ruderschaft des hl. S akram ents s ta m m t von 1583. 
Die w ahrscheinlich im  17. Ja h rh . neu gebau te  P fa rr
k irche S an ta  M aria (nicht San Biagio, wie bei R ahn) 
w eist noch Spuren eines ä lte ren  Baues auf. Die a lte , in 
rom anischem  Stile gehaltene San B artolom eokirche 
beherberg t eine spätgo tische Freske. Die Kapelle 
S an ta  M aria degli Angeli im  Palasio besitz t ein Ge
m älde, das n ach  Sim ona von einem  Procaccini s ta m 
m en soll. Bevölkerung : 1591, ca. 1000 E inw . ; 1698, 
9 4 4 ; 1784, 11 3 0 ; 1920, 2575. P farreg iste r seit 1732.
— Vergl. R ahn  : Monumenti.—  U lrich : Die Gräberfelder 
in der Umgebung von Bellinzona. —  Viollier : Giubiasco, 
une nécropole contemporaine de la conquête romaine. — 
A SG A  1905 und  1906. — BStor. 1902 und 1909. —  Po- 
m e tta  : Come il Ticino... —  M eyer : Blenio u. Leventina.
—  Derselbe : Die Gapitanei von Locarno. —  Magni : 
Notizie archeologiche della provincia di Como. —  Bor- 
ran i : Bellinzona e la sua chiesa. —  Raccolta generale 
delle leggi del C. Ticino. —  A S  I und  I I .  —  Monti : 
A tti. —  Sim ona : Note di arte antica. —  H idber : Ur- 
kunden-Register. —  Gfr. X X X I I I .  [ C .  T r e z z i n i .]

G I U B I A S C O  ( A U F S T A N D  V O N )  n en n t m an die

revo lu tionäre  Bewegung im  Aug. und Sep t. 1814 im  
Tessin. Die T agsatzung  und  die M ächte h a tte n  die 
E n tw ürfe  zu einer K an tons Verfassung vom  4. März 
und  10. Ju li n ich t angenom m en und  h a tte n  dem  Tessin 

die V erfassung vom  29. Ju li au fgenö tig t. Diese 
M assnahm e rief eine heftige E rregung  he r
vor, besonders im  L uganergebiet und in  Bel
linzona. Der grosse R a t w ar au f den 25. Aug. 
zusam m enberufen , aber am  24. verein ig te sich 
eine s ta rk e  Schar U nzufriedener in Giubiasco 
u n te r  der F ü h ru n g  des H au p tm an n s F ra n 
cesco Airoldi. E in  Teil der A bgeordneten  zog 
do rth in . Sie h ielten  eine konstitu ie ren d e  Ver
sam m lung  ab  und  luden  am  26. alle Kreise 
ein, einen D elegierten an  die am  29. s t a t t 
findende G eneralversam m lung abzuordnen . 
Gleichzeitig te ilten  sie dem  K leinen R a t die 
E rnennung  eines Ausschusses m it, der ihm  
bis zur B ildung einer defin itiven R egierung 
b e is tehen  sollte. D ieser Ausschuss se tz te  sich 
aus Airoldi, G. A ntonio Meschini und Gio
v an n i Andreazzi zusam m en. Am 27. sollte die 
R egierung zu rü ck tre ten , und  am  29. w ählte 
die V ersam m lung eine Reggenza provvisoria, 
die aus dem  frü h em  S ta a ts ra t  Angelo Maria 
S toppani (P räsiden t), Francesco Airoldi, Carlo 
A ntonio Fanciola, Domenico De Giorgi, F u l
genzio R usconi, D r. G. B. M onti und Gug
lielmo A ndrea Pedrazzini b estan d . L etz te rer 
u nd  w ahrscheinlich auch  M onti nahm en ihre 
W ahl n ich t an . Der grosse R a t w urde als auf
gelöst e rk lä rt und  du rch  einen K an to n sra t 
e rse tz t. Eine neue, in  Eile ausgearbe ite te  Ver
fassung w urde am  4. Sept. von diesem  a n 
genom m en und  sollte am  11. dem  Volke vo r
gelegt w erden. Es w ar im  grossen und  gan
zen die W iederholung der V erfassung vom  4. 
M ärz.

W ährend  dieser Zeit schickte der V orort 
Zürich als K om m issär den O berst von Son
nenberg  zur W iederherstellung der O rdnung 
nach  G Dieser e rk lä rte  am  5. Sept. die R eg
genza als aufgelöst u n d  befahl die W ieder
e insetzung der gesetzlichen Regierung. Am
11. legte die R eggenza ihre Gewalt in die 
H ände Sonnenbergs, und  am  12. w urde B ellin
zona von eidg. T ruppen  bese tz t. S toppani, 
Rusconi und  Airoldi w urden v e rh afte t. Nach 
B ekanntw erden  dieser V erhaftung  griffen die 
L uganer, welche die neue V erfassung als ihr 
W erk ansahen, zu den W affen und  üb ersch rit
ten den M onte Ceneri 2000 Mann rü ck ten  

am  14. in Bellinzona ein und  verlang ten  die Auslie
ferung der drei M itglieder der R eggenza. Sonnenberg 
m usste nachgeben, u n d  die A ufständischen verlies- 
sen Bellinzona. Am  15. und  17. kam en drei neue 
K om pagnien^ eidg. T ruppen  an, so dass am  17. der 
Kleine R at seine R egierungsgew alt w ieder ausüben 
konn te . Am  gleichen Tag e rnann te  die T agsatzung  den 
O bersten  Salis-Sils zum  m ilitärischen K om m issär ; da 
aber dieser an  den W ienerkongress gehen m usste, 
w urde er durch  C hristoph A lbertin i von Chur und  J .  J . 
H irzel von Zürich ersetz t.

D a der B estand  der B esa tzungstruppen  erhöh t w or
den war, k am  der A rgw ohn auf, m an wolle dem  Tessin 
die V erfassung vom  29. Ju li m it Gewalt aufnötigen, 
besonders auch, weil die M ächte energische M assnah
m en verlang ten . Am 20. Sept. abends griffen 1000 von 
Airoldi befehligte B auern  aus dem  Bollata! und  der 
Capriasca die S ta d t Lugano an, die von zwei A argauer 
K om pagnien b ese tz t w ar. Sie w urden m it einigen Ver
lu sten  zurückgedräng t, aber die beiden K om pagnien 
verliessen Lugano in der N acht, um  sich nach  Mendri- 
sio zurückzuziehen. Drei Tage lang w ar Lugano in 
den H änden  der A ufständischen ; erst Salis-Sils gelang 
es am  23., die O rdnung wieder herzustellen . Der Kleine 
R a t h a tte  m it Einw illigung von Sonnenberg und  Salis- 
Sils eine Consulta zusam m enberufen, die aus je 1 Ver
tre te r  jeden  Kreises bestan d  und die A bänderung der 
Verfassung vom  29. Ju li bera ten  sollte. Aber Hirzel,

Eigentümer-Marken {Sgraffiti) au f  Tonbechern ,  Schalen und K rügen  aus 
dem Gräberfeld von Giubiasco (La Tène-Z ei t ,  2. u .  3. Periode). Die 

In schrif ten  Nr.  17-19 entha l ten  Gewichtsangaben.
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der am  28. in  Bellinzona ein traf, löste am  5. O kt. die 
C onsulta au f und berief den Grossen R a t zur A usar
be itung  einer neuen V erfassung zusam m en. Dessen 
E n tw u rf w urde aber von der T agsatzung  und  den 
M ächten zurückgewiesen, und erst am  17. Dez. w urde 
ein neuer, diesm al von der T agsatzung  vorgelegter 
E n tw urf, bis au f einige E inzelheiten eine W iederho
lung der V erfassung vom  29. Ju li, vom  Grossen R a t 
angenom m en.

Die du rch  den A ufruhr en ts tandenen , au f etw a 
250 000 F r. geschätzten  K osten  w urden den Führern  
der Bewegung Ü berbunden ; die übrigen A ufständischen 
w urden am n estie rt. Die E idgenossenschaft übernahm  
in der Folge von den K osten  100 000 F r. E in besonderer, 
ausschliesslich aus Schweizern anderer K an tone  zu
sam m engesetz ter G erichtshof u n te r  dem  Vorsitz von 
Hirzel begann anfangs Dezem ber seine T ätigkeit und 
ü b te  sie m it grosser Strenge aus. S toppan i und Airoldi 
h a tte n  sich über die Grenze geflüchte t, aber der erste 
kehrte , m it einem  Passierschein versehen, nach L u
gano zurück  und  w urde ins Gefängnis geworfen, wo 
m an ihn am  Morgen des 14. I. 1815 to t  auffand. Man 
b eh au p tete , er habe Selbstm ord begangen, aber der 
V erdach t eines M ordanschlages schw ebt noch heu te  
über diesem  u n erw arte ten  H inscheid. Die Folge war 
eine diplom atische In terv en tio n  Oesterreichs, das S top
pani —  fälschlicherweise übrigens —  fü r seinen S taa ts
angehörigen hielt. —  Vergl. G rossratsverhandlungen.
—  A S  II  1814-1848. —  C attaneo : I Leponti. —  Ba- 
roffio : Storia. —  R esp in i-T artin i : Storia politica. —- 
BStor. 1921. [C. T r e z z i n i . ]

G IU D IC I ,  J U D  IC E , de  JU D IC IB U S .T e s s in e r  F a 
milie, die 1385 in Giornico, 1440 in Chiggiogna und 
1467 in  Bellinzona und  M alvaglia e rw ähn t w ird. Wap
pen der G. von Giornico : schrägrechts geteilt von R ot 
und G rün, da rü b er eine silberne gezinnte Burg, über
h ö h t von einem  schw arzen Adler. E in Zweig der G. von 
Giornico liess sich im  K t. Uri nieder und  n a n n te  sich 
Tschudi. Die Fam ilie G. gab der L eventina  und dem  
B leniotal zahlreiche G eneralkapitäne, Venner, S ta t t 
h a lte r  der L andvögte  usw . —- 1. G i o v a n n i  d e  P o n t e  
d e  Z o r n i c o  beschenkte 1385 die S t. A ntoniuskapelle 
in der P farrk irche  St. Michael. —  2. G i o v a n n i ,  Propst 
von Bias ca 1404-1413. —  3. G i o r g i o ,  von Bellinzona, 
V ertre te r des G ouverneurs von Bellinzona durch den 
Herzog von M ailand fü r die Gem einden Claro, Bre
sciano und Osogna 1467 b estä tig t, 1470 wegen V erun
treu u n g en  abgesetzt. —  4. P i e t r o ,  von Giornico, 
V enner der L even tina  (1577) und  Zeughaus W ächter 
von Giornico. 1585 bekleidete er noch beide A em ter. 
—- 5 .  M a g n o ,  von Giornico, H au p tm an n  in  H olland, 
e rh ie lt das U rner L andrech t. Von ihm  s tam m t w ahr
scheinlich ab  W o l f g a n g  d e  J u d i c i b u s ,  L andvogt der 
R iviera  1654-1656 und  von Bellinzona 1656-1658. —
6. A n t o n i o ,  von M alvaglia, gen. Rentsch, V enner von 
Elenio 1611-1623, w urde u n te r der A nklage, er habe 
dem  H erzog von Feria, G ouverneur von M ailand, 
tessinische und  graubündnerische Ländereien a b tre ten  
wollen, in Schwyz eingekerkert. —  7. G i o v a n n i  A n 
g e l o ,  S ta tth a lte r  des L andvogts von Blenio, 1607 er
w ähn t, w urde gegen 1623 erm ordet. —  8. G u i d o ,  
B ruder von Nr. 7, G eneralkap itän  von Blenio, w ahr
scheinlich schon 1612, als solcher noch 1623 erw ähnt.
—  9. G lov a n  P i e t r o ,  B ruder von Nr. 7 und  8, Dol
m etscher des L andvogts von Blenio 1624-1628, General
k a p itän  1651 und  1654, w urde 1628 des H ochver
ra ts  angek lag t und  v e rh afte t, 1639 wieder freigelassen.
—  10. M a i n o ,  Venner von Blenio 1640. —  11. Ci
p r i a n o ,  von Giornico, G eneralkap itän  der L eventina 
1649 und  Zeughausw ächter von Giornico. 1677 war er 
noch H au p tm an n  u n d  w urde m it Giovan A ntonio Pa
drini nach  A ltdorf geschickt, um  vor dem  R a t von Uri 
die F re iheiten  der L even tina  zu verteid igen. E in Ci
priano w ar V enner der L eventina  1686. •— 12. GIO
VANNI E n r i c o ,  1703-1774, seit 1724 P fa rrer von Gior
nico, S tiftsv ikar der L eventina . —  13. C a r l o  E n r i c o ,  
* 1705, P fa rre r von Giornico seit 1743, erzbischöflicher 
Kom m issär fü r die L eventina , 1 1783. —• 14. N i c o l a s ,  
K ard inal 1660-1743, s tam m t nach  Oldelli aus Giornico. 
In  ̂ W irklichkeit gehört er zur fürstlichen Fam ilie von

Cellamare, der Herzoge von Giovenazzo (Neapel). —- 
15. C a r l ’A m b r o g i o ,  von Leontica, Mitglied des hel
vetischen Senats 1798, U n te rp rä fek t von Blenio 1800, 
V ertre ter dieses Tales in der m it der provisorischen 
V erw altung des neuen K antons b e trau ten  Siebnerkom - 
mission 1803, G rossrat 1803, Mitglied des K an to n s
gerichtes 1805, P rä fek t von Blenio, K reiskom m andant.
— 16. C i p r i a n o ,  1776-1829, von Giornico, Grossrat 
1808-1815 und 1821-1827, stim m te 1811 für die A b tre
tu n g  des Südtessins an  das Königreich Italien  ; 1814 
w ar er M itglied der Delegation zur Regierung von 
A ltdorf, um  über den Anschluss der Leventina an den 
K t. Uri zu verhandeln . — 17. G i a c o m o  F r a n c e s c o ,  
A dvokat, von Giornico, 1817-1881 ; S ta a ts ra t 1846-
1851. —  Vergl. A S  I und I I .  —  AH S  1914. —  BStor. 
1879, 1880, 1889, 1908. —  LL. —  Educatore 1881. —
—  Baroffio : Storia. — D ’Alessandri : Alti di S. Carlo.
—  Rigollo : Scandaglio historico. [C. T r e z z i n i . ]  

G I U D I C I  DI P R O V V I S I O N E  Messen die M it
glieder der Behörde, die in den tessinischen Vogteien 
m it der Lebensm ittelpolizei beau ftrag t w ar. Sie beauf
sich tig ten  den H andel m it L ebensm itteln , k onn ten  die 
Preise festsetzen, kon tro llierten  Mass und Gewicht und 
verfügten  gelegentlich auch Strafen . Die giudici w urden 
vom  G eneralrat der Vogtei e rn an n t, ihre Anzahl wech
selte. In  Lugano gab es m ehrere, in  Mendrisio einen 
einzigen (pesatore), in Locarno 12. In  dieser Vogtei stellte  
die Z unft der Adeligen 3, die B ürgerschaft von Locarno 
3, die L andschaft 3 und  Ronco bei Ascona 3. Sie b ilde
ten  3 Kom m issionen, von denen jede 4 M onate lang 
am te te . — Vergl. W eiss : Die tessin. Landvogteien. [C. T.]

G I U G N I .  Tessiner Fam ilie, die 1332 in  Golino er
w äh n t w ird. —  C a r l o ,  * in W ien am  2. m . 1818, 
t  daselbst 10. v m . 1891, M usiker und Verfasser von 
K om ödien, kom ponierte  zuerst zahlreiche Musik
stücke für O rchester und w idm ete sich h ierau f dem 
T heater, w ofür er viele Lustspiele schrieb, u . a. : Das 
Glück verlässt die Seinen nie ; Das Fiaker ; Die Musi
kantenbraut ; Nur Nobel ; Die Sonnenfinsterniss ; Das 
Gebet der Mutter ; Servus, Herr Stutzerl. G. g ründete  in 
W ien den Schriftsteller- und  K ünstlerverein  Grüne 
Insel. 1878 verlieh ihm  die S ta d t die goldene E rlöser
m edaille. —  Wiener Tagblatt, 11. v m . 1891. —  BStor. 
1891. [C. T.]

G I U L I A N I  oder G I U L I A N O .  Fam ilie von Grumo 
(Bleniotal). Wappen : eine R ech tshand , die ein Stück 
Eisen au f einem  Amboss h ä lt, und  eine L inkshand, 
die einen H am m er schw ingt ; im  S childhaupt ein ge
k rö n te r Adler (Farben  u n b ek an n t ; 1742). —  L o r e n z o ,  
V o g ts ta tth a lte r  von Blenio 1787-1788 und  1792-1793.
— A H S  1918. [C. T . ]

G I U L I A N O  oder J U L I A N O ,  Maler, von R overedo
(K t. G raubünden), * 1666, m alte  die M adonna au f der 
rech ten  Seite der K irche von S. Giulio bei R overedo. 
Oelgemälde von ihm  sind in den le tz ten  Ja h ren  in 
Misox aufgefunden worden. —  La Voce dei Gridoni 
1924, Nr. 35 und  36. [L. J.]

G I U L I A N O  V O N  B I S S O N E  (JULIANO, Z u l i a n o ) ,  
m ilitärischer B aum eister des 15. Ja h rb ., a rb eite te  1470 
am  C astelletto  von Genua ; 1473 w ar er m it dem  Bau 
des H afens von Savona b e tra u t, 1474 a rbeite te  er in 
Spezia ; b au te  und  befestig te m it ändern  Tessinern 
den H afen von Genua. —  SK L. [C. T.]

G I U L I E T T E  Fam ilie von R overedo (K t. G rau
bünden), die im  18. Ja h rb . in der Mesolcina eine be
deu tende politische Rolle spielte  und dem  Tale L and
am m änner und  Seckeim eister lieferte . Ueber einen ei
gentüm lichen Fall der gep lan ten  B lutrache der G iulietti 
gegenüber der Fam ilie Zoppi, der sogar die L ands
gemeinde von 1772 beschäftig te, b e rich te t LLH. [L. J.] 

G I U M A G L I O  (K t. Tessin, Bez. Valle Maggia.
S. GLS). Gemeinde und  U nterp farre i. Zimiano 1400 ; 
Zumalo und  Zumano 1591 ; Giumai 1596. G. bildete 
schon im  15. Ja h rb . eine vicinanza. 1531 sand te  es 
einen V ertre te r in den G eneralrat des M aggiatals und 
e rnann te  den V ogteischreiber, wenn Solothurn  den 
Vogt ste llte . Die 1407 erw ähnte  P farrk irche  w urde am
24. v i. 1703 gew eiht und 1876 vergrössert ; der K irch
tu rm  w urde 1763 beendigt. Die K irche besitz t ein 
Prozessionskreuz vom  15. Ja h rb . ; die B ruderschaft
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Das Schloss Givisiez. Nach einer Photographie.

A nsiedlung geh t au f gallo-röm ische Zeit zurück, wie 
aus dem  N am en gefolgert w erden kann , dessen ä lteste  
Form en Juvinsie, Juvensiei, Juuisie (12. Ja h rh .) , 
deu tsch  Ziuizach (15. Ja h rh .) , Sibenzach (18. Jah rh .)  
lau ten . Sie gehen au f einen Personennam en m it k e lti
schem  Suffix- acum zurück. S trittig  ist, ob darin  der 
Personennam e Jubindus ( Jubindius) steck t, wie S tadel
m ann  ( Toponymie) m ein t, oder Juventius, wie E ttm ay e r 
in  F G 16, 142 ff. auszuführen  su ch t. —  Im  13. Ja h rh . 
erschein t G. als Lehen der H erren  von E stav ay er im 
Besitze der H erren  von Englisberg, die n ich t weit 
davon an der Saane eine B urg h a tte n , welche den 
F lussübergang beherrsch te, und  von der noch spärli
che R uinen zu sehen sind. 1290 v e rkaufte  W ilhelm  von 
Englisberg das D orf und  das Gebiet von G. m it allen 
R ech ten  und  dem  P a tro n a t der 1228 zuerst genannten  
L auren tiusk irche den F re ibu rger B ürgern  Pierre Cor- 
tan e ir und  Pierre Mercier. W ährend die Mercier ve r
schw anden, blieben die Cortaneir das ganze 14. Ja h rh . 
h indurch  im  Besitze des Dorfes. Im  15. Ja h rh . kam  es 
an  die Fam ilie Affry, das K irch en p a tro n a t 1503 an 
die R egierung von F reiburg , die das E inkom m en daraus 
fü r den K an to r und  die C horknaben der St. Niklaus- 
k irche in F reiburg  zu verw enden h a tte . Die Regierung 
löste ihre V erpflichtung zum  U n te rh a lt der K irche 
1876 ab, und die B esetzung der P farrei s te h t je tz t  dem  
Bischof zu. Im  Savoyerkrieg fanden  au f dem  Gebiet 
von G. 1448 m ehrere Gefechte s ta t t .  Die le tz ten  weibli
chen M itglieder der Fam ilie d ’Affry verliehen G. einen 
besonderen Glanz. H ier e rb lüh te  w ährend der Som m er

m onate  ein feingeistiges Leben im  Salon der Gräfin 
Lucie d ’Affry, der M utter der B ildhauerin  Adèle (M ar
cello) und der D ich terin  Cécile (vergl. A rt. A f f r y ) .  Man 
n an n te  dam als G. das Versailles von F reiburg . — 
Schaller in Êtr, frib. 1898, p. 130 ff. und  M. D iesbach 
ebenda, 1912, p. 5. —  Vergl. Dellion : Diet. —  K uenlin  : 
Diet. [G. Sch.]

G I V R I N S  (K t. W aad t, Bez. Ny on. S. GLS). D orf 
und  Gem. Geyrins 1145 ; Givriacum 1155. G. gehörte 
zur H errschaft Genolier (s. d.). E ine adelige Fam ilie 
tru g  im  13. und  14. Ja h rh . diesen N am en. H e im ato rt 
von Ju s te  und  U rbain  Olivier. —  Vergl. DHV. [M. n .] 

G L A A R .  f  bürgerliches G eschlecht der S ta d t B ern. 
—  T h o m a s , CG 1535. L andvog t nach  L aupen 1546, 
T horberg  1558 ; f  1558. —  LL. —  G rüner : Genealo
gien (Ms.). [H. Tr.]

G L A D B A C H ,  E r n s t ,  A rch itek t, * 30. x .  1812 in 
D a rm stad t, K reisbaum ei
ste r in Hessen 1839, Prof. 
für B aukonstruk tionsleh re  
am  eidg. Po ly techn ikum  
1 8 5 7 -1 8 9 0 , B ürger von 
F lu n te rn  und  von Zürich 
1893 ; t  25. x i i .  1896. —
H aup tw erke  : Der Schwei
zer Holzstyl (2 Serien, 1868 
und 1886) ; Die Holzarchi
tektur der Schweiz (1875) ;
Vorlegeblätter zur Baukon
struktionslehre (1868) ;
Charakterist. Holzbauten 
der Schweiz (1893). —  W .
L. L ehm ann im  Nbl. d.
Kunstges. Zur. 1898. —
SB 29 (1897).—  36. Bul
letin der Ges. ehem. Poly
techniker 1896. —  NZZ
1896, Nr. 362 u . 363. Ernst Gladbach.
SK L . —  SL 4 2 .— Oechs- Nach einer Lithographie, 
li : E. T. H. —  Schweiz. (Stadtbibi. Winterthur.) 
Porträt-Gallerie. [H. Br.]

G L A D È S ,  A n d r é .  Siehe V u i l l e ,  N a n c y .  
G L Æ N T N E R .  Siehe G l e n t e r .
G L Æ R N I S C H  (K t. G larus. S. GLS). Gebirgsm assiv 

au f der W estseite des L in tta ls . Der Nam e is t wohl 
die A bkürzung fü r Glärnischberg (so noch im  18. Ja h rh .) , 
wobei glärnisch die alte  A djek tiv form  von glarnerisch 
darste llt. Infolge eines E rdbebens s tü rz te  am  11. XI. 
1593 eine der « drei Schw estern », eine Felszacke des 
V orderglärnischs, au f die Alp « U ntersack  » h in u n te r. 
Am 3. v ii. 1594 folgte ein neuer B ergsturz, wobei 
die zweite « Schw ester » zu Tale ko llerte , eine An
zahl G üter u n d  Ställe v e rsch ü tten d , jedoch  ohne 
Schaden an  Menschen und  Vieh. Diese B odenver
sch ü ttungen  fü h rten  dann  zur T rennung  von G larus 
und  R iedern in  gesonderte Tagw en. Am  11. x . 1797 
ereignete sich ein w eiterer grosser B ergsturz von der 
« B ü ttenenw and  » gegen das L öntschtobel h in u n te r. 
Die Glärnischhütte (2100 m. ü. M.), S ch u tzh ü tte  der 
Sektion Tödi des S. A. C. am  Südhang des Feuerbergs, 
w urde am  27. v i. 1868 eröffnet, 1876 neu erstellt und 
vergrössert und  s tü rz te  im  H erb st 1882 teilweise ein. 
Zum  E rsa tz  w urde 1885 etw as w eiter u n ten  (2015 m. 
ü. M.) eine neue H ü tte  gebau t. Seit 1886 wird sie be
w irtsch afte t. —  Vergl. T rüm py  : Chronik, p . 303. — 
H eer und  B lum er : Gemälde des Kts. Glarus, p. 610 ff. — 
B ühler : Gesch. der Sektion Tödi S. A . C. [Nz.]

G L Æ T T L I .  Geschlecht der Gem. B o n ste tten  (Kj.. 
Zürich), das seit 1491 dort bezeugt ist. Es s tam m t 

jedenfalls aus der Gegend vonB rem gar- 
ten , wo der Nam e Gletteli zu Oberlunk- 
hofen schon 1312 vorkom m t. H a n s  
G. w ar 1510-1520 U ntervog t von Bon
s te t t e n .—  UZ, N r. 3153 .— [J. Frick.] 
—  Wappen : in B lau über grünem  D rei
berg ein silberner R ing, beseitet von 
zwei goldenen S ternen u. üb erh ö h t von 
einem  silbernen K reuz. Von Schwa- 
m endingen her in Zürich e ingebürgert
1852. — G o t t l i e b ,  * 15. v m . 1864

des hl. S akram ents g eh t au f 1669 zurück. —  Zahlreiche 
Bewohner w an derten  im  18. Ja h rh . nach  R om  und 
im  19. Ja h rh . n ach  K alifornien  aus. Bevölkerung : 
1591, 56 H aushaltungen  ; 1765, 170 E inw . ; 1920, 201. 
T aufregister seit 1661, E hereg ister seit 1671, S terbe
reg ister seit 1663. —  Vergl. M onti : A tti. —  B u e tti : 
Notizie stor. reg. —  W eiss : Die tessin. Landvogteien. — 
Meyer : Die Capitami v. Locarno. [C. T.]

G I V E L .  Fam ilie in P ayerne  seit 1444, aus der Ge
rich tsb eam te  und zwei G em eindepräsidenten  he rv o r
gingen. —  Livre d’Or. [ A .  B u r m e i s t e r . ]

G I V I S I E Z  (K t. F reiburg , B ez. Saane. Siehe GLS). 
D orf und  Gem., K irchgem . m it G ranges-Paccod. Die
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in W ettsw il, eidg. diplom . L andw irt 1892, Dr. p h il.in  
Zürich 1894 (Diss. : Untersuchungen am Körperbau des 
Hausrindes), W anderlehrer im  hair. Allgäu 1894-1895, 
land w irtsch aftl. Sek re tär der Zürcher. V olksw irtschafts
d irek tion  1895, erster D irek tor der landw irtschaftl. 
W interschule  P la n ta h o f bei L an d q u art 1896, D irektor 
der k a n t. lan d w irtsch aftl. Schule S trickhof-Z ürich 1908- 
1917, P räsid en t des landw irtsch . K antonalvereins 1910- 
1914, R ed. des Zürcher Bauer 1908-1919, Chefred. der 
Schweizer, landw. Zeitschrift 1917-f 22. v . 1923 in Gold
bach  am  Zürichsee. F ru ch tb are r und erfolgreicher F ach
schrifts te lle r. —• Schw. landw. Zeitschr. 1923, p . 528-531. 
—  Zürcher Bauer 1923, Nr. 42. [H. Br.]

G L A N D  (K t. W aad t, Bez. N yon. S. GLS). Gem. 
und  Dorf. Glannis ca. 1000 ; Glant 1179. In  G. w urden 
G räber aus der La Tène-Zeit und röm ische Münzen 
gefunden. Im  M itte lalter gehörte das D orf zur F rei
he rrsch aft P rangins, aber auch das K loster R om ain- 
m ötie r w ar d o rt seit dem  11. Ja h rh . beg ü te rt. Die Kirche 
w ar von jeh e r eine Filiale derjenigen von Vieh.

G. heisst auch ein Teil des Dorfes Vullierens im  Bez. 
Merges. —  DHV. [M. R.]

G L A N E ,  d e  ( G l a n a ) ,  f  D ynastengeschlecht des K ts. 
F re ibu rg . E inige H isto riker bringen die G. m it einem 
gleichnam igen burgundischen Geschlecht in  V erbindung 
oder beh au p ten , sie seien m it den Oltigen oder den G ra
fen von B urgund v e rw an d t gewesen ; aber es scheint 
w ahrscheinlicher, dass sie bloss V asallen der le tz te m  w a
ren . M utm assliches Wappen : in R o t ein goldener Löwe, 
begleitet von silbernen K reuzchen (V arianten). —  1. 
U l r i c h ,  S tam m v ate r des Geschlechts, h e ira te t 1078 
R ilen ta  von V ilar W albert. —  2. P i e r r e ,  Sohn von 
Nr. 1, w urde am  10. II. 1127 in P ayerne zur Seite des 
Grafen W ilhelm  IV . von B urgund erm ordet, m it ihm  
sein Sohn U l r i c h .  — ■ 3. H u g u e s ,  Sohn von Nr. 2, 
D om herr von Besançon. —  4 . G u i l l a u m e ,  Stifter der 
A btei A lten ry f (Freiburg) 1138, s ta rb  dort am  11. II. 
1143 als le tz te r m ännlicher Spross des Geschlechts. Die 
ausgedehnten  B esitzungen der G. kam en durch  H eira t 
von v ier E rb tö ch te rn  (E m m a, I ta ,  Ju liane  u n d  Agnes) 
an  G raf R ud . von N euenburg, G raf Aymo I I .  von 
Genevois (?), einen H errn  von M ontsalvens und  Graf 
R ud . von Greyerz. —  Das Schloss Glàne, in einer 
U rkunde von 1138 erw ähn t, aber seit langer Zeit zer
stö rt, schein t im  W alde südlich  der G länebrücke 
(Strasse Freiburg-B ulle) gelegen zu haben . —  Vergl. 
M. R eym ond : Les sires de Glane et leurs possessions 
(in A SH F  X II) . —  P . de 
Zurich : Les origines de Fri
bourg (in MDR, 2. Serie 
X II) . Diese W erke geben 
die frühere  B ibliographie 
an . [P. de Z u r i c h . ]

G L A N E ,  de .  Geschlecht 
des K ts. W aad t, B ürger 
von M oudon seit 1279, im  
15. Ja h rh . geadelt. Wap
pen : in  R o t ein weisser 
A rm , der einen Schlüssel 
h ä lt. -— 1. R o d o l p h e ,  Tor
w art von M oudon 1279. —
2. T h o m a s ,  t  1333, erw arb 
die H errschaft V illa rd in .—
3. J a q u e s ,  t  1445, H err 
von Gugy und  la  Molière, 
durch  E rb sch aft V iztum  
von M oudon, K astlan  von 
E stav ay er 1444.—  4. H u m 
b e r t ,  Sohn von Nr. 3, J u n 
ker, K astlan  von E stav ay er 
1449, H err von Gugy, Vogt 
der W aad t im  A uftrag  der 
Eidgenossen 1475 zur Zeit 
der B urgunder kriege. —
5. G e o r g e s ,  Sohn von Nr. 4, H err von Gugy, M it
h e rr von la  Molière ; B ürger von Freiburg  1506. —
6. C l a u d e ,  H err von Gugy und  V illardens, M itherr 
von Denens, w urde von den B ernern  bei ih rem  E in
m arsch  1536 zum  Vogt der W aad t e rn an n t, üb te  aber 
sein A m t n u r einige W ochen aus. D urch seine Enkelin

ging die H errschaft V illardin und  das V izedom inat 
von Moudon an die de Loys über. — Das Geschlecht, 
das auch  die H errschaften  Ropraz und M ontet besass, 
erlosch in der Schweiz im 16. Ja h rh ., ein Zweig in 
F rankreich  im  17. Ja h rh . —  Vergl. De M ontet : Diet. 
— Gen. D um ont im  w aad tländ . S taa tsa rch . —  A rch . 
de Loys. —  Grangier : Annales d'Estavayer. — G um y : 
Regeste d’Hauterive. —  Reym ond : Les seigneurs et 
le château de Villardin pris Rue (in A F  1913). — 
S taa tsa rch . F re ibu rg  : Généalogies Daguet. [M. R.] 

G L A N E R ,  f  B ürgerliches Geschlecht der S tad t 
B ern. —  S a m u e l ,  Inselschreiber 1587, CG 1588, L an d 
vogt nach  Sum iswald 1593, f  1600. —  Das Geschlecht 
erlosch kurz  nach  1600. —  LL. —  Wappen: gespalten v. 
Schwarz u . Gold m it 2 H a lb m o n d en u . 2 S ternen. [H .Tr.] 

G L A N E S ,  L E S  (K t. Freiburg , Bez. Glâne. S. GLS). 
Gem. und  D orf der P farre i Villaz S t. P ierre, das früher 
eine H errschaft b ildete. D am it w urde 1598 von der 
R egierung von F reiburg  der Venn er Je a n  Musy, J u n 
ker von R om ont, belehnt. Bis 1798 gehörte das D orf 
zur Vogtei R om ont, 1798-1848 zum  gleichnam igen Be
zirk, se ither zum  Glanebezirk. G em eindesta tu ten  1794- 
1795. —  Vergl. K uenlin : Diet. —  Dellion : Diet. X I I .  — 
S taa tsa rch . F reiburg  : A lphabet. R eperto rium  von D a
guet. [G. Cx.]

G L A N N A Z  ( G l a n a ,  G l a n n a ) .  Eine der ä ltesten  
Freiburger Fam ilien, die aus les Glanes stam m t, wo 
m an sie schon 1403 findet, sowie von R om ont, wo sie 
schon 1335 und  1343 eingebürgert w ar. Im  18. Ja h rh . 
b ü rgerten  sich G. auch  in F arv ag n y  le G rand und 
F arvagny  le P e tit ein. —  Vergl. Gum y : Regeste d’Hau
terive. —  S taa tsa rch . F reiburg . [G. Cx.]

G L A N Z E N B E R G  (K t. und Bez. Zürich, Gem. 
U nterengstringen). R uinen einer Burg und eines S tä d t
chens der F reiherren  von Regensberg. F u n d  eines 
A lam annengrabes. Der Name w ird in V erbindung ge
b rach t m it Lanzrain in  der Gem. O berengstringen, 
bezw. m it dem  Personennam en Landeloh (870). Zürich 
em pfand diese Anlage durch die R egensberger als Be
drohung der freien Schiffahrt au f der L im m at nach 
B aden und  suchte ihr schon am  20. I .  1257 durch  einen 
V ertrag  m it den G lanzenberg gegenüber b egü terten  
H erren  von Schönenwerd zu begegnen. In  der R egens
bergerfehde 1267-1268 w urden B urg u n d  S täd tchen  
von Z ürich und  dem  Grafen R udolf von H absburg  zer
s tö rt. D aran  k n ü p ft sich eine Sage, die erstm als der Chro
n ist B rennw ald b rin g t. ■— Einen H of zu G. besassen

die Regensberger noch 1314 ; das B urgstall w ird als 
Fischenzengrenze noch 1344 erw ähnt. Vom S täd tchen  
sind noch G rundm auern  westlich der neuen A utostrasse  
erkennbar ; östlich von dieser liegt der m it 2 B urg
gräben und  einem W all geschützte, von der k a n t. B au
direktion 1924 konservierte  B urgplatz. — Vergl. UZ.

Eroberung von Glanzenberg . Nach einem Kupfers tich von J .  M. Enssl in .
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Auguste  Glardon. 
Nach einer  Photographie.

—  MA GZ X X II I ,  H eft 6. —  A. N abholz : Gesch. der 
Freiherren von Hegensberg. ■— D ierauer : Zürcher Chro
niken (in OS G X V III). —  B rennw alds Chronik, hgg. 
von L uginbühl (in QSG N. F . : Chroniken I). —  S A P  
1913, H eft 4. —  S taa tsa rch . Zürich : W ettin g eru rb ar.
—  53. B ericht der A  GZ 1922-1923, p. 16. [F. H.]

GLANZIVIANIM. Luzern er Fam ilie  im  obera  E ntle-
buch seit dem  16. Ja h rb . — N i k l a u s ,  von M arbach, 
L andesfähnrich  1645, B auernführer und  Landes
h a u p tm an n  1653, Pannerm ejster 1655, 1672. —  H a n s ,  
W eibel in  E n tlebuch  1729. —  A kten im  S taa tsa rch . — 
L iebenau : Bauernkrieg. [P. X. W.]

E in  B urgergeschlecht G. in der S ta d t B ern erscheint 
1571 bis E nde des 17. Ja h rh . —  G rüner : Geneal. (Ms.). 

G L A R D O N  (ursprünglich  L i a r d o n ) .  Fam ilie von 
Vallorbe, wo sie se it 1403 
e rw ähn t w ird. Im  18. 
J a h rh . spielte sie eine 
Rolle im  L eh ram t und  in 
der Musik, im  19. Ja h rh . 
in  der Ind u strie , K unst
u . M a g is tra tu r.—  1. J e n a  
F r a n ç o i s ,  U hrm acher in 
Vallorbe, erfand eine R e
pe tierp isto le, die er dem  
Zaren A lexander I I .  von 
R ussland zusandte . E r er
h ie lt d afü r einen D iam an t
ring . —  2. J a c q u e s  A im é ,  
Em ailm aler, * 1815 in 
Vallorbe, bü rgerte  sich in 
Genf ein, f  daselbst 1862. 
Seine E m aila rbeiten  sind 
sehr gesucht ; er w ar der 
L ehrm eister seines B ru
ders —  3. C h a r l e s  L o u i s  
F r a n ç o i s ,  1825-1887, der 
auch  u n te r dem  Nam en 

G lardon-L eubet b ekann t is t. E r schuf zahlreiche P or
tra i ts  au f Em ail und w ar der erste, der seine Em ails 
gleichwie bei der Oelmalerei in der P aste  m alte  ; vor ihm  
m alte m an  m it Tusche in P u n k tm an ie r. U. a. m alte  er 
die Bildnisse von D iday, G ustave Revilliod, V inet, A. de 
G asparin und .Juste Olivier ; auch  h interliess er ausge
zeichnete Kopien au f Em ail von b e rühm ten  Gem älden. 
W erke in  den Museen von Genf und  L ausanne. —  4. 
A u g u s t e ,  Sohn von Nr. 2, * 1839 in Genf, f  1922 in 
Gryon, M issionar in Indien  (R ad jp o u tan a) 1861-1866, 
P fa rrer der Freien K irche in Tour de Peilz 1866-1872 ; 
A utor m ehrerer K irchenlieder, sowie von Mon voyage aux 
Indes orientales ; Béhâri Lai ; Nouvelles hindoues ; M it
a rb e ite r am  Chrétien évangélique und  an  der Bibliothèque 
universelle. V erfasste Novellen u n te r  dem  N am en Paul 
Gervaix oder Marcel Valmont; m alte  Oelbilder u . A qua

relle. W erke im  M useum 
von L ausanne.— 5. H e n r i ,  
1833 -1911, w aad tländ . 
O berrichter 1886-1911. — 
JG, 1. u . 3. IV. 1887. — 
SK L . — La Familie 1922, 
Nr. 11 u.' 12. — 7. J u l e s ,  
* 1857, N otar, G erichts
schreiber in  Lausanne, 
G rossrat 1890-1891 ; M it
glied des K antonsgerichts 
seit 1911.
[G.  A. B-, C. R. und  M. R.1 

G L A R E A N U S .  B edeu
ten d e r H um anist, Musik
kenner und,G eograph, m it 
seinem  eigentlichen Na- 
m enHeinrich Loriti, * 1488 
in Mollis (G larus), f  1563 
in F re ibu rg  i. B r ./w a n d te  
sich in Köln h u m an isti
schen S tudien  zu und  er
h ielt daselbst fü r ein Lob
gedicht v o n j  K aiser Ma

xim ilian  I. den D ichterlorbeer. D urch den R euch- 
l in ’schen S tre it aus K öln w eggetrieben, k am  G. 1514

Glareanus.
Nach einem Holzschnitt  in 
Gesch. der F a m ilie  A m m ann .

nach  Basel. H ier w urde er u n te r  dem  Einfluss des 
E rasm us zum  begeisterten  A nhänger des H um anism us 
und zum  Gegner aller reform atorischen  Tendenzen. 
1517-1522 in  Paris, siedelte 1529 nach  durchgedrunge
ner R eform ation  in  Basel nach  F re ibu rg  i. Br. über. 
H aup tw erke  : A usgaben und  B earbeitungen  röm ischer 
und t griechischer Schriftsteller, Geographische W erke 
und m usikw issenschaftliche Schriften (Dodekachor- 
don). Eine E igenart G lareans w ar sein schweizerischer 
Patrio tism us ( Helvetia descriptio et in laudatissimum 
Helvetiorum foedus panegyricum.) —  0 .  F . F ritzsche : 
Glareanus. —  H . Schreiber : Heinrich Loriti Glareanus. 
—  D erse lb e : Gesch. der Universität Freiburg i. B r.— 
ADB. —  Ulr. Zwingli, Z ürich 1919. —  Zwinglis Werke, 
hgg. v. E . Egli u . a. [C. Ro.]

G  L A R  IS (K t. G raubünden). Siehe D a v o s .
G L A R I S E G G  (K t.T h u rg au , Bez. u . Gem. S teckborn. 

S. GLS). W eiler u . Schloss. A eltere Form en : Larusegg, 
Larisegg (von H ilariusegg). F rü h er m it dem  ganzen 
Ufer zu R eichenau gehörig, erscheint das G ut 1647 
im  Besitz Jak o b s von Liebenfels, Vogtes in Gaienho
fen. 1710 v e rkaufte  es B ernhard  von Liebenfels an 
dasIK lo ste r Feldbach. Das jetzige Schlossgebäude er
ste llte  D aniel L ab h a rt von Steckborn , B ankier in 
Paris, 1772-1774. N ach seinem  Tode 1775 w echselte es 
oft den B esitzer. 1779 w ohnte darin  der W in te rth u re r 
A benteurer C hristoph K aufm ann  (s. d.), ein Original
genie, au f den Goethe, frü h  m it ihm  befreundet, bei 
Anlass seiner 2. Schweizerreise in G. ein S pottged ich t 
(Gottes Spürhund) h in terliess. W eitere Besitzer : 1791 
B aron IIllingen von Granegg ; 1802 a lt R a tsh err  Jo h an n  
Schulthess von Zürich ; 1805 Jo s t Tschudi von Schw an
den ; 1806-1843^Graf H erm ann  von E lking aus R udol
s ta d t ; 1843 die F ü rs ten  von Schaum burg-L ippe, 1891 
B ächtold u. D iggelm ann in  Zürich. Seit 1901 beherberg t 
G. das von Dr. W . Frei und  W . Z uberbühler begründete  
Schweiz. L anderziehungsheim , eine p riv a te  E rziehungs
an s ta lt nach  m odernen G rundsätzen  m it P rim är-, 
Sekundär-, und  M ittelschule. —  Vergl. J .  Meyer : Die 
Burgen und älteren Schlösser am Untersee (in TB  31, 
p. 53 f. und  als S o n d e rd ru ck ).—  Landerziehungsheime, 
Schulprogramm von G. (Zürich 1902). —  W . Frei : 
Landerziehungsheime (Leipzig 1902). —  Jahresb. von G. 
1902-1916. —  F. G ründer : Landerziehungsheime und 
freie Schulgemeinden (in Pädagogium V II, Leipz. 1916). 
—• Glarisegger Zeitung (seit 1916, en th ä lt u . a. die 
Schulchronik). [Th. G.]

G L A R N E R .  Fam ilien der K te . G larus, G raubünden 
und  Zürich.

A. K a n to n  G la r u s .  G larner G eschlecht, das e rs t
m als 1542 bezeugt und  in Glarus (seit 1600), A dlenbach- 
Luchsingen, D iesbach-D ornhaus u n d  in  L in tth a l ver- 
b ü rg ert is t. Säm tliche Zweige sind evangelisch.—  1. 
J o h a n n e s ,  L andvogt von Locarno 1590-1592. —  2. 
J a k o b ,  * 30. m .  1744, G em eindepräsident von Glarus, 
V erfasser von Wegweiser durch... Glarus (1831) ; f  9 .1 . 
1832. [J .  J.  K.-M.]

B. K a n to n  G r a u b ü n d e n .  Ehem aliges Bürgerge
schlecht in Chur, das 1278 erstm als g enann t w ird. 
B ekann t sind —  1. H a n s  J a k o b ,  Seilerm eister, s. Z. 
der le tz te  katholische B ürger von Chur. Sein Sohn —
2. L e o n h a r d  (L ienhard t) vwar der H au p tan s tif te r  bei 
der Z erstörung des D om inikanerklosters S t. Nikolai 
in  Chur. Dieses w ar bei der R eform ation  aufgehoben und 
eine höhere Schule darin  eröffnet w orden. Gemäss den 
Scapischen A rtikeln  (1623), nach  dem  L indauischen 
V ertrag , h a tte  das K loster wieder hergeste llt w erden 
m üssen, w urde nun  aber 1653 durch  einen V olksauflauf 
u n te r  F ü h ru n g  L. G .’s teilweise zerstö rt und  dann  an 
die S ta d t ab g etre ten . G. h a t  diese Ereignisse selbst 
beschrieben. —  Vergl. L. Glarners... wahrhafte und 
gründliche Erzählung... (hgg. v. Mohr). [C. J.]

C. K a n to n  Z ü r ic h .  I. Altes Geschlecht der Gem. 
Meilen (K t. Zürich), das seit 1470 d o rt bezeugt ist. 
Es h a t seinen N am en von der H erk u n ft. —  [ J .  Frick.] 
—  I I .  R atsgeschlecht der S tad t Zürich im  14. Ja h rh ., 
m it Beinam en Sigrist, ben an n t nach  dem  R itte rg e 
schlecht von Glarus. Wappen ; G espalten von Schwarz 
u n d  Gold m it einander zugekehrten  H albm onden in 
gewechselten Farben , oder lappenförm ig gete ilt von
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R o t u n d  Silber m it 2 silbernen R osen oben und  ro ter 
Rose u n ten . —  1. R u d o l f ,  1324-1366 
(?), M itglied des B ap tis ta lra te s  1336- 
1337, des N a talra tes 1340-1342 und 
1351-1353, Pfleger des Spitals 1340- 
1361, Pfleger der arm en Schw estern 
h in te r Zäunen 1344-1349. —  2. J a k o b ,  
ca. 1340 erster S tad tk n ech t u n ter 
B ürgerm eister R . B run. —  UZ. — 
ZStB.—  Zürcher Stadtbücher. — Willi : 
Album Wettingense. —  I I I .  W e r n e r ,  
von Galgenen in der M arch, B ürger

rech t 3. II. 1468. [F .  H.]
G L A R N E R H A N D E L  oder T S C H U D I  K R I E G  

(1556-1564). P farrer M athias Bodm er b en ü tz te  1555 
die ihm  von den K atho liken  eingeräum te K irche zu 
E in th a l zu A usfällen gegen die k a th o l. Lehre. Deshalb 
beschw erten  sich die B oten der innern  O rte au f einem  
Tage zu B aden 28. x . 1555 über Z urücksetzung der 
K atho liken  im  G larnerlande ; au f verschiedenen T agun
gen 1556 w urde die A ngelegenheit behandelt, w orauf 
Glarus in L in tha l wieder einen M esspriester einsetzte, 
w eiter gehende Forderungen  aber ab lehn te . Die V k a 
tho l. O rte künd ig ten  n u n  1560 den neugläubigen 
G larnern die B ünde und w eigerten sich, au f ei dg. 
T agungen neben einem  G larner G esandten zu sitzen, 
ja  Schwyz droh te  1561 sogar m it Krieg. Gegen dieses 
Vorgehen riefen die G larner die V Orte ins eidg. R echt. 
A uf einem  R echts tag  zu E insiedeln 16. x . 1561 v e r tra t 
L andam m ann  Paulus Schüler den S tand  Glarus, 
Schultheiss Pfyffer von Luzern die V Orte, die u n ter 
an d erm  insbesondere die W iedereinsetzung eines P rie
sters in Schw anden v e rlang ten . Die Schiedsleute 
e rk lä rten , der B und der V Orte m it Glarus bleibe 
rech tsk rä ftig  fo rtbestehen , und  m ach ten  folgenden 
V erm ittlungsvorschlag  : Im  Flecken Glarus seien
künftig  in gem einsam en K osten  2 M esspriester und 
1 reform ierte r P rä d ik an t einzustellen, dazu fü r Schw an
den ein w eiterer M esspriester ; an  der N äfelserfahrt 
solle im m er n u r ein k a th o l. Geistlicher predigen ; 
endlich sollten sich die neugläubigen G larner den 
Beschlüssen des dam als noch tagenden  Konzils von 
T rien t fügen. Allein beide P arte ien  wiesen den Ver
m ittlungsvorsch lag  zurück, wobei insbesondere Schwyz 
u n te r  F ü h ru n g  des L andam m anns Schorno, des 
Schw iegervaters von Aegidius Tschudi, sich unversöhn
lich zeigte. Als sich aber B ern der G larner annahm , 
len k ten  Uri, U nterw alden, Zug und  Luzern ein und 
schlossen am  3. V II .  1561 m it Glarus F rieden ; L an d 
am m ann  Schuler durfte  w ieder au f der Tagsatzung 
erscheinen. Nach längerem  Zögern gab auch Schwyz 
nach  und  erte ilte  am  22. x . 1564 seine Einw illigung 
zum  A u fritt des G larner Vogtes Luchsinger in U znach ; 
an  der N äfelserfahrt sollten künftig  in jährlichem  
W echsel ein k a th o l. und  ein evangel. Geistlicher p re 
digen. A ber erst 1566 erneuerte  Schwyz den B undes
brief m it Glarus. Da haup tsäch lich  der L andam m ann 
Aegidius Tschudi und  Glieder seiner Fam ilie die E in 
m ischung der V Orte angerufen und  d adurch  die Ge
fah r eines G laubenskrieges in die Nähe gerück t h a tte n , 
hiess der Zwist im  Volksm unde T schudikrieg. — Vergl. 
H eer : Gesch. des Landes Glarus I, p. 142 ff. —  Aufder- 
m au r : Der Tschudikrieg (in M H VS  31, p. 1-102).[Nz.] 

G L A R U S  (K an ton . S. GLS). S iebenter K an ton  der 
E idgenossenschaft, seit 1352.

Der Nam e Glarus is t wohl rä to rom anischen  U rsprungs. 
G ottfried  H eer le ite t ihn , wohl irrtüm licherw eise, von 
dem  rom an. W ort giara =  Flusskies ab, da der 
O rt Glarus au f einer K iesanschw em m ung der L in th  
s teh t. Aloys Schulte b ring t ihn in Zusam m enhang 
m it S. H ilarius, dem  P a tro n  Säckingens. U rkunden 
aus der 2. H älfte  des 12. Ja h rh . nennen d ie la te in . F orm  
Clarona.

I n h a l t .  I .  W appen ; Siegel ; P anner. — I I . Geschichte : 
1. Vor- und frühgeschichtliche Zeit ; 2. Glarus u n te r  dem 
K loster Säckingen und O esterreich : 3. Abfall von 
O esterreich und Anschluss an die E idgenossenschaft ;
4. Von der Schlacht bei Näfels bis zur R eform ation ;
5. R eform ation. Konfessionelle K äm pfe. A ufklärung ; 
1523-1798; 6. Zeit des U m sturzes. H elvetik  und  Medi

a tio n  ; 1798-1813 ; 7. R estau ra tio n  und R egeneration , 
1814-1847 ; 8. G larus als Glied des B undesstaates , 1848- 
1925. L andam m änner und  Pannerherren . —  I I I .  K u ltu 
relle E ntw icklung. A. V olksw irtschaft : 1. L an d w irt
schaft ; 2. A lpw irtschaft ; 3. Forstw esen ; 4. Ja g d  und 
Fischerei ; 5. B erg b au ; 6. Gewerbe ; 7. H andel ; 8. In 
dustrie  ; 9. Verkehrsw esen ; 10. Münze ; 11. B evölke
rung . —  B. K irchenw esen : 1. K atholische K irche ; 2. 
Evangelische K irche. —  C. Schulwesen. —■ D. A rm en
wesen u n d  G em einnützigkeit. — E. Rechtsw esen : 1. Ge
rich tsverfassung  ; 2. S trafrechtspflege ; 3. B ürgerliche 
Rechtspflege ; 4. U ebersicht über das L andrech t. ■— 
F . M ilitärwesen. — G. W issenschaft und K u n st. —  H . 
Alte S itten  und  G ebräuche. -—,1. T rach ten . —  J .  Presse.

I. W a p p e n ,  S ie g e l ,  P a n n e r .  Das W appen zeigt in 
R o t den hl. F rido 
lin, eine W an d e rta 
sche um gehängt, in 
der R echten  einen 
P ilgerstab  (hie und 
da s ta t t  dessen Bi
schofsstab), in der 
L inken ein E v an 
gelienbuch ha ltend .
Das ä lteste , aus dem
14. Ja h rh . s tam 
m ende Siegel h a t 
noch die F orm  eines 
K lostersiegels : Die 
hl. M aria m it dem 
C hristusknaben u n 
ter einem  gotischen 1  
B aldachin, ih r zu *
Füssen ein b e ten 
der Mönch. Seit der 
M itte des 14. Ja h rh . 
wird dann das Sie
gel m it dem  hl.
Fridolin verwend e t .
Das ä lteste  am  B undesbrief von 1352 trä g t  die U m 
schrift Sigillum Gommunitatis Provincie Glaris (N r. 1) ; 
ein zweites grösseres Siegel m it der näm lichen U m schrift 
findet m an au f U rkunden  aus dem  A nfang des 16. J a h r 
h u n derts (N r .2). Das grösste und  schönste aller Glarner- 
siegel zeigt die würdige G estalt des Heiligen im  Gegensatz 
zu den zwei e rstgenann ten  ohne jedes dekorative  Beiwerk 
und die U m schrift Sig. Maius Popvli Claronensivm Hel- 
vetiorvm (N r. 3). Es s tam m t ebenfalls aus dem  16. Ja h rh . 
und wird seit 1838 wieder verw endet (JH VG  X X I I I ,  p. 
17). G leichzeitig m it diesem  wurde ein kleineres Siegel m it 
der U m schrift Sigillvm Glaronensivm Helvetior (Nr. 4) 
für weniger w ichtige U rkunden  verw endet. E in fünftes 
Siegel m it der U m schrift Sig. Catholicorvm Glaronen
sivm Helvetior. (Nr. 5), d ient der V erw altung von K atho- 
lisch-G larus (E . Schulthess : Die Städte- und Landes
siegel der Schweiz). Das Schlachtpanner von Näfels t rä g t 
den hl. Fridolin  in der M itte. A uf sp ä tem  B annern  findet 
sich der Heilige zuweilen links oben ; das von P ap st 
Ju liu s II .  1512 geschenkte P an n er tru g  au f besondern 
W unsch der G larner links oben das Bild des dem  Grabe 
entsteigenden C hristus, w ährend der L andespatron  m it 
B ischofstab die M itte einnim m t. — Vergl. UG I, Pan- 
nertafel.

II .  G e s c h ic h te .  1. V o r -  u n d  f r ü h g e s c h i c h t l i c h e  
Z e i t .  Aus der vorgeschichtlichen Zeit finden sich n u r 
im  u n te rs ten  Teil des Landes einige wenige Spuren. Als 
H elvetian röm isch w urde, gehörte das obere L in th- 
gebiet noch zu R ätien . E rs t A ugustus liess dieses u n te r
werfen ; röm ische Sprache, K u ltu r und  Religion fanden  
h ier E ingang. Vereinzelte Funde von M ünzen, W affen 
und Schm uckgegenständen in verschiedenen Gegenden, 
so in  der B iäsche, bei Näfels, Mollis, Schw anden und  im 
S ernftal beim  P lattenbergw erk , bestätigen  dies. Sernf- 
talerschiefer w urde schon bis K loten  (K t. Zürich) h in 
un terg e fü h rt und  zu M osaikböden verw endet. Aus 
röm ischer Zeit s tam m t auch  das F u n d am en t der 
L etzim auer bei Näfels, die vom  R au tiberg  bis zur Höhe 
von Beglingen h inüberre ich te. Viele Nam en von O rt
schaften , A lpen und Bergen erinnern  an die rä to ro 
m anische Periode, z. B. Näfels, Mollis, Greppli, Rufi,
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L im m ern usw . N ach w enig g laubw ürdiger U eberlie- 
ferung soll das C h risten tum  schon um  300 im  Tal der 
L in th  du rch  Felix  u n d  R egula gepred ig t w orden sein, 
die au f ih rer F lu ch t aus dem  W allis über den K lausen
pass nach  L in th a l und  G larus gekom m en seien. Auch 
nach  dem  E in b ru ch  der A lam annen  ins Schweiz.M ittel
lan d  (M itte  des 5. Ja lirh .) e rh ie lt sich rä to rom anisches 
W esen noch längere  Zeit in dem  abgelegenen B ergtal. 
E rs t sp ä te r  d rangen  die A lam annen auch  h ier ein und 
d rän g ten  die a lte  B evölkerung über die Bergscheide 
zurück. D eutsche Sprache u n d  deutsches W esen brei

durfte  kein L ehen v e rk au ft w erden. Das aus der 1. H älfte  
des 14. J a h rh . stam m ende U rb ar (Zinsrodel) g ib t über 
die jäh rlich en  A bgaben eingehende A uskunft. Es n en n t 
ganze, dre iv ierte ls- u n d  halbe H uben  ; n ach  deren 
Grösse rich te ten  sich die m annigfachen N atu ralabgaben , 
R inder, Schafe, Käse, Fische, T uch und  verschiedene 
Z ehnten . Die A ebtissin  ü b te  auch  die niedere G erichts
b a rk e it aus. Den Steuereinzug besorgte ein Meier, dem  
Zwing und B ann  zu stan d . Beigegeben w aren ihm  12 
R echtsprecher, g eu rte ilt w urde u n ter der « E iche » in 
G larus. Die Aebtissin w ar v e rp flich te t, sich alle 4 Ja h re

Glarner  Siegel. Betr. Umschrif ten s. Text p. 539.

te te n  sich aus. O rtsnam en wie Schw anden, Schwendi, 1 
R ü ti, B rand, im  Eichen, im  T ann, D ornhaus usw. zeigen 
die U rb aris ierungstä tigke it der neuen Ansiedler. Ge
schichtlich n ich t h a ltb a r is t die U eberlieferung, dass der 
aus Irlan d  stam m ende hl. Fridolin  im  6. Ja h rh . den 
G larnern das C hristen tum  gebrach t habe. Der Heilige, 
der zusam m en m it S. H ilarius seit dem  13. Ja h rh . als 
L andespa tron  v e reh rt w ird, w ar keinesfalls selbst d o rt ; 
A nhänger von ihm  m ögen die christliche Lehre ausge
b re ite t haben . W ahrscheinlich im  9. Ja h rh . w urde Gla
rus von einem  deutschen König, vielleicht Ludw ig dem 
D eutschen, dem  F rauenk loster Säckingen geschenkt.

2 .  G l a r u s  u n t e r  d e m  K l o s t e r  S æ c k i n g e n  u n d  
O e s t e r r e i c h .  Die säckingischen B esitzungen im  Glar- 
nerland , das einen einzigen « H of » bildete, um fassten  
beinahe säm tliche G rundstücke bis h in u n te r nach  Nie
deru rnen  und  Beglingen. K erenzen, E ilten  u n d  der 
grössere Teil von N iederurnen gehörten  jedoch  noch 
n ich t dazu  ; auch  w aren einige wenige G üter im  Besitze 
des K losters Schänis. Das m eiste L and  w ar als erbliches 
Lehen seinen Bew ohnern übergeben. Der Lehenzins war 
genau  festgelegt ; ohne Z ustim m ung der Aebtissin

1 persönlich einzufinden, u m  die nötigen W ahlen vo rzu 
nehm en ; au f diesen Z eitp u n k t w aren ih r noch beson
dere A bgaben zu en trich ten . Neben dem  Meier am te ten  
ein Keller, ein Bote, ein B annw art und  ein Schäfer, 
deren Lohn auch  in N aturalien  bestan d  und  einen erheb
lichen Teil der festgesetzten  A bgaben verschlang. Der 
erste bek an n te  Meier war R udolf von W indeck, ca. 1240. 
1288 ü b e rtru g  die Aebtissin das M eieram t den Herzögen 
A lbrecht und  R udolf von H absburg-O esterreich . Diese 
se tz ten  als S te llv e rtre te r einen A m m ann oder V ogt ein, 
anfänglich einen E inheim ischen (1288, 1318 u n d  1322- 
1324 einen E im er), sp ä ter aber frem de H erren . Schon 
früher h a tte n  die H absburger auch die Reichsvogtei 
m it der hohen G erich tsbarkeit an  sich geb rach t. Diese 
h a tte  im  12. Ja h rh . bei den Grafen von Lenzburg  gele
gen, nach  deren A ussterben 1173 beim  Pfalzgrafen  O tto 
von B urgund, dann  bei den K iburgern . Nach dem  Tode 
H artm an n s des A eltern erw arb G raf R udolf von H ab s
burg  dieses A m t. So w aren von 1288 an  hohe und  nie
dere Vogtei über Glarus in  den H änden  der Herzöge von 
O esterreich verein ig t ; ih r S treben ging dahin , das Ge
b iet zu einem  bleibenden B estand teil ih rer H ausm ach t
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zu gesta lten . K önig A lbrecht vereinigte das Tal Glarus 
m it der ihm  erblich zugefallenen L andschaft G aster und 
W esen zu einem A m t. W enn auch  vorläufig noch ein 
Oberes A m t (G larus) und  ein U nteres A m t (G aster) 
un tersch ieden  w urden, so ste llte  diese Massregel doch 
den ersten  V ersuch dar, die eigenartige R echtsste llung 
der Säckinger G otteshausleu te  zu 
verw ischen. Die H errschaft der 
A ebtissin  w urde im m er m ehr in 
den H in terg ru n d  gedräng t, nur 
die kirchlichen Befugnisse blie
ben ih r ungeschm älert. Sie be- 
sass das K irch en p a tro n a t, w ählte 
die G eistlichen, u n d  ohne ihre 
Zustim m ung d urfte  keine K irche 
gegründet w erden. Bis 1273 bil
d e te  das ganze L ändchen eine 
einzige K irchgem einde m it dem  
G otteshaus in  Glarus als M itte l
p u n k t. Mit zunehm ender B evöl
kerung  m achte  sich das B edürf
nis nach  T rennung  geltend. 1273 
löste sich das Sern ftal du rch  
G ründung einer K irche zu M att 
von der M utterk irche ab, a n 
fangs des 14. Ja h rh . Mollis und 
L in th a l, 1349 Schw anden, 1370 
B etschw anden. A llm ählich h a t
te n  sich im  H a u p tta le  22 kleine 
Gem einden oder Tagwen (T ag
werke) gebildet, die zw ar noch 
keine eigentliche A llm einden, 
wohl aber gem einsam e Alpen au. 
tie fer gelegene W aldteile  besas- 
sen, w ährend der eigentliche 
H ochw ald säm tlichen T alleu ten  
gehörte.

3. A b f a l l  v o n  O e s t e r r e i c h  
u n d  A n s c h l u s s  a n  d i e  E i d g e 
n o s s e n s c h a f t .  Mit U ri, das über 
den K lausenpass au f den U r
nerboden  Übergriff, h a tte n  die 
G larner früher öfters G renzan
stän d e  gehab t, zum  le tz ten  Mal 
noch 1315 ; je tz t  aber such ten  sie 
angesichts der gem einsam en Ge
fahr,d ie  von O esterreich d roh te, 
gu te  Beziehungen m it den W ald
s tä tte n  anzuknüpfen , insbeson
dere m it Schwyz. Sie w eigerten 
sich nach  der Schlacht am  Mor
garten , H ilfstruppen  gegen jene 
zu ste llen . 1323 schlossen Schwyz 
u nd  Glarus geradezu ein K riegs
bündnis, wobei G larus der Form  
h alber allerdings die R ech te  Säc- 
kingens und  Oesterreichs, soweit 
es Vogtei u . M eieram t berührte , 
vorbehielt, anderseits jedoch  den 
Schw yzern versprach , an  keinem  
österreichischen U nternehm en 
gegen sie teilzunehm en. Ebenso 
weigerte es sich 1333, dem  gros- 
sen vorderösterreichischen B unde 
be izu tre ten . Ende 1351 besetz ten  
die Z ürcher nach A usbruch des 
Krieges gegen O esterreich das Tal 
Glarus, ohne W iderstand  zu finden, u. liessen sich von 
den L andleu ten  huldigen. Bald d a rau f eilten 200 Glarner 
dem  belagerten Z ürich zuhilfe ; als in  ih rer Abw esenheit 
die O esterreicher u n te r  Vogt W alter von S tadion das Tal 
zurückerobern  wollten, e rlitten  sie auf dem  R autifelde 
bei Näfels eine blutige Niederlage. J e tz t  wurden die 
G larner au f ih r Gesuch h in  in  den eidg. B und aufge
nom m en. Der B undesbrief vom  4. vi. 1352 m it den 
W ald stä tten  und Zürich verpflich te te  sie, au f jede M ah
n ung  h in  den E idgenossen Hilfe zu senden ; diese behiel
te n  sich jedoch das R echt vor, bei einem  Hilfegesuch 
der G larner zuerst die Sachlage zu prüfen . W ährend die 
Eidgenossen sich freies B ündnisrech t vorbehielten ,

d u rfte  Glarus n u r m it ih rer E inw illigung neue V erbin
dungen eingehen und m usste in eigenen K osten Hilfe 
leisten. Auch eine selbständige M inderung oder M ehrung 
der B undesbestim m ungen bedangen sich die E idgenos
sen aus. D em nach w ar Glarus n ich t als vollberechtig ter 
O rt aufgenom m en, sondern blieb « m indern  R echts ».

Dieser ewige B und w urde übrigens bald  d a rau f durch  
den B randenburger- und  erneu t durch  den R egens
burger-F rieden  von 1355 wieder als ungültig  e rk lärt, 
u nd  Glarus m usste u n te r  österreichische H errschaft zu
rückkehren . Doch gelang es w enigstens den L andleu ten  
um  1370, m it Zustim m ung der A ebtissin  von Säckingen 
sich einen R a t zu sichern, dem  ausser den 12 einhei
m ischen R ich tern  noch w eitere 30 M änner angehören 
sollten. Bei Beginn des Sem pacherkrieges ste llten  sich 
die G larner entschlossen au f die Seite der W ald stä tte  
u nd  zerstö rten  schon am  4. v u . 1386 die österreichische 
Feste W indeck bei N iederurnen ; zugleich deckten  sie 
U ri und  Schwyz gegen einen feindlichen Angriff von

'Ü U tctÜ

Aelteste  Karte von Glarus . Nach einem Kupfers tich.



542 GLARUS (GESCHICHTE) GLARUS

O sten her. D ann n ahm en  sie F ilzbach au f dem  Keren- 
zerberg in ih r L an d rech t au f und  bese tz ten  zusam m en 
m it den E idgenossen W eesen. Mit Z ustim m ung ih rer 
V erbündeten  gaben sie sich am  11. in .  1387 ihre erste 
V erfassung durch  A ufstellung von L andessatzungen, 
die den Z u sam m en tritt der L andsgem einde jew eilen 
a u f den Jo h an n is tag  (24. Ju n i) zur W ahl eines R ates von 
15 M ännern an o rd n eten  und  die G rundzüge eines E rb 
rech ts, sowie die A nfänge einer S traf- und  Z ivilprozess
o rdnung  en th ie lten .

Allein die O esterreicher wollten G larus zurückgew in
nen. Von ihnen  aufgestachelt, überfielen die W eesener 
die eidgenössisch-glarnerische B esatzung  in der N acht 
vom  22. II . 1388, m ach ten  29 G larner nieder und öffne
ten  einer österreichischen B esatzung  die Tore. W ider 
alles E rw arten  sch ick ten  die E idgenossen den von W ee
sen aus bed ro h ten  G larnern keine Hilfe. T ro tzdem  
lehn te  die Landsgem einde nach  anfänglichen V erhand
lungen die von O esterreich geforderte  U nterw erfung  am  
29. März entschieden ab  und  t r a f  V orbereitungen zur 
V erteidigung. Die L etzim auer bei Näfels w urde v e r
s tä rk t  und  bese tz t. Am 9. April w urde der A nstu rm  des 
österreichischen Heeres bei Näfels siegreich zurück
gewiesen und  d am it die U nabhängigkeit gesichert 
(vergl. A rt. N æ f e l s ,  S c h l a c h t  v o n ) .  Am 2. iv . 1389 
beschloss die Landsgem einde, k ü n ftig  a lljährlich  am  
zweiten (spä ter am  ersten) D onnerstag  im  April das 
A ndenken an  den Sieg durch  eine W allfah rt nach  Näfels 
zu feiern. Diese Näfelserfahrt (s. d.) w ird noch heu te  
abgehalten .

4. V o n  d e r  S c h l a c h t  b e i  N æ f e l s  b i s  z u r  R e f o r 
m a t i o n .  N ach ih rem  Siege besetz ten  die G larner W ee
sen, dessen B ürger ih r S täd tch en  selber in B rand ge
s teck t h a tte n  und  geflohen w aren. Dagegen endete die 
von Z ürchern  und  G larnern un ternom m ene Belagerung 
der österr. Feste  R appersw il m it einem  Misserfolge. Am
1. iv . 1389 schlossen die Eidgenossen auch  im  Nam en 
von Glarus einen 7jährigen F rieden m it O esterreich ; 
als dieser 1394 au f 20 Ja h re  ve rlän g ert w urde, w aren die 
G larner selber u n te r  den V ertragschliessenden. Es 
wurde ihnen ausdrück lich  zugesichert, dass sie von nun 
an  selbst die G erichte ihres Landes besetzen sollten, 
wogegen sie m it Filzbach und U rnen zusam m en jäh rlich  
225 P fund  Zürcher Pfennig au f M artinstag  als Abgabe 
an  O esterreich zu en trich ten  h a tte n . Bei der U m w and
lung dieses Friedens in einen 50jährigen 1412 fiel auch 
die le tz te  V erpflichtung gegenüber H absburg  noch weg ; 
König Sigism und e rk lä rte  am  22. iv . 1415 die G larner 
von jeglicher V erpflichtung gegenüber O esterreich ledig 
und verlieh ihnen das R ech t des B lu tbanns. Inzwischen 
war nach  m ehrjährigen  V erhandlungen m it Säckingen 
im  Ju li 1395 ein V ertrag  über die A blösung der jä h r 
lichen A bgaben und  Zinsen zustande gekom m en, dem 
zufolge das S tift gegen die einm alige A bfindungssum m e 
von 1863 fl., zah lbar in 3 R aten , und  gegen eine jä h r 
liche Abgabe von 32 P fund  fü r den L oskauf aller Fälle, 
Z ehnten  usw . au f alle w eitern  R echte  in Glarus ve r
z ichtete. Bis zur U m w älzung von 1798 w urden diese 
32 Pfund  auch regelm ässig bezah lt. Der P ap st b estä tig te  
anfangs 1415 den L oskauf von Säckingen. Es w ar eine 
leere Form , wenn noch bis ins 18. Ja h rh . hinein das 
S tift Säckingen jeden  neu an tre ten d en  H errscher von 
O esterreich auch m it dem  M eieram t über Glarus be
lehnte . W eniger Erfolg h a tte n  dagegen in jenen  Ja h ren  
die eifrigen B estrebungen der G larner, den m indern 
Bund von 1352 in  einen besseren zu verw andeln  ; einzig 
Zürich gew ährte ihnen  bereits 1408 die G leichberech
tigung.

K urz vorher, am  24. v . 1400, w ar Glarus auch m it 
dem  G rauen B unde ein ewiges B ündnis eingegangen und 
h a tte  1403 den A ppenzellern w ider den A bt von St. 
Gallen Hilfe geschickt. 1410-1411 zogen die G larner m it 
den Eidgenossen ins E schental ; sie nahm en  1412 das 
D orf E ilten , das früher zu Schänis gehört h a tte  und 
u n ter österr. Vogtei s tan d , an  sich. 1415 bete ilig ten  sie 
sich an  der E roberung  des A argaus und  w urden A nteil
haber an  den Freien A em tern und der G rafschaft B aden, 
wohin sie von je tz t  an  in je  14 Ja h re n  einm al einen 
L andvog t m it einer A m tsdauer von 2 Ja h ren  schickten. 
1419 schloss Glarus ein B ündnis m it dem  Toggenburg,

durch  das sie sich gegenseitig zur Hilfe verpflich te ten . 
Im  K rieg gegen M ailand 1422-1426 nah m  Glarus eine 
zurückhaltende  Stellung ein ; seine H ilfsm annschaft 
kam  zu spä t, um  bei Arbedo cinzugreifen. Der Toggen- 
b urger E rb sch aftsstre it 1436 sah die G larner au f Seite 
der Schwyzer, da sie sich den H andelsw eg Zürichsee- 
W alensee n ich tjd u rch  Zürich absperren  lassen w ollten. 
Der ta tk rä f tig e  L andam m ann  Jo s t Tschudi ging H and  
in  H and  m it seinem  A m tskollegen I ta l Beding vor. Am
20. x i i.  1436 liessen sich die beiden von einer L ands
gem einde der Toggenburger in  W attw il das bestehende 
L an d rech t zwischen Schwyz u n d  G larus beschwören 
und  veran lassten  bald  hernach  das gleiche in Uznach 
und  G aster. Als dann  die Gräfin E lisabe th  von Toggen
burg  ihre E rbschaftsansp rüche  aufgab , erw arben 
Schwyz und  G larus von den ändern  E rben  die P fa n d 
sch aft über U znach um  1000 fl. Die Herzoge von O ester
re ich  überliessen ihnen ferner gegen 3000 fl. au ch  das 
G aster, w orauf Zürich gegen seine bisherigen V erbün
deten  den K rieg begann. Die G larner n ahm en  teil an 
den K äm pfen  bei S t. Jak o b  a . d. Sihl und  S t. Ja k o b  
a. d . Birs und insbesondere am  Zuge ins Sarganserland 
1446. A uf W unsch ih rer F ü h re r w urde das Treffen bei 
R agaz au f den S t. F rido linstag  (6. März) festgesetz t, 
und  sie schrieben den glücklichen A usgang dem  Bei
stände  ihres L andespa trons zu. Nach dem  Abschluss des 
a lten  Zürichkrieges erlang te  Glarus endlich aucht-die 
lange erstreb te  U m w andlung seines m indern  Bundes in  
einen bessern. Die V II O rte ste llten  ihm  am  8. v . 1450 
neue Bundesbriefe aus, die au f 1352 zu rü ck d a tie rt w u r
den und  ihm  die gleichen R echte  wie Zürich und Zug 
zusicherten . Dieser Erfolg w ar nam entlich  dem  her
vorragenden  Jo s t Tschudi zu danken , der von 1419- 
1444 und  1451-1456 L andam m ann  und  in der K riegs
zeit m ilitärischer F ü h re r der G larner w ar. N achdem  die 
Landsgem einde bereits 1419 das D orf G larus als H au p t- 
und G erichtsort bezeichnet h a tte , legte sie 1448 eine An
zahl G rundsätze des öffentlichen und p riv a ten  R echts in 
einem  kurzen  « Landsbuche » fest. D arnach sollte k ünftig  
jäh rlich  au f den le tz ten  Sonntag des Aprils die L ands
gem einde nach  Schw anden einberufen w erden ; bei 
Busse von 1 P fennig w ar jed er L andm ann  vom  16. Al
ters ja h r  an  zur Teilnahm e v erp flich te t. Der L an d 
am m ann w ar n ich t bloss des Landes H a u p t, sondern 
auch oberster R ich ter ; deshalb w urde ihm  neben^dem  
Siegel auch  das Schw ert an v e r tra u t. E ine R e ih e \v o n  
B estim m ungen über strafw ürdige V erbrechen, E rw er
bung und  A ufgabe des L andrech ts, Bevogtungjävon 
K indern , über K uppelei, H eim steuer, Ehe- und  E rb 
rech t, E igen tum  an H äusern  und  W egrechte zu den
selben, Schaden m it Vieh, ferner über die V erhältn isse 
der P riester m achen den In h a lt des kn ap p en , aber 
inhaltlich  viel um fassenden G esetzbuches aus.

Nach B eendigung des eidgenössischen B ruderkrieges 
such te  Glarus seine Stellung zu befestigen und seinen 
Einfluss auszudehnen . Mit Zürich, Luzern und Schwyz 
zusam m en nah m  es am  17. v m . 1451 den A b t von S t. 
Gallen ins Burg- und  L an d rech t auf, ebenso in Gem ein
schaft m it Zürich, B ern, Luzern, Schwyz und  Zug am  
13. I. 1454 die S ta d t S t. Gallen, im  gleichen J a h r  auch  
Schaffhausen au f 25 Ja h re . 1460 gew ann es Anteil^ an  
der L andvogtei T hurgau  und  beteilig te sich 1463 am  
B unde m it R ottw eil ; 1464 erw arb es sich m it den  
3 W ald stä tten  die Sch irm herrschaft über R appersw il.

Zum  W aldshuter- und  B urgunderkrieg  schickte^Gla- 
rus sein B undeskontingent und  ha lf auch  nach  dem  
R orschacher K losterstu rm  die S t. Gail er und A ppen
zeller niederw erfen, w odurch es A nteil an  der Vogtei 
R hein ta l gew ann. 1497 ging es in  G em einschaft m it den 
m eisten eidg. O rten ein B ündnis m it dem  G rauen und 
dem  G otteshausbund  ein. In  dem  bald  da rau f aus
brechenden Schw abenkrieg verloren  die G larner im  
ganzen 30 M ann. Die M ailänderkriege verschafften  Gla
rus die M itregierung über Lugano, Locarno, Mendrisio 
und das M aggiatal. Bei N ovara und  M arignano k äm p f
ten  G larner T ruppen m it. Das Laufen in frem de K riegs
dienste w urde dam als im m er allgem einer. Aus den 
reichen Geldern, die nach  dem  Frieden m it F rankreich  
1516 ins L and  flössen, k au fte  Glarus 1517 von den F rei
h erren  von Hewen die G rafschaft W erdenberghiebst der
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u n te r  sargansischer H oheit stehenden H errschaft W ar- 
ta u  um  21 500 rheinische Gulden und m achte  es zum  
U n te rtan en lan d .

5. R e f o r m a t i o n  ; k o n f e s s i o n e l l e  K æ m p f e  ; A u f -  
k l æ r u n g ,  1523-1798. 1506-1516 w irkte U lrich Zwingli 
im  Flecken G larus. Als Gegner F rankreichs schuf er sich 
h ier viele Feinde, denen er schliesslich durch  Ueber- 
siedelung nach  E insiedeln aus dem  Wege ging. Aber 
sein Einfluss w irk te  auch  sp ä te r  von Zürich aus nach.

1525 schaffte die L andsgem einde die jäh rliche  Landes
w allfahrt nach  Einsiedeln ab  ; doch gab sie noch 1526 
den innern  O rten  die Zusage, bezüglich Sakram enten  
und K irchenordnung  bei den a lten  B räuchen zu bleiben. 
Aber nach  der D ispu ta tion  zu Bern 1528 fand  der neue 
Glaube rasch  E ingang  im  G larnerland. In  Schwanden, 
M att, B etschw anden und E lm  k am  es zu B ilderstürm en. 
Die Landsgem einde von 13. v. 1528 lehn te  es ab, den 
V O rten die frühere  Zusage zu bestätigen . Zwischen der 
neugläubigen M ehrheit und der altgläubigen M inderheit 
kam  es zu heftigem  S tre it ; weder Gericht noch R a t 
w urden m ehr gehalten , bis es der verm itte lnden  T ätig 
keit von L andam m ann H ans Aebli gelang, die L ands
gemeinde von 1529 zu dem  Beschlüsse zu bewegen, den 
K irchgem einden sei freie H and  gelassen, die Dinge nach 
eigenem Erm essen zu ordnen ; Schm ähungen der beiden 
Konfessionen sollten beidseitig  verbo ten  sein. Im  Mai 
1530 beschloss die Landsgem einde Abschaffung des 
katholischen G ottesdienstes in allen Gemeinden.

Allein der Ausgang des 2. K appelerkrieges, in dem  
Glarus n eu tra l blieb, b rach te  einen R ückschlag. Auf 
B etreiben der V Orte w urde in Glarus, Schwanden, 
L in tha l und  Näfels die Messe w ieder e ingeführt ; weiter

gehende Begehren w urden jedoch  abgelehnt. Nach 
längerem  S tre it der beiden P arte ien  kam  am  16. XI. 1532 
der sogenannte Landesvertrag zustande, der den Frieden 
w iederherstellte , gegenseitige 'Schm ähungen neuerdings 
verbo t und  U ebertre tungen  einem  Gericht zuwies, zu 
dem  jede P a rte i 6 Mann stellte, als deren O bm ann der 
L andam m ann  am ten  sollte. Von je tz t  an  herrsch te  
längere Zeit R uhe. Jed er L andm ann h a tte  freie Glau
bensw ahl ; die neue Lehre fasste  im m er fester Fuss,

insbesondere durch  das W irken Fridolin  B runners (s. d.), 
der 1555-1570 im  H a u p to rt tä tig  w ar und als 1 Refor
m ato r des Landes gilt. Beide Konfessionen feierten  ge
m einsam  das F a h rtfes t, b a u ten  auch  zusam m en 1558 
in Glarus ein Sp ital (P frundhaus), 1559 ein R a thaus. 
Doch erhob sich neuer Zwist, als 1556 P fa rrer M atthias 
B odm er von B etschw anden in  L in th a l gegen den a lten  
G lauben eiferte. A uf V erlangen der V Orte m usste die in 
L in thal abgeschaffte Messe wieder e ingeführt werden. 
Der altg läubige G eschichtschreiber Aegidius Tschudi 
(s. d .), 1558-1559 L andam m ann, rief selber gegen die 
von L andam m ann  Paulus Schuler geleiteten  N eugläu
bigen die innern  Orte zu Hilfe. Diese kündig ten  d a rau f 
den R eform ierten  die B ünde und  wollten sie in den 
Gemeinen H errschaften  n ich t m ehr m itregieren lassen. 
Ein R ech tstag  in E insiedeln am  16. x . 1561 erk lärte  
zwar die K ündigung des Bundes als ungültig  und suchte 
zu verm itte ln , doch ohne Erfolg. E rs t 1566 w urden die 
a lten  B ünde von den katholischen O rten wieder in 
K ra ft gesetzt, w om it die lange Fehde, die das Volk 
Tschudikrieg nan n te , ih r E nde fand . 1570 vereinigten 
sich Schwyz und  Glarus, um  den B ündnern  bei einer 
T euerung die D urchfuhr von Getreide d u rch ’s Gast er

.

Glarus  um 1720. Nach einem Kupfe rs tich von Bodenehr.
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abzuschlagen ; doch n ö tig te  sie ein eidg. Schiedsgericht, 
den  D urchpass w ieder freizugeben.

In  der folgenden Zeit b rach te  nam en tlich  der fran 
zösische K riegsdienst vielen G larnern E hre  und  R eich
tu m  ; besonders die O bersten  L udw ig W ichser von 
Schw anden und  K aspar G allati von Näfels ta te n  sich

Glarus . Kapelle St. Felix  und  R egula  zu Ende des 18. Jahrh .  
Nach einem Kupfers tich von J .  H. Meyer.

hervor. D urch die G ründung des B orrom äischen Bundes 
w urden neuerdings konfessionelle H ändel herau fbe
schw oren. Die K atholiken, die etw a einen V iertel der 
B evölkerung ausm achten , beschw erten sich über Zu
rücksetzung  in  der B esetzung der L andesäm ter und 
verlang ten  fü r sich die H älfte  aller R ats- und  G erichts
stellen, sowie der übrigen A em ter und Vogteien. Von 
1616 an  fanden  sie dabei die U n te rstü tzu n g  der k a th o 
lischen O rte. N ach langem  S tre it b rach te  ein Schieds
gericht, bestehend  aus 16 A bgeordneten  von 4 evan
gelischen und  4 katho lischen  O rten, im  Ju li 1623 einen 
Vergleich zustande. D em nach sollte künftig  je  fü r 
3 Ja h re  ein evangelischer, dann  für 2 Ja h re  ein k a th o 
lischer L andam m ann  gew ählt w erden : fü r die en t
sprechende Zeit ste llte  die andere P a rte i den L andes
s ta tth a lte r .  Der Pannei'herr, au f L ebenszeit e rn an n t, 
sollte abwechslungsw eise der einen oder ändern  K on
fession angehören. Jede  P a rte i erh ielt einen L andes
h au p tm an n  und  einen L andesfähnrich . Das A m t des 
Säckelm eistors, Landw eibels und  Landesbaum eisters 
w urde von den E vangelischen au f 6, von den K a th o 
liken au f 3 Ja h re  bese tz t. Die Evangelischen ste llten  
zwei L andschreiber und  L andläufer, die K atholiken 
einen. Die Vogteien, Schiff-und W agm eiste räm terso llten  
die Neugläubigen je zweimal, die A ltgläubigen einm al 
besetzen. Zur Jah rrech n u n g  nach B aden und au f Ge
sand tsch aften  zu frem den F ü rs ten  o rdnete  jed er Teil 
einen G esandten ab. S te ts 8 Tage vor der gem einsam en 
Landsgem einde, die nun  au f den ersten  M aisonntag fiel, 
h ielten  von da ab  die beiden K onfessionen eine ge trenn te  
Landsgem einde, wo sie ihre W ahlen trafen , die dann 
nachher von der gem einsam en V ersam m lung bestä tig t 
w urden. Auch die W erbungen fü r frem de F ü rs ten  gin
gen von nun  an  g e tren n t vor sich. Die evangelischen 
G larner füg ten  sich au f der T agsatzung zu B aden 
(Sept. 1623) diesem  fü r sie wenig günstigen Spruch, um  
einen B ürgerkrieg zu verm eiden, dessen Folgen und 
Ausgang angesichts des in  D eutschland w ütenden gros- 
sen Religionskrieges n ich t abzusehen w aren.

E ntgegen  diesem  F riedensvertrag  h inderte  Schwyz 
schon 1624 w ieder den A u fritt eines reform ierten  Glar- 
ners als L andvog t in Uznach, w orauf die Neugläubigen 
gegenüber dem  von der G egenpartei gew ählten  L and
vogt von W erdenberg dasselbe ta te n . E ine V erm itt
lungskonferenz, bestellt aus V ertre tern  von Zürich, 
Bern, Luzern und Uri, se tz te  1638 fest, dass künftig  nur 
katholische G larner in  U znach und G aster, dagegen nur 
reform ierte  in W erdenberg als L andvögte  am ten  dürf

ten , wogegen bei ih rem  A u fritt im m er auch  ein G esand
te r  der än d ern  Konfession zugegen sein sollte. Die H e rr
schaftsrech te  blieben beiden Teilen gem einsam .

Inzw ischen h a tte n  sich die evangelischen G larner 
auch  in die B ündnerw irren  eingem ischt, indem  sie 1622 
den P rä tig au ern  Hilfe gegen die Spanier b rach ten  und 
sich auch  an  den w eitern K äm pfen bete ilig ten  ; am
2. A ugust dieses Jah res  steck ten  glarnerische T ruppen  
das Schloss Rem bs in B rand . Im 'B au ern k rieg  von 1653 
halfen die G larner den übrigen  O rten , die au fs tän 
dischen L andschaften  niederzuw erfen.

Bald d a rau f b rach  in  Glarus selbst w iederum  religiöse 
Z w ietrach t aus ; 1655 t r a t  katho lisch  G larus förm lich 
dem  borrom äischen B unde bei. Das bisher gem einsam  
gefeierte F a h rtfes t w urde von 1656 an  g e tren n t began
gen. Mit Mühe konnte  im  1. V ilm ergerkrieg die N eu tra 
l i tä t  au frech t e rhalten  w erden. 1668 schloss sich ganz 
Glarus dem  Eidgenössischen Defensionale an, aber 
schon 10 Ja h re  nachher sagten  sich die K atho liken  
davon w ieder los. Die 1675 erfolgte G ründung des 
K apuzinerk losters in Näfels verfolgte offensichtlich den 
Zweck, die a lte  Lehre im  L ande zu stü tzen  und  au s
zubreiten . Die K atho liken  verlang ten  nun , dass das 
ganze L and, gemäss dem  Vorbilde von Appenzell (1597), 
nach  Konfessionen geteilt werden m üsse. Sie w urden 
hierin  von den V II katho lischen  O rten und  vom  fran 
zösischen G esandten u n te rs tü tz t, indessen die Neu
gläubigen gegen eine solche Teilung p ro tes tie rten . E n d 
lich kam  durch  V erm ittlung  eines eidg. Schiedsgerichts 
1683 ein neuer L andesvertrag  zustande. E r bestim m te, 
dass jede Religion eigenes Zivil-, K rim inal- und Malefiz
gericht, eigenen R a t, Neuner- und  Fünfergerich t be
sitzen sollte. Falls die s tre itenden  P arte ien  verschie
denen K onfessionen angehörten , w ar ein gem ischtes 
G ericht zuständ ig . Die Geldbussen der konfessionellen 
Gerichte fielen in gesonderte Kassen, die der gem ischten 
Gerichte in  den Landessäckel. Säm tliche E inkünfte  und 
A usgaben des Landes blieben auch  w eiterh in  gem ein
sam , ausgenom m en die G esandtschaftsauslagen. Alle 
gem einsam en A ngelegenheiten, auch  die ausw ärtigen, 
w aren  von den gem ischten Behörden zu behandeln, 
doch d u rfte  jede P arte i G esandte an  die T agsatzung 
senden. Die B esetzung der A em ter blieb, wie sie 1623 
geordnet worden w ar. Bei kriegerischen Auszügen soll
ten beide Teile gesondert m arschieren. Die A ufnahm e 
neuer L andleu te  h a tte  n u r alle 10 Ja h re  in beidseitigem  
E inverständn is zu geschehen ; freie Religionsausübung 
war zugesichert. So w ar fü r einige Zeit der F riede wie
derhergestellt.

L ebhaft beteilig te sich G larus am  A nfang des 18. 
Ja h rh . an  den T oggenburgerstreitigkeiten  ; 1701 ste llte  
es sich fest au f Seite der vom  A bt von St. Gallen be
d räng ten  Toggenburger, w urde dan n  aber von 1706 an 
m it Schwyz durch  das Eingreifen von Zürich und Bern 
in den H in terg rund  gedräng t. Von je tz t  an  nah m  es eine 
verm itte lnde  S tellung ein u n d  w ahrte  im  Kriege von 
1712 volle N e u tra litä t, wofür ihm  seine bisherigen 
V ogteirechte im  A argau und zu R appersw il im  L an d 
frieden von A arau  b e s tä tig t w urden. Von 1715 an  s tand  
n u r noch katho lisch  Glarus im  Soldbündnis m it F ra n k 
reich und  bezog allein noch von d o rt her Pensionen.

1719 lehn te  sich die Vogtei W erdenberg gegen Glarus 
auf, indem  sie dem  neuen L andvogt die H uldigung ve r
w eigerte. Die U rsache w ar folgende : 1667 h a tte  der R a t 
von Glarus durch  eine U rkunde, ohne die L andsge
m einde zu befragen, zugunsten  der W erdenberger au f 
m ehrere landesherrliche R echte verzich te t, insbeson
dere au f die M itbenützung der A llm einden. Dagegen 
w urde 1705 au f der Landsgem einde E insprache erho
ben ; der R a t erhielt A uftrag , diese und  andere U rk u n 
den von den W erdenbergern  zur P rü fung  herauszuver
langen. Sie lieferten  sie aus gegen das V ersprechen 
baldiger R ü ck ers ta ttu n g . Allein dies w urde n ich t ge
ha lten , tro tz  allen D rängens der im m er ungeduldiger 
w erdenden U n te rtan en . In  dem  darüber ausgebroche
nen K onflik te w andten  sich die W erdenberger wie die 
G larner an  die T agsatzung ; Zürich u n te rs tü tz te  die 
U n te rtan en , die übrigen Orte dagegen Glarus. Verschie
dene Ausschüsse der W erdenberger rich te ten  in  Glarus 
n ich ts aus. Ende O ktober 1721 besetz ten  die Glarner
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das U ntertanenlancl m it 4 B ataillonen und  nö tig ten  es 
zur E rgebung ; doch b rach te  erst eine zweite Besetzung 
im  D ezem ber die endgültige U nterw erfung W erden
bergs. E ine E inm ischung der T agsatzung, die zur Milde 
m ahn te , wies Glarus energisch von der H and . Zwar 
w urde kein T odesurteil gefällt ; doch w urden strenge 
S tra fen  ve rh än g t, wie lebenslängliche V erbannung und 
V erm ögenskonfiskation, dazu hohe K riegsentschädi
gungen. Die Briefe von 1667 und  1687 w urden als u n 
gü ltig  e rk lä rt, andere  R echte  und F reiheiten  beschnit
ten , die W affen ab g eführt. E rs t 1734 gab m an W erden
berg  W ehr u . W affen zurück und  bewilligte ihm  «aus

G naden » wieder einen L andeshaup tm ann  und einen 
Landsfähnrich , gegen das V ersprechen ewigen Gehor
sam s. Die E r in n e ru n g e n  erlittenes U nrech t blieb bei 
den W erdenbergern  bis 1798 h a ften .

Gegen E nde des 18. Ja h rh . h ielt die A ufklärung auch 
in  Glarus ihren  E inzug ; religiöse S tre itigkeiten  tra te n  
zurück. Doch w urde noch"1782 eine Magd, A nna Göldi, 
der H exerei angeklag t und als « V ergifterin  » zum  Tode 
veru rte ilt, « die le tz te^H in rich tung  einer Hexe in E u 
ropa ». Neben der allm ählig  aufblühenden In d u strie  bot 
im m er noch das R eislaufen viel V erdienst ; 1777 waren 
beide R eligionsparteien dem  eidg. Soldbündnis m it 
Frankreich  beigetre ten . Die Vergebung der A em ter und 
Vogteien g esta lte te  sich im m er m ehr zu einem  schm äh
lichen Schacher und  bo t begünstig ten  Fam ilien Gele
genheit zur B ereicherung. Das « Gauzen und P ra k ti
zieren », d. h . die B estechung der stim m berechtigen 
L andleute, w urde B rauch, und  alle M assnahm en dage
gen halfen n ich ts. Schliesslich beschloss die L ands
gem einde von 1791, dass k ünftig  n ich t n u r alle besol
de ten  Stellen, wie die der L andschreiber, L äufer usw., 
sondern  auch  alle Landvogteien  und  die G esandtschaf
ten  nach  Lugano und G aster u n te r  säm tliche L andleute 
ausgelost (« verkübelt ») werden sollten.

HBLS III —  35

6 .  Z e i t  d e s  U m s t u r z e s  ; H e l v e t i k  u n d  M e d i a t i o n ,  
1798-1813. Als sich 1798 überall in  der Schweiz die 
F re iheitsbestrebungen, von F rankreich  gefördert, k rä f
tig  geltend m achten, gew ährte Glarus im  F ebruar dieses 
Jah res  den U n te rtan en  des T hurgaus, R heintals, von 
Sargans, G aster und  U znach die nachgesuchte U nab
hängigkeit ; auch  dem  D rängen der W erdenberger nach 
Freilassung wurde nach  einigem  W iderstreben e n t
sprochen. Dem bedräng ten  B ern sand te  Glarus 
400 M ann zu Hilfe ; doch zogen diese heim , ohne sich 
an  dem  Verzw eiflungskam pfe der A ares tad t zu be te i
ligen. Gegen die E in führung  der H elvetischen R epublik

se tzte  sich Glarus zur W ehr. Die Landsgem einde vom
15. iv . 1798 verw arf die Ochs’sche V erfassung und  t r a f  
in V erbindung m it den innern  O rten Verteidigungs- 
m assregeln. 400 M ann w urden den O bw aldnern zu 
Hilfe geschickt, 800 Mann u n ter O berst Parav icin i gin
gen am  23. April nach  W ollerau ab . Sie schlugen dort 
zwar am  30. April die Angriffe der von Schauenburg 
befehligten F ranzosen ab, wichen aber dann an  die 
Landesgrenze zurück. Am 3. Mai kap itu lie rte  Glarus ; 
es nahm  die helvetische Verfassung an  gegen Schauen
burgs V ersprechen, dass eine m ilitärische B esetzung 
u n terb leibe . D ann w urde das L and Glarus m it Gaster, 
Uznach, R appersw il, der M arch und  den Höfen, Sar
gans, W erdenberg, Sax, dem  obera  Toggenburg und 
R hein ta l zum  Kt. Linth vereinigt und  bildete 2 D istrik te  
desselben, m it den H au p to rten  Glarus und  Schw anden. 
Am 26. Mai leiste te  das Volk w iderstandslos den gefor
derten  B ürgereid. R eg ie ru n g ss ta tth a lte r w ar zuerst Jo a 
chim  Heer, dann  vom  5. x . 1798 bis 1. v. 1799 J .  J . 
Heussi von E ilten , h ierau f Alois Fuchs bis Ende Mai. 
E ntgegen  früherem  V ersprechen liess Schauenburg den 
ehem aligen K t. Glarus am  18. I X .  1798 durch  fran 
zösische T ruppen  besetzen u n d  säm tliche W affen ein
ziehen. Als dann  aber die helvetische R egierung im

Oktober 1925

Glarus. E inmarsch  Suworoffs durch das Klöntal nach Glarus, 1800. Nach einem Kupfers tich von L.  Hess.
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folgenden F rü h ja h r  T ruppen  ausheben  wollte, b rach  
Ende März 1799 in G larus ein A ufstand  los, den fran 
zösische T ruppen  indes rasch  u n te rd rü c k te n . 4 0 0  Glar
ner m ussten  je tz t  m it diesen gegen die O esterreicher 
m arschieren , k eh rten  aber vom  Bodensee her bald  wie
der in die H eim at zurück. Am  2 3 .  Mai zogen die O ester
reicher ins Tal der L in th  ein, von der Bevölkerung freu 
dig beg rüsst. E ine L andsgem einde vom  7. Ju li stellte  
die frühere  O rdnung w ieder her. T ruppen  bese tz ten  den 
K lausenpass und  den Pragei, w urden jedoch von den 
F ranzosen zurückgedräng t. Nach einem  b lu tigen  Ge
fech t im  K lön tal drangen  diese am  28.-29. A ugust bis 
Glarus und N etstal vor, die G larnertruppen  lösten  sich 
auf. Am 3 0 .  A ugust rü ck ten  die Franzosen auch  vom  
K lausenpass und der M arch her ins L and ein und trieben  
die O esterreicher gegen den K erenzerberg zurück. J e tz t  
w urde die helvetische V erfassung w iederhergestellt u . als 
In te r im ss ta tth a lte r  P e ter Zwicki eingesetzt, dem  spä ter 
N iklaus H eer folgte. E nde Septem ber kam  es nochm als 
zu K äm pfen zwischen O esterreichern und  Franzosen 
zwischen M itlödi und  N etstal. Am 29. und  30 .  Sept. 
d rang  Suworoff über den Prageipass ins K lön tal ein und 
w arf die F ranzosen bis N etstal h in u n te r, sah  sich dann 
aber zum  R ückzug d u rch ’s Sernftal genötig t und zog 
am  6.-7. O ktober über den Pan ixerpass ab . Das Glarner- 
land  w ar gänzlich ausgeplündert ; Scharen von h u n 
gernden K indern  zogen in die K an tone  der Ebene 
h in u n te r und  fanden  d o rt freundliche A ufnahm e.

Im  Ju n i 1802  verw arf das G larnervolk die der Volks
abstim m ung  u n te rb re ite te  neue helvetische E inheits
verfassung, da sie einen —  allerdings etw as verk le iner
ten  — K t. L in th  be ibehalten  w ollte. N ach dem  Abzug 
der französischen T ruppen  aus der Schweiz ste llte  eine 
Landsgem einde vom  2 0 .  A ugust die a lte  Verfassung 
w ieder her u n d  ern an n te  einen L an d ra t von 31 Mitglie
dern . Dies w ar das Zeichen zum  allgem einen A ufstand 
gegen die helvetische R egierung in Bern. Mit den T ru p 
pen der Urschweiz, den A ppenzellern usw . brachen  auch 
4 0 0  G larner gegen diese au f (Stecklikrieg). N achdem  
durch  B onapartes E ingreifen diese Bewegung zum  Still
s tan d  gebrach t worden w ar, rü ck ten  am  2. Novem ber 
die Franzosen w iederum  in Glarus ein ; der L an d ra t 
w urde w ieder abgesetzt. E rs t die M ediationsakte von 
1803 hob den K t. L in th  au f u n d  ste llte  den frü h em  K t. 
G larus w ieder her, sam t der konfessionellen T eilung der 
B ehörden. Bald erhoben sich m it dem  neugebildeten  K t. 
S t. Gallen S tre itigkeiten  über die fiü h ern  g larnerischen 
G rundstücke und  Gefälle im  W erdenbergischen und  in 
der H errschaft W artau . Die ei dg. L iquidationskom m is
sion sprach diese am  14. XII .  180 4  säm tlich  Glarus zu, 
m it der V erpflichtung, an  die R egierungskosten St. 
Gallens einen B eitrag  zu leisten . Das grosse W erk der 
M ediationszeit w ar die A bleitung der L in th  in  den 
W alensee und die E rstellung  des K anals von diesem  in 
den Zürichsee, w odurch die V ersum pfung des L inth- 
gebietes behoben und das G larner-U nterland  vor der 
V erelendung g e re tte t w urde.

7.  R e s t a u r a t i o n  u n d  R e g e n e r a t i o n ,  1 8 1 4 -1 8 4 7 .  
Als die zu E nde Dezem ber 18 1 3  in Z ürich zusam m en
getre tene  V ersam m lung eidg. A bgeordneter die Media
tio n sak te  als erloschen erk lärte , t r a t  G larus fü r eine 
gegenüber frü h em  Zeiten festere B undesvereinigung ein 
und beteilig te sich von vornherein  an  der « langen T ag
satzung  » in Zürich. Sein G esandter, L andam m ann Ni
klaus H eer, versuch te , freilich um sonst, die G egentag
satzung  in  Luzern zum  Anschluss an  die M ehrheits
tag sa tzu n g  in Z ürich zu bewegen. Allerdings bem ühte  
sich Glarus daneben  auch, entsprechend leb h aft ge- 
äusserten  W ünschen von Sargans, Gast er und W eesen, 
deren Anschluss an  das g larnerische Gebiet zu erreichen, 
m usste dann aber infolge der E insprache der st. gal
lischen Regierung u n d  des W ienerkongresses darau f 
verzichten . Doch w urde ihm  zur E ntschäd igung  für 
seine A nsprüche aus den sogenannten  Rezessgeldern, 
die S t. Gallen zu en trich ten  h a tte , eine Sum m e von 
156 91 0  F r. zugesprochen, von denen gemäss Beschluss 
der Landsgem einde von 1821 60  0 0 0  F r. zur H ebung 
des Schulwesens Verw endung fanden . Als nach  Napo
leons R ückkehr von E lba die T agsatzung  zum  Schutz 
der Grenze ein H eer u n te r  General B achm ann aufstellte ,

schickte auch  G larus sein K o n tingen t zu dem selben. 
Am 7. v ili . 1815 beschw or sein G esandter in Zürich den 
neuen B undesvertrag . Die n u n  folgenden F riedensjahre  
b rach ten  dem  h a r t  m itgenom m enen L ändchen , au f dem  
besonders auch  die H ungerjah re  1816 und  1817 schwer 
laste ten , allm ählich  w ieder einen A ufschw ung. H andel 
und  Gewerbe gediehen ; zur H ebung  des V erkehrs w ur
den neue S trassen  g eb au t, so eine ins abgelegene Sernf
ta l. F reisinnigere A nschauungen gew annen A usbreitung, 
gefördert du rch  den seit A nfang 1829 in G larus ersehe!- 
nenden Oeffentlichen Anzeiger, dann  Glarnerzeitung b e ti
te lt. Die L andsgem einde von 1829 g a ran tie rte  au s
drücklich  die P ressfreiheit, und der G larner G esandte 
an  der T agsatzung  erh ie lt A uftrag , fü r diese energisch 
auch  au f eidgenössischem  Boden e in zu tre ten . In  den 
schweizerischen W irren  der 30er Ja h re  n ah m  Glarus 
eine ve rm itte ln d e  Stellung ein ; 1833 erk lä rte  es sich 
für A nnahm e der rev id ierten  B undesurkunde, die aber 
keine S tändem ehrheit fand . 1834 beschloss die L ands
gem einde, den se it Ja h rh u n d e rte n  im  L ande w ohnenden 
L andleu ten , die in  einzelnen Gem einden das Tagwen- 
rech t besassen, gegen eine A versalsum m e von 20 000 11. 
das L an d rech t zu erteilen. 1835 w urde das Schulwesen 
als S taatssache  e rk lä rt und  durch  L andesbeiträge geho
ben. Zur gleichen Zeit üb ern ah m  der K an to n  die wich
tig s ten  S trassen. Ferner w urde 1835 auch  das bisher 
g e tren n t gefeierte F a h rtfes t w ieder als gem einsam e 
Feier e rk lä rt und  so auch  tro tz  des W iderstandes einiger 
katho lischer Geistlicher durchgeführt.

Der Gedanke, die 1803 neuerdings eingeführte  kon
fessionelle T rennung  der V erw altung und  des G erichts
wesens zu beseitigen, fasste  bei den Evangelischen 
im m er m ehr Fuss. Da die katholische Landsgem einde 
jedes E ntgegenkom m en ab lehn te, beschloss die Ge
m eine Landsgem einde vom  29. v. 1836 au f A n trag  von 
L an d ess ta tth a lte r  D ietrich  Schindler, es solle u n te r  A uf
hebung der konfessionellen V erträge die geltende K an 
tonsverfassung  gänzlich rev id iert w erden. E ine K om 
m ission von 12 M itgliedern legte der Landsgem einde 
vom  2. O ktober den E n tw u rf einer neuen Verfassung 
vor, die von der M ehrheit, aber u n te r  P ro te st der K a
tho liken , angenom m en w urde. Sie beseitig te endgültig  
die konfessionelle T rennung der B ehörden, fü h rte  die 
reine D em okratie  durch  und gew ährte den Gem einden 
m öglichste Selbstregierung. Sie gew ährle iste te  F re iheit 
des G laubens, der M einungsäusserung, der Gewerbe, 
U nverletzlichkeit der Personen und des E igentum s, 
ste llte  das Schulwesen u n te r  s taatliche  A ufsicht, verbo t 
M ilitä rkap itu la tionen  und g a ran tie rte  freie N iederlas
sung fü r die K an tonsbürger. Das A ktivbürgerrech t, m it 
dem  18. A ltersjah r beginnend, schloss —  m it einigen 
E inschränkungen  —  das ak tiv e  und  passive W ahlrech t 
in sich. Die Landsgem einde, ordentlicherw eise einm al 
jäh rlich  im  Mai einberufen, entschied als höchste 
In stan z  über Gesetze und  n ah m  die W ahlen vor ; gegen 
ein von ih r angenom m enes Gesetz konnte  in n ert 3 J a h 
ren  kein  A bänderungsan trag  gestellt w erden.

Die B ehörden w aren : a. Der dreifache Landrat ; er 
se tzte  sich zusam m en aus den 9 M itgliedern der S tandes
kom m ission, dem  36köpllgen R a t und  den 70 L an d rä ten , 
die von den Tagw en gew ählt w urden, wozu noch 2 von 
ihm  selbst e rnann te  katholische R ä te  kam en ; zusam 
m en 117 M itglieder. E r h a tte  die O beraufsicht über R a t 
und Gerichte, genehm igte B udget u . R echnungsablage, 
w ar befugt zum  Abschluss von S taa tsv e rträg en , sowie 
zur W ahl und In s tru k tio n  der T agsatzungsabgesandten  
usw. —  b. Der Rat, bestehend aus 35 von den W ahl- 
tagw en, d. h . den Gem einden, gew ählten  M itgliedern 
und einem  vom  dreifachen L an d ra t e rnan n ten  K a th o 
liken, sowie der Standeskom m ission ; er w ar oberste  
Vollziehungs- und V erw altungsbehörde. •— c. Die 
Standeskommission, von der L andsgem einde gew ählt ; 
sie v e r tra t  den R a t fü r weniger w ichtige R egierungs
geschäfte und gliederte sich in  viele Kom m issionen m it 
vo rb era tender Befugnis. Der Landammann le ite te  die 
Landsgem einde, präsid ierte  die Standeskom m ission, den 
R a t und  den dreifachen L an d ra t. Sein S te llvertre te r 
w ar der Landesstatthalter.

Gerichte w aren  : Z ivilgericht (P räsiden t und  6 Mit
glieder), A ugenscheingericht (P räs. und  4 Mitgl.), E he
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gerich t (P räs. und  6 Mitgl.), K rim inalgerich t (P räs. und
6 M itgl.), A pella tionsgericht (P räs. und 6 Mitgl.).

Gegen die E in führung  der neuen V erfassung, die 
einen ziem lich kom pliz ierten  V erw altungsapparat schuf 
und den K atho liken  keine besondern  Behörden m ehr 
liess, lehn ten  sich diese auf. Der katholische R a t rief die 
In terv en tio n  der X I I  O rte, die einst die V erträge besie
gelt h a tte n , an. Die Landsgem einde liess sich dadurch  
n icht be irren . Am 9. v ii . 1837 n ah m  sie noch einige 
organische, die V erfassung ergänzende Gesetze an, und 
am  27. Ju li t r a t  die le tz te re  in  K ra ft. Am gleichen Tage 
sprach die T agsatzung  fü r sie die eidgenössische G aran
tie  aus. D a die katho lische L andsgem einde die V erfas
sung jedoch  n ich t bedingunglos anerkennen  wollte, liess 
die R egierung die ren iten ten  Gem einden Näfels und 
O berurnen im  A ugust m it M ilitär besetzen, ohne dabei 
W iderstand  zu finden. Am  21. A ugust endlich fügten  
sich die K atho liken  der neuen O rdnung. Gegen einige 
F ü h re r der ka tho lischen  P a rte i w urde wegen W ider
standes gegen die S taatsgew alt ein K rim inalprozess 
eingeleitet. Die Landsgem einde von 1839 gew ährte 
dann aber eine allgemeine A m nestie. Als der Bischof 
von Chur 1838 den katho lischen  G eistlichen die B etei
ligung an  der gem einsam en F ahrtfe ie r aberm als u n te r
sagte, verfüg te  der dreifache L an d ra t am  19. April die 
L ostrennung  des K antons von diesem  B istum  ; doch 
w urden durch  L iebereinkunft zwischen Glarus und 
Bischof von Chur vom  17. ix . 1857 die G larner K a th o 
liken w ieder der k irchlichen O berleitung von Chur 
u n te rs te llt. 1842 w urde die skizzierte V erfassung in 
einigen wenigen P u n k ten  abgeändert

Im  Sonderbundskrieg. 1847 ste llte  Glarus sich au f die 
Seite der T agsatzungskan tone. Das G larner B ataillon 
Schindler (N r. 73), der V. Division zugeteilt, besetzte 
am  24. O ktober den s t. gallischen Seebezirk, wo Meu
tere ien  b e fü rch te t w urden. Am 13. N ovem ber rück te  
es über den Albis vor, zog am  22. in Zug ein und nahm  
am  23. an  den O perationen gegen M eierskappel teil. Die 
G larner Scharfschützenkom pagnien  Vogel und  Blum er, 
der I I I .  D ivision (D onatz) zugeteilt, halfen m it, F re i
burg  und  sp ä ter L uzern  zu besetzen. Die G larner L an d 
wehr rü ck te  am  23. N ovem ber in  die M arch ein und 
besetz te  R eichenburg  u . Galgenen. Anfangs Ja n u a r  
1848 w aren alle G larner T ruppen  w ieder entlassen.

8.  G l a r u s  a l s  G l i e d  d e s  B u n d e s s t a a t e s ,  1848- 
1925. Die neue B undesverfassung w urde von der L ands
gem einde am  13. v ili . 1848 m it allen gegen eine Stim m e 
angenom m en. Ebenso erk lärte  sich Glarus m it grosser 
M ehrheit fü r den V erfassungsentw urf von 1872, der 
jedoch  vom  Schweizervolk verw orfen w urde. Auch die 
Verfassung von 1874 fand  beim  G larnervolk eine starke 
M ehrheit (5157 Ja , 1643 Nein). Dagegen scheiterte  1875 
ein Versuch, die K antonsverfassung  von 1837 zeit- 
gemäss zu revid ieren . E rs t 1887 gelangten  diese B estre
bungen zum  Ziele. Es h a tte  sich eine dem okratische 
M inderheit u n te r  F ü h rung  von L an d ess ta tth a lte r 
E d u ard  B lum er von Schw anden gebildet, die eine 
bedeutende V ereinfachung der B ehörden, schärfere 
K om petenzausscheidung, dazu V erbesserung des Schul
wesens und sozialere G esta ltung des Arm enwesens ve r
lang te . E in  V erfassungsentw urf, der diesen Forderungen 
R echnung tru g , w urde von der L andsgem einde am  
22. v. 1887 angenom m en.

N ach dieser noch heu te  gültigen Verfassung is t die 
Lands gemeinde die souveräne B ehörde des K antons. 
Gesetz vorberatende B ehörde ist der Landrat (je 1 M it
glied au f 500 Seelen), oberste  Vollziehungsbehörde der 
von der Landsgem einde gew ählte Regierungsrat, aus
7 M itgliedern bestehend ; P räsiden t des R egierungs
ra tes und L eiter der Landsgem einde ist der Land
ammann, V izepräsident der Landesstallhalter, durch  
Landsgem eindebeschluss von 1919 beide n u r noch auf 
2 A m tsdauern  w ählbar.

Richterliche Behörden sind : Z ivilgericht, A ugen
scheingericht, K rim inalgericht und O bergericht. A m ts
dauer aller B ehörden 3 Jah re . Der K an to n  is t in  19 
W ahltagw en (W ahlgem einden) eingeteilt. Beginn des 
A ktivbürgerrech ts is t das vollendete 20. A ltersjahr. 
Jed e r B ürger h a t das R echt, A nträge zuhanden der 
L andsgem einde zu stellen. E rk lä rt der L an d ra t m it

w enigstens 10 Stim m en einen A ntrag  als erheblich, so 
w ird er der L andsgem einde m it B egu tach tung  (im 
« M emorial ») zum  E ntscheide u n te rb re ite t ; w ird er 
unerheblich  e rk lärt, so wird er in den « Beiwagen » des 
Memorials verw iesen und gelangt n u r au f speziellen 
A n trag  aus der M itte der Landsgem einde zur B ehand
lung.

K irche und  S ta a t sind g e tren n t, doch stehen die 
religiösen Gem einschaften u n te r  O beraufsicht des S taa 
tes. Das Schulwesen ist Sache der Gem einden u n ter 
staa tlich er O beraufsicht.

Diese Verfassung is t se ither in ihren H au p tp u n k ten  
bestehen geblieben. U n ter ihrer Geltung h a t der K anton 
eine gedeihliche E ntw ick lung  genom m en ; F o rtsch ritte  
w urden besonders erzielt im  Schulwesen, im  Strassen- 
bau , in V erbauung von W ildw assern und in sozialer 
H insicht. 1916 w urde das Gesetz über diej> S taatliche 
A lters- und  Invalidenversicherung  » angenom m en, wel
ches das O bligatorium  der V ersicherung fü r säm tliche 
K antonseinw ohner festse tz t und  A ltersren ten , vom  
vollendeten  65. L ebensjahr beginnend, sowie Invaliden 
ren ten  vorsieh t. —  L andam m ann  w ar von 1887 an  bis 
an  seinen Tode (7. x . 1925) u n u n terb rochen  Ed. B lum er.
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Verzeichnis der Landammänner des Landes Glarus.
1387 A lbrecht Vogel von L in tha l I*.
1391-1398 Jak o b  H uphan  von Schneisingen.
1398-1416 A lbrecht Vogel von L in thal II .
1416-1419 M atth ias N etstaller von N etstal.
1419-1444 Jo s t Tschudi von E nnenda I.
1444-1448 H ans Schübelbach von Glarus I.
1448-1451 Conrad R ietler von Mitlödi.
1451-1456 Jo s t Tschudi von E nnenda  II .
1456-1461 H ans Schübelbach von Glarus I I .
1461-1477 W ernher Aebli von Glarus.
1477-1483 H ans K üchli von Glarus.
1483-1486 H ans Tschudi von E nnenda.
1486-1506 Jo s t Küchli von Glarus I.
1506-1508 Fridli A rzethauser von Näfels.
1508-1509 Jo s t Küchli von Glarus II.
1509-1515 H einrich Tschudi von Glarus.
1515-1521 Marx M aad von Glarus I.
1521-1523 Jo s t Tschudi von Schw anden.
1523-1526 M arx M aad von Glarus I I .
1526-1532 Johannes Aebli von Glarus, ev.**
1532-1535 Dionysius Bussi von Glarus, kath .** 
1535-1546 Johannes Aebli von Glarus II , ev.
1546-1548 D ionysius Bussi von Glarus I I , k a th . 
1548-1553 Joach im  Bäldi von Glarus, ev.
1553-1555 D ionysius Bussi von Glarus I I I ,  k a th .
1555 H einrich  Je n n y  von E nnenda, ev.
1556-1558 Paulus Schuler von B etschw anden-R üti I , ev. 
1558-1560 Aegidius Tschudi von Glarus, k a th . 
1560-1565 Gabriel Hässi von Glarus, k a th .
1565-1567 Caspar Tschudi von Glarus, ev.
1567-1574 Paulus Schuler von B etschw anden, I I  ev. 
1574-1578 Melchior Hässi von Glarus I, k a th .
1578-1582 Ludwig W ichser von Schw anden I, ev. 
1582-1584 Melchior Hässi von Glarus I I , k a th .
1584-1586 Thom as Schm id von Glarus, ev.

*  Die römischen Ziffern I ,  I I ,  I I I  usw. deuten  wiederholte  
W ah l  an.

** ev. — evangelisch ; kath. =  ka tholisch.
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1586-1589 Ludwig W ichser von Schw anden II , ev. 
1589-1591 Jo s t T schudi von Schw anden.
■1591-1594 M einrad T schudi von Glarus, k a th .
1594-1596 H einrich  E im er von Glarus, ev.
1596-1598 Melchior H ässi von G larus I I I ,  k a th . 
1598-1601 Jo s t P fänd ler von Glarus, ev.
1601-1604 Michael Bäldi von Glarus I, ev.
1604-1607 Jo h . H einrich  Schwarz von Glarus u. N etstal 

k a th .
1607-1609 D ietrich  S tauffacher von M att, ev.
1609-1611 Michael Bäldi von Glarus I I ,  ev.
1611-1613 H einrich  Hösli von  N etstal, k a th .
1613 Fridolin  H ässi von Glarus, k a th .
1614-1617 A dam  Böniger von N idfurn I, ev.
1617-1620 Fridolin  Bussi von Glarus, k a th .
1620-1622 H ans H einrich  Schiesser von L in tha l, ev. 
-1622-1624 A dam  Böniger von N idfurn I I ,  ev.
1624-1626 H einrich Hässi von Glarus, k a th .
1626-1629 H einrich P fändler von Glarus, ev.
1629 Daniel Bussi von Glarus, k a th .
1629-1631 B a lth asa r G allati von Näfels, k a th .
1631-1634 R udolf Tschudi von Schw anden, ev. 
•1634-1636 Frido lin  T schudi von Glarus u . Näfels, k a th . 
1636-1639 H einrich T rü m p y  von Schw anden, ev.
1639-1641 B a lthasar Müller von Näfels I, k a th . 
1641-1644 Jo h . H einrich E im er von Glarus I, ev. 
1644-1646 K aspar K üchli von Glarus, k a th .
1646-1649 Jo h . H einrich E im er von Glarus I I ,  ev. 
1649-1651 B a lthasar Müller von Näfels I I ,  k a th . 
1651-1654 Jak o b  M arti von Glarus, ev.
1654-1656 B a lth asa r Müller von Näfels I I I ,  k a th . 
1656-1659 A ntonius Clericus von Glarus, ev.
1659-1661 U lrich Tschudi von Glarus, k a th .
1661-1664 Jo h . H einrich  E im er von G larus I I I ,  ev. 
1664-1666 Fridolin  M arti von G larus u, Näfels, k a th . 
1666-1669 K aspar Schm id von Mollis und  ^Schw an

den, ev.
1669-1671 B a lth asa r Müller von Näfels IV , k a th . 
1671-1674 Jo h . H einrich E im er von Glarus IV , ev.
1674-1676 B a lthasar F reuler von Näfels, k a th .
1676-1679 Fridolin  Iselin  von Glarus, ev.
1679-1681 D aniel Bussi von Glarus, k a th .
1681-1684 Jo h . P e ter W eiss von Glarus, ev.
1684-1686 Jo h . Georg B achm ann  von Näfels, k a th . 
1686-1689 Jo h . C hristoph E im er von G larus I, ev. 
1689-1691 Jo h . Ludwig T schudi von Glarus I, k a th . 
1691-1694 Fridolin  Zweifel von Glarus, ev.
1694-1696 Jo h . Ludwig T schudi von Glarus II , k a th . 
1696-1696 8. März, Jo h . C hristoph E im er von Glarus 

I I ,  ev.
1696-1699 Jo h . H einrich Zwicky von Mollis I, ev. 
1699-1701 K aspar Joseph  F reu ler von Näfels I, k a th . 
1701-1704 Jo h . H einrich Zwicky von Mollis I I ,  ev. 
1704-1706 Jos. K aspar Müller von Näfels, k a th . 
1706-1709 Jo h . H einrich  Zwicky von Mollis I I I ,  ev. 
1709-1711 K aspar Joseph  F reu ler von Näfels I I ,  k a th . 
1711-1714 Jo h . H einrich  Zwicky von Mollis IV , ev. 
1714-1716 Jak o b  G allati von Näfels und  Glarus, k a th . 
1716-1719 Jo h . H einrich Zwicky von Mollis V, ev. 
1719-1721 Jos. U lrich T schudi von Glarus I, k a th . 
1721-1724 Jo h . H einrich Zwicky von Mollis V I, ev. 
1724-1726 F ranz  K arl B eding von Näfels, k a th . 
1726-1729 Jo h . P e ter Zwicky von Mollis und  Glarus,

I , ev.
1729-1731 Jo sep h  A nton Tschudi von Glarus, k a th . 
1731-1734 Jo h . H einrich  M arti von Glarus, ev. 
1734-1736 Joseph  U lrich Tschudi von Glarus I I ,  k a th . 
1736-1739 Jo h . P e ter Zwicky von Mollis und  Glarus

II , ev.
1739-1741 Joseph  Fridolin  H auser von Näfels, k a th . 
1741-1744 Jo h . C hristoph S treiff von Glarus I, ev. 
1744-1746 K aspar H auser von Näfels, k a th .
1746-1749 O thm ar Zwicky von Mollis, ev.
1749-1751 Fridolin  Joseph  H auser von Näfels I, k a th . 
1751-1754 Jo h . C hristoph S treiff von Glarus I I ,  ev. 
1754-1756 Fridolin Joseph  H auser von Näfels I I ,  k a th . 
1756-1759 Jo h . Pe ter Zwicky von Glarus I I I ,  ev. 
1759-1761 Jo h . L eonhard Bernold von Glarus I, k a th . 
1761-1764 B artholom e M arti von Glarus, ev.
1764-1766 Jo h . L eonhard Bernold von Glarus II , k a th .

1766-1769 K aspar Schindler von Mollis I, ev.
1769-1771 Fridolin  Jo sep h  T schudi von Glarus, k a th . 
1771-1774 Cosmus H eer von Glarus, ev.
1774-1776 B a lth asa r Jo seph  H auser von Näfels I, k a th . 
1776-1779 K aspar Schindler von Mollis I I ,  ev.
1779-1781 Jo h . Leonhard  Bernold von G larus I I I ,  k a th .
1781-1784 Jo h . H einrich  T schudi von Glarus, ev. 
1784-1786 B a lth asa r Jo sep h  H auser von Näfels I I ,  k a th . 
1786-1789 Jo h . H einrich  Zwicky von Glarus, ev. 
1789-1791 Felix  A n ton  Müller von Näfels, k a th . 
1791-1794 Ja k o b  Zweifel von G larus I, ev.
1794-1796 K aspar F rid . Jos. A nton H auser von Näfels, 

k a th .
1796-1798 Jak o b  Zweifel von G larus I I ,  ev.
1799 Ju n i-S ep t. Ja k o b  Zweifel von G larus I I I ,  ev.
1802 Fridolin  Zwicky von Glarus, ev.
1803-1806 N iklaus H eer von G larus 1, ev.
1806-1808 Jo sep h  A nton  H auser von Näfels I, k a th . 
1808-1811 N iklaus H eer von Glarus I I ,  ev.
1811-1813 A nton  Jo sep h  H auser von Näfels II , k a th . 
1813-1816 N iklaus H eer von Glarus I I I ,  ev.
1816-1818 K arl F ranz  B urger von Näfels, k a th . 
1818-1821 N iklaus H eer von G larus IV , ev.
1821-1823 K arl F ran z  B urger von Näfels I I ,  k a th . 
1823-1826 B artholom e T schudi von Glarus, ev. 
1826-1828 Fridolin  Jo sep h  H auser von Näfels I, k a th . 
1828-1831 Cosmus H eer von G larus I, ev.
1831-1833 Fridolin  Jo seph  H auser von Näfels I I ,  k a th . 
1833-1836 Cosmus H eer von G larus I I , ev.
1836-1837 Franz  Jo sep h  K aspar Müller von Näfels,

k a th .
1837-1840 D ietrich  Schindler von Mollis, ev.
1840-1848 Cosmus B lum er von Glarus, ev.
1848-1857 K aspar Je n n y  von E nnenda , ev.
1857-1876 Dr. Jo ach im  H eer von Glarus, ev.
1876-1887 E sajas Zweifel von L in tha l, ev.
1887-1925 E d u ard  B lum er von Schw anden, ev.

Verzeichnis der Pannerherren des Landes Glarus.
1389-1416 H einrich am  Bühl.
1416-1444 W alter Schiesser von Schw ändi.
1444-1458 Conrad R ietler von Mitlödi.
1458-1491 U lrich S tucki von Glarus.
1491-1500 R udolf S tucki von Glarus.
1500-1531 H ans S tucki von Glarus.
1531-1558 Fridolin  B ay von Schw anden.
1558-1593 Paulus Schuler von R ü ti.
1593-1603 H ans E im er von Glarus.
1603-1621 H einrich  E im er von Glarus.
1621-1635 S ebastian  M arti von Glarus.
1635-1640 Jo h . Melchior H ässi von Glarus, Sool und 

M itlödi.
1640-1675 Ja k o b  M arti von Glarus.
1675-1713 P e ter Tschudi von Glarus.
1713-1748 Fab ian  Luchsinger von Glarus.
1748-1783 Jo s t Fridolin  F reu ler von Näfels.
1783-1797 Johannes B lum er von Glarus.
1797-1798 Jo h . P e ter Zwicky von Glarus.
1799 K aspar Schindler von Mollis.
1803-1821 K aspar Zwicky von Mollis.
1822-1837 Leonhard  F reu ler von Glarus und  Näfels.

I I I .  K u l t u r e l l e  E n t w i c k l u n g .  A. V o l k s w i r t 
s c h a f t .  1. Landwirtschaft. Die Lage und  G esta ltung 
des Landes Glarus wies die Bewohner von A nfang an 
au f die M ilchw irtschaft und  V iehzucht hin . Diese 
muss schon zu Beginn des 14. Ja h rb ., wie aus den 
A bgaben an  das K loster Säckingen la u t noch vo r
handenen  U rbaren  hervorgeh t, re ch t bedeu tend  ge
wesen sein. Allerdings w urde sie und wird je tz t 
noch n ich t im m er vo rte ilh aft be trieben . Nur die Güter 
in der Talsohle und  die B ergüter erfreuen sich einer 
sorgfältigen Pflege. Die A llm einden und  Alpen hinge
gen sind vielfach noch s ta rk  vernach lässig t. In  den 
Tälern erschw ert die w eitgehende Zerstückelung und 
die U nebenheit der G üter die B ew irtschaftung  und  h a t 
zur Folge, dass auch selten landw irtschaftliche Maschi
nen im  Gebrauche stehen . Die ersten  K a tas te r  oder 
Liegenschafts Verzeichnisse aus säm tlichen Gem einden 
sind aus der Zeit der H elvetik  erhalten . Schon dam als
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lieferten  die Heimwesen selten m ehr als fü r drei bis 
vier K ühe W in te rfu tte r . Seit A nfang des 19. Ja h rh . 
sah  m an sich genötig t, die A llm einden, die m an bisher 
ausschliesslich als V iehweiden b e n u tz t h a tte , in P flanz
lan d  (R ütenen) u . F u tte r la n d  (H euteile) zu verw andeln , 
da  die aufkom m ende In d u strie  die Volkszahl hob und 
diese h inw iederum  die S teigerung des A ckerbaues und 
der M ilchw irtschaft notw endig  m ach te. Dies h a tte  
auch die A ufhebung der allgem einen A tzung zur Folge. 
E ine be träch tlich e  Menge W in te rfu tte r liefert im m er 
das W ildheu, das au f hochgelegenen Berglehnen oft 
u n te r  grosser L ebensgefahr im  Spätsom m er gesam m elt 
w ird . Der leichtere  E rw erb in den F abriken  und die 
E in fuhr von frem dem  H eu bewog indes in den le tz ten  
Ja h ren  viele W ildheuer, diese m ühsam e A rbeit au f
zugeben, sodass gegenw ärtig  n ich t m ehr so viel W ildheu 
zu Tale gefördert w ird wie früher.

Der A ckerbau verm ochte  sich n ich t re ch t zu e n t
w ickeln. Schon im  15. J a h rh . m usste  viel K orn  von 
Zürich her eingeführt w erden (und die K ornsperre  Zü
richs gegen die Innerschw eiz w ar wohl der H a u p t
grund , dass G larus im  a lten  Z ürichkrieg au f die Seite 
von Schwyz tr a t ) .  Gegenw ärtig is t der G etreidebau 
fa s t ganz verschw unden. Auch der A nbau der K artoffel, 
der 1697 von H andelsm ann  und  Landw eibel, S trub  
Jaco b  von Schw anden ins L and geb rach t w urde, geh t 
im m er m ehr zurück. Die G espinstpflanzen H an f und 
F lachs sind längst du rch  die E rzeugnisse der B aum 
wollspinnerei v e rd rän g t w orden. Der G em üsebau b leib t 
au f kleine H au sg ärten  und  R ü ten en  besch rän k t. E in 
geschlossener R ebenbestand  findet sich n u r noch in 
einem  W einberg beim  Schlösschen in  N iederurnen. An
fänge des O bstbaus m üssen schon in der Säckingerzeit 
vorhanden  gewesen sein, wie der dam als vorkom m ende 
F lurnam e B aum garten  bew eist. Aus dem  Ja h re  1552 
besitzen  wir da rü b er eine R a ts  Verordnung.

Die V iehzucht w and te  sich seit der A usdehnung der 
In d u strie  im m er m ehr der M ilchw irtschaft als E n d 
zweck zu. Es wird da ru m  viel weniger Ju n g v ieh  für 
den V erkauf als früher aufgezogen. Der einst so be
deu tende A uftrieb  zu den grossen M ärkten  im  Tessin 
und  in  Ita lien , bis zu 2000 S tück  im  Jah re , h a t seit 
ungefäh r 30 Ja h ren  ganz aufgehört. W elsche V ieh
händ ler tau ch en  schon um  1553 im  L ande auf. A lte R a ts
ve rordnungen  im  grossen L an d sm an d at v erbo ten  auch  
den sogenannten  F ü rkauf, das fü r die B auern  schäd
liche Zusam m enkaufen des Viehs v o r den ordentlichen 
H erb stm ärk ten . Die Schafzucht is t sehr zurückgegan
gen, und  es w erden n u r wenige Schafe m ehr im  Lande 
gew in tert, dagegen noch eine ziem liche A nzahl aus 
B ünden eingeführte Schafe au f einigen Alpen des 
H in terlandes gesom m ert. Z iegenherden sind noch in 
allen G em einden anzu treffen . Doch ist auch  hier eine 
A bnahm e des B estandes w ahrzunehm en. Als E rzeug
nisse der V iehzucht sind  vor allem  der von a lte rs her 
berühm te  G larner A nken und  der Zieger h e rvorzu 
heben. Der Zieger wird zu einer S pezialität, dem  
K räu terk äse  oder Schabzieger, v e rarb e ite t. Die erste 
Ziegerriebe finden wir 1638 in Schw anden. Den Zieger
handel e rw ähn t schon eine V erordnung der L andsge
m einde von 1463 im  a lten  Landsbuch I, p. 295-309 ; 
I I I ,  p . 155-173, 179 f.

2. Alpwirlschaft. Neben der m ächtig  en tw ickelten  
In d u strie  h a t  die Alp W irtsch aft n ich t m ehr die B edeu
tu n g  wie ehedem , aber die 87 Alpen des Landes bilden 
im m er noch eine w ichtige E rgänzung unserer L an d 
w irtschaft, ohne die sie n ich t bestehen k ö n n te . Es 
g ib t keine V oralpen, sondern  n u r G anzalpen, welche 
in  2 bis 4 Stäfel eingeteilt sind. Die Grösse der Alpen 
berechnet m an nach  Stössen, d. h. nach  so viel W eide
land, als zur Söm m erung einer K uh  notw endig  ist. 
Die Zahl der Stösse wird se it 1530 von der Obrigkeit 
b estim m t und  in besondere A lprodel eingetragen. Solche 
A lpurbare  sind noch aus den Ja h ren  1547, 1710, 1771, 
1809 usw . erhalten . V ergleicht m an sie un tere inander, 
so erg ib t sich, dass die Zahl der Stösse fo rtw ährend  
abn im m t, weil der U m fang und  die E rtrag fäh ig k e it 
der A lpen infolge der V erw andlung von Söm m erung 
in  W interung , der Z üchtung eines schw ereren Viehschla
ges als früher, du rch  die E inw irkung der N aturgew alten ,

R unsen, Lawinen und S teinrisenen, A u sro tten  der 
W älder und  nachlässiges Säubern  der W eiden beständ ig  
abgenom m en h a t. 1507 h a tte n  alle G larner Alpen noch 
15 335 Stösse, 1547 w aren es n u r noch 11 167 und  seit 
1898 sind sie au f 8054 herabgese tz t. Gleichwohl kann  
noch jedes J a h r  frem des Vieh aus den K an tonen  
Schwyz und  S t. Gallen au f den G larner Alpen ge
som m ert w erden. 1923 h a tte  das L ehenvieh 571 Stösse 
inne, das eigene 6130 Stösse. Die vereid ig ten  A lpzäh
ler w achen d a rü b er, dass die A lpen n ich t überstossen 
w erden. Von der R egierung angeordnete  A lp inspek tio 
nen geben A ufschluss über den Z ustand  der Alpen. 
Die A lp fah rt erfolgt in der Regel Anfangs Ju n i, die 
A lpen tladung  frü h er am  M ichaelistag (16. O ktober), 
je tz t  n ach  den m eisten A lpreglem enten  d u rchschn ittlich  
am  30. Sept. Die m eisten A lpen sind von jeh e r im  
Besitze der B ürgergem einden, einzelne auch  von P ri
v a ten  und G enossenschaften. Die Gem einden v e rp ach 
ten gew öhnlich ihre A lpen fü r vier Ja h re  an  den M eist
b ietenden , wobei die Stösse heu te  d u rch sch n ittlich  60 
bis 90 F ran k en  gelten . Der P ach terlös deckte indessen 
bis zur P reisste igerung der le tz ten  Ja h re  selten die 
K osten , welche der U n te rh a lt der A lpen den B esitzern 
v e ru rsach t. —- Vergl. Landsbuch I I I ,  p . 173-176. — 
R. Schatzm ann  : Die Alpenwirtschaft des Kts. Glarus 
(in Schweiz. Alpenwirtschaft 1861, H eft 3). —  J .  B äbler : 
Die Alpwirtschaft im Kt. Glarus.

3. Forstwesen. Die B enutzung  der W älder geschah 
bis in das 16. Ja h rh . hinein ausschliesslich im  Freihieb. 
Die Z unahm e der B evölkerung um  diese Zeit zwang 
die Tagw en und  G enossenschaften, als die B esitzer 
der W älder, die ihnen  am  nächsten  gelegenen W älder 
zeitweise in  den B ann zu tun . An besondern  L obtagw en 
sollte jed e r beim  Eide angeben, was er in den g ebann
ten  W äldern  gefrevelt habe. Von den G em einden ge
w ählte  B annw arte  h a tte n  die A ufsicht, und die Frevler 
w erden heu te  noch vor das B ussengericht geladen. Mehr 
als durch  die F rev ler l it te n  die W älder schw eren Scha
den durch  Law inen und R unsen , die R au b w irtschaft 
der Aelpler, die vielen R eutlagen , den ungeh inderten  
W eidgang des Schm alviehes und nam en tlich  durch  
die vielen u nverständ igen  K ahlschläge der grossen Holz
händlergesellschaften . F ü r den W iederaufbau  der also 
v e rw üsteten  W älder w urde in keiner W eise, weder von 
den Tagw en noch von der L andsgem einde gesorgt, 
obwohl einsichtige M änner schon zu A nfang des vorigen 
Ja h rh . au f das Gefährliche dieser R aub  W irtschaft h in 
wiesen. W enn M angel an  Holz zu befü rch ten  s tand , 
erliessen die B ürgergem einden oder die Landsgem einde 
A usfuhrverbo te  (1572), welche zwar das Holz eine Zeit
lang im  L ande zurückhielten , sonst aber den W äldern  
in keiner W eise n ü tzen  ko n n ten . E rs t das eidg. Fo rs tg e 
setz b rach te  die dringend nötigen einheitlichen Ge
setze und  V erbesserungen im  glarnerischen Forstw esen.
—  Landsbuch I I , p. 104-125.

4. Jagd und Fischerei. Die ä lte ste  B estim m ung h ier
über en th ä lt das a lte  L andbuch , das be rich te t, dass die 
L andsgem einde 1463 das G raben und Fangen  der 
M urm eltiere vor S t. M ichelstag v e rb o t. 1548 beschloss 
sie die E rrich tu n g  des h eu te  noch bestehenden  F re i
berges am  K ärpfstock , des ä lte sten  W ildasyls der 
Schweiz. Gegenw ärtig ist die Ja g d  au f Gemsen und 
M urm eltiere vom  6.-16. O ktober und  die allgemeine 
Jag d  vom  15. O k t.-15. Dez. offen. 1920 lösten  362 Jäger 
ein P a te n t. E inige T ie rarten  sind im  K t. G larus aus
gestorben, der Steinbock 1558, die W ölfe 1794 und  der 
B är 1816. M arder, Iltis , F isch o tte r und S teinad ler sind 
selten gew orden. A uf das Erlegen von R aub tie ren  
se tzte  der R a t 1573 ein Schussgeld aus. Zur Schonung 
der Fische erliess er anderseits ebenso m ehrfach Vor
schriften , die in  das L andbuch  und  in  das grosse L ands
m an d a t übergegangen sind. —  Landsbuch I I ,  p. 72-104.
—  P . T hürer : Gesch. der Gem. Netstal, p. 352-355. —-
F . K nobel : Jagd, Wild-, Wald- und Pßanzenschutz 
in Glarnerland.

5. Bergbau. A uf der G uppenalp w urde 1525 Silbererz 
und am  K löntalersee um  1530 R oteisenerz gewonnen. 
In  Seerüte, am  östlichen E nde des Sees befand  sich 
eine E isenschm elze. Der F re iherr Joach im  von M örsburg 
erh ie lt um  1600 vom  L ande die E rlaubnis, am  M ürt-
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schenstock nach  Silber und K upfer zu graben , welche 
K onzession dann  einige Ja h re  sp ä ter an L andam m ann 
H ans H einrich  Schwarz überging. Alle diese G ruben 
m ussten  jedoch  bald  wegen ihres geringen E rtrages 
ihren  B etrieb  einstellen. Spätere Versuche w urden zwar 
g ep lan t, aber n ich t ausgeführt. H eute wird n u r noch 
der K alkstein  am  Elggis bei N etstal und  der L andes
p la tten b erg  in M att und  Engi fachm ännisch  und  im  
Grossen ab g eb au t. Der L andesp lattenberg  schein t be
reits den R öm ern bek an n t gewesen zu sein. E r is t ein 
Regal des L andes, w ird aber gegenw ärtig  vom  Lande

naturgem äss m it der A usfuhr der Landeserzeugnisse, 
Käse und Zieger, Ju n g v ieh  und Holz. Das ä lteste  
A bsatzgebiet war Zürich, m it dem  schon 1532 lebhafte  
H andelsbeziehungen im  Gange w aren. F ü r  Vieh wurde 
bald  Ita lien  der beste A bnehm er, w ährend Holland 
m it Vorliebe das glarnerische Bauholz begehrte. Im
17. und 18. Ja h rh . en ts tan d en  die grossen H olzhandels
gesellschaften, welche n ich t n u r IIolz, sondern auch die 
ändern  G larner Erzeugnisse, wie Schabzieger, Käse, 
Schiefertafeln, Griffel, A lpenkräu tertee  und gedörrtes 
Obst, Felle usw . au f dem  W asserwege nach den ver-

Glarus.  Fes tp la tz  des eidg. F-reischiessens 1847. Nach einem Holzschnit t.

verp ach te t. —■ Landsbuch  I, p . 217 f. ; I I , p . 201 f. — 
P . T hürer : Gesch. d. Gem. Netstal, p. 553-557.

6, Gewerbe. Die ersten  Gewerbe d ienten  überall der 
H erstellung der m enschlichen N ahrung, W ohnung und 
Bekleidung. Zur E rle ich terung  der A rbeit w urden die 
W asserkräfte  der Flüsse und Bäche herangezogen. 
Im  16. und  noch im  17. Ja h rh . schlossen sich die In 
hab er dieser Gewerbe, die Besitzer von Sägen, Mühlen, 
Ziegerriebenen, W ärchriebenen, G erstenstam pfen, T a
bakstam pfen , R indenstam pfen , Gerbereien, F ä rb e 
reien und  Tuchw alken zu sogenannten Bachgenossen- 
schaflen  zusam m en, an  deren Spitze der B achvogt s tand . 
Eigentliche Zünfte gab es im  L ande keine. Der R a t 
verb o t 1569 sogar die B ildung solcher Berufs Vereini
gungen, sch rän k te  auch die Gew erbefreiheit ein, und 
beschied die M etzger, B äcker, Schneider, Schum acher, 
Schm iede, F u h rleu te , Säum er und  W irte  vor sich, 
wenn sie die M andate der O brigkeit n ich t beach te ten . 
Den W irten  m ach te  er häufig V orschriften über die 
Polizeistunde, über den Preis des W eins und der 
M ahlzeiten. W ie fü r die W irte  die W einordnung, so 
w ar fü r die P fiste r die B ro to rdnung  m assgebend. —• 
Landsbuch  II , p. 26 ff.

7. Handel. Der glarnerische A ussenhandel begann

schiedensten S taa ten  E uropas bis nach R ussland aus
füh rten . Aus diesen Gesellschaften gingen die W a tten 
m acher und S trohh u th än d le r hervor, die ihre N ieder
lassung vorwiegend in F rankreich  nahm en und  sich 
ebenfalls zu eigenen H andelsgesellschaften zusam m en
schlossen. Zu ihnen gesellten sich die M anufak turen
händler, die m it ihren  Seidenw aren, Leinwandgew eben, 
W eisswaaren und  den bedruck ten  Stoffen aus den ein
heim ischen Fabriken  die grossen Messen in Zurzach, 
aber auch  des Auslandes besuchten , wo sie vielfach, 
nam en tlich  in F rankreich  und R ussland, eigene N ieder
lassungen gründeten . G uten A bsatz fanden die H andels
leute  auch  fü r die schönen g larnerischen P la tten tische  
in  ganz E uropa. G larnerische T ischm acher fassten 
die polierten grossen P la tte n  des Schieferbergwerkes 
im  Sernftal seit 1617 m it einem  R ahm en aus Ahorn 
oder N ussbaum holz ein. Die A nkenhändler oder 
Schm älzler h a tte n  w ieder ihr besonderes Gewerbe, 
fü r welches die L andsgem einde 1463 erstm als Vor
schriften  über Mass, Gewicht und  K ennzeichnung der 
W aare erliess. Die K ornhändler kau ften  anfänglich 
(1546) vorwiegend in Zürich, sp ä te r  jedoch  au f den 
M ärkten in L indau  und  b rach ten  die F ru ch t au f grossen 
W agen über S t. Gallen und den R ickenpass ins Land.



5 5 2 GLARUS (VERKEHRSW ESEN) GLARUS

Sie m ussten  dem  R a te  ih re  E inkaufspreise anzeigen, 
w orauf dann  der R a t den B ro tpreis fü r die nächste  
W oche berechnete  und  b ek an n t gab.

8. Industrie. Die A nfänge der In d u strie  gehen zurück 
au f die häusliche F ab rik a tio n  von halbw ollenen Stoffen 
oder M ätzen und  S trum pfw aren , jedoch  fa st n u r für 
den eigenen B edarf. 1714 m achte  P fa rrer Andreas 
H eidegger von Zürich, D iakon in Glarus, die G larner m it 
der B aum w ollspinnerei b ek an n t und  legte dadurch  in 
einer Zeit grosser N ot den G rund zu der G larner B aum 
w ollindustrie , h eu te  noch einer der w ichtigsten  Ver
d ienstquellen  des G larnervolks. A nfänglich eine H au s
in d ustrie , is t sie seit der E rfindung  von M aschinen 
zum  F ab rik b e trieb  übergegangen. 1835 w urde in 
Näfels der erste  m echanische W ebstuhl aufgeste llt. 
Ebenso w urde n unm ehr die 1740 von L andm ajor 
Jo h a n n  H einrich  S treiff (1709-1780) in Glarus einge
fü h rte  B aum w olldruckerei fabrikm ässig  be trieben . Sie 
erleb te  ihre B lütezeit in den 1860er Ja h re n . N ach der 
F ab rik s ta tis tik  von 1864 w urden in  22 D ruckereien 
6250 Personen an  4204 D ruck tischen  beschäftig t, und 
der W ert der von ihnen bed ru ck ten  T ücher bezifferte 
sich au f 25 Millionen F ran k en . Die G larner F a b rik an 
ten  g rü n d e ten  im  A usland, n am en tlich  in Ita lien , au f 
dem  B alkan, in  Asien u n d  A frika grosse H andelshäuser, 
welche den V erkauf der b ed ru ck ten  T ücher besorgten. 
Mit 1892 begann ein s ta rk e r R ückgang der Z eugdrucke
rei, der bis in  die G egenw art an d au e rt. Dagegen nahm  
die B aum  Wollweberei und -Spinnerei einen erfreulichen 
A ufschw ung. Als grössere In d u strien  sind ferner zu 
nennen die W olltuch fab rika tion , die T eppichfabrika
tion, die E rstellung  von elektrischen H eizappara ten , 
die M öbelindustrie, die E te rn itin d u strie , die K alkfa
brikation , das E lek triz itä tsw erk  der nordostschw eiz. 
K raftw erke am  L öntsch  und  die P ap ierindustrie . Alle 
diese U n ternehm ungen  hab en  gegenw ärtig  noch u n ter 
den Folgen des Kriegs zu leiden. Als Folgeerscheinun
gen eines schlechten Geschäftsganges zeigt sich fast 
regelm ässig eine stä rk ere  A usw anderung der einheim i
schen B evölkerung. Nach der Z errü ttu n g  der In d u strie  
durch  die napoleonischen Kriege u. wegen der Miss
e rn te  des H ungerjahres 1817 herrsch te  im  L ande grosse 
N ot. Viele G larner w an d ten  sich dam als nach  R ussland, 
wo sie sich eine neue E xistenz als V iehpächter und 
K äser g rü n d e ten . Die W irtschaftskrisis der 1840er 
Ja h re  veran lasste  1845 die G ründung  einer Kolonie 
Neu-G larus im  S taa te  W iskonsin, die heu te  noch 
b lü h t. Die eidg. B etriebszählung 1905 erg ib t fü r den 
K t. G larus folgende Z usam m enstellung : G esam tzahl 
der B etriebe 5886, davon hausindustrie lle  559. G esam t
zahl der in  den B etrieben beschäftig ten  Personen 20 034, 
davon hausindustrie ll beschäftig te  Personen 616. F a 
briken gab es nach  der eidg. F a b rik s ta tis tik  von 1911 
im  ganzen 118, d avon  l i  B aum w ollfärbereien und 
-D ruckereien , 16 Baum w ollw ebereien und 15 B aum 
w ollspinnereien. —- Vergl. Ad. Je n n y  : Handel und  
Industrie des K ts. Glarus (in J H V G  33-34).

9. Verkehrswesen. Der U n te rh a lt der S trassen , W ege, 
Stege, B rücken und  W uhren  lag  au f den Anstös- 
sern und au f den Tagw en, wobei ein L andesbau
m eister die O beraufsicht h a tte  (1570). Dieses A m t 
w urde jedoch  1663 der hohen K osten  wegen ab erk an n t, 
keineswegs zum  V orteil des V erkehrs, wie aus den h ä u 
figen K lagen über den schlechten Z ustand  der S trassen  
deu tlich  erhellt. Gleichwohl k o nn te  eine von der L ands
gemeinde 1765 beschlossene gründliche Verbesserung 
und E rw eiterung  der a lten  Saum pfade zu fah rbaren  
L andstrassen  nu r u n te r  dem  grossen W iderstande der 
Anstösser ausgeführt w erden. Die Zunahm e des Ver
kehrs infolge des A nw achsens der In d u strie  veran lasste  
in den Ja h ren  1820-1850 die E rste llung  der heutigen 
K unststrassen . Der U n te rh a lt ging je tz t  au f das L and 
und die O rtsgem einden über. Aus dem  K an ton  Glarus 
füh ren  9 Pässe nach  den ben ach b arten  K an tonen  G rau
bünden , Uri, Schwyz und St. Gallen. D avon is t jedoch 
n u r der K lausenpass fah rb ar, über den eine schöne 
K unststrasse  erstellt und  1900 eröffnet w urde. Dagegen 
kam en die von der L andsgem einde 1872 in  A ussicht 
genom m enen Strassen  über den Pragei und  den Panixer- 
pass n ich t zu S tande. Der Pan ixerpass w urde schon im

15. J a h rh . als Zugang zum  L ukm anier fü r den V ieh
tra n sp o rt nach  Ita lien  b e n u tz t. Dem  V erkehrsw esen 
d ien ten  die beiden L andesäm ter der Hausmeisterei und 
der Schiffmeisterei. Der H ausm eister h a tte  seinen Sitz 
an  der Ziegelbrücke und  erhob dort einen Zoll au f Vieh, 
W ein und  B ran tw ein . Der glarnerische Schiffm eister lei
te te  nach  dem  Schiffah rtsvertrag  von 1532 gem einsam  
m it denjenigen von Schwyz und  Z ürich den W arenver
kehr von Z ürich über G rynau und  Ziegelbrücke bis nach 
W alen stad t. Sie bezogen dafür einen D urchgangszoll an  
der Sust zu W eesen. Die Schiffahrt au f der L in th  und 
im  W alensee is t s ta a tlich  geregelt, jedoch  u nbedeu tend . 
Eine grosse V eränderung im  Verkehrsw esen b rach te  die 
E röffnung der E isenbahnlin ie W eesen-G larus, einer 
Abzweigung der Linie Zürich-C hur, 1859. Das Sernftal 
erh ie lt 1905 eine elektrische S trassenbahn , und  nach 
dem  K erenzerherg u n d  über den K lausen fü h rt h eu te  
das P o s tau to .—  Der F rem denverkehr is t nam entlich  
zur Som m erszeit im  ganzen L ande und  besonders au f 
K erenzen, im  K löntal, in  B raunw ald  u . in  E lm  ein rech t 
leb h afte r. Von den verschiedenen in  den G larner Chro
niken erw ähn ten  B ädern  sind die m eisten  eingegangen, 
d a ru n te r auch 1914 das e inst so b lühende Bad S tachel
berg. Im  G ebrauche stehen  noch das H öllibad  in  Leug- 
gelbach, das w arm e B ad in N iederurnen, das Schwefel
bad  in  Mollis u n d  eine eisenhaltige Quelle im  Besitze des 
K urhauses Elm , dessen W asser auch  zum  V ersand ge
lan g t. —  Landsbuch  I I ,  p . 177-201, 225-306.

10. M ünze. Der G larner Gulden h a tte  50 Schillinge, 
der Schilling 3 R appen  oder 6 A ngster, nach  einer ä n 
dern E in te ilung  : 1 11. =  15 B atzen  =  60 K reu tzer =  
480 H eller. Der G larner Gulden w urde n ich t gepräg t. 
E r w ar eine Idealm ünze im  W erte  von 2 F r. 22 y2 Cts. 
heutiger W ährung . Die Krone, gleich 1 ff. und  24 Schil
lingen oder 3.50 F ran k en  w urde ebenfalls n ich t gepräg t 
und  findet sich n u r als S trafgeld in  Bussen der Gerichte. 
G eprägt w urden n u r 3 M ünzen in  der M ediationszeit, 
näm lich  1, 3 und  15 Schillingstücke. D aneben k u rsie r
ten  eine Menge Schweiz, und  ausländischer G eldsorten, 
deren K urs der R a t von Zeit zu Zeit b ek an n t gab. — 
Ja k o b  H eer : Lehrbuch des Denkrechnens I I I ,  2 p. 
163-170.

11. Bevölkerung. Nach einer Angabe Aegidi Tschudis 
h a tte  das L and Glarus 1516 insgesam t 2320 M änner 
über 16 Ja h ren . Aus Pensionen- und  S teuerrödeln  en t
nehm en wir die w eitern  nachfolgenden Zahlen : 1554 
w aren es 2152 oberjährige M änner. 1700 : Zahl der a k ti
ven B ürger beider K onfessionen 3250 M ann, davon 2731 
evangelische L andleu te . 1751 w aren 3446 evangelische 
L andleu te , 1758 dagegen n u r 588 ka tholische. 1797 
zählte  m an  in beiden Konfessionen 6502 M änner. V er
v ielfältig t m an diese Zahlen m it 3 l/2, so ergeben sich 
ungefähr die rich tigen  B evölkerungszahlen fü r die be
treffenden Jah re . Die erste genaue V olkszählung im  
K an to n  ergab 29 348 E inw ohner. Diese Zahl stieg bis 
1850 au f 30 197 Seelen, bis 1900 au f 32 349. D avon 
w aren 24 232 Evangelische und  8006 K atho liken . Ge
sam tzah l der E inw ohner 1920 : 33 834, davon  P ro te 
s ta n te n  23 728, K atho liken  9997. [Paul T h ü r e r . ]

B. K i r c h e n w e s e n .  1. Katholische Kirche. Die 
G ründung der ä lte sten  K irche im  H a u p to rt G larus 
fä llt in  das 10. oder 11. Ja h rh . A ngeblich h ä tte  sie der 
Bischof W arm ann  von K onstanz 1026 eingew eiht. Bis 
1279 w aren alle Gem einden des Landes h ieher pfarrge- 
nössig, m it A usnahm e von E ilten , N iederurnen und 
ICerenzen, die nach  Schänis gehörten . Von da an  bis 
zum  Ja h re  1774 lösten  sich alle Gem., das benachbarte  
R iedern ausgenom m en, von ih r los u n d  e rb au ten  eigene 
K irchen.

In  der R eform ationszeit t r a t  die M ehrzahl der 
G larner zum  neuen G lauben über. Am B estände der 
Konfessionen verm ochte  nam en tlich  die von Aegidius 
T schudi eifrig betriebene G egenreform ation n ich t m ehr 
zu ändern , obwohl diese Bewegung von den Schwyzern 
so viel als m öglich u n te rs tü tz t  w urde. Dagegen k onn ten  
auch  die Evangelischen 1675 den B au eines kleinen 
K apuzinerklosters in  Näfels n ich t h indern . Es zählt 
gegenw ärtig  6 P a tres . Vor der R eform ation  gehörte  
das L and Glarus zum  K apite l Zürich, je tz t  zum  K a
p ite l M arch. Mit A usnahm e der Gem. E ilten , N iederur
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nen, die dem  B istum  Chur u n te rs te llt  w aren, b ildete 
Glarus einen Teil des a lten  B istum s K onstanz, kam  aber 
nach  dessen A uflösung 1819 ganz an  das B istum  Chur. 
Infolge der k an to n a len  V erfassungsänderung 1836 brach 
zwischen der G larner R egierung und  dem  Bischof 
Georg Bossi ein langw ieriger K u ltu rk am p f aus. Die 
R egierung verbo t dem  Bischof jede am tliche T ätigkeit 
im  Gebiete des K an tons Glarus und  überwies m ehrere 
Geistliche, welche bischöfliche Befehle ausführten , dem 
K rim inalgerichte  zur B estrafung . Der S tre it endigte 
m it einer V ereinbarung vom  17. IX. 1857, w ornach der 
Bischof von Chur zw ar n ich t Landesbischof, sondern 
n u r  A d m in is tra to r des Landes Glarus ist, jedoch  unge
h in d ert seine geistlichen 
F u nk tionen  ausüben kann .
Der katho lische K an to n s
k irch en ra t besorgt die k irch 
lichen A ngelegenheiten u n 
te r  der A ufsicht des S taates.
Ih m  sind auch  der Diö
zesefond und  der geistliche 
U n terstü tzungsfond  u n te r
ste llt. P a p s t Ju liu s I I .  ve r
lieh  1512 den G larnen das 
P rä sen ta tio n srech t fü r ihre 
K irchen, sodass die G larner 
dem  Bischof einen G eistli
chen, den sie zu w äh
len  w ünschen, p räsen tieren  
können  ; wenn bei den 
Vorgeschlagenen kein k a 
nonisches H indernis vo r
liegt, m uss der Bischof 
auch  die W ahl bestätigen .
K atholische P farrk irchen  
bestehen zur Zeit in  Gla
rus, Näfels, O berurnen,
N etstal und  L in th a l. Nie
derurnen  und  Schw anden 
haben  zw ar eigene G ottes
häuser und  S teuerrech t, 
sind aber k irchenrech tlich  
noch M issionsstationen.
Verschiedene in  U rkunden  
erw ähnte  K apellen sind 
gänzlich verschw unden. Nur 
in  der S t. M ichaels-Kapelle 
au f dem  B urghügel zu Gla
rus und  in der a lten  K a
pelle zu O berurnen w erden noch zuweilen Messen ge
lesen. —  Landsbuch  I, p . 220-225 ; I I I ,  45, 59 ff. —
G. H eer : Kirchengesch. d. K t. Glarus (in JH V G .
13-37).

2. Evangelische Kirche. W ährend  der R eform ation 
t ra te n  haup tsäch lich  u n te r  dem  Einfluss des Glarner 
P farrers F ridolin  B runner (s. d.) die K irchgem . Glarus, 
Schw anden, B etschw anden, M att, Mollis, K erenzen und 
N iederurnen zum  neuen G lauben über. Die 7 evange
lischen P farrer des Landes Glarus gehörten  anfänglich 
zur Zürcher Synode, erh ielten  jedoch  1621 m it Be
willigung des R ates eine eigene Synode. Dazu k am  zehn 
Ja h re  sp ä ter auch  ein eigenes C horgericht von 7 w eltli
chen und  2 geistlichen M itgliedern fü r E hesachen. Die 
Synode w ar bis 1844 eine reine G eistlichkeitssynode, als 
solche jedoch  im m erhin  einer gewissen A ufsicht des 
S taates u n ters te llt, indem  dieser m ehrere w eltliche Bei
sitzer abordnete . Sie versam m elte sich a lljährlich  im 
H erb st in Glarus. Jedes geistliche Mitglied m usste 
sich au f die Confessio helvetica unci die Formula con
sensus verpflichten  und ausserdem  dem  jew eiligen evan
gelischen S tandesp räsiden ten  das H andgelübde leisten. 
Als Geschäfte lagen der Synode ob : die A ufnahm e neuer 
M itglieder geistlichen Standes, die Zensur der Geistli
chen, die B ehandlung der eingereichten gravamina , die 
B esprechung der Fragen  über Sonntagsheiligung, K in
der- u . S ittenzuch t, H offahrt, B ettelei usw . Der ev an 
gelische R a t u n te rs tü tz te  die Synode in  ihren  Be
strebungen  zur H ebung der öffentlichen Moral, indem  
er öfters S ittenm andate  herausgab, U nzucht, T runk
such t, L iederlichkeit, gottlose R eden, Nachlässigkeit

im  Besuche des religiösen U n te rrich ts und  der sonn täg 
lichen G ottesdienste b e strafte . In  den Gem einden über
w achten  die sogenannten  « S tillstände » das sittliche 
V erhalten  der K irchgenossen. Der R a t o rdnete  gem ein
sam  m it den übrigen evangelischen S tänden  das E in 
sam m eln von L iebessteuern fü r die bed räng ten  evan
gelischen G laubensgenossen in  Frankreich , Ita lien , 
D eutschland, U ngarn  und  Polen an . 1844 w urde die 
a lte  Synodalverfassung abgeändert, und  der K an ton  
erhie lt als e rste r in  der Schweiz eine aus Laien und 
Geistlichen gem ischte Synode, die seit der Revision 
von 1882 zwar n ich t de ju re , aber aus p rak tischen  
G ründen der L andam m ann p räsid ie rt, w ährend an der

Spitze des K an tonsk irchenrats oder der K irchenkom 
mission ein D ekan s teh t. Die Synode findet je tz t  n u r 
m ehr alle drei Ja h re  s ta t t  und ist zu einer reinen Ge
schäftssynode geworden. Sie h a t n u r geringe M acht
befugnisse. Die 15 evangelischen K irchgem einden er
freuen sich einer w eitgehenden Selbständigkeit. Auch 
der S ta a t besitz t n u r ein O beraufsichtsrecht gem äss 
A rt. 73 der K antonsverfassung.

W ährend  u n m itte lb a r nach  der R eform ation  vor
wiegend Zürcher Geistliche aus Mangel an  einheim i
schen K räften  den D ienst an  den g larnerischen K irchen 
versehen m ussten , besserte sich dieses V erhältn is in 
der zweiten H älfte  des 17. Ja h rh . zugunsten  der G larner 
Theologen, die ihre S tud ien  und E xam en m eistens 
in Zürich und  Basel m ach ten  und do rt auch ord in iert 
w urden. Seit 1862 gehört Glarus zu den evangelischen 
K o n k o rdatskan tonen  und  ord in iert nunm ehr seine K an 
d idaten  selber. Alle Geistlichen beider Konfessionen 
m üssen sich wie die L andesbeam ten alle drei Ja h re  
einer W iederw ahl un terz iehen . Das A nste llungsverhält
nis der P fa rrer w urde schon vor der R eform ation  durch  
Pfrundbriefe  geregelt.D ie darin  erw ähnten Besoldun
gen w aren bis in das 18. Ja h rh . hinein äusserst be
scheiden. Bis zur E in führung  des eidg. C ivilstandsge- 
setzes 1875 lag den P farrern  auch die F ü h ru n g  der 
C ivilstandregister ob. Das ä lteste  K irchenbuch besitzt 
Mollis, dessen T aufreg ister 1571 beginnt. Ih m  folgt 
Glarus 1598 m it säm tlichen R egistern .

Eine B esonderheit besitz t die glarnerische K irche 
in  ihren  Choralsängergesellschaften, V ereinigungen zu r 
Pflege des K irchengesanges, deren erste 1625 in  E ilten

Glarus. Die Kirche und  der alte  Fr iedhof vor 1861. Nach einem Lichtdruck.
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e n ts tan d . Bis dah in  w ar der evangelische Gem einde
gesang in Glarus u n b ek an n t. Solche Sängergesell
schaften  treffen  w ir h eu te  noch in allen Gem einden 
ausser in O bsta lden. A usserkirchliche G em einschaften 
k onn ten  bis je tz t  im  L ande wenig Boden fassen, Ver
tre ten  sind in einigen Gem einden, jedoch  überall n u r 
m it geringer A nzahl von M itgliedern, die evangelische 
G em einschaft oder die A lbrechtsleute , B ap tisten  oder 
freie Gem einde, und die Pfingstgem einde. Die Geistli
chen der L andeskirche versam m eln sich jäh rlich  m ehr
m als zu Sitzungen. Sie g rü n d e ten  u n te r  sich eine Hilfs
kasse. A usserdem  w urde 1921 von der K irche ein evan
gelischer L andeskirchenfond ins Leben gerufen, dessen 
Zweck is t, a rb eitsu n fäh ig  gewordene P fa rrer und  
steuerschw ache K irchgem einden zu u n te rs tü tz en . E b en 
so d ien t zum  Teil auch  kirchlichen Zwecken der k a n 
tonale  evangelische R eservefond .—  Landsbuch  I ,p .2 2 5 -  
228 ; I I I ,  45-60. —  G ottfr. H eer : Kirchengesch. des 
K ts. Glarus (in J H V G  31-37). [P aul T h ü r b r . ]

C. S c h u l w e s e n .  Vor der R eform ation  schein t es 
im  L ande Glarus keine V olksschulen gegeben zu haben . 
Die Landsgem einde erk an n te  1510 die E rrich tu n g  einer 
L ateinschule im  Flecken G larus, an  welcher jedenfalls 
Zwingli als Lehrer w irk te. E rs t 1524 e n ts tan d  am  H a u p t
orte  eine Volksschule, die sich 1594 n ach  den K onfes
sionen tre n n te . A usser den beiden L ehrern in  Glarus 
gab es 1612 n u r noch in Näfels einen besonderen Schul
m eister, w ährend  an  verschiedenen än d ern  O rten  schon 
dam als evangelische Geistliche Schule h ielten , was bis 
um  die M itte des 18. Ja h rh . fa s t in allen Gem einden der 
Fall w ar. D ann  w urden sie allm ählig  durch  L ehrer 
erse tz t, allerdings m eist n ich t zum  V orteil der Schulen. 
Denn diese L ehrer, die an  die Stelle der P farrer tra te n , 
w aren  durchw egs ungebildete Leute aus dem  Volke, 
deren K enntnisse sich au f etw as Lesen, Schreiben und 
Rechnen besch rän k ten . Die Leistungen w aren  dem ent
sprechend auch  sehr gering. W enn die Schulen sich 
dennoch s te tig  verbesserten , so is t dies den unablässi
gen B em ühungen einer A nzahl evangelischer P fa rrer 
zu verdanken , besonders Melchior Schulers in O bstal
den (1859), die von sich aus oft u n te r  dem  W iderstande 
der Gem einden für die L ehrerb ildung , V erm ehrung der 
U nterrich tsfächer, V erbesserung der L ehrm ethoden, der 
Schulordnung und  des Schulbesuches B edeutendes 
le iste ten . Das Schulwesen war vorw iegend Sache der 
K irche und  der P riv a ten . Der S ta a t küm m erte  sich 
n ich t w eiter darum , als dass er gelegentlich Beiträge 
bewilligte, in M andaten  die E lte rn  e rm ahn te , ihre K in
der fleissig zur Schule zu schicken und  die saum seligen 
E lte rn  und  K inder bestra fte . 1835 t a t  die evangelische 
Landsgem einde einen bedeu tsam en S ch ritt vorw ärts, 
indem  sie endlich das Schulwesen dem  S taa te  ü b er
trug , wobei die konfessionellen Schulen noch bestehen 
blieben, obgleich die allgem eine Landsgem einde bald  
d a rau f ein gem einsam es Schulgesetz erliess. Nun 
e n ts tan d en  überall in rascher Folge neue Schulhäuser. 
Junge , in den Sem inarien von Z ürich und  T hurgau  
herangebildete  L ehrer w urden angeste llt, die m an  auch 
ih rer V orbildung en tsprechend  besser besoldete als 
die a lten  Schulm eister. Das Schulgesetz von 1873 
fü h rte  das 7. Schuljahr ein undjvero rdnete , dass ausser
dem  jedes K ind nach  V ollendung der Prim arschule 
2 Ja h re  lang  je  1 Tag in der W oche die R epetierschule 
besuche. Die Niedergelassenen erhielten m it den B ür
gern in  Schul- und K irchensachen gleiche R echte  und 
P flichten . 1877 beschloss die Landsgem einde, dass in  
der Regel die Schulgem einde m it der Ortsgem einde 
zusam m enfallen solle. N unm ehr w urden die konfes
sionellen Schulgem einden verschm olzen, die Schul- 
g ü ter zusam m engelegt und  an  Stelle der Schulgelder 
gesetzlich geregelte Schulsteuern  erhoben. Die T rennung 
von Schule und  Kirche w ar nun  endgültig  vollzogen. 
Neben der Volksschule bestehen  noch allgemeine, ge
werbliche und  haus w irtschaftliche Fortb ildungsschulen , 
dazu  in Glarus eine H andw erkerschule und  eine lan d 
w irtschaftliche W interschule, in der M ehrzahl der Ge
m einden auch  Sekundarschulen . Die Sekundarschule 
in G larus w urde 1890 zu einem  U ntergym nasium  
e rw eitert und  trä g t  je tz t  den N am en H öhere S ta d t
sch u le .—- Landsbuch  I, 143-148; I I I ,  1 -4 4 .—  G ottfr.

H eer : Schulgesch. des K ts. Glarus (in J H V G  18-20).
D. A r m e n w e s e n  u n d  G e m e i n n ü t z i g k e i t .  Die Pflege 

der A rm en w ar von jeh er eine O bliegenheit der chris tli
chen K irche. Die K irche im  Dorfe Glarus u n te rs tü tz te  
ihre Arm en bereits 1516 aus ih rem  Spendgut. Nach 
der R eform ation  g a lt es als se lbstverständ lich , dass 
jed e r Teil seine A rm en selber e rhalten  m usste. In  be
sonders schw eren Fällen  leiste te  der S ta a t auch Bei
träge , nam en tlich  zu B adekuren (1552). Ein Gesetz 
verp flich te te  die V erw andten bis zum  d ritte n  Grade, 
in der V erw and tschaft zu helfen (1629). Der evange
lische R a t e rm ah n te  auch die G em einden öfters, ihre 
A rm en besser zu verpflegen, den G assenbettel und das 
S trolchenw esen zu bekäm pfen. Zu diesem  Zwecke 
ste llte  er 1755 eine H arsch ierordnung  au f und  v e ran sta l
te te  von Zeit zu Zeit grosse B ette ljagden , welche das 
L and von dem  lästigen  Gesindel vorübergehend säu b er
ten . Die evangelische L andsgem einde erliess 1770 eine 
neue A rm enordnung, und 1806 gründete  sie eine evan
gelische L andesarm enkasse, sowie eine L andesarm en
kom m ission. Auch als das erste fü r beide Konfessionen 
verbindliche L andesarm engesetz 1840 erschien, blieb 
die konfessionelle Arm enpflege noch w eiterh in  in  K raft. 
Versuche, sie aufzuheben, g lück ten  n ich t überall. Noch 
heu te  bestehen konfessionell g e tren n te  Arm enpflegen 
in Glarus, M itlödi u n d  L in tha l. Säm tliche A rm enge
m einden sind selbständ ig  organisiert und  v e rw alte t 
und  haben  eigenes S teuerrech t. Sie u n te rs tü tzen  nu r 
ihre eigenen Bürger, so weit sie n ich t durch  B undesge
setz v e rp flich te t sind, auch  den N iedergelassenen bei
zustehen . N ach dem  A rm engesetz von 1878 m üssen der 
S ta a t u n d  die B ürgergem einden die R ückschläge in 
den A rm enrechnungen der A rm engem einden decken. 
Die gesam ten  A usgaben der 30 A rm engem einden be
liefen sich 1920 auf 609 637 F r. D aran  gew ährte der 
S ta a t 216 876 F r. B eiträge. Ih r  Verm ögen bestan d  in 
3 125 351 F r. A rm engut und  1 617 975 F r. Spezialfonds. 
Eigene A rm enhäuser besitzen  die G em einden Gla
rus, E n nenda  und  Näfels. E tw a 100 G larner sind in der 
A n sta lt L itten h e id  im  T hurgau  versorg t. Das 1560 
u n te r  der L eitung  von Aegidius T schudi erbau te  Spital 
in Glarus d iente  fa st 300 Ja h re  lang seinen Zwecken, 
bis es durch  eine K ran k enab teilung  im  neuen B ürger
asyl und 1880 durch  ein neues K an tonssp ita l in Glarus 
e rsetz t w urde. Die evangelische H ilfsgesellschaft des 
K an tons Glarus eröffnete 1819 als erste A n sta lt im  
K an to n  ein E rziehungsheim  fü r arm e, verw ahrloste 
K naben in  der L inthkolonie an  der Ziegelbrücke und 
1853 eine zweite ähnliche A n sta lt in E ilten . Die k a n 
tonale gem einnützige Gesellschaft g ründete  1846 eine 
M ädchenanstalt in  Mollis, 1897 das Sanato rium  in 
B raunw ald  u n d  1912 die A n sta lt fü r schwachsinnige 
K inder im  H altli zu Mollis. Die E rrich tu n g  einer k a n 
tonalen  Irren a n s ta lt is t in A ussicht genom m en. Sehr 
w oh ltätig  w irken auch  die vielen K rankenkassen . Die 
m eisten sind vom  B unde an erk an n t. Ih re  M itglieder 
finden sich in  allen Gem einden. Der v ierte  Teil aller 
K inder u n te r  14 Ja h ren  und die H älfte  aller E inw ohner 
über 14 Ja h ren  sind gegenw ärtig  versichert. Die A us
gaben der vom  B unde u n te rs tü tz te n  K rankenkassen  
betrugen  1923 ru n d  400,000 F ran k en . In  den grössern 
Gem einden sind K rankenpflegen, Sam aritervereine, T u
berkulose-Fürsorgestellen  und  S ta tionen  fü r N a tu ra l
verpflegung e ingerich tet. Die L andsgem einde beschloss 
1918 die E in führung  der k an tonalen  A lters- und  In 
validenversicherung, der ersten  s taatlich en  E inrich tung  
dieser A rt in der S chw eiz.—  Landsbuch  I, p. 229-254; 
I I I ,  p. 61-79, 115-130. —- G ottfr. H eer : Das A rm en
wesen des K ts. Glarus. [Paul T h ü r e r . ]

E. R e c h t s w e s e n .  1. Gerichtsverfassung. Das Nötige 
h ierüber is t in den A usführungen über die V erfassung 
in den le tz ten  A bschnitten  des K apite ls G e s c h i c h t e  
bereits gesag t. H ervorzuheben ist, dass eine T rennung 
der rich terlichen  von der regierenden Gewalt erst seit 
1837 vollzogen is t, indem  bis dah in  der R a t zugleich 
S trafgerich t in schweren K rim inalfällen  w ar u n d  sich 
anderseits m it den m eisten Civilfällen zu befassen h a tte , 
die er vor jedem  Prozessverfahren  an  gütliche V erhand
lungen u n d  erst nachher an  das k om peten te  G ericht 
wies.
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2.’rStrafrechtspflege. a) S trafprozess. E igentliche Vor

schriften  fü r das Prozessverfahren in  S trafsachen  fehl
ten  jah rh u n d e rte lan g . In  der P raxis wurde jedenfalls 
das 'a lte  deu tschrech tliche)G erich tsverfahren  durch  den 
Rat'<ge h an d h ab t. Neben den Zeugen und  dem  Eid 
w urde als Bew eism ittel insbesondere 1423 auch  ein 
G ottesurte il du rch  gerich tlichen  Z w eikam pf angenom 
m en. Im  16. Ja h rh . k am  die S trafverfolgung von am tes- 
wegen m ehr auf. G larus e rh ie lt tdan n  auch  in Ueberein- 
stim m ung  m it vielen b en ach b arten  L andschaften  eine 
H ochgerichtsordnung, welche einzelne G rundsätze  der 
Carolina (s. d.) en th ie lt, ohne dass diese je  eigentlich 
rech tsgü ltig  w urde. Von da an  entw ickelte  sich 
das U n tersuchungsverfah ren  im m er m ehr. Der R at 
bezeichnete 2 M itglieder m it der U ntersuchung, auf 
welche hin dann  die G esam tbehörde das U rteil fä llte . 
Im m er m ehr tra c h te te  m an wie überall danach, ein 
G eständnis des A ngeklagten zu erlangen, w om it se lbst
verständ lich  allm ählich die Fo lter ihren  E inzug hielt. 
Bei T odesurteilen  und  ih rer 
Vollziehung w urde noch 
eine A rt G ericht nach  a lte r 
F orm  gehalten , das m it der 
V erkündigung des Todes
urteils, dem  Brechen des 
S tabes und  der H in rich tung  
endete. N ach der H elvetik  
nah m  der R a t seine Be
fugnisse als S trafbehörde 
neuerdings auf, wie auch 
das V erfahren, allerdings 
m it ersichtlichen F o r t
sch ritten  in der D urch füh
rung  der U n tersuchung , bei
nahe  gleich blieb. Die Ver
fassung von 1837 en thob  
den R a t der erw ähn ten  Be
fugnisse, die an  das K ri
m inalgericht überg ingen .Im  
gleichen Ja h re  w urde eine 
S trafprozessordnung  erlas
sen, welche einen ständ igen  
V erhörrich ter e in führte  u. 
d ann  nach abgeschlossener 
U ntersuchung  in einer 

öffentlichen V erhandlung 
K lage und  V erteidigung 
zu W orte kom m en liess.
Die Zahl der V erbrechen und Vergehen, die von 
s ta a ts  wegen verfo lg t wurden, w urde e rw eite rt. D aneben 
bestanden  die A ntragsdelik te. Gegen H au su n te rsu 
chungen und  V erhaftungen such te  die P rozessordnung 
m ehr Schutz als bisher zu gew ähren, w ährend  sie 
anderseits in der W ahl u . W ürdigung der Bew eism it
te l dem  R ich ter m ehr Spielraum  liess. N ach A bschluss 
der U ntersuchung  h a tte  sich das K rim inalgerich t d a rü 
ber schlüssig zu m achen, ob der Fall m angels Beweis zu 
den A kten  zu legen, oder zur öffentlichen V erhandlung  
zu weisen sei. Nach der öffentlichen V erhandlung 
entschied  das K rim inalgerich t m it S tim m enm ehrheit 
über die Schuldigerklärung und die B estrafung . Zu 
einem  T odesurteil w aren */3 der Stim m en erforderlich. 
Es w ar n u r zulässig, wenn ein genügendes G eständnis 
oder Zeugenbew eis vorlag . Gegen das U rte il w ar B eru
fung an  das A pella tionsgerich t m öglich. Bei T odesur
teilen  oder schw eren F re ih eitsstra fen  war der dreifache 
L an d ra t B egnadigungsinstanz.

F ü r den Strafvollzug w urden in dem  1558 (Aegidius 
Tschudi) geb au ten  a lten  R ath au se  Gefängniszellen ein
g erich te t u n d  1839-1841 m it dem  K t. S t. Gallen ein 
V ertrag  ü b e r U n terb ringung  von Sträflingen in  seiner 
A n s ta lt abgeschlossen.

Die G rundzüge der dam aligen S trafprozessordnung 
sind h eu te  noch in der gegenw ärtig  geltenden v o rh an 
den. W äh ren d  m an schon 1852 eine Revision vo raus
se tz te , in  V erbindung m it dem  Erlass eines S trafge
setzbuches, w urden die fraglichen A nregungen 1856 
von der Landsgem einde verw orfen, so dass erst 1871, 
n achdem  endlich auch  ein S trafgesetzbuch  vorhanden  
w ar, eine einigerm assen eingreifende A bänderung und

Anpassung an die neuen R echtsbegriffe s ta ttf in d en  
konnte. Die U nterscheidung zwischen Offizialdelikten 
und A ntragsdelik ten  w urde schärfer durchgeführt und 
sodann auch  ein ständ iger S taa tsan w alt bezeichnet. 
V oruntersuchung, Bew eism ittel, öffentliches und  m ü n d 
liches V erfahren blieben sich gleich. F ü r die Vollzie
hung von T odesurteilen galten  besondere V orschriften.

1877 w urde die Prozessordnung neuerdings abge
än d ert und insbesondere alles, was au f die T odesstrafe 
Bezug h a tte , in B each tung  der B undesverfassung von 
1874 gestrichen . Neue A bänderungen folgten 1887, 
die sodann  1899 zu derjenigen Gesam trevision füh rten , 
deren Ergebnis heu te  in der H auptsache noch gilt. 
Die W iederzulassung der T odesstrafe durch  die Volks
ab stim m ung  von 1879 blieb au f die hiesigen Strafge
setze ohne E influss. Ganz unabhäng ig  blieb Glarus 
darin , dass es nie Geschw orenengerichte ein führte  und 
dam it auch  n ich t nö tig  h a tte , fü r diese das anderw ärts 
vorgesehene, besondere V erfahren zu regeln.
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Glarus. Der Spielhof mit  der Viehschau vor 1861. Nach einem Holzschnitt.

b) S tra frech t. Schon in den ä ltesten  Teilen des L an d 
buches befinden sich einige wenige strafrech tliche A rti
kel, die indessen so unzusam m enhängend sind, dass sie 
über das geltende R echt n u r  spärlichen Aufschluss ge
ben. Als S trafen  gelten haup tsäch lich  Bussen und 
L andesverw eisung, in  ganz schw eren Fällen T odesstrafe. 
Diese le tz te re  w ar in  A rt. 260 des a lten  L andbuches 
vorgesehen für Todschlag und  Mord. D aneben en th ä lt 
die gleiche R echtsquelle eine ganze R eihe von S tra f
androhungen, teilweise von höchst sonderbarer Fassung 
fü r m inderw ichtige Vergehen und  blosse U ebertre tun - 
gen. E ine ganze A nzahl von in allen neuern  S trafge
setzbüchern  erw ähnten  V erbrechen und  Vergehen sind 
ü b e rh au p t n ich t g en ann t. D eshalb kam  es dazu, dass 
der R a t als S trafbehörde sich allm ählich eine eigene, 
aber wenig folgerichtige P rax is zurecht m achte  und 
vielfach nach seinem  eigenen Erm essen handelte . So 
fanden  denn auch  allm ählich K örperstrafen  und  E h ren 
stra fen  A nw endung, wie A uspeitschen, öffentliche A us
stellung am  P ranger und  Stockstreiche. Noch im  19. 
Ja h rh . finden wir vollzogene T odesstrafen  fü r schweren 
D iebstahl im  Rückfall, dann  aber auch  für K indsm ord, 
G attenm ord  oder -T odschlag und  zu le tzt 1836 für 
einen an  R ohheit n ich t w eit von einem  Mord entfern ten  
Todschlag. Von da an  fanden , obgleich der erw ähnte 
A rt. 260 die T odesstrafe noch vorschrieb, keine V erurte i
lungen und H inrich tungen  m ehr s ta tt ,  insbesondere 
auch  n ich t in  einem  Falle E nde der 50er Ja h re  m it 
G attenm ord  oder -Todschlag.

1867 endlich erhielt G larus das erste S trafgesetzbuch, 
welches sich an  die ähnlichen Gesetze anderer K antone, 
z. B. Zürich, anlehnte, nach  heutigen Begriffen indes-



556 GLARUS ( r e c h t s w e s e n ) GLARUS

sen noch sehr scharf ist. Die F re iheitsstra fen , welche 
se it 1839 durch  die P rax is des K rim inalgerichtes im m er 
m ehr angew and t w urden, t r a te n  in den M itte lpunkt 
des S trafensystem s, ab g estu ft n ach  Todesstrafe, Z uch t
haus, A rbe ithaus, Gefängnis, V erbannung, E n tziehung  
der E h ren rech te , Geldbusse und  dergl. K örperliche 
Z üchtigung, P ranger u n d  dergl., n u r  noch wenig ange
w and t, w aren d am it abg esch ab t. R evisionen fanden 
1887 und  1899 s ta tt .

3. Bürgerliche Rechtspflege, a ) Civilprozess. Bis 1837 
t ra te n  die dam als schon vorhandenen  G erichte für 
bürgerliche R ech tss tre itig k eiten  (Fünfergerich t, N euner
gerich t, U ndergänger, Chorgericht) e rst in  T ätigkeit, 
wenn der R a t einen Fall an  sie gewiesen h a tte . Das 
V erfahren w ar vo llständ ig  m ündlich, öffentlich und 
endete  m it einem  U rte il, welches schriftlich  ausge
fe rtig t w urde und  in K ürze die A nbringen der Parteien , 
E rw ägungen  des R ich ters und  den E ntsche id  en th ie lt. 
Die Beweise w urden m eistens durch  Zeugen geleistet, 
oder du rch  Schriften, nam en tlich  B rief und  Siegel. Eine 
eigentüm liche E in le itung  zum  Prozesse bilden die R ech t
bote, welche w iederholt, aber n ich t ganz richtigerw eise, 
m it dem  In te rd ik t des röm ischen R echtes au f die glei
che Linie gestellt w urden. Sie en ts tan d en  durchaus selb
stän d ig  im  einheim ischen Prozessrech t und  bezwecken 
einerseits den Schutz vor der E rw erbung  von D ienst
b a rk e iten  durch  U ebung, d ann  die H erbeiführung  eines 
b ereits im  Anzuge befindlichen R ech tsstre ites, ferner 
die W ahrung  der rich tigen  S tellung von K läger und 
B eklagtem , und  endlich die E rh a ltu n g  einer dem  R ech ts
s tre ite  zu G runde liegenden Sachlage.

Die erste eigentliche C ivilprozessordnung von 1837 
b rach te  einen wesentlichen F o rtsc h ritt , indem  sie jede 
T ätigkeit der V erw altungsbehörden ausschloss u n d  je 
dem  R echtsbegehrenden  ohne w eiteres den W eg zur 
Sühneinstanz (V erm ittler) öffnete. Von da ging die 
K lage m it dem  L eitschein an  das G ericht (Civilgericht, 
A ugenscheingericht, E hegericht), welches dann , sei es 
in einer ausgekündeten , sei es in einer gekauften  Sitzung 
d a rü b er u rte ilte . Zu den e rs tem  lud der K läger den 
B eklagten selbst ohne w eiteres vor, die le tz te m , für 
alle w ichtigeren Fälle vorgeschrieben, m usste der 
K läger se lbst anbegehren . Ferner fanden  in der P ro 
zessordnung die prozessualen E inreden  und  Zwischen
begehren als V orfragen besondere B eachtung . E rs t nach 
ih rer E rledigung folgt die H aup tv erh an d lu n g , an  welcher 
jed e  P a rte i 2 Mal zum  W orte  kom m t, endlich das 
U rte il. Schon in  dieser ersten  P rozessordnung ist 
V orschrift, dass der P a rte i-E id  n u r im  äussersten  Falle 
au f erlegt w ird, wie er d ann  auch seither beinahe nie 
angew andt w ird. U eber die B ew eiskraft der U rkunden  
und die Fäh igkeit zum  Zeugnis en th ä lt das Gesetz 
ziem lich einlässliche V orschriften. Das gefällte U rteil 
w urde sogleich n iedergeschrieben und h ierau f den 
Parte ien  vorgelesen, was dazu nö tig te , die Protokolle 
sehr ku rz  abzufassen. W ichtigere Fälle ko n n ten  20 
Tage nach  E röffnung des U rteils an das A pellationsge- 
r ich t w eiter gezogen w erden.

Diese C ivilprozessordnung w urde zuerst 1860 abge
än d ert. Mit dieser A enderung fiel eine a lte  V orschrift 
dahin , w onach das G ericht sich im  Notfall durch Zuzug 
eh rbarer L andleu te , die a u f  dem  R ath au se  anwesend 
w aren, ergänzen k o n n te . Ferner verschw inden die aus
gekündeten  G erichtssitzungen vollständig , sodass jeder 
Prozess beim  zuständ igen  G erichtspräsidenten  ange
m eldet w erden m uss. Im  übrigen blieben die G rund
sätze  von 1837 be ibehalten . Das Näm liche g ilt von der 
Civilprozessordnung von 1895, in welcher versuch t 
w urde, verschiedene V ereinfachungen anzubringen und 
insbesondere die M öglichkeit zu verringern , einen P ro 
zess durch  V orfragen h inauszuziehen. Als N euerung 
m ag erw ähnt w erden, dass die G erichte n ich t m ehr ge
n ö tig t sind, die U rteilserw ägungen sogleich m itzuteilen, 
solche vielm ehr in dem  binnen 10 Tagen auszufertigen
den U rte il niederlegen können, und  dass die B erufungs
frist e rst von der am tlichen  Z ustellung des schriftlichen 
U rteils an  läu ft. — In  den E h estre itigkeiten  fand  bei 
dieser R evision wieder eine A rt am tlichen  V erfahrens 
E ingang, sodass sie n ich t m ehr ganz a u f  der gleichen 
Linie wie andere  P riv a ts tre itig k e iten  stehen.

Beim  gleichen Anlasse e rh ie lt der C ivilgerichtspräsi- 
den t die Stellung eines E inzelrichters m it U rte ilsbe
fugnis in u n bedeu tenden  Forderungsstre itigkeiten .

W ährend  die C ivilprozessordnung m it ganz kleinen 
A enderungen u n v e rän d e rt blieb, b rach ten  verschiedene 
ei dg. Gesetze bei ih rer A nw endung auch im  K t. G larus 
bem erkensw erte A bw eichungen. H iezu gehört, dass bei 
einer ganzen A nzahl von K lagen sowohl nach  eidg. 
C ivilgesetzbuch, wie aus V ersicherungsrecht, die V er
m ittlu n g , welche sich im m er m ehr als eine E rschw erung 
des V erfahrens herausste llte , um gangen und  die Klage 
u n m itte lb a r beim  G ericht anhängig  gem acht w erden 
kan n . Zu erw ähnen is t endlich, dass säm tliche Civilpro- 
zessordnungen besondere A bschnitte  über die Schieds
rich ter und  Schiedsgerichte besitzen, die jedoch  ein 
d e ra rt w eitläufiges V erfahren vorschreiben, dass sie 
gänzlich ausser G ebrauch gekom m en sind. Die A n ru 
fung von Schiedsgerichten h a t m it A usnahm e einiger 
Fälle , wo sie bereits durch  a lte  V erträge vorgesehen 
w ar, so g u t wie aufgehört.

Seit 1848 b esteh t auch ein Gesetz b e tr . die A ufsicht 
des O bergerichtes über die u n te rn  Gerichte, welches die 
M öglichkeit einer A rt K assationsverfahrens eröffnet 
und  insbesondere bei un rich tiger A nw endung prozessua
ler V orschriften  durch  die u n te rn  G erichte angew andt 
w erden kan n . Es gelangt indessen in neuerer Zeit n u r 
noch selten zur A nw endung.

b) Civilrecht. Obgleich schon die L andessatzungen 
von 1387 civilrechtliche V orschriften  en th a lten , be
gnügte m an  sich dennoch Ja h rh u n d e rte  h indurch  m it 
der A neinanderreihung einzelner Landsgem eindebe
schlüsse,! ohne) dass ein G esetzbuch oder auch  n u r eine 
zusam m enhängende Z usam m enstellung derselben ge
m ach t w urde. Sie betreffen einige B esonderheiten  im  
E rb rech t, G üterrech t der E h eg a tten , V orm undschaft, 
P fan d rech t, E igen tum , D ienstbarke iten , K au f und  
P ach t, genügten  aber schon vor 1798 bei w eitem  n ich t, 
sodass die R ich te r au f das angewiesen w aren, was 
gö ttlich , billig und rech t w ar. E tw as einlässlicher w aren 
die V orschriften  ü ber V aterschaft, E herech t, E he
scheidung und  dergl. W ährend  die Verfassung von 1837 
bald  eine ausreichende R egelung des Prozessrechtes m it 
sich b rach te , blieb insbesondere das m aterielle  R echt 
gänzlich vernach lässig t. So finden wir noch 1852 eine 
ganze A nzahl von Landsgem eindebeschlüssen einfach 
zusam m engestellt, an  welche dann  diejenigen N euerun
gen, welche schliesslich zum  bürgerlichen G esetzbuch 
füh rten , als Beilagen angereih t w aren. W ir nennen dabei 
das Gesetz über die E rrich tu n g  neuer Pfandbriefe  von 
1842, welches den A nfang fü r das glarnerische G rund
buch e n th ä lt, das Gesetz ü ber die R echnungsrüfe 
(1846), sodann die V erordnung über die K aufbriefe, 
bei denen B evogtete bete ilig t sind (1839), die W echsel
ordnung von 1852, ein Gesetz über die V orm undschaften  
von 1849 und  über die Z w angsab tre tung  vom  gleichen 
Jah re . In  den Ja h ren  1869-1874 kam  endlich das 
bürgerliche G esetzbuch zu Stande, bestehend aus 
Sachenrecht (1869), Personen- und  Fam ilienrech t (1870), 
E rb rech t (1874). Diese R echtsgebiete w aren indessen 
bei w eitem  n ich t erschöpfend b eh andelt. Das Obliga
tio nenrech t feh lte  vo llständig . An seine Stelle t r a t  das 
sogenannte Gesetz über F orderungen  und  V erträge, 
welches n ich ts anderes als eine lose Zusam m enstellung 
a lte r L andsgem eindebeschlüsse w ar, von denen die 
heu te  w ichtigsten  R echtsverhältn isse  und  R echtsge
schäfte  gar n ich t betroffen w urden. Die daraus herv o r
gehende R echtsunsicherheit w urde dad u rch  w esentlich 
gem ildert, dass vielfach das p rivatrech tliche  Gesetz
buch fü r den K t. Zürich herbeigezogen und  angew andt 
wurde, weniger das dem  deutschrech tlichen  K an to n  sehr 
fern  liegende Gemeine R echt, bis 1883 das eidg. Obli
gationenrech t Glarus der Mühe en thob , ein eigenes 
O bligationenrecht auszuarbe iten . Die e rw ähnten  Be
stand te ile  des bürgerlichen Gesetzbuches blieben in 
K ra ft, bis 1912 das Schweiz. C ivilgesetzbuch an  ih re  
Stelle t r a t .  Die noch verbleibenden, nam entlich  sachen
rech tlichen  V orschriften sind in das E inführungsgesetz 
aufgenom m en. Der U ebergang zum  eidg. R ech t vollzog 
sich ü ber E rw arten  g la tt, obgleich es m it verschiedenen 
E igentüm lichkeiten  des L andrech tes au fräu m te . W ir
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nennen die R echtlosigkeit der F rau  nach  aussen und  im  
ehelichen G üterrech t, im  E rb rech t den W echsel von 
S tam m - und  K opfte ilung der V erlassenschaft, die Ver
m ächtn isfre iheit usw.

c) B etreibungs- und  K onkursrech t. Schon die ä lte sten  
R ech tsvorschriften  en th a lten  einige A rtikel über 
S chätzen  und  Auffall, d. h. B etre ibung  und  K onkurs. 
Dieses R echtsgeb iet beh ie lt seine E igentüm lichkeiten  
bis zum  B undesgesetz von 1889. Jed er Schuldner 
k o nn te  m it Schätzen  au f P fändung  betrieben, oder 
au f B egehren des G läubigers du rch  die S tandeskom m is
sion (R egierungsrat) in  K onkurs e rk lä rt w erden. Das 
V erfahren w ar äussert rasch  und  strenge, in  der Praxis 
ab er durch  das w ohlverstandene In teresse  des Gläubi-

L andsbuches, jedoch m it Einschluss der M ediations Ver
fassung, dam it auch der Verfassung des K ts. G larus und 
verschiedener eidg. V erträge.

Zweite Ausgabe des Landsbuches 1835 m it zah lrei
chen N achträgen aus den Ja h ren  1836 und  1837. D ritte  
A usgabe des Landsbuches von 1852. V ierte Ausgabe des 
L andsbuches von 1861, m it zahlreichen N achträgen. 
F ün fte  A usgabe des Landsbuches von 1878 m it N ach trä 
gen. Sechste A usgabe des L andsbuches von 1892-1906, 
3 Original- und Z usatzbände, zusam m en 6 Bände.

Siebente Ausgabe des Landsbuches, erschienen 1924 
in 4 B änden. Die le tz te  b esch ränk t sich im  Gegensatz 
zu säm tlichen frü h em  A uflagen darauf, eine rein k a n 
tonale  G esetzessam m lung zu sein, w ährend alle frü h em

Glarus.  Elm am Tage  nach dem Bergsturz  vom 11. ix. 1881. Nach einer Li thographie  von J.  J .  Hofer.

gers vielfach gem ilder. F ü r eine bloss b ehaup tete , 
weder nachgewiesene, noch verfallene Schuld konnte  
sozusagen von einem  Tag au f den ändern  P fändung 
verlang t und  diese nu r durch  H interlegung der Schuld
sum m e abgew endet w erden. W ar der G läubiger da
durch  oder durch  Schätzung (Pfändung) sicher ge
ste llt, so konnte  ihn der Schuldner erst zur A ufrech t
stellung der F orderung  au f dem  R echtsw ege nötigen. 
N icht ganz gleich, aber ähnlich  rasch  konnte  ein Schuld
ner zum  K onkurse geführt werden, ohne R ücksicht 
au f seinen B eruf oder die Höhe der Schuld, sodass 
zahlreiche K onkurse m it lächerlich  kleinen Passiv
sum m en « ausgetragen» w urden. Die H andh ab u n g  von 
Schuldbetreibung  und  K onkurs lag  in  den H änden  der 
a d m in istra tiv en  Behörden, die erst im  Gesetz von 1906 
gänzlich davon en tla s te t w urden, indem  dam als auch 
die A ufsicht über die B etre ibungsäm ter und  dergl. an  
die G erichtsbehörden überging.

4. Uebersicht über das Landrecht. Das geschriebene 
L andsbuch von 1448, fo rtg efü h rt bis 1798 und  in zahl
reichen E xem plaren  m it Zusätzen verschiedener A rt 
(M alefizordnung und dergl.) abgeschrieben. Abge
d ru ck t in Schweiz. Rechtsquellen V, 2 (Z S R ) und  J H V G  
36.

Das erste gedruckte L andsbuch von 1807, im  w esent
lichen der blosse A bdruck des erw ähnten  geschriebenen

versuchten , die gebräuchlichsten  eidg. Gesetze aufzu
nehm en. Die le tz te  Ausgabe g e s ta tte t  eine vollständige 
U ebersicht über die vom  kan to n a len  Gesetzgeber und 
den B ehörden erlassenen, allgem ein gültigen V orschrif
ten . [Fr. S c h i n d l e r . ]

F. M i l i t æ r w e s e n .  Vom 1 6 .  Alters ja h r  an  w ar jeder 
G larner w ehrpflichtig  und  m usste au f eigene K osten 
seine W affen beschaffen, die in den Tagw en von den 
T agw enratsherren  besichtig t w urden ( 1 5 5 3 ) .  Gemäss 
der evangelischen K riegsordnung von 1 7 0 6  sollte jeder 
Soldat m it einem  gu ten  Seitengew ehr, einem  w ehrhaf
ten  « Fiissy », einem B ajo n e tt u n d  einer P a tro n ta sch e  
ausgerüste t sein. Seit der T rennung  der Gewalten 1 6 8 3  
w ar auch  das M ilitärwesen Sache der Konfessionen. 
Jed er Teil besass eigene Zeughäuser, hielt seine eigenen 
M usterungen und  m ilitärischen H ebungen ab, und bei 
vaterländ ischen  Auszügen kom m andierte  auch  jeder 
Teil seine Angehörigen selber. Nur die K osten  w urden 
aus dem  gem einsam en L andessäckel b e s tr itten . Die 
höchsten  Grade im  Heere bekleideten  der L an d esh au p t
m ann, sp ä ter der L andm ajor, und  der Landesfähnrich . 
K atholiken und  Evangelische ste llten  abwechselnd seit 
1 6 2 3  einen lebenslänglich gew ählten  P an n erherrn , wel
cher die L andespanner zu verw ahren  und  den 2. Aus
zug zu befehligen h a tte . Die Offiziere fü r die Dorfmiliz 
wurden von den Tagw en gew ählt. F ü r die Kriegszüge
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ausserhalb  des L andes bestan d en  zwei A ufgebote. Zum 
ersten  A ufgebot oder zum  L andespanner gehörten  500 
M ann, näm lich  100 Füsiliere, 240 M usketiere, 135 
Spiessknechte und  25 H ellebardiere. Das zweite Auf
gebot oder das L andsfähn lein  h a tte  300 M ann, die von 
4 H au p tleu ten  befehlig t w urden (1603). Die W ehrpflich
tigen  jed e r Gem einde w aren je  nach  der Grösse der Ge
m einde in eine oder m ehrere K om pagnien eingeteilt 
und  jede von einem  H au p tm an n , einem  L ieu tenan t, 
einem  F äh n rich  u n d  4 W ach tm eiste rn  befehligt. Beim 
W erdenberger Auszug 1721 rü ck ten  14 evangelische 
u n d  2 katholische K om pagnien aus, jede d u rch sch n itt
lich 115 M ann sta rk . Die a lten  glarnerischen E xerzierre
giem ente w urden 1792 von der evangelischen L andsge
m einde du rch  das bessere bernische R eglem ent ersetz t. 
N ach dem  Z usam m enbruch der glarnerischen W ehr
m ach t beim  E inbruch  der Franzosen im  Früh ling  1798 
ko nn te  des M ilitärwesen nu r langsam  durch neue V erord
nungen in  den Ja h ren  1812, 1819, 1832 und  1840 reo r
gan isiert w erden, bis es durch  die neue eidg.V erfassung 
zur Bundessache w urde.

Das Schützenwesen fand  im  L ande Glarus eifrige 
Pflege. 1504 besuch ten  die G larner das grosse eidg. 
Freischiessen in  Zürich, wie sie auch  selber die Schützen 
der ben ach b arten  K an tone  m ehrm als zu sich zu Gaste 
einluden. In  Glarus gab es 1580 einen L andesschiess
platz, ein B üchsenhaus und das Schützenhaus. Schon 
1532 lesen wir von Schiessgaben des R a ts  an  die B üch
senschützen. In  den m eisten Tagw en finden wir Schü t
zenhäuser. Der kan tonale  Schi essverein zäh lt h eu te  43 
Sektionen m it über 1700 M itgliedern. D aneben bestehen 
noch eine A nzahl K nabenschiessvereine. 1847 und  1892 
w urden in. G larus eidg. Schützenfeste gefeiert, —  P. 
T hürer : Gesch. d. Gem. Netstal, 422-425. [Paul T h ü r e r . ]

G. W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t .  Die Abgeschlossen1 
he it des Landes und der Mangel an  höheren Schulen 
b rach ten  es m it sich, dass W issenschaft und  K u n st im  
öffentlichen Leben keine grosse Rolle spielten. Im m er
hin sind aus dem  G larner Volke einige M änner hervor
gegangen, die auch au f diesen Gebieten A nerkennens
w ertes, teilweise sogar H ervorragendes leiste ten . Der 
H um anist H einrich  L oriti, gen. G lareanus, ein M agister 
der freien K ünste , w urde vom  K aiser M axim ilian 1512 
zum  D ich ter gek rön t. Sein Schüler Aegidius Tschudi 
d a rf den R uhm  beanspruchen, der V ater der Schweiz. 
G eschichtsschreibung zu sein. M ehrere G larner Geistli
che schrieben die Geschichte ihres H e im atkan tons, so 
Jo h an n  H einrich Tschudi, C hristoph T rüm py, Melchior 
Schüler und  G ottfried  H eer. P fa rrer Jo h an n  R udolf 
S teinm üller m achte  sich durch  seine B eschreibung der 
Schweiz. A lpen- u . L andw irtschaft v erd ien t. Oswald 
H eer w ar einer der be rü h m testen  Schweiz. N a tu r
forscher. Ih m  ste llten  sich w ürdig an die Seite die 
drei B rüder F riedrich von Tschudi, der V erfasser des 
Tierlebens der Alpenwelt, Jo h an n  Jak o b  von Tschudi, 
gefeierter N aturforscher u n d  R eisender, G esandter 
der Schweiz in W ien, und  Iw an von Tschudi, der V er
fasser eines bek an n ten  Reisewerkes der Schweiz. Als 
S taa tsm än n er zeichneten sich aus : F ranz Jo sef Müller 
von Friedberg , M inister des Abtes von S t. Gallen, die 
L andam m änner N iklaus H eer, Kosm us H eer und 
E d u ard  B lum er, die Ju ris te n  B undesgerichtspräsident 
Jo h an n  Jak o b  B lum er und L andam m ann  und B undes
p räsid en t Joach im  H eer. — Von den Malern erw ähnen 
w ir Jak o b  R uch, von M itlödi, und  Balz S täger, aus 
Glarus, sowie den K unstge lehrten  und D irektor der 
B erliner N ationalgalerie Hugo von Tschudi. U n ter den 
K artenstechern  finden wir R udolf Leuzinger und Prof. 
Fridolin  Becker m it ihren  ausgezeichneten K a rten 
w erken. —  Als A rch itek ten  schufen sich einen Nam en 
Felix  K ubli, der E rsteller zahlreicher öffentlicher B au
ten  in der Ostschweiz, B ernhard  Simon, der B egründer 
des m odernen K urortes R agaz, Jo h an n  R udolf Streiff 
und  G ottfried Schindler, die zusam m en eine Reihe 
p räch tiger B auten  au sführten . —  E . Buss : Die K unst 
im  Glarnerland.

Gesellschaften, Vereine und Sam m lungen. Es g ib t in 
fast allen Gem einden Lesegesellschaften, in einigen 
soger m ehrere, im  ganzen über 20. In  17 Gem. bestehen 
Jugend- u n d  V olksbibliotheken. Die 1759 gegründete

L andesb ib lio thek  um fasst heu te  ru n d  16 000 B ände. 
Der historische Verein b esitz t im  F reu ler-P alas t in 
Näfels eine w ertvolle historische Sam m lung, ebenso der 
K unstverein  eine schöne G em äldesam m lung im  Ge
rich tsh au s G larus. Von den ä lte ren  glarnerischen k a n 
tonalen  V ereinen seien m it ih rem  G ründungsjahr ge
n a n n t : 1826 der L ehrerverein , 1834 der Sängerverein, 
der Schützenverein  und  die m edizinische Gesellschaft, 
1836 der Offiziersverein, 1837 der Past.oralverein, 1848 
der landw irtschaftliche Verein, 1863 der H andels- und 
In dustrieverein  oder die Börse, 1863 der historische 
Verein, 1878 der K unstverein , 1874 der T urnverein , 
1888 die naturfo rschende  Gesellschaft und  1892 der 
V erkehrsverein. [Paul T h ü r e r ] .

H . A l t e  S i t t e n  u n d  G e b r ä u c h e .  Diese sind im  
G larnerlande fa st ganz ausgestorben. In  M att k en n t 
m an noch den u ra lten  B rauch des « Schibefleugens ». 
Ju n g e  Burschen schlagen am  F astn ach tsab en d  m it 
einem  Stecken eine feurige Scheibe aus B uchenholz 
in die L uft und  nennen dazu den N am en des M ädchens, 
dem  zu E hren  sie die Scheibe fliegen lassen (s. S I  V III , 
39 ff und  A rt. F u n k e n s o n n t a g ) .  Jedes Dorf feiert seine 
eigene Kilbi oder K irchw eih in  der Zeit von M itte A ugust 
bis in die zweite H älfte  des M onats O ktober. An der F a s t
n ach t kom m en neuerdings Um züge und M askenbälle 
auf. Das früher in allen D örfern übliche N eujahrssingen 
ken n t m an  schon lange n ich t m ehr. Dagegen ist das 
« K lausschellen » am  6. Dez. im m er noch eine H a u p t
freude der Jugend . Am 6. März leuch ten  von den A nhö
hen zu E hren  des Landesheiligen S t. Fridolin  m ächtige 
Feuer. Die S itte  der « S tube ten  », Z usam m enkünfte der 
ledigen B urschen und  M ädchen in  einem  P riv a th au se  
zu U n te rh a ltu n g , Spiel, Tanz und  T runk , ist wenig m ehr 
üblich. H ochzeiten, Taufen  und  Begräbnisse zeichnen 
sich du rch  keine besonder:! G ebräuche aus. —  Von den 
bürgerlichen Festen  sind hervorzuheben die ein J a h r  
nach  der Schlacht von Näfels (1388) gestifte te  Fahrts
feier in Näfels, die jew eilen am  ersten  D onnerstag  im  
April s ta ttf in d e t, und  die am  ersten  Sonntag  im  Mai 
abgehaltene Landsgem einde im  Zaun zu Glarus, an  der 
die Teilnehm er im  U nterschiede zu derjenigen von

Glarus. Glarnerischer Kopfputz (1er Verheira te ten bis ca. 1800 
und vornehme T rach t  (Frau Landammann Natsch, von Sargans  

geb. Gallati, von Glarus). Nach einem Oelbitdnis.

Appenzell keinerlei W affen als Ehrenzeichen trag en . Sie 
führen  gegenw ärtig nu r einen SLimm berechtigungs- 
ausweis m it sich. —  Von den verschiedenen a lten  
R a thäusern  b esteh t heu te  nur noch das G asthaus zum
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F r id l i  H ö s l i ,  W i l d h e u e r  in E n n e n b ü h l . J o h a n n e s  H e i t z ,  F r e i b e r g s c h ü t z ,  B a u m e i s t e r  in G la r u s .

Jgfr.  M a r i a  A f r a  G a l l a t i  u n d  A n n a  G m ü r  v o n  A m d e n .  

H B L S .  -  F A S Z .  X X V .

T h o m a s  H e f t i ,  S c h a b z ig e r m a n n  in B e t s c h w a n d e n ,  u n d  
J o h a n n e s  S tr e i lf ,  b e r ü h m te r  S c h r e i n e r  in G l a r u s .

G e m a l t  v o n  J o s .  R e i n h a r d .  1 7 9 0 . H i s t o r .  M u s e u m ,  B e r n .
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I n fan t e r ie  17 9 2 . S c h ü tz e n o f f iz i e r  181 3. I n fan t e r ie  1 8 1 3 . In fan te r ie .  J ä g e r  1 8 3 0 .

A r t i l l e r i e  1 8 3 0 . In fan te r ie .  J ä g e r  1 8 4 2 .  S c h ü t z e  1 8 4 2 .

A u s  d e r  S a m m l u n g  v o n  A .  P o c h o n - D c m m e ,  B e r n .

J ä g e r  O f f iz ie r  1 8 4 8 .
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R aben in N etstal und das R a th au s in N etstal, in welchem 
der katholische R a t bis 1798 tag te . [Paul T h ü r e r . ]

I. T r a c h t e n .  Auch im  K t. G larus k leideten  sich die 
H errischen s te ts  nach  der zeitgem ässen A llerw eltsm ode.

Das B ildnis der F rau  
L andam m ann N atsch, 
geb. Marie M argarethe 
Gallati (1761), zeigt diese 
G larnerin in einem  ü b er
aus reich m it Gold und 
Perlen bestick ten  Vor
stecker. Das schwarze 
Sam m ethalstuch , m it 
k o stb a rer G oldspitze be
grenzt, re ich t dem Vor
stecker en tlang  bis auf 
die Schürze h erab . Gegen 
den H als, der m it einer 
v ierreihigen P erlenkette  
m it G oldknöpfen dazw i
schen geziert ist, steig t 
eine Spitzenrüsche em 
por. H eber dem  reichen 
H alsschm uck um gib t den 

Glarus. Kirchenhaube  um die H als überdies ein ge- 
Mitte des 19. Jahrb. k iau stes  S am m etband  m it 

goldenem  A nhänger. Aus 
den ha lb langen Aerm eln quellen weisse Puffen m it b re i
ten  Volants hervor. Als G larnerin zeichnet sie sich 
durch  den K opfputz  aus. A uf den gepuderten , g la tt 
nach  h in ten  zurückgestrichenen H aaren  sass die 
schw arze M ädchenkappe m it den bei ih r überaus

grossen schw arzen « Ro
sen » an  den Schläfen. 
Als F rauenabzeichen lag 
oben darüber die weisse 
H aube m it der Spitzen
rüsche.

Die F rauen  und Mäd
chen des Volkes begnüg
ten sich m it den ro ten  
Tuchvorsteclcern, die für 
den Sonntag m it bun ten  
B ändern oder einem  Stück 
G oldspitze besetz t w ur
den. Um  den H als lag das 
Göller und eine G ranaten
oder B ernsteinkette . Rote, 
auch  vielfarbige W ollen
röcke gaben der B auern
tra c h t  ein bun tes Aus
sehen. E ine Jack e  und 
ein bun tes H alstuch  ver
vo llständ ig ten  die Sonn
ta g s tra c h t. Die K opf
zierde der Ledigen bestand 

aus der schw arzen R osenkappe. Die aus der M itte heraus 
tre ten d en  Zöpfe w aren m it einem  Doppelpfeil aus 
Messing oder Silber geschm ückt.

Im  19. Ja h rh . w aren an Stelle der Mieder ärmellose 
« G staltröcke », m eist aus bedruck tem  Baumwollenstoff, 
g e tre ten  ; m anchm al war die « G sta lt » ein eigenes m it 
« Fäckli » versehenes S tück. Die Sonntagskleider der 
Landbevölkerung folgten in  längeren  oder kürzeren 
Z eiträum en der A llerw eltsm ode. Nur der K opfputz  ging 
seine m ehr oder weniger eigenen W ege. E ine E igenart 
der G larnerin b ildete die dunkelfarbige « C hranzchappe » 
oder « Zughube » zwischen 1820 und  e tw a 1870, die 
als Sonntagszierde einen weissen, an  den W angen h and
b re it vorspringenden Spitzeneinsatz erh ielt. Eine andere 
E igenart b ildete sich gegen die M itte des 19. Ja h rh . als 
K irchenhaube der V erheira te ten . Beinahe zwei H and
b re it legte sich eine A rt weisse Spitzenhaube über den 
Kopf, in eine schwarze kleine K appe am  H in terh au p t 
endend, um schlungen m it einer schw arzen Spitzenbarbe, 
die u n te r  dem  K inn durchging. Seit etw a 1880 h a t sich 
im  G larnerland jegliche E igenart verloren. —  Heber die 
M ännertrach ten  is t n u r zu sagen, dass selbst erzeugte 
Stoffe sich den S chn itt der A llerw eltsm ode aneigneten. 
—  Farben tafe l. [Julie H e i e r l i . ]

J .  P r e s s e .  Alpenbott, 1803-1804, regierungsfreund
liches B la tt. —  Alpenbote, 1840-1843, redig iert vom  
Schriftste ller R eithard  (H B L S I, p. 276). —  Glarner 
Anzeiger. 1. W öchentlich einm al erschienene Zeitung, 
n u r Ja h rg an g  1807 ; 2. Oeffentlicher Anzeiger des K ts. 
Glarus, rad ikal-freisinnig , erschien w öchentlich einm al
1829-1832. —  Glarner Kantonsblatt, freisinnige Zeitung 
1820-1822. -—• Glarner Landbote, erschien 1869-1871 in 
Schw anden, e rst ein-, dann  zweimal wöchentlich, als 
F o rtse tzu n g  der Glarner Zeitung  von Luchsinger (siehe 
un ten ). —  Der Freie Glarner. 1. Freisinniges B la tt 1847- 
1848, Verlag J .  Vogel, F o rtse tzu n g  von Neue Glarner 
Zeitung  1 ; 2. F reisinnig-dem okratisches B la tt, erschien 
1875-1889 w öchentlich dreim al in Schwanden, ging dann 
in  den Glarner Nachrichten auf. —  Glarner Nachrichten, 
seit 1885 täg lich  in  Glarus erscheinende dem okratische 
Zeitung, seit 1890 verbunden  m it dem  Freien Glarner. 
—  Glarner Volksblatt, katho lisch-konservativ , erscheint 
seit 1895 w öchentlich dreim al in Näfels. — Glarner 
Zeitung. 1. Z eitung 1799-1802, auch  Wochenblatt des 
K ts. L in th  oder Glarner Wochenblatt b e tite lt ; 2 .  R adi
kal-freisinniges B la tt, erschien w öchentlich 1-2 m al 1833- 
1861 als F o rtse tzung  des Oeffentlichen Anzeigers (siche 
oben); 3. W öchentlich einm al erschienene Zeitung, Ver
lag Luchsinger, G larus, 1866-1867. —  M andat, 1809- 
1846, publizierte  je  Sam stags am tliche Verfügungen ; 
an  seine Stelle t r a t  1847 das Am tsblatt des K ts. Glarus. 
—j Neue Glarner Zeitung. 1. E rschien 1844-1846 wö
chentlich  einm al im  Verlag J .  Vogel in Glarus ; 2. F re i
sinniges B la tt, erschien im  Verlag F rid . Schm id ju n . in 
Glarus se it 1857 w öchentlich einm al, 1861 zweimal, 
1862-1885 dreim al, ab 1. XII .  1885 täg lich . — 
R . Tschudi : Z u r Gesch. der Glarner Presse. [Nz.]

G L A R U S  (S tad t und  K an to n sh au p to rt. S. GLS). 
A uf dem  heutigen « B urghügel » s tan d  in  ä ltesten  
Zeiten eine Burg, der Sitz des Säckingischen A m tm anns 
(Meiers). S päter wurde in der Nähe, au f dem  Spielhof, 
ein Meier- und  ein K elnhof erstellt. Unw eit davon erhob 
sich auch die w ahrscheinlich in der 1. H älfte  des 8. Ja h rh . 
erbau te  P farrk irche, die den H l. Fridolin  und H ilarius 
gew eiht w ar. Sie soll dreim al, 1299, 1337 und 1447 abge
b ran n t sein. Iiieh er w ar das ganze Tal pfarrgenössig, 
bis sich vom  13.-18. Ja h rh . die verschiedenen Gemein
den davon ablösten . Auf dem  « Biirgli » s tand  seit a lten  
Zeiten die dem  hl. Michael geweihte Kapelle, die 1288 
erstm als u rkundlich  erw ähnt w ird. Um  H of und  Kirche 
b ildeten  sich allm ählig  zwei A nsiedelungen, das O ber
und  das Niederdorf, die sich verm utlich  in der 2. H älfte  
des 14. Ja h rh . zu einem  Tagw en u n te r  dem  Nam en 
Glarus zusam m enschlossen. D urch Landsgem einde
beschluss vom  12. m . 1419 w urde dieses zum  H au p to rt 
e rk lä rt. Nur hier sollten künftig  (un ter A usschaltung 
von Näfels) am  M ontag W ochenm ärkte abgehalten  
werden. D am it der. neue H a u p to rt eine rasche E n t
wicklung nehm e, erhielt jeder L andm ann , der sich 
daselbst ansiedeln wollte, das R ech t, den hiezu nötigen 
Boden zu expropriieren. Oeftere grosse B rände ver- 
anlassten  die Gemeinde, 1470 in einem  ausführlichen 
Feuer- und W achtbrief scharfe B estim m ungen aufzu
stellen. T rotzdem  ging 1477 wieder ein grosser Teil der 
O rtschaft in Flam m en auf, e rstand  aber rasch  wieder, 
da die ändern  Gem einden und  die eidg. S tände viele 
L iebesgaben spendeten . 1610 w urden in einer Richtung  
des Dorfes zu Glarus die R echte und  Pflichten  des L an 
des einerseits und der B ürger von Glarus anderseits 
genau festgesetzt, insbesondere betreffend den U n te r
ha lt von öffentlichen Gebäuden und Strassen.

Neben der P farrk irche, dem  P farrhaus und der B urg
kapelle w erden hier als öffentliche Gebäude bereits 
genann t : das R a th au s (1495), ein Schulbaus, verschie
dene P frundhäuser (W ohnungen der P farrv ikare), ein 
Schiess- und ein T anzhaus (bei R egenw etter fü r A bhal
tu n g  des B lutgerichts b enü tz t), die Ankenwage und ein 
B üchsenhaus. D azu kam  1558 ein Spital und 1561 ein 
neues R a th au s. Der Chronist S tum pf nen n t Glarus 
bereits einen » herrlichen, w ohlerbauten  und sta ttlich en  
Flecken ». Es zählte  dam als nach  Aegidius Tschudi m it 
der Aussengem einde R iedern zusam m en 136 H äuser 
m it etw a 1300 E inw ohnern. 1506-1516 w irkte Zwingil 
an der H aup tk irche. 1528 siegte die R eform ation  in  dem

Glarus. Bäueri sche «Chranz- 
kappe*> oder Zughube 

ca. 1820-1870.
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Flecken, doch blieb eine s ta rk e  katho lische M inderheit 
bestehen . Die K irche w urde w eiterh in  von beiden K on
fessionen b e n ü tz t.

N am entlich  im  18. Ja h rb . v e rb e s s e r te  sich Glarus 
b e träch tlich  dan k  der au fb lühenden  In d u strie . Die Zahl 
der H äuser w uchs 1714-1797 von 188 au f 440, die E in 
w ohnerzahl von 1800 a u f  2500 an . Im  Mai 1798 w urde 
Gl. der H a u p to r t  des neu geschaffenen K ts . L in th  und  
des D istrik ts G larus. Schwer l i t t  der F lecken im  Sep
tem ber u n d  O ktober 1799 durch  die in  der U m gebung 
sich abspielenden K äm pfe der O esterreicher u n d  F ra n 
zosen, sowie durch  den D urchzug der Arm ee Suworoffs.

1861-1863 durch g efü h rt n ach  dem  Plane der A rchi
tek ten firm a  Sim on & W olff. Der T schudirain , ein lang 
gestreck te r H ügel, w urde abgetragen , die H äuserg rup
pen du rch  gerade b re ite  S trassen  und  zwei grosse P lä tze  
g e tren n t. So e n ts ta n d  Glarus als S ta d t. Als grössere, 
teils dam als, teils sp ä te r  erstellte  Gebäude sind zu n en 
nen : R egierungsgebäude, G erichtshaus, Zeughaus, p a ri
tä tisch e  K irche, Z aunschulhaus, H öhere S tad tschu le , 
H andw erkerschule, P o st, B ahnhof, Schützenhaus, K an 
to n ssp ita l. B evölkerung : 1850, 4082 Einw . ; 1870, 
5517 ; 1888,5401 ; 1900,4942 ; 1910,5209 ; 1920,5027 
(hievon 3/ l0 K atho liken , 7/io R eform ierte).

Plan von Glarus nach dem Brande von 1881. Die echraf8erten Stellen »eigen die verschonten Häuser an

Nach 1800 stieg die E inw ohnerzahl rasch  ; es en t
s tan d en  neue H äusergruppen  im  Abläsch, Bolen, Zaun, 
au f der A llmeind, der Pressi, am  Schützenplatz, dann 
um  die M itte des Ja h rh u n d e rts  der K irchw eg, von I860 
an  das B ah n h ofquartie r. 1837 w urde ein neues Regie
rungsgebäude e rste llt ; in  schneller Folge en ts tan d  eine 
Reihe Fabrikan lagen . E in  Gem eindebeschluss von 1843 
verfüg te  die U m w andlung der Schindeldächer in h a rte  
B edachung in n ert 30 Ja h ren  ; 1828-1832 w urde die 
B odenentw ässerung du rch  E rstellung  von H ohlgräben 
du rchgeführt, dann  die L in th  du rch  ein W uhr 
e ingedäm m t. 1859 w urde Gl. durch die E isenbahn
linie über W e e s e n - R appersw il-U ster m it Z ürich ve r
bunden .

Diese E ntw ick lung  w urde jedoch  ja h  un terbrochen  
du rch  den grossen B rand, der am  10. / I I .  v. 1861 bei 
rasendem  F ö h n stu rm  zwei D ritte ile  des Fleckens in 
Asche legte. 593 F irste  b ra n n te n  ab , 2250 Menschen 
w urden obdachlos ; der Schaden w urde au f 10 Millio
nen F r . geschätzt. Reiche Liebesgaben aus dem  K anton , 
der übrigen  Schweiz und dem  A usland to ta l  ca. 
2 750 000 F r. und  4 000 000 F r. V ersicherungsentschädi
gungen —  erm öglichten es, 72 % des Schadens zu decken. 
U n te r der ta tk rä ftig en  L eitung  des G em eindepräsiden
te n  D r. N iklaus Tschudi, sowie der O bersten  W olff aus 
Z ürich und  Streiff aus Glarus w urde der W iederaufbau

S c h u l w e s e n , a) Primarschule. Seitfder R eform ation  
h a tte n  A lt- und  N eugläubige ein gem einsam es Schul- 
haus und  einen gem einsam en Schulm eister, von 159-1 
an  aber jede  Konfession einen besondern  L ehrer. Zum 
Schulkreis G larus gehörten  auch R iedern, E nnenda, 
N etsta l und  M itlödi ; sie lösten  sich jedoch bis 1804 m it 
Ausnahm e von R iedern alle ab . 1833-1835 w urde von 
den R eform ierten  ein neues grosses Schulhaus im  Zaun 
erstellt, 1860 von den K atho liken  das B urgschulhaus. 
1877 w urden die bisher konfessionell ge tren n ten  Schulen 
verschm olzen. . - ,

b) Höheres Schulwesen. Zwingli h a tte  in Glarus 
eine L ateinschule gegründet ; sie ging ab er nach  seinem  
W egzug w ieder ein. Aehnliche N eugründungen im  18. 
Ja h rh . h a tte n  beim  Z usam m enbruch der a lten  E idge
nossenschaft das gleiche Schicksal. 1811 w urde als p ri
va te  Sekundarschule das H eer’sche In s t i tu t  e rrich te t ; 
an  dessen Stelle t r a t  1818 das Isler-B ruch’sche In s titu t .  
1835 w urde eine halb  p riv a te , halb  kom m unale Sekun
darschule im  Zaunschulhause eingerichtet ; sie ging 
1867 ganz an  die Gemeinde ü b er und  bezog 1872 ein 
eigenes grosses Schulhaus an  der H au p tstrasse . 1890 
w urde sie zur H öhern S tad tschu le  erw eitert m it 3 A btei
lungen zu 4 Jah reskursen  : Real-, G ym nasial- und 
M ädchenabteilung. Seit 1897 b e s teh t eine H andw erker- 
(Gewerbe-)Schule m it 2 Jah reskursen , seit 1923 in einem
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eigenen Schulhaus. — G. Heer : Gesch. des glarner. 
Schulwesens (in J H V G  X V III , X IX , X X ).

K i r c h l i c h e s .  Bis 1861 um fasste die K irchgem . Gla
rus neben dem  H a u p to rt und R iedern auch N etstal, 
M itiödi und  E nnenda, tro tzd em  diese bereits eigene 
K irchgem . b ildeten  und besondere G otteshäuser h a tte n . 
Der G esam tkirchgem . gehörte das grosse, aus der 
Sä.ckingerzeit stam m ende Verm ögen, haup tsäch lich  in 
W aldungen bestehend, ferner die a lte  M utterk irche. 
Die 5 Tag wen dieser Gem einden b estritten  den U n te r
h a lt von K irche und , Friedhof. Nach dem grossen

Y asm as’ (B rust- und K opftücher, T ürkenkappen). In 
folge A bsatzschw ierigkeiten gingen diese Geschäfte von 
1896 bis 1909, m it A usnahm e der beiden le tz ten , ein. 
Dagegen bestehen noch eine Bleicherei, die 1851 ge
g ründete  Z igarrenfabrik, seit 1902 die M öbelfabrik Gla- 

; rus-H orgen, eine S tah lspänefab rik , zwei Skifabriken 
I und eine Z iegerläbrik. — B an k in stitu te  : B ank in Gla- 
I rus, gegr. 1852, 1912 in eine Filiale der Schweizer. Kre- 
j d ita n s ta lt um gew andelt ; G larner K an tonalbank  (m it 
; Sparkasse), seit 1884.
! G e m e i n d e w e r k e .  Gaswerk, 1863 als P riv a tu n te r-

ti rand von Glarus 1861. Nach einer Li thographie.

Brande fand  1862 eine A usscheidung s ta t t  : E nnenda, 
N etstal und M itiödi w urden m it 20 000 F r. ausgekauft, 
ihre katholischen B ürger aber behielten das R ech t zur 
M itbenützung der n eu erb au ten  K irche in Glarus. F ü r 
•deren U n te rh a lt bildeten  R eform ierte und K atholiken 
von Glarus und R iedern eine gem einsam e K irchge
m einde, wobei Glarus 23/2/„ R iedern der L asten 
und N utzniessungen Überbunden w urden. 1877 löste 
sich noch E nnetbühls aus der Kirchgem . Glarus und 
t r a t  zu derjenigen von E nnenda  über. Die gesonderte 
K irchgem . um fasst je tz t  die R eform ierten von Glarus 
und R iedern, die katholische die K atho liken  von Glarus, 
R iedern, E nnenda und Mitlödi.

I n d u s t r i e .  Spinnerei und  W eberei waren im  H a u p t
o rt wenig ve rb re ite t, dagegen als H ausindustrie  das 
Sticken und W irken von W ollwaren. E ine Spezialität, 
war im  17. Ja h rb . die M ätzenweberei, d. h. die H er
stellung halbw ollener Stoffe. An deren Stelle t r a t  von 
1740 an die rasch  aufblühende Baum w olldruckerei. Ih r 
B egründer war L andm ajor Jo b . H einrich Streift. Das 
bedeutendste  U nternehm en dieser A rt w ar zu Anfang 
des 19. Ja h rh . die F irm a Egidius T rüm py u. Co., die 
hauptsächlich  nach  dem O rient exportierte , wie auch 
die sp ä ter en tstandenen  Firm en : H einrich  Brunner, 
Johannes Heer, B aum w olldruckerei H ohlenstein, Gebr. 

.J . u . J .  H . Streiff u . Cie. P ro d u k te  : Indigo-A rtikel,
HBLS III ----  36

j nehm en gegründet, seit 1901 im  Besitz der Gemeinde : 
E lek triz itä tsverso rgung  (aus dem  L öntschw erk gespeist)

• seit 1908 ; Schlachthaus seit 1669 ; B ürgerasyl (bis 1906
• Arm enhaus genannt) ; W aisenhaus seit 1884. —  Vergl. 
Ì Heer und Blurner : Gem. der Schweiz V II. — Spalti : 
I Gesch. der Stadt Glarus. —  Jen n y -T rü m p y  : Handel und 
! Industrie des K ts. Glarus. [ A .  N a b h o l z . ]

G L A R U S  ( N E W ) .  Kolonie in  N ordam erika seit 
! 1845. Infolge der von 1840 an  im  K t. G larus, besonders 

im  Sernftal, herrschenden Arbeitslosigkeit bildete sich 
ein Glarner Auswanderer -V erein  zum  Zwecke gem ein
sam er A usw anderung nach  dem  W esten der Union, 

j Zwei E xp erten , D ürst und Streiff, w urden dorth in  
vorausgeschickt, um  den zu kaufenden Boden zu be- 

; sichtigen. Die B ürgertagw en m achten  den A usw anderern 
für dessen Erw erbung Vorschüsse. 1845 k au ften  die 
beiden E xperten  1280 Acres L and und W ald in  W iscon
sin zwischen Michigan und Mississippi, um  hier die 
Gem. New Glarus zu gründen . Im  H erbst 1845 siedelten 
sich d o rt 100 Glarner an  ; in den folgenden Jah ren  
ström ten  andere Ansiedler nach . 1847 w urde eine 
englische und  eine deutsche Schule eröffnet, 1859 eine 
zweite evang. Kirche erb au t. Bevölkerung  der Kolonie : 
1892, ca. 1500 Einw. ; des S täd tchens N. G. ca. 360 ; 
1920, 1200. —  Vergl. M ötteli : Schtveiz. Ausw anderung... 
p. 29 ff. [Nz.]

November 1925
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G L A R U S ,  von ( lat .  DE G la r o n a  u n d  Cl a r ONA).
Zürch. R ittergeschlecht, des 13. und
14. J a h rh . Gleich bei seinem  e rst
m aligen A u ftre ten  in Zürich 1246 
erschein t es m it dem  R itte rtite l, so 
dass entw eder verhältn ism ässig  kurz 
vorher die N iederlassung erfolgt sein 
oder das Geschlecht früher einen än 
dern  N am en ge tragen  haben  m uss. 
W appen : in  Gold ein schw arzer
s tehender S teinbock. Die Tschudi 
von G larus quad rie rten  bisweilen ihr 

S tam m w appen  m it diesem S teinbockw appen infolge 
irriger, zum  m indesten  unerw iesener H erle itung  ihres 
G eschlechtes von diesem  städ tischen  Adelsgeschlecht.
—  1. H e i n r i c h  I . ,  R itte r  1246-1261, Mitglied des 
H erb stra tes  1256, des F asten ra ts  1259-1260, f  wohl 
1261. — 2. R u d o l f  I., wohl B ruder von Nr. 1, R itte r, 
1250-1284, Mitglied des F asten ra ts  1253-1256, des 
Som m errats 1259, des F a ste n ra ts  1262-1280, des 
Som m errats 1283-1284. M ehrfach Bürge für K löster 
und Personen ; 1280 P a tro n  der K irche zu H öngg und 
V ogtherr von Hörigen der P ropste i Zürich und des 
S tiftes E insiedeln in Höngg, f  wohl 1285. —  3. K o n 
r a d  I., 1273-1320, Sohn von Nr. 1, R itte r  1279, M it
glied des H e rb stra ts  1285-1288, des Som m errats 1305- 
1317, des F as ten ra ts  1320, to t  1320. — 4. J o h a n n e s  I., 
Sohn von Nr. 2 (1271 (?), 1280-1318), R itte r  und  Mitglied 
des F asten ra ts  1282-1318, Bürge m it G iseischaft des 
M arschalls H erm ann von L andenberg  und seines Sohns 
für E in lösungsrecht der P fandschaft Greifensee seitens 
der Gräfin E lisabe th  von H absburg-R appersw il 1300 ; 
besitz t 1311 E igenleute Schiri von H o ttingen  in  Zü
rich  (die m it der Fam ilie G larner von Z ürich verw and t 
sind). — 5. R u d o l f  II ., B ruder von Nr. 4, 1280-1328, 
K leriker, K irchherr zu H öngg 1280-1328, w ahrschein
lich iden tisch  m it dem  gleichnam igen K irchherrn  zu 
Bünzen (Aargau) 1318, der m it 2 ändern  Geistlichen 
ausser Schirm  der B ürger Zürichs gesetz t w ird, so 
lange sie das P faffenrecht n ich t anerkennen . M acht 
als K irchherr von H öngg 1321 der P ropste i Zürich 
Jah rze its tif tu n g en  für sich und  eine E delfrau  von 
K üngstein, to t  1329. — 6. R u d o l f  I I I . ,  Sohn von 
Nr. 4, 1317-1371, e rh ält 1318 m it seinem  Schwieger
va te r W erner von Liebegg die Burg Liebegg im  A argau 
vom  Grafen R udolf von H absburg  zu Lehen, die er 
m it seiner G a ttin  1348-1371 allein besass. Mitglied des 
F as ten ra ts  1319-1324, des Som m errats 1325-1329, 
ritte rliches Mitglied des Som m errats 1331-1336, dann 
wieder bis 1346 Mitglied des B ap tis ta lra tes  ; vom  R ate  
bestellter Pfleger der F rau m ü n sterab te i 1340-1342, t r a t  
1349 der V erschwörung gegen das Z unftreg im ent bei 
und  erneuerte  1357 den E id, noch 3 Jah re  in der Ver
bannung  zu bleiben. T o t 1371.—  GH S  I I I ,  p . 249. —
— 7. J o h a n n e s  II. (1318-1327), B ruder von Nr. 6, 
K irchherr zu R ottw eil, wohl iden tisch  m it dem  Meister 
Johannes von Glarus, A nw alt der K onstanzen K urie 
1325-1327. —  Reg. Constantiensia. —  8. J a k o b  (1323- 
1342), Sohn von Nr. 3, Mitglied des Som m errats 1333- 
1336, leiste te  am  18. v u . 1336 als abgesetzter R at 
gegen E rlaubnis, in der S ta d t zu bleiben, den eidlichen 
Verzicht au f R ats- oder Z unftm eisterstellen , schenkt 
1342 seinen H of zu Glarus, g enann t der Hof von Glarus, 
sam t seinem  von seinem  B ruder H einrich  geerbten  
H aus zur E rrich tu n g  einer K aplanspfründe am  St. 
Felix- und R egu laaltar au f dem  Chore der W asser
kirche in Zürich. —  9. J o h a n n e s  I I I . ,  t  in der Zürcher 
M ordnacht 1350 als V erschw orner. — 10. J o h a n n e s  IV., 
wohl Sohn von Nr. 6, 1374-1391, E delknech t, k au fte  
1383 die Burg H edingen. —  GH S  I I I ,  p . 285. — Vergl. 
im allgem . : L L .  —  UZ. — Sigelabb. zum  UZ  V II u. 
IX . — M on. Germ. Necrologia 1 .— D ierauer : Zürcher 
Chronik. —  Merz : Burgen und  Wehrbauten. — Z S tB .
—  Zürcher Stadtbücher. — W oher : M ülner. —  I-Iabs- 
burg. Urbar I I ,  p . 354. —  Schweizer. M useum  f. histor. 
R iss . I, 1837. [F. Hegi.J

G L A S E R .  Fam ilien der K te . Basel und  Bern.
A. K a n t o n  B a s e l .  Basler K ünstlerfam ilie, Glaser und 

G lasm aler, deren e rster V ertre ter L u d m a n n ,  Glasm aler, 
1427 als M eister der H im m elzunft bezeugt ist. W ap

pen  : schrägrechts gete ilt von Schwarz und W eiss m it 
drei Schildchen in gew echselten F arben  au f dem  Teil
strich  ü b e re in a n d e r .—  1. M i c h e l ,  der Aeltere (1435- 
1474), im  15. Ja h rb ., s tan d  im  Dienste der Bischöfe 
Arnold von R otberg  und Jo h an n  V. v. V enningen, 
für die er u . a. G lasm alerarbeiten  zu Relsberg und 
Zwingen au sfü h rte , w urde 1459 R a tsh err der Zunft 
zum  H im m el. — 2. M i c h e l ,  der Jüngere, 15.-16. Ja h rh ., 
Sohn eines Sebastian  G., S tuben- und Seckeim eister 
der H im m elzunft, fü h rte  grössere Malereien an  der 
P e tersk irche aus, die z. T. noch im  Original erhalten  
sind. —  3. A n t o n ,  f  1551, B ruder von Nr. 2, bedeu
ten d er und  geschätz te r Glasm aler, dem  das grosse 
Glasgemälde im  Chor zu St. Leonhard  und die 15 
G lasgem älde im  R egierungsratssaale des R athauses m it 
den W appen der 13 a lten  Orte und  den beiden Zuge
w andten  S tad t und  A b t St. Gallen zugeschrieben wer
den, w urde 1509 Sechser zum  Him m el. —  E iner ändern  
Fam ilie gehört an : —  4. H a n s  H e i n r i c h ,  t  1673, 
G lasm aler und  K upferstecher, Sohn des R eichensteini- 
schen Schaffners H ans U lrich G., h interliess u . a. w ert
volle R adierungen, deren G egenstände m eist der Tages
geschichte entnom m en w aren, ferner zwei Folgen von 
Basler T rach tenb ildern  und eine Anzahl k u ltu rg e 
schichtlich in te ressan te  B lä tter. —  5. H a n s  H e i n r i c h ,
1629-1675, Sohn von Nr. 4, Dr. m ed. und  Professor, 
h ielt sich S tudien halber m ehrere Jah re  in Paris auf, 
wo er sich haup tsäch lich  m it A natom ie, Chirurgie und 
B otanik  beschäftig te, w urde 1671 R ek to r der Basler 
U n iversitä t. —  Vergl. S K L .  — B J  1897. — A lbrecht 
B urck h ard t : Gesch. derm ediz. F akultät zu Basel. [P. R i.] 

Im  K t. Baselland sind G. in Binningen eingebürgert. 
—  6. H e i n r i c h ,  Dr. ju r ., * 6. v m . 1851 in B inningen, 
L andschreiber von Baselland 1876-1884, R egierungsrat 
1885-1917 (F inanzdirek tor), bew irkte durch  seine In i
tia tive  die E inführung  de r S taa tss teu er (1892). H a u p t
bearbe ite r der neuen Gerichts- und  Prozessordnung 
(1905) und des E isenbahnsubventionsgesetzes (1908). 
t  29. v . 1917 in  L iestal. —  UB. —  Sozin : M hd. N am en
buch. —  L L .  —  Basellandsch. Ztg., 30. v . 1917. [o . G.]

B. K a n to n  B e rn  Ein Geschlecht G. aus Hägelberg 
(Baden) bürgerte  sich 1855 in N iederhünigen ein. Ihm  
e n ts tam m t — G e o r g ,  * 1854, A rzt in M ünchenbuchsee 
1878-1894, D irek tor der kan tonalen  Irren a n sta lt Mün- 
singen 1894-1912, Irren a rz t in M ünchenbuchsee 1912- 
1920. Verz. seiner Schriften  im  S Z G L .  [D.  S.]

G L A S I N D U S T R I E .  So b e träch tlich  die E n tw ick 
lung der Glasm alerei (s. d.) in unserem  Lande gewesen 
ist, spielte doch die eigentliche G lasindustrie, d. h. die 
H erstellung des Glases selbst, von jeh er in der Schweiz 
eine un tergeordnete  Rolle. Zu allen Zeiten blieben w ir 
au f die E infuhr frem den Glases angewiesen, das im 
M itte lalter vor allem  aus Venedig, sp ä ter aus B öhm en, 
sowie auch aus dem  Schw arzw ald und B urgund bezogen 
w urde. W ann m an auch bei uns angefangen h a t, Glas 
herzustellen, is t n ich t näher b ek an n t ; h istorische M it
teilungen darüber g ib t es fa st keine. W ahrscheinlich 
stan d en  die ä lte sten  G lasm acherw erkstä tten  im  frühen 
M itte lalter im  Z usam m enhang m it den K loste rbetrie 
ben. Im  9. Ja h rh . wird im  K loster S t. Gallen ein Höriger 
nam ens S tracholfus als Glaser genann t, dem K önig 
Ludwig der From m e seine Kleider geschenkt habe, ein 
Beweis für das durch  ihre Seltenheit bedingte, frühere 
hohe Ansehen solcher H andw erker. Man lieh sie sich 
gegenseitig, wie aus einer Aufzeichnung in der um  840 
zusam m engestellten  R eichenauer Form elsam m lung her
vorgeht. Im  12. Ja h rh . w urde in der Abtei A ltenryf bei 
F reiburg  Glas b e reite t. An den H ofhaltungen hoher 
P rä la ten  m ögen Glaser geistlichen S tandes in den 
Zeilen reger B au tä tig k e it ihren  B eruf ausgeübt hab en . 
In Basel werden ein Johannes von W in te rth u r um  1300 
und  ein P e term an n  Murer 1365 als Glaser genann t, in 
Bern ein solcher 1378. In  Zürich wird das H andw erk 
erst in einer V erordnung von 1431 erw ähn t. In diesen 
Zeiten sind aber die V ertre ter der verschiedenen B e tä ti
gungen des G lasm achens, Verglasens und  G lasm alens 
durchaus n ich t zu unterscheiden, denn alle diese H an 
tierungen  konnten  ursprünglich  in einer Person oder in 
einem  W erk sta ttb e trieb  verein ig t sein. E rs t als m an 
seit dem Ende des 14. Ja h rh . begann, auch an  P ro fan 
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b au ten  (die k irchlichen besasscn früher gläserne F en ste r
verschlüsse) an  Stelle der bisherigen Papier-, Leinw and
oder Pergam entfensterversch lüsse  gläserne Fenster a n 
zubringen, en ts tan d  infolge des steigenden Bedarfs das 
selbständige Gewerbe des G lasm achens in  G lashütten , 
ausserhalb  der K losterbetriebe, haup tsäch lich  an  Orten, 
wo die zur H erstellung  des Glases notw endigen R oh
p roduk te  in  bester Beschaffenheit und Brennholz in 
ausreichenden Mengen vorhanden  w aren. Die S täd te  
duldeten  solche G lashütten  der Feuersgefahr wegen 
n icht innerhalb  ihrer M auern, ebensowenig wie die Zie
gelbrennereien.

W ann und wo nun  zuerst G lashü tten  ausserhalb  der 
K losterbetriebe in  unserem  Lande en tstanden , is t auch 
n ich t nachzuw eisen. Zu Beginn des 14. Ja h rh . kom m en 
solche am  Oberrheine vor, so 1303 zwei habsburgische 
im  Am te W ehr, 1311 w eitere im  Am te Säckingen. Der 
Sage nach  soll schon « in a lten  Zeiten » in R o then thurm  
(K t. Schwyz) eine G lashü tte  bestanden  haben  ; h isto 
risches ist d a rü b er n ich t b ekann t. 1450 w ird eine Glas
h ü tte  in der so lo thurnischen Landvogtei Falkenstein 
genannt, die sp ä ter in der Klus s tand , wo ihre A rbeiter 
1480 beschlossen, eine eigene B ruderschaft zu gründen. 
Sie muss indessen schon früh  wieder eingegangen sein. 
Im  Boowalde unw eit S t. U rban  tragen zwei Ö ite den 
Nam en « Vordere » und « H in tere  G lashütte  », wo
von w enigstens die eine im  A nfang des 15. Ja h rh . im  
B etrieb w ar. 1568 verlang te  ein Jo h an n  P e ter de 
Badis die Konzession zur E rrich tu n g  eines Glasofens 
in Locarno (ASA 1884, p. 75). O rtsnam en wie Glas
bach, Glasholz und  G lashütte  (La H eu tte ) in den 
K tn . Bern, A argau und Luzern (s. GLS) weisen üb ri
gens alle au f einstige G lasm achersiedelungen. Dass 
sie fast alle nach  kürzerem  oder längerem  Bestände 
wieder verschw unden sind, e rk lä rt sich aus der jew ei
ligen Erschöpfung der H olzvorräte  in ihrer U m gebung.

Genauere K enntnisse über das Glasm achergewerbe 
in der Schweiz besitz t m an erst aus der Zeit des 17. und
18. Jah rh u n d erts , in welcher die G lasindustrie des be
n ach b arten  Schwarzw aldes zum  A usgangspunkt des 
Schweiz. Glasgewerbes geworden zu sein scheint. Zahl
reiche G lasträger (G lashändler) b rach ten  in T ragkörben 
(H u tten ), H andkarren  und sp ä ter Fuhrw erken die 
Erzeugnisse der G lasfabriken aus dem  Schwarzw ald in 
die Schweiz (d a ru n te r die V orfahren der Fam ilien, die 
heu te  in unseren S täd ten  als Inhaber der w ichtigsten 
Schweiz. G lasfirmen bek an n t sind). Es is t sehr w ahr
scheinlich, dass jene G lasträger selbst die G ründung von 
G lashütten  in holzreichen Gegenden veran lassten , so 
besonders im  E ntlebuch , im  Ju ra  und auch im  K t. 
Schwyz (wo der erste G lasm acher in Yberg 1664 er
w ähnt w ird). Aus der e rw ähnten  Ursache der W alder
schöpfung dauerten  alle neu gegründeten  Betriebe nur 
eine gewisse Zeit und  m ussten  dann verlegt w erden. So 
begann m it dem 18. Ja h rh . etw a für die Schweiz. Glas
industrie  eine W anderperiode, die bis zur Schaffung der 
m odernen V erkehrsm itte l und zur E inführung  der K oh
lenfeuerung M itte des 19. Ja h rh . dauerte . In diesen 
Z eitabschn itt gehören die G ründungen im E ntlebuch, 
in Schangnau (K t. Bern), im  M uotatal (K t. Schwyz), in 
G uldenthal bei B aisthal (K t. Solothurn) und  Lodrino 
(K t. Tessin). Den G rundstein  zu der fü r die Schweiz 
w ichtigsten  G lasfabrikation  im  E ntlebuch  legte die 
Glasm acherfam ilie Siegw art aus dem  Schwarzw ald, die 
1723 vom  A bte von S t. Blasien an  den R a t von Luzern 
em pfohlen w urde. Schon 1709 h a tte n  G lasm acher die 
Bewilligung zum  A ufen thalt im  E ntlebuch  erhalten . 
Die Siegwart b au ten  ihre erste H ü tte  zu Hirsegg bei 
F lühli. Es folgten solche zu Sörenberg und  Schangnau. 
1741 en ts tan d  eine G lashütte  in der Fontanne (Gem. 
Rom oos). 1764 begann die Luzerner Regierung mit 
Regiem enten in den bis dahin  m it allerlei F reiheiten  und 
Privilegien au sg esta tte ten  G lasm acherbetrieb einzu
greifen. Die ansehnlichste G lasm achergem einde bildete 
sich im  K ragentale bei Flühli, wo 1764 und 1781 H ü tten  
en tstanden . Die Fam ilie Siegw art errich te te  bald darauf 
auch die H ü tte  in Lodrino (Tessin) und besonders 1818 
diejenige zu Hergiswil (U nterw alden), welcher Ort 
sp ä ter zum  K o n zen tra tionspunk t der ehem aligen Entle- 
bucher G lasm acher w urde. In den 60er Jah ren  des 19.

Ja h rh . ging die G lasm acherei im E ntlebuch  zu Ende, 
dagegen errich te ten  die Siegwart 1851 die G lashütte  in 
K üssnach t (Schwyz), die 1900 m it den W erken in  H er
giswil vereinigt wurde.

Ausser den genannten  sind als w ichtigste Schweiz. 
G lashü tten  zu erw ähnen : die W erke in  M onthey (W al
lis), 1822 durch  die Fam ilie C ontai gegründet, und die 
schon 1776 gerundete, 1912 m it den neuen W erken von 
S t. P rex  (W aadt) vereinigte, 1914 aber eingegangene 
H ü tte  von Semsales (K t. F reiburg). Die jüngste  S c h w e i z .  
G lashütte  en ts tan d  1914 in A lts te tten  bei Zürich. Eine 
Reihe kleinerer, im  Laufe des 19. Ja h rh . errich te ter 
G lasfabriken gingen nach kürzerem  oder längerem  Be
stände  wieder ein (auch die bedeutenderen G lashütte  
von O lten). Von den 15 G lasfabriken des 18. und 19. 
Ja h rh . bestanden 1870 noch 8, 1892 noch 5. Das grösste 
H indernis für eine E ntw ick lung  zu hervorragender 
volksw irtschaftlicher B edeutung der G lasindustrie in 
der Schweiz b ildete zu allen Zeiten die ausländische 
K onkurrenz. — Vergl. E rnst Zaugg : Die Schweiz. Glas
industrie  (Diss. Zürich 1922). — Al. D efiling : Die Glas- 
fabrikation im  K t. Schwyz. —  Jubiläum sschrift zum  
100. Betriebsjahre der Glashütte Hergiswil (1918). —
H. Lehm ann : Zur Gesch. der Glasmalerei in  der Schweiz. 
—  Heichesbere-s Handwörterbuch. [H. Tr.]

G L A S M A L E R E I .  Sie ist das einzige Schweiz. K u n st
gewerbe, das seit dem  Ende des 15. Ja h rh . nach Form  
und  In h a lt ein nationales Gepräge innerhalb  der Ge
biete der a lten  E idgenossenschaft annahm  und  in 
ih ren  W erken das gleichartige ausländische w ährend 
zwei Jah rh u n d erte n  überrag te .

A. DiiiminiiimentaleKirchenglasmalerei. I. D i e  
Æ l t e s t e  Z e i t  nen n t uns G lasm acherkunst und Glas
m alerei u n te r  den in grösseren K losterbetrieben  au s
geübten  H andw erken für profane u. kirchliche Zwecke, 
als ersten  G lasm acher Stracholfus, einen Hörigen des 
K losters St. Gallen zur Zeit Ludwigs des From m en 
(814-840), als früheste Glasm alereien die in der neu 
erbau ten  F raum ünsterk irche  zu Zürich (874) und sp ä ter 
G lasfenster in der K irche zu Zurzach (zwischen 917 
und 926). E rhalten  blieben das kleine M adonnenbild 
aus der Kapelle St. Jak o b  bei Flum s (je tz t L andes
m useum ) aus dem 11. Ja h rh .

I I .  W ährend des 13. und 14. J a h r h .  schm ückten  aus
nahm sweise Bischöfe, A chte, P röpste  und K om ture  
die Fenster ihrer K athedra len , O rdenskirchen und 
Kreuzgänge m it G lasm alereien, reiche D ynasten  die 
ihrer E igenkirchen. Die ausübenden Meister kam en aus 
den G renzländern, zuerst verm utlich  noch aus K loster
betrieben, sp ä ter auch von den H ofhalten  geistlicher 
und weltlicher F ürsten . Ihre K u nst ist die ih rer H er
kunftsländer.

Die einfachste Fensterverglasung besteh t aus trü b en , 
rautenförm igen H ü tteng läsern  ; eine künstlerische be
dient sich der B leiruten zur M usterung derselben. Auf 
höherer Stufe werden solche Fenster zuweilen durch 
bu n ten  o rnam entalen  oder heraldischen Schm uck 
bereichert oder durch  Bildnisse und  W appen der 
S tifter (N otre Dam e de Valére ob S itten  ; Bergkirchlein 
Pleif, K t. G raubünden, je tz t  Landesm useum ).

Die einfachste Glasmalerei besteh t in schwarzweiss 
g em usterten  Fliesen als U nterlage für kleine bvn e, 
figürliche D arstellungen (K irche Nendaz, W allis, je tz t  
historisches M useum Basel und R a th au s in Solothurn). 
H öher stehen die bunt o rnam en tie rten  Masswerk- 
füllungen (K reuzgang in W ettingen) und die T eppich
fenster. Ihre höchste Leistung erreicht die G lasm aler
k u n st in den Figuren- (P ropheten , Apostel, Heilige) 
und den B ildfenstern. Der In h a lt der letz teren  wird 
den heiligen Schriften, der L egendenliteratu r und sogar 
theologisch-philosophischen Schriften entnom m en (Bild 
der Welt in der Rose der K athedra le  von Lausanne) 
und gewöhnlich au f m ehrere aneinander gereihte Me
daillons nach A rt der T ex tilkunst v e rte ilt, oder in 
Masswerk oder ganze arch itek ton ische Gehäuse ge
fasst (Königsfelden). W appen und S tifterbildnisse ve r
ra ten  uns die. gütigen Schenker.

M asswerkfüilungen, ganze Fenste r und  Fragm ente 
blieben erhalten  :

In  der Zentral- und Ostschweiz : in W ettingen (K reuz
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gang, um  1256), B lum enstein  (um  1300), Köniz (um 
1300), M ünchenbuchsee (um  1300), K appel a. Albis 
(vor 1308), Pleif (um  1311) und O berkirch  bei F rau en 
feld (um  1340), die p räch tig s ten  als S tiftungen  der 
Königin E lisabe th  von Tirol und  ih rer K inder, besonders 
der K önigin witwe A gnes-von  U ngarn , in das an  der 
Stelle des 1308 v e rü b ten  Mordes an  K önig A lbrecht 
g estifte te  F ranziskanerinnenk loster zu Königsfelden 
(ca. 1313-1350).

In  der Westschweiz : in der K a thedra le  von L ausanne 
(um  1270), sowie in den K irchen zu Nendaz (W allis), 
R om ont (um  1295), H au teriv e  (um  1325) und Notre 
D am e de Valére ob S itten  (um  1376).

I I I .  Das 15. J a h r h .  bildet die G lasm alerkunst weiter. 
Die Quellen, aus denen sie den In h a lt ih rer bildlichen 
D arstellungen schöpft, bleiben dieselben. W ährend  das 
flächenhaft w irkende T eppichm uster (B ibelfenster im 
M ünster zu Bern) m ehr und  m ehr verschw indet, findet 
das A rch itek tu rfenster zuweilen eine A usbildung, welche 
w eit über den R ahm en des künstlerisch  Zulässigen 
h inausgeht (D reikönigsfenster im  M ünster zu Bern). 
Die V ertiefung der Bildfläche, die schon im 14. Ja h rh . 
begann, wird zur Regel, w enngleich ohne K enntnis 
der Gesetze perspek tiv ischer K o n stru k tio n . Als K loster
betrieb  h ö rt die G lasm alerkunst allm ählig au f und w ird 
zum  freien H andw erke. Die farb igen  Gläser w erden 
als H andelsw are aus dem  A uslande geholt oder von 
H änd lern  zugeführt F ü r  einfaches R autenglas und 
Glasgefässe en tstehen  G lashü tten  (Bez. Zofingen ; Klus 
bei B aisthal). Als neue Besteller von G lasgem älden tre 
ten  zu den früheren  die s täd tischen  (ständischen) R äte  
und die städ tisch e  A ristokratie .

E rh a lten  blieben k irchliche Glasm alereien : in der 
Zentral- und Ostschweiz : in S taufberg  bei L enzburg 
(1420-1430), Zweisim m en (um  1450), Biel (S t. B enedik ts
kirche, 1457), Zofingen (um  1480), sowie einige F rag 
m ente  in und aus L andkirchen, vor allem  aber die 
p räch tigen  Chorfenster im  M ünster zu Bern (seit ca. 
144-1).

In  der Westschweiz : in F re ibu rg  (M useum ), Bourguil- 
lon, Chapelle bei M oudon, R om ont ; die grössten  in 
S t. P e te r  in  Genf (je tz t M useum fü r K unst und  Ge
schichte), die sp ä tes ten  in St. Saphorin (um  -1530) u . 
Carignan ( je tz t M ünster zu Freiburg).

Bibliographie. W . W ackernagel : Die deutsche Glas
malerei (Leipzig 1855). — W . Lübcke : Ueber die alten 
Glasgemälde in  der Schweiz. — J .  R R ahn  : Die Glas
gemälde in  der Rosette der Kathedrale von Lausanne  (in 
M A G Z  X X , 1. A bteilung, H eft 2). — Derselbe : 
Gesch. der bildenden Künste in  der Schweiz, p . 598 ff. 
u. 688 ff.). — H . L ehm ann : Z u r Gesch. der Glasmalerei 
in  der Schweiz bis zum  A n fa n g  des 16. Jahrh. (in M A G Z  
X X V I, 1906-1912). — Derselbe : Königsfelden  (in 
A SA , N. F . IX , p . 234 ff.).

B. Vie Kabinettglasm alerei. Die E in führung  der 
R eform ation  bereite te  der sog. m onum entalen  K irchen
glasm alerei ein rasches E nde, in  den zum  neuen Glau
ben ü b ergetre tenen  Gebieten, weil sie den bildlichen 
K irchenschm uck u n terd rü ck te , in den katho lisch  ge
bliebenen, weil die U nsicherheit der Zeiten solche 
N euschöpfungen als unzw eckm ässig erscheinen Hess. 
D afür war schon seit der M itte des 15. Ja h rh . auch  in 
den L anden  der a lten  E idgenossenschaft die neue 
F ensterverg lasung  m it B utzenscheiben in A ufschw ung 
gekom m en. Diese w urden aus dem  A uslande einge
führt und  ve rd rän g ten  allm ählig das alte  R autenglas. 
Der K ostbarkeit wegen e rb a t m an sich Fenster aus 
solchen zunächst von den R egierungen und  städ tischen  
R äten  bei Neu- oder U m bau ten  von K irchen und öffent
lichen G ebäuden an  Stelle der früheren  Geldbeiträge, 
bald  aber auch für p riv a te  N eubauten . In letz terem  
Falle konnte  die G ewährung des Gesuches eine U n te r
s tü tzu n g  oder eine A uszeichnung bedeuten .

Die Glasm alerei erhielt durch  diese Fensterschenkun
gen eine nachhaltige  Förderung, als die R egierungen 
anfingen, in N achahm ung der ä lte ren  S tiftungen des 
Adels ihren Fenstergaben  das S taatsw appen  einzu
fügen, zunächst zum  gleichen Zwecke, wie es an T ü r
m en und Toren der S täd te  und an den Sitzen der aus
w ärtigen B eam ten (Landvögte) p rang te , dann aber

auch als besonderes Zeichen g u ter F reu ndschaft in die 
Geschenke ausserhalb  des eigenen M achtgebietes. 
Ihnen  folgten die städ tischen  R ä te , sowie die geistlichen 
und w eltlichen P o te n ta ten  und  H errschaftsherren  m it 
ähnlichen Gaben. R asch w urde diese Fenster- und 
W appenschenkung zur V olkssitte, an  der sich auch 
die s täd tischen  B ürgerschaften , dann die w ohlhaben
den B auern  und schliesslich die A ngehörigen aller Ge
sellschaftsklassen zu S ta d t und  Land, geistlich und 
w eltlich, beteilig ten . Als deren unschöne A usartung  
en ts tan d  aber auch  schon frühe die Scheibenbettelei.

Zufolge ih rer E n ts teh u n g  w ar die K abinettg lasm alerei 
zunächst ein herald ischer K unstzw eig. Denn wie schon 
früher die adeligen Schenker von B ildfenstern  diesen 
als ihren  S tiftungen  ihr W appen m it allerlei Beiwerk 
eingefügt h a tte n , so w urde nun  den S taats-, S tad t- und 
P riv a tw ap p en , die zum  E insetzen in die B utzenschei
ben b estim m t w aren, auch solches m ehr und  m ehr 
beigesellt, sodass es m it der Zeit einen w esentlichen 
B estand teil, m anchm al sogar den künstlerischen , des 
Glasgemäldes bildete und durch  den In h a lt seiner 
D arstellungen au f die soziale S tellung des Gebers 
hinwies. W ährend  aber früher die S tifterw appen  nur 
einen bescheidenen P la tz  am  Fusse des ganzen B ild
fensters erhielten, bildeten  nun die geschenkten  « W ap
penscheiben » die einzige Zierde des B utzenfensters. 
In  den grossen K irchenfenstern  erh ielten  sie ihren 
P la tz  an  bevorzug ter, w eithin s ich tbarer Stelle, in 
denen der P ro fan b au ten  dagegen w urden sie zum  
Zwecke v e rm eh rte r Festigkeit und  des Schutzes gegen 
das U nw etter an die oberen Fensterrahm en  angeschlos
sen. Sobald aber eine verfe inerte  Technik auch  die 
A usführung bildlicher D arstellungen von H andlungen 
erlaub te , schöpfte m an n ich t n u r die heiligen Schriften 
und L egendenbücher w eiterhin aus, sondern  auch  die 
Chroniken u n d  bildete nach, was K upferstich  und 
H olzschnitt als E inzelb lä tter und  als B uch illu stra tio 
nen V erw endbares schufen, sodass der Fensterschm uck 
für Ju n g  und  A lt zum  B ilderbuche w urde, ähnlich den 
bem alten  Oefen. Ausserdem  aber spiegelte sich in ihm 
wieder, was im  täglichen Leben zu S tad t und  L and , im 
K rieg und  Frieden, in der W erk sta tt und  au f dem 
Bauernhöfe bei der A rbeit und  bei festlichen Anlässen 
B em erkensw ertes vorging. Im  W etteifer m it der Illu 
s tra tio n  verlor aber die Glasm alerei n ich t n u r ihren  
m usivischen, sondern auch ihren  m onum entalen  Cha
ra k te r . Als dann im  Verlaufe des 17. Ja h rh . die In n en 
dekoration  der R äum e sich änderte , durchsichtige 
Sechseckscheiben und  sp ä ter sogar rechteckige Glas
tafe ln  die a lten , undurchsich tigen  B utzen ersetzten-und 
infolge dessen die Aussenwelt und die Vorgänge darin  
im  Zim m er erkennbar w urden, da verlegte m an  den 
B ildschm uck von den F en stern  au f die Z im m erw ände 
und en tfern te  vielerorts die a lten , schadhaft, geworde
nen Glasm alereien als stö rend . Auch die Versuche, die 
schöne S itte  der W appenschenkung (die F ensterschen
kung h örte  schon nach  der M itte des 16. Ja h rh . all
m ählig  auf) durch  die zum  neuen Z im m erschm ucke 
besser harm onierenden G raum alereien (Grisailles) und 
schliesslich sogar durch  Glasschliffe oder durch  blosse 
G ravierungen au f Glas zu ersetzen, schlugen au f die 
D auer fehl, und  so v e rb lüh te  die G lasm alerkunst seit 
dem  E nde des 17. Ja h rh . sang- und klanglos.

Die zu H andw erkern  gew ordenen G lasm aler gingen 
entw eder aus den Glasern oder den M alern hervor. Im  
ersten  Falle k onn ten  sie ihre Z unft gewöhnlich frei 
wählen, im  zweiten te ilten  sie diese m it den höher 
angesehenen T afelm alern. Wo m ehrere am  gleichen O rte 
w ohnten, organisierten  sie ihr H andw erk u n te r  sich. 
Da dieses in  vielen Fällen eine Fam ilie n ich t zu ernähren 
verm ochte, ü b ten  m anche seiner V ertre ter noch einen 
N ebenberuf als W irte, Schulm eister und ähnliche Be
tä tigungen  aus, oder sie bew arben sich um  städ tische  
A em ter. Manche gaben sogar ihren  B eruf auf. Schöpfe
risch tä tig  w aren nu r die aus dem  M alerhandw erke he r
vorgegangenen, sofern sie zeichnen und selbständig  
entw erfen konn ten . Aber auch  diese kau ften  zuweilen 
die E ntw ürfe  zu ihren  A rbeiten  ; die Glaser ta te n  es re 
gelm ässig. D adurch  w urden die Vorlagen, die Scheiben
risse, zu einer H andelsw are, und neben den da rau f
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verzeichneten  M eistersignaturen  erscheinen die E igen
tum s- resp. W erk sta ttzeichen  der K äufer.

Manche B estände a lte r Glasgemälde in K irchen und 
öffentlichen G ebäuden, die bis zum  Ende des 18. Ja h rh . 
erhalten  blieben, w urden infolge der E rlasse der helve
tischen R egierung betreffend die E n tfernung  der W ap
pen zerstö rt, viele schon seit dieser Zeit von aus
ländischen F reunden  dieser K unstw erke aufgekauft 
und dem U rsprungslande en tfrem det. E rs t seit der
2. H älfte  des 19. J a h rh . w andte  sich ihnen auch in

Davos und  in den Schützenhäusern  von Basel und 
W einfelden.

Bibliographie  in J .  R . R ahn  : Die Schweiz. Glasge
mälde in  der V inzent’sehen Sam m lung in  Constanz (in 
M A  GZ 1890, X X II . p. 259 ff. ; F o rtse tzung  bis 1900 
in A SA  N. F. II , p. 69 ff. Vergl. auch  Bd X X , p. 677 ff.). 
— G esam tdarstellungen : H . Meyer : Die schiveiz. 
Sitte der Fenster- und W appenschenkungen vom 15.-17. 
Jahrh. —  H. O idtm ann : Gesch. der Schweizer Glas
malerei. Sonderdruck aus der F achzeitschrift D iam ant,

Glasmalerei. Madonna ans der Kirche  St. Jakob bei 
Flums ; Anfang des IS. J ah rh  (Landesmuseum, Zürich.)

Glasmalerei. Bauernscheibe,  da tie r t 1599. (Landesmuseum, Zürich.)

der H eim at das In teresse einzelner K unstfreunde  wieder 
zu, nam entlich  seit K u nst Historiker wie W . Lübcke, 
J .  R . R ahn  u. a. au f ihre B eileutung fü r die einheimische 
K unst aufm erksam  m achten . Die grössten  K ollektio
nen bergen heu te  die A ltertum ssam m lungen in Zürich 
(Schweiz. Landesm useum ), Bern, Basel, St. Gallen, 
A arau , Stein a. R h. (R a thaus), Solo thurn , Luzern 
(R a th au s), W in te rth u r, Zofmgen, Zug (R athaus), 
F rauenfeld , Schaffhausen, Chur, N euenburg, Freiburg  
und Genf. An ihren  U rsprungsorten  blieben sie n am en t
lich in  heimischen, aargauischen, luzernischen, zürcheri
schen u. freiburgischen K irchen erhalten  (vergl. W . F. 
von Mülinen und F. T horm ann : Die Glasgemälde der 
bern. Kirchen. —  H . L ehm ann : Die Glasmalerei in  
Bern am Ende des 15. und A n fa n g  des Iß . Jahrh. in 
ASA N. F. X V -X V III. —  Derselbe : Die Glasmalereien 
in  den aarg. Kirchen, a . a. 0 . Bd. I I I  und  IV), sodann 
in den K reuzgängen von W ettingen  (vergl. H. L eh
m ann : Das Kloster Wellingen und seine Glasgemälde), 
E schenbach u. a., in den R a th äu se rn  von Basel, Rhein- 
felden, R heineck, Lausanne, Solothurn  u . a., sowie 
in den G em eindehäusern von O ber-Stam m heim  und

G las-Industrie-Zeitung (Leipzig 1905). — H . L ehm ann : 
Z ur Geschichte der Glasmulerei in  der Schweiz (Leipzig 
1925). [H. L e h m a n n . ]

G L A S S O N .  Altes Geschlecht von Bulle (Freiburg), 
aus dem M agistraten, einige Offiziere 
in französischen D iensten und einige 
Geistliche stam m en. Aelteres W appen : 
geteilt von Gold m it einem  ro ten  
Kreuz und von Blau m it einem  gol
denen Pfennig ; neueres : in R ot drei
goldene Schweifsterne m it silbernen 
Schweifen au f grünem  Dreiberg. — 
Pi e r b e ,  von Bulle, genannt Glasson, 
in Bulle 1277 ; J e a n  Glasson, 1277 ; 
N i c o l e t t e ,  Urenkelin des V orgenann

ten , h e ira te te  gegen 1430 Rolet Gilliard, Gouverneur 
von Bulle 1424. Die aus dieser Ehe stam m enden  K inder
und Enkel übernahm en den Nam en Glasson. — 1. M i
c h e l ,  Offizier der H undert Schweizer in Paris 1677- 
1688. —  2. C l a u d e ,  Sohn von Nr. 1, Offizier der 
H undertschw eizer 1686-1720, S t. L udw igsritter, H err 
von La C hâtaigneraye. — 3. C l a u d e  J a c q u e s ,  Sohn
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von Nr. 2, a ide-m ajor der H undertschw eizer, In fan terie- 
oberst, S t. L udw igsritter, H err von La C hâtaigneraye 
(1718-1766). —  4. L o u i s e ,  1768-1838, Aebtissin von 
M aigrauge. — 5. C l a u d e  J o s e p h ,  1773-1837, des R ats 
von Freiburg , S ta tth a lte r  von Bulle 1831-1836, Gross
r a t  1831-1837. — 6. J o s e p h  B o n i f a c e ,  B ruder von 
Nr. 5, 1786-1863, G rossrat und  M itglied des K om itees 
von Posieux. —  7. X a v i e r ,  Sohn von Nr. 5, 1809-1881, 
A rzt, G rossrat 1867-1871. —  8. C h a r l e s ,  B ruder von

Nr. 7, 1815-1880, P rä si
d en t des Appellationshofs 
1873-1876, G rossrat 1856- 
1860. —  9. N i c o l a s ,
* 18. XII. 1817 in Bulle, 
erw arb sich eine gewisse 
lokale B erü h m th e it als 
D ichter. Als Politiker war 
er einer der einflussreich
sten  M änner der Regie
rung  von 1848, u n te r  der 
er S taa tsan w alt, Mitglied 
und  V izepräsident des 
Grossen R ats, Mitglied des 
N ationalra ts und  des B un
desgerichts w urde, f  20. v. 
1864 in Freiburg . — 10. 
J u l e s ,  * 1839, Syndic von 
Bulle 1876 1885, Grossrat. 
1881-1886, m ehrm als eidg. 
E x p e rte ; j- 9. x ii. 1903.—
11. L é o n ,  * 9 .  v. 1841. Ge
m eindera t von Bulle 1876, 
P räsid en t der B anque 

populaire von Greyerz, 40 Ja h re  lang im  V erw altungsrat 
der Bui le-R om ont bahn, D irek tor der K an tonalbank  
von F reiburg  1885-1911, Mitglied des V erw altungsrats 
der H y p o th ek ark asse ; f  21. i v .  1913. —  12. E u g è n e ,  
Syndic von Bulle 1885-1893, G rossrat 1896; f  1898.
—  13. F é l i x ,  Syndic von Bulle 1890-1915, G rossrat 
1916. —  14. P i e r r e  F é l i x ,  E nkel von Nr. 7, H a u p t
m ann in der päpstlichen Schweizergarde 1910-1912, 
H aup tm an n  im  1. belgischen G renadierregim ent 1915, 
dann in der französischen Frem denlegion 1917 bis zum 
W affenstillstand. A d junk t des Generals Dupont., V ertre 
te r  des M arschalls Foch bei der deutschen R egierung in 
Berlin 1919, A d ju n k t des Generals O dry, S ta tth a lte rs  
von Memel 1920 ; veröffentlichte : La guerre future  (1922).

In  der Gegend von La Roche b estan d  ein vom  e rs t
genannten  unabhängiges Geschlecht G., das seit dem
15. Ja h rh . e rw ähnt wird und in V uisternens en Ogoz am
11. v .  1918 in der Person von Joseph  erlosch. —  P i e r r e ,  
P farrer von Givisiez 1643-1648, K aplan  von L orette  
1648-1690, V erfasser von Parallela Evangeliorum et I I I  
primorum seculorum  (1644). — Vergl. Glasson et 
Æ bischer : Extraits du répertoire généalogique de la famille 
Glasson.— G re m aud : Notice historique sur la ville de Bulle.
—  Dellion : Diet. I I , V. —  ÀF  1919, 39. — G. Castella : 
Hist, du G. de Fribourg  506, 539, 581. — A m m an : 
Lettres d ’armoiries (in A H S  1924). [P .A . u. Ræmy.i

G L A T T  (K t. Zürich. S. GLS). Seit der 1. H älfte  
des 12. Ja h rh . in Z usam m ensetzungen genann ter, im  
19.-20. Ja h rh . ko rrig ierter Zufluss des Rheins, in sei
nem  Oberlaufe bis zum  Einfluss in den Greifensee 
A a  genannt . E r gab diesem  See den früheren  Nam en 
Glattsee (1258) und  den O rtschaften  G lattb rugg , O ber
und N iederglatt, sowie G lattfelden (1130) und nicht 
m ehr bestehenden Z ivilgem einden im  Bez. Lister den 
Nam en. In den Belagerungen Zürichs 1351-1354 bildete 
die G la tt die O perationsbasis der Angreifer ; N ieder
lage der W in te rth u re r an  der G la tt 1388. Der Fluss 
wurde durch  den A b tre tu n g sv ertrag  zwischen O ester
reich und Zürich 1442-1452 Grenze zwischen der 
zu rü ck e rsta tte ten  G rafschaft K iburg  u n d  dem  S taate  
Zürich und die nördliche Grenze der 1442 neugeschaffe
nen Vogtei N euam t. Im  Mai 1799 bildete die G latl 
den nassen Graben der von General Masséna erw ählten 
festen Stellung bei Zürich. —  Seit 1462 h a t Zürich die 
Aufsicht über den Fluss und dessen Fischenzen und 
F ischereiordnung durch bestim m te Organe ausüben 
lassen ; es sind w enigstens sp ä ter zwei M itglieder des

Nicolas Glasson.
Nach einer  Ze ichnung von 

J .  Reichten.

K leinen R ats Glattvögte. Bei der E inm ündung  in den 
Rhein, bei Rheinsfelden, besass der L andvog t von 
Eglisau das R ech t des jäh rlich en  N asenfangs. Krgibig 
w ar der A alfang ; die Aale w urden im  1 8 . Ja h rh . über 
U lm  und die Donau h inab  bis nach W ien und  U ngarn  
v e rk au ft. — N achdem  besonders 1 8 0 7  und 1 8 1 0  Ueber- 
schw em m ungen sta ttg e fu n d en  h a tte n , erfolgte am
1 0 . X I. 1 8 1 2  ein Beschluss des Kleinen R a ts , h a u p t
sächlich au f B etrieb Eschers von der L in th , den G la tt
fluss vom  R hein bis zum  Greifensee zu verbessern. 
Diese G la ttko rrek tion  begann 1 8 1 3  und dau ert bis heu te  
m it B undessubvention . 1 8 9 1  erfolgte die G ründung 
der A ktiengesellschaft für N utzbarm achung  der W asser
k rä fte  an  der G la tt m it Sitz in Bulach. — Vergl. UZ.
— D ierauer : Zürcher Chronik (in QSG  18). —  Zürcher 
Stadtbücher. —  Dole. W aldm ann. —  B nllinger : Chronik 
des Laurentius Bosshart. — L argiadèr in Festschrift 
fü r P. Schweizer, p. 77. — L L .  — L L H .  —  Nbl. der 
Hülfsges. Zur. 1924, p. 96. — M em. T ig . I I  (1841), 
p. 217 ff. —  Statist. M itt. betr. den Kt. Zürich , Lieft 104.
— L. F ischer-R einau  : Flussle. d. Thur  ». Glatt. [F. H e g i .]  

G L A T T  ( O B E R -  und N I E D E R - ) .  Siehe N i e d e r -
g l a t t  und  O r e r g l a t t .

G L A T T B R U G G  (K t. Zürich. Bez. B ülach, Gem. Op- 
fikpn. S. GLS). D orf in der K irchgem . K loten. 1753 w ur
den u n te r der G la ttb rücke  etw a 200 röm ische Münzen 
aus dem  3. u. 4. Ja h rh u n d e rt n . Chr. gefunden. [W. H.] 

G L A T T B U R G  (K t. S t. Gallen, Bez. W il. S. GLS). 
Zwei ehem alige Burgen in der Gem. O berbüren. —  1. 
Die G. an der Glatt, 788 Clataburuhc ; 876 Glataburc ; 
1167 Arnoldus de Glateburc. Die Burg w ar S tam m sitz 
des st. gallischen M inisterialengeschlechts der Giel 
(s. d.) und w urde deshalb häufig « G ielsg lattburg  » ge
n an n t. 1403 von den Appenzellern ausgebrann t, n ach 
her w ieder in S tand  gestellt, ist diese G. 1485 von au f
rührerischen  B auern der U m gebung gänzlich zerstö rt 
worden, w orauf (1486) W erner Giel I I .  die ganze H err
schaft G. dem  A bt von St. Gallen v e rk au fte . —  2. Die 
G. an der Thur  w urde schon im  13. Ja h rh . der Sitz der 
Schenken von Landegg (s. d.) und deshalb gewöhnlich 
« S chenkenglattburg  » g en ann t. Im  15. Ja h rh . ging 
das Schloss, ebenfalls st. gall. Lehen, an  andere F a 
m ilien über und ist 1648 von der Abtei zurückgekauft 
worden. F ü rs ta b t Beda wies es 1781 den B enediktiner- 
innen von L ibingen (s. d.) als bleibenden W ohnsitz  an. 
Es w urde in ein ordentliches F rauenk loste r um gebaut 
und erh ie lt den Nam en « S t. Gailenberg », w ird aber 
gewöhnlich Kloster Glattburg g en ann t. —  UStG . — 
St. Galler N bl. 1907, p. 33, Nr. 53 und  55. —  A. Naef : 
Chronik, p. 418-420. — Nüscheler I I , p. 205. [Bl.]

G L A T T F E L D E N  (K t. Zürich, Bez. B ülach. S. GLS).
Dorf, polit, und  K irchgem . Glatevel- 
den 1130 ; Glatevelt 1248. Wappen : in 
Gold drei gleichgerichtete blaue Llirsch- 
geweihäste übereinander. Bei der 
S ta tion  U rnengrab aus der Bronze
periode. Das D orf w urde von der 
R öm erstrasse K lo ten -D attenberg -K ai
serstuhl durchzogen. Gastlich des 
Dorfes F und  eines alam annischen 
Speeres. G rundherrliche R echte des 
K losters R heinau sind 1241 und der 

Freien von Tengen im  14. Ja h rh . bezeugt. E in Mini
sterialengeschlecht derer von Tengen n an n te  sich nach 
G. (1130-1396). Den Freien von Tengen stan d  auch 
die niedere G erichtsbarkeit über das D orf zu. Hans 
von Tengen versetz te  1381 das D orf dem  R itte r  Rudolf 
von A dlikon. 1463 gelangte es m it der H errschaft 
Eglisau an die S ta d t Zürich und w urde 1496 B estand
teil der L andvogtei Eglisau. Die hohe G erichtsbarkeit 
üb te  teils der L andvogt von K iburg, teils derjenige 
von Eglisau aus, was öfters zu Zwistigkeiten fü h rte . 1670 
schied der R a t von Zürich die G erichtskom petenzen 
K iburgs unzw eideutig  aus, 1678 wurde G. m it hohen 
und n iedern G erichten ganz Eglisau zugeteilt. Die 
H elvetik  schlug G. zum  D istrik t Bülach, die M ediation 
zum  Bezirk gl. Nam ens, die R estau ra tio n  zum  O ber
am t E m brach . Seit 1831 ist G. wieder im Bez. Bülach.
—  Um  1275 gehörte die Kirche zum  D ekanat Tengen 
im  A rch id iakonat K le ttg au . Selbständige Pfarrei seit
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1421. 1804 erw arb  Zürich die K o lla tu r vom  B istum  
K onstanz. Öffnung aus dem  17. Ja h rh . Seit 1855 
B a u m .,oilindustrie  Der Sehnigem . G. w urde 1909 die 
aufgelöste Sehnigem . Zweidlen-A ariiti zugeteilt. Die 
Zivilgem. G. und Zweidien w urden 1917 aufgelöst. G. 
is t die I-Ieimat von G ottfried Keller. Bevölkerung  der 
pol. Gem. : 1836, 1098 Ein w. ; 1920, 2066. Taufregister 
seit 1576, E heregister seit 1560, Sterberegister seit 1599. 
—  Vergl. UZ. —  D ändliker : Gesch. des K ts. Zur. —
A. Naef : Gesch. der Kirchgem. G. (1863). — W ild : 
A m  Zürcher Rheine  I I ,  p. 105 ff. — F. H unziker : 
Glattfelden und G. Kellers Grüner Heinrich. —  F . H u n 
ziker und  E. B ollm ann : G. K ., Heimat und Dich
tung. [ H i l d e b h a n d t . ]

G L A T T F E L D E R .  I. U raltes Geschlecht der Gem. 
Höri (K t. Zürich), das schon 1315 d o rt erscheint. Es 
h a t seinen Nam en vom  Dorfe G lattfelden. — UZ, Nr. 
3347. — [J. F r i c k . ]  —  II . Altes Geschlecht der S tad t 
Zürich. —  H an s, von L udretikon , B ürger 1384 ; 
H a n s , von Höri, B ürger 1410. f  1450. — Keller- 
Esch er : Promptuar. [H. Br.]

G L A U B E N S F R E I H E I T .  So viel U nglück und 
Elend die G laubensstreitigkeiten  w ährend und  nach 
der R eform ationszeit b rach ten , so ist aus ihnen doch 
auch die Glaubens- und Gewissensfreiheit als ein 
s taa tlich er G rundsatz hervorgegangen. Der G rundsatz 
der R eform ationszeit lau te t : Cujus regio, ejus religio, 
d. h. der L andesherr geb ie tet über die Religion der 
U n te rtan en . In  den gem einen H errschaften  aber, die 
abw echselnd von K atholiken und R eform ierten ve r
w alte t w urden, ging es n ich t an, von den U n te rtan en  
einen jäh rlichen  Glaubens Wechsel oder dann A usw an
derung zu verlangen. D arum  b rach te  schon der erste 
L andfriede 1529 die G leichberechtigung (P a ritä t)  in 
folgenden w ichtigen Bestim m ungen : « Die zuge
w and ten  u. vogtyen, wo m an m ite inandren  zu be- 
herschen h a t, belangend, wo dieselben die mess abge
ste llt und die bi 1 der ve rb ren n t oder abgetan , dass die 
selben an lib, eer und guot nit g estraft sollend w erden ; 
wo aber die mess und  ander cercm onia noch vorhanden, 
die söllent n it gezwungen, ouch deheine p redikanten , 
so es surch  den m erteil n it e rk an n t w urt, geschickt, 
ufgestellt oder gegeben werden, sunder was under inen 
den kilchgnossen. die u f  oder abzetuon , derglichen 
m it der spyss, so g o tt n it v e rb o tten  ze essen, gem eret 
w urt, daby sol es biss u f der kilchgnossen gefallen 
hüben, und dehein teil dem ändern  sinen g lauben 
weder fechen noch stra fen  ». D em nach war die Ge
m einde die T rägerin  des G laubens.

Der zweite (1531) und der d ritte  Landfriede (1656) 
lieferten  nach den N iederlagen der R eform ierten m eh
rere Vogt eien den katholischen S tänden  aus, die n a 
tü rlich  von ih rer Gewalt G ebrauch m achten . Die ge
w altsam en K onversionen w urden legalisiert durch  die 
B estim m ung, die gem einen H errschaften , « so den 
nüw en glauben angenom m en und  wider davon zuo 
s tan  begerten und den a lten  waren christlichen glou- 
ben wider annem en wellen, dass sy des selbigen fryes 
urloub, von m enltlichem  ungehindert, guo t fuog, m acht 
und gw alt haben  söllent». Nach dem  v ierten  Landfrieden 
(1712) blieb es in den S tänden  nach  wie vor bei der 
a lten  G laubenseinheit. In den gemeinen H errschaften  
dagegen wurde die P a r itä t  bis ins kleinste durchge
fü h rt. Sie herrschte bei Besetzung aller Stellen vom 
Landvogt bis zum  le tz ten  W eibel. W ichtig ist, dass von 
je tz t  an  die G laubensfreiheit zu einem persönlichen 
R echte wurde.

W as die Eidgenossen ihren U n te rtan en  schon längst 
gegeben h a tte n , das konnte  erst die R evolution  allge
mein zur Geltung bringen. Die helvetische K o n stitu 
tion  (1798) sag t in A rt. 6 : « Die Gewissensfreiheit ist 
uneingeschränkt, jedoch m uss die öffentliche Aeusserung 
von Religionsm einungen den Gesinnungen der E in trach t 
u n d  des Friedens un tergeordnet sein ». Die erste Folge 
w ar die A ufhebung der K etzergesetze im  Gebiete der 
E idgenossenschaft.

Die Zeit der R eaktion  beseitigte die G laubensfrei
heit, wie sie ü b erh au p t die gem einsam en G rundsätze 
au f ein M inimum  beschränkte. Sie war fo rtan  den 
K antonen  überlassen, die m eistens au f die Vorrevolu

tionszeit zurückgingen. Der E n tw u rf einer neuen 
B undesverfassung von 1832 en th ie lt bloss die viel 
angefochtene freie N iederlassung, die freilich G laubens
freiheit zur V oraussetzung h a t.

E rs t die B undesverfassung von 1848 w agte die 
P a r i tä t  zu bringen. A rt. 48 : « säm tliche K antone
sind verpflich te t, alle Schweizerbürger christlicher 
Konfession in der Gesetzgebung sowohl als im gerich tli
chen V erfahren den B ürgern des eigenen K antons 
gleich zu h a lten  ». A rt. 44 gew ährleistet die freie A usü
bung des G ottesdienstes ebenfalls n u r den anerkannten  
christlichen Konfessionen ; die gleiche B eschränkung 
e n th ä lt A r t. 41 in Bezug au f die N iederlassung.

Die individuelle Glaubens- und Gewissensfreiheit 
ist eine Forderung  der V olksversam m lung von Langen
thal (3. I V.  1870). Sie s teh t im  E n tw u rf von 1872 und 
in der gegenw ärtigen B undesverfassung von 1874. A rti
kel 49 sag t : « Die Glaubens- und Gewissensfreiheit 
ist unverle tz lich  ». D araus ergeben sich die B estim m un
gen, dass niem and zur Teilnahm e an  einer Religions
genossenschaft oder zur V ornahm e von religiösen H an d 
lungen oder zur Z ahlung von K ultussteuern  fü r eine 
andere Konfession gezwungen w erden darf, dass 
G laubensansichten n ich t von bürgerlichen Pflichten 
en tb inden , dass endlich kirchliche V orschriften die 
A usübung bürgerlicher oder politischer R echte n ich t 
beschränken dürfen . —  Vergl. Snell, Glück u. Herme : 
Pragmatische Erzählung der kirchlichen Ereignisse. — 
Herzog : Ueber Religionsfreiheit in  der helvetischen Re
publik . —  Feddersen : Gesch. der Schweiz. Regeneration. 
— Die kirchlich-politischen Fragen bei der eidg. Bundes
revision von 1871. —  Kirchenrechtliches in  den schweizer. 
Bundesverfassungen  (in Katholik  1905, Nr. 36). —  Th. 
H olenstein : Reformation u. Liberalism us. — Th. Freu- 
ler : Die Kultusfreiheit und die Kultuspolizei im  Bunde  
und in  den Kantonen. [W. H e r z o g . ]

G L A U B E N S K O N K O R D A T  1 5 2 5 .  N achdem  auf 
B etreiben des päpstlichen  G esandten Campegio die 
süddeutschen katholischen Stände im  R egensburger
bündnis sich au f das Program m  einer Reform  inner
halb des R ahm ens der K irche geeinigt h a tten , einigten 
sich am  2 8 .1. 1525 in Luzern die B oten von Uri, SchwjA, 
U nterw alden, Luzern, Zug, Frei bürg, Bern, Solothurn 
und Glarus zu einem  R eform projekt. Die E n tstehung  
dieses K onkordats w ird begründet m it der U n tä tig k e it 
der geistlichen Obrigkeiten, w odurch die Eidgenossen 
sich genötig t sähen, bis zur A bhaltung  eines Konzils 
selber O rdnung zu schaffen, dam it der Abfall von der 
Kirche n ich t auch wie in Zürich u n te r  ihnen  einreisse. 
Von den 47 A rtikeln  geloben 14 das F estha lten  an den 
kirchlichen G rundlagen im  Glauben wie im  K ultus 
und B ekäm pfung der Ketzerei, 21 verlangen die 
A bstellung kirchlicher M issbräuche und 12 die E rleich
terung  des sozialen Drucks, der au f dem  gem einen Mann 
laste . Wie wohl im Glauben durchaus katholisch , be
ton t der E n tw u rf auffallend sta rk  die O berhoheit des 
S taates auch in K irchensachen gegenüber der p äp stli
chen und  bischöflischen Gewalt und geht in dieser 
R ich tung  weit über die B estim m ung des R egensburger
konventes hinaus. Als aber die T agsatzung am  10. F e 
b ru ar wieder zu sam m en tra t zur endgültigen Verein
barung des Vorkom m nisses, erhob Bern E inw endun
gen gegen die dem okratisch-sozialen Forderungen 
desselben und  verlang te  die M ilderung einiger kirchli
cher A rtikel im  Sinne einer leisen A nnäherung an  die 
G rundsätze der ausgesprochenen R eform ation. Schliess
lich t r a t  Bern, das sich am  7. iv. 1525 eine eigene, 
im m erhin in ihren  H auptzügen noch altg läubige R e
ligionsordnung gab, von den V erhandlungen zurück, 
ebenso Glarus. D am it w ar das G laubenskonkordat als 
eidg. Verkom m niss gescheitert. Die sieben O rte konnten  
am  21. v . 1525 n ur beschliessen, für ihre Gebiete und 
Vogteien bei diesen A rtikeln  zu bleiben. Da aber das 
K onkordat die bischöfliche Jurisd ik tionsgew alt em pfind
lich beschränk te, p ro testie rte  der Bischof von K onstanz 
gegen die D urchführung desselben in den Vogteien. 
Das G laubenskonkordat w ar der le tz te  Versuch der 
eidg. Orte, durch  eine eigene Reform die kirchliche 
Trennung der E idgenossenschaft abzuw enden. — Vergi 
D ierauer I I I .  [ f  E. B.]
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G L A U S ,  G L A U S E R .  Fam ilien  der K te . S t. Gallen 
und B ern. Der Nam e is t von K laus oder N iklaus 
abgeleitet (S i  I I ,  687).

A. K a n to n  S t. G a llen . Geschlecht im  s t. gall. Bez. 
Gast er. 1712 J o h a n n e s ,  von Schännis. — G e o r g  
A n t o n ,  von S enken , * 22. x i. 1825, w irk te  als R ech ts
anw alt in K a ltb ru n n , U znach und  R appersw il, war 
zugleich fü h render liberaler Po litiker in jenem  K an to n s
teil, 1867-1888 in  A m erika im  B uchhandel und Z eitungs
wesen tä tig , M itbegründer der New Y orker A m erikan i
schen Schweizer-Zeitung  ; t  18. IV. 1915. —  L L H .  — 
St. Galler N hl. 1916, p. 25. [Bt.]

B. K a n to n  B e rn . A lte B auernfam ilien  nam ens Glaus 
u nd  Glauser sind besonders in der Gegend von H indel- 
bank  und  F rau b ru n n en  v e rb re ite t. E in P e t e r  Glaus 
erschein t zu K iesen 1343. — F E B .  [D. S.]

G L A Y R E .  M ehrere W aad tlän d er Fam ilien dieses 
N am ens von Boldens, Merges u. R om ainm ötier. Zu 
le tz te rer gehört —- Pierre M a u r ic e ,  * in R om ainm ö

tie r  1748, P riv a tsek re tä r  
S tanislas Poniatow skis, 
des neugew ählten  Königs 
von Polen, 1764, R atge
ber und  V ertre te r des 
Königs in  St. Petersburg , 
Berlin, W ien u . Paris, oft 
u n te r  schwierigen U m 
stän d en . G eadelt und  als 
R itte r  des S tan islausor
dens k eh rte  er 1787 nach 
L ausanne zurück und  ve r
t r a t  noch einm al den 
K önig von Polen im  fol
genden J a h r  in  Paris. 
1798 schloss er sich der 
R evolution  an und  wurde 
e rster P räsid en t der p ro
visorischen V ersam m lung 
der W aad t, M itglied der 

Pierre Maurice Glayre um 1798. V erw altungskam m er und 
Nach einem Kupferstich von provisorischer P rä fek t des 

Heinrich Pfenninger (Landes- D epartem en ts Lem an. Am 
hibliothek, Bern). 16 Iv 179g w urde er zum

Mitglied des helvetischen 
D irektorium s gew ählt, erhielt das D epartem en t des 
A usw ärtigen und  verte id ig te  die R echte  der Schweiz 
gegenüber F rankreich . K rankheitsha lber m usste er sich 
im  Früh ling  1799 zurückziehen. D ennoch begab er sich 
im  Som m er nach  Paris, um , jedoch  ohne Erfolg, die 
R ückkehr der Schweiz zur N e u tra litä t zu v e rm it
te ln . Beim S turze La H arpes und des D irektorium s 
(7. i. 1800) w urde er zum  Mitglied des Vollziehungs
ausschusses e rn an n t. Im  H erbst ging er zur V orberei
tu n g  einer neuen V erfassung nach  Paris. E r beteiligte 
sich an  der A usarbeitung  der sog. M alm aison-Verfassung, 
die aus der Schweiz einen föderativen  S ta a t m achen 
wollte. Nach der R ückkehr in die H eim at bem ühte  
er sich um  die A usführung dieser Verfassung im  K t. 
W aad t, h ielt sich jedoch dem  föderalistischen S ta a ts 
stre ich  vom  Ja h re  1801 und der R egierung Redings 
fern und verte id ig te  die R echte  seines K ts. gegenüber 
den heimischen A nsprüchen. G rossrat 1803-1813 ; spielte 
in Polen und  in der Schweiz auch eine wichtige Rolle
in  der F reim aurerei, t  1819 in L ausanne. [E. M.]

G L E N T E R  (fälschlich G l e n t n e r ) .  R ats- und 
B ürgerm eistergeschlecht der S tad t Zü
rich . W appen : in R o t ein schrägge
stelltes schwarzes Gerberm esser m it 
goldenen Griffen, beseitet von 2 gol
denen S ternen. — 1. J a k o b ,  der alte , 
u n b ek an n ter H erk u n ft, 1352-1395, 
Gerber, Z unftm eister im  B ap tis ta lra t 
1352-1355, 1357, 1358, 1360, und  im  
N ata lra t 1363-1395, Sp italp flegerl 367- 
1383 ; k a u ft den M eierhof zu R egens
dorf 1373 von den Landenberg- 

Greifensee ; e rh ält 1380 die Münze in Zürich von der 
Aebtissin geliehen, Seckeim eister der S ta d t 1394-1395 
und  1396-1397. P an n erträg er Zürichs im  Iviburger- 
k rieg  1383; kön . H ofrich ter 1383; k au ft 1388 den

sogen. G len te rtu rm  am  S tad  in Zürich ; Mitglied 
des K riegsrats Zürichs im  Näfelserkrieg 1388. — 
— 2. J a k o b ,  der junge, Sohn von Nr. 1, Besitzer 
des G len tertu rm s, M itglied des B ap tis ta lra te s  1393- 
1411, Vogt zu W iedikon 1393, zu Stadelhofen-Zolli- 
k o n -Iiü sn ach t 1395, zu Pfäffikon-W ollerau 1397-1405, 
Pfleger der W ald b rü d er im  N essen tal-H ottingen  1403, 
B ürgerm eister m eistens in der N a la lra tsh ä lfte  1412- 
1429 (etw a auch  V ertre te r seines Kollegen H einrich 
Meiss in der B ap tis ta lra tsh ä lfte ), v e rm itte lte  die Ver
p fändung  der aargauischen eroberten  S täd te  an Zü
rich durch  den K önig 1415 ; Friedens V erm ittler 1418- 
1420 zwischen den Grafen von Toggenburg und  dem 
Bischof von Chur, von Zürich 1418 als eidg. G esand
te r  in der W alliser A ngelegenheit ins H aslita l a b 
geordnet ; T agsatzungsbote  nach  E insiedeln 1423 w e
gen der Hilfe gegen den H erzog von M ailand. U n te r 
ihm  begann 1428 S tad tsch re iber G raf sein neues 
S tad tb u ch . 1429 w ar er au f dem  Tage der R eichs
stä d te  zugunsten  der Hilfe fü r S trassburg  ; t  17. iv. 
1430. —  Vergl. L L . — A S  I. — Z S tB .  — Zürch. Stadt
bücher. —  Vögelin : Das alte Zürich  I, p . 451. — W öber : 
M ülner. — M on. Germ. Necrologia. —  D ierauer : 
Zürcher Chronik. — Nbl. d. Stadtbibi. Zürich  1901. [F. H.] 

G L É R O L L E S  (K t. W aad t, Bez. L avaux , Gem. 
R ivaz. S. GLS). Schloss bei S t. Saphorin , Gleyrola 
1278. Man fand in seiner Nähe einen M eilenstein und 
Münzen aus der R öm erzeit. Das Schloss w urde w ahr
scheinlich vom  Bischof von L ausanne, der in der 
Gegend grosse G rundbesitzungen h a tte , g eb au t. E r 
belehnte 1270 dam it H ugues de Palézieux, den Vogt 
der W aad t, kau fte  es aber 1294 und  1304 von dessen 
K indern zurück. Seither h ielt er darin  einen K astlan , 
der das Gebiet von St. Saphorin verw alte te  und  die 
E inkünfte  einzog. Das Schloss w urde von den letz ten  
Bischöfen von L ausanne, Aymo und Sebastian  von 
M ontfaucon, re s tau rie rt. Der le tz te re  flüchtete sich im  
Ja n . 1536 bei der E roberung  der W aad t durch die 
B erner dahin  ; von d o rt aus gab er den übrigens n ich t 
ausgeführten  Befehl zur A ushebung einer Armee ; we
nige Tage sp ä ter verliess er das L and . Die B erner h ielten 
darin  einen K astlan  fü r Glérolles und  S t. Saphorin. 
Das Schloss w urde 1798 als N ationalgu t e rk lärt und 
1802 an  P riv a te  v e rk au ft. Diese verdarben  es durch 
die A btragung  des obern Teils des Turm s.-— Vergl. 
D H V .  [M. R.]

G L E S T I N G .  f  regim entsfähiges Geschlecht der 
S tad t Luzern. —  H a n s ,  der Gerber, aus Stein a. R h., 
Bürger 1479. W appen : in Blau über grünem  Dreiberg 
zwei gegeneinander gekehrte, gesichtete goldene H alb
m onde, verbunden  durch ein silbernes T atzenkreuz. 
Das Geschlecht erlischt im  16. Ja h rh . — M atheus, Gross
r a t  1504. —  H a n s ,  G rossrat 1520, Vogt zu K riens 
und K leinrat 1523, Obersinner 1529, Sentim eister 1536, 
Vogt zu Russwil 1553, f  1567.—  Vergl. Gfr. — v. Vivis : 
W appen der aus gestorbenen Geschlechter Luzerns. —  
S taatsa rch iv  Luzern : B esatzungsbuch ; B ürger
buch. [v. V.1

G L E T T E R E N S  (K t. Freiburg , Bez. Broye. S. GLS). 
Gem. und Dorf. Lieterins im  13. Ja h rh . ; Lieterens, 
Lietterens im  14. und 15. Ja h rh . P fah lb au sta tio n  der 
Stein- und der B ronzezeit. Dieses D orf gehörte bis 1478 
den H erren  von M ontagiry und w urde dann durch  den 
S taa t F reiburg  bis 1798 der G rafschaft M ontagny 
angeschlossen. 1798-1803 gehörte es zum  Bez. Avenches, 
1803-1830 zum  A rrondissem ent, dann Bez. M ontagny,
1830-1848 zum  Bez. D om pierre, seit 1848 zum Bez. 
Broye. G. u n te rs tan d  dem  L andrech t von Moudon, dann 
dem jenigen der W aad t. Seine G em eindesta tu ten  w ur
den 1813 b es tä tig t. K irchlich gehörte G. schon im
13. Ja h rh . zur K irchgem . Dom pierre le G rand oder 
Carignan. Eine Kapelle w urde im 17. Ja h rh . gebaut, 
1770 ein K aplan  eingesetzt. 1859-1860 w ar G. eine 
K irchgem . ; eine neue, 1877-1878 gebau te  K irche 
w urde am  5. x i. 1878 eingeweiht. —  Vergl. Dellion : 
Diet. I l l ,  V I. — R uenlin  : Diet. — K irsch : Die ältesten 
Pfarrkirchen  (in GF  X X IV ). —  Alfred W eitzel : Cartes 
des anciennes terres et bailliages... Notice explicative. — 
S taatsa rch  Freiburg . [G. Cx.]

G L E T T  IN G ,  T ie n c lic lit, der fru ch tb a rste  und volles-
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tü m lichste"  L iederd ich ter der deutschen Schweiz im
16. Ja h rh ., aus seiner H eim at Bütschw il im  U nter- 
toggenburg um  1515 ausgew andert und zum  reform . 
Glauben ü b erg etre ten  ; in Bern, wo er zwischen 1540 
und 1561 m ehrm als u rkund lich  bezeugt ist, muss er 
ansässig gewesen sein. Dem  In h a lt seiner L ieder nach 
scheint er im O berland (F ru tig ta l ?) gelebt zu haben. 
Von seinen, m eist geistlichen, aber auch weltlichen 
Liedern haben  sich gegen 40 erhalten  ; dem  D ruck 
nach das ä lte ste  (zuo lob und Eeren denen von Hassle) 
ist sein O stfriesenlied von 1551. In  dem  vor 1555 
en ts tandenen  Loblied au f die G rafschaft Toggenburg 
erzählt er, wie er nach  40jähriger Abw esenheit seinen 
H e im a to rt w ieder aufgesucht. Neben den geistlich 
erm ahnenden  L iedern, in denen er fü r den reinen 
G lauben, gegen G ötzendienst und  A berglauben redet, 
findet m an Preislieder au f Bern, M urten, die Bewohner 
des F ru tig ta ls  usw., auch erzählende Lieder m it b ib li
schem  Stoff (A braham  und Isaak, Joseph, das Fräulein  
von Sa m a ria ). N achdrucke einzelner L ieder sind bis 
1706 bezeugt. —  Vergl. Theod. Odinga : Benedikt 
Gletting. E in  Berner Volksdichter des 16. Jahrh. — 

B ächto ld , p . 415 u. A. 129. —  B T  I, 1880. —  B T  II , 
1898, p. 170. —  Ad. F luri in A S  G 1903, p. 194 ff. — 
s / i r x x .  [o. v. s.]

G L E Y R E .  W aad tlän d er Fam ilien von Aubonne, 
Chevilly und  Cossonay. —  Marc C h a r le s  Gabriel,

Maler, * in Chevilly 2. v. 
1806, stu d ierte  in Paris 
und in Ita lien  ; begleitete  
sp ä ter einen reichen Am e
rikaner, fü r den er Bilder 
der durchreisten  Gegenden 
m alte, nach  dem ' Orient, 
besuchte  K orfu, Griechen
land , die T ürkei und 
A egypten. E in J a h r  lang 
blieb er in  C hartum , 
k eh rte  1837 nach F ra n k 
reich zurück und  liess 
sich in Paris nieder. Das 
Gem älde Le soir oder Les 
Illusions perdues erregte 
im  Salon 1843 Aufsehen 
und  w urde von der fran 
zösischen R egierung ange
k au ft. Als D elaroche nach  
Ita lien  ging, b e tra u te  er 
Gleyre m it der L eitung 
seines Ateliers, der 27 

Ja h re  darin  blieb und zahlreiche Schüler heranzog, u.
a. Gérôme, H eilbu th , Millais, A nker, Pau l R obert usw. 
H auptw erke  : La Mort du M ajor Davel (1850) ; La Danse 
des Bacchantes ; La N ym phe Echo ; Les Helvètes faisant 
passer les Rom ains sous le joug  (1858, im  A uftrag  der 
w aad tländ ischen  Regierung) ; Hercule aux pieds d’Om- 
phale (M useum Neuenburg) ; Penlhée poursuivi par les 
Ménades (M useum Basel) ; M inerve et les Grâces (Museum 
Lausanne) ; La Charmeuse (M useum Basel) ; Sapho ; 
Le Retour de l’E n fa n t prodigue  (M useum L ausanne), 
t  5. v . 1874 in Paris. — Vergi. Ch. Clém ent : Gleyre. — 
F ritz  B erthoud  : Ch. Gleyre (in B U  1874). — H . Taine : 
Derniers essais de critique et d’histoire. —  E m . B onjour : 
Le Musée A rlaud. [ D .  S . ]

G L E Y V O D . Freiburger Geschlecht von Enney, wo 
1432 U ldricus Glevo g enann t w ird. —  S taa tsa rch . 
Freiburg . [ R æ m y . ]

G L IN T Z . Luzerner Fam ilien von Schongau (in 
L uzern  eingebürgert 1553) und im  A m t W illisau. — 
H a n s ,  U ntervog t von Schongau 1593. —  S taatsarch . 
Luzern. [p. x . W.1

G L IN Z . Geschlecht der S ta d t S t. Gallen. Um  1400 
Aeberli und  H einzli G., B ürger zu St. Gallen. Die G. 
w aren M etzger, K üfer, W irte  und bekleideten daneben 
jah rh u n d e rte lan g  die verschiedensten  S tad täm te r. 
Zahlreiche Angehörige dieses Geschlechts haben  sich 
in A m erika niedergelassen. —  1. J o h a n n  J a k o b ,  1799- 
1865, S tad tp fa rrer, P räsiden t der K irchenvorsteher
schaft und der H ilfsgesellschaft. —  2.  A n d r e a s , vulgo 
Zigöli, 1784-1871, Maler und S ilberstiftzeichner. Seine

G attin  E l i s a b e t h ,  geb. Scherb, 1783-1842, geschickte 
Silhouettenschneiderin . —  3. J o h a n n  K a s p a r ,  von 
St. Gallen, * 1841, lange Zeit P räsiden t des Bezirksge
rich ts in R orschach und Mitglied des Grossen R a ts , 
F ü h re r der liberalen P a rte i im  Bez. R orschach. —  4. 
T h e o  (Theophil B ernhard), von S t. Gallen, * 1890, 
K unstm aler, z. Z. im  Schlösschen W iggen, R orschacher- 
berg. —  B ürgerbuch der S ta d t S t. Gallen 1920. — 
B arth  I I ,  Nr. 13 009. — S K L ,  Suppl., pag. 526 f. — 
H artm an n  : St. Gail. Geschlechter (Ms. S tad tb ib i St 
Gallen). [Bt.]

G L IN Z , S e b a s t i a n .  Siehe H u n k e l e r ,  H a n s .
G L I S  (K t. W allis, Bez. Brig. S. GLS). Dorf, Gem. 

und P farre i. W appen : in W eiss eine b laubekleidete  
Maria m it dem Jesusk ind , im  goldenen S trahlenkleid 
auf einer W olke stehend, üb erh ö h t von drei goldenen 
S ternen. E tw a  400 m  w estw ärts von G. au f dem  sog. 
Grundbüel am  L ow istu tz  w urde 1897 ein F riedhof aus 
der jüngeren  S te inzeit blossgelegt. H ockergräber, aus 
fünf rohen S te in p la tten  auf K ieselgrund gebau t, en th ie l
ten  u . a. zusam m engestossene M enschenknochen, 
M uschelschm uckreste, Arm - und  F ingerverzierungen 
(kleine durchlochte Kügelchen) und  2 S te inäx te. -— 
Den Nam en Glisa (1230, in  territorio Glisaro 1401) 
will die Volksetym ologie von ecclesia ab le iten  ; er 
dürfte  aber auf die vorchristliche Zeit zurückgehen. 
U. L. F rau  vom  Glisaclter bezeichnet seit a lten  Zei
ten  den grössten und besuch testen  W allfah rtso rt des 
Oberwallis. G. soll nach einer Chronik bereits 620 
eine kirchenähnliche Kapelle gehab t haben. U rk u n d 
lich wird die ecclesia de Glisa 1230 genann t, die K a 
planeipfründe 1308. Vom 13. Ja h rh . an  h a tte  die K ir
che von G. ihren  eigenen T aufstein  und G ottesacker, 
galt als P farrk irche  des linken R o ttenufers , abhängig  
von der rech tsu frig  gelegenen P farre i N aters. Die 
Lostrennung  von der M utterk irche N. erfolgte 1642 
durch  den päpstlichen  N untius, H . F arnese. Der Kirch- 
sprengel um fasste 6 Gem einden, von denen sich Egger
berg 1902, R ied-Schlucht 1900 und Therm en 1913 als 
selbständige Pfarreien  lo strenn ten . Der T urm  geht in 
seinen A nfängen tie f ins M itte lalter zurück, er t ru g  und 
trä g t noch jene Glocke, die lau t In sch rift 1290 ge
gossen und  1515 in die noch bestehende Form  um ge
gossen w urde. D urch das E rdbeben  vom  9. X I I .  1755 
sta rk  beschädigt, s tü rz te  er bis % ein. Das Chor und 
N ordportal, die sog. goldene P forte , u . die S t. A nna- 
kapelle w urden in zierlicher G otik 1519 u. das M itte l
schiff in R enaissance 1642 e rbau t, m ehrere Schäden 
1755 ausgebessert. In  der S t. A nnakapelle  is t das 
gotische G rabm al, das der m ächtige Gegner des K a r
dinals Schiner, R itte r  Jö rg  Auf der Flüe, fü r sich, seine 
Gem ahlin und seine 23 K inder errichten  liess. In  der 
K irchengruft ru h t R itte r  K aspar S tockaiper von T urm , 
der W o h ltä te r der Kirche und E rb au er des S tockaiper
schlosses (f 1691). — Vergl. G rem aud I-V III . —  B W  G
I I I .  [L. M r . ]

G L I T S C H ,  H e i n r i c h ,  * 2 4 .v i i .  1880 als Schaffhau
ser B ürger zu S arep ta  (russ. Gouvernement. Saratow ), 
kam  nach  W in te rth u r 1884, Dr. ju r ., in Leipzig P riv a t
dozent für deutsche R echtsgeschichte 1912, a. o. P ro 
fessor 1920, t  15. x ii. 1921. Schriften : Beiträge zu r  
W interthurer Verfassungsgesch. (Diss. 1906) ; Unter
suchungen zur mittelalterl. Vogtgerichtsbarkeit (H abil.-  
sehr. 1912) ; Gottesurteile (in Voigtländers Quellenbü- 
chem, 1913); Z um  Strafrecht des Zürcher Richtebriefes (in 
der Zeitschrift der Savigny-S tiftung  fü r Rerhtsgesch ; ger
man. A bt. 38, 1917) ; Der alemann. Zentenar u. sein Ge
richt (in den Ber. der Leipz. A kad . ; philol,-histor. K l. 
1917) ; N eubearbeitung der Deutschen Rechtsgesch. v. 
R ieh. Schröder (Sam m lung Göschen 1920); Die alte Ord- 
nungdes Hofgerichts zu Rottweil 1435 ; hgg. von H . G. und 
K arl O tto  Müller (in der Zeitschr. der Sa v ig n y-S tiftu n g  
f. Rechtsgesch. ; german. A bt. 1920). — Vergl. Pi et 
D eutsch  : LI. G. (in Jahrb. d. L it. Vereinigung W ’thur
1923). — Z S R  41, 1922. [H. Br.]

G L O G A U ,  G u s t a v ,  * 6. v i. 1844 in L ittau en , D r. 
phil. und G ym nasiallehrer in Preussen, Lehrer der 
klass. Sprachen am  G ym nasium  W in te rth u r 1876, P ri
va td o zen t an  der U n iversitä t Zürich 1878, zugleich 
Prof. für Philosophie und Pädagogik am  eidg. Poly-

Charles Gleyre. 
Nach einer Photographie
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techn ikum  1881, P rof. in Halle 1883, in Kiel 1884, 
t  in G riechenland 22. III. 1895. H au p tw erk  : A briss der 
■philosoph. Grundwissenschaften  (2 Bde., 1880 u. 1888) ; 
Ziel und Wesen der hum anist. B ildung  (1881). — 
Vergl. Marie Glogau : G. G. (1906). — 7. Jahrbüchlein  
der G. G.-Gesellschaft 1905. — Festschrift... Gymn. 
W ’thur, 3. Teil, 1912. —  G. von W yss : Hochschule Zur. 
1833-1883, p. 94. — Oechsli : Gesch. der E idg Techn. 
Hochschule. [H  Br.]

G L O G G .  Geschlecht der Gem. Meilen (K t. Zürich), 
aus Savoyen stam m end  und  ursprünglich  Gloch ge
schrieben. Um  1592 liess sich der Kessler M athias 
Gloch in O berm eilen nieder. [J. Fmcic.)

G L O G G N E R .  Fam ilien der IC te. Bern, Luzern und 
Zürich.

A. K a n t o n  B e r n .  Fam ilie der S tad t Bern des 14. 
Ja h rb .,  nach  der der T o rtu rm  an Stelle des K äfig turm s 
« Gloggners Tor » g enann t w urde.

B. K a n t o n  L u z e r n .  G rossratsgeschlecht der S tad t 
Luzern. W e n d e l ,  der Scherer, aus 
Em m en, H in tersäss ca. 1607, B ürger 
ca. 1632. W appen  : in R o t eine v . 2 
goldenen S ternen  beseitete  goldene 
Glocke m it schw arzem  Klöppel. An
zuführen sind —  1. W e n d e l  (obge
n an n t), Schützenm eister 1642.—  2. 
J o s t ,  Sohn von Nr. 1, G rossrat 1658, 
Vogt zu Ebikon 1667, K au fh au s
m eister, L ukasb ruder 1680, t  1690. 
— 3. J o s t  W e n d e l ,  Sohn von Nr. 2,

1645-1685, Glasm aler 1683. — 4. J a k o b  J o s e f  A n t o n ,
* 1736, H andelsm ann , S tü ck h au p tm an n  der Brigade 
R otenburg , S tad tam m an n  1779. — 5. J o s e f  B a l t h a 
s a r ,  B ruder von Nr. 4, * 1738, stu d ierte  in M ailand, 
Dr. theo l., P ro to n o t. apost., P farrer zu Romoos 1763, 
L eu tp rieste r zu L uzern  1766, D ekan des V ierw aldstä t- 
te rk ap ite ls  1767, Chorherr zu Luzern 1770, V izekanz
ler bei der N unziatu r 1777. — 6. K a r l ,  * 1770, K lein
r a t  1814, H eim licher, Po lizeirat und  M edicinald irek tor.
—  7. A n t o n ,  * 1775, R egierungsrat. — 8. J o s e f  L e o -  
d e g a r  A n t o n  I .  N. C., * 1778, K le in ra t 1816, Ap
pellations- und  Ju s tiz ra t, K anzle id irek tor. —  9. J o s e f  
E d u a r d ,  1836-1906, K aufm ann , m achte  grosse Ver
gabungen an  den K an tonssp ita l L uzern. —  V ergi. L L H .
—  B esatzungsbuch. —  Fam ilienschriften . —  S ta a tsa r
chiv L uzern. [v. V.]

C. K a n t o n  Z ü r i c h .  G l o g g n e r ,  G l o g n e r  (lat. Cam- 
panarius  u n d  Campanator). Zwei R atsgeschlechter der 
S tad t Zürich im  14. u . 15. Ja h rh . Das ä lte re  is t u nbe
k a n n te r  H erk u n ft, w ährend das jüngere  sich 1371 aus 
B uchau, bezw. F eldk irch  eingebürgert h a t.  Beide v e r
schw ägerten  sich anscheinend im le tz ten  V iertel des
14. Ja h rh . W appen : Rudolf, von Zürich, B ürger zu 
K onstanz, fü h rt 1394 eine Glocke im  Schilde. Die 
G eschlechterbücher geben den Schild geteilt von R ot 
m it silberner Glocke und  W eiss m it halbem  ro ten  
M ühlerad. —  1. U l r i c h  der Glogner, M eister, B ürger zu 
Zürich 1317. —  2. K o n r a d ,  Sohn von Nr. 1, 1317- 
1370, Z unftm eister der Schm iede 1337-1357, z. T. im 
N atal- und z. T. im  Bap lista li a t  und  n ich t u n u n te r
brochen. Glockengiesser in der W ach t R enn weg. —
3. H e i n r i c h ,  Sohn von Nr. 2, Mönch zu W ettingen, 
Grosskellner 1369-1373, B ilanzier 1376-1412, t  vor 
1427. Seine E lte rn  und  B rüder schenkten  dem  K loster 
eine M onstranz und  einen Kelch. — 4. R u d o l f  (1370- 
1394), Glockengiesser in der W acht N eum ark t, w ird 
1370 u. 1373 « von F eldk irch  » genann t, erw irb t 1371 
als R. G. von B uchau das zürch. B ürgerrecht, 1384 das 
Schwarze H aus, das sp ä ter sog. H aus zum  Schw ar
zen G arten, in dem  schon 1376 A lbrecht Gloggner w o h n t. 
Dieses H aus b leib t als G lockengiesserhaus im  Besitze 
der Fam ilie bis zum  E nde des 15. Ja h rh . 1391 liefert 
er der S tad t eine Glocke, 1392-1394 is t wohl er Bürger 
zu K onstanz und n ich t sein gleichnam iger Sohn R u e d y ,  
der am  13. x i. 1395 das B ürgerrech t seines seligen V aters 
R udolf erneuert. — 5. A l b r e c h t ,  1376-1410, Glocken
giesser, erw irb t zusam m en m it seinem  Schwiegersöhne 
Joh an n es Gloggner, dem  Sohne Rudolfs in K onstanz, 
von le tz te rem  das H aus zum  Schw arzen G arten  ; ve r
ficht im  Schöno’schen V erra t von 1393 energisch die

eidg. Po litik  gegenüber dem  Z unftm eister zur Schm ie
den R . W etzel, den er e rsetz t. Z unftm eiste r im  W eih
n a ch ts ra t 1394-1397, R a tsh err 1398-1410 und  B ro t
schauer 1398, Vogt zu Talwil 1399, zu H öngg 1402 
und  1405. —  6. H e i n r i c h  (1403-1407), P ro p st des 
A ugustiner C horherrenstifts au f dem Zürichberg. — 
Privaturk. Zürich. — v. M ülinen : Helv. sacra. —  7. 
H a n s ,  Glockengiesser, goss 1433 eine Glocke fü r die 
S ta d t, die n u r halb  gefiel. 1439 w urde ihm  im  R au f
handel au f der Schm iedstube der eine A rm  lahm  ge
schlagen. Seine folgende Musse schein t er zu h istorischen 
A rbeiten  verw endet zu hab en . E r kopierte  die alte 
Chronik der S ta d t Z ürich und  se tz te  sie d u tch  die 
folgenden Jah rzeh n te  bis au f die deutsche Königsw ahl 
1438 fo rt. Leider sind der A nfang seiner Chronik und 
die B lä tte r verloren gegangen, au f denen die Geschichte 
des Sem pacher- u n d  Näfelserkrieges e ingetragen w ar. — 
V erg i. L L . —  U Z. — Z S tB .  —  D ierauer : Zürcher Chro
n ik . — Vögelin : Das alte Zürich  I, 403 und  409 f. — 
G. von W yss : Historiographie. —  M on. Germ. Necrolo
gia I. — Nüscheler : Gotteshäuser I I , p. 202. —  S K L .  
—  F . Hegi : Gesch. der Z u n ft zur Schmieden. [ F .  H c g i . ]  

G L O S S A I R E  D E S  P A T O I S  D E  LA S U I S S E  
R O M A N D E .  Das W erk verein ig t, ähnlich  wie das 
Schweizerische Idiotikon  fü r die deutsche Schweiz, die 
verschiedenen älte ren  oder noch je tz t  gebräuchlichen 
M undarten  der französischen Schweiz, sowie die P ro 
vinzialism en, die in den U rkunden , in der L ite ra tu r 
und  in der V olkssprache der W estschweiz erhalten  
sind. Illu s tra tio n en  und  enzyklopädische A rtikel geben 
n ich t nu r eine D arstellung  der Sprache, sondern  auch 
der ch arak te ris tisch s ten  A usdrucksform en der K u ltu r 
dieses L andesteils. 1899 begannen die eingehenden dies
bezüglichen A rbeiten  und  U m fragen, die Sam m lung und 
K lassierung des M aterials, besonders durch den Schöpfer 
des U nternehm ens, Louis G auchat, Professor an  der 
U n iv ersitä t Zürich, u n d  seine redak tionellen  M itarbei
ter, Ju les Je a n ja q u e t in  N euenburg und  E. T appolet 
in Basel, sowie du rch  E . M uret in Genf, der m it der 
besondern  N achforschung über O rts- und  F am ilien
nam en b e tra u t ist. Das erste Faszikel des W erks er
schien 1925. Als E rgänzung  zum  Glossaire veröffen t
lichte die R edaktion  eine Bibliographie linguistique de 
la Suisse romande , 1912 und  1920, 2 Bde., und  Tableaux  
phonétiques des patois suisses rom ands, 1925. Das
Glossaire s te h t u n te r  dem  P a tro n a t der welschen K on
ferenz der kan to n a len  E rziehungsd irek toren  und  wird 
von der E idgenossenschaft, sowie von den welschen 
K an tonen  su b v en tio n ie rt. —  V ergi. Rapports annuels 
de la Rédaction du Glossaire des patois de la Suisse  
romande, seit 1899. —  L. G auchat et E . M uret : Glos
saire des patois et enquêtes sur les noms de lieux de la 
Suisse romande. Notices. — B ull, du Glossaire des patois 
de la Suisse romande, 1902-1915. —  Glossaire, Fasz. I 
(V orw ort). [J. J.]

G L O V E L I E R  (deutsch  L i e t i n g e n )  (K t. Bern, Bez. 
O elsberg. S. G LS). Politische und  K irchgem . Lolenvüer 
1139 ; Loviler 1148 ; Logwiler 1193 ; Lioltingen  1245. 
Röm ische F unde. 1161 t r a t  R egner d ’Asuel dem  K a
p ite l S t. U rsitz  die K o lla tu r der K irche ab  ; das K a 
pitel behielt dieselbe bis 1793. Das D orf w urde im 
30jährigen K rieg von den K aiserlichen und  den Schwe
den v e rw üste t und von den e rstem  1674 w iederum  
gep lündert. G. w ar öfters V ersam m lungsort der b i
schöflichen L andstände. E in W egzoll, der besonders 
für die Ju d e n  sehr hoch w ar, w urde im  16. Ja h rh . 
erhoben. P farreg iste r seit 1794.

E in Edelgeschlecht dieses Nam ens w ird vom  12.-15. 
Ja h rh . erw ähnt. —  Vergl. V au trey  : Jura  bernois. — 
A. D aucourt '.Paroisses. —  Tronfila t . [ A . D . ]

G L Ü C K S H A F E N ,  soviel wie L o t t e r i e ,  ist der 
heu te  noch in Gebirgsgegenden in diesem  Sinne ge
b rauch te  A usdruck für G lücksspielveranstaltungen, 
zumal bei Schützenfesten . Gegen geringe Einlagen 
k onn ten  m ehr oder weniger ansehnliche Geld- oder 
N aturalgaben  gewonnen w erden. Der G. diente zur 
U n te rh a ltu n g  der Festbesucher, aber auch  zur M it
bestre itung  der Festunkosten . Beim grossen Schiessen 
von 1504 zu Zürich geschahen E inlagen und  Lose
ziehen folgenderm assen : Die N am en der Einleger
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w urden in einem R egister aufgeschrieben und noch 
ein jed er einzeln au f einen besonderen Zettel geschrie
ben ; diese Zettel w urden in einen grossen H afen gelegt. 
In  einen zweiten H afen gab m an ebenso viele leere 
Z ettel und  verm ischte  m it diesen Gewinnzettel, auf 
denen die Preise n o tie rt w aren. Zwischen die 2 Häfen

Qa» »fnemen berjeMen vs brm glücfaRajrn je3ü rirß  ben
, jecfljeßenben jep tem ß m  1504.

Der Glückshafen in Zürich am 16. ix. 150t. Nach einem Holzschnit t 
(nach G. Edlibach) im Nbl. der Stadtbibi . Zürich 1867.

se tz te  m an einen ju n g en  zuverlässigen K naben , und 
dieser zog am  Ziehungstage die Loose, indem  er gleich
zeitig  m it beiden H änden in die H äfen  griff und je 
einen Zettel herausnahm . Der N am enzettel w urde ve r
lesen ; stand  dann au f dem zweiten Z ettel ein Preis, 
so gew ann ihn die betreffende Person. W essen Zettel 
zuerst aus dem H afen kam , gewann einen Gulden, ebenso 
der A llerletzte . Gerold E dlibach gib t in seiner Chronik 
ein Bild dieser Ziehung von 1504 und nenn t auch die 
Gew inner. Auch sonst sind derartige  Ziehungsm om ente 
öfters dargeste llt worden, wie aus Th. H am pes A us
führungen  über den grossen N ürnberger G lückshafen von 
1579 und einigen anderen  V eransta ltungen  solcher A rt 
hervorgeh t. Die A nkündigungen solcher G lückshäfen 
erfolgte schon im  15. Ja h rh . durch  die gedruckten  
Schützenbriefe , m it denen die Schützen und F es t
bum m ler zur Teilnahm e am  Schützenfest eingeladen 
w u rd en . E ine der ä lte sten  N achrichten  über einen 
d e rartig en  G lückshafen s tam m t aus dem  Jah re  1465

und  betrifft Zürich ; w eitere folgen von Mellingen 1468, 
wieder von Zürich und  nun m it genaueren  A ngaben 
1472, usw. Selbst P riv a te  v e ran sta lte ten , allerdings 
m ehr örtliche, Schützenfeste m it G lückshäfen, so der 
W irt zu D ietikon in der G rafschaft Baden 1495. — 
Anzeiger des Germ. N ationalmuseum s 1901. —  Ger

druckte Schützenbriefe des 15. Jahrh., hgg. von 
E rn st Freys in Seltenheiten aus süddeutschen B i
bliotheken I I  (M ünchen 1912). — S W  1845, Nr. 
i7 ,  p. 143. —  Z T  1882. —  /IS A  VH (1895), p. 
448.

Glückshafenrodel vom Zürcher Freischiessen 1504. 
Von den R egistern oder Rodeln m it den Nam en 
der E inleger, die neben den Z etteln  für den H a
fen wohl bei vielen G lückshafen V eranstaltungen 
angefertig t worden sind, h a t sich anscheinend 
nu r derjenige vom  Z ürcher Freischiessen von 1504 
erhalten , derjenige vom  S trassburger G lückshafen 
1576 dagegen wohl n ich t m ehr. Aber auch vom 
Zürcher Rodel scheinen einzelne B lä tte r zu fehlen. 
H eber Anlage, In h a lt und ku lturgeschichtliche 
wie genealogische B edeutung dieses gegen 24 000 
Nam en en th a lten d en  Verzeichnisses h a t sich C. 
Keller- E scher im  Z T  1882 v e rb re ite t. Das Register 
w urde M ittw och nach  dem  Sonntag Invocav it 
(28. Febr.) 1504 begonnen und au f des heiligen 
Kreuzes A bend zu H erb st (13. Sept.) 1504 ge
schlossen. Das Looseziehen h a tte  wom öglich am
16. Sept. zu geschehen. Man le rn t durch  das R e
gister sozusagen die ganze dam alige S tad t Zürich, 
die Fam ilien m it Gesinde und  H austieren  ken
nen, ebenso den Grossteil der Zürcher. L an d 
schaft sam t dem Adel und der G eistlichkeit. In 
Scharen v e rtre ten  sind auch die übrigen Gebiete 
der dam aligen E idgenossenschaft und  dazu die 
süd- und  m itte ldeu tschen  R eichsstäd te, L an d 
stä d te  und Dörfer, auch die S täd te  Tirols. Das 
Freischiessen von 1504 h a tte  ja  den besonderen 
Zweck, die K am pfgegner vom  Schwabenkriege 
1499 wieder zu versöhnen. B em erkensw ert ist 
das Setzen auf Heilige, lebende und  to te  Gegen
stände  oder fü r S tiftungen . —  Die Nam en sind in 
dessen n ich t so zu verstehen , als ob deren T rä
ger insgesam t am  Feste w irklich teilgenom m en 
h ä tte n  ; es konnten  eben auch  fü r Daheim geblie
bene E inlagen gem acht w erden. Die phonetische 
W iedergabe der N am ensform en erschw ert öfters 
die Identifizierung. Der ganze Rodel sam t der 
Gewinnerliste und den Verzeichnissen der A rm 
b ru st- und  B üchsenschützen (m it Gewinnern von 
Schiesspreisen) w urde b earb e ite t u . herausgege
ben von Friedrich Hegi. [F. H.]

G L Ü C K S M A N N ,  S i g i s m u n d ,  * 1. I .  1870 in 
D ziatoszyn (Polen), Professor an  der U niversitä t 
F reiburg  seit 1907, D irektor des hygienisch- 
bakteriologischen In s titu ts  daselbst. [D. S.]

G L U R .  Fam ilien der K te . Bern und  Zürich.
A. K a n to n  B e rn . A ltes Geschlecht, das seit 

J ah rh u n d erten  n u r in den Gem. Roggwil und 
W ynau ansässig is t. —  1. J o h a n n e s ,  * 28. II. 
1798, stu d ierte  1818-1822 in Bern Medizin, Ge

schichte und Philosophie, liess sich 1824 in Roggwil 
als A rzt nieder und  en tfa lte te  bald auch  eine rege 
T ätigkeit au f politischem , sozialem und gem einnüt
zigem Gebiete. E r beteilig te sich lebhaft an  den 
K äm pfen und  B estrebungen zur V erbesserung der 
S taatsverfassung , bem ühte  sich in W ort und Schrift 
um  die H ebung des Volksschulwesens, Reform  der 
Arm engesetzgebung, geistige A ufklärung der un teren  
K lassen und zeitgem ässen F o rtsc h ritt  au f allen Ge
bieten des öffentlichen L ebens, t  3. x i i .  1859. Seine 
w ichtigsten P ub likationen  sind : Roggwyler-Chronik  
oder hist.-topogr.-stat. Beschreibung von Roggwil (1835) ; 
Der Schweiz. Volksfreund für Gott, Freiheit und Vater
land  (1842) ; Ueber die Verbesserung des bernischen 
Armenwesens (1843 und  1852) ; Der Führer nach A m e
rika  ; H uldigung den Freischaren (1845, Schilderung 
seiner persönl. Erlebnisse als F reischärler, Gefangen
nahm e und  H aft) ; Notizen und K ritiken  den letzten 
Freischarenzug betr. (1846) ; M edizinische Topographie
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des A m tsbez. Aarw angen  (1853). —  2. W e r n e r  J o h a n n  
H u l d r e i c h ,  Sohn von Nr. 1, * 23. x i.  1843, drei 
Jah rzeh n te  lang P fa rre r in W attenw il (K t. B ern), v e r
d ient um  das dortige Schulwesen, G ründer des B ezirks
k rankenhauses . B ürger von Bern 1878, v erfasste  eine Bio
graphie  seines V aters. V orsteher des burgerl W aisen
hauses in B ern 1898-1911, schrieb dessen Geschichte 
von 1757-1809. —  3. J o h a n n  G o t t f r i e d ,  Sohn von 
Nr. 2, Dr. phil., V erfasser von Beiträge zur F auna der 
Schweiz. P fahlbauten  (1894) ; Geschichte des M arzili- 
quartiers der Stadt Bern  (1894), f  4. I I .  1895. —  P er
simi. M itteilungen. [W .J.H .G .]

B. K a n to n  Z ü ric h , t  Geschlecht in W in te rth u r. 
U o l r i c h  Giuria ist Zeuge 1230 ; V o l m a r  Glür t r i t t  
1239-1253, sein Sohn K o n r a d  1252-1277 als Zeuge 
au f ; sein an d ere r Sohn U l r i c h ,  von 1255 an  genann t, 
w ar 1276 Zöllner. Im  H absburger U rbar erscheinen 
Glieder der Fam ilie als P fan d in h ab er habsburgisch er 
E in k ü n fte . E in H of in O berw in terthu r bless nach ihr 
der G lurenhof. Sie schein t vor 1400 erloschen zu sein.
—  Vergl. UZ. [L. Forreh .]

G L U R I N G E N  (K t. W allis, Bez. Goms. S. GLS).
Eine der 4 po lit. Gem. der G rafschaft Goms. V erschrei
bungen abgerechnet ist der Nam e G. seit M itte des 
13. Ja h rh . u n v e rän d e rt geblieben (-igen  und -ingen).
— Als Zugehörige der G rafschaft Goms w aren die Leute 
von G. se it 1237 Eigensässe ohne Güte und  Gedinge, 
stan d en  u n te r dem  gem einsam en A m tm ann  ;n u r  zahlten  
sie m it ihren  G rafschaftgenossen 11 Pfennig Ja h re s 
steuern  und m ussten  die zweim aligen L andgerichte  
der H H . von Mörel besuchen ; aber auch dieser Pflicht 
w urden sie 1344 von Bischof G. Tavelli en tbunden , so 
dass sie sich bis 1798 ihrer eigenen G erich tsbarkeit 
erfreu ten . -— G. v erhandelte  m it R cckingen 1453 über 
W aldschutz  und  Holzfrevel, schü tzte  1470 seinen 
B annw ald , gab sich am  4. x i. 1536 eine B auernzunft 
über W älder und B annholz, 1559 B u rg ersta tu ten  über 
R echte und P flich ten  der B ürger und  1657 den Zusatz, 
dass ein ausw andernder B urger sein B ürgerrech t v e r
liere, wenn er ein Stücklein unbew eglichen Gutes 
veräussere. — U rsprünglich pfarrgenössig in M ünster, 
gehörte G. der 1678 gestifte ten  P farrei Biel an, doch 
schon 1428 h a tte  es von Bischof A. von Gualdo die 
E rlaubnis erhalten , für sich eine Kapelle zum  hl. 
Theodor zu bauen  ; 1736 w urde G. zum  kirchlichen R ek
to ra te  und 1919 zur P farrei erhoben. G. is t G eburtsort 
des H elden T hom as in der B inden, der die Schlacht 
von U lrichen 1419 gegen die B erner gew ann ; ebenso des 
Gelehrten, Canonisten und Polem ikers Dr. Theol. Jos. 
B iner S. J .  (1697-1765).

Sitz einer adeligen Fam ilie, als deren A hnherr 1277 
g enann t wird : N i c o l a u s  de Glurengen, Sohn des R itte rs  
M arquard von Mörel. Glieder der gleichen Fam ilie sind 
noch —  1. J o h a n n ,  Sohn des Vorgen., der 1303 vom  
Meyer Jocellin  von Visp sein homagium lig ium  um  
15 Pfund  loskauft. —  2. R itte r  T h o m a s  von Gluringen 
(1288, 1295, 1301), dessen R echte bereits 1325 W ilhelm  
von Viesch geerb t h a tte . -— Vergl. G rem aud I - I I I .  — 
B W G  I I I .  [L. Mr.]

G L U S S ,  P. O tm a r ,  eigentlich Jo b . Schum acher 
alias W ild, K ap itu la r des K losters St. Gallen, erw ähnt 
1514, P fa rrer in R orschach 1520, S ta tth a lte r  zu St. 
Gallen 1523, D ekan des K losters 1526. In den Jah ren  
der R eform ation  lag w ährend der K rankheit des Abtes 
F ranz G aisberg oftm als die folgenschwere E ntscheidung  
bei G. als D ekan, so am  23. I I .  1529 anlässlich der Forde
rung  des R ates der S ta d t S t. Gallen, Bilder und A ltäre 
aus der M ünsterk irche zu entfernen. Nach W ieder 
herstellung des Stiftes w urde G. S ta tth a lte r  in W il, 
führte  1532 für das K loster die V erhandlungen um  die 
E ntschädigungsforderungen gegen die S tad t St. Gallen 
und war V ertre ter der Abtei au f den R echtstagen  in 
Glarus und Schwyz 1539 und  1540, die das S tift St. 
Gallen in die frü h em  R echte  im Toggenburg wieder 
e insetzten . G. h a t sich auch um  die W iederherstellung 
der S tiftsb ib lio thek  verd ien t gem acht ; f  27. m . 1546.
—  Vergl. M V  G X X X II I ,  p. 513-516. —  Z S K  X I, 
p . 152. [ J  M.]

G L U T Z .  Zu verschiedenen Zeiten w urden aus dem 
im  W asseram te (K t. Solothurn) w eit ve rb re ite ten  Ge

schleckte einzelne Glieder B ürger der S ta d t S o lo thu rn .—
I. Aus einer im  15. Ja h rh . eingebürger
ten  Fam ilie erscheint ein K o n r a d  als. 
G rossrat 1504, Ju n g ra t 1506, B ürger
m eister 1513, Vogt am  L ebern  und 
B auherr 1515, A ltra t 1518, G esandter 
nach  B lam ont an den H erzog von 
W ü rttem b erg  1523, Spitalm eister 1527,. 
p ro tes tan tisch er P arteigänger, der sp ä 
te r  wieder zur katholischen Religion 
zu rückkehrte . Ju n g ra t 1541-1544. 
W appen  : in Golcl ein schw arzer

Schrägrechtsbalken, begle ite t von zwei ro ten  Sternen _ 
Die Fam ilie erlosch m it seinen K indern  um  die M itte 
des 16. Ja h rh . —  II . A ltbürgerfam ilie  der S ta d t Solo
th u rn . N i k l a u s  Glutz, aus D erendingen, B ürger 1560, 
G rossrat 1565, f  1588. W appen : in Gold drei schwarze., 
göppelförm ig zusam m engeschobene K reuze. D urch seine 
drei Söhne U lrich, S tefan und  N iklaus en ts tan d en  3 Li
nien.

a) Ulrichslinie. W appen : S tam m w appen. Diese L inie 
erlosch m it F r a n z  P e t e r  A l o i s  (1799-1838), L ieu te
n a n t. —  1. B e n e d i c t , 1566-1624, G rossrat 1594. 
Ju n g ra t 1604, B ürgerm eister 1606, Vogt am  Lebern 
1607, F lu m en th a l 1611, A ltra t und B auherr 1616, 
Sekelm eister und  Vogt zu K rieg ste tten  1621, zu Buch- 
eggberg und  V enner 1624, T agsatzungsgesandter, f  zu 
S trassburg . —  2. B e n e d i c t , 1630-1704, G rossrat 1661, 
Ju n g ra t 1663, Vogt zu F lum enthal 1666, B ürger
m eister 1674, Vogt am ' Lebern 1675, A ltra t 1678, Vogl 
zu K rieg ste tten  1691, B auherr 1695, Heim licher 1697, 
G esandter an den Bischof von Basel. —  3. J o h a n n  
J o s e f , 1651-1710, P a te r  Esso O. S. B. zu M ariastein , 
Profess 1670, Prior, A bt 1695. —  4. URS, 1665-1726, 
Sohn von Nr. 2, P a t.  M alachias O. Gist, zu St. U rban . 
Profess 1682, P riester 1689, A bt 1706, E rb au er des 
neuen K losters 1711, der C horstühle, Orgel und  Bi
b lio thek, G eneralvikar 1721. —  5. J o h a n n  V i c t o r ,  
1671-1729, B ruder von Nr. 4, C horherr zu Schönenw erd 
1693, P riester 1694, P ro p s t 1709. —  6. I g n a z  B e n e 
d i c t , 1675-1745, B ruder von Nr. 4, P a t.  A ugustin
O. S. B. zu M ariastein, Profess 1692, C oadjutor 1719, 
A b t 1735, R e stau ra to r des K losters. —  7. J o h a n n  
G e o r g , 1687-1763, G rossrat 1715, S tad tlieu ten an t 1720, 
Ju n g ra t 1723, A ltra t und Vogt zu K riegste tlen  1737, 
B ürgerm eister 1741, Vogt am  Lebern 1743, H eim licher 
1752. —  8. U r s  F r a n z  J o s e f , 1733-1809, P riester 1758, 
Chorherr zu Solothurn  1759, G eneralv ikar des Bischofs 
von L ausanne, P ro p st 1786.

b) Stephanslinie, seit ca. 1660 Glutz-Buchti, von Glutz- 
Ruchti. W appen : gev ierte t ; 1 u . 4 das 
S tam m w appen, 2 u . 3 in R o t ein 
goldener Sparren , d a ru n te r ein golde
ner S tern  (R uchti). — 1. H a n s  J a c o b ,  
1599-1651, G rossrat 1629, Ju n g ra t 
1633, A ltra t 1636, Vogt zu K rieg
s te tte n  1639, B auherr 1642, Seckei
m eister 1644, Venner, H eim licher und 
V ogt zu Bucheggberg 1645; v e rh eira te t 
m it K a th arin a  R uch ti, der le tz ten  
ih rer Fam ilie. —  2. P h i l i p p , 1630-

1702, G rossrat 1649, Ju n g ra t 1652, Vogt am  Lebern 
1657, B auherr 1660 und 1689, Vogt zu K riegste tten  
1672, Heim licher und Gem einm ann 1676. Vogt zu 
B ucheggberg 1683, A ltra t 1689, schrieb sich zuerst 
G lu tz-R uchti. —  3. J o h a n n  L u d w i g , 1653-1701, P . 
U lrich O. Cist. zu S t. U rban, Profess 1665, A bt 1687. 
G eneralvikar 1699. —  4. J o h a n n  J a c o b  J o s e f , 1662- 
1723, Sohn von Nr. 2, G rossrat 1679, Schultheiss zu 
O lten 1684, Vogt zu Lugano 1696, S tad tsch re iber 1701, 
A ltra t und B auherr 1707, Seckeim eister 1710, Vogt 
zu Bucheggberg 1711, T agsatzungsgesandter nach 
A arau 1712, St. M ichaelsordensritter 1713, Venner 1714, 
G esandter zum  Bündnis m it Ludwig X IV . 1715, Vogt 
zu K riegste tten  1716, Schultheiss 1718. —  5. J o h a n n  
K a r l , 1664-1735, B ruder von Nr. 4, P riester 1684, 
C horherr zu Solothurn 1687, General v ikar des Bischofs 
von L ausanne, P ro tono t. apost., P ro p st 1721. — 6. 
P h i l i p p  J a c o b  J o s e f , 1692-1769, Sohn von Nr. 4, 
G rossrat 1711, Vogt zu Bechburg 1718, Ju n g ra t 1740,
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'Vogt zu F lum en tha l 1745, B ürgerm eister 1751, Vogt 
.am Lebern 1753, A ltra t 1759. —  7. J o h a n n  K a r l  
S t e p h a n ,  1731-1795, G rossrat 1752, Ju n g ra t 1759, 
A ltra t 1763, Seckeim eister 1765, G esandter bei den 
neuenburgischen U nruhen 1768, Venner 1769, Vogt 
zu K rieg ste tten  1770, Schultheiss 1772, B undesschw ur 
m it F rankreich  und St. M ichaelsordensritter 1777, 
M itglied der H elvetischen Gesellschaft, L ieu tenan t

im  Reg. W aldner in F ra n k 
reich, H au p tm an n  im Reg. 
Buch in Spanien. — 8. U r s  
V i c t o r  A n t o n  J o s e f ,  
1747-1824, stu d ierte  in 
Rom  und Paris, P riester 
1770, S tiftsprediger 1771, 
C horherr zu Solothurn 
1785, G eneralvikar des 
Bischofs von L ausanne 
1805, P ropst 1809, Bischof 
von Chersonesos i. p. und 
C oadjutor des Bischofs von 
Basel 1820. —  9 . U r s  
K a r l  H e i n r i c h ,  1748- 
1825, B ruder von Nr. 8, 
P . A m brosius O. Gist, zu 
S t. U rban , Profess 1766, 
Professor und B ibliothe
kar, S ta tth a lte r  zu Her- 

Peter Joseph Johann Anton dern 1786, C oadjutor 1787,
Glutz-Ruchti. Nach einem A bt 1792, resignierte  1813
Kupferstich von J. H. Lips. wegen Differenzen m it der

R egierung des K ts. L u
zern . —  10. P h i l i p p  J a c q b ,  1749-1817, B ruder von 
Nr. 8, s tu d ierte  in  M ailand, P riester und P farrer zu

E gerkingen, V ikar in Wolf- 
wil 1 7 7 4 , D ekan 1781, 
P ro p st zu Schönenwerd 
17 8 2 , K om m issar des Bis
tum s Constanz 17 9 7 . — 
11 . V i c t o r E d m u n d ,  1753- 
18 1 7 , G rossrat 1773 , Ju n g 
ra t  17 7 7 , Vogt zu F lu 
m enta l 1781 , B ürgerm ei
ste r 17 8 5 , Vogt am  Lebern 
1 7 8 7 , A ltra t 17 9 5 , Vogt 
zu K riegste tten  1796 , 
S tad tm ajo r, I-Iauptm ann 
im  Reg. Buch, Geisel 1798 , 
O beram tm ann vom  Buch- 
eggberg 1803 , A ppella
tion srich ter 1 8 0 8 , Mitglied 
der K rim inalkam m er 
1 8 1 5 . — ■ 12. P e t e r  J o s e /  
J o h a n n  A n to n ,  1754- 

Karl Anton Nepom uk Glutz- 18 3 5 , G iossrat 1778 , Jung-
Kuchti. Nach einer Zeichnung ra t  1780 B ürgerm eister 

von Hemr.ch Jenny (Landes- ^
Be '• 1791, zu F lum enthal 1795,

Aide-M ajor im  Reg. Buch 
in Spanien, R itte r  des Ordens K arl I I I . ,  A rtillerieoberst 
und Geisel 1798, helvetischer F orstin spek to r, Mitglied 
der C onsulta (Föderalist) 1802, Mitglied der Media
tionsregierung und Schultheiss von Solothurn  1803- 
1831, T agsatzungsgesandter, L andam m ann der Schweiz 
1805, G esandter an  den W ienerkongress (U nterzeich
nung der B undesak te  1815), an K arl X . von Frankreich  
1828. — 13. K a r l  A n t o n  N e p o m u k ,  1775-1837, Sohn 
von Nr. 7, s tud ierte  in W ürzburg, P a tr io t 1798, B an
kier in Paris, nachher in Brüssel und Strassburg, 
kaufte  das R itte rg u t W achenhofen bei Baden-Baden 
1810 ; in Solothurn  1813, wo er kurze Zeit im  Kleinen 
R ate w ar und  sich nach Bern w andte, literarisch  tä tig , 
Verfasser von Leopold der Glorwürdige, Herzog von 
Oesterreich vor Solothurn (1818) usw. — 14. P e t e r  
L e o n z  J u s t i n  J o s e f  L u d w i g  A n t o n ,  1791-1849, 
Sohn von Nr. 12, P riester 1816, Stiftsprediger 1817, 
C horherr zu Solothurn  1824, D om herr 1829, H eraldiker.

c) N ik la u s’sche Linie, sp ä ter Glutz von Blotzheim, 
Glutz-Blotzheim. W appen : gev ierte t, 1 u. 4 S tam m w ap
pen, 2 u . 3 in R ot silberne H ausm arke (Dreiangel m it

aufgesetztem  Kreuz) (Blotzheim ). —  1. B e n e d i c t ,  1618- 
1672, G rossrat 1636, R ittm eiste r in D iensten der E rz

herzogin Claudia von Tirol, O berst
lieu tenan t 1640, hob 1641 ein B a ta il
lon aus, K om m andan t der soloth. 
B esatzung zu Bellelay 1643, Ju n g ra t 
1465,erw arb das Lehen von T raubach  
im  Eisass 1652, A ltrat 1652, H a u p t
m ann  in F rankreich  1657.—  2. U r s ,
1630-1697, G rossrat 1661, Vogt zu 
T hierstein , 1673, kauft die H err
schaft B lotzheim  1681, A delsbestäti
gung durch  Ludwig X IV . 1686. — 3. 

J a c o b  J o s e f ,  1672-1740, Sohn von Nr. 2, Grossrat 
1699, S tad tschreiber 1701, S tad th au p tm an n  1712, 
Ju n g ra t 1718, v e rkaufte  B lotzheim  1720, B auherr 
1724, A ltra t 1734, Seckeim eister 1736, G esandter an 
die T agsatzung  zu B aden 1637, A ide-m ajor in  F ran k 
re ic h .—  4. J a c o b  J o s e f  N i k l a u s ,  1705-1782, Sohn 
von Nr. 3, K ap itän lieu ten an t im Reg. M ännlich 
von B ottens, H au p tm an n  im  Reg. Besenval 1738 
(beide in F rankreich), G rossrat 1740, O berstw acht
m eister im  Reg. Arregger in Spanien 1742, Vogt zu 
Thierstein  1750. —  5. F r a n z  P h i l i p p e  V i c t o r  J o s e f  
I g n a z ,  1740-1805, G rossrat 1761, H au p tm an n  nach  
N euenburg 1768, Ju n g ra t 1770, B auheir 1771, A lt
r a t  1774, B ürgerm eister 1776, Vogt am  Lebern 1778, 
zu F lum en tha l 1787, Seckeim eister 1795, T agsatzungs
gesandter, O berstquartierm eister, K leinrat 1803, Ober
am tm an n  vom  Bucheggberg, Pi äsident des reform ierten 
K irchenrates. — 6. N i k l a u s  A l o i s ,  1751-1816, Sohn 
von Nr. 4, G rossrat 1773, Ju n g ra t 1779, B auherr 1782, 
G em einm ann 1785, G renadierlieutenant, im Reg. Sury 
in Sardinien. —  7. G e o r g  L u d w i g  X a v e r  H y p o l i t e ,  
1760-1844, P riester 1783, P farrer zu B aisthal T785, 
Chcfrherr zu Solothurn  4,793, D om herr 1828, Genealoge.
— 8. F r a n z  V i c t o r ,  1780-1858, O beram tm ann, R a ts
herr 1817, 1841, P räsiden t des V erw altungsrates der 
S tad t Solothurn , T agsatzungsgesandter. —  9. U r s  
R o b e r t  J o s e f  F e l i x ,  1786-1818, Sohn von Nr. 6, 
stu d ierte  in Solothurn, W ürzburg  und L andshu t 1804- 
1806, G ründer der literarischen Gesellschaft 1807, M it
red ak to r des Soloth. Wochenblattes 1809, M itbegründer 
der Schweiz. G eschichtforschenden Gesellschaft 1811, 
G rossrat und K riegskom m issar 1814, Fortse tzer von 
Müllers Schweizergeschichte, zog 1818 nach M ünchen, 
wo er s ta rb . —  10. K a r l ,  1785-1845, H au p tm an n  in 
F rankreich , B ata illonskom m andant im  2. Schweizer- 
lin ienregim ent 1816, Sam m ler genealogischer, h isto ri
scher und kulturgeschichtlicher Notizen über Solothurn.
—  11. A m a n z ,  1812-1876, Sohn von Nr. 8, bekan n ter 
Fürsprech  und N otar, G rossrat, V erw altungsrat der 
S tad t Solothurn . —  12. C o n s t a n z ,  1825-1902, stud ierte  
in Solothurn, Heidelberg, Rom  und Paris, Fürsprech, 
K an to n sra t, F üh re r der grauen P a rte i 1868, der 
U nabhängigen 1875, S tad tam m an n  1877, P räsiden t des 
O bergerichts 1879, des V erfassungsrates 1887, Oberst.
—  13. L u d w i g ,  1831-1886, B ruder von Nr. 12, s tu 
dierte  in Solothurn , M ünchen, H eidelberg und Berlin, 
S tad tb ib lio th ek ar und Mitglied der Schulkom m ission 
1871, L ehrer an  der M ädchensekundarschule 1872, M it
glied der Schweiz. Gem einnützigen Gesellschaft und 
P räsiden t der R e ttu n g sa n sta lt Sonnenberg, R ed ak to r 
des Anzeigers fü r Schweizer geschickte 1885, Schrift
steller. —  Vergl. L L . — L L H . — Haffner : Geschlechter
buch. —  S G B . — P. P ro tas  W irz : Bürgergeschlechter.
— P. Alex. Schm id : Kirchensätze. —■ v Mülinen : 
Helvetia sacra. —  B estallungsbuch. —  A D B . —  Diet, 
de la noblesse de France XV —  V autrey  : Hist, des évê
ques de Bàie I I , 521. [v. V.]

G M  E L I N ,  W i l h e l m  F r i e d r i c h ,  K upferstecher, 
Zeichner und Maler, * 1760 in Badenw eiler (Breisgau), 
s tu d ierte  bei Christ, von Mechel in Basel 1778-1788, 
dann in Rom , 1798-1801 in D eutschland, t  in Rom  1821. 
Aus seiner Basler Zeit stam m en zahlreiche P o rträ te  
(K upferstiche und M iniaturen), landschaftl. R ad ierun
gen und A quatin ten . — S K L .  —  A D B . — Stam m baum  
der Fam ilie G. — Badische B iographien. —  Jahresb. 
des Basler Kunstvereins 1905. [C. Ro.]

G M Ü N D E R .  Geschlecht der K te . Appenzell und
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St. Gallen. 1304 schenkte  A b t H einrich  I I .  von St. 
Gallen dem  U lrich von G m ünden (Appenzell A .-R ., 
Bez. M ittelland) und  dessen G a ttin  u n d  K indern  das 
B ürgerrech t der S ta d t S t. Gallen. In der S ta d t is t die 
a lte  Fam ilie E nde des 17. Ja h rh . ausgestorben ; N euein
bürgerung  einer Fam ilie  G. aus H erisau 1911. Das W ap
pen  der appenz. G. : gelbes M ühlrad in  Blau au f grünem  
D reiberg ; der st gall. G. : schwarzes M ühlrad in Gold. 
Von den s t. gall. G. besitzen  w ir eine lückenlose Ge
nealogie von 1391 an , von den H erisauer G. e rst seit 
M itte des 16. J a h rh .  ; doch sind schon 1462 G. au f dem 
H of S turzenegg  (Gem. H erisau) nachgewiesen. — 
H a n s  G. w ar zu A nfang des 15. Ja h rh . dreim al L an d am 
m ann zu Appenzell. 1650 w urde der F ä rb e r K o n r a d  G. 
von H erisau  in das B ürgerrech t der schw äbischen 
S ta d t R eutlingen aufgenom m en ; er ist der S tam m v ate r 
des zahlreichen R eu tlin g er Geschlechts der Gminder. 
In  der S tad t S t. Gallen bekleideten  die G. ja h rh u n d e rte 
lang alle m öglichen S ta d tä m te r , einzelne auch  die 
obersten  : B ürgerm eister, a lt B ürgerm eister, R eichsvogt 
(B lu tgerich t). Zu nennen sind — 1. J o a c h i m ,  1521- 
1562, m agister a rtiu m  zu W ittenberg  1543, D r. m ed. 
zu Bonn 1561, churfürstlich-sächsischer G eheim rat. —
2. K o n r a d ,  1509-1582, M ünzm eister zu S t. Gallen. —
3. J a k o b ,  1606-1672, Z inngiesser, Z unftm eiste r. —
4 . H e k t o r ,  1 6 6 6 -1 7 4 0 , Flach- und G lasm aler in S t.  
Gallen. — Vergl. U StG. —  Schiess : A ppenz. UB  I.  
—  H artm an n  : Ausgestorbene Geschlechter (Ms. in 
S tad tb ib i. S t. Gallen). — L L H .  — V adian  (er verw endete 
wahllos die Form en G m ünder und  Gm önder). —  S K L ,  
Suppl. —  S t.  Galler N bl. 19 2 5 , p. 5 5 . —  F r. B auser : 
Gesch. der F am . Gminder in  Reutlingen  (1 9 2 3 ) , wo auch 
die appenz. und  st. gall. G. eingehend b ehandelt w er
den. _ [Bl.]

GIVIÜ R . Geschlecht aus A m den (K t. S t. Gallen), 
auch  eingebürgert in Murg und 
Schännis, zudem  zahlreich n ieder
gelassen in A m erika. 1433 R u d i  G. in 
A m den ; 1522 L e o n h a r d  G., A bgeord
ne te r der Gem. A m den ; 1590 L e o n 
h a r d  G., des R a ts  im G aster. W appen: 
5 schw arze Kugeln in Gold.

1. G. von Am den. Sie m achen heu te  
18,5%  der W ohnbevölkerung Am dens 
aus. Seit dem  16. Ja h rh . zerfallen sie 
in 2 S täm m e : Gross gmüren und Klein- 

gmüren. —  1. L e o n h a r d ,  1771-1828, P fa rre r in Am den, 
bischöflicher K om m issar im  G aster, sodann, nach

E rrich tu n g  des D oppel
b istum s C hur-St. Gallen, 
D om dekan 18 2 6 . —  2. 
G a l l u s ,  1 7 7 5 -1 8 5 0 , B ru
der von Nr. 1, leitete  als 
G em eindeam m ann w äh
rend Ja h rze h n ten  die Ge
schicke A m dens. S tam m 
v a te r  der G rossgm üren 
vom  Gute Aeschern. E r 
h in t erliess ein reiches ideel
les E rb g u t als Grundlage 
fo rtsch re itender Bildung 
und sozialen E m porstei- 
gens ; als besonderes F a 
m iliengut vererb te  sich 
die G esangeskunst in die
sem Aste des Geschlechts. 
—  3 . L e o n h a r d ,  Sohn 
von Nr. 2 , führender kon
serv a tiv er P o litiker in 
den k irchenpolit. K äm 
pfen des K t s. S t. Gallen 
in A m den, A k tuar des 

K rim inalgerichts in S l . Gallen 1 8 3 4 -1 8 3 7 , G rossrat 
1 8 3 5 -1 8 7 6  (mit U n te rb ru ch  von 1 8 6 7 -1 8 7 0 ) , K rim i
na lrich te r 1 8 3 8 , K an to n srich ter 18 5 9  bis zu seinem 
Tode, P räsiden t des k a tho l. A dm inistra i ionsra tes 
1 8 3 9 -1 8 4 1 , 1 8 4 3 -1 8 4 5 , 1 8 5 7 -1 8 7 7 , A bgeordneter in 
Rom zur R egelung der B istum sfrage 1 8 4 6 -1 8 4 7 , S tifts
b ib lio thekar 1 8 4 7 -1 8 5 5 , L ehrer der A esthetik  an der 
freien phil. Schule in S t. Gallen 1 8 4 9 -1 8 5 5 , Mitglied

zuerst des k a th o l., sp ä te r (seit 1862) des kan tonalen  
E rziehungsrates ; S tän d era t 1864-1867, publizistischer 
und ästhetischer Schriftsteller, w ährend  20 Ja h ren  Re
d ak to r des ka th o l.-k o n serv a tiv en  W ahrheitsfreund. E r 
s tifte te  das F am iliengut Aeschern in Am den zu einem 
Fideikom m iss seiner m ännlichen und weiblichen N ach
kom m en. f  12. v ili . 1877. —  4. J o s e f ,  1821-1882, 
Sohn von Nr. 2, führender konservativer Po litiker zur 
Zeit des Sonderbundes und der Folgezeit, R ed ak to r 
des Vaterland, G ründer des Schweiz, k a th o l. S tu d en ten 
vereins (P ap a  Gmiir), seit 1876 A dvokat in Meis. —
5. P . A u g u s t i n  (L eonhard), 1841-1900, Sohn von Nr. 3, 
Profess im K loster Einsiedeln 1860, P riester 1865, 
L ehrer und  P rä fek t am  dortigen  G ym nasium , O rgani
sa to r und  F örderer der k a tho l. Gesellenvereine der 
Schweiz, die er von 1884 an  als Z entralpräses le ite te . —
6. R u d o l f ,  1857-1921, Sohn von Nr. 3, zuerst A rchi
te k t, auch  A quarellist, schlug h ierau f die B ühnenlauf
b ahn  ein, anfänglich in Ita lien , dann  in  D eutschland, 
von 1895 bis zum  Tode K am m ersänger u . führendes 
M itglied der H ofoper in W eim ar, w urde von nam haften  
D ram atu rgen  (E rn st H erd t, W ilh. v. Scholz, K arl 
v . Feiner) als einer der grössten singenden Schauspieler, 
die die deutsche B ühne zählte, bezeichnet. —  7. L e o n 
h a r d ,  * 1865, Sohn von Nr. 3, Dr. ju r., seit 1902 erster 
S taa tsan w alt des K t s. S t. Gallen. — 8. T h e o d o r ,  * 1859- 
Musiker und K om ponist, seit 1878 in Cork (Irland) a n 
sässig. —  9. E m i l ,  Dr. ju r ., * 1881 in Rorschach, Sekretär 
des k an tonalen  B au d epartem en ts 1906-1909, S ta d tra t  in 
S t. Gallen 1909-1911, R egierungsrat (V olksw irtschafts
departem en t) 1911 bis zu seinem  frühen Tode 6. v ii. 1912 
V erfasser einer Rechls- 
gesch. der Landschaft Ga
ster, die fü r dergleichen 
M onographien vorbildlich 
geworden ist, einer Gesch. 
der Landwirtschaft im  K t.
S t. Gallen usw .

I I .  G. von M urg. E in 
M a r x  G. von Am den li ess 
sich in der 1. H älfte  des
17. Ja h rh . in  Murg nieder 
und w urde der S tam m 
v a te r  der M urger Linie, 
von wo aus sich etw a 100 
Ja h re  sp ä ter die Schän- 
niser Linie abzw eigte —
10. M a x ,  D r. j u r . ,  * 4. I I.
1871 in Flaw il, p ra k ti
zierte zuerst als R ech ts
an w alt in S t. Gallen,
W attw il u n d  Flawil, habt- Max Gmtir.
litie rte  sich 1899 als Nach einer Photographie.
P riv a td o zen t an  der U ni
v e rs itä t Bern ; a. o. Professor 1900, O rdinarius 
1903 für deutsches und Schweiz. P riv a tre ch t und 
deutsche R echtsgeschichte, R ek to r 1913. B edeutender 
R echtslehrer, P räsid en t des heimischen Ju iis ten v ere in s 
und R ed ak to r der Zeitschrift desselben. Verfasser einer 
grossen Zahl von A bhandlungen aus verschiedenen 
Gebieten der Ju risp ru d en z, K om m enta to r des Schweiz. 
Zivilgesetzbuches, H erausgeber der Rechtsquellen des 
K ts. St. Gallen (Öffnungen und  H ofrechte) Bd. I und 
II  (Alte L andschaft und  T oggenburg). t  durch einen 
U nglücksfall in  den Ferien zu Viareggio 27. v ii. 1923.

I I I .  G. von Schännis. —  11. D o m in i k , Politiker und 
S taa tsm an n , Sohn des le tz ten  U ntervogts zu Schännis 
im  G asterland , * 27. x i. 1767, gebildeter Ju r is t ,  be
tä tig te  sich 1798 als eifriger « P a tr io t », d. h. A nhänger 
der neuen polit. Ideen, w urde A bgeordneter des K ts . 
L in th  in den helvet. Grossen R a t und  nahm  leiden
schaftlichen A nteil an den V erfassungskäm pfen jener 
Zeit, verw andelte  sich jedoch in einen Gegner des 
helvet. E inh e itss taa tes  ; 30. ix . 1802 L andam m ann des 
ephem eren F re istaa tes G aster, 1803 Mitglied des st. 
gall. Grossen R ates, der ihn gleich in den Kleinen R at 
(R egierungsrat) w ählte . Dieser Behörde gehörte er bis 
zu seiner R esignation 1833 an, die Zeit vom  23. I I .  1815- 
21. v i. 1816 ausgenom m en. D aneben w ar er Mitglied 
des k a tho l. A dm in istra tionsrates . Er war der V ertrauens

Leonhard (Imil (Nr. 3) 
Nach einer Photographie.

seit 1833, * 22. x . 1808



GNADENTAL GNEHM 575

m ann der B evölkerung des L inthgebiets, politischer 
Führer der K atho liken  liberalkonserva tiver R ichtung, 
Gegner der W iederherstellung der A btei S t. Gallen, 
aber B efürw orter des D oppelbistum s C hur-St. Gallen, 
und t r a t  im  V erfassungsrat 1830-1831 auch für die 
B eibehaltung der konfessionellen T rennung des K an 
tons ein. t  19. VH. 1885 auf seinem  Schloss W artegg 
bei R orschach. —  12. X a v e r ,  fü h rte  im  April 1798

den L andstu rm  aus dem 
G aster, allerdings erfolg
los, gegen das franzosen
freundliche R appersw il, 
kam  h ierau f dennoch in 
das K antonsgerich t des 
K ts. L in th , w urde im 
Sept. 1802 L an deshaup t
m ann  (M ilitärwesen) des 
F re is taa tes  G aster, 1803 
D istrik tsgerich tspräsiden t 
und Mitglied des Grossen 
R ates, dem  er bis zu 
seinem  Tode 1825 als ei
nes der einflussreichsten 
M itglieder und  V ertre ter 
einer freien R ich tung  in 
k irchenpolitischen Dingen 
angehörte. Bei der L iqui
dation  des K losters Schän- 
nis 1811, wo er als Li
q u id ato r am te te , erwarb 
sich sein Fam ilienzweig 
das S tiftsgebäude, fo rtan  

L in thhof genann t, sam t Zugehörde um  4000 11. — 13. 
I g n a z ,  B ruder von Nr. 12, aber in Gegensatz zu 
dem selben entschieden konse rv a tiv er Po litiker, 1798 
« A gent » der Gem. Scnänm s, im  Septem ber 1802 
einer der 9 L an d rä te  des F re is taa tes  G aster, seit 
180-8 Mitglied des Grossen R ates, w urde K reisam m ann, 
Bez1rksam m ann , Mitglied der L inthpolizeikom m ission, 
1830 des V erfassungsrates, P räsid en t des ka tho l. 
Grossratskollegium s. — 14. D o m in ik ,  * 21. vi. 1800, 
führender liberaler Po litiker, m achte  technische und 
m athem atische  S tudien , übernahm  dann  ab er das 
G asthaus « zum  R ath au s » in Schännis, w ar von 1831 
an  bis zu seinem  Tode, aber m it einzelnen U n te r
brechungen, Mitglied des Grossen R ates, des katho l. 
A d m in istra tionsrats, In h ab er zahlreicher Bezirks- und 
G em eindeäm ter, B ezirksam m ann, B ezirksgerich tsprä
sident usw . E r v e rh a lt'au f der folgenschweren Bezirksge
m einde zu Schännis vom  2. v . 1847 der liberalen P arte i 
zum Siege, w odurch der K t. S t. Gallen im Sonder
bu n d ss tre it zum  « Schicksalskanton » w urde. N ational
ra t  1848-1851, O berst 1839, fü h rte  im Sonderbundskrieg 
die 5. Division, n ö tig te  Zug zur K ap itu la tio n , beteiligte 
sich am  nachfolgenden E ntscheidungskam pf und nahm  
am 27. Nov. die K ap itu la tio n  von Schwyz en Igegen, 
t  7. i. 1867. —  Vergl. B aum gartner : Gesch. des Kts. 
St. Gallen. —  H enne-A m rhvn : Gesch. des K ts. St. 
Gallen. —  O ierauer : Gesch. des K ts. St. Gallen (im 
Zentenarbuch  1903). — D ieräuer V. —  D ierauer in 
M V G , Bd. 21. —  Ehrenzeller : Jahrbücher 1835-1841, 
p . 543. — A SG  I I I ,  31 ; IV, 100. — N Z Z  1921, Nr. 1348 
und 1368. —  (M. Fels) : Xaver G. (L ichtenste ig  1825). 
— E. Gm ür : Oberst D om inik G. (1905). —  E. Gmür : 
Hechts gesch. von Gaster (in A bhandlungen zum  Schweiz. 
Recht, Ì-Ieft 11). —  St. Galler N bl. 1883, p . 13; 1902, p. 
19 ; 1906, p . 60 ; 1907, p. 84 ; 1912, p. 83 ; 1913, p. 40
u. 55 ; 1914, p. 85 ; 1922, p . 79. —  S K L .  — S K L  
Suppl., p. 527. —  Biogr. Jahrb., hgg. von B ettelheim , V, 
309. — Zeitschrift d. Bernischen Juristenvereins 59 (Ver- 
zeichnis der Schriften  v. Prof. Max G.). —  [Regens 
Ebcrle] : Präsident Leonh. G. (1878). —  St. Galler 
Tagblatl 1912, Nr. 158. — Die Schweiz 1921, p. 612. — 
B arth  II, p. 199. [B l. ]

G N A D E N T A L  (K t. A argau, Bez. B rem garten , Gem. 
Nesselbach. S. GLS). Ehem aliges K loster von Cister- 
zienserinnen. Siegel : ein Lam m  m it K irchenfahne. Um 
1297 findet sich in G. (vallis gratiarum ) ein Beginenhof, 
der von R itte r  Johannes v. Iledingen, H errn  zu Brunegg, 
beschenkt w ird. 1302 schloss G. ein B urgrech t m it

B rem garten , dem  w eitere mil; Zürich und Zofingen 
nachfolg ten , wo die F rauen  1309 ein eigenes H aus und 
einen Schaffner h a tte n . 1344 w urden sie in den Cister- 
zienserorden aufgenom m en und dem  S tift W ettingen 
u n ters te llt, bekam en aber erst am  2. n . 1396 durch  den 
Bischof B u rkart I. von K onstanz die vollen R echte 
eines C isterzienserklosters. Nach einer langen Zeit 
schöner B lüte w urde das K loster 1608 durch  einen gros- 
sen B rand fa st vollständig  vern ich te t ; gew altigen 
Schaden l i t t  es sodann in den beiden V illm ergerkriegen 
1656 und 1712. H ier un terh an d elten  auch bcrnische 
und aargauische Offiziere erfolglos über die N eu tra litä t 
B rem gartens und  der freien A em ter. Am 26. v. 1712 
fand  dann etw a eine S tunde von G. en tfern t die sog. 
S taudensch lach t s ta tt .  Alle diese Ereignisse h a tten  
zur Folge, dass 1747-1763 keine F rauen  m ehr aufge
nom m en werden konn ten , und  n u r durch  die tä tige  
Hilfe der K löster W ettingen, Muri, St. U rban  und 
E insiedeln konnte  sich G. noch h a lten . Die Revolution 
von 1798 entzog ihm  dann auch die niedere G erichts
barkeit zu Nesselbach, N iederrohrdorf und au f dem 
H eltersberg  in der G rafschaft B aden. Am 13. I. 1841 
w urde das K loster aufgehoben, infolge des gegenteili
gen Beschlusses der T agsatzung vom  31. vm. 1843 als 
F rauenk loster aber wieder hergeste llt, um  schliesslich 
am  16. v. 1871 durch  G rossratsbeschluss endgültig  
aufgehoben zu werden. H eute  dienen seine R äum e als 
Asyl fü r Greise und  Schwachsinnige. — Vergl. K urz u. 
W eissenbach : Beiträge z. Gesch. des K ts. Aargau. — 
v . Mülinen : Helvetia sacra I I .  —  Necrologium von G. 
(Ms.). [H. Sch.]

G N A D E N T A L .  Ehem aliges C larissenkloster der 
S tad t Basel, das an der Stelle der heutigen Gewerbe
schule Spalenvorstad t-P etersg raben  stand . Es h a tte  
seinen Nam en vom  K loster G nadental bei Mellingen 
(K t. A argau), indem  sich 1282 in Basel F rauen  aus 
diesem K loster niedergelassen h a tte n . Diese G .-Nonnen 
w urden in ihrer neuen Basler Siedelung der Regel des 
hl. F ranz  u n ters te llt. Die V orsteherin erhielt R ang und 
Titel einer A ebtissin. Der Convent bestand  bis zur 
R eform ation  ; seine Auflösung fand 1526-1529 s ta tt .  
Von 1530 an s tan d  das K loster m it seinem  Gute u n ter 
der V erw altung des städ tischen  R ats . 1574 w urde die 
ehem alige K losterkirche in ein K ornhaus um gebaut, 
das bis 1890 stan d  und  dann dem  N eubau der Gewerbe
schule weichen m usste. — Vergl. Basler Kirchen, hgg. 
von E . A. Stückelberg, Bd. I. — v. Mülinen : Helvetia 
sacra I I .  [C. Ro.]

G N Æ G I .  Bernisches L andgeschlecht in den see
ländischen Gem. N idau, Ipsach, Beilm und, Schw ader
nau und Täuffelen, sowie in der Gem. H ochste tten  
(A m tsbez. B urgdorf). —  G o t t f r i e d ,  von Schw adernau, 
* 10. x ii. 1878, L andw irt, G rossrat seit 1907, N ational- 
ra t  seit 1919, Mitglied der S taats W irtschaftskom m ission. 
— S Z G L .

E in wenig zahlreiches bürgerliches Geschlecht des 
Nam ens in der S tad t B ern bestand im  16. und  17. 
Ja h rh u n d e rt. — G rüner : Genealogien (Ms. S tad tb ib i. 
Bern). [H. Tr.]

G N Æ P S E R  od. G N E P S E R .  f  S t. Galler Geschlecht, 
Inhaber vieler Lehen vom  Abte von St. Gallen, von den 
Grafen von Toggenburg und vom  Bischof von K onstanz. 
W appen : ro te r H irschkopf in Silber. 1373 J o h a n n  G., 
Bürger von S t. Gallen ; 1420 is t H u g o  G. im Besitz 
des Schlösschens Buchholz bei B ernang ; 1426 sein 
B ruder H a n s  G. im Besitz der halben Burg Sulzberg 
sam t H of und G ütern. 1463 überliessen die Gnäpser 
die zu ih rer H älfte  des Schlosses Sulzberg gehörende 
G erichtsherrlichkeit über Goldach dem A bt von St. 
Gallen und v e rk au ften  1474 ihren  Anteil am  Schloss 
an Georg M ötteli. 1478 kaufte  ein Hans G. die andere 
H älfte  Sulzbergs und verkaufte  sie 1490 ebenfalls an 
die M ötteli. In  der ersten H älfte  des 16. Ja firh . ist 
die Fam ilie ausgestorben. — UStG. — N aef : Chronik, 
p . 59 und 825. —  H artm an n  : Ausgestorbene Ge
schlechter (Ms. au f der S tad tb ib i. St. Gallen). — I. 
von Arx : Gesch. des K ts. St. Gallen I I I ,  65. [Bl.]

G N E H M .  Fam ilien der U te . Schaffhausen und 
Zürich.

A. K a n to n  S c h a fih a u se n . R atsfam ilie  von Stein

Dominik Gmür 1848.
Nach einer L i th -g -a ph ie  von 

L. W egner  (Landesbibi Bern).
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a . R h. Der S tam m v a te r P e t e r ,  wohl aus Trüllikon 
(K t. Zürich), nachw eisbar als B ürger se it 1620, t  vor 
1648. —  1. P e t e r ,  E nkel des Vorgen., 1653, des R ats, 
K ornherr und S ta tth a lte r ,  leb t noch 1710. —  2. P e t e r ,  
L andschafts- und  O fenm aler in Bern, f  1789. —  S K L .  —
3. R o b e r t ,  Dr. phil., * 20. v m . 1852, Chemiker, Profes
sor fü r chem ische Fächer am  eidg. Po ly techn ikum  in 
Zürich 1876, D irek tor der Gesellschaft für Chemische 
In d u strie  in Basel 1884, do rt M itglied des Grossen R ats 
1884-1894, des E rziehungsrats 1892-1894, wieder Prof. 
für technische Chemie am  eidg. P o ly technikum  1894, 
D irek tor dieser A n sta lt 1899-1905, Mitglied seit 1887 
und P räsid en t des Schweiz. Schulrates 1905, E hren 
bürger von Zürich 1905. —  M itt. der N aturf. Ges. 
Schaffhausen  1922-1923. — Z W C hr. 1905. —  Im  allge
m einen : K eller-Escher : F am ilie  Grebel, Taf. IV . — 
Isaak  V etter : Chronik, fol. 422. —  M itt. von Dr. 
R ippm ann . [F. H.]

B, K a n to n  Z ü ric h . Geschlecht der Gem. Fischental, 
das seit 1528 d o rt bezeugt und  je tz t  in einigen N ach
bargem einden v e rtre ten  ist. [J. Fmck.]

G N O S . U rner Geschlecht, u rsprünglich  aus dem  K t. 
G larus, B ürger von A ltdorf, E rstfeld , Isen tal und 
Silenen. L andrech t : J o h a n n ,  von Glarus, sesshaft im 
Schächentai, 1494. Von Sphingen ve rb re ite te  sich das 
Geschlecht im 17. Ja h rh . nach Isen ta l, Silenen, A ltdorf 
und U nterschächen , von Silenen im 18. Ja h rh . nach 
S ch a ttd o rf. —  J o h a n n ,  f  in Morea 1688 ; A n t o n ,  
t  zu Villm ergen 1712 ; J o h a n n  H e i n r i c h ,  f  1799. —  
Jah rze itb . B ürglen. —  L andleu tenbuch  im  S taatsa rch . 
U ri. — U rk . im  P farrarch . Spiringen. —  N bl. Uri 7, p. 
58. —  W ym ann : Schlachtjahrzeit. [J. M., A.]

G N O S C A  (K t. Tessin, Bez. Bellinzona. S. GLS). 
Politische und K irchgein. des am brosianischen R itus 
in der frühem  pieve Biasca. Niosca 1198 ; Nioscha 1312 ; 
Gnossa und Gnioscha 1478 ; Agnoscha  1581 ; Ignosca 
1618. 1898 fand m an in G. B ronzegegenstände aus der 
Zeit der E tru sk er. Der Bischof von Corno besass daselbst 
ein Lehen, das noch 1606 erw ähnt w ird. Nach L L  sol
len zwischen G. und  Preonzo die R uinen eines durch 
einen B ergsturz zerstö rten  Dorfes bestanden  haben, 
das allerdings in keiner U rkunde erw ähnt w ird. Im  
M itte lalter waren die weltlichen und kirchlichen Ver
hältn isse  von G. sehr verw ickelt ; da ru m  s tr i tte n  sich die 
S tad t-R ep u b lik  von Corno und das D om herrenkapitel 
von M ailand, dem  die am brosianischen T äler u n te rs ta n 
den. E in Schiedsspruch vom  25. m . 1202 e rkann te  Corno 
die G erichtsbarkeit über G. und Gorduno zu, anderseils 
aber gehörten  im gl. J . die beiden O rtschaften  der 
castaldia Claro, die dem  M ailänder K apitel u n ters tan d . 
1374 e rnann ten  die Ordinarii von M ailand U bertus de 
Gnosca zu ihrem  P o d esta t in G. und G orduno. S p ä te 
stens seit dem  12. Ja h rh . bildeten  sehr w ahrschein
lich die beiden Dörfer eine religiöse G em einschaft, die 
Corno u n te rs tan d , was auch erk lären  w ürde, dass sie 
zur G rafschaft (spä ter Vogtei und  Bez.) Bellinzona 
gehörten , obschon G. kirchlich M ailand u n te rs tan d . 
Spätestens seit dem  12. Ja h rh . w urde die Kirche der 
H l. Carpoforus und M auiizius durch die Bewohner 
von G. und  Gorduno b en u tz t ; sie s te h t noch je tz t  
au f dem  Gebiet von Gorduno ; in G. selbst bestand  
eine Johannes dem Täufer geweihte K irche, die seit 
der 2. H älfte  des 12. Ja h rh . erw ähnt w ird, sowie eine 
andere , St. P e tru s M arty r geweihte K irche, die in 
der 2. H älfte  des 13. Ja h rh . gebaut, 1498 eingeweiht 
und 1924 re s tau rie rt w urde. Im  16. und 17. Ja h rh . 
u n te rs ta n d  die B evölkerung von G. zum  Teil der 
geistlichen G erichtsbarkeit des Bischofs von Corno, zum 
Teil derjenigen dos E rzbischofs von M ailand. Die 
R echte des le tz tem  sollen au f einen gewissen A riprando 
von Oglate zurückreichen, der im  12. Ja h rh . die H älfte 
von G. an  Arnolfo, P riester von S ta . M aria von Mailand 
verkaufte  ; dieser t r a t  sie an  Ambrogio, prim icerius der 
K athedra le  M ailand ab, der sie dem  K apitel schenkte. 
Um die Bevölkerung zu verh indern , gänzlich zum  am 
brosianischen R itus ü b erzu tre ten , w andte  m an sich 
an  die P äp ste  A lexander I I I .  und Lucius I I I .  Die 
am brosianische B evölkerung b en u tz te  die S t. P etrus 
M artyr geweihte Kirche, diejenige des röm ischen R itus 
die K irche der H l. Carpoforus u . M aurizius, bis 1626

der Sitz der K irchgem . in die K irche der H l. Rochus 
und Sebastian  in Gorduno selbst verleg t w urde. Die 
S t. Johannesk irche von G. blieb wie anh in  der P fa rr
kirche von Gorduno u n te rs te llt. 1480 gehörten  zwei 
D ritte l des Z ehntens des Gebiets von G. dem  R ektor 
der H l. Carpoforus und  M aurizius und  ein D rittel 
dem jenigen der St. P e tersk irche von G. Da im  selben 
Dorfe gleichzeitig der röm ische und der am brosianische 
R itus bestanden  (1583 u n te rs tan d en  22 H aushaltungen  
von G. und 1636 deren 25 dem  P farrer von Gorduno), 
kam  es 1480, 1552, 1570 usw . zu zahlreichen S tre itig 
keiten . Die « röm ische » Bevölkerung von G., welche von 
der vicinanza  und  der K irchgem . Gorduno abhing, wurde 
1783 gegen eine E ntschäd igung  von 400 Talern davon 
abgelöst und  endgültig  G. angeschlossen. Die St. 
Johannisk irche  von G. w urde n ich t w eiter zum  G ottes
dienst b en u tz t ; ihre E inkünfte  gingen an  die P fa rr
kirche von Gorduno über.

Das von den U rkunden  gewöhnlich Schloss Gnosca 
genannte  Gebäude ist das Schloss S. Carpoforo a u f  dem 
Gebiet von G orduno. Bevölkerung : 1567  und  1 7 8 4  ca. 
4 0 0  Ein w. ; 1870 , 186  ; 1 9 2 0 , 2 4 9 . T aufregister seit 
1688, E hereg. seit 17 8 7 , Sterbereg. seit 1 7 6 2 . — Vergl. 
Meyer : Elenio u. Leventina. —  Derselbe : Die Capitanei 
von Locarno. —  D ’Alessandri : A lti di S . Carlo. — 
Borrani : Bellinzona, la sua chiesa. —  M onti : A tti. — 
BStor. 18 8 1 , 1 8 9 8 , 1902 , 1 9 0 9 , 1910 . 1 9 1 5 , 1 9 2 2 . — Mon. 
histor. patriae  X V I. —  P o m e tta  : Come il Ticino venne 
in  potere degli Svizzeri. —  R ahn  : I  monum enti. — 
E. Mas poli in Pagine nostre I. [C. Trezzini.]

G N O S C A  ( E D L E  V O N ) .  Die capitanei oder cattam i 
von Gnosca w aren ein Zweig (der Magoria) der capitanei 
von L ocarne. Sie übernahm en den Nam en Gnosca von 
ihrem  Schloss zwischen Gnosca und G orduno. E in Zweig 
liess sich in Bellinzona nieder und  b au te  1330  daselbst 
die K irche S ta . Maria, heu te  S. Rocco. Sie besassen 
G üter in Giubiasco, die sie 1341 an die Rusconi ver
kauften , ferner w aren sie m it den G ütern  des Bischofs 
von Corno und der K athedra le  M ailand, m it B esitzungen 
und G rundrech ten  in der G rafschaft Bellinzona, sowie 
in Pedem onte  (Locarno), in Onsernone, Golino und im 
C entovalli belehnt Sie verschw anden zu A nfang des
15. Ja h rh . ; v ielleicht übernahm en sie wieder ihren 
frü h em  N am en M agoria, da  zu jen er Zeit ihre Lehen 
E usebius de Magoria gehörten  und  da 1405  ein Lafran- 
colus de M agoria, von Locarno, Sohn von Jacob  de 
Nioscha, e rw ähnt w ird. —  1. L a f r a n c u s ,  erw ähnt 1259 
und  12 7 7 , vielleicht identisch  m it dem  1312  erw ähnten  
L afrancus. 1311 ersuchten  L a n f r a n c o l u s  und  A l m e -  
n o f u s  H einrich V II. von L uxem burg  um  die B estä
tigung  ih rer Lehen. —  2. J a c o b u s ,  g enann t Cattaneo, 
g ründete  am  11 . ix . 133 0  die K irche S ta . M aria in Bel
linzona. —  3 . U b e r t u s  oder U b e r t i n u s  war 1370 von 
den Ordinarii von M ailand für fünf Ja h re  m it der castal
dia  von Claro belehnt. ; 137 4  ern an n ten  ihn  dieselben zum 
Podesta ten  von Gnosca und  G orduno. —  4 . J a c o b u s ,  
genann t Cattaneo, n a tü rlich er Sohn von L uterius de 
Gnosca, verm ach te  1442  durch  T estam en t die Kirche 
S ta . M aria der Gem. Bellinzona. — C. Meyer : Die Capi
tanei von Locarno. —  Derselbe : Blenio und Leventina. — 
Borrani : Bellinzona, la sua chiesa. [C. T.]

G N Ü R S E R .  Zürcher R ats-, auch  R ittergeschlecht 
des 13 . und 14 . Ja h rh . W appen  : in Gold drei schwarze 
W idderhörner. —  1. H e i n r i c h ,  im  F a s te n ra t 1 2 7 3 . —
2 . L ü t o l d ,  im  F a ste n ra t 1 2 6 3 -1 2 6 5 . — 3. L ü t o l d ,  im 
Som m errat 1 2 9 3 -1 2 9 6 , im F a ste n ra t 1 2 9 9 -1 3 0 5 . —  4. 
H e i n r i c h ,  C horherr und Schatzm eister an  der Propstei 
Zürich, t  10 . ix . 1 3 0 6 . —  5 . M a r q u a r d ,  B ruder von 
Nr 4 , M agister, C horherr zu B erom ünster 1299, auch 
der P ropste i Zürich 1 306 , hier M itstifter der P fründe des 
A ltars der M ichaelskapelle 1313, Schulherr der Propstei 
1 3 1 4 , K irchherr von S tallikon ; t  2 0 . v m . 1 3 2 8 . — 6. 
L ü t o l d ,  im  F asten ra t 1 3 2 9 , bei der B ru n ’schen Z unft
revo lu tion  au f zwei Ja h re  aus der S tad t v e rb an n t und 
auf ewig vom  Anteil am  R egim ent ausgeschlossen. — 
Vergl. UZ. — Zürcher Stadtbücher. — M oni im . Ger- 
m aniae hist. Neer. I .  —  Sigelabbildungen zum  UZ  V I I .  
Nr 8 2 . [C. B.]

G O B A T .  Fam ilie von Cremines (Berner Ju ra )  —
1. S a m u e l ,  * 2 6 . i 1799  in Crémines, Missionär in M alta,
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Aegypten, A bessynien und au f dem Libanon ; D irektor 
des p ro tes tan tisch en  G ym nasium s in M alta 1845 ; 
wurde im  folgenden Ja h re  vom  König Friedrich  W il
helm IV . von Preussen  zum pro testan tischen  Bischof 
von Jerusa lem  e rn an n t, m it dem  A uftrag, die In teressen  
der P ro te s tan ten  in Syrien, K leinasien, A egypten, Abes
synien und Palästina  w ahrzunehm en. t  11. v. 1879 in 
.Jerusalem. — S B B  IV. — Schweizer eigner K raft. —
2. Charles A l b e r t ,  1843-1914, Dr. j u r ., A dvokat in 
Oelsberg 1867, M itglied des Gr. R ats 1882 und im 
gleichen J a h r  R egierungsrat, D irektor der U n te rrich ts
direk tion  bis 1906, dann der Direktion des Innern  bis 
zu seinem  R ü c k tritt  1912. Als U n te rrich tsd irek to r 
w irkte er besonders fü r  E in führung  einer G ym nasial
reform  im  Sinne des A bbaus der a llen  Sprachen, Aus

hau der U n iversitä t Bern, 
Förderung der Schulbi- 
h liothcken au f dem Lande 
und gegen das System  der 
körperlichen Z üchtigung 
der Schüler. Als D irektor 
des Innern  zeichnete er 
sich besonders durch  sei
nen entschlossenen K am pf 
gegen den Alkoholismus 
aus. S tän d era t 1884-1890 
und  N ationalra t 1890 bis 
zu seinem  Tode. Als ge
nauer K enner der E isen
bahnverhältn isse  wurde er 
zum Mitglied des Verwal- 
I ungsrates der Ju ra-B ern- 
Luzernbahn, zum  Vize
p räsiden ten  der Ju ra - 
S im plonbahn und  zum 
Mitglied des V erw altungs
ra tes der S. B. B. (Kreis 
II) e rn an n t ; er war ein 

Gegner des R ückkaufs der E isenbahnen und des G o tt
hardvertrages, aber ein P ionier der Friedensbew egung. 
1892 p räsid ierte  er die IV . Konferenz der In te rp a rla 
m entarischen U nion in Bern, die ihn  m it der Schaffung 
und L eitung ihres perm anenten  Bureaus b e tra u te  (1892- 
1906). T räger des Nobelpreises fü r den Frieden 1902, 
wurde 1906 Nachfolger von Elie D ucom m un in der 
Leitung des in te rnationalen  F riedensbureaus. Verfasser 
von La République de Berne et la France pendant les 
guerres de religion (1891) ; L ’Histoire de la Suisse racon
tée an peuple (1901) ; Croquis et impressions d 'A m é
rique (1904) ; Le cauchemar de l ’Europe  (1911). — Le 
Mouvement Pacifiste 1914, Nr. 4. — Tageszeitungen, 
März 1914. [Märg. G o b â t . ]

G O B B I , A n s e l m o ,  von Lugano, Professor und F ra n 
ziskaner im  K loster S ta . M aria degli Angeli, legte 1800 
dem helvetischen K om m issär Zschokke einen E n tw u rf 
für die zivile und  m oralische E rziehung des K ts. Tessin 
vor. —  BStor. 1881. — G i u s e p p e  A n t o n i o ,  von F io tta , 
1777-10. il. 1827, w ar 1814 einer der fünf Delegierten der 
Leventina, die in A ltdorf über die V ereinigung des 
Tales m it dem  K t. Uri un terh an d elten . —  A. C attaneo : 
I  Leponti. [C. T.]

G O B B O , IL. Siehe S o l a r i ,  C r i s t o f o r o .
G O B E L ,  J e a n  B a p t i s t e  J o s e p h ,  * 1. ix . 1727 in 

T hann (E isass), stu d ierte  am  Jesuitenkollegium  in 
P ru n tru t, Hess sich die n iedern W eihen geben und begab 
sich ans germ anische Kollegium  in Rom . Später wurde 
er zum  C horherrn von M ünster-G ranfelden, h ierauf 
zum Offizial der Diözese Basel, D om herrn und Gene
ralv ikar e rn an n t und schliesslich zum Bischof von 
L ydda gew eiht. Als Suffragan des Fürstb ischofs von 
Basel residierte  er im Schloss P ru n tru t.  Mit F rankreich  
verhandelte  er über den A ustausch der auf elsässischem 
Boden gelegenen K irchgem . gegen diejenigen des E rz
bistum s Besançon im  E isgau ; seine Bem ühungen fü h r
ten  zum  A ustauschvertag  von 1779. Vom K önig von 
F rankreich  erhielt er eine Pension von 14 000 Livres. 
Zu Beginn der franz . R evolution licss er sich von der 
Geistlichkeit von B elfort-H üningen zum  elsässischen 
A bgeordneten in die G eneralstände ernennen und  lei
ste te  den Eid au f die Verfassung. Bald da rau f w urde er

zum M etropolitanbischof von Paris e rn an n t, aber am
19. m . 1794 m it C haum ette  u n te r  der Anklage verhaf
te t ,  sich an einer Verschwörung gegen die R epublik 
beteilig t zu haben, und am  .13. iv. 1794 hingerich te t. 
G. ü b te  au f die Führer der Revolution im  Bistum  
Basel, besonders au f seinen Neffen .Joseph A nton 
Rengger, einen grossen Einfluss aus. — Vergl. Quique- 
rez in  Revue d ’Alsace 1856. —  Ga nt hero t : Go bel, évêque 
métropolitain constitutionnel de P aris (in Revue des ques
tions historiques 1909 ; ein anderes W erk erschien 1911 
u n ter dem  gleichen T itel). — G. F. Chèvre : Les S u ffra 
gante de l ’ancien Évêché de Râle. [ g .  a.1

G O B E N S T E I N .  f  A ltburgergeschlecht der S tad t 
S o lo th u rn . Niki. G., aus R ü ttenen , B ürger 1580. Das 
Geschlecht erlosch m it J a k o b  (1797-1847), Tuchscherer. 
Prisonm eister. W appen  : in R ot aus grünem  Dreiberg 
wachsender silberner, gold bew ehrter Schafbock. — f. 
U rs , 1665-1714, Eid 1693, bek an n t wegen der Mass
nahm en anlässlich seines Todes. —  2. U r s  V i k t o r .  
1737-1786, Eid 1764, Dr. m ed., S tad tphysikus, P räsi
den t der M edizinalfakultät, G rossrat. —  Die Fam ilie 
zählte  ausserdem  m ehrere Geistliche. —  Vergl. P. Pro
las W irz : Bürgergeschlechter. —  P. Alex. Schmid und 
L. Schm idlin : Kirchensätze. [T. v .]

G O B E T .  Freiburger Fam ilie, die in zahlreichen Gem. 
des K antons e ingebürgert ist. W appen : in R ot eine sil
berne Pflugschar, begleitet im S childhaupt von zwei gol
denen Sternen und  im  Schildfuss von zwei M aiblum en
zweigen, die aus grünem  Dreiborg wachsen. Zur einer 
t  Linie in M urten gehört —  J e a n ,  B ürgerm eister von 
M urten 1588. E iner Fam ilie von Vuippens en ts tam m te  
— J e a n ,  Feldprediger der Freiburger T ruppen  im 
Dienste Genuas 1623, dann P riester des M alteserordens : 
war K aplan  au f M alta nach 1624, k eh rte  1628 in die 
Jo h an n ite r-K o m tu re i in F reiburg  zurück, um  h ierauf 
nach Mecheln und Aachen zu ziehen. E r w urde m it der 
A ufsicht über die K om tureien  von R egensburg und 
A ltm ühlm ünster b e tra u t, |  1657. Zur Fam ilie von 
Sales (Greyerz) gehört — L ou is , * 1868 in Sales, f  1907 
in F reiburg  ; Dr. theo l. 1893, P räfek t am  Kollegium 
St. Michael in F reiburg  seit 1898, Professor der Geo
graphie seit 1904, M itarbeiter an den Zeitschriften La 
géographie und  A nnales de géographie. Der Freiburger 
Fam ilie en ts tam m te  —  J e a n  F r a n ç o i s  P i e r r e  L u c a s ,  
t  29. i. 1781, K aplan von St. Pe ter in  F reiburg  1759- 
1781, hin terliess zahlreiche handschriftliche A rbeiten 
über zeitgenössische Ereignisse, die z. T. in den Annales 
fribourgeoises publiziert w urden. — Vergl. A N S  1921, 
p. 73. — Engelhard  : Der Stadt M urten Chronik, 311. 
313, 319. — Etr. frib . 1909. — Liberté, 21. x . 1907. — 
Revue de Fribourg  1907, p. 801. [p. A.]

G O C K E L ,  A l b e r t ,  * 27. x i. I860 in S tockach (Ba
den), P riv a td o zen t in F rei
burg 1896, Professor für 
Physik und  Meteorologie 
daselbst seit 1903, R ektor 
der U n iversitä t 1921-1922,
Verfasser von Luftelek
trische Untersuchungen 
(1902) ; Gewitter (3. Aufl.
1924) ; Luftelektrizität ;
Schöpfuiigs - Geschichtliche 
Theorien (2. Aufl. 191 0 ) ;
Radioaktivität von Boden 
und Quellen (1 9 1 4 ); Luft- 
elektrisch e Beobachtungen 
(1 9 1 7 ) . [D . S.]

G O D E F R O Y .  Aus 
Frankreich  stam m ende 
Genfer Fam ilie. W appen : 
in Silber drei schwarze 
W ildschwein köpfe. — 1.
Denis, bekan n ter Rechls- 
gelehrter, * in Paris 1549, 
t  in S trassburg  1622; ver- 
liess Paris, um  den reli
giösen Verfolgungen zu entgehen und nahm  an der 
Genfer A kadem ie den Lehrstuhl fü r R echtskunde an. 
Mitglied des R ats der Zw eihundert 1580 ; w urde 1589  
vom  König von F rankreich  zum  L andvogt über einige

Albert Gobat.
Nach einer Photographie.

Denis Godefroy. 
Nach einem Kupfers tich 

(Sammlung Maillart).
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D örfer am  Fusse des J u ra  e ingese tz t. Als seine Vogtei 
von den T ru p p en  des Herzogs von Savoyen überfallen  
und  g ep lündert w urde, zog er nach  Basel und  sp ä ter 
nach  S trassburg , wo er die Pandekten  leh rte , endlich 
nach  H eidelberg, wo er als R echtslehrer tä tig  w ar. Ver
fasser zahlreicher R ech tsstud ien  ; die Veröffentlichung 
seines Corpus ju r is  h a t  Epoche gem acht (1583). —  2. 
T h é o d o r e ,  * in Genf 1580, Sohn von N r. 1, H isto riker 
und  R echtsgelehrter, begab sich 1602 nach  Paris und 
schwor den Calvinism us ab . E r w urde 1617 zum  H isto
riog raphen  von F rankreich  e rn an n t. R a t und  S ekretär 
der französischen G esandtschaft an  der Friedenskon
ferenz von M ünster 1643. V erfasste m ehrere B ände über 
Genealogie, D iplom atie und  Geschichte, hin terliess

auch  zahlreiche h an d 
schriftliche A ufzeichnun
gen u . B erichte ü ber seine 
G esandtschaften , t  1649. 
— 3. J a c q u e s ,  * in Genf 
1587, B ruder von Nr. 2, 
Professor der R ech te  in 
Genf 1619, des R a ts  der 
Sechzig 1629, S taa tssch re i
ber 1632, Syndic 1637, 
1641, 1645 u . 1649 ; w urde 
w iederholt m it w ichtigen 
Missionen b e tra u t, so nach 
F ran k re ich  zu Ludwig 
X I I I .  1643. Seine Ausgabe 
des theodosianischen Co
dex von 1665 ist unerläss
lich zum  S tud ium  des rö 
m ischen Reiches des 3.-6. 
J a h rb .;  er a rb e ite te  m ehr 
als 30 Ja h re  d a ran . Ver
fasser zahlreicher R ech ts
s tud ien  ; h in terliess als 
M anuskrip t die Mémoires 
touchantV É tat et la Ville 

de Genève bis 1627 (3 Foliobände), eine Sam m lung von 
Forschungen über Genf, dessen Geschichte er zu 
schreiben beabsich tig te. — Vergl. Galiffe : Not. gin. 
I I I ,  238. —  De M onte! : Dictionnaire. — Borgeaud : 
H ist, de l'académie de Genève. [H Da.]

G O D E L .  F reiburger Fam ilie  von D om didier, wo sie 
schon E nde des 14. Ja h rb . b estan d  ; 1678 und  1737 
w urde sie auch  ins B ürgerrecht von Fre ibu rg  aufge- 
nom m en ; ein Zweig bü rgerte  sich ferner im  19. Ja h rb . 
in Écublens ein. Aus der Fam ilie, die zu den W o hltä te rn  
der Pfarrei D om didier zäh lt, sind m ehrere P riester, 
K lostergeistliche, N otare usw . hervorgegangen. W ap
pen : 5 m al g e te ilt von R o t und  Gold, d a rü b er eine sil
berne aufrech tstehende  Stele. — J o s e p h ,  Schweizer
g a rd is t in F rankreich , t  am  10. Vili. 1792 in den Tuile- 
rien . —  C h a r l e s ,  * 1866, V izekanzler 1896-1902, S ta a ts 
kanzler und  erster Sekre tär des Grossen R ates seit 1902. 
—  Dellion : Diet. IV . —  S taa tsa rch . F reiburg . —  M it
teilungen  der Fam ilie. [ff. Cx.]

G O D E N Z 1 .  Siehe DE G a u d e n t i i s .
G O D E T  ( G U D D E T ,  G O U D E T ) .  In  der franzö

sischen Schweiz und  in Savoyen v e rb re ite te r Fam ilien
nam e.

A. K a n t o n  G e n f ,  f  Fam ilie von Pouilly  in  Faucigny, 
w urde genferisch durch  — 1. J e a n ,  B ürger 1540. —
2. J e a n ,  1653-1708, und  dessen Sohn —  3. J e a n ,  1696- 
1768, w aren N achkom m en von Nr. 1 und bekleideten 
öffentliche A em ter in Russin. —  Vergi, auch  G o u d e t .  —  
Galiffe : Not. g in . V II. [C. R.]

B. K a n t o n  N e u e n b u r g .  G o d e t .  Fam ilie von Gor- 
ta illod  (N euenburg), die von Vuillo- 
m ier H ugcnet, gen. Godet, A m tm ann 
von Cortaillod 1444, ab s tam m t. Seine 
Enkel w urden am  5. vi. 1527 in  Bou- 
d ry  eingebürgert. W appen : in 
Schwarz ein silberner Sparren , be
g leitet von drei goldenen Bechern 
( godets) (V arian ten , u . a . blaues Feld). 
Das Geschlecht hat. m it den Gand et 
von H au terive  n ich ts zu tu n . — 1. 
A b r a h a m ,  H au p tm an n  in Frankreich ,

w urde am  22. I X.  1598 von Marie von B ourbon, der 
Gräfin von N euenburg, geadelt. —■ 2 . D a v i d ,  T uch
händler, B ürger von N euenburg 5. XI I .  1707 ; Rich
ter in C ortaillod 1711. — 3. D a v i d  F r é d é r i c ,  Sohn 
von Nr. 2 , * 14. IV.  1724 in  N euenburg, K aufm ann 
in  K onstan tinopel 1750, in  Berlin 1765, n ah m  als In te n 
d a n t der russischen F lo tte  am  Feldzug gegen die Türken 
u nd  an  der Schlacht bei Tschesm é 1770 teil und  w urde 
zum  russischen A dm iralitä tsrat. m it O berstlieu tenan ts
rang  e rn an n t, f  in Livorno 2 9 . i. 1771. —  4. P a u l  H e n 
r i ,  Sohn von Nr. 3, * 28.
I I .  1767 in Berlin, russi- 
scherG esandtschaftssekre- 
t ä r in  K onstan tinopel, seit 
1787 in  N euenburg, Advo- 

: lcat 1794, G em eindepräsi- 
I d en t von T ravers 1797, 

von Cortaillod 1799 bis zu 
seinem  Tode. 1815 Abge
o rdneter der B ürgerschaft 
von N euenburg  zum  K ö
nig von Preussen , nach  
W ien, dann  nach  Paris zur 
V erteidigung d e s , S tan d 
pu n k tes der v ier B ürger
schaften  gegen den S ta a ts 
r a t  be tr. die Zusam m en
setzung  der Audiences gé
nérales. Mitglied derselben 
seit ihrem  B estehen und  
Sprecher der liberalen  Op
position . f  2 7 . I V . 1 8 1 9 .—
Procès - verbaux des A u 
diences générales I (E in 
leitung). — Tribolet : Mémoires sur Neuchâtel. —  5. 
C h a r le s  H e n r i ,  B o tan iker, Sohn von Nr. 4, * 16. Xi. 
1797. N ach seiner L eh rtä 
tig k e it an  der A n sta lt Hof- 
wil und  einem  A u fen th alt 
als E rzieher in Podolien 
(Forschungsreise im  K au 
kasus 1828), in Paris und  
Berlin, liess er sich 1834 
in N euenburg nieder. M it
glied des Grossen S ta d t
ra tes  und  Schulinspektor 
1837-1848 ; verw eigerte 
den E id  au f die rep u b li
kanische V erfassung und 
gab zu seinem  L ebensun
te rh a lt  öffentliche Vorle
sungen. S tad tb ib lio th ek ar 
1859-1876 ; B egründer u .
V orsteher eines b o tan i
schen G artens, der nu r 
von ku rzer D auer w ar. f
16. x ii. 1879. H interliess 
m ehrere W erke, eine É n u 
mération des végétaux vas
culaires du Jura  suisse et 
français ; Les plantes vénéneuses du canton de N eu
châtel, und  seine klassische Flore du Jura  (1852-1869). 
Der B otan iker Spach h a t nach  ihm  eine P flanzen
g a ttu n g  Godetia g enann t. —  A nnales des voyages 1830. 
—  B ull. soc. des sciences nat. de Neuchâtel 1880. —  63. 
Jahresber. der Schweiz. N aturf. Ges. —  Messager boiteux 
de Neuchâtel 1881. —  6. L o u is , B ruder von Nr. 5, 1810- 
1876, Professor in  W arschau und  E utom olog, h a t seine 
reichhaltige  Fliegensam m lung dem N euenburger Mu
seum  geschenkt. H a t N achkom m en in  Polen. — 7. F r e 
d e r ic  Louis, Theologe, Sohn von Nr. 4, * 25 x . 1812 in 
N euenburg, P farrer 1836 ; 1838-1844 in  Berlin Erzieher 
des P rinzen von Preussen, des sp ä tem  Kaisers F riedrich 
H l.,  au f den er grossen Einfluss au süb te  und  m it dem 
er bis zu dessen Tode freundschaftliche Beziehungen 
u n te rh ie lt. Mit der W ürde eines königlichen K aplans 
ausgezeichnet, k eh rte  er in die H eim at zurück und  en t
w ickelte als P farrhelfer (subside) des Val de Ruz 1844- 
1851 u n d  als P farrer von N euenburg 1851-1866 eine 
grosse T ätigkeit n ich t n u r in religiöser, sondern auch in

Jacques  Godofroy.
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sozialer H insich t, indem  er für die Sonntagsruhe
käm pfte  und  u. a. die Fürsorgestelle  (D ispensaire) für 
bedürftige K ranke  g ründete . Von A nfang an ein Freund 
der R epublik , n ah m  er eifrigen A nteil an den Dis
kussionen über die U m gestaltung  der N euenburger
K irchenverfassung 1849  und 1873 und veröffent
lichte u. a. : Trois dialogues sur la loi ecclésiastique 
(1 8 4 9 ) . Als Professor der Exegese an  der theologischen 
F a k u ltä t 1 8 5 0 -1 8 7 3  w ar er gegen Ferd inand  Buisson

und die A nhänger des 
freien und  ra tio n a lis ti
schen P ro testan tism u s der 
grosse V erteidiger des 
evangelischen C hristen
tu m s. Die bei dieser Gele
genheit von ihm  gehalte
nen V orträge w urden ge
sam m elt und u n te r  dem 
T itel Conférences apologé
tiques pub liz iert. Frédéric
G. spielte  auch eine en t
scheidende Rolle bei der 
G ründung der vom  S taate  
unabhängigen  N euenbur
ger K irche 1873 und  in 
der neuen  theologischen 
F a k u ltä t ,  wo er bis 1887 
w eiter dozierte. Dr. theol. 
h . c. der U niversitä ten  Ba- 

F r é d é r i c  G od e t .  sei und  E dinburg , Begrün-
N a c h  e i n e r  P h o to g r a p h i e .  der und Leiter der Bible  

annotée (9 Bde., 1878- 
1898), publizierte  er zahlreiche W erke, die m ehrere 
Auflagen erleb ten  und  die durch  deutsche, englische, 
holländische, dänische, schwedische spanische und 
italienische U ebersetzungen über die ganze p ro te 
stan tische  W elt v e rb re ite t w urden. Die bedeu tendsten  
sind : Les Commentaires sur V Évangile de saint Jean  
(1864-1865), die seinen R uhm  begründeten  ; Commen
taires sur l’Évangile selon saint Luc  (1 8 7 1 ) ; Com
mentaires sur l ’É pître  aux Rom ains (1879-1880) ; i re 
épître aux Corinthiens (1886-1887) ; Études bibliques 
(1873-1874) ; Introduction au Nouveau Testament (1893-
1904). t  in N euenburg 29. x . 1900. — P h . Godet : Fré
déric Godet. —  Livre d ’or de Belles-Lettres de Neuchâtel 
(m it dem  Verzeichnis seiner V eröffentlichungen). —
8. P a u l ,  Sohn von Nr. 5, * 25. v . 1836, N aturforscher, 
L ehrer an  der Lateinschule in  N euenburg 1858-1894, 
N aturgesch ich tslehrer seit 1873 an  den Sekundarschu
len, sp ä ter an  der K antonsschule und  am  Sem inar. Seit 
1894 D irek tor des n a tu rh isto rischen  M useums, dessen 
G eschichte er verfasst h a t,  E h ren p räsid en t der Schweiz. 
N aturforschenden Gesellschaft 1899, Dr. h. c. der U ni
v e rs itä t B ern. V eröffentlichte : Les protozoaires neu
châtelois (1900) ; Catalogue des mollusques du C. de 
Neuchâtel (1907). H interliess ein handschriftliches 
W erk über die faune conchyliologique im  K t. N euenburg, 
die sam t seiner Sam m lung im  n a tu rh isto rischen  Mu
seum  au fbew ahrt w ird, f  7. v. 1911. — A S N  1911, 
I I ,  58. —  Messager boiteux de Neuchâtel 1912. —  9. 
Alfred,  Sohn von Nr. 5, Archäologe, * 30. X I.  1846, 
t  19. X I.  1902 in N euenburg ; L ehrer an der L atein 
schule von N euenburg 1874-1902, V izekonservator 
(1886-1890) und K onserva to r (1890-1902) des h isto ri
schen M useums, das z. T . sein W erk is t. E r publizierte
u . a. Les chansons de nos grand’mères (1879), Échos 
d u  bon vieux temps (1881) und zahlreiche A rtikel im 
Musée neuchâtelois. Mit M. Diacon zusam m en besorgte 
e r eine N euausgabe der Châteaux neuchâtelois des Ge
m eindepräsiden ten  H uguenin, w ar M itarbeiter am  N eu
châtel pittoresque, an La Suisse au X I X e s.. am  Indica
teur d’Antiquités suisses usw. Als eifriger Zeichner h a t 
er das Bild unzähliger a lte rtüm licher G egenstände von 
N euenburg und  Um gebung zu P ap ier gebrach t. M it
glied der ei dg. K om m ission fü r historische D enkm äler. 
— Aug. C hâtelain im M N  1905. —  Messager boiteux de 
Neuch. 1904. —  1 0 .  H e n r i , Neffe von Nr. 7, * 4. m . 
1846 in  Moskau, f  1923 ; E rzieher des Herzogs von N a s 
sau, L ehrer an  der Elsässerschule in Paris, Schuldi
rek to r von Vivis 1890-1922, veröffentlichte über diesel

ben eine historische S tudie 1904. —  11. R o d o l p h e  
Ivan , B ruder von Nr. 10, * 29. x i. 1852 in M oskau, Dr. 
m ed., 1882-1890 2. A rzt, dann  bis 1904 D irektor der 
Irren an sta lt Préfarg ier (N euenburg). Verfasser und 
U ebersetzer m edizinischer Schriften . — S Z G L .  — 12. 
Georges, Theologe, Sohn von Nr. 7, * 18. ix . 1845, 
t  19. v i .  1907 in N euenburg ; konsekriert 1868, P farr- 
helfer in  L a C haux de Fonds 1871-1874 (seit 1873 M it
glied der Église indépendante), Pfarrverw eser, dann 
P fa rre r in Cernier 1874-1882, in  N euenburg 1883-1887. 
dozierte  an  der F a k u ltä t  der Église in dépendan te  seit 
1874 nach  e inander die Geschichte der Philosophie, die 
Exegese u n d  die system atische Theologie ; en tw ickelte 
eine grosse T ätigkeit als P räsid en t der Schweiz. Hülfs- 
vereine fü r die A rm enier 1896-1907 und  fü r die russi
schen V erfolgten. P räsid en t der N euenburger Kom itees 
des evangelischen Bundes 1903-1907, Verfasser eines 
Commentaire sur la 2e épître aux Corinthiens, von 
Biographien (Louis B onnet, Arn. Duvet, G aston F rorn
ine! ) und  zahlreicher B roschüren, u. a. Uhypolh'ese 
Dieu (1902). —  B iographie von F. A. T hiébaud . — 
Messager boiteux de Neuchâtel 1908. —  13. P h il ip p e  
E rn es t, Schriftste ller, Sohn von Nr. 7, * 23.[iv. 1850 in 
N euenburg, s tu d ierte  in  N euenburg, Basel, Berlin und 
P aris, A dvokat 1873-1881 ; R edak tor des Franc- 
Tireur 1872-1874, der Suisse libérale 1881-1884, P ro 
fessor der franz . L ite ra tu r an der H öhern M ädchen
schule 1881-1907, am  k an to n a len  G ym nasium  seit 1892,
a. o. Professor und  seit 1900 O rdinarius an  der A ka
demie u n d  sp ä te r  an  der U n iv ersitä t. Als D ichter, K ri
tik e r, H isto riker, gefürch
te te r  u . geistreicher Pole
m iker sowie als Politiker 
käm p fte  er m it E ifer fü r 
die liberalen  u n d  födera li
stischen Prinzip ien , die E r
h a ltu n g  der A ltertüm er, 
die Pflege des B ürgersinns 
und die R einhaltung  der 
Sprache. Als Schriftsteller 
üb te  Philippe G. in der 
französischen Schweiz ei
nen bedeutenden  Einfluss 
aus. In  K ünstlerkreisen  
viel verkehrend , w ar er 
auch  ein verständnisvo ller 
K u n stk ritik e r. E r hielt 
V orträge in der Schweiz, 
in Paris, in H olland und 
L ondon, w ar M itarbeiter 
an  zahlreichen Schweiz, 
und französischen Z eit
schriften , K orrespondent 
der Gazette de Lausanne  
(seit 1874), des Journal des Débats (seit 1885), Schweiz. 
B e rich te rsta tte r der Bibliothèque universelle 1883-1911, 
D irektor des Foyer romand, R ed ak to r des Messager 
boiteux de Neuchâtel, P räsid en t des kan to n a len  h i
storischen Vereins und des V orstands des Musée neu
châtelois, S ta d tra t  se it 1900, Mitglied der ei dg. K om m is
sion der Schillerstiftung seit 1905 ; schrieb m ehr 
als 40 B ände und  B roschüren, u , a .  die G edichtsam m 
lungen Le cœur et les yeux  (4 Ausgaben) und Les 
Réalités ; die H ist, littéraire de la Suisse française, 1890 
und M adame de Charrière et ses am is, 1906 (die beiden 
le tz te ren  von der französischen Akadem ie preisgekrönt) ; 
die. B iographien der Maler Bachelin und A . de M euron, 
sowie von Frédéric Godet ; das T heaterstück  Neuchâtel 
suisse, das an  der Feier des 50jährigen Jub iläum s 1898 
au fgeführt w urde : Neuchâtel pittoresque, die Gesch. der 
Caisse d ’Épargne de Neuchâtel, Pages d’hier et d ’avant- 
hier u n d  Historiettes de chez nous. E r publizierte  m it 
E in le itungen  die Gedichte von E t. Eggis, von Alice 
de Cham brier u. a. ; h in terliess Souvenirs de jeunesse 
u nd  eine ausgedehnte K orrespondenz. Als erk lärte r 
Gegner der neutralité morale w ar er w ährend des W elt
kriegs ein W ortfüh rer der öffentlichen Meinung in 
der französischen Schweiz und  am te te  als P räsiden t 
'des N euenburger K om itees für die belgischen F lü ch t
linge. Dr. h .  c. der U n iversitä ten  Genf und Lausanne.

Phil ippe Godel um 11)02. 
Nach einer Medaille von 
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K om m andeur der E hrenlegion, t  27. ix . 1922. Die 
S tad t N euenburg eh rte  ihn  m it einer öffentlichen 
Leichenfeier. 1923 w urde eine M edaille m it seinem 
Bildnis gep räg t. —■ Hommages à P hilippe Godet (1922).
—  Messager boiteux de Neuchâtel 1924. —  M N  1924.
—  Sem aine littéraire 19 2 2 . —  B U .  —  Livre d ’or de 
Belles-Lettres de Neuchâtel und  Suppl. (m it dem  V er
zeichnis seiner V eröffentlichungen). — Le jeune ci
toyen 1 9 2 2 . —  1 4 . S o p h i e , T och ter von Nr. 7 , * 19 . v .  
1 8 5 3 ;  D irek torin  der École V inet in  L ausanne 188 4 - 
1 9 0 8 , U ebersetzerin  m ehrerer zeitgenössischer W erke,
u . a . von Johannes Müller und  von R au schenbusch . —
15 . ROBERT, H alb b ru d er von Nr. 12 und  13, * 2 1 . XI. 
1866  ; M usikschriftsteller, R itte r  der Ehrenlegion, 
zuerst R ed ak to r am  Temps in Paris, seit 19 1 2  in Genf 
niedergelassen, K orrespondent der Revue musicale : 
veröffentlichte u . a. eine freie französische Liebersetzung 
der Genese du X I X e siècle von H . S. C ham berlain  und in 
seiner Ju g en d  einen R om an Le mal d'aim er. — 16. 
C h a r l e s ,  Sohn von Nr. 9 , * 5 . v i i . 1 8 8 3 , Chemiker, 
D irektor der kan to n a len  W einbauversuchssta tion  in 
A uvernier seit 19 1 6 , Verfasser oder M itarbeiter von 
zahlreichen einschlägigen Publikationen . — 17. P i e r r e ,  
Sohn von Nr. 13 , * 9 . v. 1876, Maler u n d  K u n s tk ritik e r  : 
seit 1902  P riv a td o zen t der K unstgesch ich te  u n d  seit 
1925 Professor der Philosophie an  der U n iv ersitä t 
N euenburg. Verfasser von Hodler und  La Pensée de 
Schopenhauer. M itarbeiter am  A rt décoratif und  an 
der Sem aine littéraire. ■—  S K  L. — 18. M a r c e l ,  Dr. 
phil., Sohn von N r. 13, * 8. v. 1877. B iblio thekar des 
Königs K arl 1. von R um änien  1 9 0 4 -1 9 0 9 , R itte r  des 
K ronenordens. Seit 1909 D irek tor der Schweiz. L andes
b ib lio thek  in B ern. M itd irektor des H B L S ;  M itbe
gründer und  V izepräsident der Schweiz. Volksbibliothek 
1920 , M itglied der bibliographischen Subkom m ission 
der V ölkerbunds-K om m ission für geistige Z usam m en
a rb e it 19 2 2 , P räsiden t der Schweiz. B ib lio thekare  1924. 
M itarbeiter der Semaine littéraire, des Musée neuchâte- 
lois u . des Berner Taschenbuches ; publizierte  u . a . Une 
fondation suisse pour les Bibliothèques libres (1911); 
Index bibliographicus (1 9 2 5 ) . —  S Z G L .  —  19 . G a
b r i e l l e  Claire, T och ter von Nr. 13 , * 8 .  v i n .  1881. 
U ebersetzerin  von W erken von Carl Sp itte ier, L. R agaz, 
Lina Bögli, P . Ilg usw. — Vergl. im  allgem einen 
Q uartier-la-T en te  : Familles bourgeoises de Neuchâtel 
(n ich t ohne Trr.tümer). — P h . G odet : F r éd. Godel.
1. K ap . —  Livre d’or de Belles-Lettres de Neuchâtel und 
Suppl. [L. M. und M. G.]

G Œ B E R G ,  v o n .  Altes im  15. Ja h rh . ausgew ander
tes B ürgergeschlecht der S ta d t Schaffhausen. Wappen 
(im  Siegel von 1520) : im  schräglinks gete ilten  Schild 
oben ein S tern , u n ten  eine liegende M ondsichel. —
1. R u d o l f  t., 1278 u n d  1305 Zeuge, Spitalpfleger 
1316-1327 (?). —  2. K o n r a d  T., R ich te r 1335. — 3. 
R u d o l f  II ., K irchherr zu S ch lattingen  1331, 1347.
—  4. Gcetz, 1348 u n d  1368, fü h rt au f seinem  Siegel 
die U m schrift « Götz der M ünzer ». —  5. H a n s  I., zu 
L ütferd ingen  (Leipferdingen), s itz t 1451 m it än d ern  zu 
G ericht. B urger 1459. — 6. J a k o b ,  Sohn des Vorgen., 
s itz t 1460 im  L ehengericht zu B räunlingen. 1466 er
schein t er m it ändern  als A nw alt der Grafen H einrich 
und  K onrad  zu F ü rs tenberg  vor dem  R a t zu S tein. —
7. J e r g ,  1488 zu L ütferdingen, wird 1494 vor den H a u p t
m ann des Bischofs von K onstanz geladen, weil er in 
seiner O brigkeit einen M issetäter eigenm ächtig  gefangen 
habe. O bervogt zu Stiihlingen 1520. [W.-K.]

G O E G G , Marie,  geb. Pouchoulin , 1826-1899, in 
Genf, Förderin  und  G ründerin  des in te rnationalen  
F rauenbundes, der vom  26. v ii. 1868-1872 b e s tan 
den h a t ; w ährend m ehr als 20 Ja h ren  Sekretärin  
und  K assierin der « Ligue de la  Paix  e t de la Liberté», 
G ründerin  des Journal des femmes 1869, das sp ä ter 
m it dem  in Paris pub liz ierten  Droit des femmes fu 
sionierte ; zweite P räsiden tin  der « Solidarité », einer 
V ereinigung fü r F rau enrech te , die 1872-1880 be
s tan d  ; Mitglied und  V izepräsidenten  des F rau en 
bundes, R edak torin  der É ta ts-U nis d ’Europe. Sie 
verlang te  die Zulassung der F rauen  an  der Akadem ie ;
u . bald d a rau f U n iversitä t Genf (15. x . 1872), erreichte 
1874 im K t. W aad t die A ufhebung der V orm und- ;

Schaftsgerichte fü r die F rauen  und  w ar eine der G rü n 
derinnen des schw eizerischen K inder- und F rau en 
schu tzbundes. —  Vergl.
Jahrbuch der Schweizer 
Frauen I I .  —  Le mouve
ment fém iniste  1 9 1 8 , Nr. 63 ,
64 , 6 6 . [C. R.1

G CEGG I N G E  R H A N 
D E L .  U lrich von Gög
gingen , von U ebcrlingen,
R a t und  K äm m erer des 
Erzherzogs Sigm und von 
O esterreich zu Innsbruck , 
verfiel 1487  wegen seiner 
Beteiligung an  der Ver
füh rung  des Erzherzogs 
zu an tihabsburg ischen  
H andlungen der Strafe 
der M ajestätsbeleid igung 
und  flüchtete zu seinem  
Schwager Georg Oening, 
gen. Jü n te le r  von Schaff
hausen , aufs niedere 
Schloss zu Je s te tte n . Die 
T agsatzung  zu B aden 
vom  2 6 . x . 1487 liess ihn  n ach  seiner V a te rs ta d t 
U ebcrlingen ausliefern. 1492 liess sich G. in Weesen 
n ieder und  betrieb  nun  gegen seinen einstigen Gönner 
Herzog A lbrecht von B ayern-M ünchen eine F orderung  
von 125 0  (schliesslich 6 00) II. Die W eigerung des H er
zogs h a tte  ein jah relanges Gezänk zur Folge, wobei 
der S tan d  Glarus und  die E idgenossenschaft G. lebhaft 
u n te rs tü tz te n . Am 1. VI. 14 9 8  sag ten  sogar sieben G lar
ner dem  H erzog Fehde an . Der S tre it w urde erst durch 
einen V ertrag  im  Mai 1 5 0 3  zu Tübingen beigelegt. — 
Vergl. F . Ileg i : Die geächteten Bäte des Erzherzogs 
S igm und  von Oesterreich (In n sb ru ck  19:10). —  B renn
w ald 's Chronik (hgg. von Luginbühl in  QSG  N. F . I I . 
p . 3 0 2 ). [F .  H .]

G Œ H R I N G E R ,  P h i l i p p e  D a n i e l  Z a c h a r i e , M it
gründer des Club des M ontagnards, * 1755, Sohn von 
Je a n  C hristophe, von S tu ttg a r t ,  der 1754  als H ab itan t 
von Genf aufgenom m en w urde. E r w ar in alle In trigen  
und  Anschläge des französischen R esidenten  Soulavie 
verw ickelt, dem er vorübergehend als K urier diente. 
Als Verfasser einer gegen J a n o t und  andere Mitgliedei 
der R egierung gerich te ten , vom R esidenten  in sp irierten  
(oder gar geschriebenen) Broschüre : L ’œil, ouvert ve r
folgt, entzog er sich der V erhaftung  durch  die F luch t 
(Febr. 1 794) und  w urde im  gl. J .  vom  zw eiten gen f. 
R evolu tionstribunal in con tum aciam  zum  Tode v eru r
te ilt. [E .  L.  B.]

GCELDI.  Geschlecht, eingebürgert in Sennw ald (St. 
Gallen) 14 7 6 , seither auch in än d ern  Gem. jen er Gegend 
und  von 187 9  an in  der S tad t S t. Gallen. W appen : 
gete ilt, u n ten  in  R ot eine Lilie, oben in Silber 2 Rosen 
nebeneinander. — 1. A n n a , von Sennw ald, Dienst - 
m agd, w urde 1782  in Glarus als Hexe h ingerich te t. 
L etz te r H exenprozess in der Schweiz. — 2 . U l r ic h . 
von Sax, K an ton srich ter des K an tons L in th  1798 , 
H a u p t der In tcrim srepub lik  Sax 1 8 0 2 , Mitglied des 
Grossen R ates 1 8 0 3 . —  3 . A n d r e a s , Dr. m ed., von 
Sennw ald, einflussreiches Mitglied des V erfassungs
ra tes  1 8 3 0 -1 8 3 1 , witziger D eb atte r. —  4 . A n d r e a s , 
von Sennw ald, 18 2 9 -1 9 1 3 , G em eindeam m ann, ferner 
B ezirksrichter 1 8 5 4 -1 9 0 3 , auch 3 0  Jah re  lang Mitglied 
des Grossen R ates. — 5 . J o h a n n e s , von  Sennw ald, 
1 8 4 1 -1 9 1 1 , Lehrer in Bendel bei K appel, in Sennwald. 
Bernegg, S t. Gallen, Verfasser und  H erausgeber einer 
Gesch. u n d  U rkundensam m lung  der Gem. Bernegg 
(Der H o f Bernang , Bd. 3 der St. Gallischen Gemeinde
archive, hgg. vom . h isto r. Verein). — 6.  Emil A u g u s t ,  
von Sennw ald, Dr. phil., Zoologe, * in E nnetbülil 
2 8 . v ili. 1 8 5 9 , Sektionschef der zool. A bteilung am 
Museo n a tio n a l in Rio de Jane iro  bis 1889 , D irektor 
der Museums fü r N aturgeschichte und E thnographie  
in P a ra  (Brasilien) 1 8 9 4 -1 9 0 5 , a. o. Professor fü r Biolo
gie und  T iergeographie an der U niv. Bern bis zu seinem 
Tode 5 . v u . 1 9 1 7 . Verfasser zahlreicher S tud ien  seines 
Faches. Das Museum in P ara  erhielt bei seinem  Rück-

Marie Cloegg.
Nach einer  Photographie .
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t r i t t  olliziell den Nam en M useum Gölcli. — Vergl. 
David H ilty  : Ueber Werdenberger F am iliennam en
(Buchs 1900). —  B au m g artn er : Gesch. von St. Gallen. 
—  St. Galler N bl. 1912, p. 75 ; 1914, p. 85. —  Die 
Schweiz, Bd. 3. —  V S N G  1917, A nhang : Nekrologe. — 
J .  H eer : Der Krim inalprozess der A n n a  G. 1781-1782 
(im J I 1 V G I ,  9-53). — Em il A. Gnidi : Göldi. Göldli. 
Göldlin. — H artm an n  : St. Galler Geschlechter (Ms. 
S tad tb ib i. S t. Gallen). [Bt.]

G tE L D L I, G Œ L D L IN . Aus Pforzheim  stam m en 
des G eschlecht, das sich anfangs des 15. Ja h rb . in 
Zürich nicderliess. E in  Zweig siedelte sich u n te r  dem 
Nam en Göldlin  in  Sursee an , ein an d ere r in Luzern, 
wo er sich Göldlin von Tiefenau  n an n te .

A. K a n t o n  Z ü r i c h .  Zürcherisches Junkergesch lech t 
des 15.-17. Ja h rb ., f  in  Zürich 1677. 
Von diesem ziirch. S tam m e fü hrte  n u r 
der letz te , B eat Rudolf, den B eina
m en von Tiefenau. Die 1413 gestifte te  
G rabkapelle der Göldli beim  Gross
m ünster w urde 1565 zerstö rt. Wappen: 
gete ilt von Silber und Rot, im obern 
Felde 2 go ldbebutzte  ro te  Rosen ; 
un ten  aus der Teilungslinie tre ten d e  
halbe silberne Lilie. Das Geschlecht 
sta m m t aus der S tad t Pforzheim , wo 

schon 1328 W ern her Goldeli als Schultheiss vorkom m t. 
Dieser w ird, wohl irrig , m it dem  gleichzeitig (1327-1329) 
lebenden E delknech te  W e r n h e r  von Tiefenau (bad. 
Gem. Sinzheim ) iden tifiz ie rt. —  1. H e i n r i c h  (Goldelin), 
aus Pforzheim , seit 1387 n ich t m ehr in der M arkgraf
schaft B aden, B ürgerm eister zu H eilbronn vor 1406, 
liess sich vor dem  11. X I I .  1405 als G eächteter in Zürich 
nieder und  is t vor dem  19. x n . 1405 bereits B üiger 
gew orden. Seinen durch  Zürich und die Eidgenossen 
u n te rs tü tz te n  S tre it m it dem  M arkgrafen von Baden- 
H ochberg beendete  eine R ich tung  vom  12. iv. 1414. 
Der M arkgraf h a tte  von der S tad t Zürich am  16. i . 1406 
verlang t, H einrich  Goldelin n ich t als ih ren  B ürger zu 
ve ran tw o rten  oder dann  vor dem  König entscheiden 
zu lassen, ob sie ihn  als B ürger behalten  solle oder nicht. 
Zürich h a tte  am  17. März diese F orderung  abgelehnt. 
G. erw arb  1410 den M anessenturm  in der Brunngasse 
in Z ürich (der bis 1533 im  Besitz des Geschlechtes 
verblieben ist) und  suchte 1412 erfolglos die P fan d 
schaft der H errschaft G rüningcn von Zürich zu er
werben. K aufte 1413 die F este  W erdegg bei H ittn au  
im  K t. Zürich vom  R itte r H erm ann von L andenberg 
von W erdegg, wobei er sich u n te rm  11. VI.  1413 zu 
einem  V orkaufrechte  der S tad t Zürich verp flich te te  ; 
er sass 1433 noch au f dieser Burg, v e rkaufte  sie aber 
1434 an C aspar von B onste tten  au f U ster. Beim Gross
m ünster in Zürich, im K reuzgärt]ein, s tifte te  er 1413 die 
St. Jakobs-G rabkapelle  seines Geschlechtes m it einer 
P fründe, f  10. m . 1435. — Regesten der M arkgrafen  
von Baden und Hoch ber g f. — K rieger : Topogr. Wörter
buch Baden II. Spalte  484. —  Vögelin : Das alte Z ü 
rich I. p. 314. —  Heer : Haus Landenberg von Wer
degg, p. 43 f. — Festgabe f. Paul Schweizer, p. 61. — 
2. J a k o b ,  Sohn von Nr. 1 (1414-1445), w ird 1421-1422 
von B eringer von L andenberg offenbar au f der Burg 
A lt-L andenberg  gefangen gehalten  ; Besitzer der 1444 
durch die Schwyzer zerstö rten  B urg Dübelstein m in 
destens seit 1442 sam t der Vogtei über D übendorf, 
fiel m it seinem  B ruder Pau lus im  Gefecht bei W ollerau
16. x n . 1445 und  w urde m it diesem  zu Meilen begraben. 
—• llo p p e ler : Zürcher Ö ffnungen  II, 439. —  S taats- 
arch. Zürich. —  3 . P a u l u s ,  B ruder von Nr. 2, wohl 
identisch  m it dem  1414 genann ten  Lucke Göldli, des 
Grossen R a ts 1431, Vogt zu Greifensee 1443 (?), wird 
Mitglied des B ap tis ta lra ts  und Vogt zu R üm lang 1445, 
fällt ab er m it seinem  B ruder Jak o b  im  Gefecht bei 
W ollerau 16. x n .  1445. —  4. L a z a r u s ,  angeblich Sohn 
von Nr. 1, e rw ähnt seit 1471, Mitglied des B aptista l- 
ra tes 1477-1486, Vogt zu Greifensee 1479-1482, Reichs
vogt (zu W iedikon-A esch-A ltstetten) 1485 ; am  12. iv. 
I486 erschein t er zum  letz ten  Mal als Mitglied einer 
R atskom m ission und wird am  12. VII .  1486 u n ter dem 
Vorsitze des B ürgerm eisters H einrich R öust, aber offen
bar u n te r  Beteiligung W aldm anns aus dem R ate  ge
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s Lossen, gebüsst und  tro tz  der Verwendung des E rz
herzogs Sigm und von Oesterreich n ich t reh ab ilitie rt. Ei
lst in der Folge der hauptsäch lichste  Gegner W aldm anns, 
dessen S turz  er vorzüglich fö rdert. W ird im  W ald- 
m an n ’schen A uflauf 1489 H au p tm an n  der S tad t m it 
d ik ta to rischer Gewalt und fü h rt als solcher den Vorsitz 
im hörnernen R at und  in der Gemeinde. Mit E nde Mai 
h ö rt diese revo lu tionäre  Stellung auf. W ird am  25. v i i .
1489 Mitglied des gesetzm ässigen B ap tis ta lra ts  von 
freier W ahl bis 1500. Eidg. Vogt im  T hurgau  1490, 
wieder R eichsvogt 1493, Vogt zu W ollishofen 1495, 
nochm als Reichsvogt 1497 u. 1499, A chtzehner vom  
Rüden 1502. f  18. i. 1504. — 5. H e in r ic h ,  Sohn von 
Nr. 2 (?), 1457-1514, Mitglied des S tad tgerich tes Na- 
lalis 1456, B aptista lis 1460 und N atalis 1461. Mitglied 
des B ap tis ta lra ts  von der Konstaffel 1461-1475, 
S teuereinzüger in der W ach t N eum ark t 1470, nochm als 
im  N a ta lra t 1483 u n d  B ap tis ta lra t 1484, N atalis 1486- 
1489, Z ugesetzter von der K onstaffel zum  hörnernen  
R at 1489, Mitglied des B ap tis ta lra ts  1489, des N a ta l
ra ts 1490-1514, Vogt zu Meilen 1461, zu A ndel fingen 
1464, zur a lten  R egensberg 1469, zu M aschwanden 
1472, zu Andel fingen-Ossingen 1474, im F reiam t 
und zu M aschwanden 1491-1493, zu Horgen-Thalw il- 
Kilchberg 1495 und  1497, B ürgerm eister der N a ta l
hälfte  1476 bis 1482, wird 
au f N atalis 1483 zugunsten  
Hans W aldm anns über
gangen, aber nochm als 
als B ürgerm eister der Bap- 
I istalhä lfte  von 1483 und 
der N a talhälfte  von 1485 
gew ählt. N im m t 1468 
am  M ülhauserkriege teil.
K om m andant des Z ürcher- 
kontingents bei G randson 
1476, e rh ä lt nach  dieser 
Schlacht die R itte rw ü rd e  ; 
soll die Zürcher vor der 
Schlacht bei M urten Hans 
W aldm ann zugeführt h a 
ben. H au p tm an n  im
Schw abenkrieg, Be felils- 
haber der Zürcher im 
Schwaderloch 1499. E tw a 
80mal T agsatzungsabge
o rdneter und  verschie
dentlich  V er 1 rei er Zürichs Z iircher-Bürgerin eis ter-G-alerie. 
und der E idgenossenschaft (Kupferstich in der Landesbibi, 
in ausw ärtigen Missionen. Bern.)
K aufte 1472 das W asser
haus R ohr bei Rüm lang von H einrich von R üm lang 
sam t der Voglei zu Nieder- und M ettm enhasli, die 
1527 von seinem Enkel Joach im  wieder veräussert 
w urden, f  4. ix . 1514.  — 6. H i e r o n y m u s , wohl B ruder 
von Nr. 5, M agister, C horherr und  K ustos zur Propstei 
in Zürich, f  8. v ii. 1501. —  C. W irz : Regesten zur  
Schweizer geschickte VI, Nr. 74 9  f. — 7. H e i n r i c h  
oder H e i n z ,  B astardsohn  von Nr. 5, w urde von Hans 
W aldm ann und den Z unftm eistern  zum  Tode durch 
E n th au p ten  ve ru rte ilt, sobald er in zürcherisches 
Gebiet kom m e. Die V erurteilung bildete einen der 
A nklagepunkte gegen W aldm ann und die M eister, 
weil sie w ider der S ta d t B rauch und ohne den Reichs
vogt u n d  ohne alle K undschaft erfolgt sei. Der B astard  
H einrich  G. gab am  18. m . 1488 sein B urgrecht auf. —
8. R o la n d ,  Sohn von Nr. 5, Kleriker der Diözese K on
stanz 1481, Stallm eister und fam iliaris commensalis 
des Papstes Innocenz V III . 1486 ; erhält 1. xi. i486 
ein K anonikat an  der H aup tk irche  in Chur, sowie
1490 die Pfarrei A ltenm oldorf in der Diözese Salzburg ; 
im selben J a h r  verw endet sich die T agsatzung  beim 
P ap st für ihn und  hinw iederum  der P apst sich bei 
Zürich wegen des W eitergenusses der C horherrenpfründe 
an  der P ropste i (irrig R upert G. g enann t). P ro k u ra to r 
des A btes G o tthard  Giel von S t. Gallen ; erhält 1491 
eine C horherrenpfründe an der H au p tk irch e  zu K on
stanz und  s te h t im Streit um  den Besitz der P farrei 
Eschen in der Diözese K onstanz. Chorherr und K ustos zu 
Zofingen 1496. Als Propst zu L indau wird er seit 1496

H e in r i c h  Göldli.
N ach  e in e m  G em äld e  in d e r
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erw ähn t. Ih m  wird 1500 die P farre i Berg in der Kon - 
Stanzer Diözese verliehen, f  21. VI. 1518 und  begraben 
in der frü heren  Sebastianskapelle  (je tz t S t. A n ton ius
kapelle) im  M ünster zu K onstanz. —  C. W irz ; Regesten.
— QSG  X X I .  —  K raus : K unstdenkm älcr des Gross- 
herzogt. Baden  I ,  p . 183. —  9. G e o r g  oder J œ r g ,  
Sohn von N r. 5., g ib t am  14. v . 1487 sein B ürgerrech t 
in Z ürich au f (wohl u m  an  frem den K riegsdiensten 
teilzunehm en), w ird aber bald  w ieder zum  B ürger au f
genom m en. M itglied des Gr. R ats 1495 ; sesshaft au f 
der B urg R ohr bei R üm lang, nah m  1519 als H a u p t
m ann  am  H ülfszug von Söldnern fü r den Herzog 
von W ü rttem b erg  teil und  w urde von Zürich dafür 
um  500 fl. gebüsst. M acht sich als H au p tm an n  eines 
Fähnleins im  P iacenzerzug von 1521 beim  U ebergang 
über die A dda bei V aprio verd ien t und  wird zum  R itte r  
e rn an n t. M itglied des N a ta lra ts  1525-1533, B auherr 
und  Pfleger beim  A lm osenam t 1525, Zeugherr 1526. 
Vogt von W ollishofen 1526-1532 ; H au p tm an n  über 
ein Freifähnlein  neben  dem  regulären  H eer bei K a p 
pel 1529, H au p tm an n  der Z ürcher u n d  oberster H a u p t
m ann der bündnerischen  und  cidg. K on tingen te  im  
M üsserkrieg 1531. K o m m an d an t des S tad tfähn leins 
(V orhut) beim  Auszug nach  K appel u n d  in  der d a rau f
folgenden Schlacht vom  11. x . 1531 bei K appel ; wird 
wegen seiner L eitung  hernach  in  U ntersuchung  gezo
gen, ab er vom  R ate  freigesprochen. V erlässt infolge 
fo rtgesetz te r Befehdungen 1532 Zürich, v e rk au ft 1533 
den G öldliturm  (heu te  W ellenberg) u n d  s tirb t 1536 in 
K onstanz. —  E . Egli : Die Schlacht von Cappel (1873).
—  N bl. der Feuerwerker ges. 1 8 8 3 .  —  J S G  X X X V III  
und X L I. —• 1 0 .  K a s p a r , * 1 4 6 8 ,  Sohn von Nr. 5, 
ag itie rt bereits 1 4 8 7  als ungarischer K äm m erer am  
M ailänderhof, wobei er sich als Sohn des ungarischen 
G esandten  au sg ib t. 1 4 9 9  H au p tm an n  des Zürcher 
Fähnleins in der Schlacht bei F rastenz  (R a p p o rt an 
Zürich ü ber den V erlauf der Schlacht), so w ie 'au f dem  
zw eiten V inschgauerzug und  in der Schlacht bei D örn
ach ; w eiterh in  gen N ovara  1 5 0 0 .  E rn eu ert 2 0 .  X I I .  
1 5 0 1  das B ürgerrech t, das er wegen Solddiensten  nach  
der Lom bardei verloren  h a tte . M itglied des B ap tista l- 
ra tes  1 5 0 6 - 1 5 1 1  u n d  1 5 1 6 - 1 5 2 3 ,  wird au f Joh an n is  1 5 2 5  
des R a ts  e n tse tz t, R eichsvogt 1 5 0 6 - 1 5 1 0  und  1 5 1 6 -  
1 5 2 2  ; sp ielt in den m ailändischen K riegen 1 5 1 0 - 1 5 1 6  
eine Rolle, dabei eine rech t zw eifelhafte als K ap itän  
von Lugano. E rs te r  eidg. L andvogt zu Lauis 1 5 1 4 .  
Auch sp ä te r  noch K o m m andan t des Zürcher Fähnleins 
im sogen. L einlackenkrieg 1521 (1. Papstzug) ; erh ie lt 
dabei vom  P ap ste  die R itte rw ü rd e . 1 5 2 3  Zeugherr und 
Pfleger des Pred igerk losters in Zürich. W ird 1 5 2 3  m it 
seinem  Sohne H ans H einrich in den Soldprozess K onrad 
H egners, gen. H o fs te tte r verw ickelt, kan n  sich aber 
nach R appersw il flüchten . Seine Beziehungen zu Zü
rich  w erden 1 5 2 5  endgültig  gelöst ; er erw irb t das 
B ürgerrech t zu R appers wil, m uss 1 5 3 1  R appers wil 
vorübergehend verlassen, w ird 1 5 3 1  L andm ann  zu 
Schwyz und  n im m t au f ka tho lischer Seite an  der 
Schlacht bei K appel teil, f  1 5 4 2  in R appers wil. Sein 
Sohn T h ü r i n g  g ib t am  2 2 .  XII. 1 5 1 6  sein B ürgerrecht 
zu Zürich au f und  begründet die R appersw ilerlinie ; 
durch  Thiirings U renkel J o h a n n  R e n w a r t  erw irbt 
diese 1 6 0 4  das heu te  noch bestehende B ürgerrech t in 
L uzern  (s .d . A bschnitt G c e l d l i n  v o n  T i e f e n a u ) .  —  N bl. 
der Feuerwerkerges. 1 8 5 0 - 1 8 5 9 .  —  E ppenberger : P olitik  
Rapperswils, 1 5 .  — 1 1 .  R e n w a r t ,  Sohn von Nr. 5,  
wird schon 1 4 8 3  vom  V ater fü r eine Pfründe  von St. 
M auritius in Zofingen em pfohlen, wobei Bern die B itte  
u n te rs tü tz te . G ibt sich 1 4 9 6  als K anoniker der Kolle- 
g iatk irche von Zofingen aus, g ib t P riestergew and und 
Tonsur auf, h a t an  Kriegen teilgenom m en und erweist 
sich du rch  das T ragen der W affen seiner C horherren
pfründe unw ürdig . Beim Genueserzug 1 5 0 7  zum  R itte r  
geschlagen ; w ird am  8 .  I. 1 5 0 7  sam t seinen K indern  
als R itte r  ins B ürgerrech t der S ta d t Luzern aufge
nom m en, bete ilig t sich 1 5 1 9  als H au p tm an n  am  H ülfs
zug für den Herzog von W ü rttem b erg  und wird von 
Zürich um  3 0 0  fl. gebüsst ; is t 1 5 2 2  H au p tm an n  in 
französischen D iensten ; sein von Zürich verarrestie rtes 
Verm ögen wird ihm  1 5 2 3  und  1 5 2 7  wieder frei e rk lärt, 
t  1 5 5 5  in L uzern. Seine N achkom m en in Luzern sterben

bereits 1600 aus. —  C. W irz : Regesten. —  Dok. W ald
mann. —- A H S  1908. —  12. C a r o l u s ,  Sohn von Nr. 5. 
C horherr der P ro p ste i Z ürich 1496, f  im  16. Ja lirh . 
als C horherr von Chur und  der P ropste i Zürich. —■ 
G. W irz : Regesten. —  Vögelin : Das alte Zürich  I, p. 315.
—  13. H e in r ic h ,  n a tü rlich e r Sohn von Nr. 6, s tu d ierte  
1496-1497 in  Basel, schon 1504 K ap lan  zum  M ünster, 
p äpstlicher Sch ild träger (scutifer) se it m indestens 1520 
in  R om . W endet sich am  13. I I I .  1520 an  die E idgenos
sen und  v e rte id ig t sich gegen den V orw urf der P frü n 
denjägerei. Von P a p st Ju liu s I I .  em pfing er eine Anzahl 
P fründen , die er w eiter verlieh . Die P ro p ste i Zurzacli 
such te  er du rch  die T agsatzung  1526-1532 zu e rlangen .
—  Pestalozzi : Die Gegner Zw ing lis am  Grossmünster
stift in  Zürich. —  W . Oechsli : Quellenbuch zur Schweizer- 
gesch. N. F., p. 504-510. —  QSG  21. —  Zw . I I , p. 474 ff.
—  14. J o a c h i m ,  1504 e rw ähn t als Sohn Georgs (N r. 9) 
im  R ohr bei R üm lang, v e rk au ft 1527 die Burg im 
R ohr und  die Vogt ei M ett men- und  N iederhasli an 
Hans K linger von E m brach . Mitglied des Grossen^Rats 
1550, t  4 .1 .  1581. Sein Sohn B e a t  R u d o l f ,  ebenfalls 
A chtzehn er vom  R üden  1550, f  20. I I .  1595. —  15. H e r 
k u l e s ,  1504 erw äh n t als Sohn Georgs (Nr. 9) im  R ohr, 
s tu d ierte  1511 zu F re ibu rg  im  Breisgau, D om herr und 
Sänger zu K onstanz 1529, zum  P ro p s t zu Bischofszell er
w ählt vor 1. x i i.  1542, f  1543. —  Zw . I I ,  p. 477. — 
S taa tsa rch . Zürich, W . I I .  19. —  QSG  21, p . 609. —  16. 
I - I e k t o r ,  Sohn von Nr. 9, D om herr zu K onstanz ; 
h a tte  einen illegitim en Sohn K a s p a r .  Dieser g ib t am
17. x . 1556 sein Burg- und  M annrecht in Zürich auf 
und  zieht nach  Sursee ; S tam m v a te r der heutigen 
Surseelinie. B egraben zu Elgg. — H auser : Gesch. der 
Gem. E lgg. — 17. H a n s , wohl iden tisch  m it Grosshans 
oder H ans G. im  R ohr bei R üm lang  1504, also eben
falls ein Sohn von N r. 9, A chtzehner vom  R üden  au f 
Jo h an n is  1527, nah m  am  M üsserkrieg u n d  an  der 
Schlacht bei K appel 1531 te il. Vogt von A ndclfingen 
1538-1540, Zeugherr 1543 und  O berzeugherr 1551 und 
1562, Mitglied des N ata lra tes  und  K onstaffelherr, so 
wie O bervogt zu M ännedorf 1550, L andvog t im  R hein
ta l  1554 und  zu Mendrisio 1564, f  1. v m . 1572. — Zw . 
I I I ,  p . 17. f. —  18. H a n s  H e i n r i c h , Sohn von Nr. 10. 
C horherr an  der P ropste i in Z ürich 1518, kam  1523 
offenbar aus V erdach t politischer U m triebe in  den 
W ellenberg zu peinlicher U ntersuchung. 1528 ve reh e
lich te  er sich, f  6. m . 1553. —■ Th. Pestalozzi : Die 
Gegner Zw inglis am  Grossmünsterstift in  Zürich. — 
Geschichte der F am ilie  A m m a n n , Beilage 43. —  QS G 16, 
Nr. 222. —  19. B e a t  R u d o l f  (G. von T iefenau), U ren 
kel von Nr. 14, 1624-1677, H au p tm an n  bis 1672. 
S tad tr ich te r  1655, A chtzehner vom  R üden  au f Johann is 
1659, B aum eister der K onstaffel beim  N eubau des 
R üden 1660, Schanzenherr 1662, M itglied der F o rti- 
fikationskom m ission 1663, R echenherr 1668, Zeugherr 
1669-1673, f  27. iv . 1677 als le tz te r der Z ürcher L in ie . 
Sein B ronzegrabep itaph ium  noch heu te  im  Gross
m ün ster in  Zürich. —  S K L .  —  N bl. der Feuerwer
kerges. —  U n b ek an n t ist zur Zeit die A bstam m ung 
B e r n h a r d  G.’s, der sein vom  V ater e rerb tes B urg
rech t in Zürich 16. II. 1540 m it dem  E id erneuerte , 
ebenso des P ropstes von M ünster-G ranfelden, H e i n r i c h  
J o h a n n  B a p t i s t  G., resig. 1506. — QSG  21. — B iblio
graphie : L L . — G. von Vivis im  A H S  1 9 0 8 .—  S G B  
I I I ,  158. —  Alex, von D achenhausen : Genealog.
Taschenbuch des Uradels I I .  —  K eller-Escher : Promp- 
tuar. —  Hegi : Glückshafenrodel von 1504. —  Der aus
gestorbene Adel der Stadt u . Landschaft Zürich  (1865). —  
Egli u n d  S trickler : Actensam m lungen. —  Chroniken 
von E dlibach, B rennw ald, Bullinger, B. W yss, L. 
B osshart. —  Zürcher Stadtbücher. —  S taa tsa rch . Zür., 
G. I 3. (1565). —  M on. Germ. Necrol. I. —  Dok. W ald
m ann. —  Z T  1898, p. 105 f. —  K indler von K nobloch : 
Oberbad. Geschlechterbuch. [F. Hegi.]

B. K a n to n  L u z e rn . I. Geschlecht der S ta d t Sursee. 
S tam m v ate r is t I I e k t o r  Göldlin, aus Zürich (s. u n te r  
A bschnitt Z ü ric h , Nr. 16) in K onstanz. Sein Sohn 
K a s p a r  g ib t 1556 des B urgrech t zu Zürich au f und wird 
1580 H intersäss zu Sursee. W appen  : das der Zürcher 
Linie. Diese Fam ilie h a t  kein A nrech t au f den B ei
nam en « von T iefenau ». —• 1. P a t. B e a t ,  O. Cist. zu
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SI. U rban , Enkel des O bgenannten , Grosskcllner 1620, 
Abt. 1627, liess ein neues Geläute erstellen, t  1640. — 
2. M AR X , B ruder von Nr. 1. B ürger zu Luzern 1613, 
S tiftsam m ann zu S t. U rban, des R ats zu Sursee, M iterbe 
zu  Baldegg, K upferschm ied. —  3. J o h a n n  J a k o b , 
Schultheiss zu Sursee 1662-1667. —  4. J o h a n n  K a s p a r , 
Sohn von Nr. 3, Schultheiss zu Sursee 1710-1721. — 
5. J o h a n n  L u d w i g , B ruder von Nr. 4, H au p tm an n  der 
Luzerner bei M erischwand 1712, B ürger zu Luzern 
1723. Seine N achkom m enschaft ist erloschen. —  6. 
J o h a n n  W i l h e l m , H au p tm an n  im R egim ent R eding 
in F rankreich , O berstlieu tenan t, Ludw igsritter, des 
R ats zu Sursee. — 7. R. C o s m a s , O. S. F ranz., B ruder von 
Nr. 6, 1712-1763, Profess 1733, G uardian, Sekretär des 
Provinzials 1756, P rovinzial 1762. —  8 . B e r n h a r d  
L u d w i g , 1723-1785, Dr. theo l., P riester 1746, P ro to n o t. 
apost., P fa rre r zu Rom oos 1754, Inw il 1763, K äm m erer 
des H ochdorferkapite ls 1773, Schriftsteller. —  9. F r a n z  
X a v e r ; 1806-1878, in königlich sizilianischen Diensten 
(1. Schw eizerregim ent), 1. U n te rlieu tenan t 1825, O ber
lieu ten an t 1833, L ieu ten an t-Q uartierm eiste r 1835, 
H au p tm ann-Q uartie rm eis te r 1846, M ajor 1856, 1.
F rem denbataillon  1859, O berstlieu tenan t 1860, erhielt 
das R ech tskreuz des S t. Georg-Ordens, das R itte rk reu z  
des Ordens F ra n z i ,  u . die Feldzugsm edaille 1860.— Von 
der Surseerlinie leben noch Zweige in  F reiburg  u. Vi v is .

S tam m v ate r der f  österreichischen L in ie  in  Iglau  
war M a r x , Nr. 2  obgenannt. Sie gab der österr. 
Armee m ehrere hohe Offiziere. — P e t e r  C h r i s t o p h , 
1667-1741, O berstkorpskom m andant Reg. Königseck, 
R itte r 1 7 2 3 ,  R egim entsinhaber 1 7 3 1 ,  w urde 1 7 3 2  von 
Kaiser K arl VI. als P . C. Göldlin von D ieffenau  in den 
F re iherrenstand  erhoben. G eneralm ajor und  K om m an
d an t von Capua 1 7 3 3 ,  S ta tth a lte r  in Serbien 1 7 3 6 .  —  
Diese Linie erneuerte  bis in  die 80er Jah re  des 19. Ja h rb . 
von Zeit zu Zeit ihre B ürgerrechte in Sursee u . Luzern.

II . G œ l d l i n  v o n  T i e f e n a u . Regim entsfähiges Ge
schlecht der S ta d t L uzern. Die Fam ilie erw arb 2 Mal 
das B ürgerrech t. A. A u s gestorbene ältere Luzerner Linie. 
— - 1. R e n w a r d  Göldli aus Zürich (s. Zürich Nr. 11), 
R itte r, in Luzern ; G rossrat 1531, Vogt zu W ikon 
1533, zu Weggis 1545, R a t des Bischofs von Basel, 
t  1555. —  2. J a k o b , Sohn von Nr. 1, 1521-1563, 
G ardehaup tm ann  in L othringen, H err zu Fissonoi, 
H au p tm an n  in K onstanz. — 3. R e n w a r d , 1531- 
1600, C horherr zu B erom ünster 1551, P ro to n o t. Apost. 
und D om herr zu Basel. Seit 1572 n im m t er den B eina
men von Tiefenau  an, leb t in  F reiburg  im  Breisgau, wo 
er s ta rb . L etz te r dieses Zweiges.

B. Blühende jüngere Luzerner Lin ie. B esitzt einzig 
das L an d rech t zu Schwyz seit 1531. Die W itwe eines 
T h ü r i n g  Göldlin (H aup tm anns in Frankreich , t  1599 
in R appersw il, N achkom m e K aspars, s. u n te r  Zürich, 
Nr. 10), E lisabeth  Bodm er, verehlicht sich 1601 m it Jo s t 
Pfyffer dem  jüngern , Schultheiss, und zieht m it ihren 
K indern nach Luzern. Der Sohn H ans R enw ard Göld
lin v . T iefenau wird B ürger 1604. W appen : das der 
Z ürcher- und Sursee-Linie. A nzuführen  sind : —  1. J o 
h a n n  R e n w a r d  (vorgenannt), H aup tm ann  im  R egim ent 
am  R hyn  in F rankreich  1625, G arderegim ent 1631, f  in 
F rankreich  1631. —  2. J o h a n n  T h ü r i n g , Sohn von 
Nr. 1, 1623-1692, G rossrat 1644, Vogt zu Ebikon 1645, 
K leinrat 1655, H au p tm an n  in F rankreich  1657, Vogt 
zu M ünster 1659, R otenburg  1663 und 1681, Vogt im 
T hurgau 1674, V enner und  S tad tm a jo r 1677, G esandter 
an K önig Ludw ig X IV . nach Breisach und Ensisheim  
1681. — 3. W a l t e r , B ruder von Nr. 2, 1625-1686, P. 
N iklaus O. Cist. zu W ettingen, Prior, Beichtiger in 
F rau en ta l, A b t zu T ennenbach 1665, zu W ettingen
1676, G eneralvikar in der Schweiz, Eisass und Breisgau
1677, E rbauer der M arienkapelle usw . in W ettingen. —
4. H e i n r i c h  R e n n w a r d , B ruder von Nr. 2, Grossrat 
1657, Vogt zu K riens 1659, zu Biiron 1683 und 1687, 
H aup tm ann  in F rankreich , bischöfl.-konstanzischer 
G eheim rat, Vogt zu A rbon, K leinrat 1692, Vogt zu 
Ruswil 1693, f  1697. — 5. J o h . R e n w a r d , Sohn von 
Nr. 2, G rossrat 1667, S ta tth a lte r  der Jo h ann ite r- 
Commende zu H ohenrain  und Reiden, H au p tm an n  nach 
Basel 1676, Vogt zu Mendris 1688, zu K riens 1695, 
T 1698. —  6 .  J o h a n n  U l r i c h , Sohn von Nr. 4 ,  1653-

1737, Vogt zu Arbon, G rossrat 1692, K le in ra t 1697, 
S tad tm a jo r 1699, Sp italherr 1706, Pfleger zu W erth en 
stein , S ta t th a l te r .—  7. H e i n r i c h  L u d w i g , Stiefbruder 
von Nr. 5, 1667-1718, G rossrat 1698, Z w ingverw alter zu 
Heidegg, Vogt zu W eggis 1701, K le in ra t 1705, Vogt in 
E n tlebuch  1707, K ornherr 1711, B auherr u . als gehei
mer K riegsrat nach Solothurn  geschickt 1712. — 8. 
J o h a n n  T h ü r i n g , Sohn von Nr. 7, 1688-1762, G rossrat 
1708, V erw alter zu Heidegg, K leinrat 1718, Vogt zu 
Russwil 1723, Salzdirektor 1729, Schultheiss und Panner- 
lierr 1752, K astvog t zu St. U rban . —  9. U l r i c h  A n t o n  
J o s e f , 1702-1757, G rossrat 1723, U nter-Z eugherr und 
V erw alter der H errschaft Ileidegg 1730, Vogt zu Kriens 
1735, K le in ra t 1738, B auherr 1741, Vogt im  T hurgau 
1749, im E n tlebuch  1755. — 10. J o s e f , S. I . ,  B eich t
v a te r K aiser K arls V II. u. am  Badischen H of zu R a s ta tt, 
t  1764. —  11. A l o i s  C h r i s t o f  J o h a n n  B a p t i s t ,  Sohn 
von Nr. 8, 1720-1805, H au p tm an n  in F rankreich , R e
gim ent Pfyffer, 1744, L udw igsritter 1757, O berstlieu
te n a n t 1758, Grossrat 1762, K le in ra t 1767, Genealog 
seiner Fam ilie, Sam m ler von N aturalien . —  12. C h r i 
s t o f  X a v e r , Sohn von 
Nr. 9,1724-1768, G rossrat 
1743, Vogt zu Ebikon 
1747, zu K nutw il 1749, zu 
Kriens 1753 und 1757,
K leinrat 1758. Vogt zu 
E n tleb u ch  1759, zu M ün
ster 1761, zu Sargans 1766.
— 13. J o s e f U l r i c h . 1724- 
1816, Offizier in  F ra n k 
reich 1742, G rossrat 1746,
U nterlieu ten an t im  Regi
m ent Monnin 1747, L ieute
n an t 1750, K ap itän -L ieu 
ten a n t 1754, Commis
sion als H au p tm an n  1756,
H au p tm an n  im  R egim ent 
Pfyffer und  Commission 
als O berstlieu tenan t 1765,
Obers tlieu ten an t 1769,
Commission als Oberst 
1770, B rigadier 1783, L ud
w igsritter 1760, m aréchal 
decam p 1788. — 14. F r a n z
B e r n h a r d , Sohn von Nr. 11, 1762-1819, P riester 1783, 
Pfarrer in  Inw il 1785, C horherr zu M ünster 1790, P ropst 
1803, G eneralvikar des B istum s Gonstanz 1814, Verfasser 
von Gesch. des Vierwaldstätterbundes zur Feier des 600. 
Jahrestages des alten ewigen Bundes (1808); Konrad Scheu- 
ber von Altsellen (1812 u. 1813). —  A D B .  —  Schweiz, 
ivlonatschronik IV , p. 155. — 15. J o h a n n  B a p t i s t , Sohn 
von Nr. 13, 1773-1855, zw eiter L ieu ten an t in  F ra n k 
reich, R egim ent C hateauvieux, 1788, K ap itän lieu ten an t 
im  R egim ent Z im m erm ann Savoyen 1793, H au p tm an n  
2. K lasse in der 2. hel
vetischen H ülfsbrigade,
H aup tm ann  - A djudant- 
M ajor und Zug nach  T a
ren t 1799, H au p tm an n  im
4. Schw eizerregim ent in 
F rankreich  1806, B ata il
lonschef 1809, L eiter des 
H andstreiches gegen die 
M ediationsregierung 1815,
O berstlieu tenan t in nie
derländischen D iensten 
1816, O berst und Regi
m entschef 1821, General
m ajor 1829. — 16. J o s t ,
1817-1898, 2. U n terlieu te
n a n t in sizilianischen Dien
sten 1838, 1. Schweizer 
Regim ent, 1. U nterlieu te
n a n t 1845, Gnadenkreuz 
St. Georg 1848, O berlieute
n a n t 1849, W erbehaup t
m ann  1851, H aup tm ann
im Jäg erba taillon  13 1856, H au p tm an n -A d ju tan tm a jo r 
1857, 1. Frem den-B ataillon . —  17. R o b e r t  U l r i c h  Jo -

J o s e p h  U lr ic h  Göld lin .  
N a c h  e in em  O e lg e m ä ld e  von 

"Wyrsch.

J o h a n n  B a p t i s t  Göld lin .  
N a c h  e i n e m  O elg em äld e .
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H a n n  B a p t i s t ,  1835-1903, U n te ra rz t im  4. Schweizer R e
gim ent in sicilianischen D iensten 1859, O berarz t 1. Frem - 
den-B ataillon  und Belagerung von G aeta I860, Gaèta- 
m edaille 1861, S p ita la rz t in L uzern, O berinstruk 
to r der eidg. S a n itä ts tru p p en  1885. — 18. A l f r e d  
C a s p a r  J o h a n n  B a p t i s t ,  B ruder von Nr. 17. 1834- 
1900, s tu d ie rte  in M ünchen und  W ürzburg , Dr. phil., 
an  der W ienerho lb ib lio thek  1870, sp ä te r  V izedirektor 
und  V orstand  der H andschriftensam m lung . —  Vergl. 
L L .  — L L H .  — Gfr. —  S GB  1910. — A U S .  — v o n  Vi- 
vis : W appen der lebenden Geschlechter Luzerns. —  von 
D achenhausen : Geneal. Taschenbuch des Uradels. — 
K indler v . K nobloch : Oberbad. Geschlechter buch. — 
May : Histoire m ilitaire. — Maag : Gesch. der Schweizer-

Bibliographie wie oben, ferner P farrb iicher und Regi
m en tsbuch  v. R ’wil. [v. V. u. M. S.]

P . S e b a s t i a n  Göldlin von T iefenau, von R heinau. 
* S. H. 1640, Profess im  K loster St. Gallen 1656, P riester 
1664, nach M urbach geschickt 1670, P fa rre r in Stein 
1680, K ornm eister in St. Gallen 1683, S tiftsarch ivar, 
S ta tth a lte r  zu St. Gallon 1695, f  55. x n .  1705. Als 
S tiftsarch iv ar schrieb er Epitom e rerum gestarum mona- 
sterii S . Galli, eine K losterchron ik  von Gallus bis zu 
A bt Gallus I I . A lt, m it den W appen der A c h te .— Mü
linen : Prodromus. —  R üdlinger : Toggenb. Chronik, 
p. 70. —  S tiftsarch iv . [J .  M.]

C. K a n to n  S t. G a llen . Siehe G tE L D I .
G Œ L T S C H I , G c e l s c h i .  f  U rner Geschlecht, im  14.-

G ö s c h e n e n  zu E n d e  des  18. J a h r h .  N ach  e in e m  A qu a re l l  von  F r a n z  X a v e r  T r i n a r .  ( E i g e n tu m  v on  F r i e d r i c h  Gisler.)

truppen in neapolitanischen Diensten. — Riedw eg : 
Gesch. des Kollegialstiftes Beromünster. —  B esatzungs
buch . —  Fam ilienschriften . — S taa tsa rch iv  Luzern. — 
von M ülinen : Helvetia sacra. —  [v. V.] — S K L  e rw ähnt 
noch —  19. I g n a z ,  T ierm aler und  L andschafte r, * 1790, 
illu strierte  zum  grossen Teil B aum anns Naturgesch. für 
Volksschulen. —  SO. R e n n w a r t , Z eughausinspektor seit 
1820, H au p tm an n  1826, M ajor des eidg. Artillerie- 
Stabes, M ünzm eister 1826-1847, t  1861. [P . H.]

Zweig von Rappersivil. B egründer is t K a s p a r  (s. Zü
rich, Nr. 10). Dessen Sohn —  1. T h ü r i n  G t., H a u p t
m ann  in französischen D iensten, G rossrat in Rappers- 
vvil 1539-1545, K le in ra t 1546-f  1555. — 2. A dam  I., 
Sohn von N r. 1, H au p tm an n  in franz. D iensten, Gross
ra t zu R ’wil 1567, K le in ra t 1569, f  1575.— 3. H e i n r i c h , 
B ruder von Nr. 2, Schultheiss zu R ’wil 1586, t  1599. —
4 .  H a n s  L u d w i g  I . ,  v erm utl. B ruder der beiden Vorgen., 
S tad tsch re iber zu R ’wil, 1584-1611, legte als solcher 
das ä lteste  noch erhaltene S tad trech tb u ch  an . —  5. 
A d a m  II ., Sohn von Nr. 3, K le in ra t 1616, b isch ö ll. 
konstanz. O bervogt zu K lingnau. —  6. K a s p a r , B ruder 
von Nr. 5, * 1593, K le in ra t 1635-1647, O bervogt zu 
B heinau 1647. — 7. J o h a n n  L u d w i g  I I .,  Sohn von 
Nr. 5, G rossrat 1649, K le in ra t 1650-1651. —  8. P . G a l 
l u s , Sohn von Nr. 7, C onventual zu E insiedeln 1673, 
P ropst zu F ah r. —  9. P . W o l f e n u s , B ruder von Nr. 8. 
C onventual zu R heinau 1686, Propst zu St. Gerold. —

16. Ja h rh . in S ch a ltd o rf ansässig. —  H e i n r i c h ,  
Tagsatzungsgesandter 1497-1517, Vogt zu B aden 1509- 
1511, ein H au p tan fü h re r bei der Schleifung des Schlosses 
zu Lugano 1517, Pensionär in päpstlich-florentin ischen 
D iensten 1518. —  Jah rze itb u ch  und U rbarien  im 
P fa rrarch . S ch a ttdo rf. —  A S III  1 und 2. —  Gfr. 25. 
p. 247. —  N bl. v. Uri 15, p. 67, 78, 83 ; 16, p . 31 ; 19, 
p. 53, 66, 68, 73, 76 ; 20, p. 51, 57 ; 22, p. 247. — 
Z S K  IV, p. 280. — N Z Z  1918, Nr. 296. [J. M ü l l e r ,  A.]

G Œ S C H E L ,  OSW ALD, Glasm aler in Luzern, w irkte 
von 1491 bis 1513. Die ihm  zugeschriebenen b edeu ten 
den G lasscheiben von M aschwanden befinden sich heute 
im  L andesm useum . —  S K L .  [P. H.]

G Œ S C H E L ,  G Œ T S C H E L ,  G Œ T T S C H I .  Siehe 
G e u s c h e l .

G Œ S C H E N E N  (K t. Uri. S. GLS). Dorf, polit, u n d  
K irchgem . B urschinum  (?) 1234 ; Gr- 
scheldun 1290 ; Geschendon u . Geschen- 
lun  1291 ; Gesehenen, Geschendon und 
Geschindon 1294 ; Geschenden 1337 ; 
Geschinen 1353 ; ital. Casinotla. Der 
O rtsnam e is t rom anischen U rsprungs. 
W appen  : in  B lau ein goldenes P o s t
horn  über einem  Zolltor. F rü h er ärm li
ches F ilia ldorf von W assen, lag G. in  
einer V ertiefung auf dem  r. Ufer der 

Göschenerreuss. E in  fester T urm  ge
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hörte den Grafen von R appersw il. T urm  und Tor der 
a lten  Brücke d ienten  als W egsperre, wo der Reichs
zoll erhoben w urde, der im  13. Ja h rh . den Grafen von 
Rapperswil gehörte, sp ä te r ans K loster W ettingen  und 
dann an  Uri fiel. Bis zur E röffnung der neuen G o tth a rd 
strasse bezog U ri dort einen Strassenzoll. Seit der 
F ahrbarm achung  der G o tthardstrasse  verlegte m an das 
Dorf m ehr und  m ehr an die neue B ogenbrücke. Bis 1850 
bildete G. m it W assen, Meien und U nterschächen die 
7, Genossame des Landes Uri, w urde 1875 eine se lbstän 
dige Gem einde, der der Bau des G o tth ard tu n n els und  
die E röffnung der G o tth ard b ah n  einen w irtschaftlichen 
Aufschwung b rach te . Die Kapelle U. L. F rauen  E m 
pfängnis und  des hl. Kreuzes beim 
Eingang ins G .-Tal w ird 1341 
und 1342 erw ähn t, die neue K a
pelle 1511 gew eiht. Seit 1556 
K u ra tkap lanei, als Filiale von 
W assen, w urde G. 1875 se lbstän 
dige P farre i und besitz t seit 1899 
eine neue K irche. A uf dem  a lten  
Friedhofe s te h t das 1889 einge
weiht e F avre-D enkm al zur E rin 
nerung an  den E rb au er des G o tt
h ard tunnels u n d  die w ährend 
der D urchbohrung  versto rbenen  
A rbeiter. Der Schriftste ller E.
Zahn verleb te  in Gesehenen einen 
grossen Teil seines Lebens. Be
völkerung : 1811, ca. 250 E in w. ;
1900, 773 ; 1920, 968. —  P farrbü - 
cher (W assen, Gesehenen, Meien) 
seit 1623. —  Vergl. L L .—  L L H .
—  Gfr. 5, 20, 41, 42, 43, 47. —
ZSSt. 1903. — M A  GZ 1884. — 
y  bl. Uri 1898 und  1902. — A.
B aum ann : W assen seit 1520. —
Lusser : Uri (1834). — Das B ür
gerhaus in  Uri. — K . Gisler :
Geschichtliches... aus Uri (1920).
—  Urner Wochenblatt 1892, Nr. 25 
und 26. —  Landleuten buch im  
S taa tsa rch iv  von Uri 1657, 1666.
—  Festgabe au f die E röffnung 
des historischen Museums von 
Uri, p. 105. —  Z S K  1911, p.
312. [ K a r l  G i s l e r .]

G  ( E S C H E N E N ,  v o n .  f  Mi
nisterialengeschlecht m it Sitz in 
G. W appen : in Gold eine
schwarze Z-förmige M arke. — 1.
J o h a n n , beschw ört die S ü h n e  
zwischen U rsern  und  Luzern 
1309, Zeuge 1334 und 1337. —
2. J a k o b ,  erh ält 1353 den Z ehnten zu G. geliehen, 
Zeuge 1380, w ird in der Säum erordnung als K läger 
zu G. bestim m t 1383 und erscheint neben — 3. J o 
h a n n  II ., um  1360 Teiler zu G., u n te r  den R ädels
führern  der U rner im  A ufstand gegen das F ra u 
m ünster 1392. —  4. W e l t i, f  zu Arbedo 1422. — Vergl. 
Jah rze itb ü ch er der K löster Engelberg und Seedorf.
— Gfr. 8, 9, 12, 17, 20, 26, 41, 43. —  Oechsli : A n 
fänge. [ K .  G i s l e r .]

G Œ S C H E N E R T A L .  Die je tz t  zertrüm m erte  K a
pelle S t. N ikolaus w ar der Volkssage nach die ä lteste  
Kapelle in U ri. Das spätgo tische F lügelaltärehen be
findet sich im  H isto r. M useum A ltdorf. Die Göschener- 
alp, am  westl. E nde des Tales, h a t einige W ohnhäuser, 
das H otel D am m agletscher (1800 m) und eine alte  und 
seit 1910 eine neue K apelle. Die K u ra tkap lanei, als 
Filiale von W assen, bestand  schon u m  1750. Das 
Glöcklein in der a lten  K apelle träg t die Jahreszahl 
1590. [ K .  G i s l e r . ]

G CE S GE N ( N I E D E R - )  (K t. Solothurn, Am tei 
Gösgen. S. G LS). Gem. und P fa rrd o rf m it einem  ehe
maligen Schloss der Freien von Gösgen (s. d.), zu deren 
H errschaft es gehörte. Funde röm ischer Münzen. Die 
Burg, u rsprünglich  Bötzach g en ann t, w urde 1229 oder 
1230 von G erhard I. von Gösgen als zweite Burg seines 
Geschlechts au f Gebiet des Stiftes W erd erbau t und

sp ä ter zum  U nterschied von der ursprünglichen S tam m 
burg  Ober-Gösgen (s. d.) N ieder-Gösgen g enann t. Noch 
1399 wird sie u n ter beiden Nam en erw ähnt. Vom letz ten  
Gösgener, Johann  H., w urde die Burg vor seinem  Tode 
1382 seinen Neffen Jo h an n  und Rudolf von Falkenstein 
verm acht. Hans von Falkenste in  erh ielt sie 1399 vom 
Kloster W erd zu rech tem  Erhielten ; 1406 erw arb  er 
auch die le tz ten  R echte auf Nied erg. von den K indern 
aus der 2. Ehe seiner M utter, Am alia von W ilberg, geb. 
von Gösgen. 1444 wurde die Burg Nieder-Gösgen als 
Rache für das geplünderte Brugg von den Solothurnern 
genom m en und v e rb ran n t. Solothurn b rach te  1458 
die H errsch aft Gösgen endgültig  an sich, bau te  das

I zerstö rte  Schloss w ieder auf und  m ach te  es zum  Sitze 
der neuen L andvogtei. 1798 w urde es von den F ra n 
zosen zerstö rt. N ieder-G. war bis 1838 nach  Stüsslin- 
gen kirchengenössig und w urde erst dam als eine 
eigene Pfarrei. Ein Teil der Burgruine wurde zur 
katholischen Kirche u m gew andelt. —  Vergl. lJ . A m ant. 
Giger : Gesch. des Schlosses G .— Eggenschwiler : Terril. 
Entw . —  R ahn : Kunstdenkm äler ; Solothurn. — A. F u r
ie r  in A SA , N. EN 12. [H. Tr.]

GCESG EN (O B E R -)  (K t. Solothurn, Am tei Gösgen. 
S. GLS). Gem. und  P farrdorf, S tam m ort der Freien 
von Gösgen (s. d.), zu deren H errschaft das D orf ge
hörte. Die ehem alige Burg, ein, quadratischer W ohn
turm , war an der Stelle eines Refugium s e rbau t, das 
w ahrscheinlich schon in  die E isenzeit zu setzen und  
als Refugium  am  W asser (Aare) als einziges dieser Art 
in der Schweiz b ekann t ist. Röm ische M ünzfunde in n er
halb, alam annische K riegergräber ausserhalb des Re
fugiums sprechen fü r B esetzungen in gallo-römischer 
und frühgerm anischer Zeit. Die E rrich tung  des Berg
friedes dürfte  in die frühesten  Zeiten des Burgbaus 
(K arolingerzeit) fallen. Die Veste war die ursprüngliche 
S tam m burg  der Freien von Gösgen, bis diese nach dem 
Bau ih rer zweiten Burg in Nieder-Gösgen (ca. 1229) sie 
verliessen und sp ä ter an  die H erren von Rubiswyl 
verbesserten . Von le tz tem  kam  sie in den Besitz der

Das Schloss Nieder-Gösgen um 1750. Nach einer Zeichnung von E. Büchel.
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Edeln von Stoffeln u n d  1373 der Hallw yl, die sie aber 
nur kurze Zeit bew ohnten . U m  1380 schein t sie end
gültig  verlassen  worden zu sein. Mit der H errschaft 
Gösgen kam en D orf u n d  V este Ober-G. 1458 an  Solo
th u rn . 1471 w ar die B urg schon R uine und  w urde von 
So lo thurn  an  A arau , das die Steine zum  B au seiner 
S tad tk irche  benö tig te , zum  A bbruch v erschenk t. Der 
K irchensatz  in Ober-G . m uss lange vor 1230 den Freien 
von G. gehört h aben  ; 1458 k am  er an  Solothurn . Die 
jetz ige  P fa rrk irche  w urde im  17. Ja h rh . e rb au t. — 
Vergl. A .  F u rre r  in  ASA,  N. F . 12. —• W . Merz in 
A SA , N. F . 1, 31 ff. —  F . Eggenschwiler : Territ. Entw .
—  R ah n  : Kunstdenkm äler. [H. Tr.]

G Œ S G E N  ( F R E I E  V O N )  ( v o n  G c e s k o n ,  Ggess-
k o n ) .  f  Edelgeschlecht im  A argau, im  14. Ja h rh . 
liabsb . 'Vasallen. W appen : schräg rech ts gete ilt von R ot 
und  W eiss. Als A hnherr is t anzunehm en — 1. B e r n e -  
r u s  de Gozequovon, Zeuge 1161. —  2. G e r h a r d  1. 
(1224-1267), P arte igänger Rudolfs von H absburg, 
spielte  in  dessen Fehden  eine Rolle und  w urde m it 
ihm  n ach  dem  U eberfall des M agdalenenklosters in 
Basel (1254) m it dem  päpstlichen  B ann b ed ro h t. E r 
e rb au te  um 1229 die B urg N ieder-Gösgen und  liess sich 
bald d a rau f vom  Bischof von S trassburg  m it der K ast- 
vogtei des K losters W erd belehnen. —  3. G e r h a r d  I I .  
(1256-1311), Sohn von N r. 2, trieb , wie nach  ihm  seine 
W itwe Am a l i a  von Hinwil ( t  1321), M issbrauch m it 
dem  A m te eines K astv o g ts u n d  schädigte das S tift 
W erd nach  allen K rä f te n . —  4. K o n r a d  I. (1282- 
1323), B ruder von Nr. 3, P ro p s t zu W erd 1282, zu 
Zofingen 1299, D om herr zu Basel 1305, f  1323. —  
5. M a r k w a r t  (1315-1343), Sohn von Nr. 3, erneuerte  
und v e rm eh rte  als Vogt von W erd die Plackereien 
seiner E lte rn , f  1343. —  6. J o h a n n  I .  (1317-1351), 
B ruder von N r. 5, E delknech t, Vogt von W erd, ver- 
gab te  1347 die K astvog tei seiner G attin  Adelheid, 
die ih r A m t ganz im  Geiste der V orfahren verw altete , 
ebenso ih r Sohn —  7. J o h a n n  I I .  (1359-1382), E del
knech t, gegen den sich das S tift an  Herzog R udolf IV. 
von O esterreich als den O berkastvogt von W erd um  
Schutz w andte. M it ihm  sta rb en  die Gösger im  M annes
stam m  aus. Ih re  G üter kam en durch  Jo h an n s Schwester 
A m a l i a  an  die F alkenste iner. Die A bstam m ung von
—  8. K o n r a d ,  Subdiacon in  Einsiedeln, 1314, A bt 
1334, f  1348, s te h t n ich t ganz fest.

Der G rund zur Herrschaft Gösgen w urde durch  
G erhard I. gelegt, der w eit herum  zerstreu te  B esitzun
gen besass. E r und seine N achkom m en vergrösserteil 
sie als K astvögte  von W erd b e träch tlich  beiderseits 
der Aare. 1380 wird ein Gebiet, das die Dörfer W erd, 
Gretzenbach, W altersw iler. Tennikon, Tullikon, Ober
und  Niedergösgen und  Stüsslingen, das am.pt ze Goskon 
genann t. Bis zum  V erkaufe der H errschaft G. an  Solo
th u rn  1458 w ar dieselbe h au p tsäch lich  durch  die Fal- 
kensteiner noch u m  W inznau, T rim bach, Ifen ta l, Erlins- 
bach, Köllikon, Safenwil u n d  U erkheim  vergrössert 
worden. —  Vergl. W . Merz im  G H S  I. —  F . Eggenschw i
ler : Territ. E ntw icklung. —  A. F u rre r in A SA , N.
F . 12. —  R ahn  : Kunstdenkmäler-, Solothurn. [H .Tr.]

G Œ S L I K O N  (K t. A argau, Bez. B rem garten , 
Gem. G öslikon-Fischbach. S. GLS). D orf ; Cohelinchon 
1159 ; Gozlincholn 1179 : Gorelinchon 1189 ; Gozelin- 
kon 1245 ; Gösselikon 1326, gehörte  in  den acta M ur. 
und  im  H absburger U rb ar zum  A m t V illm ergen. 1415 
kam  es an die Eidgenossen, freie A em ter, K rum m am t. 
Die P farrei G. u n te rs ta n d  dem  D ekanat W ohlen- 
schwil ; se it 1828 gehört sie zum  L andkapite l Mellin
gen. P farreg ister seit 1649. G. soll eine B urg und 
ein D ienstm annengeschlecht geh ab t haben  ; U eber
regte einer B urg ken n t m an  zwar ke ine . W e r n h e r  von 
Gösslikon, der 1390 Chorherr am  G rossm ünster in 
Zürich w ar, kann  sich kau m  nach  der aarg . O rtschaft 
b en an n t haben . —  Merz : Burgen und Wehrbauten. — 
A rt. F i s c h b a c h .  [h . Sch.]

G  GESSI.  Fam ilien der K te . Luzern  u n d  Schwyz.
A. K a n t o n  L u z e rn , f  R atsfam ilie  der S ta d t L u

zern. W appen  : in Blau ein grünes D re ib la tt au f grünem  
Dreiberg. Oeftere E inbürgerungen aus den N ach
bargem einden vom  13.-16. Ja h rh . —  H a n s ,  G rossrat 
1462, 1498, K lein rat 1489-1535, Vogt von H absburg

1 5 0 7 , 1 5 1 3 , von W illisau 1 5 1 8 -1 5 1 9 . — K a s p a r , Gross
ra t  1 5 1 7 , f  1 5 2 8 . ,— • N i k l a u s , G rossrat 15 2 6 , K leinrat 
15 3 7 -1 5 5 2 . —  S taa tsa rch iv  L uzern. [p .  x .  W .]

B. K a n t o n  S c h w y z .  G c e s s in . I. Geschlecht im  
A ltv iertel des Landes Schwyz, f  1 7 4 6 . —  K o n r a d  und 
H e i n r i c h , f  1 5 1 5  bei M arignano. —  W e r n e r  w ar 
156 4  L an d e ss ta tth a lte r . —• [R-r.] —  I I .  L andleu te  
der L andschaft K ü ssn ach t (Schwyz), Genossen zu H a lti
kon, die aus Schwyz stam m en . —  J a k o b , f  1 5 2 5  bei 
P av ia . —  O s w a l d ,  A m m ann zu K üssnach t 1 5 6 6 -1 5 7 0 . 
—  1573  wird dem  Geschlecht das G enossenrecht auf 
die H aitikoner A llm eind zugesprochen. —  Jah rze itb u ch  
K üssnach t ; A llm eind-A kten. [A l. T.]

G Œ T H E , J o h a n n  W o l fg a n g ,  1 7 4 9 -1 8 3 2 .  Der 
deutsche D ichter u n te rn ah m  im  Mai 1775 von F ra n k fu rt
a. M. aus seine erste Schweizerreise. Am 8. Ju n i t r a f  G., 
von Schaffhausen kom m end, in Zürich ein und  nahm  
Q uartier bei J .  C. L ava  ter, durch  den er eine R eihe der 
hervorragendsten  Z ürcher kennen lern te , sowie auch 
F rau  B arb ara  Schulthess im  Schönenhof, «Bäbe», m it 
der sich eine v e r tra u te  F reun d sch aft fürs Leben a n 
b ah n te . Am 15 . Ju n i t r a t  G. seine erste A lpenreise an, 
die ihn  über R ichtersw il, E insiedeln u . Schwyz au f den 
Rigi (1 7 .-1 9 . Ju n i) u n d  dann  über V itznau  und Flüelen 
nach  A ltdo rf fü h rte . An allen diesen S tä tte n  liess G. 
die U eberlieferung von Teil s ta rk  au f sich w irken, wie 
seine Briefe nach  der H eim at beweisen. Am 2 1 . Ju n i 
erre ichte  er das G otthardhosp iz , und  durch  den Küss- 
nach ter Seearm  u n d  die H ohle Gasse k eh rte  er am  
2 5 . Ju n i nach  Zürich zurück, wo er noch bis zum  6 . Ju li 
bei L av a te r blieb. Den Heim w eg nah m  er über Basel, 
wo er Isaak  Iselin  besuchte, und  am  2 2 . Ju li w ar er 
wieder in  seiner V a te rs tad t.

Die zweite Schweizerreise u n tern ah m  G. in  Begleitung 
des Herzogs K arl A ugust von W eim ar im  Septem ber 
1 7 7 9 . Am  1. O ktober e rre ich ten  sie Basel und  am  4 . 
über Delsberg, M ünster u n d  Sonceboz Biel. Am 5 . 
besuchten  sie die R ousseau stä tten  au f der S t. P e te rs in 
sel. Von Biel aus ging die Reise nach  E rlach , Ins und 
M urten nach  Bern, das sie am  7 . erre ichten . Vom  8 .-1 5 . 
O ktober d au erte  der Ausflug nach  T hun, über den See 
nach  U nterseen, L au terb ru n n en , O berhornsee (Tschin- 
gelgletscher), G rindelw ald, die grosse Scheidegg, G utta- 
nen, M eiringen, Brienz und  über beide Seen zurück 
nach B ern, wo der A ufen thalt bis zum  19 . O ktober 
ausgedehnt w urde. G. rü h m te  Bern als die schönste 
S tad t, die er bis je tz t  gesehen. Die W eiterreise ging über 
M urten und  Payerne nach  L ausanne (2 1 . O kt.), am  

. 2 3 . O kt. nach  Vivis, Clärens u n d  Chillon, und  dann 
über Morges ins Jo u x ta i (B esteigungen der D ent de 
Vaulion und  der Dole), und  über Nyon gelangten  sie 
am  2 7 . nach  Genf. H . B. de Saussure bewog sie zur 
B ergfahrt nach  C ham onix, w ohin G. am  3 . Nov. m it 
dem  H erzog au fb rach . N ach dem  Besuch der M ont
b lanc-G letscher gelangten  die R eisenden über den Col 
de Bai me bei M artigny ins grosse R honetal (A bstecher 
in die B äder von Lenk). N ach Siders ging die Reise zu 
Fuss das Goms h inauf, über die Furlca (1 2 . Nov.) ins 
U rserental, und  am  13 . N ovem ber s tan d  G. zum  2 . Mal 
au f dem  G otth ard . Den bek an n ten  W eg bergab ging 
die W eiterfah rt diesm al über L uzern  n ach  Zürich, wo
G. m it dem  Herzog am  1 8 . Nov. an lang te  und  (wieder 
bei L avater) bis zum  2 . Dez. blieb. Die H eim fahrt ging 
diesm al über W in te rth u r, F rauenfeld , K onstanz, 
Stein a. R h. und Schaffhausen.

Die V erbindung G rs m it seinen zahlreichen F reu n 
den in der Schweiz blieb in den folgenden Ja h re n  sehr 
lebhaft. Seine neuen W erke san d te  G. fast alle nach 
Zürich, so auch  den R om an W ilhelm M eisters thea
tralische Sendung, der von B arbara  Schulthess und 
ih rer T ochter abgeschrieben w urde. Diesem U m stande 
ve rd an k t m an  die W iederau (Findung des w ährend eines 
Ja h rh u n d e rts  verschollenen W erkes im  H ause eines 
N achkom m en der B arb . Schulthess in Zürich, durch 
G ustav  B illeter im  Ja n u a r  1 9 1 0 , und  seine d a rau f 
folgende V eröffentlichung durch  Prof. M aync (an der 
U n iversitä t B ern). Mit L av a te r allerdings b ah n te  sich 
infolge religiöser Gegensätze eine innere E ntfrem dung  
an, die ca. 10  Jah re  nach der 2 . Schweizerreise zum  
völligen B ruche fü h rte . A uf der R ückkehr aus Ita lien
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1788 re iste  G. n ich t mehi* über Zürich, sondern  durch  
G raubünden  (S ta tionen  n ich t genau bekann t) nach 
K onstanz. In  R om  h a tte  er einen w eiteren Schweizer 
kennen gelern t, m it dem  ihn  von nun an  F reundschaft 
bis ans Lebensende v e rband , den Maler H einrich Meyer 
aus S täfa , der 1791 nach W eim ar ging und von da an 
d au ern d  in G .’s H ause lebte.

Zum  d ritte n  (oder v ierten) Mal b e tra t  G. am  17. IX. 
1797 bei Schaffhausen die Schweiz, re iste  über Biilach 
nach  Zürich (wo er im  a ltgew ohnten  G asthof « zum 
S ch w ert » m it dem  G eschichtschreiber Jo b . von Müller

Singspiel Jeri und Bäteli, das Gedicht A u f  dem See 
(1775) und  m annigfache Rem iniszenzen an  Schweizer 
E indrücke, z. B. im  Faust, in « Mignons Lied » und in 
den ersten  K apite ln  der Wanderjahre. —■ Vergl. W illi. 
Bode : Goethes Schweizerreisen. —  G.’s Briefe von einer 
Reise durch die Schweiz. —  K arl Kcetschau und Max 
Morris : G.’s Schweizerreise 1775 (W eim ar 1907). —
H. W ahl : G.’s Schweizerreisen. —  Eugenie Benisc-h : 
M it G. durch die Schweiz (W ien 1913). —  G. v . Schult- 
hess-R echberg : F rail Barb. Schulthess. —  K arl M uthe- 
sius : G. und Pestalozzi (Leipzig 1908). —  H. M aync :

ÿcheideblick nach I ta l ien» ;  eigene I-Iandzeichnung Gœthes auf  dem Gotthard  1775. Nach einer Photographie  im Goethe-
Nat ionalmuseum, Weimar.

zusam m entraf) und  weilte vom  21.-28. Septem ber m it 
H einrich  Meyer in dessen H eim at S täfa. Dieser A ufen t
h a lt w ar m it einer neuerlichen Bergreise nach  dem 
G otth ard  verbunden , au f der G. den P lan  fasste, den 
Teilstoff in einem epischen G edichte zu behandeln . Zum 
le tz ten  Male weilte er dann (22.-26. Okt.) in Zürich, wo 
er sich m it den a lten  F reunden  kaum  m ehr zu rech t
fand , und verliess da rau f über Schaffhausen die Schweiz 
fü r im m er. Einige Ja h re  sp ä ter vernahm  G. von 
Feilenbergs E rziehungsansta lt in  Hofwil bei Bern, und 
zw ar u . a. durch  Feilenberg selbst, den Herzog K arl 
A ugust (der sie m it eigenen Augen sah) und  durch den 
griechischen D iplom aten  Capo d ’Is tr ia . Aus allen diesen 
M itteilungen erw uchs ihm  der Gedanke, im  R om an 
W ilhelm M eister die Schilderung einer « Pädagogischen 
Provinz » einzuflechten, die dann  im  2. Buche der 
Wanderjahre T atsache gew orden is t. Der direkte 
poetische N iederschlag der verschiedenen Schweizer
reisen in G.’s W erken ist im  übrigen n ich t so gross, 
wie m an  erw arten  m ochte. Den w ichtigsten Stoff Teil 
h a t  n ich t er, sondern sein F reund  Schiller zum  W erke 
g es ta lte t. In  Dichtung und Wahrheit w ird von der 1. 
Reise e rzäh lt, und E rinnerungen  sind in einem selb
ständ igen  W erke, den Briefen aus der Schweiz, n ieder
gelegt. Zu erw ähnen sind ein in der Schweiz lokalisiertes

Der W illi. M eister u. der grosse Zürcher Gcethe-Fund 
(S. A. aus der Deutschen Rundschau  36, H eft 8). — 
O tto K ohlm eyer : Die Pcidag. Provinz (Langensalza 
1923). — C. Camenisch : Im  Banne der A lpen . — Biel- 
schow sky : Goethe. —  F ritz  Bodm er : Gœthe und La- 
vater. —  Ludw . Hirzel ; Goethes Beziehungen zu Zürich  
(in N bl. der Stadtbibi. Zürich  1888). —  B arth  : QSG, 
Nr. 11 025-38. [H. Tr.]

G Œ T I G H O F E N  (K t. T hurgau, Bez. Bischofszell.
S. GLS). D orf in der Gem. Sulgen. Gottinchoven 1269 ; 
gehörte  im  14. Ja h rh . den H erren von Bürglen, nach 
ihrem  A ussterben denen von K lingenberg und  von 
Sax. — TU . — P u p . Th. [ H e r d i . ]

G Œ T S C H E L , M a u r i c e ,  * in  B assecourt 1858, be
k an n te r F ü rsprecher in Oelsberg. N a tio n a lra t 1917, 
f  1921. [E. K.]

G ( E T S C H  I . Fam ilien der K te . Freiburg , U nterw al
den und Zürich.

A. K a n t o n  F r e ib u r g .  G c e t t s c h i  oder G c e t s c h i .  
Fam ilien von Galmiz und Jeuss. Eine Fam ilie dieses 
Nam ens wird in M urten seit 1399 erw ähnt und  h a t 
der S tad t m ehrere M agistraten  gegeben. —  1. N i c o d ,  
B ürgerm eister 1500, 1506. —  2. J a c o b ,  Bürgerm eister 
1532, V enner 1535. —• 3. W i l h e l m ,  Bürgerm eister 1573, 
1577, 1586, Venner 1574, 1579, 1596. — 4. BARTHO-
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LOME, V enner 1583, B ürgerm eister 1584. —  5. J a c o b ,  
B ürgerm eister 1600, 1609, V enner 1603, 1610.

Eine Fam ilie (1. alias Guntrains, die aus S trassburg  
s tam m t, erw arb  E nde des 14. Ja h rb . das B ürgerrecht 
von F re ibu rg  und  ü b te  do rt den G erberberuf aus. Eine 
d ritte  Fam ilie G., aus L iebistorf, bü rgerte  sich 1404 in 
F reiburg  ein. —  N i c o d ,  Gerber, M itglied des R ats der 
Z w eihundert 1450, des R ats der Sechzig 1451, H eim li
cher des A uquartie rs 1474. —  Vergl. E ngelhard  : 
Chronik v. M urten. — S taa tsa rch . F reiburg  : B ürger
buch I u n d  11 ; B esatzungsbuch. [J. N.j

B. K a n t o n  U n t e r w a l d e n .  L andleu te  von U n terw al
den, a lte  K ilcher zu Sächseln. Die angesehene Fam ilie 
besass von 1489 bis E nde des 19. Ja h rb . das renom 
m ierte P ilgerw irtshaus und  heutige H otel K reuz in 
Sächseln. — 1. L andesfähnrich  H a n s  w ar 1528 einer 
der H au p tu rh eb er des Zuges der U nterw aldner ins 
O berland zur U n te rd rü ck u n g  der R eform ation. — 2. 
N i k l a u s ,  1610-1680, K irchenvogt, G astw irt zum  Kreuz, 
G rosskaufm ann u n d  einflussreiches G em eindehaupt, 
L an d sh au p tm an n  1680. —  3. P e t e r ,  T alvogt zu E n 
gelberg 1705-1709. — Die Fam ilie h ielt sich von in 
tensiver politischer T ätigkeit fern, w ar aber s te ts eine 
der ersten  Fam ilien  von Sächseln. H eute  besteh t noch 
eine Nebenlinie in S tansstad . — K üchler : Gesch. von 
Sächseln. —  O riginalquellen ; Fam ilienschriften . [R. D.]

C. K a n t o n  Z ü r i c h .  G c e t s c h i ,  G œ t t s c h i .  1. Altes 
Geschlecht, ehem als der Gem. Rifferswil, je tz t  der Gem. 
H ausen (K t. Zürich), das 1404 erstm als zu Rifferswil 
erschein t. R u d o l f  G. is t 1406 der erste  zürch. U n te r

vog t zü M aschw anden. W ahrschein
lich gehören auch  die G. zu Oberrieden, 
wo der Name seit etw a 1530 vorkom m t, 
zu diesem  Geschlecht. Der Nam e geht 
au f einen V ornam en zurück, — 
[J. Fiiick.] -— II. Zürcher B ürgerge
schlecht, ausgestorben  im 18. Ja h rh u n 
d ert. W appen: gev ierte t ; 1 und 4 in 
Blau ein goldener B rackenkopf, 2 u . 3 in 
Gold ein silberner S ehr äglinks h al k en . 
belegt m it 3 grünen  L indenb lätte rn .

S tam m v ate r ist —  1. S t e p h a n  G öttschi, der T rom peter, 
von H orgen, B ürger 1592. —  2. M o r i t z ,  1686-1736, 
P fa rrer zu Bernegg 1710 und  Salez 1720, h ier wegen 
E hebruchs en tse tz t 1731. E r w urde von der niederländ. 
K irche 1735 zur O rganisation  einer deutsch-reform . 
K irche n ach  P ennsy lvan ien  geschickt, k am  aber k rank  
in Philadelphia an  und  t  nach  wenigen Tagen. Sein 
S o h n — 3. H e i n r i c h ,  * 1718, w irk te  ebenfalls als Geistli
cher, t r a t  zur n iederländisch-reform . K irche über und 
t  in  New Je rsey  als segensreicher E rw eckungsprediger 
und geleh rte r calv in ist. Theologe. —  Vergl. K e lle r- . 
Escher : P rom ptuar. —  E . Stä helin : Schweizer Theolo
gen im  Dienste der reform. Kirche in  den Ver. St. (in 
S T Z  1919). [C. B. und H. Br.]

G C E T S C H M A N N .  Alte F reiburger Fam ilie von Üe- 
bersto rf u n d  von D iidingen. —  A l o y s  C h a r l e s  P i e r r e ,  
1833-1894, D r. phil. e t theo l., P riester 1857 in Rom, 
Feldprediger der päpstlichen  T ruppen , V ikar in Bern 
1860, S ek re tä r des Bischofs von L ausanne und  Genf, 
Professor der Exegese am  Sem inar von F reiburg , B eicht
v a te r der Zöglinge von S t. V incent de Paul in der P ro
vidence 1884, versah  u n te r  besonders schwierigen 
U m ständen  die katho lische P farrei von La Chaux de 
Fonds 1869-1880. Superior des bischöflichen Sem inars 
in  F re ibu rg  1880, C horherr von S t. N ikolaus und  erster 
R ek to r von S t. P e te r in  F reiburg  1889. —  Vergl. Del- 
lion : Diet. I I ,  V II I .  — Étren. frib . 1895. —  K K Z  1894. — 
B rasey : Le chapitre de Saint-N icolas. —  Sem. catholique 
1894. — Freiburger Zeitung  1894, Nr. 35-38. [G. Cx.]

G Œ T T I S H E I M  ( G O T T E S H E I M )  ( E D L E  V O N ) .  
Dem  a lten  ritte rsch aftlich en  Adel des Elsasses ange
hörende (spä ter freiherrlich  anerkann te) Fam ilie, wel
che ih ren  Nam en von dem  in der Nähe von Zabern 
liegenden Dorfe G ottesheim  h a t. W appen : in Blau m it 
goldenem  Schildrand ein ro te r  Schrägrechtsbalken, 
belegt m it 3 goldenen sechsstrahligen S ternen. H elm 
zier : b lauer Schw anenhals m it 3 goldenen S ternen 
wie im  Schild, au f ro tem  R ückenkam m . Das Geschlecht 
wird erstm als 1279 m it H u g o  v .  G., R itte r, zubenannt

von Spangen (de H ispania) e rw ähn t. Von 1344 an 
h a tte  die Fam ilie  ih ren  Sitz in der B urg in  H agenau
1. E ., wo sie wohl b eg ü te rt, zu den etw a 7 B urgm annen
fam ilien dieser K aiserpfalz gehörte  und das T ruch
sessenam t versah . Im  R egim ent der freien R eichs
s ta d t s tan d  sie bis zur R eform ation  an  führender Stelle, 
te ilte  sich dann in m ehrere Linien, von denen eine in 
H agenau blieb, w ährend  die ändern  nach  S trassburg  
und G euderlheim  ihren  Sitz verleg ten . In  der franz. 
R evolution  verlor das Geschlecht seine G üter und 
w urde zur A usw anderung gezw ungen. Schon früher 
h a tte  sich ein Zweig nach  W ü rttem b erg  gew andt ; 
ein anderer w andorte nach  O esterreich-U ngarn  aus, 
wo er in W ien und  in U ngarn noch b lü h t. Im  Eisass 
ist das Geschlecht erloschen. —  1. J a k o b u s  de G., Dr. 
ju r ., w ar 1510 n. Prof. beider R echte, Mitglied des 
geistlichen G erichts, R ek to r der U n iv ersitä t Basel. In 
folge eines S treites mit. den U n iversitä tsbehörden  
w urde er für kurze Zeit seiner W ürden  verlustig  e rk lä rt, 
jedoch  w ieder eingesetzt, nachdem  sein F reund  A dal
be rt von B ärenfels für ihn  eingesprungen w ar. E r ver- 
liess aber bald nachher die S tad t und  w andte  sich nach 
S trassburg . E r s tan d  auch m it den R eform atoren  im 
V erkehr, t  1543. —
2. J o h .  F r i e d r i c h ,
12. ix . 1813-27.ix .
1875, K aufm ann , 
erw arb  1856, von 
M ülhausen i. E. 
kom m end, das B ür
gerrech t von Basel
s ta d t. — 3. C h r i 
s t i a n  F r i e d r i c h ,
D r. phil., 28. m .
1837-12. v u . 1896,
Sohn von Nr. 2, 
s tu d ierte  in T ü b in 
gen und  Basel, wo 
er 1867 d ok to rie rte .
Z uerst Rats-(1868), 
dann  S taatssch re i
ber (1877), war er 
se it 1882 bis zu sei
nem  Lebensende 
R ed ak to r der Bas
ler Nachrichten. Politisch einer der bedeu ten d sten  und  
einflussreichsten F ü h re r der freisinnigen P a r te i;  Gross
r a t  1875-1893, S tändera t 
1881-1896, P räsid en t die
ser B ehörde 1891, Mitglied 
der Sanitätskom m ission 
1877-1896, der Basler K ir
chensynode 1874-1892.
— 4. E m a n u e l  F r i e d r i c h ,
B ruder des Vorgen., 30. l.
1845-18. x . 1910, be trieb  
eine Grossbauschlosserei.
G rossrat 1887-1902. —  5.
E m i l ,  Dr. ju r ., * 16. v i.
1863, Sohn von Nr. 3, erst 
G ärtner in Basel und 
S trassburg , s tu d ierte  dann 
in Basel die R echte ; seit
her A nw alt in Basel. Poli
tisch  wie sein V ater sehr 
tä tig  und F ü h re r der frei
sinnigen P arte i. G rossrat 
1898-1914 ( Präsiden t 1904- Friedrich Göttisheim (Nr. 3).
1905), N ational ra t und Nach einer Photograph,e. 
Mitglied der N eu tra litä ts
kom m ission 1905-1920, S tra frich te r 1895-1907; E rsa tz 
m ann des Schweiz. Bundesgerichtes seit 1912, im  wei- 
leren B ürgerra t 1900-1906. Mitglied se it 1895 (seit 1902 
P räsiden t) der s taa tl. Kom m ission für die Kl. K inder
an sta lten , Mitglied der Sanitätskom m ission  seit 1905, 
wurde 1913 vom B undesrat an  den in ternationalen  
Kongress für K inderschutz in Brüssel delegiert. S tä n 
diges Mitglied der in te rparlam en tarischen  Union. M it
glied der Basler K irchensynode 1901-1913. —  Vergl. 
Siebm acher : Allg. Wappen buch. — G ritzner : Adel des



GQETTLIKON GÖEUFFI

Elsasses. —  E. L ehr : L ’Alsace noble 11 u. I I I .  —
F. B a tt  : Das E igentum  in  Hagenau, Bd. II  : Die Edeln 
v. G. —- Geogr. Lexikon der Reichslande Elsass-Lothrin- 
gen : A rtikel Gottesheim. —  M atrikel der Rektoren der 
Universität Basel. —  W ilhelm  Vischer : Gesch. der Uni
versität Basel. —  A em terbuch der S tad t Basel. — 
Fam ilienpapiere in  Basel und W ien. [ H .  P .  G.]

G Œ T T L 1 K O N , S w e d e r u s  v o n , C horherr der 
P ropste i Zürich, B ürger zu Zürich 5. x . 1433, Schul- 
herr m indestens 1454, P ropst 1466 ; k au fte  die Burg 
D übelstein als gräfl. W erdenberg-Sargansisches Lehen 
von H einrich Am Lew von Eglisau und v e rerb te  diese an 
C laranna von G öttiikon, G attin  B erchtolds V II. Schwend 
von Zürich, f  6. iv . 1467 ; seine G rabschrift bei Jo h . 
Müller : M erckw. Ueberbleibsel I, Tafel 12. Nach einer 
a lten  W appentafel im  D eutschen H aus in  Zürich fü h r
ten  die v. G. eine schwarze K irchenfahne in Gold, was 
m it dem  Siegel des P ropstes ü bereinstim m t. Die H er
kunft dieses Propstes ist un k lar. H o ttinger g ib t ihm  
im A ppendix II  die Bezeichung : Henricus Gutlickon alias 
Sueder, vel Suederus de Gottlickon. —  Vergl. L L . — 
AIbi. d. Stadtbibi. Zur. 1901, p. 48 f. —  W aldmann  
Dok. —  S taa tsa rch . Zürich, B VI 306, p. 136. —  M on. 
Germaniae Neer. 1 (Heg.) u n te r  Schwederus. —  Kind- 
ler v . Knobloch : Oberbad. Geschlechter buch. [F. H.]

G (E T Z . Fam ilien der K te . Basel, Genf, G raubünden 
und  Zürich.

A. K a n to n  B a se l, ln  Basel seit 1449 eingebürger
tes Geschlecht. W appen : in Blau 
ein gete ilter Balken von Silber und 
R ot, von 3 silbernen R osen beglei
te t .  — 1. H a n s ,  Schneider, von Wi- 
len, erh ie lt nach dem Feldzuge ge
gen B lochm ont das Basler B ürger
rech t. —  2. J a k o b ,  * ca. 1490, f  nach 
1535, Enkel von Nr. 1, Schneider,
W einm ann, S tad tk äu ile r  und Salz
m eister, R a tsh err der W einleuten- 
zunft 1529, A nführer der Basler im

K am pfe der Eidgenossen gegen den C astellan von
Musso 1531-1532. — 3. J a k o b ,  * ca. 1506, f  1560,
Sohn von Nr. 2, W einschenk, Z unftm eister und R a ts 
h e rr zu W einleuten, ei dg. G esandter bei König H ein
rich  I I .  von F rankreich  1557. — 4. J a k o b ,  1555-1614, 
Sohn von Nr. 3, G ew andm ann. R a tsh err zum  Schlüssel 
1592, w ar 1602 m it R a tsh err Sebastian  Beck A bgeord
neter Basels bei der E rneuerung  des Bündnisses der 
X II O rte m it der französischen Krone in Paris, wo 
er von König H einrich IV . einen Adelsbrief erhielt. 
O berstzunftm eister 1604, B ürgerm eister 1612. Seine 
N achkom m enschaft is t im  18. Ja h rh . erloschen. — 
Die heu tigen  Gcetz gehen zurück  au f T h e o d o r ,  1559- 
1608, W einm ann und W agm eister, jü n g ster Sohn von 
Nr. 3. Dieser Linie gehört an — 5. K a r l  G e h o l d ,  
* 11. x . 1865, o. Professor der Theologie an  der U niver
s itä t  Basel seit 1917. —  V ergi. W B . —  W. R . S tähelin  : 
Basler Adels- und W appenbriefe. —  A lb. B urckhard t- 
F insler : Die Stammbücher des H ist. M useum s (im 
Jahresbericht des H ist. M useum s 1897). —  E. Weiss : 
Basels A n teil am Kriege gegen Giangiacomo de M edici 
(Berner Diss. 1902). [P. Ro.]

B. K a n to n  Genf. Nam e zweier Fam ilien, die sich 
im 18. Ja h rh . in Genf niederliessen und 1794 ein
bürgerten . Aus der einen, die vom  U nterrhein  kam , 
stam m te  — 1. L a u r e n t  M a r c ,  1794-1862, Grossrat 
1842, 20 Jah re  lang G em eindepräsident von Plainpa- 
lais. Der ändern  Fam ilie, aus der Pfalz, en ts tam m te  — 
2. J e a n  I s a a c  L o u i s ,  gen. J o h n ,  1829-1898, E m ail
m aler ; er reproduzierte  nam entlich  die M eisterwerke 
der Malerei. Einige seiner W erke befinden sich im 
Musée des A rts décoratifs von Genf. — S taatsa rch . 
Genf. —  S K L .  [C. R.]

C. K a n to n  G ra u b ü n d en . —  S e b a s t i a n , aus Zizers bei 
Chur, B ildhauer zu Beginn des 17. Ja h rh ., w ar in 
M ünchen, Aschaffenburg und besonders in H eidelberg 
tä tig , wo er die 16 S tandbilder für den B au Friedrichs 
IV . und das G rabm al des le tz tem  erstellte . Nach H. 
H e ttn e r (Lit.-gesch. des 18. Jahrli. I I I ,  1) ist er auch
A rchitek t gewesen. — S K L .  [C. J.]

D. K a n to n  Z ü ric h . — I. H e i n r i c h  Schürfer gen.

Götz, von Uesslingen (K t. T hurgau), B ürger zu Zürich 
1453, A nhänger H ans W aldm anns, kam , nachdem  er 
schon 1484 um sonst versuch t h a tte , in den R a t zu ge
langen, als Z unftm eister zur Schillleuten in den N a ta l
ra t  von 1488, im gl. Jah re  Vogt zu K üsnacht, Zollikon 
und Stadelhofen. Er w urde m it W ald m ann v erhafte t 
und am  28. iv. 1489 en th a u p te t. —  Dok. W aldmann. —
2. H e r m a n n  (Gcetz), K om ponist, * 7. x n .  1840 in 
Königsberg (Preussen), O rganist an der S tad tk irche  in 
W in te rth u r 1863-1872, G ründer des W in te rth u re r Ge
sangvereins « Melodia », liess sich 1870 in H öflingen 
bei Zürich nieder, w irkte bei den Zürcher K am m er
m usikaufführungen m it und w ar 1871-1873 K onzert
b e rich te rsta tte r der N Z Z .  E r schuf u . a . die beiden 
Opern Der W iderspenstigen Zähm ung  und  Francesca 
da R im in i, zu denen sein F reund Jos. V ikt. W idm ann 
die L ib re tti schrieb, t  i n  H ottingen-Z ürich  am  3. XII .  
1876. — 3. M a r g a r e t h a , T ochter von N r. 2, * 30. x i. 
1869, Zeichnerin, Schöpferin der B ilderbüchet Klein  
Edelweiss im  Schweizerland ; A rm  und verwaist und 
Sonnen-Engelein. —  Vergl. S M  1901, Nr. 32-36. — 
Nbl. d. M u sik  ges. Zur. 1907. — E d. Ivreuzhage : H . G.
— S. R. Kruse : H. G. (in M usikerbiographien  36). — 
S K L .  —  Die Schweiz 1912, p . 156. — Chronik von 
N eumünster, p. 420. [C. H.]

GCETZ I N G E R .  Fam ilie aus Sachsen, eingebürgert 
in Schaffhausen. — 1. M a x i m i l i a n  W i l h e l m , * 14. x i. 
1799 in N eustad t (Sachsen) als Sohn des dortigen P a 
stors, kam  1827 als Lehret der deutschen Sprache und 
L ite ra tu r an  das G ym nasium  in Schaffhausen, wo er 
23 Jah re  lang  w irkte und das B ürgerrecht der S tad t 
erw arb.V erfasser von einst 
in den Schulen viel 
gebrauchten  Deutschen 
Sprachlehren und H eraus
geber von Dichtersaal,
Deutsche Dichter, welche 
Sam m lungen sp ä ter von 
seinem  Sohne in im m er 
neuen Auflagen herausge
geben w urden. Dr. phil 
h. c. der U niversitä t Basel, 
f  2. v ili. 1856. — 2. E r n s t ,
Sohn von Nr. 1., * 23. ix .
1837, s tud ierte  in Basel,
Bonn und  G öttingen, wo 
er i860 doktorierte, und 
w irkte von 1860 bis zu 
seinem  Tode 10.v m . 1896 
als Lehrer der deutschen 
Sprache am  G ym nasium  
in St. Gallen. Verfasser 
zahlreicher A bhandlungen 
und kleinerer Aufsätze 
über germ anistische, literarische und historische Gegen
stände, sowie des Reallexikons der deutschen Altertümer. 
H erausgeber der Deutschen hist. Schriften Joachims von  
Watt (Vadians) (3 Bände) und  der Chronik des Fridolin  
Sicher ( M V G Bd. 19). Besonders beliebt waren seine «gel
ben Büchlein », hum oristische D arstellungen historischer 
Stoffe in poetischer Form  und in der Sprache des 16. 
Ja h rh . H ervorragendes Mitglied des H istor. Vereins 
St. Gallen. Gedenkstein. (H erm e) im  K antonsschulpark .
— D ierauer : E . G., als Nbl. 1897, m it Bibliogr. und 
einem Verzeichnis von G . ’s Publikationen . —  3. W i l 
h e l m , Sohn von Nr. 2 ,  * 1864, Dr. phil., Prof. an  der H an
delsabteilung des T echnikum s in W in te rth u r, Verfasser 
von Die romanischen Ortsnamen des Kts. St. Gallen 
(1891) ; Wirtschaftsgeographie aller Länder der Erde 
(1923) usw . [Bt.]

GCETZ I S , von (auch G e t z i s , G e z i s , K e t z i s ) .  
Altes ausgestorbenes Geschlecht der S tad t Srhalfhau- 
sen, das wahrscheinlich von dem Flecken Götzis in 
V orarlberg s tam m te. — H e i n r i c h , 1380-1406 U n terrich 
te r  zu Schaffhausen an Stelle des öste rr. Vogtes Hein
rich von R andegg ; 1393 ist er Bürger. — Vergl. US. — 
Rüeger : Chronik. [W .-K .]

G Œ U F F I .  f  Familie in Biel, die dieser S ta d t von 
der M itte des 14. bis ins 16. Ja h rh . eine Anzahl Magi
s tra te n  gab. S tam m vater w ar — 1. B u rq u in u s  (Burk-

E r n s t  Götzinger. 
Nach einer Photographie .
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h ard ), Zeuge 1388. — 2. P e t e b ,  V enner 1459-1482 und  
kurze Zeit bischöflicher M eyer. Sein Sohn —  3. A dam , 
H au p tm an n  der Bieler bei G randson, Meyer von Biel 
1482. G edenktafel an  seinem  W ohnhaus « im  Ring ».
— [H .  T r .]  —  4. H u m b e r t ,  s tu d ierte  an  der U ni
v e rs itä t Basel 1471, S tad tsch re ib er in  F re ibu rg  und 
des R a ts  der Sechzig 1483-1492. Die R egierung suchte 
dam als einen der deu tschen  Sprache m ächtigen  Schrei
ber, d a  diese se it dem  E in tr i t t  F reiburgs in die E idge
nossenschaft A m tssprache geworden w ar. G. keh rte  
1492 in  seine V a te rs ta d t zurück, w urde do rt bischöfl. 
Meyer u n d  f  1500. Sein V ater P e t e r  w ar ihm  nach 
F reiburg  gefolgt, erw arb  am  26. v. 1486 das dortige 
B ürgerrech t und  w ar Mitglied des R ats der Sechzig 
1486-t 1494. —  [J. N.] —  5. V a l e r i u s ,  Sohn von Nr. 4,  
des R a ts  1508, Venner, B ürgerm eister, H au p tm an n  und 
Meyer von Biel, t  1561. Mit dessen Sohn J o s i a s ,  Chor
weibel, erlosch das Geschlecht 1579. —  Vergl. T ürler 
Die F am ilie  Göuffi von B iel (in B T 1906). —■ S taatsa rch . 
F re ibu rg  : B ürgerbuch  I I  ; B esatzungsbücher. —  B B G  
1 ,262. —  LL  u n te r  G a u f f i .  " [H .  Tr .]

G O F F R E D O  D E  S E S S A  w ird in der 2. H älfte  
des 13. Ja h rh . als P o destà  der Le v en tin a  fü r die D om 
herren  von M ailand e rw äh n t. —  K . Meyer : Blenio 
u . Leventina. [C. T.]

G O H L .  Seit 1446 bekann tes B ürgergeschlecht zu 
A arberg, aus dem  verschiedene M itglieder B ürger
m eister dieses S täd tchens w aren . W appen  : in  B lau 
ein goldener H albm ond, beg leite t von drei S ternen.
—  H an d sch rift! . S tam m baum  im  Fam ilienbesitz. — 
F r i e d e .  W i l h e l m ,  A rzt, 1800-1863, veröffentlichte 
1862 Die Heilquellen des K ts. Bern. —  T h e o d o r ,
* 1844, A rch itek t, S tad tb au m eiste r in W in te rth u r 1875- 
1880, K an tonsbaum eister in S t. Gallen 1880-1890, 
A d ju n k t der D irektion  der eidg. B au ten  in  Bern 1892, 
f  30. ix . 1910. Von ihm  stam m en  eine ganze Reihe 
eidg. Postgebäude, in Bern die Gebäude der eidg. 
Münze, des B undesarchivs m it L andesbiblio thek und 
der L andestopographie, ferner eine Reihe k an tonaler 
B auten  in  St. Gallen, das Technikum  in W in te rth u r 
usw . —  S K L .  [H .  Tr .]

G O H L .  S ie h e  G o l l .
G O L A T E N  (K t. B ern, A m tsbez. L aupen . S. GLS). 

Gem. und  D orf in der Ixirchgem . K erzers. Gulada ca. 
990 ; Golatun 1277; Guolathun 1287 ; Golaton 1340 
(von collata =  Abgabe (?) ; S I  I I , 216-217). Früh 
schon h a tte  die A btei St. M aurice in  G. B esitzun
gen (F R B  I, 282). Die A btei Peterlingen  besass den 
Z ehnten  im  13. Ja h rh . ; 1277 erh ie lt ihn  P e ter, der 
B astard  von O ltigen. Als B estand teil der H errschaft 
O ltigen kam  G. 1412 an  Bern u n d  w urde der L and
vogtei L aupen zugeteilt. N ach der Schlacht bei L aupen 
1339 w urde der O rt von den M annen P e ters von A ar
berg gep lündert (F R B  V I, 522). N ach dem  U m sturz  
1798 w ar das Schicksal der Gem. eine Zeitlang fraglich, 
weil in  der N euordnung in der H elvetik  der K t. Frei
bu rg  A nspruch au f G. erhob, aber am  1. v . 1798 w urde 
der O rt dem  K t. Bern zugeteilt (A S H B  I, 876 f.). 
1853 w urden zwischen B ern  und  Fre ibu rg  die Grenz
verhältn isse  bei G., W ileroltigen u n d  G urbrii endgültig  
geregelt. —  Vergl. F R B .  —  v. M ülinen : Beitrüge 
V I .  [H .  Tr .]

G O L A Y ,  G O L A Z .  W aad tlän d er Fam ilie, nach  der 
ein W eiler der Gem. Le C henit b en an n t w urde. —  
H e c t o r ,  t  1915, Verfasser von La Vallée de Jo u x  et 
les familles de la vallée de Joux. —- L o u is  VINCENT, 
1839-1920, R eg ie ru n g ss ta tth a lte r des Jo u x ta is . —  Livre. 
d'Or. —  E m i l e ,  * 1875, P fa rre r in  V uarrens 1904, dann 
in Chexbres, Professor der hebräischen Sprache an 
der U n iversitä t L ausanne 1923. —  [M. R.] —  H e n r i ,
* 1858, von einer 1815 ins Genfer B ürgerrech t aufge
nom m enen Linie, seit 1901 w iederholt G rossrat, Ge
m eindepräsiden t von Vernier 1912-1922. — [C. R.] — 
E inem  Golaz gen. Zweige en ts ta m m t —  D onat L ouis, 
1852-1900, N o tar in Orbe, R egierungsra t 1885-1893, 
N a tio n a lra t 1883-1885, S tä n d era t 1893-1900. [M. R.]

G O L D A C H  (K t. S t. Gallen, Bez. R orschach.
S. G LS). Dorf, polit, u n d  O rtsgem . ; Goldaha 789 ; 
Goldahun 850. Die 13 U ebertragungs- und  Tausch
u rk unden  aus den Ja h ren  847-898 in U StG , die G.

betreffen, bezeugen re in  alam annische A nsiedelungen ; 
auch  geh t aus ihnen  h ervor, dass sich d o rt das K loster 
S t. Gallen reichen G rundbesitz  erw arb , den es durch 
einen Meier v e rw alten  liess. T ro tzdem  ist die villa  oder 
M ark G., die schon im  9. Ja h rh . auch U ntereggen und 
sogar E ggersrie t um fasste, E igen tum  des H ochstifts 
K onstanz gew orden, wie ü b e rh au p t der ganze A rbon- 
gau, dem  G. angehörte . Der Bischof w ar G rundherr und 
L andesherr ; von ihm  ging die 1275 zum  1. Mal ge
n an n te  K irche zu Lehen ; a n  ihn  m usste  der K irchen
zehnten  bezah lt w erden ; in  seinem  N am en w urde im 
V ogtgericht R ech t gesprochen ; er verfüg te  über 
zinspflichtigen G rundbesitz  und  über E igenbesitz  in 
dem  Hofe. Zeitweilige L ehen inhaber der K o lla tu r und 
der G erich tsbarkeit w aren die H erren  von Sulzberg- 
(s. d.). Als auch  das m äch tig  heranw achsende Ge
schlecht der H erren  von R orschach  dort, viel G rundbe
sitz erw arb , und  der L andesherr so von 3 Seiten zu
rü ckgedräng t w urde, v e rtau sch te  1463 der Bischof die 
Lehensherrlichkeit zu G. an  A b t U lrich  R ösch von 
St. Gallen gegen die Vogtei H orn . Im . gl. J .  t r a te n  die 
dam aligen L ehensinhaber des Gerichts G., die B rüder 
Gnäpser, dasselbe bis a n  den B urggraben von Sulzberg 
an  den A b t ab . Dieser gab G. gleich eine Öffnung und  
erw arb 10 Ja h re  sp ä ter auch den K irchensa tz. G. sam t 
U ntereggen —  E ggersrie t h a tte  sich aus dem  V erband 
losgelöst —  b ilde ten  fo rtan  ein eigenes G ericht des 
R orschacheram ts. Die le tz ten  dem  H ochstift K onstanz  
verbliebenen R echtsam e löste  A b t Cölestin I I .  1749 
gänzlich ab . In  der R eform ationszeit t r a t  G. zur neuen 
Lehre über, w urde ab er 1532 nach  w iderlichen Zwischen
fällen zum  R ü c k tr it t  genö tig t. 1803 verein ig te ein 
D ekret des K leinen R ates (R egierungsrat) Mörswil und  
G. (ohne U ntereggen) zu einer polit. Gem. m it V er
sam m lungsort Mörswil, aber ein D ekret des Grossen 
R ates vom  23. V I.  1826 tre n n te  die beiden O rtschaften  
und erhob sie zu se lbständ igen  G em einden. 1826 
zählte  G. 698 k a th o l. und  49 evangel. E inw ., 1920 h in 
gegen 2527 K a th . und  1174 R eform ierte . 1905 E rrich 
tu n g  einer eigenen Sekundarschule. —  N ach G. n an n te  
sich ein st. gall. M inisterialengeschlecht, das aber n u r 
aus wenigen N am en b ek an n t ist, so : R u d o l f u s  de 
Golda 1170, D i e t h e l m  von G. um  1266. —  Vergl. 
U StG . —• G m ür : Rechtsquellen I . —  I. v . A rx. —  A. 
N äf : Chronik. —  A S G  IV , 114 ff. —  M V G  X X X V I, 
p. 193-196, 214, 223 f. —  L. Cavelti : E ntw icklung der 
Landeshoheit der A btei St. Gallen, p. 45. [Bt.]

G O L D A S T .  f  Fam ilien patrizischen oder adeligen 
Ranges in den S tä d te n  St. Gallen, Bischofszell und 
K o n s tan z . Ih r  genealogischer Z usam m enhang is t noch 
n ich t genügend erfo rsch t und  wird verschieden d a r
gestellt. —  1. M agister G e r u n g  Goldast von Haimevell 
(wohl H am isfeld bei Dozwil, Bez. Arb on) in S t. Gallen 
1220. —  2. A l b r e c h t ,  R itte r, zu G öttikofen (Gem. 
Sulgen) 1240. —  3. H a i n r i c u s ,  civis C onstantiensis 
1275. — 4. H e n r i c u s ,  p resb y ter Const., de m ilitari 
genere n a tu s  1363. —  5. H e i n r i c h ,  D om herr zu K o n 
stan z, Pfleger u n d  V ikar des B istum s und  D om kapitels 
1370, f  1394. — 6. K o n r a d ,  A bt zu S tein am  R hein 
1383, 1402. —  7. A n d r e s ,  Bürger zu S t. Gallen 1404, 
M ünzm eister, f  1420. —  8. E l i s a b e t h a ,  A ebtissin  
zu Feldbach  1415. —  9.  O t m a r ,  E nkel von Nr. 7, 
Vogt zu S te inach 1481. —  10. O t m a r ,  Sohn von Nr. 9,  
K onven tual im  K loster S t. Gallen 1476, Verfasser von 
kurzen historischen Notizen, im  Sam m elband Bd. 300, 
p. 428 des S tiftsarch ivs St. G allen . —  11. G e o r g ,  des 
R a ts zu Bischofszell, w urde 1558 B ürger zu S t. Gallen. 
—  12. H e i n r i c h ,  B ruder von Nr. 11, v e rm äh lt m it 
Cleopha von Gonzenbach. —  13. G e o r g ,  Sohn von Nr. 
11, ve rm äh lt m it A nna B arbara  Zollikofer, zog nach 
W ien und  s ta rb  d o rt 1675. Mit ihm  erlosch die St. 
Galler und  Bischofszeller Linie der G. ; die IConstanzer 
Linie s ta rb  schon 1441 aus, die Fam ilie Guldinast, a n 
geblich m it den G. v e rw an d t, 1755 .— Ut. M e lc h io r ,  
Sohn von Nr. 12, Po lyh isto r., * 1576 oder 1578 im  
Espen bei Bischofszell. E r n a n n te  sich sp ä ter Goldast 
von H aimisfeld, nach  dem  G erungus G. in  der von ihm  
verschleppten  U rkunde  von 1220. E r s tu d ierte  in 
In g o lstad t und  A ltdorf R echtsw issenschaft und P h i
lologie, m usste aus Mangel an  finanziellen M itteln
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I Goldau, die 1650 in Stein neu e rb au t worden war, gin- 
: gen zu Grunde. Seit 1711 h a tte  Goldau einen eigenen 

K aplan  gehab t. N ach dem  B ergsturz w urde 1810 zuerst 
i w ieder ein P frundhaus m it einem  G ottesdienstlokal

Alte Kapelle in Golden. Nach einem Stich in Beck : Der B erg stu rz  von Goldau.

vorzeitig dem  G elderw erb nachgehen, k eh rte  bisweilen 
nach Bischofszell zu rück , h ielt sich 1599 und  spä ter 
wieder bei Dr. B. Schobingcr in S t. Gallen auf, der 
ihn zu seinen ju ristisch-ph ilo log . S tudien  heranzog, 
und wo er sich eine erstaunliche 
K enntnis der s t. gall. G eschichts
quellen aneignete , a rb e ite te  d a 
zwischen in Genf, sp ä te r  in 
D eutschland, wo er sich in H ei
delberg den D r.-T ite l erw arb oder 
beilegte, w ar häufig E rzieher in 
vornehm en H äusern , so 1603-
1605 beim  ju n g en  H errn  von 
H ohensax, fü h rte  das W ander
leben eines arm en L ite ra ten , der 
seine Feder in den D ienst der 
M ächtigen ste llte , w ohnte  seit
1606 m eist in F ra n k fu rt a /M. 
und  endete im  D ienste des L an d 
grafen von Hessen zu Giessen 
1635. Seine fü r jen e  Zeit unge
wöhnlich reiche B iblio thek h a tte  
er in den D rangsalen des 30jäh- 
rigen Kriegs nach B rem en ge
flüchtet ; nach  seinem  Tode kaufte 
sie der R a t der Stadt.. Viel A uf
sehen m ach te  1605 die Anklage 
des R ats der S tad trep u b lik  St.
Gallen, er habe im  Verein m it 
dem  1604 versto rbenen  Dr. Scho
bingcr w ertvolle B ücher der 
S tad tb ib lio th ek  du rch  H eraus
schneiden von B lä tte rn  beschädigt 
u. B ücher u . Schriften u n rech tm äs
sig sich angeeignet. G. leugnete in der H aup tsache  u, 
kam  m it einem  gelinden U rteil davon, aber Tatsache 
ist, dass noch h eu te  etw a 100 V adianbriefe und 100 
U rkunden  aus dem  S tiftsarch iv , die G. nebst A nderem  
aus Schobingers B ibliothek weggenom m en, im  Brem er 
S tad ta rch iv  liegen. Der fü r die w issenschaftliche F or
schung seiner Zeit verd ien te  M ann h a t  seine kostbare  
B ibliothek a u f n ich t im m er ehrenhafte  W eise zusam m en
g eb rach t. Seine zahlreichen Publikationen , d a ru n te r 
viele E ditionen , m ehr als 65 grössere und  kleinere 
W erke, und sein handschriftlicher Nachlass betreffen 
W issensgebiete aus allen 4 F ak u ltä ten  ; seine H a u p t
leistungen fallen au f das Feld der Ausgaben zur Ju r is 
prudenz u n d  deutschen S taats- und  R echtsgeschichte. 
Besonders zu nennen : Alam anicarum  rerum  scriptores 
aliquot veteres (1605), in welchem  W erk er nam entlich  
die s t. gall. Geschichtsquellen verw erte te . —■ Vergl. 
UStG . —  L L  (irrige Angaben). —  L L H . —  H artm an n  : 
Ausgestorbene Geschlechter (Ms. au f der S tad tb ib lio thek  
S t. Gallen). —  K indler von Knobloch : Oberbadisches 
Geschlechter buch (A rt. Goldast und Guldinast). — 
P u p . Th. I I , 508. —  R ieder : Römische Quellen... — 
Konslanzer Regesten. —  M V  G X IX , p. 437. — W art
m ann  : UStG  I, E in le itung  p. V f. —  G. v . W yss : 
Historiographie. —  Schiess : G. in  St. Gallen (in ZGO  
N. F . X X X II) . —  Zeitschr. f. Schweiz. Gesch. I I I , 
•123. —  F . G ardy in  M D  G X X V III . —  A D B .  [Bt.l

G O L D A U  (K t. und  Bez. Schwyz. S. GLS). D orf in 
der Gem. und K irchgem . A rth , wird 1353 im  Ver
k au f der daselbst gelegenen G üter durch  Maria, M ark
gräfin  von B aden, erstm als erw ähn t. Schon in  vorge
schichtlicher Zeit soll hier ein B ergsturz sta ttg e fu n d en  
haben  ; ebenso soll im  M itte lalter ein solcher erfolgt 
sein, denn von dem  1354 erw ähnten  D orf Röthen, das 
gegen Steinerberg hin lag, findet sich sp ä ter keine Spur 
m eh r. Am 2. ix . 1806 erfolgte w ieder ein fu rch tb a rer 
B ergsturz. Die Ursachen lagen zum  Teil in der Be
schaffenheit des Berges, zum  Teil in  den regnerischen 
Jah ren , die voraufgingen. Schwer betroffen w urden 
vorab R ö then , Goldau, Ober- und  U nterbusingen, sowie 
die ganze U m gebung des Lowerzersees, wo die W asser
flut viel Unheil an rich te te . 110 W ohnungen und gegen 
500 M enschenleben (m an k en n t die N am en von 457 
Um gekom m enen) w urden v e rn ich te t. Der Schaden 
w urde auf 3 Millionen F ranken  geschätz t. Die K apelle in 
R öthen , die 1648 erb au t w orden w ar, sowie jene in

gebau t. 1827 beschloss m an den B au einer neuen K a
pelle, die aber erst 1859 eingew eiht w erden konn te . 
A uf den 100. Ja h re s tag  des Bergsturzes w urde die 
E rrich tu n g  einer neuen Kirche beschlossen, die zugleich 
auch ein D enkm al fü r die V erunglückten  sein sollte. 
Goldau h a t  gegen E nde des 19. Ja h rh . als w ichtiger 
B ah n k n o ten p u n k t einen grossen A ufschw ung genom 
m en. 1875 w urde von h ier aus die A rth -R ig ibahn  ge
b a u t ; 1880 erfolgte der B au der G o tthardbalm  ; 1891 
w urde G. E n d sta tio n  der Südostbahn , 1897 kam en die 
Zufahrtslin ien  von Zürich-Zug, ebenso die aargauische 
Südbahn, sowie eine neue Linie nach  Luzern  über 
Meggen. 1895 w urde der heu te  stehende B ahnhof 
e rrich te t. Bevölkerung  : 1888, ca. 380 E in  w. ; 1920, 
1584. —  Vergl. G. O tt : Goldau und der Bergsturz vom  
Ross ber g. [R-r.]

G O L D B A C H  (K t. Zürich, Bez. Meilen, Gem. und 
K irchgem . K üsnach t. S. GLS). Dorf. Goltpach 1224. 
W appen : schräg gete ilt von R o t u n d  B lau durch  einen 
weissen Bach, begle ite t von einer goldenen Sonne im  
linken Obereck. H aup tsäch lich  du rch  züreh. B ürger 
kam en im  13. und  14. Ja h rh . G rundbesitz  u n d  E in 
künfte  zu G., z. T. als E rbe von der A btei Zürich, an  
verschiedene G otteshäuser : die K löster St. Blasien, 
O etenbach, Engelberg, M uri, das Jo h an n ite rh au s  Bu
bikon, an  den St. B lasius- und  M ichaelsaltar der P rops
te i Zürich, die dort auch  selber zu E rhielten ausgetanes 
Gut h a tte , ferner an  den Spital Zürich. Seinen späteren  
G rundbesitz  zu G. v e rkaufte  der S ta a t Z ürich in den 
1830er Ja h ren . G. gab  ehem als der 5. W acht der K irch 
gem. K üssnach t den N am en. Von L andgü tern  seien ge
n a n n t : der « G oldbacherhof » oder das « H in terfü rhaus », 
im  17. Ja h rh . von einer Linie der Meyer von K nonau 
bew ohnt, und  das « K ellergut », wo K lopstock am 
30. v ii. 1750 weilte. Bevölkerung  der W acht : 1634. 
250 E in w. ; des Dorfes : 1920, 391. —  Vergl. U Z. — 
J .  H einr. Meyer : Blätter aus der Gesch. von Küsnacht. — 
G. D ändliker, Flach und F rey  : Küsnacht. [C. E.] 

G O L D B E R G  (K t. Luzern, A m t E ntlebuch , Gem. 
Rom oos). O ertlichkeit an  der obern F ontanne, wo am  
Goldbach im  G oldsitertal im  15. und 16. J a h rh . nach 
Gold gegraben wurde. S tad tsch re iber Melchior Russ er
hielt zwischen 1470 u. 1480 dieses Goldbergwerk vom 
R a t zu Luzern zu Erhielten. A uf den R a t des Medailleurs 
Ja k . S tap le r hin bew arben sich 1556 die Luzerner 
Schultheissen H ans Hug, H einr. Fleckenstein  und  Niki.



592 GOLDBERGWERKE GOLDER

von Meggen um  die Konzession, d ann  w ieder 1566 
Niklaus F leckenstein  und 1580 Ludw ig Pfyffer. Der 
le tz te re  liess durch  B ergknappen graben  ; der E rtrag  
war unb ed eu ten d . —  Vergl. W alter : Bergbau in  den 
V Orten. —  Cfr. 78, p. 30 IT. — W eber : A u s den Höhen 
und Tiefen des Fontannengebietes, p. 8 f. [p. X. W.] 

G O L D B E R G W E R K E .  Siehe B e r g b a u .
G O L D E N  B E R G  (K t. Zürich, Bez. u. Gem. A ndel

fingen. S. GLS). Schloss. M itte lalterlich  is t daran  nur 
noch der aus F indlingen e rbau te , in  sp ä tere r Zeit um  
ein S tockw erk v e rk ü rz te  T urm . Mit Ausnahm e dieses 
v e rb ran n te  das Schloss 1559. Die M auern w urden im
16. und  17. J a h rb . beseitig t, u n d  seit dieser Zeit erhielt 
das Schloss im m er m ehr den C harak ter des vornehm en 
L andhauses. N achdem  zuerst das gleichnam ige M iniste
rialengeschlecht d a rau f ansässig gewesen, h a tte n  es vom  
Ende des 14. bis gegen E nde des 16. Ja h rh . die v. Gach- 
nang inne, sodann  die Zürcher Fam ilien H olzhalb 1577- 
1637, Schm id 1637-1765. 1823-1836 bew ohnte es der 
reiche englische Sonderling und  W o h ltä te r Ja k o b  van 
M ater. J e tz t  is t es in Zürcher. P rivat besitz . —  Vergl. 
Zeller-W erdm üller in M A G Z  23. —  Willi. Tobler- 
Meyer : Oie Herren von Gol delibera. — NM. Stadlbibi. 
W interthur 1817. [L. Forher.]

G O L D E N B E R G  ( H E R R E N  V O N ) .  K iburgisch- 
habsburgisches M inisterialengeschlecht, u rsprünglich  
au f der gleichnam igen Burg sesshaft. W appen : in 

Silber ein b lauer Schrägbalken, belegt 
m it drei links (spä ter rech ts) gewende
ten  goldenen H albm onden. Vom Ende 
des 13. bis zu Ende des 15. Ja h rh . 
erscheinen die H erren von G. eifrig 
im  Kriegs- und V erw altungsdienst 
Oesterreichs tä tig  und e rhalten  dafür 
viele G üter, R echte und E inkünfte  
verp fändet. J a c o b  us de Goldinberc, 
Zeuge 1248. —  1. E g  b r e c h t  (1.) h a tte  
um  1279 den K elnhof in Ellikon und 

E inkünfte  in  R ikenbach zum  Pfand . —  2. E r b r e c h t  (I I.) 
nahm  Teil an  der V erteidigung von W in te rth u r 1292. 
ln  diesem  Jah re , sowie 1301, 1302 und 1314 erhielt er 
Geld oder P fänder für geleistete D ienste . Um  1320 h a tte  
er zwei Mühlen und in K iburg  einen H of pfandweise 
inne. M ehrm als t r a t  er als Bürge fü r seine H errschaft 
auf. E r oder E . I I I .  w ar 1333 einer der 7 L andfriedens
rich ter der G rafschaft K iburg . —  3. W e t z e l ,  erhielt 
1301 und sp ä te r  ebenfalls V erpfändungen. Um  1320 
h a tte  er als P fandherr grössere E inkünfte , d a ru n te r 
eine Anweisung au f die S teuer von W in te rth u r inne. 
— 4. E r b r e c h t  III ., ö s te rr . R ai, Mitglied des Schieds
gerichtes zwischen Zürich und Luzern 1347, V ogt zu 
K iburg 1357. 1363 verpfändete  ihm  Herzog R udolf von 
Oesterreich das D orf Ellikon a. d. T hur nebst ansehn
lichen E inkünften , und im  selben Ja h re  erhielt er 
die M örsburg als rechtes B urglehen. Sie wurde nun  
Sitz derer von G., in deren H ände auch  M eieramt 
und Vogtei in O berw in terthur gelangten . E . vollzog 
1371 die V erpfändung des u n teren  Am tes Glarus m it 
der M arch an  G ottfried Mülner von Zürich ; vielleicht 
war er auch hier V erw alter für seine H errschaft gewesen. 
Sein B ruder — 5. R u d o l f ,  sesshaft in der Burg Altikon, 
welche 1361 an  die von G. verliehen w orden w ar, w ar 
ebenfalls In h ab er österr. Pfänder, f  vor 1392. — 6. J a 
kob, K irchherr zu W ill Hingen 1382, D ekan zu Bodm an 
1386. —  7. E l i s a b e t h ,  Priorin  des K losters O etenbach 
in Zürich 1388-1402. —  8.  H e r d e g e n ,  erhielt 1382 Burg
und  Gerichte zu L andeck als P fand , ebendaselbst Zoll
bezugsrechte 1408. — 9. J a k o b  war 1456 Parteigänger 
des B ernhard G raduer gegen Herzog Sigm und. —  Den li
sche. d. Kais. A kad. d. H iss., phil.-hist. Kl. IX . —
10. H an s , h a tte  den K aiser au f seiner R om fahrt be
gleitet und erhielt 1458 von ihm  die E rlaubnis, im 
Schlosse Mörsberg ein « gemeines G ericht » a b zu h a llen . 
Er s tan d  in österr. K riegsdiensten und nahm  1468 an 
der V erteidigung von W aldshut teil. — 11. E l i s a b e t h  
( I I . ) ,  Aebtissin zu Schännis 1491-1493. f  1497. — Die 
Goldenberger blieben auch nach  der R eform ation  dem 
alten  G lauben treu , was zu Reibereien m it der Regierung 
in Zürich fü h rte . — 12. E ü o l f  (Egli), le tz te r des Ge
schlechts, f  29. v u . 1569. — Vergl. UZ. —  T hom m en :

Urkunden. — Willi. Tobler-M cycr : Oie Herren von 
G. a u f  M örspurg. —  K . H äuser in M A G Z  28. — H abs
burger Urbar. [L .  F o h r e r .1

G O L D E N E  S O N N E  (K t. G raubünden , Bez. Im bo
den. S. G LS). G oldbergw erk am  C alanca bei Felsberg. 
Nach dem  Funde einiger G oldkörner bildete sich 1809 
ein B ergw eikverein, der fü r die A usbeutung  jäh rlich  
300 fl. an die Gem. Felsberg zahlte. 1813 w urden aus 
dem  gew onnenen Golde 72 B ündner D u k a ten  zu 16 a lten  
Schw eizerfranken gep räg t (num ism atische Seltenhei
ten ). E nde der 20er Ja h re  löste sich die Gesellschaft 
wieder auf. 1856 schloss die Gem. Felsberg m it S a ttle r
m eister U. A. Sprecher in Chur einen P a c h tv e rtra g  au f 
20 Ja h re  ; 1859 ging die P ach t über an  A. S techer in 
Chur fü r 30 Ja h re . Der B etrieb  d au erte  bis 1861. 1876 
und  1881 neue P ach tv erträg e  ; 1894 Konzession an  
J .  Rocco, aber der B etrieb w urde n ich t wieder aufge
nom m en. —  E. B osshard : Vas Bergwerk zur Goldenen 
Sonne. [L . J . ]

G O L D E N E R .  Altes A ppenzeller Geschlecht, das 
schon 1473 e rw ähn t w ird und in Ausser- und In n e r
rhoden v e rb re ite t ist. —  I g n a z  A n t o n ,  * 1722, T ag
satzungsgesandter 1780. —  A  U. — A p p . M onatsblatt. — 
L L . [A. M.]

G O L D E N E R  B U N D .  Am 5. x . 1586 schlossen die 
V II katho lischen  O rte U ri, Schwyz, U nterw alden , Zug, 
F reiburg  und  Solothurn  zu Luzern ein Sonderbündnis 
zur V erteidigung der katho lischen  Religion. W egen 
der vergoldeten In itia len  der U rkunde w urde es sp ä ter 
der Goldene B und g e n a n n t. Der Nam e Borromäischer 
Bund  kam  erst nach  der E rneuerung  von 1656 auf, 
nachdem  die V II Orte den inzw ischen kanonisierten  
K arl Borrom eo zu ih rem  S ch u tzp a tro n  gew ählt h a t te n . 
Die zeitgenössische B ezeichnung w ar Christliches B ü n d 
nis. —  V orausgegangen w aren zahlreiche, die d am a
lige religiös-politische Spannung  steigernde M assnah
men der a ltg läub igen  P a rte i, zusam m enhängend mit 
den R eform en des Konzils von T rien t und K arl B orro
meos, auch  das B ündnis der ka tho lischen  Orte mit 
Savoyen (156(1), das S chutzbündnis m it dem  P ap ste  
zur E rh a ltu n g  der k a th o l. Religion 1565, der Bund m it 
dem  Bischof von Basel 1579, die Berufung der Jesu iten  
nach  Luzern und  F reiburg  u n d  die E rrich tu n g  der 
ständigen N u n tia tu r  in Luzern  1586. Als von evange
lischer Seite A bm ahnungen wegen der gen an n ten  Son
derbündnisse erfolgten, a n tw o rte ten  die K atholischen 
m it Vorw ürfen und  schlossen u n m itte lb a r d a rau f den 
G. 13., dessen n äch ste r Zweck nach  Segesser w ar, F re i
burg  und Solo thurn  in Beziehung au f die Genfer A n
gelegenheiten m it den V O rten zu einer gem einsam en 
H altung  zu bringen und sie der V erpflichtungen ge
genüber Bern zu entledigen. Als eigentlicher Schöpfer 
des Bündnisses g ilt Ludw ig Pfyffer. Die gefährlichste 
B estim m ung w ar, dass es den übrigen eidg. B ünden 
vorangehen sollte, sobald eine religiöse Angelegenheit 
in F rage kam . Die konfessionelle Po litik  trium phierte  
dam it über die nationale , w om it der Schweiz. S taa tsg e 
danke in schw erster W eise geschädigt w u rd e . F ü r zwei 
Ja h rh u n d e rte  w ar dam it die Sonderung der Schweiz 
in zwei E idgenossenschaften, eine reform ierte  und eine 
katholische, vollzogen. E ine besondere V erschärfung 
erhielt das B ündnis noch durch  den B und m it Philipp  I I .  
von Spanien von 1587 (dem  zw ar Solothurn  fern blieb). 
Nach der T rennung in Appenzell 1597 t r a t  auch In n e r
rhoden bei. Nach den beiden V illm ergerkriegen 1656 
und 1712 w urde das B ündnis e rneuert. —  Vergl. 
D icrauer. — .IS  I IV, 2, 1590 IT. — B luntschli : Gesch. 
des Schweiz. Bundesrechts I, 343 ff. —  A .  P h . von Se
gesser : Ludw ig P fyffer  I I I ,  138 ff. —  H idber : Leben 
Cysats. — N bl. von Uri 1827. —  B V G  Bas. 1850. — 
A S G 1909, p. 440. — Gfr. 54, p. 156 u . 215 ff. [II.  Tr.] 

G O L D E R .  Fam ilien der K te . Luzern und  St. Gallen.
A. K a n t o n  L u z e rn . Geschlecht der S tad t Luzern. 

Der Nam e b ed eu te t Goldwäscher. B ürger werden : 
U li 1380 ; H a r t m a n n  1383 ; H e i n i ,  aus Pfäflikon, und  
J o h a n n e s ,  aus Sins, 1386 ; J e n n i ,  aus M aschwanden, 
1393 ; H e n s l i ,  aus Rüsegg, 1402 ; R u e d i  und C l e v i ,  
B rüder, B iirgerrechtserneuerung 1438. Wappen : in 
Blau ein goldener Flügel. Das Geschlecht erlischt in 
der 2.  H älfte  des 16. Ja h rh . — I. H a n s ,  1488-1539,
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G rossrat 1510, K le in ra t und  B aum eister 1521, Vogt von 
H absburg 1528, im  R hein ta l 1524, Schuttheiss 1529, 
K om m andan t im  K appelerkrieg  1529 und 1531, ve r

z ich te t im  Nam en der 
E idgenossen au f die Graf
schaft N euenburg 1529, 
G esandter zum  F riedens
schluss m it Zürich 1531, 
Metzger, Verfasser eines 
B erichtes über den K ap 
pelerkrieg u. einer Selbst
biographie. —  2. B e a t ,  
Sohn von N r. 1, U n te r
schreiber u . G rossrat 1537, 
Vogt zu M erischwand, 
K le in ra t 1543, H a u p t
m ann  im  P iem ont wo er 
1544 fiel. —  Vergl. LL.
—  Gfr. —  B esatzungsb.
—  S taa tsa rch iv , [v. V.]

B. K a n t o n  S t .  G a l l e n .
t  Geschlecht der S tad t 
St. Gallen. 13 9 8  H e in r ic h  
G. sel. von M arbach. Von 
1 4 0 4 -1 4 4 2  erschein t in den 
S t. Galler U rkunden  H a n s  

oder J o h a n s  G., B ürger von St. Gallen, als W eibel, 
S te llv e rtre te r des S tad tam m an n s im  Gericht, Sp ital
pfleger, S tad tsch re iber. Es wird sich dabei um  V ater 
und Sohn handeln . —  U StG . [Bt.]

G O L D I N G E N  (K t. S t. Gallen, Bez. See. S. GLS). 
Dorf, po lit, und O rtsgem einde. Der Name des Dorfes 
und des langgestreck ten  Goldingertales soll von dem 
V orhandensein des vielen Goldglim m ers in  den Felsen 
jener Gegend he rrü h ren . Das ganze Tal m it G. und 
zahlreichen W eilern bildete den Tagw en (Gem.) Oblin
den der gem einen L andvogtei U znach. Dieser Tagwen 
ste llte  einen L an d rich te r und  einen R a tsh errn  in die 
L andesbehörde und  h ielt eigene Gem einden ab . Bau 
einer Kapelle in G. 16 4 1 , Einw eihung derselben 1667 , 
A btrennung  der Gem. von der P farre i U znach und 
E rhebung  zu einer eigenen P farrei 167 9  (wobei aber 
das S t. A nton ihaus in U znach das R echt behielt, den 
Tagw engenossen 3 Geistliche vorzuschlagen), Bau einer 
P farrk irche  1 6 8 4 , N eubau 1 7 8 4 -1 7 8 5 , Einw eihung der 
jetzigen K irche 1797 , Bau einer kleineren Kapelle im 
W eiler Gibel 16 5 6 , einer grössern 1 7 2 2 , die am  2 6 . i. 
179 9  nach  Beschluss des H elvet. D irektorium s von der 
P farrei E schenbach lo sgetrenn t und  derjenigen von 
G. zugeteilt w urde. 1811 völlige Ablösung der P farrei G. 
von U znach ; die Collator ging vorerst an  den S ta a t 
über. Im  gl. J .  erfolgte m it regierungsrätlicher Bewilli
gung die A ufteilung der Allm end u n te r  die Bürger, 
zum  grossen Schaden der Gem einde. 180 3  Bildung der 
heutigen po lit. Gem. Am 3 . v i i .  181 6  erfolgte ein Berg
stu rz  bei G., der 11 Personen das Leben k oste te  und 
m ehrere G ebäude zerstö rte . Bevölkerung  186 0  : 890  
K athol., 37 P ro te st. ; 192 0  : 863 K atho l., 5 0  P ro test.
—  Vergl. N aef : Chronik. —  Nüscheler : Gotteshäuser, 
p. 343 und 482. —  Fäsi : Staats- und Erdbeschreibung.
—  A u s  dem alten G. (in St. Galler Volksblatt 1913, 
Nr. 63 ff.). [Bt.l

G O L D I W I L  (K t. Bern, A m tsbez. T hun . S. GLS). 
W eit zerstreu te  Berggem . m it m ehreren W eilern und 
Höfen in der K irchgem . T hun. Mehrere Funde aus der 
B ronzezeit. Goldenwile im  14. Ja h rb . 1362 wird es eine 
Gemeinde genann t. Der O rt te ilte  die politischen 
Schicksale der S ta d t T hun  ; der m eiste G rundbesitz 
findet sich im  14. Ja h rb . in den H änden  von Burgern 
dieser S tad t ; einiges erw irbt 1370 ein G erhard von Bern 
als österreichisches Lehen. Y m erla von U etendorf und 
A nton Senn, B urger von T hun, die 1304 dem  dortigen 
Spital den Z ehnten zu G. verkaufen , h a tte n  ihn vom  
K loster In terlak en  erw orben. —  E in Geschlecht von 
Goldenwil ist im  14. Ja h rh . zu T hun  und  B ern ve r
b ü rg e n . — Vergl. F B B .  —  Ja h n  : Chronik. [H. Tr.]

G OLDLII N.  S i e h e  GCELDLI.
G O L D S C H L Æ G E R .  S.  G o l d s c h m i d  ( K t .  Z ü r i c h ) .
G O L D S C H M I D ,  G O L D S C H M I E D .  Fam ilien der 

K te . Luzern und Zürich.
HBLS III —  38

A. K a n to n  L u z e rn . GOLDSCHMID. f  R atsfam ilie  
in Luzern im  14. und 15. Ja h rh . W appen : in Schwarz 
2 gelbe abgerissene, nach  aussen gedrehte  L öw entatzen .
—  1. U l r i c h ,  K leinrat 1395.—  2. Peter,  G rossrat seit 
1402, K leinrat seit 1410, A m m ann 1439, 1444, 1449, 
Schultheiss 1439, Vogt von R oot und Kriens 1412- 
1415, von H absburg  1416-1421, von W illisau-Entle- 
buch-R usw il 1422-1423, von M eyenberg-Richensee- 
Vilm eringen 1424-1425, von Ruswil 1426, 1439, 1441, 
von Weggis 1427, 1428, 1434, von R otenburg  1429-1430, 
vom  S. M ichelsam t 1431-1433, 1442, von W illisau 1449, 
R ich ter am  L an d tag  zu L ittau  1433. G esandter nach  
Baden 1426, 1440, Schwyz 1440, K onstanz 1446, 
K appel 1450 ; k a u ft 1440 den K ellerhof von M alters. 
K urz vor dem  A u s tritt  aus dem  Schultheissenam te, im  
N ovem ber 1439, verw endete er in n ert 8 Tagen zwei 
völlig verschiedene Siegel, von denen das zweite fo rtan  
als W appen der Fam ilie d iente . —  3. H e n m a n n ,  Gross
r a t  seit 1420, Vogt des S. M ichelsam tes 1422-1425, 
K leinrat 1430. —  4. J o h a n n ,  Sohn von Nr. 2, G rossrat 
1423, K le in ra t 1430. —  5. W e r n e r ,  K onven tual und 
K äm m erer des B enediktinerklosters im  H of 1443-1451.
—  Vergl. G fr.—  U rkunden und  B ücher des S ta a tsa r
chivs. [p . x .  W.]

B. K a n to n  Z ü ric h . I. G o l d s c h m i d ,  auch G o l d -  
SCHLÆGER (lat. A urifaber). Zürcherisches R itte rg e 
schlecht des 13. Ja h rh ., e rw ähnt seit 1225, Zweig des 
R appersw iler M inisterialengeschlechts von Bäch  (s. A rt. 
A b  d e m  T u r m ) .  W appen  der Gollschlacher nach  G. Edli- 
bach : in Silber ein schw arzer Schrägbalken m it laufen
dem  silbernen H und , ro tgezungt, m it ro tem  H alsband.
—  1. J o h a n n e s ,  R itte r  1240 (oder 1247), Mitglied des 
H e rb stra ts  1247. — 2. U l r i c h ,  Subdiakon der P ropste i 
zu Zürich 1257, Sohn H einrichs f ,  gen. Goldschmid, 
Bürgers zu Zürich, und  B ruder der H em m a, gen. von 
Bäch, G attin  R itte r  Rudolfs A b  dem T u r m .—  F rag 
lich ist der Z usam m enhang m it den seit 1302 wieder in 
Zürich au ftauchenden  Goldschm id ; diese gehören z. T. 
w enigstens dem ritte rlich en  Geschlechte von Lunkhofen  
an (s. d.). —  Vergl. UZ. —  M on. Germ. Necrol. I. —
F. Hegi : Gesch. der Z u n ft zur Schmieden in  Zürich. [F. H.]

I I .  Bürgerliche G eschlechter der S tad t Zürich, v e r
schiedenen U rsprungs, e rw ähnt seit 1302, f  1721. 
B ürgerrechtserw erbungen: D i e b o l d  G., g enann t Glad
bach 1431 ; H a n s  G. der Schuhm acher, 1441 ; U l i  G. 
g enann t Rihiner, von R heinfelden, 1487. —  U Z. —  
Zürcher Stadtbücher. —  Z S tB  1. —  A S A  V, p. 17.
—  S K L .  —  Zweig der Fam ilie Goldschm id aus W in
te r th u r  in Zürich 1 5 7 7 -1 7 2 1 . W appen  (nach dem  W ap
penbuche Conrad Meyers von 1 674) : in B lau ein gol
dener Stern, üb erh ö h t von einem gestü rzten  goldenen 
H albm ond. —  1. H a n s  Rudolf, * 1 5 3 1 , P rä d ik an t 
zu Som m eri (Thurgau) seit 1573 , P farrer in Ossingen
1 5 8 6 -1 6 0 1 , erw arb 4 . IX . 1577 m it seinem  Sohne das 
B ürgerrecht in Zürich. —  L L . —  K eller-Escher : 
P rom pluar. —  W irz : Etat. —  G. Sulzberger : Verz. 
der thurg. Geistlichen. [F. H.]

I I I .  Geschlecht in  W in te rth u r. W appen : in Blau ein 
goldenes H auszeichen (?), d a ru n te r 2 
goldene S terne. E in Goltsmid selig 
wird 1330 g en an n t. —  U Z  X I. —  Ein 
G. h a tte  nach der H arnischanleite  von 
1405 einen H arnisch  zu stellen. —  K. 
H auser : W interthur z. Z . d. A p p en 
zellerkrieges, p. 119. —  1. L a u r e n z  
w ar 1420 Mitglied des R ates der V ier
zig. —  Glieder des Geschlechts er
scheinen auch  in  den 1450er Jah ren  
im  Grossen R a t und in A em tern . —

2. H e i n r i c h ,  P farrer in  Seuzach 1530, fü h rte  d o rt den 
durch  die R eform ation abgeschafften K irchengesang 
wieder ein, indem  er m it den K indern  Psalm en einübte. 
1546 legte er dem  R a t zu W in te rth u r ein Gesangbuch 
fü r die Jugend  vor, das auch in der N otation  F o rtsch ritte  
aufwies. — H . W eber : Der Kirchengesang Zürichs, p . 21.
—  W irz : Etat. — 3. J o h a n n  J a k o b ,  * 25. iv . 1715, Ger
berm eister, des Gr. R ates 1749, des Kleinen R ates 
1762, B auherr 1763. Jäger und N aturfreund , liess 
durch Jo h . U lr. und Jo h . R ud. Schellenberg und A nton 
Graff die von ihm  geschossenen Vögel in A quarell m alen

November 1925

Hans Golder.
Nach einem Kupfers tich von 

H. Lips.
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(A lbum  in der S tad tb ib i. W in te rth u r) . Seine Chronik 
von W interthur, en th a lten d  eine historisch-politische 
B eschreibung der S ta d t und  ih rer U m gebung, sowie 
eine Geschichte der S ta d t bis au f des Verfassers Zeit, 
ist in m ehreren  F assungen  in der S tad tb ib i. W in te rth u r 
erhall en .Von grossem  W ert sind auch  seine Sam m lungen 
von U rkunden  in A bschrift und seine um fangreichen 
geschichtlichen A uszüge und Notizen (ebendort), 
t  13. XI. 1769. —  N bl. Stadtbibi. W interthur 1881. —
4. J a k o b ,  * 26. n .  1817, k an to n a ler K reisingenieur, 
d ann  S ta d lra t,  V izepräsiden t der zu r eh. evangelischen 
G esellschaft ; eifriger Förderer ih rer und  verw andter 
W erke, besonders des E vangelischen Vereins in W in
te r th u r , der R e ttu n g sa n s ta lt F reienste in , des H einrichs
bades usw ., t  23. V I .  1887. —  Evangel. Wochenblatt 
1887. —  5 .  T h e o d o r ,  Sohn von Nr. 4 ,  * 1867, P fa rre r in 
D ä ttlik o n  1892, in  Pfäffikon 1905, in W ipkingen 1914, 
K irch en ra t, P räsid en t des Schweiz. K irchengesangbun
des, H erausgeber der Z eitschrift Der Kirchengesang, 
K om ponist. — ZW C hr. 1914. [ L .  F o r u e r .]

IV . Geschl. der Gem. R ichtersw il (K t. Zürich), 
das se it 1590 d o rt bezeugt is t und  v erm utlich  von W in
te r th u r  stam m te . [J. F r i c k .]

G O L D S C H M I E D E ;  G O L D S C H M I E D E K U N S T  
Zu keiner Zeit fanden  sich in der Schweiz so viele 
Goldschm iede in einer S ta d t zusam m en, dass sic sich 
nach  dem  Vorbild der übrigen H andw erker zu einer 
In n u n g  oder Z unft zusam m en geschlossen h ä tte n . In 
allen  S täd ten  finden w ir die Goldschm iede bei einer 
bestehenden  Innung , Z unft oder auch n u r B ruder
schaft angeschlossen. In  Basel gehörten  sie zur H aus
genossenschaft, welche die W echsler, Glocken-, K annen- 
und H afengiesser zusam m enschloss. In  B ern w aren sie 
frei, schlossen sich aber m it Vorliebe zu M ittellöwen 
oder Schm ieden an  oder blieben der v ä te rlich en  Z unft 
t re u . In  F re ibu rg  finden wir die Goldschm iede bei den 
K räm ern  angegliedert. In  Z ürich sind sie haup tsäch lich  
bei der Konstaff'el zu finden. In  St. Gallen sollen sie 
bei den Schm ieden zünftig  gewesen sein ; in  L uzern  und 
Zug aber sind sie M itglieder der L ukasb ruderschaft, 
welche K ünstle r und  K unstgew erbler in  sich begriff.

Dagegen weisen in  m ehreren Schw eizerstädten  er
ha ltene  S trassennam en d a rau f hin, dass sich die Gold
schm iede gerne in e i n e r  S trasse ansiedelten , wohl 
um  dem  K äufer die A uswahl zu erleichtern , anderseits 
vielleicht auch  aus dem  D rang einer gegenseitigen 
B eobachtung in G eschäftsführung und  V erkauf.

Der Mangel einer eigenen O rganisation  der Gold
schm iede, wie auch der grosse W ert ih rer R o h m ate ria 
lien und  ih rer K unstw erke m ach t es begreiflich, dass 
jene unerlässlichen Schutzm assnahm en, die m it der 
A usübung des H andw erks in Z usam m enhang stehen, 
a llerorts in der Schweiz von den R äten , als der obersten 
A ufsichtsbehörde über das öffentliche Leben ausgingen. 
Denn die Z ünfte und  Innungen  w aren ja  fü r die Gold
schm iede n u r in den allgem einen A rbeitsgrundsätzen  
bindend , k an n ten  ab er keine besonderen Sicherungen 
fü r das G oldschm iedehandw erk u n d  dessen A usübung. 
D ort, wo die O brigkeit gelegentlich die U eberw achung 
des H andw erks vernachlässig te, konnte  es verkom m en, 
dass die Goldschmiede selbst die In itia tiv e  ergriffen 
u n d  dem  R a te  neuzeitliche V erordnungen zur Be
schlussfassung und  Ink raftse tzu n g  em pfahlen. So in 
F reiburg  1642, wobei die V erordnung beinahe w örtlich 
au f ein Vorbild von Augsburg zurückgriff.

Die behördlichen V erordnungen befassen sich vor 
allem  m it der V erarbe itung  des R ohm ateria ls ; sie 
suchen den betrügerischen G ebrauch von unedlem  Me
ta ll und  ungenügende Legierungen zu verh indern . Die 
ersten  V erordnungen betreffen den Feingehalt von 
Gold und  Silber. Diese V erordnungen b rach ten  bald 
die N otw endigkeit einer am tlichen  U eberprüfung und 
K enntlichm achung m it sich. Das A uftauchen  der ersten 
K ontro llstem pel im  15. Ja h rh . lässt d a rau f schliessen, 
dass vor dieser Zeit die Goldschmiede k au m  m it vielen 
V erordnungen und  K ontrollen  b edach t worden sind.

Im  15. und  16. Ja h rh . w urde das Silber als ! Slöthig, 
das Gold als 20karätig  gefordert. Die S tände suchten  
sich u n te r  sich über diese A nsätze zu einigen und 
beschäftig ten  sich auch  au f der T agsatzung  m it der

V ereinheitlichung dieser V orschriften (A S  I I I ,  I, 
Nr. 255, 1 ; IV , 1, 21, pp . 141 bb . ; V I, 21, p. 665 a). 
A uch vom  A uslande treffen Z usicherungen ein, dass 
z. B. A ugsburg du rch  D ekret von 1698 IS löthiges Silber 
verlange u n d  den Feingehalt m it dem  S tad tstem pel 
g a ran tie re . 1699 schw ebt ein H andel in der In n e r
schweiz wegen der V ereinheitlichung der A nsätze. 
Luzern verlan g t von Zug die E in führung  der 131öthigen 
Silberlegierung. Zug w eh rt sich dagegen m it dem  H in 
weis au f U ri, Schwyz und  U nterw alden , die sich m it 
121öthigem Silbersatz begnügen. Gegen Z uw iderhand
lungen dieser V erordnungen gingen einzelne S tände 
strenge vor, so Luzern  in einem  A kt von 1735, der nach 
zweim aliger V erfehlung die K onfiskation  des ganzen 
L aden inven tars an d ro h te  (S taa tsa rch iv  Luzern, Fas z. 
Goldschm iede).

Als ausserorden tliche Feingehaltsvorordnungen  seien 
e rw ähnt : ein F reiburger D ekret von 1426, das die 
V erarbe itung  reinen Silbers v erlang t. (E in  D ekret von 
Limoges von 1395 sch reib t die V erarbe itung  reinen, 
2 4karätigen  Goldes vor.) —  1505 verlan g t der R a t von 
F reiburg  IS löthige S ilberarbeit, 1642 jedoch wird die 
Legierung w ieder au f 12 L o th  zu rückgesetz t. Das 
S ta d tre ch t von B aden von 1520 verlan g t 141öthiges 
Silber fü r geschlagenes W erk und ISlöthiges fü r ge
gossenes W erk. Zahlreich sind die V erordnungen 
ü ber die am tliche Feingehaltskontro lle  und  deren 
B estätigung  durch  den am tlichen  Stem pel. Im  Zusam 
m enhang  dam it erscheint auch  die V erpflich tung  des 
M eisters, sein W erk m it seinem  eigenen S tem pel zu 
kennzeichnen. Auch diese V erordnungen setzen um  
die M itte des 15. Ja h rh . ein. 1460 w erden in F reiburg  
die 4 Y enner m it der K ontrolle  b eau ftrag t, 1642 aber 
w ird hiezu ein eigener « P robm eiste r » oder « G w ardyn ;> 
bestim m t.

Die M eisterstem pel en th a lten  m eistens die In itia len  
von Vor- und  Fam iliennam e. H ie und  da treffen  wir 
auch  ein heraldisches W appenschild  (Schlee in  M ünster, 
Staffelbach in  Sursee, H a rtm a n n  in Luzern usw .). Die 
S täd te  signieren gew öhnlich m it dem  städ tisch en  W ap
pen oder m it der In itia le  (M ünster). Das W erkzeug 
des Goldschmieds ist sich im  Laufe der Ja h rh u n d e rte  
fa st gleich geblieben, wo es n ich t du rch  die Maschine 
v e rd rän g t w orden is t. Doch v erw and ten  die früheren 
Ja h rh . eine grosse Liebe au f die o rnam entale  und 
künstlerische A usschm ückung von H äm m ern und 
B unzen, P rob iernadeln  und  P rob ierste inbehälte rn , 
w ährend unsere Zeit p rak tische, nüch te rn e  G ebrauchs
form en schuf. Auch die Goldschm iede m ussten  sich 
an  den m eisten O rten  über ih r K önnen durch das 
M eisterstück aus weisen. V erm utlich  fielen diese S tücke 
gewöhnlich der Inn u n g stu b e  zu, da  der E in tr i t t  in die 
Innung  oder Z unft häufig das S tiften  einer Schale oder 
eines Bechers zur B edingung h a tte . Die a lten  Innungs- 
in v en ta re  sind m eist überre ich  an  Tafelgeschirr, wovon 
uns der W andel des Form engeschm acks und K riegs
kon trib u tio n en  das Meiste g e rau b t haben.

Der Schweizer Goldschm ied bek u n d et durch  Gene
ra tionen  h indurch  eine ach tensw erte  A nhänglichkeit 
a n ’s H andw erk. W enn der Goldschm ied sich vom  H an d 
w erk lo stren n te , zog er gewöhnlich h in ü b er au f das 
Gebiet der verw and ten  Griffelkunst (Urs G raf und 
M artin  M artin i). Der H andw erkssto lz g e s ta tte te  es 
dem  Goldschm iede n ich t, sich m it den w andernden, 
vielfach verrufenen Silberkräm ern  vergleichen zu lassen, 
er erw irk te daher gegen le tz te re  m eist scharfe obrig
keitliche V erordnungen und  A ufsicht.

Kunstgechichtliche Entw icklung. Der Boden fü r die 
B etrach tu n g  der künstlerischen E ntw ick lung  des 
Schweiz. G oldschm iedehandw erks is t e rst parzellen
weise leich t gerodet w orden u n d  h a rr t  noch der in te n 
siven B eackerung. W ie andersw o, erw eist sich auch 
bei uns die K irche als die ä lteste  und  ausgiebigste 
B estellerin  und  Förderin  der G oldschm iedekunst. Die 
K irchenschätze von St. M aurice, Chur, Basel, Engel
berg, B erom ünster u n d  anderen  geistlichen S tä tte n  
künden  von frühester B etä tigung  der edlen Schm iede
k u n st. E rs t um  die Zeit des beginnenden 15. Ja h rh . 
gew ahren w ir den D rang des B ürgertum s, die Tafel
freuden und den H ausstand  du rch  K unstw erke edler
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M etallkunst zu erhöhen. Becher, Schalen und Zunft- 
zeicben tre te n  in  künstlerischen  W etts tre it m it der 
ste ts w eiterschreitenden  k irchlichen K unst.

W ährend  das p rofane Goldschm iedewerk dem  ste ten  
Form enw andel und  den schw ankenden B esitzerver
hältn issen  ausgesetz t w ar und  deshalb in höchst spärli
chem  U m fang in der Entw icklungsgeschichte m itsp re 
chen k an n  (sow eit es sich n ich t um  erhaltenes Zun ft - 
und  G esellschaftsgut han d elt), b iete t uns die kirchliche 
G oldschm iedekunst beinahe ein lückenloses Bild des 
künstlerischen W erdeganges bis h in au f in unsere Zeiten. 
Leider h a t  auch da die verhängnisvolle K riegskontri
bu tion  von 1798 bedenkliche Lücken gerissen. Doch 
verb le ib t uns im m erhin  ein geschlossenes Bild des 
künstlerischen Schaffens der Schweiz. Goldschm iede, 
das uns auch  die bestim m te 
H erausschälung frem der 
Einflüsse (vor allem  Augs
burgs) g e s ta tte t .

Neben den zahlreichen 
K irchenschätzen unseres 
Landes d a rf sich heu te  
auch  der B esitzstand  unse
rer öffentlichen Sam m lun
gen als aufschlussreiches 
S tud ienm ateria l sehen las
sen. Allen vo ran  rü h m t 
sich das Schw eiz. Landes
m useum  einer ü b ersich ts
reichen Schau von W er
ken aus den verschieden
sten  Zeiten und  Gegenden.

Ganz besonderer E rfo r
schung bed arf das ro m an i
sche Goldschmiede werk un 
serer Schweiz. K löster und 
K irchen, das zwar zum  
grossen Teil in Inventaceli 
u nd  s ta tis tisch en  B earbei
tu n g en  bereits festgehal
ten, jedoch  weniger über 
die künstlerische Zugehö
rigkeit zu den grossen 
K unstzen tren  jen er Zeit 
u n tersu ch t w orden is t. Aus
nahm en bilden da etw a die 
W erke von S t. Maurice,
Chur, Basel u. Engelberg.
Engelberg’s R eliquienkreuz 
des Abtes H einrich von 
W artenbach  aus der W ende des 12.-13. Ja h rb . h a t z .B . 
durch  R ahn  u . D ürrer eingehende B e trach tung  u. durch 
die G esellschaft fü r E rh a ltu n g  h ist. K unstdenkm äler 
auch  m ustergültige  V eröffentlichung erfahren . Zu den 
belieb testen  Form schöpfungen der Zeit zählen die 
K opfreliquiare, deren beste Beispiele uns die K irchen
schätze  von S t. M aurice (H l. K andid) und von Basel 
(H l. B antalus) aufweisen. Der künstlerische Zug der 
m eisten rom anischen A rbeiten  der Schweiz dürfte  
zweifellos nach dem  U nterrhe in , besonders Köln (Schule 
des Fridericus, 1150-1170), nach Limoges (E ngelber
ger A b tstab ) und im  A usklang nach  burgundischen 
L anden h in tend ieren  (R eliquientafel von G randson im 
M useum  zu Freiburg). Den U ebergang zur Gotik ve r
m itte ln  einige hervorragende T ischschalen inner- 
schweiz. H erk u n ft im  L andesm useum . Sie stam m en 
grösstenteils aus dem  F rauenk loste r S t. A ndreas zu 
Sarnen (D ürrer in der Statistik  der Kunstdenkmäler 
Unterwaldens).

Die G otik eröffnet uns jene w eiteren Felder der 
künstlerischen B e trach tung , die z. T . das allm ähliche 
F esth a lten  einiger K ü n stle rgesta lten  und vor allem  
das genauere Sichten  der w altenden  S tröm ungen im 
G oldschm iedehandw erk g esta tten . Kennzeichen der 
E ntw ick lung  ist ein steifes Sichanlehnen an die zeit
genössischen B auform en, das oft bis zu kleinlicher 
N achahm ung kirchlicher und w eltlicher A rch itek tu r
bilder sich verliert. Besonders aufschlussreich ist hierin 
die Sam m lung gotischer Goldschm iederisse der öffent
lichen K unstsam m lung  in Basel, ein frühzeitiges Vor-

! lagen werk. Das Ilallw il-R eliqu iar des Basler h is to 
rischen Museums (Schweiz. Kunstkalender 1906) d a rf 
als K ronzeuge solch im ita tiv en  K unstgesta ltens goti- 

I scher G oldschm iedekunst g enann t w erden. E in  B a
dener Ciborium  des L andesm useum s (Jahresber. L M  
1895) weist dagegen eine weit selbständigere Zielsetzung 
und  au ch  m aterialgem ässere G esta ltung auf.

Der H a u p tak z en t der künstlerischen  G estaltung der 
Zeit liegt jedoch  in der M onstranz, die in  tu rm artig en  

! B au ten  von m ehreren S tockw erken, in Nischen und 
I K apellen das gotische B auprinzip  au f die le tz te  s ta 

tisch  erlaub te  K onsequenz auskoste t. Jo s t Schäflli und 
P e ter R ein h ard t haben  in  den Schöpfungen der Au
gustinerk irche in  F re ibu rg  und  der W allfahrtskirche 
von Bürglen bei F reiburg  jenes deutsche B auprogram m

in Silberw erken v erkündet, das dem  Freib rger Mün
ste r n ich t beschieden w ar. Die L aufenburger M onstranz 
des Landesm useum s aber d a rf zu den charak teristischen  
W erken der Zeit gerechnet werden, da  es den arch i
tek ton ischen  A ufbau in m eisterlicher Strenge, ohne 
zierliche Form spielerei bew ältig t. P e te r R einhard t 
(1470-1540) in F reiburg  g eb ührt offenbar das V erdienst, 
dem  Goldschm iedehandw erk den W eg aus der a rch itek 
tonischen G ebundenheit in die F re iheit neuen  Gestal- 
tens gewiesen zu haben . 1514 schafft er fü r D ietrich 
von Englisberg einen Kelch, der das R ingen um  neue 
Form en deutlich  k u n d tu t. A kan thus und P u tten  
schleichen sich in gotisches M asswerk ein, die Cupa 
w ird restlos der s ta rren  Geschlossenheit der Gotik 
entw unden. P rogram m atisch  is t gleichfalls das W alten  
neuer V erhältnisse im  A ufbau des Kelches (Festschrift 
Goldschmiedeverband, Tafel V und  VI).

Die Befreiung vom  le tz ten  gotischen Zwang jedoch 
errang sich der M eister im  grossen B iistenreliquiar des 
Freiburger Museums, in dem  sich die H oheit der p las ti
schen W erke eines Settignano oder M ajano w ieder
spiegelt. R einhard ts Einfluss scheint zw ar lokal ge
blieben zu sein. U rs G raf und  Holbein übernehm en für 
die kom m enden Jah re  die form ale F ü h rung  des H and
werks, auch  wenn sie n u r zum  Teil in d irek ter Be
ziehung zur G oldschm iedekunst stehen . Holbeins E n t
w ürfe bringen der Schweiz. G oldschm iedekunst jene 
le tz te  V erdeutschung ita lienischer Form erneuerung, die 
sich als Neubelebung des figürlichen O rnam entes und 
eine m ateria lgerechte  N utzform  der Gebrauchs- und

Relief mit  der Darstellung der Legende  des Sf. Niklaus. Kirchenschatz  der Kathedrale 
Freiburg,  16. Jahrh.



596 GOLDSCHMIEDE GOLDSTEIN

P ru n k stü ck e  ch arak terisieren  lässt. E ine G ruppe von 
Dolchscheiden des hist.. Museums in  Basel k ü n d e t aufs 
deu tlichste  den form alen  E inschlag H olbcinscher F or
m enw elt au f das zeitgenössische K u n sthandw erk . Die 
P riva tsam m lung  von Goldschm iede w erken im  Zürcher 
K u n sth au s (L andollhaus) verm ag grosse S tre iflich ter 
zu w erfen au f die Zeit um  und  nach  H olbein, leh rt aber 
auch die E insich t, dass die Goldschm iede au f einm al 
festgeleglen  Form en  und  T ypen gerne herum spielten , 
ohne sich eines e rnsteren  künstlerischen  Schaffens zu 
bem ühen. Schon dam als, wie heu te , fand  sich in der 
Menge der m ehr handw erk lich  o rien tierten  M eister 
n u r der eine oder andere , der m it ech ter K ünstle rm is
sion den geistigen Schub nach  vorw ärts bew ältig te, 
z. B. der M eister der S t. N ikolaus-Reliefs im M ünster
schatz  zu F reiburg , der m it neuem  Geiste an  eine alte , 
du rch  die Gotik in  V ergessenheit geratene T reib technik  
h e ra n tr it t  (Festschrift Goldschmiedeverband. Tafel V III).

Das 17. Ja h rb . h a t  der Schweiz eine tü ch tig e  E n t
w icklung profanen  Goldschm iede Werkes in Z unft- und 
G esellschaftsstücken bescheert. U nd gerade in  diesen 
profanen Schöpfungen scheinen sich die Schweizer 
Goldschm iede m it innerer W u ch t des frem den E in 
flusses, der sich vor allem  von A ugsburg in der k irch li
chen A uftragssphäre  m äch tig  geltend m acht, zu er
w ehren. Die Z unftzeichen b ieten  ein w eites Feld eigener 
bodenständ iger E rfindung  u n d  G esta ltung . H ans 
H einrich  H olzhalbs T rinkschale der S afranzunft im 
L andesm useum  k ü n d e t, wie ein Goldschm ied des be
ginnenden 17. J a h rb . eine zünftige S tubenzier rein  or
n am en tal, ohne figürlichen E inschlag zu lösen such t. 
Neben den H olzhalb ken n t Zürich eine Menge schöpferi
scher M eister, als deren beste R iva u n d  Bullinger. 
Basel jedoch  erfreu t sich des bedeu tenden  K ü n stle r
geschlechtes der F ech ter, das m it seinen Schöpfungen 
2 Ja h rh u n d e rte  durchschre ite t. In  der Pflege der 
T ischziergerätschaften  schein t die Schweiz. Goldschm ie
dek u n st eigene W ege verfo lg t zu haben . E in Blick in 
deutsche W erk stä tte n  zeigt uns, dass dem  Schweizer 
jen e r Sinn fü r innere W ahrheit der G esta ltung  geblie
ben ist und  ihn vor allzu spielerischer A usw irkung der 
T rinkgeschirrem blem e bew ah rt h a t.  Die Schöpfungen 
unserer K ünstle r e rstreben  bei aller M annigfaltigkeit 
der Ideen doch ste ts  eine kleinplastische W ürde (M iner
vaschale  des Sebastian  Fech ter der Schildncr zum 
Schneggen in  Zürich, L andesm useum , Festschrift 
Goldschm. Verband, T af. X).

Der kirchlichen G oldschm iedekunst des 17. Ja h rh . 
jedoch en tg eh t zum  grossen Teil jene Schweiz. B oden
s tän d ig k e it. Begegnen w ir doch in h u n d e rten  von 
S ta d t-  und  L andkirchen  jenen  beliebten  Erzeugnissen 
einer augsburgischen G rossproduktion, deren Form en
gew alt bei näherem  Zusehen au f ein allerdings gross
angelegtes W erk stä tten p ro g ram m  zusam m enschm ilzt. 
Neben dieser gew altigen künstlerischen U eberschw em - 
m ung h a tte n  unsere Schweiz. M eister schwer aufzukom 
m en. U nd doch begegnen wir auch  da und  d o rt tü c h 
tigen  Leistungen eigener M eister. Vor allem  w ussten  sie 
sich in der B ew ältigung der M onstranz eigene W ege zu 
w ahren. Zu verw eisen ist au f die E ntw ick lung  dieses 
K ultusgegenstandes in  der freiburgischen Goldschm iede
k u n st, die durch  eine Schöpfung des B arockm eisters 
N üw enm eister gekrön t w ird, au f die form enreichen 
Schöpfungen des Schaffhauser M eisters L äublin  von 
Schaffhausen und Solothurn . E ine der vornehm sten  
G esta ltungen aber h a t F ranz Ludwig I la r tm a n n , der 
Luzerner M eister, in seiner M onstranz fü r das K loster 
R a thausen  (Landesm useum ) geschaffen.

W as das 17. Ja h rh . verheissen, das w eite t das 18. 
Ja h rh . Schweiz. G oldschm iedekunst zu präch tiger E n t
fa ltung . Es m uss einer eingehender B earbeitung  m it 
allen technischen A u ssta ttu n g en  der Stem pelw ieder
gaben und  der künstlerischen E rläu teru n g  durch  reiches 
B ildw erk V orbehalten bleiben, all die vielen Meister 
des Ja h rh . b ek an n t zu geben, die m it bew underungs
w ürdiger H ingabe an  das H andw erk, m it k ü nstleri
schem  G estaltungs willen und  m it hohem  K önnen das 
H andw erk  belebten , weltliche und  kirchliche A ufträge 
m it künstlerischem  und handw erklichem  Ehrgeiz be
w ältig ten . Aus S tad t und  K t. Luzern  (M ünster und

Sursee) gingen eine Reihe bedeu tender Schöpfer h e r
vor, aus denen n u r die Schlee und S taffelbach erw ähnt 
seien. Aus dem  Kreise der Schlee erw uchsen den lu- 
zernischen K irchen eine Menge tü ch tig er K leinschöpfun
gen, die S taffelbach ab er rü h m en  sich einer herrlichen 
k ü n s tle rg e s ta lt in H ans P e ter, dessen W irkungskreis 
die engen S chranken  des V aterlandes m ächtig  du rch 
brach. Sein Schweiz. H au p tw erk  d a rf unbed ing t im  
grossen T abernakel von Muri erb lickt w erden (kleinere 
Schöpfungen fü r E ngelberg).

W ie w eit der plastische Gestaltungsw ille vorzudrin 
gen verm ag, davon überzeugen uns M useum sstücke, 
wie die T rinkschale der Z unft zu W ebern in Bern, vom  
N euenburger Nicolas M atthey  (H ist. M useum  Bern) 
und  vor allem  Fechters (U lrich II.)  gew altiger V ulkan
becher der B erner Schm iedezunft von 1726 (Flist. Mu
seum  B ern ; Festschrift Goldschmiedeverband Taf. 
X I I I  u. X IV ). An k irchlichen G ebrauchsstücken, vor 
allem  an den zahlreichen Kelchen unserer vielen 
K irchenschätze, lässt sich der Form enw andel des 
Zeitgeschm acks m it äusserster Z uverlässigkeit ablesen. 
Es w ürde zu weit führen , hier m it Beispielen au fzu 
w arten , n u r  jen e r eine Kelch von Bürgten (Freiburg) 
sei erw ähn t, der das m alerische E lem ent des Rococo 
bis au f die le tz te  M öglichkeit auskoste t. Aus der grossen 
Zahl p rofaner Goldschmiede werke, die in  die trostlose 
Zeit der fabrikm ässigen E rtö tu n g  des künstlerischen 
Gedankens im  19. J a h rh . h inüberführen , sei noch ein 
W erk eines Fech ter (Job . U lrich I I I .) ,  eine T ischkanne 
e rw ähn t (Festschrift Goldschmiedeverband, Taf. X V I — 
Blaser : Alte Schweiz). Sie d eu te t au f das m ähliche V er
schw inden plastisch-figürlicher G estaltungstendenzen 
aus dem  Bereich der Schweiz. G oldschm iedekunst hin 
und  kündet, die kom m ende E rnüch terung .

W as das 19. Ja h rh . in der 2. H älfte  als W e rk s ta tt
schöpfungen aufzuweisen h a t, besch rän k t sich zum 
grössten Teil au f das Nachschaffen an tiquarischer F orm 
w erte .

Bibliographie  A S A . — P. Ignaz Hess : Goldschmiede
arbeiten für das Kloster Engelberg im  17. m. IS . Jahrh.
—  M ajor : Die Basler Goldschmiedefamilie Fechter. —  
R. D ürrer : K u n st- und Architekturdenkm äler Unter
waldens. — A u bert : Le Trésor de St. M aurice. —  P . 
H ilber : Die kirchliche Goldschmiedekunst in  Freiburg  
(in F  G X X V ). —  Derselbe : A u s der Gesch. der Schweiz. 
Goldschmiedektmst (in Festschrift des Verbandes Schiveiz. 
Goldschmiede, Bern 1924). —  J .  S tam m ler : Die Pflege 
der K u n st im  A argau. —  Zeller-W erdm üller : Z u r Gesch. 
des Zürcher Goldschmiedehandwerkes (in Festgabe... 
Landesm useums, Zürich 1898). — Jahresber. des 
Schweiz. L andesm useum s u. des bern . h is t. M useums.
—  A bbildungen : Blaser : Die alte Schweiz. — Gold
schmiedearbeiten der Zünfte  und Gesellschaften in  Basel 
(Basel 1884). — L ’A rt ancien à l ’exposition nationale 
suisse, Genève 1896. —  F A .  —  E xposition  rétros
pective neuchâteloise. — R osenberg : Der Goldschmiede 
M erkzeichen. —  Siehe auch  B ild im  H B  L S  I, p. 
36. [ P .  H i l b e r .]

G O L D S T E I N .  Bürgerliches R atsgeschlecht der 
S ta d t Zürich 1223-1400 (?), m it dem  
der Nam e des Hauses « zum  Gold
ste in  » in der obera  S ta d t Zusamm en
hängen d ü rfte . Verschiedene K loster
angehörige. W appen  (nach Edlibach): 
In  R o t eine goldene eingebogene 
Spitze und drei ru n d e  Steine in ge
w echselten F arben  (einzig durch  ein 
Siegel J o h a n n e s  G.’s vom  15. v i i .  

_  1360 im  K loster W urm sbach  nachge
wiesen). S tam m v ate r d ü rfte  der nur 

durch das Necrologium  der P ropste i in  Zürich bekann te  
K o n r a d  der a lte  G. sein. —  1. B u r k h a r d  I., 1238- 
t  13. x i l.  1282, Schreiber (scriba) oder notarius der 
F ü rs täb tiss in  zum  F rau m ü n ster in Zürich 1238-1256, 
Subdiacon 1252, L eu tp rieste r zu A ltdorf in Uri 1256- 
1282, C horherr der A btei Zürich 1257-1282, Schieds
rich ter zusam m en m it dem  F re iherrn  R . von M atzingen 
über die M eyerrechte zu M aur am  Greifensee 1260, 
vom  bischöflichen Offizial delegierter R ich ter 1282. — 
Sigelabb. zum  UZ  I I I ,  Nr. 63, u . IV, Nr. 56. — Gfr.
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14, Tafel I, Nr. 4 u . 5 (Siegel). —  2. H e i n r i c h  (1272- 
1293), e rh ä lt von der A ebtissin  1272 neben 5 ändern  
Bürgern das M ünzrecht fü r drei Jah re  geliehen, 1290 
wiederum , neben  zwei ändern  Ziirchern, nun  au f 6 
Jah re . Mitglied des F asten ra tes  1292 und des Som m er
ra ts  von 1293, is t als solcher bete ilig t am  F riedens
vertrage Zürichs m it Herzog A lbrecht von Oesterreich 
(dem sp ä tem  König) vom  26. v ili . 1292. —  3. K o n r a d ,  
vor 1274 B ruder des D eutschordenshauses H itzkirch . 
Die Angabe, er sei K o m th u r gewesen, wie L L , Adler 
(1890, p . 30) und  selbst W ey : Kommende Hitzkirch, 
p. 149, angeben, lässt sich aus der einzigen U rkunde 
vom  14. v ili . 1274 n ich t belegen. Der ungenannte  
K om thur b eu rk u n d et nur, dass er das einst seinem  
(D eutschordens-) B ruder K onrad , g enann t G., gehö
rende, dem  O rdenshaus zustehende H aus beim  K irchhofe 
der P ropste i in Zürich eben dieser P ropst ei v e rk au ft habe. 
Es is t das nach dem  Orden b enann te , heu te  noch s te 
hende sogen. « D eutsche H aus » an der Röm ergasse.
—  4. J o h a n n e s ,  1339-1376, g ib t 1360 seine verheirate te  
Tochter ins K loster W urm sbach und siegelt (einziges 
W appen-Siegel des Geschlechts). —  Vergl. L L . —  UZ.
—  Z S tB .  —  Zürcher Stadtbücher. —  M on. Germ. Necro
logia I . —  W oher : M ülner. [F. H e g i .]

G O L D S W I L  (K t. B ern A m tsbez. In terlak en .
S. GLS). D orf in der Gem. und K irchgem . R inggen
berg ; Goldeswile 1240 ; Goldezwile 1256. S te ink isten 
g räber ohne B eigaben der a lam annisch-fränkischen 
Zeit ; R efugium  gen. « B urg » am  Faulenseeli. G. ge
hörte  zur a lten  H errschaft R inggenberg, deren Schick
sale es te ilte . A uf dem  « K ilchenhubel » s te h t noch die 
R uine der aus dem  11. oder 12. J a h rh . stam m enden, 
dem  Apostel P e tru s gew eihten ehem aligen Kirche der 
Pfarrei R inggenberg, die 1671 nach dem  N eubau der 
Kirche in den R uinen des Schlosses zu R inggenberg 
verlassen w urde. 1726 w urde auch der P fa rrsitz  nach 
R inggenberg verleg t. 1240 übergab  Vogt K uno von 
Ringgenberg den K irchensatz zu G. dem K loster In te r
laken. K irchgenössig nach G. w aren auch U nterseen 
(bis 1471), H abkern  (bis 1621) und  N iederried (bis 
1671). Der schwarze K alkstein  von G. w urde früher 
s ta rk  ausgebeu tet. — Vergl. F R B .  —  J S G U  1, 4, 12.
—  Buri : Ringgenberg. [R.M.-W.]

G O L I N O  (K t. Tessin, Bez. Locarno, Gem. In tra 
gna. S. GLS). P farrdorf. Cullino ; Gitlin 1332 ; Gulin 
in A S  I. G. gehörte zur vicinanza  von In trag n a  und 
Verdasio ; es erfreute sich einer gewissen Selbständig
k e it und  e rnann te  ein Mitglied der credencia, wenn 
n ich t einer seiner Angehörigen Konsul war. Die vici
nanza  verein ig te sich in G. am  St. M artinstag  und am  
ersten  Ju lisonn tag . E inm al au f sechs wurde der K on
sul der vicinanza  in G. gew ählt, und fünfm al au f sechs 
lieferte es einen der Vizekonsuln. Das D orf versuchte  
vergeblich 1708-1712, 1772 und  1805 sich von In trag n a  
zu tren n en . E in Beschluss vom  26. v . 1805 h ielt den 
Anschluss m it In trag n a  aufrech t, e rm ächtig te  aber G., 
4 von den 13 M unizipalräten zu ernennen, alle 6 Jah re  
den G em eindepräsidenten zu stellen, seine G üter selbst 
zu verw alten  und  die Polizeiaufsicht durch  seine eige
nen R ä te  auszuüben. Sein Gebiet erstreck te  sich von 
der sog. L ocarnobrücke bis zur M alezzabrücke. — 
K irchlich w ar G. der Sitz der Pfarrei der ganzen vici
nanza  von In trag n a  ; dieses tren n te  sich 1653 davon. 
Die San Giorgiokirche wird schon 1297 erw ähnt ; die 
heutige  P farrk irche besitz t S tu k k a tu ren  von Modini 
(1773). Die K apelle der M adonna del Posso w urde 1685 
am  S tan d o rt einer k leinern Kapelle e rrich te t und 1788 
und 1866 re s tau rie rt. Bevölkerung : 1591, etw a 20 
H aushaltungen  ; 1901, 156 E in w. ;_ 1920, 109. Tauf- 
register seit 1597, E heregister seit 1793, S terberegister 
seit 1676. —  Vergl. BSlor. 1884-1886. —  W eiss : Die 
tess. Landvogteien. — Meyer : Die Capitanei von Lo
carno. —  B u e tti : Note storiche religiose. —  B orrani : 
Ticino sacro. —  Monitore di Lugano  1921. —  A tti del 
G. Consìglio. [C. T r e z z i n i . ]

G O L L ,  auch G O H L .  Alteingesessenes Geschlecht 
der Gem. O berg latt (K t. Zürich) ; auch in anderen 
Gem. des K ts. ve rb re ite t und von S ch latt her in Zürich 
eingebürgert 1815. W appen', in B lau ein goldener H alb
m ond, begleitet von drei goldenen S ternen. —  1. J o h a n n

J a k o b ,  von Buchs im  W ehntal, 1809-9. XI. 1860, K a r
to g rap h , e rster A ngestellter im  topograph . B ureau Du- 

fours in Genf 1838, Zeichner der 
D ufourkarte  in 1 : 100 000, M itarbei
te r  an der Sulzberger’schen K arte  des 
T hurgaus in  1 : 80 000 (1839) ; ver
öffentlichte auch selbständig  einige 
K arten  u n d  P läne, so bes. eine Carte 
phys. et routière de la Suisse  (1839 und  
1848). —  S K L . —  W olf : Gesch. der 
Vermessungen. —  2. A u g u s t ,  19. x n .  
1827 in Zofingen, R ech tsanw alt in 
Zürich, leant. K riegsauditor, Mitglied 

der K om m ission fü r E inführung  des neuen Rec.htspilege- 
gesetzes, M itarbeiter an der 2. Aull, von H afners K om 
mentar zum  Schweiz. Obligationenrecht, B ataillonskom 
m an d an t w ährend der G renzbesetzung 1870-1871; 
1 1906. —  ZW C hr. 1906.
—  3 . F riedrich , * 1. m .
1829 in Zofingen, B ruder 
von Nr. 2, Dr. m ed. in Zü
rich 1853, beliebter Arzt, 
v erfasste  für die SOjähr.
Festsch rift der zürch.
A erztegesellschaft 1860 
eine A bhandlung : B ei
träge zur feineren Anato
m ie des menschl. Rücken
markes m it der ersten 
B eschreibung der seither 
als « Goll’sche S tränge » 
b ek an n ten  Faserzüge. P ri
v a td o zen t an der U niv.
Zürich 1862, a. o. Prof. 
fü r Pharm akologie 1885- 
1901, D irek tor der medi- 
zin. Poliklinik 1863-1869 
und als solcher besonders 
im  Cholera] ahr 1867 ve r
d ient ; P räsiden t der k an 
tonalen  Aerztegesellschaft 
1885-1895. Verfasser von B adeschriften  über See- 
wis, Peiden, Pignieu - Andeer, f  12. XI. 1903. — 
Vergl. Festschr. zur Feier des lOOjähr. Bestandes der 
Ges. der Aerzle des K ts. Zur. 1810-1910, p.  20. —  G. 
v . W yss : Hochschule Zur. 1833-188-3, p. 90 u. 92. — 
Univ. Z iir., Festschr. 1914, p . 42 u . 81. — V S N G  
1903. —  ZW C hr. 1903. — N Z Z  1903, Nr. 322. —  Vier- 
teljahrsschr. d. nat. Ges. Zur. 1903. —  S Z G  1904.[H .Br.] 

G O L L I A R D .  Freiburger Fam ilie, in M urten ein
gebürgert, 1454 erw ähnt, sowie in Mézières, wo sie 
1551 a u f tr i t t .  Zur le tz te m  gehörte —  J o s e p h ,  11. x i. 
1712-22. ix . 1835, K apuziner 1791 u n te r  dem  Nam en 
von P . Romuald, G uardian . —  Vergl. S taa tsa rch iv  Frei
burg . [Ræmy.J

G O L L I E Z .  W aad tlän d er Fam ilie von Mont la Ville 
und Cossonay im 15. Ja h rb .,  sp ä ter in P ayerne und 
L u try . —  1. P i e r r e ,  N otar in Cossonay 1436. —  2. 
J a c q u e s ,  H err von V uippens durch  seine H eira t m it 
Clauda von Vuippens 1551. —  3. S a m u e l ,  1604-1695, 
N otar in L u try  1631, in P ayerne  seit 1647, R alschrei- 
ber, erh ielt in A nerkennung seiner D ienste das Bürger
rech t geschenkt. —  4. S a m u e l  J o n a s ,  * 1743-1792, 
N otar i n  Payerne, S teuereinzieher für Bern, R atsherr 
und K astlan  von Granges und Villarzell. —  5. P a u l  
L o u i s  F r é d é r i c ,  Sohn von N r. 4, 4. x i .  1784-17. x i i .  
1843, P rä fek t des Bez. Payerne. —  6. F r é d é r i c  J u l e s ,  
von Payerne und L u try , * 5. ix . 1847 in Payerne, 
f  21. IV. 1900 in  M urten, A potheker in Moudon, seit 
1874 in M urten, E rfinder zahlreicher pharm azeutischer 
Spezialitäten , W ohltä te r der S ta d t M urten. —  7. H e n r i ,  
1861-1913, Geologe, Professor der Mineralogie an der 
Akadem ie und sp ä ter U n iversitä t von L ausanne 1889- 
19 0 7 ; V erw altungsrat der L ö tschberg tunnel-U nter- 
nehm ung. [M. R. und C. M.]

G O L L I O N  (K t. W aadt, Bez. Cossonay. S. GLS.) 
Gem. und D orf ; Gollun 1228 ; Gollion 1383. Der Ort 
m uss schon vor den R öm ern eine gewisse B edeutung 
gehab t haben . 1906 en tdeck te  m an  au f dem  Hügel des 
C hätelard ein helvetisches oder gallisches Refugium

Friedr ich  Goll.
Nach einer Photographie.  

(Bibi. W in te rthur .)
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m it M auern und G räben, das sp ä te r  als F riedhof ver
w endet w orden is t. A ndere V erschanzungen w urden 
a u f den H ügeln von Bovex, Ouffemaz u n d  B richv e n t
deckt, aber sie scheinen aus sp ä tere r Zeit zu stam m en. 
G. lieg t überdies an  der R öm erstrasse  V idy-O rbe, und 
es w urden an  verschiedenen Stellen des Gebiets Spuren 
von b edeu tenden  röm ischen B au ten  aufgefunden. Die 
1228 genann te  P fa rrk irch e  w ar dem  hl. C hristoph ge
w eih t. Im  M itte la ltcr gehörte  G. zur B aronie Gossonay, 
dann  zur H errsch aft L ’Islc. U n ter der harnischen H err
schaft w ar es der Reihe nach  im  Besitz der Gierens, der 
D o rtans, der Chan dien und  bis 1798 der Senarclens. Der 
im  M itte la lter dem  K loster L u try  gehörende Z ehnten 
k am  nach  der R eform ation  an  B ern —  D H V .  [M. R.] 

G O L G V K I N E ,  FÉDOR, G raf von, 1766-1823, 
russischer D iplom at u n d  Schriftste ller, G esandter in 
N eapel, v e rb rach te  die le tz ten  Ja h re  seines Lebens in 
L ausanne, wo er s ta rb . V erfasste u . a. die Lettres re
cueillies en Suisse  (1821), die zahlreiche Briefe von und 
an  V oltaire en th a lten . ' [G. A. B.]

G O L T S C H 1 .  f  Geschlecht in F re ibu rg , das u m  die 
M itte des 14. J a h rb . ins dortige B ürgerrech t aufgenom 
m en w urde. W appen : sechs Schrägrech tsbalken , im  
S ch ildhaup t drei B ienenkörbe (F arb en  u n b e k an n t) . —
1. P i e r r e ,  des R a ts  der Sechzig 1450, H eim licher des 
B urgquartiers 1451-1460. —  2. S i g m u n d ,  Sohn von 
Nr. 1, des R a ts  der Zw eihundert 1465-1470. —  3. J a c 
q u e s ,  P rieste r 1484, Pred iger an  der S t. N ikolauskirche 
1497, R ek to r der L iebfrauenkirche 1502-1505, V ikar 
von S t. N ikolaus 1505, C horherr daselbst 1515, P farrer 
von F re ibu rg  1516-1524. —  Vergl. Dellion : Diet. V I. —  
D iesbach : Stalles de l'église de Notre-Dame (in F A  1895).
—  S ta a tsa rch  Fre ibu rg  : B ürgerbuch  I, I I  : B esatzungs
buch . [ J .  N . j

G O L T Z ,  M a r t i n  M a x i m i l i a n  von d e r ,  Graf, 1593- 
1653, O berst in kaiserlichen D iensten 1625, General
kom m an d an t der kaiserl. S tre itk rä fte  an  der B ündner 
Grenze 1635, m ach te  im  Ju n i 1635 einen E infall ins 
M ünstertal uncl ins V eltlin, dem  dann im  Ju li eine Ge
genaktion  du rch  H erzog R ohan  folgte. Genoralfeld
zeugm eister und O berbefehlshaber in Schlesien 1639.
—  R o tt  : Représ. dipi. V, 610. —  F o rt. Sprecher : 
Kriege und Unruhen. [L. J .l

G O  M IVI IS W A L D  (K t. S t. Gallen, Bez. See. S. GLS).
Dorf, po lit, und  O rtsgem einde. Die 
Gem. um fasst die Dörfer und W eiler 
Gauen ( Gocheim 1178), K loster Berg 
Sion  (s. d.), Schönenbach und  Uetli- 
burg , sowie zahlreiche, zerstreu t ge
legene Höfe. W appen : in  R o t ein 
schw arzer A rm  m it einem  weissen 
K reuzchen. G. gehörte anfänglich  zur 
H errschaft U znach, die von den G ra
fen von R appersw il über die Grafen 
von Toggenburg und  die F reiherren  

von R aron an  die S tände  Schwyz und  G larus überging. 
F o rta n  b ildete  G. oder G auen einen der 6 Tàgw en (Gem.) 
der Gem einen Landvogtei U znach. Dieser Tagw en stellte  
einen L an d rich te r und einen R a tsh errn  in die L andes
behörde u n d  h ielt auch  eigene Gem einden ab . A uf G rund 
einer U rkunde vom  18. v ili . 1440, la u t welcher A bt 
Eglolf von S t. Gallen « den erbern  liiten , so in das am p t 
in Göchams gew alt gehörren t », die G rundzinsen da 
selbst um  300 rheinische fl. verkaufte , d a rf geschlossen 
werden, dass die G rundherrschaft im  M itte lalter dem 
G otteshaus S t. Gallen zustand . K irchlich hingegen ge
h ö rte  G. dam als zur P farrei B enken. Aber du rch  Stif
tungsb rief vom  11. x i. 1500 w urde «Gauchen» zu einer 
eigenen P farre i erhoben, m it Zustim m ung der A ebtissin 
von Schännis als P a tro n in  von Benken und  der Stände 
Schwyz und  Glarus. Dabei m ussten  die K irchgenossen 
der neuen P farrei u . a. die V erpflichtung eingehen, dem 
L eu tp rieste r zu Benken jäh rlich  5, der M utterk irche 
selbst jäh rlich  1 Pfund  Heller zu en trich ten . Von den 
Zehnten-V erpflichtungen an  die A ebtissin , der n a tü r 
lich nun  auch das P a tro n a tsre ch t zu Gauen zustand , 
k au ften  sich die K irchgenossen durch  V ereinbarungen 
in den Ja h ren  1556, 1629 und  1723 allm ählich  los. Im  
18. Ja h rb . schein t der Nam e G. als B ezeichnung des 
ganzen Tagw en anstelle von  Gauen allm ählich  aufge

kom m en zu sein ; Fäsi n en n t ihn  1766 G. oder G auen. 
■1803 w urden  E rnetsw il, G auen und  (!) Gom m iswald 
durch  ein D ekret des K leinen R a ts  (R egierungsrats) 
zu einer po lit. Gem. m it « V ersam m lungsort » G auen 
verein ig t, ab er am  20. iv . 1807 tre n n te  der Grosse 
R a t E rnetsw il von diesem  V erband und  m achte  es 
zu einer eigenen Gem einde. In  der Folgezeit hiess m an  
häufig auch  die O rtschaft Gauen selbst G. Dieser U n 
sicherheit m achte  ein D ekret der st.. gall. R egierung 
vom  31. x i i.  1913 ein E nde, du rch  das sie, dem  Ge
such der bete ilig ten  O rtsbehörden entsprechend , die 
bisherige B ezeichnung G auen in Gom m iswald u m ä n 
derte  und  so den N am en Gauen völlig elim inierte . 
Bei dem  W eiler U ctliburg  s te h t eine R egula-K apelle  
aus dem  J a h r  1676 und  s tan d  ob der S trasse eine 
s ta rk e  Burg, die aber u rkund lich  nirgends beglaubigt 
ist, und  die anfangs der 1860er J a h re  ab g eb ran n t sein 
soll. —  Vergl. Joseph  W idm er : Gesch. v. G. —■ A. N aef : 
Chronik. —  Gubser in  M V  G 27, p. 416 f. —  N üscheler : 
Gotteshäuser (m it teilweise irrigen  A ngaben). —  Fäsi : 
Staats- u. Erdbeschreibung  I I I .  —  Folder in St. Gallev 
N bl. 1911, p. 59. —  N bl. 1914, p . 83. [Bt.]

G O M S  (K t. W allis. S. GLS). O berster Bez. des K ts. 
W'allis, eine der 7 L andschaften  (Zenden), die bis 1798 
die a lte  R epublik  W allis gebildet haben . Conches seit 
dem  12. Ja h rh  ; in  deseno Gomesiano 1211 (spätere A b
schrift). aF orcla  de Conches 1269, bezeichnet aber auch  
im  13. und 14. Ja h rh . M ünster als Sitz der obern 
P farre i (1277, 1319, 1333) ; apud Gomes 1272 ; vallis 
Comezii (ita l. U rkunde) 1403 ; Gomesia sive Conches 
im  17. Ja h rh . ; franz . Conches. Die Leute heissen Leute 
obrunt u . n idrun t dem Doeys 1368. K eltische N achbarn  
m ögen der T alm ulde r ich tig  den N am en Gumbas (os) 
gegeben haben  ; daher Goms (Conches) und  der V olks
nam e Gommer ( Gomser is t gelehrt und  neuer). Deis 
und Deischberg w urde seit 
1333 öfter m it M ons Dei 
ü b ersetz t ; der Nam e hän g t 
n ich t m it Deus zusam m en, 
sondern eher m it theoda 
( =  Volk, deutsch). —
W appen  : gete ilt von R o t 
u . W eiss m it zwei T a tzen 
kreuzen in gewechselten 
Farben . Das von L andes
h au p tm an n  P e t. von R ied
m a tten  (f  1683) gestifte te  
Z endenbanner t rä g t  die 
A ufschrift : « das P anner 
des ganzen Zehnden Goms 
fü r Deisch u f  ». Das ä lteste  
bek an n te  Siegel m it dem 
heutigen W appen häng t 
an  einer U rkunde vom
11. IX. 1368 u n d  trä g t  die U m schrift : S (ig illu m ) Com- 
m unita tum  a monte Dei superius.

Ur- und Frühgeschichte. Aus der a lten  Zeit sind bisher 
wenig R este aus der E rde gegraben w orden. Die B ronze
zeit ist einzig durch  ein Bronzebeil m it R andleisten  
aus Fiesch bezeugt. Dagegen ist die L a Tònezeit du rch  
ansehnliche Funde in B inn und  nam en tlich  durch  die 
Nekropole der B inneggen (1923) v e r tre te n . Bessere 
K unde geben u ra lte  Schriften . Die ä lte ste  N achrich t 
über Goms liefert ein Schriftste ller des 4. chris tl. 
Ja h rh u n d e rts . In  seinem  Gedicht Ora m aritim a  greift 
R. F . Avienus au f griechische B erichte aus dem  5. 
v orchristl. Ja h rh . zurück. D arnach  beschreib t er den 
R o tten  von seiner M ündung bis zu seinem  U rsprung  in 
den Alpen. Nahe bei der Sonnensäule findet er an den 
Quellen des Rodans die V ölkerschaft der T yling ier , 
die ta lab w ärts  an  die ebenfalls germ anischen (?) Dali- 
terner stossen. W ahrscheinlich haben  die ersten  uns die 
G räber au f der B inneggen h in terlassen . Die Tulingier, 
vielleicht m it den T ylingiern iden tisch , m eldet J .  Caesar, 
m ach ten  m it den H elvetiern  die A usw anderung und 
den Feldzug von 58 in Gallien m it ; sie h a tte n  einen 
grossen .A nteil an  der Schlacht bei B ibrakte , gingen 
_dann in den besiegten H elvetiern  au f und  verschw an
d e n  m it dem  Jah re  57 v. Chr. J .  Caesar ken n t vom  
Genfersee bis zu den höchsten  Alpen n u r m ehr die

Siegel von Roms von 1368.



GUMS GONDISW IL

drei Volker der N antuaten , 1 'erager und Seduner. In  
die verlassenen (?) W ohnsitze der Tylingier w aren über 
die Berge herüber die Ubarer vorgerück t, ein S tam m  
der L epontier. U eber die U berer geben u. a. N achrich t : 
Phnius, S trabo  und andeutungsw eise L ivius, der die 
W alliser u n te r  die ha lbdeu tschen  « L anzenknechte  » 
(Gäsaten) rech n e t. W egen der Ein- und  Z uw anderung 
der A lam annen durch  das H aslita l, der B urgunder ta l 
aufw ärts (G erm anisierung) sind seit 1846 {Arch. S G 4. B.) 
M utm assungon aufgeste llt w orden. E in  w issenschaftli
ches E rgebnis lä ss t sich daraus n ich t gew innen. Jed en 
falls is t seit K arls des Gr. Zeiten das Oberwallis deutsch  
nach R asse  u n d  Sprache.

Geschichte. G. g ilt als die W iege der U nabhängigkeit 
der W alliser. Es b irg t zwischen O bergestein und  U lrichen 
an der S trasse zwei wichtige Landesdenkm ale m it der 
Inschrift : « H ier h a t  H erzog B erchtold von Z ährin
gen ( V . )  eine Schlacht verloren  Anno 1211 », und « H ier 
h aben  die B erner eine Schlacht verlo ren  1419» (1904 
durch ein S teinkreuz ersetz t : « Den H elden von Ul
richen 1211 u . 1419, der Bez. Goms »). —  In  der Feudal
zeit w aren die H erren  von V enthon Meier über Goms. 
Sie w urden von E inheim ischen abgelöst. 1185 w ar 
Upold von E m en  im  A m te. R udolf von E . k au fte  gem ein
sam  m it den Edlen  von M ühlebach 1215 von den H erren 
von V enthon die M eierrechte über G., die h in tereinander 
durch  K au f an  die von M ühlebach 1273, die R odier (de 
Rodis) 1309 und  schliesslich 1350 an  den Bischof von 
S itten  übergingen. Der erste bischöfliche Meier w ar 
Jo b . de P la tea . Der Meier w ar die oberste  A m tsperson, 
h an d h ab te  die R echtspflege und stan d  an der Spitze des 
Zendengerichts, V orläufer des Grosskastlans und Zen- 
den- oder B ezirksrichters. E r w urde jäh rlich  gew ählt und 
abw echselnd der obern (M ünster) und  der u n te rn  (E r- 
nen) P farre i en tnom m en. 1674 w urde durch  eine Zen
denverordnung  festgesetzt, dass der Meier jedes J a h r  
das W appen  und  Siegel des Zendens abzugeben habe. 
Die Liste ist von Georg W ys 1501 bis zum  le tz ten  Meier 
Jo b . J .  Jo s t  1798 lückenlos erhalten . —  Ganz oder 
wenigstens teilweise w aren vom  M eiertum  unabhängig  
die Freigerichte Gern (T alschaft), den drei Zenden 
Brig, Visp und R aron  gehörig ; B inn, das seinen Meier 
h a tte  ; F ieschertal und  M artisberg m it ih rem  A m tm ann 
(vom  Bischof beeidigt) und  die « G rafschaft » der vier 
Gem einden Biel, R itzingen, Gluringen und  Selkingen.

N eben dem  Meier w aren  die ersten  A m tsleute der 
B annerherr und  der Z endenhauptm ann , denen die 
K riegsgeschäfte und  die Beziehungen zu L and  und  
Ausland oblagen. Die Reihe der B annerherren  is t seit 
Georg W ys 1491, die des Z endenhauptm anns seit J .  
H a iab art er 1496 bis 1798 ohne U n terb ruch  aufge
zeichnet. Der Z endenrat versam m elte sich je  im  Mai 
und p rü fte  die Jah resrechnung  ; dazu gab es 3 F reige
richts- und D ekretstage im  Ja n u a r  und  Februar.

In  frühester Zeit w ar H a u p to rt des Zendens die 
B ürgschaft E rnen  ; von 1447 an wechselte E rnen  m it 
M ünster ab , bis M ünster die E hre allein zu fiel. Das 
G erichtshaus w ar noch 1560 in E rnen  ; 1770 w urde 
daselbst das neue Z endenrathaus gebau t. E in S ta tu t 
über R ich ter, Gerichtspllege und  R ich ts tä tte n  w urde 
1447 zu E rnen  au fgerich te t, b e stä tig t und  erw eitert 
1561 u . 1563, nach  einem  langen S tre it zwischen E rnen  
und M ünster (1576-1596) durch  neue Bestim m ungen 
ü ber Gerichtspflege und das Z endenarchiv 1622 er
gänzt.

1361 h ielten  die Gom m er ihren  Bischof W . Favelli 
8 W ochen lang in M ünster gefangen und verfielen des
halb  dem  K irchenbann, von dem  sie P a p st Innocenz VI. 
am  28. IV. 1362 zu Avignon freisprach. Am 31. x . 1368 
schlossen die 4 W a ld s tä tte  m it dem  «W allis ob und nid 
dem  Deys» (Goms u .  a.) einen F riedensvertrag . 1378 be
s tä tig te  Bischof E d u ard  von Savoyen den Gem. ob 
der Massa ihre F reiheiten . 1379 tra fen  Goms und  Gren- 
giols m it den Gem. der Curia M aterella des E schentals 
ein friedliches U ebereinkom m en. Am 15. x t i.  1416 
w urde zu U ri zwischen L uzern, U ri und  U nterw alden  
und  den Pfarreien E rnen  und  M ünster das erste B urg
und L andrech t vereinbart, dem  sich nachher die ändern  
W alliser Zenden anschlossen. 1752 erfolgte bei der 
Bischofswahl ein S tre it zwischen G. und S itten  wegen

des V orrangs (M emorial und M anifest, S itten  1 7 5 2 ).
1798 tru g  G. den N am en « Bez. E rnen  », zäh lte  13 

politische und  10 kirchliche Gem., 1 8 0 2  « D ixain de 
Conches » m it 21 pol. Gem. ; 1811 « K an to n  Goms » m it 
bloss 10 pol. Gem. ; 181 6  w urden 24  Gem. gezäh lt, 
von denen 3 im  19. Ja h rb . eingingen (U nterw asser, m it 
Oberwald 1838  vereinigt, Bodm en m it Beiw ald bereits 
1 821 , und  N iedcrernen. m it E rnen  187 2  v erein ig t). Seit 
1 87 2  zäh lt der Bez. G. 21  Gem., die alle h in te r das 
13 . Ja h rb . zurückgehen. Der Zenden G. gab dem  Lande 
eine grosse Zahl (an 2 0) L and esh au p tleu te  (Ballivi) aus 
den Fam ilien : de R upe (Fluo), Aufdereggen, H engarten , 
de P ra tis , T scham pen, Holzer, Z ’Lauinen, Im ahorn , 
Clausen, L ehner, Zum  B runnen, Schiner, Kreig, von 
R ied m atten , S igristen.

Kirche. Vom 12. bis Ende des 13 . Ja h rb . bestanden  
in G. die zwei P farreien  E rnen (untere) und  M ünster 
(obere). Die K irche des h l. Georg zu A ragnon  (E rnen) 
wird erstm als 1214 g enann t, die K aplanei daselbst 1217. 
Von ih r tren n ten  sich als P farreien  : B inn 1296 ; Fiesch 
1584 ; N iederwald 1666, von dem  sich B litzingen 1877 
ablöste ; Beilwald 1697 und L ax 1873. In  der P farre i 
M ünster werden die K irche U. L. F ra u  de M onasterio 
und die K aplanei 1235 erw ähn t. Aus dem  P farrv erb an d  
M ünster schieden als selbständige P farreien  aus : 
Biel 1678, von dem  sich Gluringen 1919 ab tre n n te  ; 
Reckingen 1695 ; O bergestein 1738, von dem  Ober
wald 1767 abgelöst w urde ; endlich U lrichen 1868. 
H eute  bestehen  14 P farreien , die das D ekanat E rnen  
b ilden . W ägen seiner Treue zum  alten  G lauben, be
sonders in  den W irren  der R eform ation , t r ä g t  G. den 
Zunam en Gomesia catholica. —  Vergl. Ch. B ierm ann : 
La vallée de Conches. —  G. S tehler : Das Goms und die 
Gomser. — J .  H eierli und  W . Oechsli : Urgesch. des 
W allis. — B W  G I-V . —  G rem aud I -V III . —  A rchive 
von E rnen  und M ünster. —  S taa tsa rch iv  W allis. [L. Mr.] 

G O M Y , GOIV1IV1Y. F reiburger Fam ilie, die schon 
1424 als von Corjolens stam m end  e rw ähn t w ird . G. von 
Châtel S t. Denis, M atran  und  Surpierre w urden 1603, 
1619 und  1620 als B ürger von F re ibu rg  aufgenom m en, 
wo das Geschlecht noch b lü h t. —  Vergl. G um v : Reg. 
d’IIaut. —  S taa tsa rch . F reiburg  : B urgerrodel. [G. Cx.] 

G O N D A  (K t. G raubünden, Bez. Inn , Kreis Ob 
Tasna. S. GLS). H eute  n u r noch ein von G estrüpp 
überw uchertes Stein- und  Trüm m erfeld, w ar Gonda 
( =  S teinhalde), an  der a lten  E ngadiner R eichsstrasse 
von L avin nach  G uarda gelegen, eine zu Lavin ge
hörige F raktionsgem einde und  bestan d  im  16. Ja h rb . 
noch aus 30 H äusern  m it einer K apelle, die aber nach  
der R eform ation  n ich t m ehr b e n u tz t w urde. 1573 
zerstö rte  ein D orf b rand  9 H äuser. N ach Sererhards 
Chronik (1742) w ar der O rt « schon längst unbew ohnt ». 
Nach Campeil w ar er W ohnsitz der angesehenen F a 
milie der E ntzio . [C . C a m e n is c h  ]

G O N D I S W I L  (K t. Bern, Am tsbez. A arw angen.
S. GLS). Gent, und D orf in der K irchgem . M elchnau. 
Cundolteswilare w ird zwischen 824-872 der A btei St. 
Gallen geschenkt. Gundottiswilare 1194 ; Giindeltzwil 
1224 ; Gondoltivile 1270 ( =  H of oder W eiler eines 
Gundolt) ; heu te  auch  Gundisivil. Im  H eidw ald beim 
Dorfe Spuren von Refugien ; der P la tz  « zur heiligen 
Eiche » lässt möglicherweise eine a lte  O pferstä tte  ve r
m uten . G. w ar eine a lte  landgräflich- kleinburgundische 
D in gstä tte . Als erste bekann te  Besitzer erscheinen 1194 
die Freiherren  von  L angenstein. Die Vogtei gehörte 
den B enediktinern  von St. Johannsen  bei E rlach , die sie 
1236 dem  Grafen R udolf von N euenburg ü bertrugen . 
Schon anfangs des 1 3 . Ja h rb . gehörte fast der ganze 
G rundbesitz zu G. dem  K loster St. U rban . H u n d ert 
Jah re  sp ä ter erscheint G. als B estand teil der H errschaft 
Grünenberg, der dann an  die v. L u ternau  überging. 
Als R udolf von L u te rn au  1480 seine grünenbergischen 
G üter sam t G. an  Bern v e rk au fte , w urde dieses m it 
M elchnau, Busswil und A erenbolligen zu einem eige
nen G ericht vereinigt, das seinen Sitz abwechselnd zu G. 
und M elchnau h a tte  und  u n te r  dem  Landvogt von 
A arw angen s tan d . Zu Freibach , einem  W eiler von G., 
befand sich bis zur R eform ation  eine dem  hl. Eulogius 
geweihte S tiftung  zur « Schm iedenbruderschaft », die 
ein w undertätiges M arienbild (W allfahrtsort) besass.
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E in  edles Geschlecht von Goruliswil e rschein t in den 1 
U rkunden  anfangs des 13. J a h rh . L L  n e n n t einen 
A d e l b r e c i i t  von G., Zeuge schon 1130. —  Vergl. 
Zeerleder : Ur&wndenbwcA I, 5. —  F H B  I, I I  u . IV . —  
v. M ülinen : Beiträge, ; A b t. Oberaargau. —  K asser : 
A arw angen  (in A H V B  19). [H. Tr.]

G O N D O  (K t. W allis, Bez. Brig. S. GLS). Gem. und 
P farre i. Gondo is t der italienische Nam e des Grenz
weilers Rüden, zu dem  die T alschaft Zwischbergen 
gehört. In  W alliserschriften  w ird die Gem. bald  R üden, 
bald  Zwischbergen g en ann t. Das Volk und  die E inhei
m ischen haben  die deutsche B enennung beibehalten . 
G. is t der am tlich  aufgedrängte  Nam e ; noch im  am tli
chen Verzeichnis der W alliser G em einden von 1892 
heisst es G. oder Zwischbergen. W appen : in B lau eine 
goldene Sonne über zwei g rünen Bergen (Zwischbergen). 
Der K irche von G. w aren 1543 die zwei je tz t  eingegan- ! 
genen Gem. Vayra und  F raxinodus, 1274 genannt 
(deutsch  A lp ien), zehn tp ilich tig . 1634 gaben sich V ayra 
und  F rax inodus eigene G em cindesta tu ten , welche die ; 
B ürger von Zwischbergen an lob ten . —  G. w ar bereits 
im  16. Ja h rh . eine P farrei, 1637 neu e rrich te t, die zur 
Diözese N ovara  gehörte, bis sie P ap st Pius V II. 1822 
loslöste und  der Diözese S itten  e inverle ib te . U m  1650 
b a u te  O berst K aspar von S tockaiper in  G. ein W aren
haus (Suste), das in  seinem  A eussern u n v e rän d e rt noch 
b esteh t und  der G renzw acht zur W ohnung d ien t. — 
Die E rzlager von G. haben  eine a lte  Geschichte. Es 
w urde schon v e rm u te t, sie seien den vorgeschichtlichen 
A lpenbew ohnern b ek an n t gewesen. Man dach te  an  die 
B em erkung bei Polybius, dass die Sö ldnertruppen , 
«L anzenknech te» , aus den Alpen 235 v . Chr. in der 
unglücklichen Schlacht bei T elam on keine andere 
K leidung als goldene A rm - und  H alsspangen trugen . 
Im  M itte la lter m it U nterb rechungen  ausgebeu tet, war 
die Gold- und  K upfergrube von G. seit dem  17. Ja h rh . 
im  Besitze der Fam ilie Stockaiper, die dafür von alters 
her 12 P isto len  S taa tsabgabe , von 1804 an  8 Louis d ’or 
jäh rlich  en trich te te  und  sie 1875 einer französischen 
G esellschaft u m  500 F r. ba r u n d  200 F r . Jahreszins 
a b tra t .  E ine andere  Grube, ein E isenbergw erk, wurde 
1741 von O berst F r. J .  B urgener im  Tale von Zwisch
bergen au sgebeu tet, u n d  1828 en tdeck te  P . Zumkemi 
am  O rt A lpienrung ob Gondo eine Goldm ine, u m  deren 
B etrieb  er n achsuch te . Bevölkerung : 1798, 56 E in w. ; 
1820, 136. — 'V ergl. S taa tsa rch iv  W allis. —  H . Ger- 
lach  : Die Bergwerke des K ts. W allis. [L. Mr.]

G O N  E L . t  aus R ue stam m endes Edelgeschlecht, 
das im  16. J a h rh . die H errschaft B ionnens besass, 
die 1574 durch  H e ira t an  die Fam ilie  T ech term ann  von 
Fre ibu rg  überging. Die G. erw arben auch das B ürger
rech t von E stav ay er le Lac. W appen : schräg gete ilt 
von Gold m it einem  w achsenden schw arzen B ären  und 
von  R o t m it 2 (oder 3) goldenen Schrägbalken. —  1. 
G u i l l a u m e , N o tar in R ue 1389-1408. —  2. P i e r r e , 
Sohn von Nr. 1, K astlan  von R ue 1427-1430, Ju n k er, 
W o h ltä te r der S t. N iklauskapelle in  Rue, f  gegen 1462.
—  3. N ic o d , Sohn von Nr. 1, D r. ju r .  1427, R ich ter. —
4 . F r a n ç o is , K astlan  von R ue 1477-1480. —  Dellion : 
Diet. X , p. 515. —  H enseler : F ant, staviacoises.—  G ran
gier : A nnales d'Estavayer. — S taa ts  arch . F reib . : Généal. 
Daguet et Schneuwly ; Collection Gremaud. [J . N.]

G O N IA T , J e a n  B a p t i s t e , 2 8 . A bt von Bellelay 
u n te r  dem  N am en Jean  X ., s tam m t von Bellefond, 
t  6. v . 1553. Als Zeitgenosse Farels erleb te  er die An
fänge der R eform ation . [E. K.]

G O N I N .  W aad tlän d er Geschlecht, Bürger von Esser- 
tines bei Y verdon im  16. Ja h rh ., von V uarrens und  von 
L ausanne 1657 und  1776. —  1. J e a n  F r a n ç o is  L o u is , 
1760-1816, Mitglied des Gerichts des K ts. L ém an 1800- 
1803, des Gr. R a ts  1813-1814. —  2. L o u is , 1827-1898, 
w aad tl. B rücken- und  Strasseningenieur 1861-1898 ; 
einer der G ründer des Vereins der w aadtl. Ingenieure 
und  A rch itek ten  1873, sowie von dessen B ulletin  1875.
—  Ju les G audard : Notice biographique. —  3. H e n r y , 
1 8 3 7 -1 9 1 0 , M issionär in T ransvaa l für die reform ierte  
holländische Kirche des Ivaplandes 1 8 6 0 -1 9 1 0 . —
4. J u l e s , * 1 0 . v m . 1 8 7 0 , A ugenarzt, Chefarzt des 
B lindenasyls L ausanne seit 1918 , Professor an  der U ni
v e rs itä t L ausanne 19 2 0 . [G. A .B .)

G O N S E T ,  G O N Z E T T ,  Alte Saanerfam ilie, e rw ähnt 
seit 1558. [R. M.-W ]

G O N T E N  (K t. Appenzell I. R h. S. GLS). P fa rrd o rf 
und Gem., K untan , Grinta 1411, vom  schw eizerdeutschen 
G un te  =  Sache. Die Gem. um fasst drei Bez. : Vorder- 
und  H in tergon ten  und S techlenegg. G. erh ielt 1647 eine 
eigene P farrk irche , w ährend es vo rher eine Filiale von 
Appenzell w ar ; sie w urde 1707 zum  W allfah rtso rt erho
ben und  1863 neu geb au t. In  den R eform ationsunruhen  
im  16. Ja h rh . t a t  sich die Gem einde als Gegnerin der 
R eform ierten  und  im  S uterhandel (1775-1784) durch 
ih r E in tre ten  fü r den des L lochverrats fälschlich ange- 
k lag ten  L andam m ann  Suter hervor.

Das Gontenbad zwischen G. und  Appenzell, die ä lte ste  
B ad an sta lt des K an tons, schon im  17. J a h rh . erw ähn t, 
w urde 1830 neu erb au t. —  A U .  —  Nüscheler : Gottes
häuser. —  Gab. R üsch : K t. Appenzell. —  Derselbe : 
Balneographie der Schweiz. [A. M.]

G O N T E N S C H W I L  (K t. A argau, Bez. K ulm . S. 
GLS). Gem. und  P farrdo rf. W appen : eine T anne, 
beseitet von zwei H erzen. Röm ische F unde 1849 « im 
Berg » und  « im  Feld » ; alam annische G räber au f der 
« Egg ». Gundoltswilere 1173 ; Gundoswile 1236 (E ty 
mologie wie bei Gondiswil, s. d.), im habsburg . U rbar 
Gundoltzwile, gehörte zum  A m t V illm ergen und  kam  
1415 an  Bern, O beram t Lenzburg, in dem  es ein eigenes 
Gericht b ildete. K irchlich gehörte  G. ursprünglich  zur 
Pfarrei Pfäflikon ; se it 1498 ist es selbständig . E ine 
je tz t  spurlos verschw undene Burg, die etw a 10 M inuten 
westlich der K irche im  D orf gestanden  haben  m uss —  
ihre le tz ten  Steine w urden zum  Schulhausbau verw en
det —  beherberg te  ein ausgestorbenes E delgeschlecht. 
Sie wird u . a . u rkund lich  nachgew iesen 1310 im  S tif
tu n g sb rief der M agdalenenpfründe in M ünster, 1348 im  
Jah rze itb u ch  von Sursee, 1554 und  1665 im  D orfbuch 
von G. Im  Dorfe selbst w aren m ehrere D ienstleu te  
b eg ü te rt ; wem die B urg gehörte, is t u n b ek an n t. Der 
Gem. G. w urde am  21. v m . 1901 der bisher zu R einach 
gehörende Geisshof politisch zugeteilt. T aufreg ister seit 
1 7 6 |, E heregister seit 1811, S terberegister seit 1817. — 
Vergl. Merz : Burgen und Wehrbauten. —  Derselbe : 
Gemeindewappen. [H. Sch.]

G O N T H I E R .  Geschlecht in Sta. Croix (K t. W aad t) 
seit 1563.—  F r a n ç o i s  A u g u s t e  A l p h o n s e ,  1773-1834, 
evangelischer P fa rrer in Nîmes 1805, S t. Cergues 1816, 
Rolle 1818, Nyon 1821, V erfasser verschiedener apologe
tischer W erke. Die w ichtigsten  w urden u n te r dem  Titel 
Lettres chrétiennes (5 Bde., 1836-1839) verein ig t. [M. R.] 

G O N T H I E R ,  A bt von St. M aurice 1190, bem ühte  
sich um  den A bschluss einer U ebereinkunft zwischen 
dem  B istum  S itten  und  dem  K loster Mont Jo u x  b e tr. 
die B esetzung der P farreien  dieser P ropste i in der 
Diözese. 1199. —  G rem aud I. [Ta.]

G O N Z A G A ,  L u i g i  V a l e n t i ,  * 15. x .  1725 zu R evere 
(M antua), E rzbischof von Caesarea 1764, N untius in der 
Schweiz 2. vi. 1764-3. XI. 1773. U n te r ihm  w alte te  der 
S tre it um  das Donum gratuitum  der Luzerner G eistlich
ke it 1766 (Helvetia V II, 219) und verschiedene A nstände 
wegen D ruckschriften , so jener B althasars : De Helve- 
tiorum iuribus circa sacra 1768. t  29. XII .  1808. —  Vergl. 
Helvetia V III , 358. —  Moroni : D iz. 87, 249. —  QSG  
21, X L IV . — Freib. Diöz. Arch. X I, 4, 9, 12, 32. [J. T.] 

G O N Z A G A ,  K a t h a r i n a  v o n ,  T ochter Ludwigs von 
Gonzaga-Clèves, * 2 . 1 .  1568, h e ira te te  in Paris am  28. II. 
1588 H einrich I. von Orléans-Longueville, den Grafen 
von N euenburg. Sie w urde 1595 W itw e, zwei Tage nach  
der G eburt ihres Sohnes H einrich  I I .  Die V erw altung  
des Landes lag  dam als in  den H änden  ih rer Schwieger
m u tte r , Marie de Bourbon, doch w urde K a th arin a  
nach  deren Tod (7. IV. 1601) m it der R egierung ü ber die 
G rafschaft N euenburg bis zur V olljährigkeit ihres Soh
nes (1617) b e tra u t, f  2. x n .  1629. —  P . Anselme : Gé
néalogie de la m aison de France  I, 110. —  C ham brier : 
H ist, de Neuchâtel. [L. M.]

G O N Z E N  (K t. S t. Gallen. S. GLS). E isenbergw erk. 
Der Nam e ist die versch riftdeu tsch te  F orm  der wohl aus 
dem  rom anischen Sprachgut en tstam m enden  m u n d a rt
lichen B ezeichnung Cunsa, rä to ro m . Cunes =  Grube, 
Höhle. N achrichten  über die A rt u n d  W eise des Berg
w erkbetriebs fehlen bis ins 17. Ja h rh . Bis ins 18.
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Ja h rb . w urde das E rz durch  das sog. R ennfeuerver
fahren gewonnen, sp ä ter vor O rt m it Meissei u . Spreng
m itteln  ; v e rh ü tte t  w urde es an  verschiedenen O rten 
des Sarganserlandes, zu le tz t in Plons-Mels durch  die 
Familie Neher, die seit 1823 Inhaberin  der Bergwerks- 
Konzession ist. Die E rzausbeu te  be trug  in der 1. H älfte  
des 19. Ja h rh . jäh rlich  40 000 q. Ausländische K onkur
renz b rach te  1876 das W erk zum  S tillstand , aber die 
durch den W eltkrieg  ve ru rsach te  K nappheit an  Eisen 
rief der W iederaufnahm e des B etriebes, der am  1. x i i . 
1920 w ieder eröffnet w urde (E isenbergw erk Gonzen
A.-G. in Sargans seit 1917). Die E rze gehen d irek t ins 
A usland. —  Vergl. W erner Manz : Der Eisenbergbau am  
Gonzen. —  U. R itte r  : Der Eisenerzbergbau am G. (in 
M itt. der Geogr.-Ethn. Ges. Zürich  X X I). —  A nt. Müller : 
Gesch. v. F lu m s , p. 66. —  A rt. B e r g b a u .  [Jean  G e e l . ]  

G O N Z E N B A C H .  St. gallisches Geschlecht, das aus 
dem  Poggenburg s tam m t, v e rb ü rg en

C in S t. Gallen 1607 und  1725, ferner in 
Bischofszell und  Bern. W appen : in 
Schwarz ein schrägrech ter silberner 
Fluss ; der G .-H ochreut : gev ierte t ; 
1 und  4 obiges W appen, 2 und  3 in R ot 
ein weisses Flügelpferd (H ochreut). 
Als S tam m sitz  g ilt der H of Gunzen
bach  bei L iitisburg  im  Poggenburg, 
wo 1308 erstm als ein U l r i c h  G. ge
n a n n t w ird. D ort w ohnte noch 1460 

ein J a k o b  G., A m tm ann der Freiherren  von R aron. 
Sein Sohn H e i n r i c h ,  der nach U twil (Phurgau) über
siedelte, käm pfte  in den B urgunderkriegen, war F ä h n 
rich bei Schwaderloo 1499. Mit H a n s ,  H einrichs Sohn, 
liess sich ein Zweig in Bischofszell nieder, wo die Fam ilie 
rasch zu Ansehen kam . 1540 k au fte  sich ein H a n s  G. 
von allen V erpflichtungen gegenüber dem  A bt von St. 
Gallen los. Sein Sohn O t h m a r  ( t  1607) w ar bereits im 
Besitz ausgedehnter H auptw iler Güter, seine Poch ter 
Cleophea war die M utter des H um anisten  Melchior Gold
ast. O thm ars Enkel H e i n r i c h  (1585-1650), Besitzer 
des kleinen Schlosses zu H auptw il, w urde 1607 Bürger 
von St. Gallen. Seine Söhne —  1.-3. H a n s  J a k o b  (1611- 
1671), H e i n r i c h  (1613-1678) und B a r t h o l o m e  (1616- 
1694) [sind die G ründer dreier Fam ilienzweige, u n 
te r  denen nu r der erste, w eitaus bedeutendste , bis in 
die G egenw art verfolgt werden k ann  und der sich in 
zwei H aup tlin ien  : die Casparsche oder Hauptwiler und 
die Heinrichsche oder St. Gallerlinie te ilt. Alle drei w aren 
regsam e K aufleu te  (Leinw andhandel in S t. Gallen ; F a 
b rikation  teilweise in H auptw il). H ans Jak o b  verlegte 
den H au p tsitz  nach  H auptw il, wo er gem einsam  m it 
B artholom e den ererb ten  G rundbesitz erw eiterte  durch 
A nkauf des Hofes F re iherten  und  der Mühle zu Sorn- 
th a l ; dazu erw arben die beiden B rüder (H einrich blieb 
als Z unftm eister und S tad tlieu ten an t in S t. Gallen) 1654 
die niedere G erichtsbarkeit zu H auptw il und F reiherten , 
1664 das M ark trech t fü r H auptw il, e rb au ten  das neue, 
grosse Schloss zu H auptw il (1666) und gründeten  im 
O ktober 1665 ein Fideikom m iss (das M itte des 19. Ja h rh . 
liqu id iert wurde). Seit dieser Zeit verzich teten  die J u n 
ker und G erichtsherren von G. au f das St. Gail er B ür
gerrech t. —  4. C a s p a r ,  älte ste r Sohn von Nr. 1, G rün
der und  H au p t der H auptw ilerlinie, 1648-1721, frei
gebiger Förderer kirchlicher B estrebungen, e rb au te  die 
Schlosskapelle und erreichte die kirchliche Prennung 
von Bischofszell. —  5. H a n s  J a k o b ,  2. Sohn von Nr. 4, 
1679-1747, G erichtsherr, G ründer einer Schule. —
6. P a u l  von G., Neffe von Nr. 5, 1724-1799, in Leipzig 
und  Halle erzogen, t r a t  in preussische D ienste, w ar im 
7jährigen Kriege A d ju tan t des Generals de la M otte- 
Fouqué und w urde bei L andshu t kriegsgefangen. Nach 
dem  Friedensschluss en tfa lte te  er eine erfolgreiche Pä- 
tig k e it als F estungsbaum eister in Glatz, Silberberg, 
Graudenz, Pillau und N eufahrw asser, t  als preuss. 
O berst in P illau . Der politisch hervorragendste in der 
H auptw iler Linie ist —  7. H a n s  J a k o b ,  1754-1811, 
Neffe von Nr. 6, der le tz te  In h ab er der feudalen G erichts
herrlichkeit. E r g ilt m it S icherheit als Verfasser der 
anonym en Schrift : Unmassliche Vorschläge eines Thur- 
gauischen Volksfreundes zur E rlangung der bürgerlichen 
Frey- u n d  Gleichheit und  einer Volksregierung (Jan .

1798) (A. Meier : Die A nfänge der polii. Selbständigkeit 
des K ts. Thurgau). Als Phurgauer fühlend, hoffte er die 
kom m enden Ereignisse durch  eigene In itia tiv e  und 
führende M itarbeit in ruhige, geordnete B ahnen zu 
lenken. E rste r th u rg . R eg ierungssta ttha lte r, ü b er
rasch te  er durch  seinen politischen Gesinnungswechsel, 
indem  er nach  den österreichischen Siegen im  Mai 1799 
eine neue K o n stitu tio n  ins Leben rufen  wollte, welche 
die W iederherstellung a lte r gerichtsherrlicher P riv i
legien g ebrach t h ä tte  (U nterredung  m it E rzherzog K arl 
in Klo ten). Im  Septem ber 1799 floh er ins Exil (Süd
deutschland) und  k eh rte  nach dem  Lunéviller Frieden 
zurück. Sein jüngerer B ruder Daniel (1769-1853) fü h rte  
die geschäftlichen Beziehungen w eiter bis zur endgül
tigen A uflösung des H auptw iler B esitztum s.

Die Heinrichsche oder St. Gallerlinie w ar zunächst 
m it dem  sog. A n ton’schen Zweig auch  in  H auptw il in 
te ress ie rt ; dieser (im kleinen Schloss und  im  sog. K auf
haus) leb te  w ährend einiger G enerationen in b estän d i
gem S tre it m it der Nebenlinie im  grossen Schloss, 
bis sich —  8. A n t o n  m it seiner Cousine U rsula G. 
verm ählte . Bei diesem  w ar F riedr. H ölderlin als H aus
lehrer tä tig  (1801). —  9. P e t e r ,  1701-1779, jü n g ste r  
Sohn H einrichs, des G ründers der St. Gallerlinie, leistete  
au f alle H auptw iler R echte V erzicht, w urde 1725 St. 
Gail er B ürger und gleichzeitig M arkt vorst eher ; Chef 
des Hauses « zum  M oorpferd », erw arb die L iegenschaft 
« am  Berg ». Sein Sohn — 10. D a v i d  von G .-H och
reu t, 1738-1810, is t eine der dom inierenden Persönlich
keiten  der R evolutionsepoche. Als eifriger Sam m ler 
w ertvoller Gemälde und  K upferstiche s tan d  er in  Ver
kehr m it zahlreichen V ertre tern  von K unst und W issen
schaft. Seine G attin  Marie E lisabeth , Poch ter des R ek
tors H uber und Enkelin des B ürgerm eisters Chr. Iloch- 
reu tiner, b rach te  ihm  auch das preussische Adelsdiplom . 
1798 stand  er an  der Spitze des D istrik tsgerich ts, 1800 
war er V izes ta tth a lte r. —  11. K a r l  A u g u s t ,  Sohn von 
Nr. 10, 1779-1851, K aufm ann, war M itglied des Di
strik tsgerich ts , P räsiden t des Bezirksgerichts, Mitglied 
des K antonsgerich ts, des V erfassungsrats 1831, K an 
to n sra tsp räs id en t, G em einderat und G em eindepräsi
den t und  P agsatzungsgesandter. Vom politischen Leben 
w eggedrängt du rch  die P arte is tü rm e  von 1845, w id
m ete er sich der L eitung des kaufm ännischen D irek
to rium s. —  A D B . —  St. Galler Bürgerbuch 1920, p. 187.
—  12. K a r l  A r n o l d ,  1806-1885, Neffe von Nr. 11, 
Maler und  K upferstecher, is t erw ähn t im  S K L  Suppl.
—  13. J a k o b  G u i d o ,  K aufm ann in Sm yrna, O rn itho 
loge und  Sam m ler von n a 
tu rw issenschaftlichen P rä 
p ara ten , n am h afte r D ona
to r  des St. Galler M useums.
—  Von Nr. 11 stam m en ab 
— 14. D avid A iiu u s t  L au
renz, 1808-1887, Ju s tiz 
sek retär und  S taatsan w alt 
in S t. Gallen, K an to n sra t,
2. Pagsatzungsgesandter, 
eidg. S taatsschreiber 1833, 
fü h rte  als solcher die P ro 
tokolle der Pagsatzungs- 
verhandlungen  und leitete  
den V erkehr m it in- und 
ausländ . R egierungen und 
S taatsm än n ern , kam  Ende 
der 40er Ja h re  in K on
flik t m it der liberalen 
S tröm ung, w ar nach  sei
nem  R ü c k tr itt  1847 Berner 
Bürger, G rossrat und 
N a tio n a lra t geworden und 
w idm ete sich um fassenden
historischen A rbeiten. — A D B . —  A S  G 5, 343. —  
W . F . v . M ülinen: Gedenkblatt a. A . v. G. (in B T  1889- 
1890). —  15. K a r l  E m i l  V i k t o r ,  1816-1886, Mitglied 
vieler K om m issionen und städ tisch er Behörden, P räsi
den t des K aufm ännischen D irektorium s, H au p tm an n  
im  G eneralstab, A d ju tan t des D ivisionärs B urckhard t 
im  Sonderbundskrieg, Brigadier in der Pessinerbesetzung 
1859, N a tiona lra t 1878-1884, A u to ritä t in H andels

A ugust  von Gonzenbach. 
Nach einer Li thographie  von 

Füchslin .
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und  In d u striefrag en . —  16. W i l h e l m  E u g e n ,  d ritte r  
Sohn von Nr. 11, 1817-1880, D r. ju r .,  s t. gallischer 
V erhörrich ter, d ann  S tiftsarch iv ar. —  A S G  3, 371.
—  17. K a r l  E m i l  M a x i m i l i a n ,  Sohn von Nr. 15, 
1861-1912. A ugenarzt in  S t. Gallen, O b erstlieu tenan t 
u n d  D ivisionsarzt, F ö rderer des R oten K reuzes und 
der B lindenfürsorge, P rä sid en t des B ezirksschulrats. 
Seine Schw ester —  18. M a r i a  K a r o l i n a  G.-Rehm ke, 
1854-1882, v e rfasste  u n te r  dem  Pseudonym  M aria  vom  
Berg u . a . Der B urgunderzug  (epische D ichtung). — 
V ergi. h an d sch riftl. Chroniken von W illi. H a rtm an n  
und von  W ilhelm  von G. au f der S tad tb ib i. S t. Gallen.
—  Fam ilienarch iv  der H auptw iler Linie. —  S G B .  —  
W . H a rtm a n n  : S t. Gatter Geschlechter (Ms. S tad tb ib i. 
S t. Gallen). [ 0 .  W o h n l i c h . ]

G O O D  (früher Gon und  G o d t ) .  Geschlecht in  Meis 
(K t. S t. Gallen), seit 1683 auch  einge
b ü rg ert in Flum s und  seit 1727 in 
R agaz. C l a u s  Godt 1394. E in H a n s  
God (wohl von Meis) w ird 1398 im  
U rb ar der G rafschaft Sargans genann t, 
H u g  God in Meis 1464. W appen  von 
1467 : in Schwarz ein gelber ro tb e 
w ehrter H ahn . W appenverbesserung 
1645 : 3 goldene S terne vor, h in te r 
u n d  ü ber dem  H ahn, der au f grünem  
D reiberg s te h t. ■— 1. G e o r g  erhielt 

1467 von K aiser F riedrich  I I I .  einen W appenbrief. 
Für D ienste, die er dem  H ause O esterreich geleistet 
h a t,  is t er m it G ütern  belohn t w orden ; da  dieselben 
ihm  aber v o ren th a lten  w urden, w and te  er sich 1488 
k lagend an  die eidg. T agsatzung, die ihm  im  folgen
den J a h r  zum  R echt verhalf, ih n  aber 1493 m ahnen  
m usste, von Forderungen an  H ans von Griffensee 
abzustehen . — 2. C h r i s t  a n ,  L andam m ann  im  Sar- 
ganserland  1500, A ltlandam m ann 1513. Der L an d 
am m ann  w urde au f V orschlag der 3 Gem. Meis, Flum s 
und  W artau  vom  jeweiligen L andvog t au f je  2 Ja h re  
e rn an n t u n d  w ar der erste B eam te n ach  dem  L and
vogt. W ie es schein t, h a t  Meis fa s t im m er Angehö
rige der Fam ilie G. vorgeschlagen ; daher in der Zeit 
bis 1798 die grosse Zahl von G. als In h ab er dieser 
W ürde. —  3. J a k o b ,  L andam m ann  1565, 1587, 1607, 
1610. Die T agsatzung  beschloss 1604, dass A m m ann 
Jak o b  G. und  dessen G eschwister u n d  ihre N achkom 
m en als Leibeigene den Eidgenossen zugehören sollten, 
alle än d ern  G. hingegen dem  G otteshaus Pfäfers ; 1615 
w urde jedoch  dieser Beschluss einer R evision u n te r 
zogen und  der L andvog t b eau ftrag t, sich m it dem  A bt 
in dieser F rage a u f  gü tlichem  W ege zu einigen. —  4. J o 
h a n n e s ,  L andam m ann , und B annerherr 1633, L an d 
m ann des S tandes U n terw alden  1645. E r erh ie lt 1645 
von K aiser F e rd in an d  I I I .  die W appenverbesserung. 
W ohl dieser G. w ar es, der 1654 das zerfallene Bergwerk 
a m  Gonzen an k au fte . Dasselbe blieb im  Besitz der 
Fam ilie G. bis 1767. E tw a  80 Ja h re  lang  w urde es 
schw ungvoll betrieben , dann  begann der Zerfall, der 
zum  V erkauf von 1767 fü h rte . Z um 'B ergw erk  gehörte 
au ch  die Eisenschm elze in Murg. —  5. J a k o b ,  L an d 
am m ann , s tifte te  1706 die Good’sche P fründe  in der 
K irche zu F lum s. —  6. J o h a n n  H e i n r i c h ,  D r. m ed., 
zuerst Leibm edicus des Prinzen E m anuel von Savoyen, 
n achher P hysikus im  Bad Pfäfers, veröffentlichte eine 
These über die T herm albäder zu Pfäfers. E inbürgerung  
in R agaz 1727. —  7. F r a n z  R u d o l f ,  B annerherr seit 
1728, auch  8 Ja h re  L andam m ann , f  1764. Als Schwager 
des 1748 v e rsto rbenen  Jo s . A nton  Tschudi von Gräpp- 
lang erhob er A nsprüche au f Schloss und H errschaft 
G räpplang, w urde ab er 1749 m it dem  V ersprechen einer 
A bfindungssum m e von 28 000 fl. abgefunden . 1751 
Vergleich zwischen ihm  u n d  der Gem. Flum s wiegen der 
V erw üstungen, die der Schilsbach an  seinem  G ute Auw 
angerich te t h a tte . E r w ar Chef der «E isenherren» (d .h . 
der In h ab er des Bergwerks Gonzen und  dessen Zuge- 
hörden) aus der Fam ilie  G. —  8. R u d o l f  E m a n u e l  
v erk au fte  1767 das E isenw erk an  die H erren  Bernold 
u n d  Schulthess. —  9. J o s e f  F r i d o l i n ,  Sohn von Nr. 7, 
B annerherr und  L andam m ann  zu verschiedenen Malen, 
t  1. II. 1794. E r u n d  sein Schwager (N r. 10) erhielten 
du rch  E ntscheid  der T agsatzung  von 1766 die H err

schaft G räpplang zugesprochen, da der dam alige In h a 
ber derselben, Leodegar Tschudi, die A bfindungssum m e 
n ich t bezah lte . Die H errschaft G räpplang  w ar tro tz  des 
verw ahrlosten  Z ustandes des Schlosses im m er noch 
re ch t bedeu tend . A ber 1783 übergab  B annerherr F rid o 
lin G. seinen ha lb en  A nteil seinem  T och term ann  J .  H . 
Bless und  v e rm itte lte  1788 eine Teilung der H errschaft 
zwischen O berst G. und Bless, wobei le tz te rer das 
Schloss selbst e rh ie lt. —  10. B o n i f a c i u s  J o s e f  A n t o n ,  
Sohn von  N r. 6, Dr. m ed., P hysikus des Bades Pfäfers, 
v e rm äh lt m it A nna M aria G., Schw ester von Nr. 9, 
w ar zusam m en m it seinem  Schwager im  Besitz der 
H errsch aft G räpplang. —  11. J o h a n n  R u d o l f ,  Solm 
von N r. 10, H err zu G räpplang, erh ie lt von der L ands
gem einde U ri am  2. v . 1773 das L an d rech t. E r w ar 
O berlieu tenan t im  franz . Schw eizergarderegim ent, er
h ie lt sp ä ter O berstenrang  u n d  den S t. Ludw igsorden. —
12. K a s p a r  Ih iclo lt'. * 1756, Sohn von N r. 9, B anner
herr, H o fra t am  bischöfl. H of zu Chur, v e rh e ira te t m it 
M aria A nna G., T ochter von Nr. 10. E r und  sein Schw a
ger P e rre t ge langten  1788 w ieder in  den Besitz des 
Bless’schen A nteils an  der H errschaft G räpplang. Gleich 
se tz te  die Z erstückelung der H errschaft u n d  der V er
k a u f einzelner Stücke ein, 1804 auch  der ganz zerfalle
nen B urg. K aspar R u d . w ar 1798 u n te r den 6 A bgeord
n e ten  des Sarganserlandes, die in F rauenfeld  von der 
T agsatzung  die F reilassung der L an dschaft fo rderten  
und  erlang ten , dann  ab er u n te r  den Gegnern der Hel- 
ve tik , F ü h re r der Sarganser im  Gefecht bei W ollerau. 
1814 als K an to n sra t zuerst u n te r  den m it der K an to n s
verfassung U nzufriedenen, w urde er aber gleich als 
Mitglied der k an to n a len  R evisionskom m ission nach  
St. Gallen berufen  u n d  g a lt fo rtan  als A b trünn iger. -—
13. F r a n z  A n t o n ,  d iente 1777-1786 als Soldat und  
Unteroffizier in  der künigl. Garde zu Paris, wo er in der 
F reizeit am  In s t i tu t  S. Cosme sich zum  Chirurgen und 
G eburtshelfer ausb ilde te. 1814 w ar er der F ü h re r der 
U nzufriedenen in Mols u n d  zusam m en m it S ta tth a lte r  
G allati (s. d.) und  im  Verein m it seinen 2 Söhnen M artin  
und  dem  noch unm ündigen  F ran z  A nton  in  dem  IComité, 
das eine dem okratische A enderung der V erfassung oder 
A nschluss an  G larus e rstreb te . Der E ntscheid  der v e r
bün d e ten  M ächte vom  24. Mai m achte  diesen B estre
bungen ein E nde. F ü r seine Teilnahm e an  der sep ara 
tis tischen  Bewegung w urde er 1816 durch  das von der 
R egierung eingesetzte S tra fgerich t zu einer Busse von 
22 000 fl. v e ru rte ilt . Seine bis je tz t  unveröffen tlich ten  
T agebücher en th a lten  in te ressan te  B eiträge, besonders 
zu den kriegerischen und  po lit. E reignissen im  Sargan- 
serland  w ährend der H elvetik . Seine B rüder J a k o b  
F e l i x  u n d  B o n i f a z  dien ten  ebenfalls lange Ja h re  in der 
königl. Garde und  erleb ten  die Schreckenstage vom  
A ugust und  Septem ber 1792. E in  B rief von Bonifaz an 
Franz  A nton sch ildert seine dam aligen Erlebnisse (N Z Z ,
1. v i l i .  1 9 1 6 : A u s  den A ufzeichnungen eines « roten 
Schiveizers »). —  14. M a r t i n ,  Sohn von Nr. 13, A rzt, 
ste llte  sich am  27. IX. 1814 an  die Spitze eines H aufens 
rebellischer M eiserbauern u n d  w urde dafür m it 500 fl. 
gebüsst. —  15. F r a n z  A n t o n ,  1793-1866, B ruder von 
N r. 14, Ju r is t ,  k am  fü r seine B eteiligung am  A ufstand  
von 1814 straflos weg, weil dam als noch unm ündig , 
w urde ab er in  die 3. W ählerklasse v e rse tz t. N achher 
B ezirksam m ann, 1830 Mitglied des V erfassungsrates, 
eifriger D eb atte r und  B efürw orter des « Veto », 1833 
G rossrat und  M itglied des k a th o l. A dm in istra tionsrats, 
liberal-konservativ , m ach te  1841 die politische Schwen
kung B aum gartners von der liberalen  zur in tran sig en t 
k a th o l.-konserva tiven  P a rte i m it. —  16. R u d o l f ,  von 
Meis, 1794-1860, P riester 1818, P fa rre r in  Mols 1820, in 
Mörswil 1825, in Sargans 1836, zw eiter P fa rre r und 
D om kustos, sowie D om herr in S t. Gallen 1842. —
17. A n t o n ,  1796-1846, O berstlieu tenan t, B ezirkskom 
m an d an t, M itglied des Gr. R ates, auch  als Maler 
genann t, ebenso sein B ruder D i o n y s  (1790-1835). —
18. A n t o n ,  1807-1862, liberaler G rossrat 1855-1858, 
B ezirksarzt. —  Schiveiz. Hauskalender S t. Gallen 1864. 
—  19. K a r l  F r i e d r i c h ,  von Meis, * 8. ix . 1841 in 
Sargans, A dvokat, einer der angesehensten  F ü h re r der 
liberalen  P a rte i, 1879-1882 und  —  m it ganz kurzem  
U n te rb ru ch  —  seit 1885 M itglied des Gr. R ates, den er
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vierm al p räsid ierte , Mitglied des Schweiz. S tän d era ts  
seit 1886, P räsid en t des K an tonalen  K assationsgerichts 
seit N ov. 1895, f  in  Meis 19. x . 1896. —  20. W ilh el m , 
von Meis, * 1. XI. 1830, zuerst in  verschiedenen Gem ein
deäm tern , dann  B ezirksam m ann des Sarganserlandes 
1873-1891, N a tio n a lra t se it 1878, Mitglied des B ezirks
gerichts Sargans se it 1892. Als streng  katholisch- 
konservativer P o litiker h a t  er 1873-1891 auch  dem

st. gall. Grossen ' R a t,
1873-1885 dem  katljo l. 
K ollegium  und  eine Reihe 
von Ja h ren  dem  k a th o l. 
A d m in is tra tio n sra t ange
h ö rt. In  der Arm ee er
re ich te  er den R ang eines 
O berstlieu tenan ts u . w ar 
K riegskom m issär der 7. 
D ivision. Der B u n desra t 
e n tsan d te  ihn , gem ein
schaftlich  m it O berst 
Feiss, in m ilitärischer Mis
sion zu der deu tschen  Ok
kupationsarm ee  in F ra n k 
reich , f  7. x i i.  -1897. —  
21. G e o r g  W i l h e l m ,  
* 1837, F ü rsp rech , Ge
m eindeam m ann in R a- 
gaz, das er auch  im  Gros
sen R a te  v e r tra t,  in  den 
60er und  70er Ja h ren  ein 
F üh re r der L iberalen im  
Sarganserland, f  14. ii. 

1911 in  M ünsingen.— 22. O s k a r , Sohn von Nr. 20, * 1880 
in  Meis, seit. 1911 K ultu ringen ieur des K ts . G raubünden. 
-— Vergl. W egelin : Regesten von Pfäfers und  Sargans.
—  A S. —  B au m gartner : Gesch. v. St. Gallen. — Geel : 
Statthalter Gallati (in S t. Gatter N b l. 1920). —  Fl. 
Egger : Die Herrschaft Gräpplang. —  A. Müller : Gesch. 
von F lum s. —  Derselbe : Die Rechtsverhältnisse der 
Orts gemeinden in  F lum s. —  S Z G L .  —  L L . —  L L H .
—  SK L , Suppl. —  K K Z  1860, p . 371. —  M itteilungen 
von H errn  Je a n  Geel. —  S t. Gail. N bl. 1882, p . 32 ; 
1892, p . 31 ; 1893, p .  46 ; 1897, p. 73 ; 1898, p . 67 ; 
1912, p. 69 ; 1915, p . 54. [Bt.]

G O O D , früher G U T . Aus dem  K nonaueram t 
(K t. Zürich) nach  A m erika ausgew auderte Fam ilie. — 
Jam es , P fa rre r in Ph iladelphia , h ielt jah re lan g  im  Gross
m ün ster ih Zürich w ährend des Som m ers englische 
ref. G ottesdienste  und  s tifte te  1924 40 000 F r. fü r die 
F ortse tzung  dieses G ottesdienstes. —  Zw. IV , 220. — 
NZZ  1924, Nr. 660 ; 1925, Nr. 56. [ F .  H .]

G O O D M A N , C h r is to p h , 1519-1603, von Chester, 
Professor in Oxford, llüchete sich nach  der T hron
besteigung der K önigin M aria aus E ngland und  begab 
sich 1554 zu P e ter M artyr n ach  S trassburg , h ierau f 
nach  Genf, wo er P fa rrer der englischen K irche w urde. 
G enferbürger 1558. Im  folgenden J a h r  v e rlie s^e r Genf, 
zog nach S chottland  u n d  k eh rte  h ierau f nach  E ngland  
zurück. In  Genf schrieb er : Sur l'obéissance due aux  
puissances supérieures, ein polem isches W erk, das dazu 
b estim m t w ar, die englischen P ro te s tan ten  zum  W ider
stan d  zu erm un tern  ; er w ar auch  M itarbeiter an  der 
G enfer Bibel. — Vergl. S taa tsa rch . Genf. —  Gh. M artin  : 
Les protestants anglais réfugiés à Genève. [C. R.] 

G O R A N  I , G raf Jo s e p h , * 15. li. 1740 in M ailand, 
f  1819 in Genf, am  26. v ili . 1792 in  F rankreich  n a tu ra li
siert, w ar im  A pr. 1793 in Genf geheim er A gent der 
französischen Regierung. W ährend  seiner Mission zeigte 
er sich im m er als F reund  der Genfer, verte id ig te  sie 
bei seiner R egierung und rie t von jed e r Annexion ab. 
D adurch  w ar er in Paris v e rdäch tig  geworden und 
m usste sich im  Ja n . im  E inverständn is m it den Genfer 
B ehörden in die Schweiz flüchten. D a er sich in Genf 
wohl füh lte , k eh rte  er 1796 dah in  zurück und  liess sich 
daselbst dauernd  nieder. E r h in terliess zahlreiche poli
tische Schriften, u . a. eine handschriftliche Geschichte 
von Genf u n te r  dem  T itel Algéographie genevoise (Bi
blio thèque publique). —  Vergl. Marc Monnier : Un
aventurier italien au siècle dernier. Le comte Joseph Co
rani. [ E .  L .  B u r n e t .]

G O R D E V I O  ( l i t .  Tessin, Bez. Valle Maggia.
S. G L S ). Politische und  K irchgem . Gordavio 1289 ; 
Gordenio 1333 ; Gor devo 1404 ; Gordivo 1591. G. ge
h örte  1403 oder 1404 zu den Gem., welche n ach  den 
W irren, die das T al entzw eit h a tte n , m it Cevio und 
Bosco Frieden schlossen. Es sand te  1484 ach tzehn  M ann 
zur V erteidigung der A lpenpässe gegen die W alliser. 
U nter der Schweiz. H errsch aft e rn an n te  G. den K anzler 
der Vogtei, wenn der Vogt ein G larner w ar, beteiligte 
sich an  der E rnennung  der R ich ter, welche diesem  bei 
den K rim inalprozessen zugesellt w aren  und en tsand te  
drei A bgeordnete in den G eneralrat des Tales. Die 
schon 1258 erw ähnte  vicinanza  en trich te te  der pieve 
Locarno u n d  im  13. und  14. Ja h rh . der S tad t Corno 
Abgaben. Die capitanei von Locarno, besonders die 
M uralto, besassen daselbst L eh en . G. b ildete  früher 
m it Avegno eine V izekirchgem . In  der Folge k am  es 
zu einer T rennung der beiden Dörfer ; doch h a tte n  
sie bis in die M itte des 17. Ja h rh . einen einzigen P fa r
rer. Die K irchgem . b es teh t seit 1919. Die K irche der 
hl. Jacobus und  Ph ilippus bestan d  schon 1333 ; das 
gegenw ärtige Gebäude w urde 1776 eingew eiht. Die K a 
pelle von Brié re ich t au f 1670 zurück, die B ruder
schaft des hl. R osenkranzes au f 1636, diejenige des 
S akram ents au f 1651 und diejenige der D reieinigkeit 
au f 1655. Bevölkerung : 1591, 60 H aush a ltu n g en  ; 
1765, 272 E in  w. ; 1920, 253. —  Vergl. M onti : A tti. 
—  P o m e tta  : Come il Ticino... — W eiss : Die tessin. 
Landvogteien. —  BStor. 1880 und  1911. —  B u e tti : 
Note storiche religiose. —  Meyer : Die Capitanei von 
Locarno. —  Monitore di Lugano  1920. [C. Trezzim.]

G O R D O L A  (K t. Tessin, Bez. L ocarno. S. G LS). 
Po lit, und  K irchgem ., Cordolo oder Gordolla 1219 ; 
Gordora 1240 u. 1497 ; Cordura 1470. Man en tdeck te  
1881 in  G. 55 G räber aus der E isenzeit ; es is t möglich, 
dass au f dem  Langensee, der 1255 bis ans Schloss 
G. re ich te , P fah lb au ten  bestan d en  hab en . In  der 1. 
H älfte  des 17. Ja h rh . sah  m an  d o rt noch die U eberreste 
eines H afens. 1189 w aren die M uralto von Locarno vom  
Bischof von Corno m it dem  Schloss beim  K loster S ta. 
M aria belehn t ; 1257 und  1263 w ar es ein Lehen der 
M uralto und  der Orelli. Es w urde 1380 in den K äm pfen 
zwischen W elfen und  Ghibelline:! zerstö rt. Die capitanei 
von Locarno besassen in  G. G üter und  G rundrechte , 
m it denen sie vom  Bischof von Corno oder vom  K aiser 
belehnt w aren . Sie besassen auch  den grössten  Teil 
des terraticum. oder terradegium, eine A rt von A usfuhr- 
u nd  T ransitgebühr, die seit 1263 erw ähnt w ird  u n d  1510 
von Ludwig X II .  und  1514 von den Eidgenossen zu rü ck 
gekauft w urde, die bis 1797 den capitanei eine Abgabe 
en trich te ten  ; ferner besassen diese einen grossen Teil 
der bolla oder D urchzugsgebühren usw . G. te ilte  zum  
grössten Teil die Geschicke der pieve  Locarno ; 1497 
gehörte es zu der von Ludovico il Moro geschaffenen, 
aber n u r kurze Zeit bestehenden  G rafschaft Angera, 
und  u n te r der Schweiz. H errschaft e rnann te  es ein M it
glied des G eneralrats der pieve. Die vicinanza  b estan d  
schon im M itte lalter. K irchlich m uss G. zur u rsp rü n g 
lichen K irchgem . Locarno gehört haben , von der es 
in u n b ek an n ter Zeit abgelöst w urde . Die K irche S.

I P ie tro  wird 1364 erw ähnt ; sie is t w ahrscheinlich id en 
tisch  m it der 1454 erw ähn ten  St. P e tru s- und  Vinzenz
kirche und  s te h t au f dem  Gebiet, das gegenw ärtig  zu 
Tenero-C ontra g ehört. Sie w urde 1742 w iederaufgebaut. 
Die K irchgem . um fasste  früher G., Tenero, wo die P fa rr
kirche bestan d  und  der P fa rre r w ohnte, sowie Mondacce 
und M appo. E in  langer K onflik t über die G erich tsbar
ke it zwischen G. u n d  C ontra beschäftig te  die K urie 
von Corno und  selbst den hl. S tuh l ; 1739 kam  es zu 
einem  endgültigen Vergleich. G. b au te  1894-1896 eine 
neue K irche, die 1898 den R ang einer P farrk irche  er
h ielt. Die K irche S. Vincenzo w urde am  29. VI. 1921 
von G. an  C ontra v e rk au ft und  w urde 1923 die P fa rr
kirche von Tenero-C ontra. Tenero, Mappo und  Mondacce 
w urden defin itiv  in die neue K irchgem . Tenero-C ontra 
aufgenom m en. Die B rüderschaft des hl. Sakram ents 
re ich t au f 1605, diejenige der M adonna der sieben 
Schm erzen au f 1731 zurück. Seit 1761 besitz t der 
P fa rrer von G. den R ang  eines P ropstes. E in H um ilia ten- 
k loster bestan d  bei der K irche S ta . M aria in  Tenero ;

W ilhelm  Good.
Nach einer Photographie.
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es w ird schon 1298 e rw äh n t u n d  w urde 1610 aufgehoben. 
Seine G üter w urden dem  Sp ilal in Locarno zugewiesen. 
W eder vom  K loster, noch von der K irche S ta . M aria 
bestehen  noch Spuren . Die seit 1596 erw ähn te  S t. An
ton iokapelle  w urde 1829 vom  vorüberfliessenden Bache 
z e rs tö rt ; m an  b a u te  1831-1839 an  ih rer Stelle den 
Chor der gegenw ärtigen  P fa rrk irche . Die K apelle der 
M adonna delle Grazie w urde 1671 gebau t. G. h a tte  
am  14. v in .  1874 schw er u n te r  einer U eberschw em m ung 
zu leiden. Bevölkerung : 1591, 170 H aush a ltu n g en  ; 
1870, 986 E inw . ; 1920, 626. T aufreg ister seit 1649, 
E he- und  S terbereg iste r seit 1652. —  Vergl. Meyer : 
Die C ap itan ti von Locarno. —  M onti : A tti. —  R ahn  : 
I  M onum enti. —  W eiss : Die tessin. Landvogteien. — 
B u e tti : Note storiche religiose. —  BStor. 1881 und  1915. 
—■ M onitore di Lugano  1921, 1922. —  B orrani : Ticino  
sacro. —  J S G U  I I I .  [C. Trezzini.I

G O R D O N  B E N N E T T - W E T T F L I E G E N  in Z ü
rich  1.-3. x . 1909. Jam es Gordon B ennett (1841-1918), 
B esitzer des Neio York Herald , s tifte te  1905 zur F ö rd e
rung  der F reiballon luftsch iffahrt einen W anderpreis, 
bestehend  aus einem  K unstgegenstand  im  W erte  von 
12 500 F r. und  drei Geldpreisen von je  12 500 F r. Den 
H au p tp reis e rh ä lt, wer an  drei aufeinanderfo lgenden 
in te rn a tio n alen  W ettfliegen als Sieger hervorgeh t. 
E rs te r  W ettflug  1906 in  Paris. Die folgenden W ettflie 
gen w aren  jew eils von denjenigen S taa ten  zu organisie
ren , deren L uftschiffer beim  le tz ten  W ett fliegen Sieger 
w urden . 1908 h o lten  in  B erlin die Schweizer Schaeck 
und Messmer m it dem  Ballon « H elvetia  » und der 
R ek o rd fah rt Berlin-N orw egen den ersten  Preis. Die 
D urch führung  des G .-B.-Fliegens fü r 1909 fiel Zürich 
zu, diejenige fü r 1922 der S tad t Genf. Vergl. da rü b er 
A rt. A e r o n a u t ik  ; ferner : M eyer-L eibstadt : Das G.
B .-W ettfliegen in  Zürich  1909. —  ZW C hr. 1909. [E. H.] 

G O R D O N  A , B a t t i s t a ,  B ildhauer von L igornetto , 
beschäftig te  sich 1578 m it Francesco Casella von Ca
re n a  m it dem  B au und den S ku lp tu ren  zweier T ri
bünen  und  zweier Nischen in der K a th ed ra le  von Todi. 
—• Vegezzi : Esposizione storica. -— M erzario : I  maestri 
comacini. [C. T.]

G O R D U N O  (K t. Tessin, Bez. B ellinzona. S. G L S ). 
P o lit, und  K irchgem ., Gorduno 1374. Man en tdeck te  
1896 daselbst drei p rähistorische G räber und 1902 vier 
w eitere ; fü n f davon sind aus der ersten , zwei aus der 
zw eiten E isenzeit. Lieber die G erich tsbarkeit der S ta d t 
Corno und  des M etropolitankapite ls M ailand vergl. 
G n o s c a .  Schon im  M itte lalter b ildete  G. eine vic i
nanza  ; 1202 gehörte  G. zur castaldia Claro, der es 
noch 1405 einen jäh rlichen  Zins bezah lte . Es b ildete 
1374 m it Gnosca einen V erw altungskreis u n te r  einem  
P o d esta t. Das Schloss S. Carpoforo, von dem  noch 
einige T rüm m er bestehen, wird gewöhnlich Schloss 
Gnosca, m anchm al Niosca und  Gorduno, und auch 
Moesa g e n a n n t;  es w ird 1198 e rw ähn t ; gegen 1402 soll 
es von A lbrecht von Sax w iederaufgebaut oder ver- 
g rössert worden sein. D ort liess G. G. Trivulzio vor dem 
B au der M ünze in  Misox Geld p rägen . E in  anderer, 
von A lbrecht von Sax zu gleicher Zeit g eb au ter T urm  
soll n ach  L avizzari als G lockenturm  der gegenw ärtigen 
P fa rrk irche  dienen. Die von Bellinzona abgelöste K irch 
gem. e n ts ta n d  zwischen 1538 u n d  1583. Die K apelle 
der H l. Carpoforo und M auritius, zwischen G. und 
Gnosca, re ich t w enigstens au f die 1. H älfte  des 12. Ja h rh . 
zurück und  erlang te  in  der Folge den R ang einer P fa rr
kirche. 1626 t r a t  die K irche der H l. Rocco und  Sebas
tian o  in diesen R ang . —  Der frühere  W eiler Sassa au f 
dem  Berge w ar schon 1570 von seinen Bew ohnern ve r
lassen ; h eu te  w ird d o rt n u r noch Vieh gesom m ert. 
Bevölkerung  : 1698, 362 E inw . ; 1784, 300 ; 1920, 430. 
Tauf- u n d  E hereg ister seit 1674, S terbereg ister seit 
1762. —  Vergl. Monti : -lift. —  D ’A lessandri : A tti 
d i S . Carlo. —  Meyer : Blenio und Leventina. —  D er
selbe : Die Capitanei von Locarno. —  P agine nostre I .  — 
B Stor. 1889, 1909, 1910. —  B orrani : Bellinzona , la 
sua chiesa. —  U lrich : Die Gräberfelder in  der Umgebung 
von Bellinzona. [C. T r e z z i n i . ]

G O R G E R A T .  Fam ilien  von N euenburg u . W aad t.
A. K a n to n  N e u e n b u rg . B ürgerfam ilie von B oudry, 

die d o rt seit dem  15. Ja h rh . e rw ähn t w ird. [L. M.]

B. K a n to n  W a a d t .  B ürgerfam ilie von B ussigny 
(St. Germ ain) vor 1500 und  von É chandens im  17. J a h rh .
—  1. C l a u d e ,  v e r tra t  1557 in L ausanne bei der E in 
setzung  des neuen heroischen Vogtes die D örfer B ussi
gny und  S t. G erm ain als deren « goberneur ». —  2. 
F r é d é r i c ,  1825-1902, Maler, K upferstecher, P h o to 
grap h  in  L ausanne. ■— 3. C h a r l e s ,  * 1879, A dvokat in 
Lausanne seit 1904, des Gr. R a ts  seit 1912, P räsiden t 
des G em einderats 1918, einer der F ü h re r der freisinnigen 
P a rte i. [m .  r . ]

G O R G H E I T  (auch G o r c h e i c h t ,  G o r c h e i t ,  G o r g -  
h e t ,  G o r g k e i t ,  G o r k e i t ) .  Bürgerliches R atsgeschlecht 
des 13.-14. J a h rh . in Zürich, Lehensleute der Freiherren  
von R egensberg. W appen : nach  dem  Siegel Ulrichs 
von 1328 eine gestielte , n a tü rlich e , nach  links sich 
öffnende Lilie. Eglis W appenbuch  g ib t eine dem  Göldli- 
w appen ähnliche D arstellung  ; da rn ach  d ü rfte  die 
silberne Lilie in B lau gesetz t w erden. Bei E dlibach  ein 
silberner S tern  in Schw arz. —  1. H u g o  (1250-ca. 1254), 
heisst bereits einm al « H err ». —  2. W i l h e l m  (1281- 
1297), Bürge Zürichs fü r die Zahlung von Reichsgeldern 
an  E rfu rt 1291, Mitglied des Som m errats 1291 u. 1294, 
des H e rb stra ts  1292-1296, des F asten ra ts  1295, f  16. I. 
1297. —  3. U l r i c h  (1300-1340), M itglied des H erb stra ts  
1310-1311 u . 1318-1332, to t  1343. —  Das Geschlecht 
is t in Zürich noch bis 1358 nachw eisbar. —  Vergl. UZ.
—  Sigelabb. zum  UZ  X I. —  Habsburg. Urbar. —  M on. 
Germ. Neer. I. —  W oher : M ülner. —  D ierauer ; Z ü r
cher Chronik. —  Z S tB .  [ F .  H . ]

G O R G I E R  (K t. N euenburg , Bez. B oudry . S. G LS).
Gem. u n d  D orf in  der K irchgem . St. 
A ubin. Corgie 1252, von fundus Gor- 
diacus. G ut eines Gordius. Das D orf 
G. te ilte , wie die m eisten ändern  
O rtschaften  der Béroche, die Ge
schicke der H errschaft dieses N am ens, 
die dem  H ause und  der S ta d t E sta- 
v ay er u n te rs ta n d . D em nach w ählten  
die Dörfer der H errschaft als W appen  
V arian ten  desjenigen von E stav ay er, 
so Gorgier : gespalten  von R o t und 

Silber m it einer Rose au f dem  Teilungsstrich  in ge
w echselten F arben . Die Herrschaft um fasste  die Dörfer 
Gorgier, S t. A ubin, Sauges, Fresens und  M ontalchez, 
zu gewissen Zeiten auch ein kleines G ebiet h in te r  Be- 
vaix  und Gorgier, gen an n t H errschaft Derrière-M oulin. 
Im  13. Ja h rh . erschein t G. als L an d g u t der H erren 
von E stav ay er ; m an  k en n t Ju n k e r von G.; G irard und 
L am b ert w erden 1252 e rw äh n t. 1340 hu ld ig te  Pierre 
d ’E stav ay er, H err von G., Ludw ig I I .  von Savoyen, 
dem  B aron der W aad t. D ieser schenkte  1344 G. dem  Gra
fen Ludw ig von N euenburg . So w urde G. ein Lehen 
von N euenburg und ein A fterlehen von Savoyen. In 
folge der K onflik te zwischen dem  Grafen von N euen
burg  und P ierre  und A rth au d  d ’E stav ay er bem ächtig te  
sich der e rstere  1356 und  1359 des Dorfes G., das erst 
1378 z u rü ck e rs ta tte t w urde. Zwei Ja h re  vorher war 
D errière-M oulin von ihm  abgelöst w orden. Die H erren  
von E stav ay er verk au ften  1433 G. um  1100 fl. an  Je a n  
de N euchâtel, H errn  von V aum arcus, der einer B a sta rd 
linie des G rafenhauses angehörte . Diese besass die 
H errschaft bis zu ihrem  A ussterben 1678, m it einer 
U n terb rechung  1476-1487, weil Jean  de N euchätel- 
V aum arcus in der Schlacht bei G randson die F luch t 
ergriffen h a tte . Die H erren  von G. stan d en  häufig  im 
K onflik t m it ihren  U n te rtan en , weil diese dem  L an d 
rech t von E stav ay er u n te rs ta n d en  und  1398 als Ange
hörige dieser S ta d t a n erk an n t w orden w aren. D arum  
m ussten  sie auch ih ren  Teil an  den K osten  zur Befest- 
gung von E stav ay er en trich ten  und  seinem  B anner 
folgen. Diese A bhängigkeit fand  erst 1725 ein Ende. 
F re ibu rg  erhob 1490 A nsprüche au f G., weil es sich des 
Schlosses Cheneaux in E stav ay er b em äch tig t h a tte , ver
zichtete aber d a rau f gegen eine E ntschädigung von 1500 
fl., die ihm  vom  Grafen von N euenburg bezahlt w urden. 
Die Bew ohner der Béroche schlossen 1561 ein B urgrecht 
m it Bern. Die H errschaft w urde 1566 u n te r  die Söhne 
des L ancelo t von N euenburg  gete ilt ; Simon erh ie lt 
die H älfte  von S t. Aubin, Sauges, Fresens und  Mon
talchez und  fü h rte  fo rtan  den Nam en M onsieur de
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Sauges ; Claude e rh ie lt den übrigen Teil der H errschaft 
und 1568 Derrière-M oulin, das bisher zu V aum arcus ge
hörte. Claude bau te  das Schloss G. wieder auf. Der 
le tz te  der Fam ilie, Jacques François von N., s ta rb  1678 
u n v e rh e ira te t, und 1680 ging G. an C harlo tte  d ’Achey 
und 1721 an  Gabriel P h ilibert de G ram m ont ( t  1730) 
über ; au f ihn  folgte seine T ochter Marie C harlo tte, 
M arquise de Cheyla, die 1749 s ta rb . U n te r den G ram 
m ont und Cheyla w urde die H errschaft von einem  
P riester, Je a n  Pierre E rh ard , v e rw alte t. Der König 
von Preussen schenkte  G. an  Je a n  H enri Andrié, dem 
er den T itel eines V icom te verlieh. Der le tz te  Ange

hörige dieses Geschlechts verk au fte  1813 sein Gut an 
Jam es A lexandre de Pourta lès, dessen Sohn der le tz te  
H err von Gorgier w ar. Schon 1831 verkaufte  er die 
m eisten seiner Ju risd ik tionsrech te  an  den F ü rs ten  von 
N euenburg und behielt bis 1848 n u r das Schloss als 
Lehen.

Dem  G ericht u n te rs tan d en  die Zivil- und K rim inal
angelegenheiten ; fü r die ersteren  w ar es aus zwei T ri
bunalen  zusam m engesetzt ; von dem  der ersten  In 
s ta n z  konnte  m an an  eine zweite, Assisenhof genannt, 
appellieren . Jedes G ericht bestan d  aus 12 R ich tern  ; 
beide w urden 1831 abgeschafft.

Das Schloss G. wird 1340 erw ähnt, doch w urde das 
gegenw ärtige G ebäude ungefähr zwischen 1568-1620 ge
b au t. U n te r den N euchâtel-Gorgier w ar es deren H erren 
sitz  und w urde 1879 von den P ourta lès an  Alphonse 
B erthoud , 1895 an  W . de B o n ste tten  und 1897 an  An
to ine  Borei v e rk au ft, dessen Fam ilie es noch besitz t. —  
Vergl. Jacca rd  : E ssai de toponymie. —  F . Chabloz : 
La Beröche. —  Q uartier-la-T en te  : Le C. de Neuchâtel,
I I .  Serie. —  Traités d'alliance et de combourgeoisie de 
Neuchâtel. [L. M.]

G O R G O I L L O N .  Geschlecht in Peseux (N euenburg) 
im 14.-16. Ja h rh . Aus ihm  stam m en zwei Maires der 
•Còte — J a c q u e s ,  erw ähnt 1448, 1461-1468, und —

J e a n ,  1477, 1484-1495. — Vergl. S taa tsa rch iv  N euen
burg . [L. M.]

G O R  IN I , G O R I N O ,  G O R I N A .  Altes Adelsge
schlecht von Lugano, d o rt f  M itte des 19. Ja h rb ., doch 
leb t noch ein Zweig im  K t. S t. Gallen, ein anderer in 
Ita lien . W appen  : ein Schloss m it drei Z innentürm en, 
im Sch ildhaupt und im Scliildfuss je  ein Negerkopf. 
Im  A rchiv von M ailand befindet sich ein anderes W ap
pen . Gegen 1610 s tan d  das Geschlecht im  K am pf ge
gen die Castorio oder Castoreo, was zu e rn sth aften  
W irren  in Lugano füh rte , so dass sich die T agsatzung 
m ehrm als d am it zu beschäftigen h a tte . 1615 kam  es

zum  Frieden. Die G. befanden sich 1798 u n te r den 
Anhängern des Anschlusses des Tessins an  die zisalpi- 
nische R epublik . —  1. P i e t r o ,  erster b ek an n ter Ver
tre te r  des Geschlechts, f  vo r dem  13. m . 1479. — 2. G i o 
v a n n i ,  Sohn von Nr. 1, 1473 daziere des L uganerta ls für 
den Herzog von M ailand ; t  gegen 12. iv . 1520. Vielleicht 
ist er identisch  m it Johannes Gorini de Borseriis, der 
1467 als eifriger A nhänger der Ghibellinen erw ähnt 
w ird. —  3. S e b a s t i a n o ,  Sohn von Nr. 2, D ekurio, 
M itglied des R a ts  von Lugano 1514-1516, f  vor dem
7. i. 1528. —  4. G i o v a n n i ,  Sohn von Nr. 3, V o g ts ta tt
h a lte r von Lugano 1556, f  vor dem  20. I. 1563. —  5. 
G i o v a n  B a t t i s t a ,  gehörte 1565-1566 zu den G ründern 
des K apuzinerklosters von Sorengo. W ahrscheinlich 
iden tisch  m it Giovan B a ttis ta , der 1547-1567 fast 
u n u n terb rochen  V o g ts ta tth a lte r  von Lugano w ar. —
6. P i e t r o ,  V o g ts ta tth a lte r  von Lugano, t  12. v m .  1570 ; 
einer der Zollpächter der Vogtei Lugano 1557-1559 und 
1561-1570. — 7. C r i s t o f o r o ,  Sohn von N r. 4, erw ähn t 
seit 1563, H au p tm an n  in venezianischen D iensten 1577, 
im  Kriege gegen die T ürken . R itte r  des Goldenen 
Sporns, te s tie r t den 9. I. 1605 ; w ahrscheinlich identisch  
m it, dem  H aup tm an n  Cristoforo, der in den A S I häufig 
zwischen 1564 und  1617 erw ähnt wird ; einer der dazieri 
der Vogtei Lugano 1576 und 1593-1609. — 8. S e b a -

Schloss Gorgier.  Nach einem (Eigemälde aus dem Ende des 18. Jahrh .  (unbekannter  Maler).
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s t ia n o ,  * gegen 1585 , H a u p tm a n n  in  venezianischen 
D iensten  1616, sowie in  span ischen  D iensten  im  Kriege 
gegen P iem o n t ; w ahrschein lich  id en tisch  m it dem 
H au p tm an n  Sebastiano , der in den .-IS I 1645 e rw ähn t 
w ird , eine A rt von signorotto des L uganesischen, oft 
im  K am p f gegen die signorotti an  der M ailänder Grenze. 
Die T agsatzung  h a tte  sich oft m it ihm  zu befassen. —
9 . A n t o n io , verm ach te  am  16. n . 16 2 3  einen Teil seiner 
G üter dem  Sp ital von  Lugano. —  10. M e lc h io r r e ,  
Sohn von  N r. 7. e rw äh n t 1 6 1 1 -1 6 5 2 , Hess sich in Mai
land  nieder u n d  b em ühte  sich, fü r Spanien die S ta d t Ca
sale w iederzuerlangen (1 6 5 2 ) ; d a ru m  w urde er von  Spa- I 
n ien  geadelt . —  11. G io v a n n i A n to n io , Sohn von Nr. 10, 
erw äh n t 1 6 4 3 -1 6 7 1 . Q uästor des herald ischen Gerichts 
von M ailand. —  12. A le s s a n d r o ,  Sohn von Nr. 11,
* 1648, t  nach  1716, e rh ie lt 1703 vom  H erzog von M an
tu a  den T itel eines M arquis. —  13. G i u s e p p e  G i o v a n n i  
A n t o n i o  Gorini di Piazza, *  1686 in  Lugano, f  daselbst 
gegen 1769, t r a t  in spanische D ienste, w urde 1715 
H au p tm an n  in venezianischen D iensten, zeichnete sich 
1716 bei der V erteid igung K orfus und  in drei See
sch lach ten  gegen die T ürken  aus. In h ab er der K om 
pagnie Gorini in  den gleichen D iensten . O berst Loca
teli! verlieh  ihm  1722 das K om m ando über zwei Kii- 
rassie rde tachem en te . O b erstlieu ten an t 1741, O berst 
1753 ; U n tergouverneur des P la tzes K nin  1750. K om 
m an d a n t des P la tzes B ergam o, t r a t  1765 zurück . —
14. G i u s e p p e  Gorini-Gorio, * 1702 in Solbiate (Corno), 
aus dem  L uganeser G eschlecht der Gorini, nach  Ca
valli, f  1768 in  M ailand, liess in Ita lien  N achd ich tun 
gen der d ram atischen  W erke von Corneille, R acine und 
Molière aufführen , die in  seinem  Teatro tragico e comico 
(1732 u n d  1744) verein ig t w urden. Seine beste T ra
gödie is t Jezabel ; von ihm  stam m en  ferner Rim e diverse 
(1724) ; Trattato della perfetta tragedia (1729) ; Politica , 
diritto e religione (1742) usw . —  Vergl. A H S  1914. — 
A S I. - -  B Stor. 1870, 1901, 1903. —  Periodico d. Soc. 
stor. comense. IV . —  Oldelli : D iz. —  L L . —  Cavalli : 
M eni, del regio istituto veneto X X , 22. [C. Trezzini.]

G O R J A T . Fam ilie in V illette  (K t. W aad t) seit 
•1576, v e rb re ite te  sich in verschiedene D örfer der W ein
gegend von L a vau x . —  É m i l e ,  * 1860, Ingen ieur, D i
rek to r des I. Kreises der S. B. B. [M .  R.]

G O R K E I T .  Siehe GORGHEIT.
G O R L A .  f  G eschlecht, e rw ähn t 1284 in Locarno 

und im  16. Ja h r li. in Bellinzona. —  1. G i a n  G ia c o m o , 
Maler von  Bellinzona, Sohn eines Malers Gerolamo, 
f  1586. Mit Dom enico Pozzi m alte  er die R osenkranz
kapelle  in  der S tiftsk irche von  B ellinzona (1580). E r 
h a tte  schon 1566 den a lten  Chor der gleichen K irche 
gem alt. E rw äh n t in Lugano 1551 ; w ohnte  in  Corno.
—  2. B a r t o l o m e o , w ahrschein lich  Sohn von N r. 1, 
M aler, Schöpfer der F reske der Pietà  im  H ause Cima 
in  Dangio, u nd , m it seinen B rüdern  A lessandro und 
Gerolam o, eines Gem äldes am  H a u p ta lta r  der P fa rr
kirche von Roveredo (G raubünden), 1608. —  3 . A l e s 
s a n d r o , M aler, B ruder von  Nr. 2, schuf 1601 das Bild 
der h l. A ntonio u n d  Rocco in der K irche von Curogna 
(Cugnasco). E in Maler G orla von Bellinzona, w ah r
scheinlich einer der drei obengenannten  B rüder, m alte  
1612 die zwölf F resken  m it der D arstellung  des Lebens 
des h l. K arl Borrom eo in  der K irche S. P ie tro  in B iasca.
—  BStor. 1911 u n d  1912. —  P o m e tta  : Come il T icino...
—  Sim ona : Note di arte antica. —  L. B ren tan i : Storia  
artistica cl. collegiata di Bellinzona. [C. T.]

G O R M U N D  (Ixt. L uzern , A m t Sursee, Gem. Neu
dorf). W allfahrtsk irche. A uf einem  M oränenhügel stand  
seit 1509 eine W allfahrtskapelle , welche 1612-1616 auf 
K osten  des C horherrenstiftes B erom ünster zur K irche 
ausgebau t w urde. R enovationen  : 1742-1744, 1865- 
1874, 1923. — Vergl. Gfr. —  E sterm an n  : Gesch. von 
Nendorf. — Zemp : W allfahrtskirchen im  K t. Luzern.
■— J S G U  X . [P. X. W.]

G O R R E V O D ,  A n to in e  d e ,  Bischof von Lausanne, 
A b t von S t. P au l von Besançon, w urde am  7. XI. 1565 
vom  P ap ste  zum  Bischof e rn an n t. U m sonst versuch te  
er sich in den Besitz der w eltlichen M acht im  B istum  
zu setzen und  sich i t F re ibu rg  niederzulassen  ; die 
F reiburger u n d  die B erner wiesen sein Begehren ab. 
E r liess die Diözese durch seinen G eneralv ikar Schnewly,

P ro p s t von F reiburg , v e rw alten  und  begünstig te  die 
vom  hl. K arl B orrom eo u n d  vom  N unzius Bonhom ini 
gele ite te  katho lische R estau ra tio n . Im m erh in  konnte  
er 1595 den ka tho lisch  gebliebenen Teil seiner Diözese, 
d. h. den K t. F reiburg , v isitieren , t  24. I I .  1598 in 
B esançon. — V ergi. S ch m itt : Histoire du diocèse de 
Lausanne  I I , 395-413. —  B erth ier : Lettres du nonce 
B onom inus. [m .  R.]

G O S  (auch  G o s s e ) .  Geschlecht von M ontclar (D au
phine). —  1. J e a n  P i e r r e ,  H a b ita n t in Genf 1749. —
2. A l b e r t  H enri Jo h n , * 1852, L an d schaftsm aler, 
h a t  sich fa s t  ausschliesslich der D arstellung  der Berge 
gew idm et. W erke von ihm  befinden sich in  fa st allen 
Museen der Schweiz, ferner in den Galerien von London, 
M ünchen u. B u k ares t. —  3.  Eugène Marc F r a n ç o i s ,  
Sohn von Nr. 1, * 1880, Maler, V erfasser der Flore 
alpine décorative (1903), Schöpfer vo lkstüm licher Stiche, 
L ithographien , A lpendarste llungen  usw . — 3. C h a r l e s  
Eugène M arius, B ruder von Nr. 2, * 1885, Schriftste ller, 
V erfasser von  Près des névés et des glaciers ; Sous le 
drapeau ; Croquis de frontière usw . —  V ergi. Genfer 
A rch. —  S K L .  —  S Z G L .  [C. R .l

G O S S ,  J a c q u e s  E l y s é e ,  A rch itek t, 1839-1918, pie- 
m ontesiscbcn U rsprungs, 1861 in Genf n a tu ra lis ie rt, 
b a u te  u . a. das H otel N ational, die H andelsschule u . das 
T h ea te r. 1896 w ar er H a u p ta rc h ite k t der Schweiz. 
L andesausste llung  in  Genf. ,i—  S K L .  [c . R .L

G O S S A U  (K t. St. Gallen. S. GUS). D orf u . Gem.
Wappen. : in W eiss ein stehender, links 
gew endeter schw arzer B är vor einem 
schw arzen K ruzifix  au f einem  D rei
berg. Cozesouva 824 =  Aue des Gozo. 
D urch zahlreiche Schenkungen in der 
karolingischen Zeit, sowie durch  zweck
dienliche K auf- und T auschverträge 
des K losters St. Gallen ging bald  die 
ungew öhnlich grosse M ark G., die 
anfänglich südw ärts bis in die A p
penzeller V orberge h ineinreich te  und 

auch  H erisau  um fasste, in  den Besitz der A btei über. 
G. w urde der M itte lp u n k t der k lösterlichen Oekonomie 
eines w eiten  Gebiets, die u n te r  der L eitung eines Meiers 
s tan d . Z unehm ende B evölkerung nö tig ten  zur Ablösung 
vorerst, der h eu te  appenzellischen Teile der M ark G. ;
es b ildete  sich noch im  13. J a h rh . das «Am t G.», sp ä ter
O berbergeram t (s. d.) g en an n t. A uch die zahlreichen, 
im  G em eindebann der heu tigen  politischen Gem. G. 
gelegenen kleinen D örfer und W eiler tre ten  frü h  in das 
Gesichtsfeld der Geschichte. Oberdorf m it dem Schloss 
O berberg b ildete  eine eigene niedere Vogtei, w ährend 
(Nieder-) A rnegg  und  Hclfenberg zum  G ericht G. gehör
ten  ( s .d .) .  Von den än d ern  O ertlichkeiten  seien hier 
gen an n t : Geretswil (K erinisw ilare  858, Geriswiler 1267), 
Engetswil (Eiganteswilare 904 (?), Ncingerswiler 1282 
(Vogtei Nenggerswil 1409, die, wie es sche in t, dam als 
einen besondern  Bezirk der hohen G erich tsbarkeit b il
dete) ; M ettendorf (M etendorf 1225), Albertsw il (villa 
d icta  Albrechtswiler 1303), W ilen  ( W ila  1388), R ü ti 
(1432 die R üti) ; sodann Niederdorf, nach  dem  sich eine 
Z eitlang ein eigener n iederer D ienstadel benann te , ohne 
dass m an  indessen eine ritte rlich e  B ehausung bei dieser 
O ertlichkeit nachw eisen k ö nn te  (1221 U lricus de N i-  
d irndorf  ; 1259 R itte r  H a rtm an n  v. N. ; 1321 U lrich 
v . N. usw .), endlich Neuchlen  m it ganz eigenartigen  
Sch ick sa len : 1413 en tdeck te  G raf F riedrich  V II. von 
Toggenburg, dass ihm  die Vogtei Nöchlen zustehe 
(« üns langzit a in  verschw igen, vervallen  lehen gewe
sen ») u n d  m ach te  sein L ehenrecht geltend , ebenso 1441 
sein R echtsnachfolger F re iherr H ildebrand  von R aron  ; 
•1461 v e rk au fte  der dam alige L eheninhaber die Vogtei 
an  das Sp ital in S t. Gallen, und  1549 w urde sie sam t 
den Z ehnten  der A btei zugesprochen.

Die niedere G erich tsbarkeit im  A m t G. s tan d  der 
A btei zu, die sie anfänglich du rch  ihre Meier ausüben 
liess, sp ä te r  aber w ieder an  sich zog. Die hohe G erichts
b a rk e it bildete einen B estand teil der sog. « R eichs
vogtei St. Gallen ». 1331 v ersetz te  K aiser Ludw ig der 
B aier die Reichsvogtei über Appenzell, H undw il, T ro
gen, Teufen, W ittenbach . Gossau und  H erisau  an  die 
schw äbischen H erren  von Königsegg, bei denen sie
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verblieb, bis es dem  A bt Georg 1373 gelang, die nötigen 
G eldm ittel aufzubringen , u m  die Vogtei m it 300 P fund  
Pfennig zurückzulösen. Aber in dieser R ücklösung 
war die B lu tg e rich tsb ark eit n ich t en th a lten  ; das S tift l

Gossau 1830. Nach einem kolorier ten Stich von

erlangte dieselbe erst durch  das kaiserliche Privileg 
vom  15. ix . 1487. W ährend  der langdauernden  und 
schw achen F rem dherrschaft erw achte  ein lebhaftes 
S treben n ach  U nabhängigkeit, das sich in  der Folgezeit 
zum  Schaden des geistlichen O berherrn  ausw irk te. 1.373 
erscheint erstm als ein A m m ann v. G. : 1401, beim  A us
bruch  der Appenzeller w irren, schloss sich G. an die 
S tad t S t. Gallen und  an  die A ppenzeller an  zu einem  
Bund au f 10 Ja h re  und  siegelte den B undesbrief m it 
eigenem  Siegel. Das Siegel (m it der U m schrift : f  S . 
universitatis terre de Gosow), n u r dieses einzige Mal v o r
kom m end, gab in neuester Zeit die Vorlage zum  heu
tigen  Gemeindesiegel ab.

Gleich k am  es auch  zu einem  A uflauf der Gossauer 
gegen den verhassten  K loste rp ropst H ans von Bussnang 
au f dem  ben ach b arten  Schloss H elfenberg. Aber in 
den nachfolgenden Ja h ren  m usste sich G. wieder dem  
A bte un terw erfen  und e rlitt dafür schwere Schädi
gungen durch die Appenzeller. 1434 S teu ers tre it m it 
A bt Eglolf, 1469 E rte ilung  einer Öffnung durch  A bt 
U lrich V III . —  aus der E rneuerung  derselben von 1510 
ersehen wir, dass zum  G erichtsbezirk G. ausser dem 
D orf G. noch 26 um liegende O rtschaften  und  Höfe 
gehörten , —  1490 A nschluss der Gossauer an  die auf
ständ ischen  G otteshausleute, 1492 Z ehnteustre itigkei- 
ten  m it dem  A bt, die vom  Bischof von K onstanz und 
von den E idgenossen zu U ngunsten  Gossans beigelegt 
w urden. In  jen er Zeit w ar G. m it ca. 900 Seelen die 
b ed eu tendste  und  reichste Landgem einde der S tifts
lande ; 1473 zählte  es 260 waffenfähige und 267 steuer
zahlende M änner.

Die sozialen E rsch ü tteru n g en  zu Beginn der R efor
m ation  zeitig ten  den bek an n ten  « R appersw iler Ver
tra g  » von 1525, den die E idgenossen den äbtischen 
U n te rtan en  au f erlegten, und  in welchem  die B eziehun
gen Gossans zur A btei im  besonderen geregelt w urden. 
T rotzdem  kam  es in den folgenden Zeiten noch zu 
häufigen S tre itigkeiten  m it dem  A bt, so besonders 
1722 und  1726, und 1734 sogar zu einem  A ufruhr und 
Zug vor Oberberg, der m it der B estrafung der R ädels
führer endete. 1793 Beginn der revo lu tionären  Bewe
gung im  F ü rs ten lan d , deren M itte lpunk t G. und  deren

F ü h re r der B ote Jo h . Küenzle von G. w ar ; 24. II. 1795 
« gem einsam e Gem einde » von 5 der 6 G erichten des 
O berbergeram ts in G. ; 18. Mai V ersam m lung des g res
sen Landesausschusses der A lten  L andschaft in G. ;

23. Nov. L andsgem einde 
der revo lu tionären  F ü r
sten län d er zu G., wo der 
vom  ebenfalls anw esenden 
A bt Beda m it den Volks
füh rern  vereinbarte , sog. 
« gütliche V ertrag  » ein
hellig angenom m en wurde, 
1796, nach  dem  Tode Be
das (19. Mai) neuer S tre it 
m it der A btei ; 18. II. 1797 
erste r M arsch von Auf
rü h re rn  H^aus G., Gaiser- 
wald u. Straubenzell ge
gen das K loster und den 
unbelieb ten  neu en A bt 
P an k raz  V orster : 4. n . 
1798 F reierk lärung  der Al
ten  L andschaft ; 5. Fe
b ru a r E rrich tu n g  eines 
Freiheitsbaum es in G. 1803 
w urde die bisherige Pfarr- 
gem . G. zu einer po lit. 
Gem. des neuen K ts . St. 
Gallen gem acht. Zugleich 
erfolgte auch  eine Zusam 
m enlegung verschiedener 
O rtsgem einden. W ährend 
im  18. Ja h rh . sich inner
halb  des G erichtsbezirks 
G. als besondere Ortsgem . 
nachw eisen lassen : D orf G., 

■ B' Uenring. M ettendoli', N iederdorf,
N iederarnegg, Geretsw il, 

w urden diese O rtschaften  je tz t  alle zu einer einzigen 
O rtsgem . verschm olzen. A ber am  1 3 .1. 1806 erliess der 
K leine R a t eine nähere  B estim m ung zum  Beschluss 
von 1803, la u t welchem  die ehem aligen G erichte A nd- 
wil und  Oberarnegg, m it A usnahm e der Höfe R icken
hub  und R eu tti, zusam m en eine po lit. Gem. bilden 
sollten, w ährend der polit. Gem. G. einverleib t w urden : 
N iederarnegg und  die Höfe Geretswil, F ronackern , H er- 
zenwil, W ilen, Zinggenhub. Stöcklen, Hölzle u n d  Erlen. 
—  Am 7. X I I .  1919 w urde F ronackern  der Gem. Andwil 
zugeteilt, w ährend gleichzeitig U n te rm a tten  zu G. kam , 
zu dem  Ob e rm atten  von jeher gehörte.

Schon 971 wird eine K irche zu G. g en ann t. Die K olla- 
tu r  s tand  dem  A bte von S t. Gallen zu. Von der Pfarrei 
G. lösten  sich im  14. oder 15. Ja h rh . die P farre i N ieder
g la tt und im  17. Ja h rh . S t. Josephen, im  18. Ja h rh . 
Andwil und Niederwil ab. E ine Schw esterklause neben 
der K irche zu G., die 1395 erw ähnt w ird, ging in  der 
R eform ationszeit ein. 1480 erfolgte du rch  P ap st 
S ixtus IV . die förm liche Inkorp o ra tio n  der K irche und 
P farre i G. in das S tift S t. Gallen. Die ersten  R egun
gen der R eform ation  zu G. d a tie ren  aus dem  Ja h re  
1524. Schnell fasste  die Sekte der W iedertäufer Fuss, 
deren T reiben in G. ganz besonders b izarre Form en 
annahm . Am 13. I. 1529 erfolgte m it der sog. « G ötzen
b ru n st », der V erbrennung der Bilder, der offizielle 
U e b e rtr itt  der Gem. zum  neuen G lauben. N ach dem 
Siege der K atho liken  in der Schlacht bei K appel 1531 
t r a t  die R eak tion  ein ; schon am  15. Dez. hu ld ig te
G. dem  neuen A bte  D iethelm . Dieser fo rderte  den 
R ü c k tr it t  zum  a lten  Glauben, aber noch im  folgenden 
J a h r  e rk lä rten  sich bloss 25 M ann dazu bereit. Schliess
lich w urde jedoch die R ekatholisierung restlos du rch 
gesetz t. Die k a th o l. K irchgem . von h eu te  deck t sich 
m it der polit. Gem., ausser dass die W eiler Arnegg, 
W ilen, Zinggenhub und  vereinzelte  Höfe seit 1731 
zur K irchgem . Andwil gehören. E rs t 1896 bildete sich 
wieder eine p ro tes t. K irchgem einde, die 1897 von der 
Synode und der R egierung an erk an n t w urde. 1862-1863 
e rrich te ten  die Reform ierten in G. eine p ro tes t. P rim ar
schule, und noch heu te  ist in G. die P rim arschule  kon
fessionell g e tren n t. Schon 1857 erfolgte die G ründung
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einer Sekundarschule  « au f k a th o l. G rundlage », einer 
sog. « G aran tenschule  », die 1873 tro tz  O pposition kon
serva tiv er Kreise in eine « öffentliche » Sekundarschule 
um gew andelt w urde. Die O pposition e rrich te te  nun  
d aneben  eine k a th o l. P riv a tsek u n d arsch u le . A ber 1891 
ü b ern ah m  die pol. Gem. beide Sekundarschulen . Seit 
1912 endlich b esteh t noch eine p riv a te  k a th o l. M ädchen
sekundarschule , ge fü h rt von L ehrschw estern  aus In- 
genbohl. Bevölkerung  der po lit. Gem. G. : 1860, 2892 
Ein w., w ovon 2659 K atho l und  232 P ro te s t. ; 1920, 8344 
E inw ., w ovon 6349 K a th o l. und  1961 P ro te s t. —  Vergl. 
U StG. —  Gm iir : Rechts quellen X. —  M V  G 13, p. 103 ff. ; 
36, p. 169 ff. —  V adian : Chronik. — Kessler : Sabbata.
—  I. von Arx : Gesch. v. St. Gallen. — N aef : Chronik. —• 
N uschelet : Gotteshäuser. —  B au m gartner : Gesch. von 
St. Gallen. —  H enne-A m rhin  : Gesch. von St. Gallen. —  
R uegle : Gesch. von G. — B utler im  St. Galler Taqblatt 
1920, Nr. 22 ff. —  R ü st : Die Realschule in  G. (in 
Theorie und P raxis des Sekundarschul- Unterrichtes, 25. 
H eft 1915-1916). —  J .  Felder : Chronik der Gem. G. 
(1893). — J . Felder : Die evangel. Schule in  G. —  L, 
C avelti : Entw icklung der Landeshoheit der A btei St. 
Gallen in  der A lten  Landschaft (1914). —  A rt. A l t e  
L a n d s c h a f t .  [B t . l

G O S S A U  (K t. Zürich, Bez. H inw il. S. GLS). Dorf, 
po lit, und  K irchgem . Cozeshoiva 877 ; 
Cozesotwa 921 ; Gossowo 1259 ; Gos- 
ouva 1296 == die Au des Coz oder 
Goz (des G othen). W appen : g ev ierte t : 
! in  Gold ein F ischotter, 2 in Gold 
ein g rüner Dreiberg in b lauer Doppel
spitze, üb erh ö h t von drei ro ten  Rosen, 
3 in  B lau zwei gekreuzte  silberne 
Pfeifen, 4 in  Grün silberner Dreiberg, 
seitlich m it silbernem  Schilf. Schild
h a u p t in Schwarz eine silberne Kugel 

m it gekreuzten  goldenen B ändern . Funde : A rm spangen, 
Nadeln u. Ringe aus der B ronzezeit ; G rabhügel im  
« Boni er » aus der ersten  Eisenzeit. G. m ach te  die gleiche 
E ntw icklung durch  wie G rüningen, m it dem  es s te ts eng 
verbunden  w ar. Im  Rodel des Schultheissen Wezilo, 
Vogtes von K iburg  1279, und im  H absburger U rbar 
sind die A bgaben genann t, die Gossowe en trich te te . 
Vor der R eform ation  besassen die K aplane am  Gross
m ün ster zu Zürich einige Gefälle. Der K irchensatz  
w urde von R itte r  H erm ann  von L andenberg-W erdegg 
1414 dem  K loster R ü ti v e rg ab t und gehörte diesem 
bis zu seiner A ufhebung 1525 ; dann  kam  er an  den 
R a t von Zürich, und die P frund  w urde dem  W etzi
kon er K ap ite l e inverle ib t. In  der Schlacht bei K appel 
1531 kam en zehn M ann von G. um s Leben, d a ru n te r  
der F ähnrich  und  U n tervog t R udi Boiler, sowie P farrer 
Sebastian  R am sberger. Bis 1610 h ie lt der H elfer in
G. auch  in G rüningen P red ig t. Das Schweiz. Landes
m useum  in Zürich besitz t zwei W appenscheiben (1627- 
1643), welche die B annerträger Schm id und  Egli von
G. darstellen . 1695 w underten  12 Personen von G. 
in s B randenburgische aus. 1775 w urden U nter-W etzi- 
kon und  Ober-M edikon von G. ab g e tren n t. 1819 
wurde der B au einer neuen K irche beschlossen. Als 
ab er am  22. v i. 1820 der D achstuh l aufgesetzt w erden 
und  eine kleine Feier s ta t t  finden sollte, b rach  das 
Gebälk des D achbodens, und  alles s tü rz te  in die Kirche 
h in u n te r, wo ebenfalls viele Leute versam m elt w aren. 
Es gab 19 T ote und  über 300 V erw undete. Im  A ugust 
1822 w urde die neue K irche eingeweiht. Neues Schul- 
haus 1830. G em einsam  m it Grüningen w urde 1836 eine 
Sekundarschule eröffnet. 1798-1803 gehörte G. zum 
helvet. D istrik t G rüningen, 1803-1814 zum  M ediations- 
bez. U ster, 1814-1831 zum  O beram t Grüningen und 
von da an zum  Bez. Hinwil. Taufregister seit 1551. 
Von G. stam m en die H ornberger. Bevölkerung  : 1634, 
977 E inw . ; 1762 : 2000 : 1836, 3118 ; 1900, 2339. — 
Vergl. M em . T ig , —  G. S trick ler : Geschichte der 
Herrschaft Grüningen. —  Derselbe : Das Zürcher Ober
land. [Cr. S trick lek .]

G O S S A U . t  B ürgergeschlecht der S ta d t S t. Gallen.
—  1. F ra te r  H e i n r i c h s  de Gossouve 1275. —  2. H u g  
von Gossow, B ürger zu S t. Gallen, 1387 u . 1404. —  3. 
R u d o l f  V erste r gen. A m m ann v o n  Gossau, Bürger

zu S t. Gallen 1388, Spitalpfleger 1400. —  4. H a n s  
von Gossow, Schreiber, B ürger von S t. Gallen 1412, 
S tad tam m an n  oder I-Iofam m ann 1415-1422 und  1429, 
erscheint le tz tm als  1433. —  5. M eister H a n s  Gossouv, 
C horherr in Bischofszell 1410, auch  «pfrunder der m erer 
p fru n d  » zu S t. F iden 1419, f  1430. —  6. O t h m a r ,  
B ruder von Nr. 5, L eu tp rieste r zu A lts te tten  1419, 
C horherr zu Bischofszell 1442. —  U StG . [Bt.]

G O S S A U E R .  Altes Geschlecht der seit 1893 zur 
S ta d t Zürich gehörenden Gem. R iesbach, das seit. 1410 
d o rt bezeugt is t. In  der S ta d t Zürich k om m t der Name, 
der die H erk u n ft wohl vom  zürcherischen Gossau be
d eu te t, schon 1357 vor. —  J a k o b  G. w urde 1625 U n te r
vog t von R iesbach. —  Z S tB  I .  —  [ J .  F r i c k . ]  —  1. H a n s  
H e i n r i c h ,  aus dem  R iesbach, * 1624, Vorsinger beim 
G rossm ünster 1649, P fa rre r von Zum ikon 1651, M ar
bach im s t. gall. R hein tha l 1653, zum  P fa rre r von 
A lts tä tten  gew ählt 1670, K äm m erer des R hein ta ler 
K apite ls 1656, D ekan 16 7 0 ,1 1692. —  W irz : Etat. [II.Br.] 

G O S S E .  Der Reihe nach  in S trassburg , Sedan und 
im  H aag  niedergelassene Fam ilie, die 
1739 als H ab itan ten - und  1744 (N r. 1), 
sowie 1788 (N r. 2) ins B ürgerrech t 
von Genf aufgenom m en w u rd e . W ap
pen : in R o t ein goldener liegender, 
von der linken Seite ausgehender 
Sparren , beg le ite t von drei silbernen  
T ränen  ; S ch ildhaupt von Gold, be
leg t m it einem  ro ten  A dler (Va
rian ten  in den F arb en ).—  1. H E N R I  
A l b e r t ,  1712-1780, Sohn von P e ter, 

eines B uchhändlers im  H aag, kam  nach  Genf, u m  da 
eine Filiale der vä te rlich en  F irm a zu g ründen . —
2. H e n r i  A l b e r t ,  Neffe von N r. 1, 25. v . 1753-1. ii. 
1816, m achte  A po thekerstud ien  in  Paris, wo er m it den 
R oland und  B onaparte  
freundschaftliche Bezie
hungen pflegte ; seine A r
beiten  w urden 1783 und 
1785 von der Académ ie 
des sciences m it Preisen 
ausgezeichnet. A potheker 
in Genf 1788. E r versuch te  
w ährend der W irren von 
1793-1794 m it E insetzung 
seines Lebens als F rie 
densstifte r au fzu tre ten  ;
Mitglied des grossen Ge
richtshofes und  des Ge- 
schw ornengerichts 1794,
A dju n k t des Gem einde
p räsiden ten  v . Genf 1800.
K orrespondent des In s ti
tu t  de France 1804; erfand 
zusam m en m it seinem  A n
gestellten  Schweppe die Henri  Albert Gosse.
H erstellung  des Selters- Nach einer  Gouache v. Bolomey 
wassers ; Verfasser von Ab- (Sammlung Maillart). 
hand lungen  ü ber die Heil
m itte l gegen verschiedene B erufskrankheiten  und  über 
n a tu rgesch ich tliche T hem ata  ; g ründete  m it seinem  
Freunde Sam uel W y ttenbach , P fa rrer in Bern, die 
helvetische Gesellschaft der N aturw issenschaften , die 
sich am  6. x . 1815 zum  ersten  Male au f seinem  L an d 
gu te  in  M ornex (H ochsavoyen), heu te  M ont Gosse 
genann t, versam m elte. Sein H erbarium  bildete den 
ersten  K ern  der botanischen Sam m lungen der S ta d t 
Genf. —  Vergl. W olf : Biographien. —  L utz  : Moderne 
Biographien. —  B U  I I I .  —  GL 1804 und  6.  II .  1816. 
—  A S N G  1865. —  De M ontet : Diet. —  Diet, encycl. 
des sc. med.. 4. Serie IX , 736. —  Danielle P lan  : Un 
Genevois d’autrefois, H .-A . G. (in M I  G 39). —  G au
tie r  ; La médecine à Genève. —  Le livre du Centenaire, 
80. —  H . M aillart : La fondation de la Soc. helv. des sc. 
nat. —  Correspondance de H. A . Gosse et de S . W ytten
bach. —  3. L o u i s  A u c lr é ,  Sohn von Nr. 2, 18. v i. 1791-
24. x . 1873, Dr. m ed. in Genf, g ründete  zusam m en m it 
D r. J .  L. P révost und Dr. Du pin eine Poliklinik, die 
erste solche A nsta lt au f dem  K o n tin en t. Mitglied des 
R epräsentierenden R ats 1822 und  1838, des M unizipal-
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ra ts  der S tad t Genf von seiner G ründung an  (1842), des 
V erw altungsrats 1845 ; B egründer des Journal de Ge
nève 1829, M itglied des K onsistorium s 1844-1851 und 
1859-1863, wo er die G rundsätze des freien P ro te s tan 
tism us v e r tra t.  1826-1829 m achte  er einen A ufen thalt 
in G riechenland. Als B evollm ächtig ter des genferischen 
philhellenischen Kom itees nahm  er am  F reiheitskam pf 
dieses Volkes teil. G eneralkom m issär der F lo tte  und 
S teuereinzieher des Archipels ; E hrenbürger von A then, 
Poros und  K a lav rita  ; le iste te  hervorragende Dienste

in der B ekäm pfung der 
Pestepidem ie in Morea 
1827. Nach Genf zurück
gekehrt, w idm ete er sich 
der Reform  des Z uch t
hausw esens und p ub li
zierte zahlreiche W erke 
u nd  S tudien  über allerlei 
m edizinische und hygie
nische Fragen. D ank sei
ner Beziehungen m it m eh
reren  L andesherren  w urde 
er w iederholt m it äusserst 
heiklen Missionen b e tra u t. 
R itte r  des E rlöserordens 
und  der Rose von B rasi
lien, Offizier des belgi
schen L eopoldordens. — 
Vergl. JG , 21. x i l.  1873.
—  Almanach de la Suisse 
romande 1875. —  Diet, 
encycl. des sc. méd., 4. 
Serie. IX , 737. — SK L.
— Ä SN G  1874. — De 
M ontet : Diet.—  E . R oth-

p letz : Correspondance entre le Dr. A . Gosse et l’ami
ral lord Cochrane. —  Derselbe : Lettre à sa mère pen
dant son séjour en Grèce. — 4. H ip p o ly te  J ea n , 
Sohn von Nr. 3, * 29. v . 1834-22. il. 1901, Dr. m ed. in 
Genf, G rossrat 1864, 1874 u. 1878, M unizipalrat, Ver
w a ltu n g sra t 1878-1882, Professor der gerichtlichen Me
d izin  1875, K onservator des W affensaales 1869, des 
a rchäologischen Museums 1872 und  des epigraphischen 
M useum s. P räsiden t der A bteilung der schönen K ünste  
in der K unstgesellschaft. Verfasser zahlreicher A bhand
lungen und  einer sehr grossen Menge von M itteilungen 
im  Schosse gelehrter Gesellschaften und in te rn a tio 
naler Kongresse über gerichtliche Medizin, Hygiene 
und  Archäologie, insbesondere über die Gebäude, die 
f rü h er an  Stelle der S t. Petersk irche stan d en , sowie 
ü b er die A usgrabungen au f G enferboden und  im  See, 
Gegen Ende seines Lebens befasste er sich m it dem  S tu 
d ium  der A usbreitung  der T uberkulose und  nahm  als 
e rs te r in der Schweiz den K am pf gegen diese K ran k h eit 
auf. E r sam m elte alles, was zur Geschichtsforschung 
Genfs be itrag en  k o n n te . 1873 begann er eine Sam m lung 
genferischer P o rtra its , die von seinem  Schwiegersohn
H . M aillart fo rtgesetz t w urde. K om m andeur des Franz 
Josephordens. — Vergl. JG , 23. v. 1901. — Revue méd. 
de la Suisse romande 1901. —  A. E ternod  : La faculté 
de médecine et son histoire. —  Danielle P lan  : Les collec
tions du Dr. Gosse (in Nos anciens et leurs œuvres 1902). 
—  A SN G  1901. —  SK L. — Goudet : Chronique mé
dicale. —  P icot et Thom as : Centenaire de la Soc. médi
cale. —  Catalogue des ouvrages des prof, de l’université 
de Genève. —  Ueber die Fam ilie im  allgem einen : S GB
I I . " [H. M.l

G O S S E M B R O T H A N D E L  zu P fävers 1498. Dieser 
krasse G eleitrechtsbruch h a t zum  A usbruch des 
Schw abenkrieges beigetragen. Georg G ossem brot aus 
A ugsburg, im  Dienste des Erzherzogs Sigm und und 
dessen R echtsnachfolgers Königs M axim ilian, Schwager 
Melchiors von Landenberg , begab seih im  Som m er 
1498 u n te r  dem  Schutze eines dem  A bte von Pfävers 
ausgestellten  Geleitsbriefes m it seiner G a ttin  ins Bad 
P fävers . D ort w urde er im  Septem ber durch  den 
geäch te ten  Grafen Jö rg  v. W erdenberg-Sargans und 
Gesellen aus Glarus und Schwyz angefallen, konnte  sich 
ab er m it dem  A bte aus der B urg W artenste in , wohin 
e r  sich zurückgezogen h a tte , über den R hein  flüchten. 

hbls in —  39

Das Schloss wurde d a rau f vom  eidg. L andvog t au f 
Sargans instruktionsgem äss b ese tz t und das K loster 
bis zur R ückkehr des A btes ve rw alte t. König M axi
m ilian beschw erte sich von W orm s aus m it Schreiben 
vom  11. x .  1498 bei säm tlichen eidg. S tänden  und 
ste llte  Repressalien in  A ussicht. Der E idgenossenschaft 
gelang es schliesslich, w eiteren  U nruhen, die sich auch 
gegen den Bischof von Chur und die fünf Dörfer rich te 
ten , nochm als zu begegnen. —  V ergi. F . Hegi : Die 
geächteten Räte des Erzherzogs Sigmund v. Oesterreich. —  
D erselbe in Forschungen u. Mitteilungen zur Gesch. 
Tirols und Vorarlbergs X I (1914). — Theodor M ayer : 
Die Verwaltungsorg. Maximilians I. (in Forschungen 
zur inneren Gesch. Oesterreichs, H eft 14). [ F .  H e g i .]

G O S S E N S  (K t. W aad t, Bez. Y verdon. S. G LS). 
Gem. und Dorf, das im  M itte la lter zur K om turei La 
Chaux des Joh an n ite ro rd en s von Jerusa lem  gehörte 
und sp ä ter m it der H errschaft B ioley-M agnoux vereinigt 
w urde. — DHV. [M. R.]

G O S S E T ,  Philipp Charles,  Ingenieur und  Alpi
n ist, Sohn eines aus Jerseys tam m enden  E ngländers,
* 1838, leitender Ingenieur 
beim  B au der B ahnstrecke 
S t. M aurice-Sitten 1862- 
1864, a rb e ite te  1867-1880 
au f dem  eidg. General
stab sb u reau  in Bern, e r
ste llte  oder rev id ierte  
u n te r  O berst Siegfried eine 
A nzahl von B lä tte rn  des 
topographischen  A tlasses 
in 1 : 50 000 im  B erner 
Oberland, G otthardgeb iet.
Tessin und  B ündnerober
land  und nahm  Sondagen 
vor im  M urtensee, Genfer- 
see und Oeschinensee.
1874-1880 fü h rte  er die 
V erm essung des R hone
gletschers durch . Die 
R esu lta te  seiner wissen- 
schaftl. Forschungen über Philippe Gosset.
Law inenbildung, die pe- Nach einer Photographie,
riodischen A usbrüche des
M ärjelensees und die E isbildung in un terird ischen  H öh
len sind in den JS A C  X X , X X II I  und X X IV  ver
öffentlicht. G. w ar auch einer der G ründer des Schweiz. 
A lpenclubs. F ü r seine der Schweiz. N aturforsch . Ge
sellschaft 1879 eingereichte D enkschrift über die Bil
dung und  Bewegung der Gletscher, erhielt er den Schläfli- 
preis. f  24. III. 1911 in W abern, wo er eine kanadische 
Baum schule gegründet h a tte . —  Alpine Journal 1, 
288 ff., XX V, 721 ff. —  Alpina 1911, p. 72 ff. [ H .  D .]

G O S S L I W 1 L  (K t. Solo thurn , A m tei Bucheggberg
S. GLS). Gem. und D orf in der K irchgem . Schnottw il- 
Oberwil. Gosseriswile 1246 ; Goslenwile 1276 ; Gosslawil 
1349. Fund eines Schalensteins zwischen G. und 
Gächliwil. Das D orf te ilte  die Geschicke der ehem ali
gen H errschaft Buchegg und  kam  m it dieser 1391 an 
Solothurn . —  Vergl. A rt. B u c h e g g b e r g .  —• F. Eggen- 
schwiler : Territ. Entwicklung. [D .  S . ]

G O S S W E I L E R .  I. Geschlecht der Gem. D übendorf 
(K t. Zürich), das seit 1583 dort bezeugt ist. —  [J. F rick.]
—  1. J o h a n n e s , * in Seebach 11. i. 1849, Fürsprech 
1871, B ezirksrichter in Zürich 1873, Ob erricht er 1878- 
1891, nachher R echtsanw alt und  K assationsrich ter ; 
g ib t zusam m en m it A. Goll (s. d.) die Schweizer. Blätter 
für handelsrechtl. Entscheidungen heraus ; f  1. XII. 1915.
—  ZWChr. 1915, p. 450. —  2. J a k o b  oder G i a c o m o ,
* in  R egensdorf 1852, Schlosser, In h ab er einer Nagel
fab rik  im  A osta tal (Italien), s tifte te  seiner H eim at
gem einde R egensdorf ein K irchgeläu te  m it T urm uhr, 
sowie ein Legat von 190 000 Fr. und vergab te  ferner an 
12 gem einnützige In stitu tio n en  zusam m en 30 400 F r. 
f  bei A osta 1917. —  NZZ  1924, Nr. 220.

I I .  GosswEiLER, G o s s w i l e r , G o s s w y l e r . H eute  
noch blühendes Geschlecht der S ta d t Zürich, das aus 
dem  W eiler Gossweil bei T urb en ta l s tam m t. Es ge
hörte  vom  16.-18. Ja h rb . zu den angesehensten Fam i
lien der S tad t und h a tte  sich grosses Verm ögen erwor-

D e z e m h e r  1925

L o u i s  A n d r é  Gosse . 
N a c h  e in e m  L i c h td r u c k  des  

P o r t r ä t s  v on  A g a s s e .  (S a m m 
l u n g  M ai l la r t .)
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ben durch  H andel u n d  F ab rik a tio n . Es nahm  auch 
im  S taatslehen  eine ziem lich bedeu tende S tellung ein. 
Im  19. Ja h rh .  schm olz die Fam ilie zusam m en und ist 
im  H and w erk ers tan d  aufgegangen. Wappen : in Blau 

drei weisse E ntenköpfe  zwischen zwei 
goldenen Schrägbalken . E ingebürgert 
in  Z ürich 1451 m it —  I . U l i  G. von 
T u rben tal, der ein B inder (K üfer) w ar 
und 1476 gen M urten m itzog. Sein 
Sohn —  2. HANS, t  1531 bei K appel. 
—  3. K o n r a d , G ürtler, Zwölfer zur 
Saffran 1587. —  4. K a sp ar , Sohn von 
Nr. 3, * 1571, re icher Seidenherr, 
Zwölfer zur Saffran 1610, des R ats 
1620, O bervogt der v ier W achten  

1622, G esandter übers Gebirg 1623, Sta llherr 1626, 
O bervogt zu S läfa  1637, R echenherr 1642, T urm herr 
zum  G rossm ünster 1630, t  10. XI. 1653. V erdien t durch 
V erm ächtnisse und  S tiftungen . —  5. H a n s  J a k o b , 
Sohn von Nr. 3, 1577-1640, Zwölfer zur Saffran 1618, 
A m tm ann im  K appelerhof 1630. —  6. K a sp a r , 1601- 
1686, Zwölfer zur Saffran 1647, R echenherr 1664. -—
7. H a n s  J a k o b , Sohn von Nr. 6, 1636-1688, Zwölfer zur 
Saffran 1675. Z unftm eister, O bervogt zu Meilen und 
S ta d th a u p tm a n n  1685, L andvogt zu K nonau  1688, 
t  ab er vor dem  Aufzug. — 8. H an s  K a s p a r , 1641-
17. x .  1701. R a ts su b s titu t 1679, U nterschreiber 1687, 
S tad tsch re iber 1689, L andvog t zu Eglisau 1692._ —
9. H an s  K o n r a d , 1665-1750, Zwölfer zur W aag 1701, 
des R a ts  von freier W ahl 1724, ein sehr from m er und 
w ohltätiger M ann. —  10. L e o n h a r d , Sohn von N r. 8, 
1671-1721, R a tssu b s titu t 1701, U ntersch re iber und 
Z unftm eister zur Z im m erleuten 1711, L andvogt zu 
Eglisau 1716. —  11. K a sp a r , 1653-1711, k a u ft das 
H aus im Berg, Zwölfer zur Saffran 1702, Z unftm eister 
1707, P an n erv o rtrag er 1710, O bervogt zu Meilen 1707.
—  12. J a k o b , B ruder von Nr. 11, 1661-1722, Zwölfer 
zur Schm ieden 1704, H au p tm an n , S ta llherr, O bervogt 
im Hegi 1719. —  13. K o n r a d ,  Sohn von  Nr. 9, 1694- 
1760, Zwölfer zur W aag 1724, S tad tfäh n rich  1725, 
S ta d tlieu te n an t 1732, des R ats 1747, Seckeim eister 
1749. —  14. K o n r a d ,  1686-1743, Z unftm eister zur 
Z im m erleuten und O bervogt zu W ettsw il 1740. — 15. 
H e i n r i c h ,  1688-1734, als P ie tis t gefangen gesetz t 1716, 
P fa rrer zu M arthalen  1726, Verfasser von vier 1722 im  
D ruck erschienenen P red ig ten . —  W irz : Etat. —  16. 
G e o r g ,  Sohn von N r. 13, 1728-1788, Zwölfer zur 
W aag 1760, Z unftm eister 1769, wieder Z unftm eister 
1772. —  17. S u s a n n a ,  1740-1793, erste L ehrerin  der 
1774 eröffneten Töchterschule in Zürich. —  Th. V e tte r : 
Jcjfr. S. G. (im Progr. der höh. Töchterschule in Ziir. 
1894-1895). —  Vergl. LL. —  K eller-Escher : Promptuar.
— A HS 1904, p . 60. [H. Br.]

G O S T E L l  (früher G o s t o l i ) .  Altes heimisches L an d 
geschlecht, das heu te  in  den Gem. Bolligen, W ohlen, 
K rau ch ta l und Dicki eingebürgert is t. C hristian Co
stellili in  In te rlak en  1275. — E ir t  Geschlecht des Na
m ens w ar im  15. und  16. Ja h rh . zahlreich im  Grossen 
R a t von Bern v e rtre ten . —  J o h a n n e s , L andvog t zu 
Frienisberg  1534. —  FBB. — LL. [H. Tr.]

G O T H ,  C h a r l e s , 1852-1922, aus einer aus A nsbach 
(Bayern) s tam m enden  Fam ilie, die 1853 in Genf ein
gebürgert w urde, P farrer in La Ferrière 1881-1884, 
Ju ssy  1884-1891 und in  Genf (Fuste lle) 1891-1919 ; 
M usiker, H isto riker u n d  D ichter, veröffentlichte ge
schichtliche S tudien , u . a. eine B iographie von Oliver 
Cromwell und  die D ram en : Jean Pécolat ; Davel ; 
L’or injuste, sowie einige B roschüren u n ter dem  Pseudo
nym  Blanche Myrtil. —  Vergl. JG, 28. x i .  1922. —  
PS, 20. x i i .  1922.—  Semaine relig., 16. x i i .  1922. [H. L.]  

G O T S P O N E R .  Fam ilie seit dem  15. Ja h rh . in T er
m inen (Visp) ; ein Zweig der bereits im  13. Ja h rh . 
bestehenden Fam ilie Abgotspon (de Geschebon) von 
S ta ldenried  (de Getzbon 1466 ; Gelsehbon 1522). —  A r 
n o l d , K astlan  von Visp 1521, 1557, 1563, Bote des 
Zentens Visp an der E rneuerung  des Burg- und  L an d 
rech ts der V II k a th o l. O rte m it W allis 19. x . 1540. — 
H a n s , K astlan  von Visp 1593, 1602, 1605, 1611, Bote 
des Zentens Visp au f der K onferenz zwischen den 
I I I  B ünden und  W allis 6 . v ili .  1600. — P e t e r , P farrer
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von Obergesteion seit 17 1 5 , fand  d o rt am  18, II. 1720 
m it 87 P farrk in d ern  den Tod in  einer Law ine. —- F r a n z  
X . J .  A n d r e a s , Dr. thco l., P rieste r 1 7 6 5 , P fa rre r von 
Salgesch 1 7 6 6 -1 7 7 2 , Lenk 1 7 7 2 -1 7 8 2 , D om herr von 
S itten  1772, P farrer von S itten  1 7 8 2 , hervorragender 
K anzelredner, von den französischen T ruppen 1798 
übel b eh andelt, t  1 8 1 1 . —  A S I 1 5 3 3 -1 5 4 0 , p. 1257  ;
1 5 8 7 -1 6 1 7 , p. 5 49  f. — B W G I I .  [L. M r.]

G O T T A R D O  ( I L ) .  Freisinnige Tessiner Zeitung, 
die in  Bellinzona von Filippo R usconi, Curzio C urti 
und Luigi Colombi ins Leben gerufen w urde und 1873- 
1878  erschien. Sie ging beim  Erscheinen des Dovere ein. 
—  Vergl. Presse suisse. [C. T.]

G O T T E S F R E U N D E .  So n an n ten  sich im 14 . Ja h rh . 
die A nhänger einer m ystisch-ascetischen Bewegung. In 
den W irren  der unruh igen  Zeilen, als die P äp ste  in 
Avignon resid ierten , h a tte n  sich in der A usübung des 
religiösen K u ltus viele A eusserlichkeiten eingeschlichen. 
Das rief eine Gegenbewegung hervor, die bezw eckte, 
das religiöse Leben zu verinnerlichen u n d  zu vertiefen . 
Die V erinnerlichung such te  m an  in den A nschauungen 
der M ystik. Der « auserw ählte  G ottesfreund » is t der, 
bei dem  die E inkehr G ottes in  den « Seelengrund », 
die «A bgeschiedenheit» , die grössten  F o rtsc h ritte  ge
m ach t h a t.  An m anchen O rten  b ilde ten  sich zu diesem 
Zwecke eigene Vereine ; Geistliche und Laien ve rb re ite 
ten  m ystische Schriften  und h ie lten  P red ig ten . M ancher 
ih rer T ra k ta te  en th ä lt im  G runde theosophische und 
p an the istische  Ideen. Diese K onsequenzen zu ziehen, 
lag den G ottesfreunden fern ; sie s tan d en  tre u  zur 
K irche ; zu einem  W iderstand  h ä tte  ihnen eine straffe 
O rganisation  gefehlt. Zu ihnen gehörten  M änner und 
F rauen . Dieser lose B und von M ystikern h a tte  besonders 
am  R heine, in der Schweiz und  in S chw abenam m eisten  
V erbreitung gefunden u n d  in  K öln, S trassburg  und 
Basel seine H aup tsam m elp lä tze . Als ihre M eister gelten 
E ck h a rt, die beiden D om inikaner Jo h an n  Tarder und 
H einrich Suso und  der P riester H einrich  von N ördlin- 
gen. Es liegt au f der H and , dass die D om inikaner Tau- 
ler u n d  Suso als führende G eister m it den F rauenklöstern  
ihres Ordens nahe Beziehungen pflegten u n d  do rt die 
m ystischen Bewegungen zu fördern  such ten . T auler 
un terh ie lt V erbindungen m it solchen K löstern  in der 
Schweiz, im  Eisass, in B ayern  und  im  R hein land  ; 
Suso, welcher die m ystische Lehre an  sich selber 
p rak tisch  durch führte , h a tte  in diesem  Sinne die 
F üh ru n g  der Schweiz. F rau enk löster in O etenbacli (Zü
rich), in Töss bei W in te rth u r und  St. K a tarin en ta l 
bei Diessenhofen übernom m en. E inem  B eichtkind Su
sos, E lsbeth  Staigel, D om inikanerin zu Töss, verdanken  

. wir ein Lebensbild über ihn . E lsbeth  Stage! w ar ebenso 
reich an  Geist, als an  G em üt, eine bedeu tende F ra u ;  sie 
ist die erste Schriftstellerin  Zürichs. Von ih r sind A us
züge aus den Schriften des M eisters E ck h a rt u n d  be
sonders Susos erhalten , sowie eigene A ufzeichnungen. 
D urch diese und  durch  die V erbreitung der Schriften 
Susos h a t  die gelehrte  Nonne sich grosse V erdienste 
um  die Sache der G ottesfreunde erw orben. Aus der 
Schweiz sind ferner zu nennen H einrich  von R hein- 
felden und  besonders N ikolaus von Basel. Der m erk 
w ürdigste und einflussreichste aber w ar der « grosse 
G ottesfreund im  O berland ». W ie er hiess und wer er 
w ar, is t n ich t bek an n t. D ieser w underbare  M ann soll 
nie aus seiner V erborgenheit herausge tre ten  sein ; er 
habe seine B elehrungen, A ufträge, die A nkündigungen 
von S trafen  G ottes auf der E rde und seine visionären 
E nthü llungen  über die Z ukunft durch  R ulm an Mers win 
offenbaren lassen, einen P a triz ier und K aufm ann  in 
S trassburg , der d o rt 1382  s ta rb , ohne das Geheimnis 
von dem  w underbaren  G ottesfreunde und  seinem  A ufen t
h a lt  verra ten  zu haben. Man g laub te  zuerst, N ikolaus 
von Basel sei der grosse G ottesfreund gewesen, ein 
ketzerischer B egharde, der 1 3 9 3  oder 1408 in W ien 
den Feuertod  sta rb . E ine Zeitlang w urde der Einsiedler 
Jo h an n  von Chur, gen. R u tberg , d afü r gehalten . Nach 
Denifles e rnsten  Forschungen is t der grosse G ottes
freund im  O berland und alles, was d am it zusam m en
h än g t, eine E rfindung  des S trassburger K aufm anns R u l
m an  Mers win, der dadurch  dem  B unde der G ottes
freunde eine grössere B edeutung und  V erbreitung geben
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wollte. Mit g u ter B erechnung w usste er, dass er selbst 
als Laie nie ein solches Ansehen erreichen könnte. 
Neuerdings w urde v e rsu ch t, den grossen G ottesfreund 
als eine E rfindung  des S trassburger Jo h an n ite rb ru d ers  
Nikolaus von Löwen zu beweisen. —  Vergl. Herzogs 
Realenzykl. für protestant. Theologie und Kirche (m it 
B ibliographie). —  ADB  u n te r  obigen N am en. ■— F. 
H einem ann in B SL  I, p . 204 f. —  A. J u n d t  : Les amis 
de Dieu (Paris 1879). —  K . Schm idt : Nikolaus von 
Basel (W ien 1866). —  K . R ieder : Der Gottesfreund 
im Oberland (In n sb ru ck  1905), dazu Phil. S trauch  in 
der Zeitschrift f. deutsche Philologie 34. 235 ff. ; 39, 
p . 101 IT. ; 41, p . 18 ff. —  G/V. 36. —  D ürrer in G fr. 76, 
195 f f .  [W. J .  Me y e r . )

G O T T E S G N A D  ( V e r e i n i g t e  K r a n k e n - A s y l e ) im  
K t. B ern. Das vom  Verein für k irchliche L iebestätig 
keit (H au p tfö rd ere r : P fa rre r G. F . Ochsenbein) ins 
Leben gerufene Fürsorgew erk « G ottesgnad » fü r 
ursprünglich  U nheilbare, je tz t  chronisch K ranke, ist 
eine S tiftung  der bernischen L andeskirche. D urch 
G ründung von B ezirksvereinen in den verschiedenen 
Landesteilen  en ts tan d en  folgende, u n te r  obigem  Nam en 
verein ig te K rankenasy le  : Beitenw il bei W orb 1886, 
je tz t  m it einer Z w eiganstalt im  W ilcr bei Bern ; St. 
N iklaus bei K oppigen 1894 (zuerst in Hellsau bei Kop- 
pigen) ; M ett bei Biel 1898 (1911 vergrössert) ; Spicz 
m it einer Zw eiganstalt im  Brodliüsi bei W im m is ; 
N eu enstad t (Asyl Mon Repos) 1900 und  L angnau  1914 
(1921 vergrössert). — Vergleiche die Jahresberichte seit 
1886. [H. Tr.]

G O T T E S H A U S B U N D .  S i e h e  B Ü N D E  IN R æ t i e n  
u n d  G R A U B Ü N D E N .

G O T T E S H A U S L E U T E .  D urch die Im m u n itä t 
w aren die E igenleute und die F reien  au f klösterlichem  
G rundbesitze in der g rundherrlichen  G erichtsbarkeit 
verschm olzen w orden. Sie w aren « des Gotzhus lü te  ». 
In diesem Sinne sind sie fü r K uchim eister ein K ollektiv- 
begriff, wenn er zu der Fehde von 1325 bem erk t : 
« also zogten des gotzhus lü t, S an t Gal 1er, W iler und 
die berg lü t, och da hin in das T u rta l ». Die G otteshaus
leute ste llten  sich in Gegensatz zu den L euten  adeliger 
G rundherrschaft. So schloss nach dem K aufe des 
Loggenburg 1469 A bt U lrich R ösch das L an d rech t m it 
Schwyz und  G larus fü r seine säm tlichen toggenburgi- 
sclien U n te rtan en , sie seien eigene L eute, V ogtleute, 
G otteshausleu te  oder wie sie heissen m ögen . In  der 
L andvogtei Sargans un tersch ieden  sich die G ottes
hausleu te  des K losters P fäfers von den V ogtleuten, 
die dem L andvogte  den Fall zu en trich ten  h a tte n . Im  
engeren Sinn w urde das W ort allein auch  für die Be
w ohner der dem  S tifte  St. Gallen u n m itte lb a r u n te r
stehenden A lten L andschaft g eb rauch t. Seit Beginn 
des 17. Ja h rh . fü h rte  die st.ift.-st, gallische K anzlei 
auch ein R egister über die E rte ilung  des B ürgerrechts, 
des « G otteshausm annsrechtes », an  Frem de, die in 
das S tiftsgeb ie t gezogen w aren oder an A usw ärtige, die 
um  dieses B ürgerrecht eingekom m en w aren. Dabei 
nahm en die A ebte das R ech t in A nspruch, auch ein 
adeliges G otteshausm annsrech t zu vergeben, das erste 
nachw eisbare 1620 fü r L udw ig von T h u m . —  Vergl. 
LL. —  M V  G X V II, 340. —  W egelin : Gesch. der Land
schaft Toggenburg I, 270. —  von Arx : Gesch. d. Kts. 
St. Gallen I I I ,  282. —  Simon : Rechts gesch. der Bene
diktinerabtei Pfäfers, p. 75. —  Stiftsarch iv . [ J .  M . ]

G O T T E S H E I M .  S i e h e  G Œ T T IS H E IM .
G O T T E S U R T E I L  ( J u d i c i u m  d e i ) .  Proben, an  de

ren  A usgang m an  einen A usspruch G ottes über Schuld 
oder U nschuld, R ech t oder U nrech t zu erkennen 
g laub te . Es kam  in den verschiedensten  A rten  vor : 
Zweikam pf, Los, Feuerprobe, w arm e und ka lte  W asser
probe, K reuzprobe, Probebissen, A bendm ahlsprobe, 
B alirrech t usw. Die Schweizergeschichte überliefert 
zahlreiche Beispiele solcher G ottesurteile  ; in vielen 
Sagen weiss das Volk h eu te  noch davon zu erzählen. 
<t Man fin d t ouch in der S ta tt  Lucern S ta tu te n  » — 
schreib t R. C ysat in seinen K ollektaneen (Auswahl 
von  R. B ran d ste tte r, 1919, p. 76) « dass jn  einem zwyffel- 
hafften  Mord oder Todschlag die verargw onetc Person 
über den to d te n  Lychnam  gefüert w orden sye, Unschuld 
oder Schuld zuo bew ysen. Diss h a llte t m an allhic noch

liü t t  by Tag (zweite H älfte  des 16. Ja h rh .)  für ein 
S ta tu tu n i vnd Gesetz, ob es glychwol in E ifectu  by 
unsrer G cdächtnuss n it m eer geb rach t worden ». Er 
weiss aber noch m ehrere Fälle des B ahrrech ts zu berich
ten . E in  ausserordentlich  in teressan tes Beispiel des 
Zw eikainpf-O rdals erzäh lt Aegidius Tschudi aus dem 
Ja lire  1423 : ein G larner, H einz, versuchte  seinen k in d er
losen Schwager W älti B lum er über eine Felsw and zu 
stossen , u m  sich in den Besitz des Erbes zu bringen. 
W underbarer weise k am  aber B lum er m it dem  Leben 
davon. Die Sache gelangte vor die Obrigkeit, und es 
w urde entschieden, dass beide au f der gewöhnlichen 
R ich ts tä tte  in Glarus, im  blossen H em d, in Gegenwart 
des L andam m anns und der R a tsh erren  als R ech tsp re
cher, sowie des Volkes einen Zw eikam pf bestehen soll
ten . Jed e r erh ie lt ein gleiches Schw ert, und nach  Gebet 
eines V aterunsers, des Ave Maria und  der B itte , dass 
dem  U nschuldigen Sieg verliehen werde, w urde ge
käm p ft, bis B lum er m it einem  Streich  den Heinz 
schwer verw undete  und zu Boden streck te . Als Heinz 
sah, dass er ste rben  m üsse, gestand  er lau t und  feierlich, 
dass B lum er unschuldig  sei und  er ihn  habe erm orden 
wollen. — Die L ite ra tu r über die G ottesurteile  ist gross. 
Vergl. z .  B. Hoops : Reallexikon der germ. Altertums
kunde I I ,  320 IT. (m it allg. L it.). — Grim m  : Rechtsalter
tümer II , p. 563-604 (m it zahlreichen Schweiz. Beispie
len). — Osenbrüggen: Studien zur deutschen und Schweiz. 
Rechts gesell., p. 32 z-332. —  B ächtold  : Die Anwendung 
der Balirprobe in der Schweiz (in Romanische Forschun
gen 5(1890), p. 221 IT.).— E rinnerungen daran  in Sagen, 
z. B. Jegerlehner-B äehtold  : Sagen und Märchen aus 
dein Oberwallis, p. 164 u . Anm . dazu p. 320. [H. B.-Si.)

G O T T H A R D .  Siehe S a n k t  G o t t h a r d .

G O T T H A R D .  Abt v o n  St. Gallen. Siehe Gl EL.
G O T T H A R D .  Vor 1788 f  B ürgergeschlecht der S tad t 

S o lo th u rn .—  Wappen : in B lau eine goldene H ausm arke. 
—  C o n r a d .  Bürgersohn, wird B ürger 1564. —  J o h a n n  

W i l h e l m , 1592-1649, s tud ierte  in M ailand, P riester 
u n d  L atein lehrer 1616, C horherr zu Solothurn 1620 ; 
schrieb die S ta tu te n  des S tiftes S t. U rs, welche zu S tre i
tigke iten  m it dem R ate füh rten  1626, P ro to n o t. apost. 
1645, polem ischer Schriftsteller. —  Vergi. LL. —- 
Ha (Tn er : Geschlechterbuch. —  P. Alex. Schm id : K ir
chensätze. — B estallungsbuch. —  Schm idlin : Soloth. 
Schriftsteller im X V II. Jahrh. [v. v.]

G O T T H E L F ,  Jerem ias,  Schriftstellernam e von 
A lbert B it zins, * 4. x. 1797 
in  M urten, wo sein V ater 
Sigism und Bitzius als re 
fo rm ierter P farrer am te te , 
verlebte G. seine ersten 
Jah re  (die in die schlim m e 
Zeit des U ebergangs fie
len) in  dieser S ta d t. 1804 
w urde sein V ater nach 
U tzen sto rf berufen. D ort 
in  dem  grossen Dorfe am  
U n terlau f der Em m e ver
b rach te  G. seine Ixnaben- 
und Jünglingsjahre  und 
em pfing seine s tä rk s ten  
und bleibendsten E in 
drücke von L and und 
L euten , vom  Leben und 
Treiben der reichen, a lt
adeligen B ernerbauern , 
und  in den « Dörfern » 
haben wir fast ebenso h ä u 
fig wie im  engem  E m m en
ta l, das ihm  sp ä ter zur 
zweiten H eim at wurde, den Schauplatz seiner Ro
m ane und  Erzählungen zu suchen. 1812 kam  G. nach 
Bern in die « grüne Schule » und  begann 1814 das 
S tud ium  der Theologie an  der dortigen Akadem ie. 
Führer und  Vorbild in seinen S tud ien  war ihm  sein 
F reund  B ernhard  S tuder (1794-1887), der spätere  be
deutende Geologe. 1819 t r a t  G. in den neu gegründeten 
Zofingerverein. V ikar seines V aters in U tzensto rf 1820, 
set zte 1821 seine S tudien noch in G öttingen fo rt ; wieder 
V ikar in U tzensto rf bis zum  Tode des Vaters 1824, in

J e r e m ia s  Gottheit".
N ach  e inem O e lg e m ä lde  von 

.1. I'". Diet ier .
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llerzogenbuchsee 1824-1829, dann  kurze Zeit an  der 
Heiliggeistkirche in Bern, e rh ie lt E nde 1830 die B eru
fung nach  L ützelflüh , wo er den W irkungskreis fand, 
den er bis an  sein L ebensende n ich t m ehr verlassen 
sollte. Als P fa rre r der dam aligen Zeit R ep räsen tan t der 
bernischen O brigkeit und  das na tü rlich e  Bindeglied 
zwischen S ta d t und  L and, im  w ahren Sinne des W ortes 
« der H err », sah  er sich vor einer dreifachen Mission : 
als Seelsorger der Gem einde, als F ü rsp recher der Arm en 
und als In sp ek to r der Schule. Alle drei verfolgte er 
m it derselben H artn äck ig k e it und  einem  Eifer, der 
ihn bald  nach  allen Seiten in K onflik t m it über- u . bei- 
geordneten  In stanzen  b rach te . Dies sind auch  die E in 
flüsse, die sich in seinem  W erke zu dem  grossartigen 
ethischen Strom e einigen, der keine T rennung  zwischen 
P fa rre r und  Schriftsteller zulässt wie bei än d ern  P fa rre r
d ich tern . E r selbst ah n te  noch n ich t, w ohin ihn  seine 
unbändigen  K räfte  tre ib en  sollten ; er ste llte  sich ganz 
in den D ienst seiner U m gebung, der B edürfnisse seiner 
Zeit. E rs t die E rkenn tn is, keine seiner Ideen verw irkli
chen zu können, trieb  ihn vor ein grösseres Forum , 
zwang ihm  die Feder in die H and , um  sich bei seinen 
M itm enschen Gehör zu verschaffen.

Als A lbert B itzius die S ta d t verliess, bereite te  sich 
die politische U m w älzung von 1831 vor, die den dem o
kra tischen  G edanken an  Stelle des aris tok ra tischen  
se tz te . Mit B egeisterung schloss er sich den B rüdern  
Schnell von B urgdorf an  und  hoffte in ih rer Zeitung, 
dem  Volksfreund, seinen Ideen  A usdruck geben zu 
können, bereite te  aber den neuen M achthabern  durch  
seine rücksichtslose Sprache vielfach Schw ierigkeiten, 
so dass sie ihn  ängstlich  zu rückbinden  m ussten . Die 
Beziehungen zur Z eitung Hessen ihn aber die M acht des 
geschriebenen W ortes erkennen, und  so w ar der S ch ritt 
n ich t m ehr w eit, in grösseren, unabhängigen  W erken 
das auszusprechen, was er den M itm enschen zu sagen 
h a tte . Als erstes dieser W erke erschien im  F rü h ja h r 
1837 Der Bauernspiegel oder Lebensgeschichte des Jere
mias Gotthelf, dann in  rascher Folge : Die Wassernoth im  
Emmenthal am 13. Aug. 1837 (1838) ; Leiden und Freu
den eines Schulmeisters (1838 u . 1839) ; Wie Uli der 
Knecht glücklich wird (1841) ; Geld und Geist (1843- 
1844) ; Anne Bäbi Jowäger (1843-1844) ; Der Herr 
Esau (den er ungedruck t zurückbehielt, 1923 veröffen t
licht) ; Der Geltstag (1846) ;
Jakobs Wanderungen (1846- 
1847) ; Käthi die Gross
mutter (1847) ; Uli der Päch
ter (1849) ; Die Käserei in 
der Vehfreude (1850); Zeit
geist und Bernergeist (1852) ;
Erlebnisse eines Schulden- 
bauers (1854). Zu dieser.
H aup tw erken , deren jedes 
eine bestim m te  ethische 
Tendenz v e r tr i t t ,  kom m en 
etw a ein halbes H un d ert 
kleinere E rzählungen. Mit 
dem  E rscheinen der ersten  
B ücher s tan d  G otthelf im  
V ordergrund der deutschen 
V olksschriftstellerei. Schon 
1839 ü b e rtru g  ihm  die ge
m einnützige G esellschaft die 
R edak tion  des Neuen Ber
ner Kalenders, dessen J a h r 
gänge 1840-1845 fast ganz 
von seiner H and  geschrie
ben sind. Der K alender
m ann  h a tte  hier Gelegen
heit, seine E rzäh lungstech 
n ik  auszubilden, aber auch 
sich eine Menge Feinde zu
zuziehen du rch  sein u n u m 
w undenes, angriffiges W ort.
Der « Schulm eister » h a tte  
ih n  schon in K onflikt ge
b rach t m it dem  dam als 
seine B em ühungen um  die 
m en an sta lt Trachselw ald m it den B ehörden, und nun

I sp itz te  sich auch  seine politische E inste llung  zu ei
ner grim m igen K am pfbere itschaft gegen alles zu, was 
an  a lte r Z ucht und S itte , an Religion und Moral rü t
te ln  wollte ; von J a h r  zu J a h r  sah er sich von der 
P a rte i des « entschiedenen F o rtsc h ritts  » m ehr zur Ziel
scheibe w ütenden  Hasses und  niedriger Verleum dung 
gem acht, was er aber auch seinerseits m it im m er rab ia 
teren  K eulenschlägen b ean tw o rte te . So sah er sich 
p lötzlich  im  v o rdersten  Treffen der heftigsten  sozial
politischen K äm pfe seiner Zeit und ste llte  da  uner
schrocken seinen M ann (Freischarenzüge, Zellerhandel, 
u n d  Sonderbundskrieg  1845-1847). In  den 40er Ja h ren  
w urde er in D eutschland zum  begehrten  M odeschrift
steller, und der B erliner Verleger Springer such te  seine 
schriftste llerische T ätig k eit zu m onopolisieren, Die 
m eisten  seiner E rzäh lungen  verein ig te er in zwei Sam m 
lungen : Bilder und Sagen aus der Schweiz (1842-1846), 
darin  vor allem  seine packendste  E rzählung, Die 
schwarze Spinne, erschien, und  Erzählungen und Bilder 
aus dem Volksleben der Schweiz (1850-1855), wo sich 
alle vo rher einzeln in Z eitschriften , A lm anachen und 
K alendern  erschienenen E rzählungen beisam m en finden, 
u. a . Elsi die seltsame Magd, Kurt von Koppigen, Das 
Erdbeeri-Mareili, Der Sonntag des Grossvaters, Barthli 
der Korber usw . Die G esam tausgabe seiner W erke 
erschien nach seinem  Tode (22. x . 1854) bei Springer 
in Berlin in  24 B änden. —  G .’s einzigartige E rscheinung 
im  schweizerischen und  deutschen S ch rifttu m  blieb bis 
a u f unsere Zeit in rein  künstlerischer H insicht u m str it
ten . N ach seinem  Tode schien er eine Z eitlang in Ver
gessenheit zu geraten , bis ihn  die le tz ten  Jah rzeh n te  
wieder zu E hren  b rach ten . Die neue G esam tausgabe 
seiner erstaun lich  vielen W erke (im E rscheinen begr. 
seit 1911) wird ca. 30 sta rk e  Bände füllen. G .’s Leben 
w urde von Carl M anuel im  le tz ten  Bande der G esam t
ausgabe beschrieben. Sonstige H aup tquellen  : Gabriel 
M uret : Jérémie Gotthelf (Paris 1912) m it vollständiger 
B ibliographie. —  Briefwechsel G .’s m it R e ith a rd  und 
Fröhlich  (hgg. von R ud. H unziker 1903 u. 1906) ; m it 
B urk lia lte r (hgg. von Joss 1897) und m it H agenbach 
(hgg. von F. V ette r 1910). —  Briefe G.’s als Student, 
hgg. v . R. H unziker, s. B T  I I  1926. [ B l c e s c h  ]

G O T T L I E B E N  (K t. T hurgau , Bez. Kreuzlingen; 
S. GLS). D orf und Schloss an  der E inm ündung  des

G o tt l iehe n  u m  1831 v o r  d em  go  d o s i e r e n d e n  U m h au .  N a c h  e in e r  L i th o g r a p h i e  vo n  H u r l e r
im  T h u r  g . N b l .  1831.

allgew altigen Fvllenberg, , R heins in den U ntersee. Funde aus der La Töne-, 
Schulen und seine Ar- ; R öm er- und  V ölkerw anderungszeit, besonders Münzen.

Ende des 10. Ja h rb . wird Goliliubon in einer Schenkung



GOTTOFREY GOTTRAU 613

an das K loster P e tershausen  e rw äh n t. Schon 1155 ge
hörte  seine U m gebung u n te r  die un m itte lb a re  G erichts
barkeit des Bischofs von K onstanz. 1251 b au te  Bischof 
E berhard  I I .  von W aldburg  infolge schlechten E in 
vernehm ens m it der S tad t K onstanz in G. eine Burg 
und schlug eine Brücke über den Rhein, deren U n te r
h a lt sich aber bald  n ich t m ehr lohnte . Von 1255 an  
u rk u n d e t E b erh ard  häufig in G. U lrich I I I .  P fefferhart 
(1346-1352) v e rs tä rk te  die B efestigung der B urg. Als 
Jo h an n  IV. sich durch  zweideutiges V erhalten  bei der 
Belagerung von Zürich 1352 die U ngnade des österr. 
L andvogts im  T hurgau zugezogen h a tte  und  n ich t m ehr 
in G. zu residieren w agte, überfiel R itte r  K onrad von 
H om burg, dem  der Bischof die H errschaft M arkdorf 
v o ren th ie lt, 1355 G. und steck te  es in B rand. Besonders 
üppig w irtschafte te  H einrich von B randis (1356-1383) 
in G. Zur Zeit des K onstanzer Konzils sass Johannes 
Huss vom  6 . IV.-19. v t. 1415 als Gefangener im  Schloss, 
ebenso der abgesetzte  P ap st Jo h an n  X X II I .  und 
Hussens Schüler H ieronym us von P rag . Dasselbe 
Schicksal tra f  sp ä te r  den Zürcher C horherrn Felix 
H äm m erlin  (s. d.). U n ter O tto  IV . von Sonnenberg 
(1475-1491) m ag das W ohngebäude der B urg die G estalt 
bekom m en haben, die es bis zum  U m bau von 1837 be
hielt. Im  Schw abenkriege 1499 nahm  Bischof Hugo von 
L andenberg  eine kaiserliche B esatzung im Schlosse 
au f und du ldete  tro tz  seiner N eu tra litä tserk lä ru n g , dass 
au f die Eidgenossen geschossen w urde. Das m achte  
sein Verbleiben in G. unm öglich, so dass die Residenz 
nach M eersburg verlegt w urde und  n u r ein O bervogt 
in G. blieb, der bis 1798 die nahe gelegenen th u rg . 
n iederen G erich tsbarkeiten  und  Gefälle verw altete . Die 
Gerichtsoffnung von G. ist 1521 abgefasst. Beinahe alle 
S teuern  m ussten  in F ischen bezah lt werden.

In  der R eform ation  t r a t  G. zum  neuen G lauben 
über. 1633 s tan d  w ährend 24 Tagen der schwedische 
General H orn  in G. und belagerte  erfolglos K onstanz. 
1678 wurde G. durch die regierenden V II S tände  zum  
M arktflecken erhoben. Im  F rü h ja h r 1692 versanken 
3 H äuser im  R hein, w orauf m it Hilfe eidg. Spenden 
das Ufer v e rb au t w urde. 1734-1735 b au te  G., das bisher 
nach  Tägerwilen e ingepfarrt w ar, eine eigene Kirche, 
die 1812 abgetragen  und neu geb au t w erden m usste. 
P farreg iste r seit 1736. Zur Zeit des U ebergangs w ar G. 
von endlosen E in q uartie rungen  geplagt. D ann w urde es 
H a u p to rt eines eigenen Bezirks (seit 1869 Kreuzlingen). 
U eberflu tungen des Rheins haben gelegentlich Schaden 
a n g erich te t, am  schlim m sten  1817. Das Schloss kaufte  
1837 P rinz  N apoleon von den E rben  des Bankiers 
K onrad  H ippenm eyer in W ien ; 1842 ging es in  den 
B esitz des Grafen Beroldingen, 1877 in den des Barons 
von Fabrice über. Seit 1916 gehört es einem  F ra n k 
fu rte r . —  Vergl. Keller und  R e inerth  : Urgesch. des 
Thurg. —  Thurg. Nbl. 1831. —  Pup. Th. —  TU. — 
R ahn  : Kunstdenkmäler. [H erdi.]

G O T T O F R E Y .  Fam ilie in  Echallens (K t. W aadt) 
seit 1450. —  1. P i e r r e  E t i e n n e  J o s e p h , 1752-1826, 
apostolischer P ro to n o ta r und  G eneralvikar der Diözese 
Lausanne in Freiburg , Superior des Sem inars. —  2. 
J e a n  E t i e n n e , 1770-1842, V ette r des Vorgen., Chor
h e rr  von St. N iklaus in Freiburg , R ek to r der L ieb
frauenkirche und  G eneralvikar, B ürger von Freiburg  
1837. —  3. X a v i e r , 1802-1868, A dvokat in Lausanne, 
Professor des Z ivilrechts an  der A kadem ie von L au
sanne 1843-1846 und 1855-1856, G rossrat, S tän d era t 
1862. —  4. V i n c e n t , 1862-1919, in E stavayer, E hren 
bürger dieser S tad t, erhielt 1891 das freiburgische H ei
m at rech t. Professor des röm ischen R echts in Freiburg  
1886, freib. K an tonsrich ter 1888-1906, G rossrat, N a
tio n a lra t 1898, B undesrichter 1906-1919.

Die Fam ilie Favre  in Genf ist ein Zweig der G. — 
Vergl. E. D upraz : Notice généalogique des familles 
Gottofrey d’Echallens et Favre d'Echallens et de Genève. 
—  Livre d’or. [M . R . ]

Freiburger Fam ilie, die aus Echallens stam m t. 
Wappen : in  Gold ein b lauer R echtsschrägbalken, be

legt m it drei silbernen S ternen. — J e a n  E t i e n n e ,  
A d vokat D r. ju r ., * 1746 und A l b e r t  N i c o l a s ,  
H au p tm an n , w urden 1783 ins freib. P a tr iz ia t aufge
nom m en. [R æ my .]

G O T T R A U ,  d e ,  G O T T R O U X ,  G O T T R A U W E R .
Patrizisches Geschlecht des ICts. F re i
burg , von dem  einige Zweige geadelt 
w ürden. Sein U rsprung  ist vielleicht 
im  G reyerzeriande zu suchen, wo der 
Nam e in der latein ischen Form  Gultu- 
rosus 1195 in R iaz und in der rom an i
schen Form  Gottroux 1381 au f t r i t t .  
Altes Wappen : I. E in H erz, ü b er
h ö h t von einem  H auszeichen in  der 
Form  eines Kreuzes und einer Vier. 
I I .  In  R o t ein goldener Pfahl, belegt 

m it einem  ro ten  Herz, dieses erhöh t von einem  Haus Zei
chen in Form  einer schw arzen Vier (1603) (V ariante). 
Neues W appen : gev ierte t, 1 und  4 gespalten , r . von Gold 
m it einem halben  schw arzen, gekrön ten  und ro tbew ehr
ten  Adler, 1. gete ilt von Schwarz und  Silber (Freiburger 
Farben) ; 2 und  3 in  Gold zwei ro te  Pfähle, darüber ein 
g rüner, m it drei ro ten  H erzen belegter Q uerbalken 
(V ariante). Die überaus zahlreiche Fam ilie h a t im 
öffentlichen Leben eine bedeutende Rolle gespielt ; sie 
gab Freiburg  4 Schultheissen, 7 B ürgerm eister, 4 Seckei
m eister, 26 R a tsherren , 35 B annerherren  und  67 L an d 
vögte. Ih re  M acht w ar so gross, dass sie sich erlauben 
konn te , in ih r W appen dasjenige des S tandes F reiburg  
aufzunehm en und  beizubehalten , was in den Annalen 
Freiburgs einzig d as teh t. —  1. P e r r o d ,  B ürger von 
F reiburg  1403, des R a ts  der Zw eihundert 1415. —  2. 
P i e r r e ,  CG 1450, der Sechzig 1450, Heim licher 1454, 
Venner 1450 ; einer der F ü h re r der savoyischen Parte i, 
sch ritt am  3 .1 .1475 als e rster zum  A ngriff au f das Schloss 
Illens, w ofür ihm  B ern und Freiburg  eine Belohnung 
verliehen ; nah m  in der K om pagnie Lay d'Amour an 
der Schlacht bei M urten teil. —  3. O t i i m a r ,  B ürger von 
Freiburg  1505, CG  1505, S tam m v ate r der nachfolgen
den Fam ilienglieder. —  4. N i c o l a s ,  Sohn von N r. 3, 
CG 1535, der Sechzig 1543, R a tsh err 1551, Venner 
1554, Seckelm eister 1559 ; erw arb  die M itherrschaft 
von Middes, T rey  und T o rn y -P itte t 1551 ; w urde 1560 
als G esandter nach  Payerne und 1563 nach  Gham- 
bery  geschickt, f  1572. S tam m v ate r des sog. Léchelles- 
Zweiges. —  5. J a c q u e s ,  Sohn von Nr. 3, f  1575, CG 
1529, der Sechzig 1532, Heim licher 1533, V enner 1566, 
L andvogt von P o n t 1536, Spitalm eister 1555, Fähnrich  
der A rtillerie. —  6 . J e a n ,  Sohn von Nr. 5, CG 1596, 
L andvogt von R om ont 1614, H au p tm an n , f  1636. —
7. J a c q u e s , Sohn von Nr. 5, CG 1595, der Sechzig 1607, 
L andvogt von Piaffeyen 1604, Eteimlicher 1623, f  1656.
—  8 . A n t o i n e ,  Sohn von 
Nr. 6 , * 1616, liess 1627 
und 1644 sein B ürgerrech t 
anerkennen, obschon er in 
P iem ont v e rh e ira te t und 
niedergelassen w ar. —
9. J a c q u e s , Sohn von 
Nr. 4, t  6 . m . 1575, Chor
herr von S t. N iklaus gegen 
1553, D ekan 1568, P fa rrer 
von F arvagny  1569-1575.
—  10. N i c o l a s , Sohn von 
Nr. 4, f  1582, CG 1561, 
der Sechzig 1566, H eim 
licher 1574, L andvogt von 
M ontagny 1577. —  11.
M a r t i n , Sohn von Nr. 4,
CG 1567, der Sechzig 1573,
L andvogt von G randson 
1570, R a tsh err 1576, Sek- 
kelm eister 1581 ; v e r tra t  
F reiburg  beim  Abschluss 
des Bündnisses der k a th o 
lischen O rte 1586 (Golde
ner B und), t  1611. — 12. O t i i m a r , Sohn von Nr. 4,
* 1545, t  9. x i .  1634 ; CG 1573, L andvogt von Bos- 
sonnens 1578, der Sechzig 1588, H eim licher 1589, 
Landvog von Surpierre 1596, Venner 1612, R atsh err 
1613, H au p tm an n  1 5 9 3 .—  13. S im on , Sohn von N r. 4, 
t  1601, CG 1575, der Sechzig 1587, L andvogt von 
Greyerz 1579, H au p tm an n  1593. —  14. J é r ô m e ,  Sohn 
von Nr. 4, CG 1580, Salzherr 1586, der Sechzig 1593,

M a r l in  G o t t rau .  
Nac l i e in em  O e lge m ä ld e  

( u n b e k a n n t e r  Maler).
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V enner 1600, H eim licher 1605, f  15. i. 1641 .— -15, J e a n , 
Sohn von Nr. 4, f  Dez. 1621, CG 1581, de r Sechzig 1588. 
L andvog t von Bulle 1603, u n te rn a h m  gegen 1580 eine 
W allfah rt ins heilige L and , um  zum  R itte r  geschlagen 
zu w erden und  dan n  das E delfräule in  U rsula von Eng- 
lisbcrg h e ira ten  zu können. —  16. J e a n  U l r i c h , Sohn 
von N r. 4, t  1626 oder 1627, CG 1584, der Sechzig 
1587, L andvog t von Corbiöres 1589, V enner 1597, Heim 
licher 1601.

Léchelles-Linie. — 17. J e a n  J a c q u e s , Sohn von 
N r. 10, t  26. v i. 1640, CG 1611, der Sechzig 1622, K orn
herr 1622, V enner 1626, L andvogt von Bulle 1632. —  
18. W a l t e r , Sohn von N r. 10. f  1627, CG  1608, der 
Sechzig 1614. —  19. T o b i e , Solili von N r. 17, f  1661, 
CG 1639, der Sechzig 1648, L andvog t von  M ontagny 
1647, V enner 1657. —  20. C a t h e r i n e , T och ter von 
Nr. 18, * 1628, t  6 . x i i.  1706, C isterziensernonne in 
der M agerau, 23 Ja h re  lang Prio rin  daselbst. — 21. 
F r a n ç o i s  P i e r r e , Sohn von Nr. 19, * 1649 in M onta
gny, f  29. v i. 1712, CG 1669, der Sechzig 1690. Venner 
1700, K ornherr 1708. —  22. F r a n ç o i s  P i e r r e , Solm 
von Nr. 21, * 1675, f;*?. iv . 1741, CC 1701, der Sechzig 
1713, L andvog t von G rasburg 1710, H eim licher 1716, 
L andvogt von Cheyres 1736. —  23. F r a n ç o i s  P i e r r e  
N i c o l a s , Sohn von  Nr. 22, * 1705, t  26. iv. 1770, CG 
1727, der Sechzig 1 /42, S taatssch re iber 1742. L an d 
v og t von A tta lens 1762, H eim licher 1745. —  24. N i c o 
l a s  A l b e r t  J o s e p h , Sohn von Nr. 22, * 1707. CG 1729, 
der Sechzig 1737, L andvog t von R ue 1743, Heim licher 
1743, V enner 1755, Salzherr 1759, R a tsh err 1769. —
25. N i c o l a s , Sohn von N r. 22, * 1720. f  14. x . 1758, 
Je su it 1738, französischer P rediger an  der St. Michaels
k irche, G elehrter. —  26. P h i l i p p e  N i c o l a s , Sohn von 
Nr. 24, * in R ue 1745, + 3. XI. 1808, CG 1765, der 
Sechzig 1770, V enner 1779, verfasste  die E d ik te  von 
1785, G eneralkom m issär 178/, w urde 1799 in Chillon 
als Geisel zurückgehalten , R a tsh err  1803. — 27. N i c o 
l a s  A l b e r t  J o s e p h  B l a i s e , Sohn von Nr. 24, * in 
R ue 1748, CG 1769, der Sechzig 1796. Salzherr 1779, 
L andvogt von R om ont 1794. -— 28. J e a n  E m m a n u e l  
N i c o l a s , Sohn von Nr. 24, * 1749, CG 177 1, der Sechzig 
1794, H au p tm an n  in französischen D iensten, S t. L ud
w igsritter.

Pensief-Linie (H errschaften  R iedera. N ieriet, P on t). 
—  29. T o b i e , Sohn von Nr. 11, f  an  der Pest am  21. v m .

1616. CG 1600. der Sech
zig 1607, Venner 1608, 
R a tsh err  1612, B ürger
m eister 1615. — 30. J e a n  
C h r i s t o p h e , Sohn von 
Nr. 11, t  1013, CG 1606, 
der Sechzig 1608, H a u p t
m an n  in spanischen 
D iensten , H err von Hen- 
nens und  T reyfayes. — 
31. T o b i e . Sohn von Nr. 
29, * 1600. CG 1624,
L andvogt von Sehw ar
zenburg  1630. des R ats 
der Sechzig 1633, Ven
ner 1634. R a tsh err 1637, 
B ürgerm eister 1637, Mu

nitionsaufseher 1647, 
S ta tth a lte r  des Schult- 
heissen 1658, H au p tm an n  
in S p a n ien .— 32. T o b i e , 
Sohn von N r. 31, * 1623, 
t  26. ix . 1698, CG 1646, 

der Sechzig 1653, L andvogt von Greyerz 1655, Ven
ner 1657, R a tsh err  1660. B ürgerm eister 1663, Schult- 
heiss 1678, abgeordnet zur Z usam m enkunft m it dem 
N untius C antelm i 1686, gehörte zur G esandtschaft, 
die n ach  dem  Eisass geschickt wurde, um  L ud
wig X IV . Glück zu w ünschen. — 33. T o b i e  S i m o n , 
Sohn von Nr. 32, * 1651, t  21. x . 1710, CG 1673, der 
Sechzig 1680, Heim licher 1685, V enner 1689, L ieu te
n a n t der Schweizergarde in Savoyen, F ähnrich  in Turin 
1672. —  34. T o b i e , Sohn von Nr. 33, * 1687, f  21. ix . 
1765, CG 1709, R a tsh err 1721, Seckeim eister 1735, 
H eim licher 1736, G eneralkom m issär 1737, S ta tth a lte r

des Schultheissen  1738, L andesoberst 1748, H err von 
Pensier, P o n t und  P errez-M artin . —  35. J e a n  P i e r r e  
A n t o i n e , Sohn von Nr. 33, * 1702, f  30. v i. 1791, CG 
1731, der Sechzig 1740, H eim licher 1743, V enner 1769, 
R a tsh err  1779, L andvog t von Plaffeien 1756. —  36. 
J e a n  H e n r i  T o b i e , Sohn von Nr. 34, * 1717, f  16. v u . 
1788, CG 1737, Landvogt. von Vuissens 1753, des R a ts  
der Sechzig 1758, H eim licher 1762, H err von Pensier.
—  37. J o s e p h  N i c o l a s  B a r t h é l é m y , Sohn von N r. 34,
* 1718, f  1795, CG 1739, der Sechzig 1762, L andvog t von 
F o n t 1768, H eim licher 1763, V enner 1775, V orsteher dev 
Grossen B rüderschaft 1762, H err von P o n t. — 38. 
J o s e p h  Nicolas Tobie, Sohn von Nr. 37, * 1761, f  4. x i. 
1833, CG 1781, K ornherr 1789, Offizier in der Schweizer
garde, K avallerieoberst 1804. —  39. C h a r l e s  Joseph  
Cécile, Sohn von Nr. 37, * 1763, f  1855, CG 1785, 
R a tsh err  1803, H au p tm an n  im  R egim ent E stav ay er.
—  40. P i e r r e  Nicolas M artin , Sohn von Nr. 39, * 1798 
f  3. x i i .  1854, H au p tm an n  in neapolitan ischen  D ien
sten , O berst. —  41. M a r i e  A n n e  B a r b e , T ochter von 
Nr. 36, 1746-1824, K apuzinernonne in M ontorge u n te r  
dem  N am en Marie Celeste 1772, Oberin 1798. —  42. 
F rançois P h i l i p p e  Jacques Joseph  Aloys, Sohn von 
N r. 36, 1757-1836, CG 1779, G eneralkom m issär 1787, 
L andvog t von St. A ubin 1790, R a tsh err 1809, Schul t- 
heiss 1919, S tam m v ate r der sog. R iedera-L inic. —-
43. François Sixte A l f r e d , U renkel von Nr. 36, * 1818, 
t  21. i. 1904, P riester 1844, im  Dienste der P rim atia l- 
k irche von K arthago , apostolischer M issionar, Ge
heim käm m erer seiner H eiligkeit 1895. —  44. C h a r l e s , 
U renkel von Nr. 42 ; dessen G attin , geb. Marie von 
W attenw yl, g ründete  die H aushaltungsschule  von Fre i
burg . —  45. S é r a p h i q u e , U renkelin  von Nr. 42, f  1915, 
s tifte te  das W aisenhaus der S tad t F reiburg , dem  sie 
ih r Verm ögen hinterliess.

Bülens-lÄnie (H errschaften  H ennens, V illariaz, Trey- 
faves). —  46. François P i e r r e , Sohn von Nr. 30,
* 1610, t  22. v m . 1688, CG 1636, der Sechzig 1640, 
H eim licher 1641, Landvogt von R om ont 1643, Venner 
1648, R a tsh err 1649, Schultheiss 1656, M itherr von 
V illariaz 1647, H err von Billens 1648, erh ie lt Adels
und  W appenbriefe : 1. am  21. x i. 1662 von K aiser 
Leopold 1. : 2. am  10. VI. 1668 von H erzog K arl E m a
nuel von  Savoyen. — 47. J o s e p h  Nicolas, Sohn von 
Nr. 46, * 1658, f  19. VI.  1736, CG 1679, der Sechzig 
1685, R a tsh err 1689, Seckeim eister 1712, S ta tth a lte r  
des Schultheissen 1722, H err von Billens und H ennens, 
S t. M auritiu sritte r. — 48. Joseph  N i c o l a s  K ilian, 
E nkel von Nr. 47, 1713-1781, CG 1735, L andvogt von 
V aulruz 1746, von Lugano 1756, H eim licher 1757, R a ts 
herr 1771, H err von Billens. —  49. J E A N  P i e r r e , Enkel 
von Nr. 47, * 1727, CG 1749, Heim licher 1752, Offizier 
im  R egim ent der Schw eizergarden 1743-1747, R itte r  
des S t. M auritius- und L azarusordens 1760, O berstlieu
te n a n t eines D ragonerregim entes in O esterreich, H err 
von T refayes. —  50. Je a n  A n t o i n e  B éat Louis Joseph , 
E nkel von Nr. 47, * 1732, t  1794 oder 1795, CG 1755, 
der Sechzig 1768, V enner 1769, L andvogt von Vaulruz 
1781, H err von V illariaz. —  51. T o b i e , Sohn von Nr. 48, 
1738-1825, CG 1759, L andvogt von Cheyres 1778, des 
R a ts der Sechzig 1781, L andvog t von V aulruz 1786, 
d iente in  F ran k reich  ; m achte  den 7jährigen Krieg 
m it ; H err von Billens, Gefangener in Chillon 1799.

Granges-Linie (ältere und  jüngere). —  52. F r a n ç o i s  
P rosper, Sohn von Nr. 12, f  1655, CG 1611, der Sechzig 
1616, L andvogt von Châtel 1619, Venner 1624, H eim 
licher 1628, R a tsh err 1631, B ürgerm eister 1640. — 
53. François P i e r r e  Jean , E nkel von Nr. 12, * 1618, 
t  6 . x i. 1684, CG 1645, der Sechzig 1658, Heim licher 
1659, L andvogt von Bulle 1662, V enner 1668, R a ts 
h e rr 1670. —  54. François P i e r r e , Sohn von Nr. 53,
* 1645, t  3. m .  1728, CG 1668, der Sechzig 1679, V enner 
1689, H eim licher 1693, B aum eister 1707, L andvogt 
von M ontagny 1682. —  55. François C h a r l e s , Sohn von 
Nr. 53, 1651-1726, CG 1671, der Sechzig 1685, L andvogt 
von Châtel 1692, V enner 1701, R a tsh err 1706, Zeug
hausverw alter 1708. —  56. François J o s e p h , Sohn von 
Nr. 55, * 1699, f  1779 oder 1780, CG 1733, der Sechzig 
1741, V enner 1742, W aisenvater 1746, L andvogt von Ro
m ont 1749, K ornherr 1755, H eim licher 1760. — 57,

Tobie  G o t t r a u  (Nr. 29). 
N a c h  e in e m  Helge  mahle 

( u n b e k a n n t e r  Maler) .



GOTTRAU GOTTSTATT

François P i e r r e ,  Sohn von N r. 54, 1674-1756, CG 1701, 
der Sechzig 1731, S p italm eister 1731, Heim licher 1732, 
Venner 1734, L andvog t von A ttalens 1742. —  58. F r a n 
ç o i s  THOMAS, Sohn von Nr. 54, 1688-1762, CC 1711. 
L andvogt von A tta lens 1732, des R ats der Sechzig 
1736, V enner 1737, R a tsh err 1741, B ürgerm eister 1746, 
L ieu tenan t der S tad tw ache. — 59. François P i e r r e  
Sébastien, Sohn von Nr. 57, * 1715, t  19. VI.  1796, CC 
1735, K irclim eyer 1748, des R ats der Sechzig 1763, 
V enner 1764, H eim licher 1767, L andvogt von Bulle 
1767. —  60. François P i e r r e  Charles Louis, Sohn von 
Nr._59, * 1753, f  18. i. 1800, CC 1775, der Sechzig 
179/, Schultheiss von M urten 1795. —  61. P h i l i p p e  
Désiré Louis Nicolas, Sohn von Nr. 60, * 1790, f  20. in . 
1869, Offizier in  F rankreich  u n te r  N apoleon I., Offizier 
der Ehrenlegion, eidg. O berst, K riegskom m issär zur 
Zeit des Sonderbundes. —  62. O t i i m a r  H enri Joseph  
R om ain L au ren t, Sohn von Nr. 61, * 23. III. 1825, 
t  18. ix . 1882, m achte  1856 den Rheinfeldzug m it als 
K o m m andan t des B a t. 64, w urde m it diesem bei A us

bruch  der W irren von 1864 
nach  Genf geschickt. — 
63. P i e r r e  Ignace Nico
las Marie, Sohn von Nr. 61,
* 27. m . 1827, t  8 . I I.  
1889, F iihrerjderkonserva- 
tiv en  O pposition im Broye- 
bezirk, G rossrat 1856, 
K an tonsrich ter 1867, 9 
Mal P räsiden t des K an 
tonsgerichts, P räsiden t des 
V erw altungsrats der A r
m or tisationskasse, M it
glied des V orstands der 
H ypothekarkasse , A rtille
rieoberst, Artilleriechef, 
P la tzk o m m an d an t von 
M urten 1871, P räsiden t 
der freib . lan d w irtsch aft
lichen Gesellschaft 1869- 
1875. —  64. A n t o i n e  Nico
las M arie, Sohn von Nr. 61,
* 1829, f  18. H . 1886, 

K u n stm ale r. — 65 A d o l p h e ,  Sohn von Nr. 61, 1831- 
1903, Offizier in der päpstlichen  Arm ee. —  6 6 . L ou is 
E rnest, Sohn von Nr. 62, * 1854, S tam m v ate r eines in 
F lorida  niedergelassenen Zweiges. —  67. E r n e s t  Désiré 
Philippe, Sohn von Nr. 62, * 1858, f  15. IV. 1923, N otar, 
E innehm er des B ürgerspitals und  der from m en S tiftu n 
gen, Mitglied der Scholarchenkam m er. —  6 8 . F r a n ç o i s  
P r o s p e r ,  E nkel von Nr. 53, 1694-1743, CC 1717, der 
Sechzig 1737, Schul theiss von E stav ay er 1739. —  69. J a c 
q u e s  C hristophe, Enkel von Nr. 53,1697-1770, CC 1723, 
Salzherr 1729, des R a ts  der Sechzig 1733, Heim licher 
1735, d iente in den Schweizer R egim entern  in F ran k 
re ich  ; nahm  an der Belagerung von Rose teil. —  70. Ja c 
ques P h i l i p p e  D om inique, Sohn von Nr. 69, * 1749, 
CC 1771, Offizier im  Schw eizergarden-R egim ent in P a 
ris 1767, St. L udw igsritter 1787, w urde in Paris am  
11. v in .  1792 g e tö te t. —  71. Je a n  J o s e p h  Aloys Alexis, 
Sohn von Nr. 69, 1755-1831, CC 1779, Generalkom m is
sär 1786, L andvogt von Vuissens 1793, O beram tm ann 
von M urten 1816. — 72. A n t o i n e ,  Sohn von Nr. 71, 
* 1789, H au p tm an n  in  französischen D iensten 1810, 
m achte  den spanischen Feldzug 1810-1811 m it, f  in 
Polosk 8 . x .  1812. — 73. François C h a r l e s ,  E nkel v. 
Nr. 71, 1821-1902, R ich ter im  Saanebezirk 1873. —  74. 
Pierre Félix  E d m o n d ,  Enkel von Nr. 71, 1822-1913, 
O berforstinspektor von Fre ibu rg  1849-1852 und 1856- 
1893. —  75. J o s e p h ,  Sohn von Nr. 73, * 1847, Ingenieur 
der E isenbahn R om ont-B ulle. —  76. François J o s e p h ,  
Urenkel von Nr. 12, 1658-1731, CC 1687, Spitalm eister 
1712, des R ats der Sechzig 1722, L andvogt von Bulle 
1722, R a tsh err 1728. —  77. F r a n ç o i s  P i e r r e ,  Sohn 
von Nr. 76, 1682-1739, C horherr von St. N iklaus 1706, 
apostolischer P ro to n o tar, R itte r  des goldenen Sporns, 
G eneralvikar der Diözese.

Broc-Linie. —  78. J e a n  G u i l l a u m e , Sohn von Nr. 14, 
1596-1642, CC 1624, R atschreiber 1624, des R a ts der 

Sechzig 1627, Venner 1627, L andvogt von G randson

1630. — z9. F r a n ç o i s  C h a r l e s , Sohn von N r. 14,
* 1602, CC 1625, Grossweibel 1628, Schultheiss von 
E stav ay er 1631, des R a ts  der Sechzig 1641, H eim licher 
1642, R a tsh err 1648, B ürgerm eister 1650. —  80. F r a n 
ç o i s  P r o s p e r , Dr. m ed., Sohn von N r. 14, f  1641, 
CC 1608, der Sechzig 1616, Venner 1617, Heim licher 
1623, R a tsh err 1624, Schultheiss 1636. — Diese drei 
B rüder erh ielten  am  11. v m . 1640 vom  K aiser F e r
d inand  I I I .  einen Adels- u n d  W appenbrief. —  81. A n n e  
E l i s a b e t h , E nkelin  von Nr. 13, * 1607, Aebtissin des 
K losters M agerau 1654-1657, f  26. x i. 1657 daselbst 
im  Gerüche der H eiligkeit. —  82. F r a n ç o i s  O t i i m a r ,
* 5 . 1 . 1647, f  4. i. 1707, B enedik tiner u n te r  dem  Nam en 
R ap h aë l 1666, w urde am  24. m .  1692 zum  A bt von 
E insiedeln e rn an n t. — Vergl. Jo sep h  de G o ttrau  : 
Généalogie de la famille G. ; Notizen und  M itteilungen 
von E rn est und  Charles de G o ttrau . —  A. d ’A m m ann : 
Lettres d’armoiries et de noblesse concédées à des familles 
fribourgeoises (in ALIS 1921). —  (111m y : Reg. d’Haute- 
rive. —  P. A ebischer : Sur l'origine et la formation des 
noms des familles dans le C. de Fribourg. [Ræmy.]

G O T T R E T .  Fam ilie der verein ig ten  Genfer Ge
m einden, in V eyrier eingebürgert. —  J u l e s  E d o u a r d
* 1865, A potheker, Publizist, C hefredakteur des Cour
rier de Genève, einer katholischen Zeitung. A lt-G em ein
depräsiden t von Veyrier, G rossrat seit 1914, N ational
ra t  seit 1919. [C. R.]

G O T T S C H A L K .  Eines der ä lte sten  Geschlechter 
der Gem. Menzingen (K t. Zug), das Ende des 16. Ja h rb . 
im K t. Zug erlosch. Es gab seinen Nam en dem  in der 
Gem. Menzingen gelegenen H of u n d  heutigen K u ro rt 
Gottschallcenberg (s. GLS) (in der ä lte sten  Zeit einfach 
der « Berg » geheissen, so im  U rb ar von Einsiedeln von 
1331). — H e i n i  G. w ar Besitzer der H o fs tä tte  1468, 
J a k o b  1528. —  Der Hof, der ursprünglich  dem  K loster 
E insiedeln zinspflichtig  w ar, wechselte sehr oft den 
Besitzer. Jak o b  S taub , Besitzer des Gutes 1867-1877, 
liess das heutige K urhaus erbauen. —  Vergl. A. W eber : 
Der Kurort Gottschalkeilberg (im Zuger Kalender (Hess) 
1903, p . 18 ff. [W. J. M e y e r . ]

Ein Geschlecht G. b lü h t noch in O bersteinm aur (K t. 
Zürich), ist auch seit 1821 in Zürich eingebürgert und 
n en n t sich in neuerer Zeit Gottschall. [F . H.]

G O T T S H A U S  (K t. T hurgau , Bez. Bischofszell.
S. GLS). O rtsgem . in der M unizipalgem . H auptw il, 
m it insgesam m t 43 Siedelungen südöstlich  Bischofs
zell. Im  M ittelalter gehörte zu G. ausserdem  der w est
liche Teil der heutigen Ortsgem . H au p tw il. Der Name 
e rk lä rt sich daraus, dass dam als fast die ganze Gegend 
einem  G otteshaus, dem  C horherrenstift St. Pelagius 
in  Bischofszell, u n te rs tan d . Einige Höfe scheinen 
dem  S tift schon bei seiner G ründung durch  Bischof 
Salomo I. von K onstanz (f  871) als W ittu m  gegeben 
worden zu sein. Bei ändern  is t die E rw erbung  des 
E igentum s oder Z ehntens nachw eislich sp ä te r  erfolgt 
(O sterw ald 1277, R othen  1285, R cuti 1296 ; eine Hube 
zu S ch latt und eine zu R euti 1325 ; Holzreu ti 1345 ; ein 
H of in F re ih irten  1379). Schon um  die M itte des 15. 
J a h rb . h a tte  das S tift auch die 5 grossen Fischweiher 
zwischen W ilen und H auptw il angelegt. Die K apelle St. 
Pelagiberg, die jetzige katholische P farrk irche von G., 
wurde w ahrscheinlich gegen Ende des 15. Ja h rb . ge
g ründet. Sie en th ie lt e inst ein w undertätiges M arien
bild und wird noch heu te  von W allfahrern  besucht, 
vorwiegend am  Sam stag . 1726 w urde sie sam t dem 
Kirchenfond dem  Pelagienstift in Bischofszell inkor
p o riert. Im  18. Ja h rh . pflegte au f dem. Hügel ein E in 
siedler zu hausen, bis 1811 die K lau sn erh ü tte  abge
rissen w u rd e . — Vergl. K uhn  : Thurgovia sacra. — 
Scheivviler : Gesch. des Chorherrenstifts St. Pelagius. — 
Schneider : Gottshaus. [ L e i s i . ]

G O T T S T A T T  (L ocus D e i ) (K t. Bern, A m tsbez. 
N idau, Gem. O rpund . S. GLS). P räm o n stra tcnserab - 
t.ei, die als gräflich-nidauisches H auskloster von G raf 
R udolf I. von N euenburg-N idau gegründet w urde. 
Wappen : dasjenige der Grafen von N idau, in R ot 
ein goldener Pfahl m it drei schw arzen Sparren . Ein 
erster G ründungsversuch um  1247 blieb erfolglos ; m it 
dem  Bau w urde erst nach  dem  zw eiten S tiftungserlass, 
Sept. 1255, der die « G o ttesstä tte  » beiO rpund m it

P ie r r e  d e  G o l t r a u  (Nr . 63). 
N a c h  e i n e r  P h o to g r a p h i e .
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allen Zubehörden und  den K irchensätzen  von Biirglen 
und  Ivappelen do tie rte , zögernd begon
nen . U m  1260 w ird das K loster, das 
a u ch  von V erw andten  u n d  B ekannten  
des S tifte rs  V ergabungen erhielt, be
zogen w orden sein. Die Grafen von 
Nid au zäh lten  bis zu ih rem  A usster
ben, 1375, zu seinen grössten  W ohl
tä te rn . Sie schenk ten  ihm  u. a. die 
K irchsätze  von M ett, Täulfelen, Sel- 
zach und  A rch und  v e rm itte lten  nebst 
vielen ändern  G ütern  die K irchen

sätze von B ü ttenberg , Dotzigen und Sutz, sodass 
G. schliesslich über 9 K irchen verfügte, die es durch  
seine Mönche als P farrer bedienen liess. Der le tz te  Graf 
von N idau bedach te  die Abtei auch  in  seinem  T esta
m ent, u . a. m it der B edingung, dass sie n eb st dem 
Abte 12 Mönche h a lten  solle. G. is t die G rab stä tte

der Grafen R udolf I .- I I I .  von Nidau, sowie einer An
zahl ih rer V erw andten .
- Das K loste rgu t w urde w eiterhin  durch  Schenkungen, 

wie durch  K auf, besonders im  14. Ja h rh . s ta rk  v e rm ehrt. 
G. besass grossen S treubesitz  im  ganzen Seeland, h a u p t
sächlich in den H errschaften  N idau und  S trassberg  ; 
H äuser in Biel, Sutz, K app eien, B üren, N idau, Bern ; 
H ebgüter besonders in Vingelz, wo das « G o tts ta tte r-  
haus » noch h eu te  d a ran  erinnert. 1450 fand  ein b e 
träch tlich e r B esitzestausch s ta tt ,  der au f G üterzu
sam m enlegung in  der K losternähe hinzielte. Die B auern- 
sam e des Dorfes Schem en bestand  fa st ausnahm slos 
aus G otteshausleu ten  des K losters.

Die K irche zu G., die der hl. Ju n g frau  gew eiht war 
u nd  sp ä te r  3 A ltäre besass, war schon im 13. Ja h rh . 
ein W allfah rtso rt ; 1295 und  1309 w urde den Besuchern 
je  ein Ablass von 40 Tagen gew ährt ; ebenso 1314 fü r 
alle diejenigen, die das K loster u n te rs tü tz te n , das um  
jene Zeit kostspielige U m bau ten  vornehm en m usste. 
G. lag in der N ähe der grossen H eerstrasse und diente 
zahlreichen D urchreisenden, besonders W allfahrern  
nach  Frankreich  und  Spanien als H erberge ; noch heu te  
sieh t m an  in der K lostergebäulichkeit den H erberge
rau m . 1285 w ird G. als im  D ekanat S t. Im m er gelegen 
genann t ; in diesem  Ja h re  h a tte  es fü r den K reuzzug
zehnten  50 zu bezahlen, ebensoviel 1361 zuhanden des 
Papstes gegen die « grande com pagnie ». 1362 errichte te  
G. m it den A bteien S t. Jo h annsen , Bellelay, Frienisberg, 
F o n ta ine  A ndré und  dem  P rio ra t au f der St. Petersinsel 
eine B ruderschaft (s. .Art. B r u d e r s c h a f t e n ) .

N am hafter Schaden erwuchs der A btei gelegentlich 
in K riegsläuften  : In  den Fehden der Grafen von 
Neuenburg w urden Ende des 13. Ja h rh . von den Frei
burgern  m ehrere G. gehörige H äuser nebst der Kirche 
zu K appelen v e rb ran n t. W eit m ehr h a tte  es noch

zu leiden in dem  Guglerkriege, 1375. Der Söldner
h au p tm an n  F ia n t  h a tte  im  K loster, aus dem  die Mönche 
v e rjag t worden, sein H au p tq u artie r  aufgeschlagen. Von 
hier aus w urde die N achbarschaft geb ran d sch a tz t, aber 
auch das K loster selbst sam t der K irche is t dam als a rg  
verw üste t w orden. Hiebei scheinen die G rab stä tten  der 
Grafen von N idau und  deren V erw andten  zugeschü tte t 
worden zu sein.

G. besass auch das K ollaturrecht. der K irche zu 
N idau, die lange Zeit eine Filiale von B ürglen war 
1482 überhess es nach langem  S tre ite  der S ta d t N idau 
das P fa rrw ah lrech t m it einigen E inschränkungen . Die 
K astvog tei des K losters h ielten  die Grafen von Nidau 
inne ; nach  deren A ussterben, 1375, kam  sie erbweise 
an  G raf R udolf IV . von K iburg-B urgdorf, der sie 
1379 an  H erzog Leopold I I I .  von O esterreich ve r
p fändete. 1388 fiel sie m it der L andgrafschaft A ar
b urgund  an  Bern.

Das K loster blieb bis zur R efor
m ation  bestehen. A ber schon 1482 
fand  sich der R a t von B ern ve r
an lasst, gegen skandalöse Miss
brauche des Abtes und  der Mön
che (die A ebtin  von G o tts ta tt)  
einzuschreiten . Bei der R eform a
tion überfielen 60 B auern  das 
K loster ; 1528 kam en seine G üter 
sam t den K irchensätzen  an  Bern. 
Die D om äne wurde, fo rtan  durch  
einen Schaffner v e rw alte t.

Als erster A bt erschein t 1270 ein 
H einrich  ; u n te r  den 22 bekann ten  
A chten  befindet sich kein einziger 
Adeliger. Der le tz te  A bt, K onrad  
Schilling aus Solothurn, w urde 
sp ä ter reform . P farrer zu Tw ann. 
Von den G ebäulichkeiten stehen 
h eu te  noch ziemlich g u t erhaltene 
Teile, der quadratförm ige K loster
h o f m it dem  (freilich zugem auer
ten ) K reuzgang ist bem erkens
wert. ; ebenso der K apitelsaal m it 
hübschem  Kreuzgewölbe und schö
nem  Pfeiler. Die einstige, 1905 
re stau rie rte  gefällige K losterk irche 

d ien t se it der R eform ation  als G otteshaus der K irch- 
gem. G o tts ta tt, die aus den Gem. O rpund, Safneren 
und  Scheuren b esteh t. — Vergl. A rt. B a r t h o l o m e h o f .
— FRB . —  A kten  im  S taa tsa rch . Bern, Fach  N idau.
— A eschbacher : Die Grafen von Nidau. —- v . Müli
nen : Beiträge V I. —  v . M ülinen : Helv. sacra. —  de 
Q uervain : Kirchl. und so:. Zustände.

Die Landvogtei G. lag im  Viertel Scheuren des 
O beram tes N idau, bestand  von 1528-1798 und  w ar 
eine blosse Schaffnerei. Der A m tm ann besass n u r die 
niedere G erich tsbarkeit über den ehem aligen K loster
hof und  war V erw alter der dazu gehörigen säkularisier
ten  G üter. Im  ganzen w aren 50 Schaffner zu G. In  der 
H elvetik  w urde G. dem  D istrik te  B üren und  1803 dem  
A m te N idau zugeteilt. E m . Fried. Zehender m ietete  
1801 das K loster G., k au fte  es 1807 und  fü h rte  darin  
seine w eitbekann te  E rz iehungsansta lt. Dr. B ovet a u s  
N euenburg erw arb  1855 das « Schloss »-Kloster G., 
das 1873 an  die B ürgergem . Biel kam , die aus dem  alten  
K lostergebäude eine P frü n d e ran sta lt und  aus dem  K o rn 
haus ein W aisenhaus m ach te. 1922 w urde das ehem alige 
K loster G. an  ein K onsortium  v erk au ft. Sein Schick
sal ist zurzeit ungewiss und gab 1923 Anlass zu einer 
a u f E rh a ltu n g  hinzielenden In terp e lla tio n  im  Grossen 
R a t. —  Vergl. R egionenbuch im  S taa tsa rch . Bern. —  
v . M ülinen : Beiträge V I. —  BB G X , 2. [ Æ s c h b a c h e r . ]

G O T T W A L D ,  P. B e n e d i k t  (Ludwig), * in Offen
burg  (Baden) 21. i. 1845, t r a t  1862 in das K loster Engel
berg ein ; Profess 1863, L ehrer am  K lostergym nasium , 
Prediger, N ovizenm eister und  B iblio thekar (1870-1894). 
Oberer des K losters M ount Angel (Oregon, U . S. A.) 
1894-1899, t  als Sp iritual des F rauenklosters der Do
m in ikanerinnen zu W il (St. Gallen) 22. I I .  1908. V er
öffentlichte 1891 den H andschriftenkata log  der Engel
berger B ibliothek (Catalogus codicum manuscriptorum

G o t t s t a t t  um  1751. N a c h  e in em  K u p f e r s t i c h  von D. H e r r l i b e r g e r .
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i mg.), sowie Album Engelbergense (1882). —  Vaterland 
und Wiler Bote, F eb ru a r 19(18. [p . I. H ess.]

G O T Y .  f  Fam ilie in Genf, die aus Ste. Croix (Ge- 
vennen) stam m te  und  1791 ins B ürgerrecht aufge
nom m en w urde. —  1. J a c q u e s  M a r c , 1799-1849, Ge
fängnisgeistlicher 1825, P farrer in  Genf 1825-1846, 
R ektor des Collège 1842-1847. •— 2. J e a n  F r a n ç o i s  
E d o u a r d , Sohn von Nr. 1, 1837-1911, P farrer in Chêne- 
Bougeries 1864-1898 ; publizierte  1880 zusam m en m it 
Théodore Claparbdo : Deux héroïnes de la foi: Blanche 
Gamond et Jeanne Terrasson. [ H .  D a . ]

G O U D E T .  Aus A vully stam m ende Fam ilie in  Car-
l.igny, die sich lô lO in  Genf e inbürgerte . 
Vergl. auch A rt. G o d e t .  Wappen : in  
R o t ein silberner Turm  au f silberner 
Terrasse, begleitet von zwei silbernen 
H albm onden ; S ch ildhaupt von B lau 
m it drei goldenen S ternen . —  1. 
F r a n ç o i s ,  1653-1719, K aufm ann  in 
H olland, F reund  von Bayle, p ub li
zierte 1690 Huit entretiens pour... une 
paix générale. —  2. PIERRE, 1715- 
1789, E nkel von Nr. 1, Spitalschreiber, 

ergriff leidenschaftlich  P a rte i fü r die Représentants ge
gen die Négatifs und Natifs und veröffentlichte w ichtige 
polem ische B roschüren, wovon ihm  eine, La Vérité dé
veloppée, 1777 eine V erurteilung e in trug . —  3. Jean  
Pierre François, gen. J o h n ,  1813-1894, N achkom m e 
von N r. 1, A dvokat und Z ivilrichter. —  4. L o u is  
H e n r i ,  * 1879, R ichter, O berstlieu ten an t im  G eneral
s tab . —  SGB  I I I ,  p. 154. —  Rivoire : Bibliographie. 
— Sordet : Diet. —  France protestante, A rt. D a y l e .  — 
Bayle : La cabale chimérique. [A. C h . ]

G O U D E T  od. besser G A U D E T ,  P i e r r e ,  B ruder 
des Joh an n ite ro rd en s von Jerusa lem  in der K om turei 
Corbeil bei Paris, die er 1534 beim  P lacard-H andel 
verliess, um  sich nach  Compesières und dann  nach  Genf 
zu flüchten, wo er Farei und V iret die R eform ation  
predigen h ö rte . Von den L euten  von P eney  v e rh afte t, 
w urde er wegen K etzerei vom  V izerichter der Trois 
châteaux des B istum s von Genf v e ru rte ilt und am  28. vi. 
1535 in Peney v e rb ran n t. —  Vergl. A rch. Genf, P . E . 2. 
Serie, Nr. 346. —  A. F rom m ent : Actes et gestes, hgg. 
von Revilliod, p .  173, p .  C X X X I .  —  Abr. Ru chat : 
Histoire de la Réformation I I I ,  p .  351. [ P .  E  M.]

G O U L A ,  G O U L A Z .  Aus Quieri (P iem ont) s ta m 
m ende, im  17. Ja h rh . f  Fam ilie. Die S tam m v äte r 
zweier Zweige in Genf w aren H e n r i ,  B ürger 1514 
und  —  A m i ,  B ürger 1484. —  1. H e n r i ,  f  1553, Münz
m eister des Herzogs von Savoyen 1528-1533, dann der 
S tad t Genf 1539-1553. —  2. Ch a r l e s , des R ats der 
Z w eihundert 1561, M ünzm eister 1557-1559, 1564-1576, 
1584 vom  R a t der Z w eihundert abgesetzt, « weil er 
M ünzm eister des Herzogs von Savoyen in  G ex sei ». —
3. A m i ,  Bürger von Genf 1484, P ro p st der E ucharistie , 
R ek to r des Spitals der verschäm ten  A rm en, R a tsh err 
1492, Syndic 1494-1508. —  4. J e a n , Enkel von N r. 3, 
1 1558, einer der ersten  R eform ierten  in Genf ; begleitete 
Farei nach  L ausanne 1532. R a tsh err 1533, 1538, 1539, 
G eneralp rokurator 1536, Syndic 1537 ; verzich te te  1539 
a u f sein B ürgerrecht, da er von der S tad t Bern ein Amt an 
genom m en h a tte . —  Vergl. A rch. Genf. —  SKL. [H.Da.] 

G O U L A R T ,  G O U L À R D ,  Simon, * in Senhs 1543, 
f  in Genf 1628, Theologe, P fa rre r in Genf seit seiner 
A nkunft daselbst 1566, zuerst au f dem L ande, dann  in 
der S tad t. Das K onsistorium  g esta tte te  ihm  1576 in 
le Forez, 1582 in der C ham pagne, 1600 in Grenoble, 
n ich t ab er in A ntw erpen, Lausanne, Orange usw . zu 
predigen. Scaliger schä tz te  ihn sehr. 1589 w ar G. Feld
prediger der Genfer T ruppen . Oft äusserte  er den 
W unsch, n ich t m ehr zu predigen und Genf zu ve r
lassen ; er b rach te  sogar die Genfer Regierung ab  und 
zu in Verlegenheit, z. B. als er 1595 gegen H einrich IV. 
und dessen dam alige M aitresse, die M arquise de Mon
ceaux (Gabrielle d ’Estrées), p red ig te. Nach dem Tode 
von Theodor Beza 1607 w urde G. zum  Präsiden ten  
der Compagnie des pasteurs e rn an n t und  blieb es bis 
1612. H aup tw erke  : Imitations chrétiennes (1574) ;
Briève remontrance (1574) ; Mémoires de l’État de France 
(1576-1577) ; Les Mémoires de la Ligue (1587-1590) ;
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Hist. de la guerre de Genève avec le duc de Savoie (1589) ; 
Récit de l’Escalade, usw . U ebersetz te  die Republik der 
Schweizer von Sim ler, sowie die W erke von Beza, 
P lu ta rc h  usw . —  S i m o n , Sohn des Vorgen., 1575-1628, 
P fa rre r in W esel, in A m sterdam  1601, A bgeordneter 
an  die Synode von D ordrech t 1606, verlor seine Stelle 
infolge seiner U nversöhn- 
lichkeit und  w urde aus 
H olland v e rb an n t, ebenso 
aus A ntw erpen , wohin er 
sich geflüch te t h a tte . E r 
m usste auch  Calais ver
lassen, wo V erleum der ihm  
das Leben unm öglich 
m ach ten , zog h ierau f nach 
F red e rik s tad t, wo er w ahr
scheinlich gestorben ist.
V eröffentlichte u .a .  Traité 
de la Grâce de Dieu (1616);
Traité de la Providence de 
Dieu (1627) u n d  politische 
Schriften . —  J a c q u e s ,
* 1580, B ruder des Vor
gen., P farrhelfer in  Nyon 
1606, P fa rrer in  B urtigny  
1610, C om m ugny 1611,
A ubonne 1620, Arzier 
1621-1622, Verfasser der 
Chorogr. tabula lacus Le- 
manni. [C. R.]

G O U L E  ( L A )  (K t. Bern, A m tsbez. F reibergen.
S. GLS). W irtschaft und Zollam t im  D oubstal. W asser- 
und E lek triz itä tsw erk , w urde im Dez. 1894 m it 1500 H P  
als eines der ersten  W erke dieser A rt in der Schweiz 
eröffnet. —  Vergl. Soc. des forces élec. de la Goule, 
Saint-lmier, 25jähriges Ju b iläu m  der G ründung der 
Gesellschaft. [G. A.]

G O U M A Z .  Fam ilien der K te . F reiburg  und  W aad t.
A. K a n to n  F r e i b u r g .  G o u m a z ,  G o m m a z ,  F re ibu rger 

Fam ilie, eingebürgert in Chapelle (Broye) und  Fétigny, 
wo sie 1521 au f t r i t t .  —  J e a n n e ,  Priorin  des Dom inikä- 
nerinenklosters in E stav ay er 1639-1642. —  Vergleiche 
S taa tsa rch . F reiburg . —  D aubigney : Le monastère 
d’Estavayer. [Ræmy.]

B. K a n to n  W a a d t .  Fam ilie in Sédeilies 1414. — 
L o u is , * 1874, Dr. theo l., Schuldirektor von Nyon 
bis 1923, Publizist in Lausanne. [M. R.]

G O Ü M O Ë N S  (K t. W aad t, Bez. S chadens. S. GLS). 
Ehem alige H errschaft ( Gamoens 1097), die die drei 
Dörfer d. N. um fasste : Goum oëns le Châtel oder S t. 
B arthélém y, Goum oëns la Ville und  Goum oëns le Ju x  
m it m ehreren  um liegenden G ehöften. Im  12. Ja h rh . 
gehörten  zur K irchgem . Goum oëns n ich t n u r diese 
Dörfer, sondern auch  die O ertlichkeiten  Echallens, 
Oulens, Villars le Terroir und  P enthéréaz. Das Schloss 
Goum oëns le Châtel w ar der M itte lpunkt der H errschaft, 
Goum oëns la Ville derjenige der K irchgem . Goum oëns 
le Châtel wird 1160 erw ähn t. 1404 heisst es Goum oëns 
S t. B arthélém y,, welch le tz te rer Name ihm  geblieben is t .  
U m  diese Zeit s ta rb  der Zweig der Fam ilie aus, dem  das 
Schloss gehörte. Es ging dann  an  die Caisse über, vo r 
1471 an  die Cham pion, gegen 1500 an  die Pesm es, 
1545 an  die M ontm ayeur, 1613 an  die F orneret, 1653 
an  die A m m ann und h ierauf an  die G audard  und 
an  die Affry. Die Gem. St. B arthélém y erw arb es zur Zeit 
der R evolution  von dem  sp ä tem  L andam m ann  d ’Affry 
und verkaufte  es w iederum  1803 ; je tz t  is t es im  Besitz 
der Fam ilie Cerja t.  Das heutige  Gebäude s tam m t aus 
dem 13. Ja h rh ., h a t  aber verschiedene U m bau ten  er
fahren . Es w urde 1475 w ährend der B urgunderkriege 
eingeäschert und  h a t 1802 beim  B ourla P apey  A ufstand  
gelitten . Die Fam ilie de Bessert re stau rie rte  es 1877, 
ebenso die heutigen Besitzer.

U n terhalb  des Schlosses liess E bal de Goum oëns ge
gen 1265 ein neues H errschaftshaus erstehen, das Châtel 
dessous, welches im 18. Ja h rh . ebenfalls von der F a 
milie d ’Affry erworben w urde. Dieses Schloss fiel in 
T rüm m er und  w urde 1852 völlig abgetragen. Zur glei
chen Zeit wie E bal b au te  H enri de Goum oëns la Ville 
ein d rittes Schloss, dessen Türm e und H au p tg eb äu d e

S im o n  G o u la r t .  
N ach  e in e m  K u p f e r s t i c h  

(S am m lg .  M ai l la r t ) .
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noch 1614 b estanden . E ndlich  besass die Fam ilie de 
G oum oëns seit dem  15. J a h rb . au f einer H albinsel des 
T alen t die 1184 erw äh n te  turns de Thela, w oraus 
sp ä ter das Schloss Goum oëns le J u x  e n ts ta n d . Dieses 
Schloss w urde w ährend  der B urgunderkriege zerstö rt, 
es bestehen  n u r noch einige U eberreste  der Gräben 
und  R ingm auern . Die H erren  von Goum oëns le Ju x  
h a tte n  das Schloss schon vor dem  K rieg aufgegeben 
und  gegen 1450 in Goum oëns la. Ville das H aus der 
Cuendet (eines Zweiges der Fam ilie Goum oëns) erw or
ben, au f das sie ih ren  Nam en ü b ertru g en  ; heu te  ist es 
die Gem einde W irtschaft von Goum oëns la Ville.

Die drei D örfer Goum oëns la  Ville. Goum oëns le Ju x  
und  St. B arth é lém y  haben  die gleiche Geschichte wie 
ih re  H erren . Die K irche von G. gehörte  im  12. Ja h rh . 
dem  B ischof von L ausanne. Der Bischof G ui de M aligny 
schenk te  sie der A btei M ontbenoit in B urgund, die Gou
m oëns fü h rten  als K astvög te  dieser A btei die A ufsicht 
über die dortigen  G üter. Nach den kriegerischen Ereig
nissen von 1476 t r a t  M ontbenoit seinen Besitz im  
W aad tlan d  an  die A btei Jo u x  ab, die ihn  bis zur 
A nnek tie rung  durch die B erner 1536 behielt. 1141 ge
hören die K apellen  von P enthéréaz, Villars, Echallens 
und  Oulens zur K irche von G., die einen sehr a lten  
Chor besitz t. Sie w urde zu A nfang des 16. Ja h rh . 
re s tau rie rt u nd , angeblich, vom  K ard inal Jo b . von Me
dici, dem  sp ä tem  P a p s t Leo X ., nochm als gew eiht. 1848 
w urde sie neuerdings u m g eb au t. Der p ro tes tan tisch e  
G ottesd ienst wurde 1551 eingeführt, ab er der k a th o 
lische erst 1570 aufgehoben. Die. ICirchgem. um fasste 
dam als die D örfer Goum oëns la  Ville, Goum oëns le Ju x , 
Eclagnens und  seit 1618 P en th éréaz . T aufreg ister seit 
1678, E hereg iste r seit 1732 und Sterbereg ister se it 1821. 
—  D H V . [M. R.]

G O U fiflO Ë N S , d e . Edles G eschlecht des K ts.
W aad t seit dem  11. Ja h rh .,  das auch 
in B ern v e rb u rg ert ist. Wappen : in 
Silber ein ro tes durchgehendes K reuz, 
belegt m it fü n f goldenen M uscheln. 
Das Geschlecht schein t von Y m m o  
abzustam m en , der zu A nfang des 
11. J a h rh .  einer der W o h ltä te r des 
K losters R om ainm ötier w ar, sowie 
von E n g u i z o n , der gegen 1050 K ast- 
vog t des gleichen K losters w ar. Die 
Geschlechtsfolge beg inn t m it —  1. 

B u r c a r d , 1097 als Ixastvogt von R om ainm ötier und 
' als dessen Vogt, in Orbe erw äh n t. —- 2 .  Gut B a r a t a , 
w ahrscheinlich Sohn von N r. 1, W o h ltä te r des Spitals 
Orbe schon vo r 1097, G ründer der A btei M ontheron 
1142, F ö rs te r des Bischofs in den Jo ra tw ä ld e rn . —  3. 
G u i l l a u m e  le R oux, R itte r , gew ährte  1233-1247 den 
D orfbew ohnern des Jo ra t  die W aldnutzung . —  4. G i 
r a r d , v erk au fte  1239 an  Am édée de M ontfaucon, 
H errn  von Orbe_ und  E challens, das V izedom inat von 
Orbe, ebenso 1273 seine R echte  au f das Schloss E chal
lens. —  5, J a q u e s , R itte r , 1316-1360, erw arb  durch  
H e ira t die H errschaft B ioley-M agnoux ; n ah m  1347 
am  K riege des Herzogs Eudes von B urgund  in  L o th rin 
gen te il. —  6 . J e a n , R itte r , w ar u n te r  den 1355 vom  
Grafen von Savoyen dem  K önig von F ran k reich  im  
K am pfe gegen die E ngländer zu H ülfe gesandten  T ru p 
pen. — /. H u m b e r t , schenkte  1434 sein festes 
H au s in Goum oëns le Ju x  dem  Herzog A m a
deus V III . von Savoyen, dem  er nach  R ipaille gefolgt 
w ar. Der H erzog Ludw ig v e rkaufte  es w ieder an  ein 
anderes M itglied der Fam ilie. —  8 . J e a n , einer der 
le tz ten  C horherren von L ausanne und N euenburg 
(1527-1536), aposto lischer P ro to n o ta r  ; te s tie rte  1566 
im  Schloss Bioley. —  9. F r a n ç o i s , H err von Gou
m oëns, Bioley usw ., erw arb  um  1520 das Schloss 
Balleyson und  das M andem ent Langin  in Savoyen. —
10. J é r é m i e ,  f  1655, w urde 1632 B urger von B ern. —
11. J a q u e s  F r a n ç o i s ,  1667-1729, Enkel von Nr. 10, 
H err von Corcelles und Oppens, d iente  in Holland, 
zeichnete sich in  der Schlacht von M alplaquet aus und 
w urde verw undet. B rigadier 1727. —  12. J e a n  B a p 
t i s t e . 1668-1720, E nkel von Nr. 10, des R a ts  der 
Zw eihundert in Bern 1701. L andvogt von Orbe und 
E challens 1710, Oberst und Chef der deu tschen  und

w aadtländ ischen  D ragoner. —  13. G e o r g e s ,  1671- 
1734, B ruder von N r. 11 und  12, H err von Goum oëns 
la Ville, d iente in  F rankreich , dann  in H olland, w urde 
1696 beim  S tu rm angriff au f N am ur v e rw undet, nahm  
1708 an  der Schlacht von  O udenarde teil, w urde 1722 
O berst eines n ach  ihm  b en an n ten  R egim entes. E h ren 
bürger von S terling  und  Glasgow 1719. —  14. S i g i s -  
MOND E m a n u e l  J é r ô m e ,  1702-1774, Sohn von N r. 13, 
des R ats der Z w eihundert in B ern 1735, L andvog t von 
Avouches 1740. —  15. N i c o l a s  T h é o d o r e ,  1730-1800 
E nkel von Nr. 11, t r a t  in  holländische D ienste, w urde 
m it 15 Ja h re n  au f dem  Schlachtfeld  von F o n tenoy  zum  
Offizier be fö rd ert ; O berst m it eigenem  R egim ent 1788, 
nah m  1793 am  Feldzug gegen die F ranzosen te il ; 
G eneralm ajor 1794, G ouverneur von Lew arde und  K om 
m an d an t der P rov inz F riesland . Die B esetzung Hol
lands du rch  die F ranzosen se tzte  seiner politischen 
L aufbahn  ein E nde ; er zog sich nach  Orbe zurück, 
wo er s ta rb . M itglied der CG in B ern 1775-1798. — 
16. S i g i s m o n d  E m m a n u e l ,  1752-1798, E nkel von N r. 14, 
Schwiegersohn von Nr. 15, n ah m  am  holländischen Feld
zug te il ; nach  B ern zurückgekehrt, d iente er im  März 
1798 als G eneralstabschef der Division von W atten w y l, 
er käm p fte  bei Neuenegg und  w urde am  5. März m it 
dem  O bersten  de Grousaz von den m eu ternden  B erner 
Soldaten  e rm ordet. —  17. L o u is  V i n c e n t ,  1760-1839, 
E nkel von Nr. 14, le tz te r  H err von Goum oëns la  Ville, 
m usste  sein 1802 von den Bourla Papay  angegriffenes 
Schloss verteid igen, er re tte te  das A rchiv u n d  b rach te  
es nach  B ern. —  18. G e o r g e s  F r é d é r i c ,  1763-1843, 
nah m  1798 an  der Spitze eines A argauer B ataillons an 
den K äm pfen gegen die F ranzosen teil, hob 1802 im 
K t. A argau 1500 M ann aus, um  die helvetische Re
gierung aus Bern zu vertre iben , und foch t m it im  
K am pf bei M urten (Sept ). Mitglied des R a ts  der Zwei
h u n d e rt 1795 u n d  des bernischen K leinen R ats 1826- 
1841 ; erb te  von seinem  Schw iegervater das Schloss 
W orb. — 19. R o d o l p h e  L o u i s ,  1771-1839, d iente  in H ol
land , S tabschef des Gene
ra ls von E rlach  1798, w ur
de 1804 an  der Spitze der 
B erner T ruppen  nach  Zü
rich  gesandt zur U n te r
drückung  des d o rt ausge
brochenen A ufstandes.
Des Gr. R a ts  in B ern 1816,
Stiftsschaffner 1816. —
20. N i c o l a s  E m m a n u e l  
F r é d é r i c , 1790-1832, Sohn 
von Nr. 16, d iente in 
O esterreich und  Spanien ;
O berst in holländischen 
D iensten , f  im  Dez. 1832 
bei der B elagerung von 
A ntw erpen . —  SBB  V. —
21. C h a r i . e s  F r é d é r i c  
V i c t o r ,  1792-1843, Sohn 
von N r. 18, des Gr. R a ts  
1828, O beram tm ann  von 
A arw angen 1824-1831. —
22. S i g i s m o n d  E m a n u e l  
B e r n h a r d ,  1796-1860,
Sohn von Nr. 16, des Gr.
1837, R eg ie ru n g ss ta tth a lte r in T hun  1831-1835, Maler- 
D ile ttan t. — SK L. —  23. C o n s t a n t i n  K . F ., 1803- 
1864, Zeichner u n d  Stecher in B ern . —  SK L. —  24. 
G u s t a v e  L. A. A., 1844-1924, Sohn von Nr. 22, t r a t  
1865 in  die österreichische K avallerie ein ; K am m erherr 
und Feldm arschall-L ieu tenan t in W ien, B aron 1890. 
—  25. E d o u a r d  L. E., * 1848, Enkel von Nr. 21, 
v e rkaufte  1899 das Schloss W orb, B urgergu tsverw alter 
von Bern. —  26. E d o u a r d  A. L., * 1874, in T hun, 
Sohn von Nr. 25, gew. F ab rikd irek to r in E m m en
brücke, O berst, V orsteher des eidg. E rnährungsam tes 
1918-1919. —  Vergl. De M ontet : Diet. —  Généalo
gie de la famille G. —  S GB IV . —  S taa tsa rch iv  der 
W aad t ; A ufzeichnungen von F. de Gingins, O. G. de 
Goum oëns und L. de C harrière. [M. Reymond.1

G O U M O I S  (K t. Bern, Bez. Freiberge. S. GLS). 
G em .und  Dorf. Gomoensis ecclesia 1177 ; Guiemoien 1247 ;

N ico la s  E m m a n u e l  F r é d é r i c  de 
G o u m o ë n s .  N ach  e i n e r  L i t h o 

g r a p h i e  ( L a n d e sb ib i .  Bern) .

R ats  1826-1830 und  1835-



GOUMOIS GUY 619
Goumoens 1304 ; Gomoy 1360. A uf einem  Felsen, u n 
weit des Dorfes stehen  die R uinen des Schlosses Franque- 
m ont, zu dessen H errsch aft G. gehörte. In  G. fand  am
2. VII. 1815 ein K am pf zwischen R oyalisten  und Bona- 
p a rti sten  s ta t t ,  wobei ein ju n g er G raf von M ontjoie, 
der le tz te  V e rtre ter des b e rü h m ten  Geschlechts, ge
tö te t  w urde. H eute  besteh t die Gem. aus Goumois- 
Suisse und G oum ois-France, die durch den Doubs von 
e inander g e tre n n t w erden. Die Schule befindet sich 
diesseits, die K irche jenseits  der Grenze. — Trouil- 
la t .  —  D aucourt : Dictionnaire IV . —  Lièvre, in A SJ  
•1924. [G. A.]

G O U M O I S .  Fam ilie von Tram clan  (Bern). Zu einem 
seit 1833 in Basel eingebürgerten  Fam ilie gehört — 
W i l l i a m ,  * 1865, M arinem aler, leb te  1883-1892 in 
Paris, se ither in  Basel. —  SK L. —  SZGL. [C. Ro.] 

G O U R D ,  Jean Jacques,  Genfer Philosoph, * 13.
ix . 1850 in F leix (Dordogne), s tu d ierte  Theologie in 
G enf und  w urde 1876 daselbst B ürger. Professor der 
Philosophie und der Geschichte der Philosophie an  der

U n iv ersitä t Genf als N ach
folger Amiels 1881, R ektor 
der U n iv ersitä t 1896-1898, 
f  25. v. 1909. E r w ar aus
schliesslich V ertre te r der 
Religionsphilosophie. Ih r 
H au p tgedanke  ist unko- 
o rd inab ler N atu r. G. ver
s teh t d a ru n te r alles, was 
durch  seine In te n s itä t den 
regelm ässigen, durch  den 
Geist erzielten B indungen 
en tg eh t. W issenschaft, 
Moral, K u n st, Gesellschaft 
sind je  nach  ih rer A rt 
B indungen, K oordinatio
nen, aber in allen Ord
nungen b esteh t das Inko- 
ordinable : der Anteil der 
Religion. So ist, in  der 

Jean Jacques Gourd. p rak tischen  O rdnung, das
Nach einer Photographie. religiös Inkooi'dinable ge

genüber dem  m oralischen 
Gesetz durch  das Opfer v e rtre ten , das von Gourd in 
besonders schöner W eise hervorgehoben w ird. W ich
tig s te  W erke ; L ’idéalisme contemporain et la morale 
(1873) ; La foi en Dieu, sa genèse dans l'âme humaine 
(1877) ; Le phénomène. (1888) ; Les trois dialectiques 
(1897) ; Philosophie de la religion (1911). —  Vergi. 
J  G, 30. v . 1909. —  Ch. W erner : La Philosophie de 
Jean Jacques Gourd. —  A. Baiando : L’incoordonnable 
(in Revue de métaphysique et de morale 191:1), — [Charles 
W e r n e r . ] —  É M I L I E ,  * 1879, T ochter des Vorgen., p rä 
sid ierte  seit 1905 die m eisten  in Genf geschallenen fe
m inistischen U nternehm en  und leitete  die In itia tiv en  zu 
G unsten des F rauenstim m rech ts , der F rauenarbe it, 
der Abolition usw . Sehr tä tig es Mitglied der verschie
denen  K om itees der Schweiz, und der In tern a tio n a len  
V ereinigung für das F rauenstim m rech t ; G ründerin 
u n d  C hefredaktorin  des Mouvement féministe, 1912 ; 
R ed ak to rin  des Jus suffragi! (franz. Ausgabe) 1910- 
1920. Verfasserin zahlreicher Publikationen , u . a. Le 
Suffrage des femmes en pratique. [C. R.]

G O U R G A S .  Aus Sommi ères (Languedoc) stam m en 
des Geschlecht, das 1725 ins Gen
fer B ürgerrecht aufgenom m en w urde. 
Wappen : in Gold der gour genannte 
B aum  des Languedoc au f schw arzem  
Boden m it einem  weissen B ach ; im  
ro ten  Schildhaupt ein weisser fliegen
der Vogel. — 1. J e a n  L o u i s ,  1738- 
1819, wurde 1782 vom  G eneralrat 
zum  Mitglied des R ats der Zweihun
d ert, und  im  gl. J .  in den Kleinen, 
sog. illegalen R a t gew ählt ; er zog 

sp ä te rfn a ch  Boston. —  2. P i e r r e  H e n r i ,  1743-1832, 
B ruder von Nr. 1, A dvokat, des R ats der Zw eihundert 
1775, des K l. R ats 1778, w urde bei den W iederw ahlen 
v o n  1781 von den R epräsen tan ten  abgesetzt, aber 
so fo rt da rau f vom  R at der Zw eihundert n eu b estä tig t ;

Schatzm eister 1785, w urde vom  R evolutionsgericht v e r
b a n n t, Mitglied der provisorischen Regierung in  der 
R estau ra tion , Syndic 1814 und 1815, Schatzm eister 
1816, S ta a ts ra t bis zu seinem  Tode. — Galiffe : Not. gén.
I I I .  —  Sordet : Diet. [a .  Cli.l

G O U R Z E  ( T O U R  D E )  (K t. W aadt, Bez. La vaux .
S. GLS). Dieser H ügel w urde 1140 mons Gur gii ge
n a n n t ; au f ihm  w urde im  12. Ja h rb . ein castrum ge
b a u t, das 1279 erstm als e rw äh n t wird ; 1316 w urde der 
T urm  von Ludw ig von Savoyen, B aron der W aad t, 
in seinem  K rieg gegen den Bischof, den dam aligen Be
sitzer, eingenom m en. S päter kam  der T urm  wieder 
an den Bischof zurück ; dieser belehnte 1397 dam it 
sam t dem  um liegenden Gebiet seinen M ünzm eister Jean  
de Can tu rio , von M ailand, behielt aber den Lac de B ret, 
der aus einiger E ntfernung  vom  T urm  b eherrsch t ist, für 
sich vor. Die Gem. V illette erw arb ihn 1530 ; u n te r  
der B erner R egierung d ien te  er als M ilitärsignalposten. 
H eute  gehört der T urm  noch den sechs Gem., die 1824 
aus der Z erstückelung der Gem. V illette  gebildet w ur
den ; sie u n te rh a lten  ihn  a u f  gem einsam e K osten. Um 
1880 w urde der T urm  re s tau rie rt. —  DHV. [M. R.] 

G O U Z Y .  Französisches R éfugiant engeschlecht, das 
sich seit 1742 in  P izy (W aadt) niederliess ; ein Zweig 
ist seit 1847 in N euenstad t (Bern) e ingebürgert. — 
[ m . r .] —  J e a n  E m a n u e l , H au p tm an n  in Bern, v e r
öffentlichte 1846 Die franz. Colonic in Bern. — 3. R e n é , 
Jo u rn a lis t und Schriftsteller, Sohn des Vorgen., * 27. II. 
1877 in D resden, B ürger von P izy und  N euenstad t, 
weilte 1896-1898 im  belgischen Kongo u n d  veröffent
lich te  : Des nains, des gorilles... et même des hommes 
(1919), sowie Au grand soleil d’Afrique (1922). M itar
beiter der Tribune de Genève und  anderer Schweiz. 
Zeitungen. [ m .  G.]

C O V O N E ,  O tta v io  S o la io ,  G raf v o n ,  piem ontesi- 
scher D iplom at, f 6 . in .  1735, v e r tra t  V iktor A m adeus 
von Savoyen 1686-1694 bei den verbündet en katholischen 
O rte n  in  Luzern. Die In s tru k tio n  vom 17. ix . 1686 wies 
ihn nam entlich  an, die Vereinigung Genfs m it der 
E idgenossenschaft u n d  die U ebernahm e des Schutzes 
der W aad t durch  die katholischen Orte zu h in te r
treiben , ja  er sollte diese sogar gewinnen, gelegentlich 
die R ückeroberung von Genf u n d  der W aadt zu u n te r
s tü tzen . Allein die U m stände ste llten  ihm  andere  A uf
gaben. H a tte  er anfangs die französische D iplom atie 
sekund iert und sich die U eherw achung der flüchtigen 
W aldenser angelegen sein lassen, so t r a t  er dann au f 
die Seite der M inister der v e rbündeten  M ächte, als 
Savoyen im Ju n i 1690 der A ugsburgerliga b e itra t und 
es zwischen ihm  und  Ludw ig X IV . zum  offenen B ruch 
kam . B ereits vo rher h a tte  G. m it den katholischen 
O rten über den A bschluss eines engeren Bündnisses 
u n terh an d elt. Da h ier der gew ünschte Erfolg ausblieb, 
so versuch te  er m it den p ro tes tan tisch en  O rten  und  
insbesondere m it Bern eine D efensivallianz abzuschlies- 
sen, aber auch da schlugen seine B em ühungen fehl. 
Von der Schweiz erhielt, er keine Hilfe gegen Frankreich  
ausser einigen 1000 M ann, die ihm  die verbündeten  
O rte im  Ju li 1690 bew illigten. Mehr Glück h a tte  er m it 
seiner Anregung, Savoyen n eu tra l zu erk lären . Die 
gemeineidg. T agsatzung stim m te  im Ju li 1690 zu 
und erliess, aber vergeblich, bezügliche Vorschläge 
an die Höfe von T urin  u n d  Versailles. 1697 begleitete 
G. seinen Herzog nach S t. M oritz zur B adekur. —  Vergl. 
B undesarchiv : A bschriften der K orrespondenz G.’s m it 
seinem  Hofe. — A S  1, VI 2 A. — R o tt : Représ. Di
plom. IX . — LL. —  Tillier : Gesch. Berns IV. [A. R.] 

G O Y .  Fam ilien der S tad t Genf. E ine davon s tam m t 
aus A vully und  w urde 1679 ins B ürgerrecht aufge
nom m en ; ein Zweig liess sich im  19. Ja h rh . in ThÖnex 
nieder ; aus ihm  stam m en zwei M itglieder des Grossen 
R ats . — Eine andere Fam ilie s ta m m t aus B ourdeaux 
(D auphine) und w urde 1699 als H ab itan ten  aufgenom 
m en. Aus ih r stam m en eine Reihe von Goldschm ieden, 
so — G u i l l a u m e , * in Sm yrna gegen 1743, f  in Genf 
1800, Mitglied der N ationalversam m lung 1793. —  Vergl. 
Genfer A rchiv. — SK L. [C. R.]

W aadtländerfam ilien  des N am ens stam m en aus B al
lens, B urtigny , Le Chenit und Vaulion ; die letz tere  
ist seit 1396 b ek an n t. —  Livre d’or. [M. R.]
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G O Z B E R T  ( C O Z P E R T U S ) .  A b t von S t. Gallen 
816-837. E r se tz te  einen grossartigen  N eubau der K irche 
und des K losters ins W erk, den die Mönche selbst nach  
dem  noch v o rh andenen  Id ealp lan  eines italienischen 
B aum eisters au sfü h rten  ; er m ach te  sich fe rner ve r
d ien t u m  die H ebung  des S tifts aus seinem  ökonom i
schen Zerfall und  u m  die V erm ehrung der B ibliothek. 
So schuf er die V orbedingungen zur folgenden lite ra ri
schen B lüte des G allusklosters. In  die Anfänge seiner 
R egierungszeit fä llt auch  die B efreiung des S tifts aus 
der U n te rtän ig k e it von den Bischöfen von K onstanz 
—  818 das Im m u n itä tsp riv ileg  des K aisers Ludw ig des 
F rom m en —  und  d am it w urde S t. Gallen ein re ichs
unm itte lb a res , « königliches » S tift. G. stam m te  aus 
dem  T h urgau  ; sein B ruder H rodinus w ar K lostervogt 
fü r W il u n d  U m gebung 806-830. G. d an k te  837 ab 
und  is t wohl bald  d a rau f gesto rben . —  Vergl. Ratperti 
casus sam t E in le itung  und  E x kursen  von M eyer von 
K nonau  (in M V  G X I I I ) .  —  I. v . A rx : Gesch. des Kls. 
St. Gallen I. —  ADB. —  Schiess : Gesch. der Stadt 
St. Gallen. [Bt.]

G O Z B E R T .  Konvent.ua! und  D iakon in S t. Gallen, 
seit 816 u rk . nachgewiesen, ein Neffe des A btes G., ve r
fasste  zuerst eine E rzäh lung  der W under, die der hl. 
Gallus nach  seinem  Tode gew irkt habe ; sie en th ä lt aber 
au ch  w ertvolle  geschichtliche M itteilungen. Leider ken 
nen wir die A rbeit bloss aus einer U eberarbe itung  durch 
W alafrid  S trabo  (M V G X II , p. 62-93, dazu E in le itung  
von Meyer von K nonau , p . X X II  ff.). Sodann beschrieb 
(um  830) G. das Leben des hl. O thm ar sam t einigen 
W undern  bis au f seine Zeit h in u n te r. A uf seinen 
W unsch h in  h a t  dann  W alafrid  auch  diese Schrift 
u m gearbeite t und  in bessere late in ische Form  gebrach t, 
so dass auch  sie bloss aus der U eberarbe itung  bek an n t 
ist. —  M VG  X II , p. 95-113 und  E in le itung , p. X X V III  
ff. —  D üm m ler in  M A GZ X I I .  [Bt.]

G R A A .  Geschlecht in Gsteig bei Saanen, das seit 
1599 b ek an n t ist. [ R .  M .-W .]

G R A B E L ,  G R  A B L E R .  Alte abgegangene L an d 
leu te  der L andschaft K ü ssnach t (Schwyz). A n n a  und 
C o n r a d  1347 sind G u ttä te r  der P farrk irche zu K üss
n ach t ; J o h a n n e s  ist C onventherr zu Engelberg und 
P fa rre r zu K üssnach t ca. 1395-1410. —  A elt. B ürger
buch Luzern ; K am m eram tsrodel von S t. Leodegar ; 
U rku n d en  K ü ssnach t. [Al. T.]

G R A B E N  (K t. B ern, A m tsbez. W angen. S. GLS). 
Gem., die aus m ehreren zerstreu t liegenden Höfen und 
\V eilern  b es teh t. Sie gehörte zur ehem aligen H err
schaft, dann  Landvogtei A arw angen (s. d.), deren poli
tische Schicksale sie te ilte , kirchlich im m er zu ILerzogen- 
buchsee. —  Vergl. J a h n  : Chronik. — v . M ülinen : Bei
träge V. [D. S.]

G R Ä B E R .  Geschlecht von  L angenbruck (Baselland). 
Zu einem  im  K t. N euenburg  niedergelassenen Zweig 
gehört —  E rn es t P a u l ,  * 30. v. 1875 in T ravers, L ehrer 
in  Les B ayards 1892-1900, in L a Chaux de Fonds 1900- 
1915, R ed ak teu r der Sentinelle (Organ der neuenburg i
schen sozialistischen P arte i) 1915-1925, S ekretär der 
sozialdem okratischen P arte i der Schweiz seit 1919 in 
B ern u n d  seit 1924 in N euenburg. G rossrat des K ts. 
N euenburg  1916-1919 u n d  seit 1925, N a tio n a isra t seit 
1912. [L. M.]

B erner F am ilien  in den A em tern  T hun, A arw angen, 
B urgdorf und T rachselw ald. [H. Tr.]

L uzerner Fam ilien in  den A em tern W illisau, Sursee 
und  L uzern  seit dem  14. J a h rb . [P. X. W.]

G R A B S  (K t. S t. Gallen, Bez. W erdenberg. S. GLS).
Dorf, po lit, und Ortsgem . Quaravedes 
841 ; Quadravedes 979 ; Grabdis 1235 ; 
Graps 1253. Der N am e w ird sehr ve r
schieden g ed eu tet : Götzinger entschei
det sich fü r ad quatuor abietes =  zu den 
4 T annen, R . von P la n ta  fü r eine Ab
le itung  von Quadratibus nach  der v ier
eckigen E in te ilung  der Felder. Wappen 
wie nebenstehend . G efunden wurden 
am  G rabserberg ein Bronzebeil, im 
G rabserriet ein Bronzem esser, in  G. 

selbst eine Münze der gens F ab ia  und  m ehrere röm ische 
K aiserm ünzen. Die vita s. Galli be rich te t, dass Gallus

(um  614) sich vor dem  alam annischen  H erzog Gunzo nach 
Qaradaves zum  Diakon Johannes geflüch te t habe, der 
615 au f E m pfehlung des irischen G ottesm annes zum  
Bischof von K onstanz gew ählt w orden sei. D am als — 
und  bis ins 10. Ja h rh . hinein — war das R hein ta l ober
halb  des Ilirschensprungs (bei R üti) noch ganz rä to ro 
m anisch  ; es gehörte zum  B istum  Chur und  dieses zur 
Erzdiözese M ailand. Politisch  bildete es einen Teil der 
G rafschaft U n te rrä tien , aus der sich sp ä ter die G raf
schaft W erdenberg  (s. d.) ausschied, deren polit. 
Geschicke G. fo rtan  te ilte . N ach G. n an n ten  sich 
E delleute  : R u d o l f  von G. 1026 ; H e i n r i c h  1045 ; 
R u d o l f  1256 ; J a k o b  1253 und 1276, dom inus R u- 
DOLFUS, K onven tual zu Pfäfers 1305 ; H e i n r i c h , Kon- 
v en tu a l zu Einsiedeln, P farrer in A eg eri 1326 und 1349. 
Ob sie m it der u rkund lich  nirgends genann ten , einzig 
von T schudi e rw ähn ten  B urg Fortifels unw eit W erden
berg etw as zu tu n  h a tte n , kan n  n ich t entschieden wer
den. In  einer Fehde zwischen G raf R udolf von M ont
fo rt-F e ldk irch  und  den Grafen von W erdenberg  1360 
(n ich t 1260, wie Tschudi sagt) w urde G. zerstö rt und  
angeblich auch  Fortifels. Die K irche zu G. war 948 
sam t Z ehnten  und  allem  dortigen  K önigsgut von K önig 
O tto  I. dem  K loster E insiedeln geschenkt w orden und  
ging sp ä ter an  das H ochstift Chur über. 1480 liess der 
P fa rrer Johannes Silbar von G. m it E rlaubnis des 
L andesherrn  eine Kapelle au f dem  G ut H ugenbühl 
erbauen  und  s ta tte te  sie reichlich aus. 1529 t ra te n  die 
G rabser zum  reform ierten  G lauben über und  dam it 
fiel die K o lla tu r an  Glarus, den neuen L andesherrn  seit 

I 1517. Von jeher w aren der ausgedehnte  G rabserberg 
! und  auch  das S täd tchen  W erdenberg nach  G. kirchge- 

nössig. 1803 w urden G., G rabserberg, S tuden  u. W er
denberg zu einer polit. Gem. erhoben m it « V ersam m 
lungsort » G. Mit dem  U m fang der pol. Gem. stim m en 

: auch die O rtsgem . und  K irchgem . überein . E röffnung 
der w erdenbergischen R e ttu n g sa n sta lt fü r verw ah r
loste K inder in G. 29. x i.  1846 ; G ründung des M ilitär
schützenvereins 1873. Bevölkerung : 1860, 3412 E inw ., 
w ovon 3393 P ro te s t, u n d  19 K atho l. ; 1920, 5020, wovon 
4872 P ro t, und 144 K atho l. P farreg ister se it 1733. — 
Vergl. W . Götzinger : Die roman. Ortsnamen des Kts. 
St. Gallen, p . 18 f. — Th. S ch latter : St. gall. Ortsnamen 
I I ,  p . 71 ff. — G. Morell : Regesten von Einsiedeln. —
I. von Arx : Gesch. des Kts. St. Gallen. —  A. N aef : 
Chronik. —  K rüger : Die Grafen von Werdenberg (in 
M VG  X X II) . —  Nüscheler : Gotteshäuser. ■— H .
Bensch : Rechts gesch. der Grafsch. Werdenberg. —  J .  
W inteler : Die Grafsch. Werdenberg unter Glarus. — 
Felder : Burgen (in St. G. Nbl. 1911, Nr. 123 u. 124). — 
M. Eggenberger : Erinnerungen eines Schützenveteranen 
(1916). —  [U. E ggenberger] : Historische Analeklen aus 
den Kirchenbüchern von G. (in St. Galler Nachrichten 
(Buchs) 1922, Nr. 25 u . 26). [Bt.]

G R Â C E - D I E U  (K t. W aad t, Bez. L ausanne). Diesen 
Nam en fü h rte  ursprünglich  die 1142 vom  Bischof von 
L ausanne und vom  Grafen von Genevois gegründete 
C isterzienserabtei am  Jo ra t.  Das erste Gebäude m uss 
sich au f dem  Südabhang des Jo ra t,  gegen die S trasse 
von Le Chalet à G ebet nach  Savigny, beim  gegen
w ärtigen  Schulhaus von Le M artinet befunden haben . 
Bald nachher w urde das K loster nach  M ontheron ve r
leg t. Das frühere  Gebäude w ird 1147 u n te r dem  N a
m en Grange du Jo ra t,  1276-1337 als Grange de Conde- 
m inaz e rw ähn t. — R eym ond : Abbaye de Montheron. — 
DHV. ' [M. R.]

G R A D E L L E ,  G A R D E L L E .  Dieser Nam e w urde 
von verschiedenen französischen, nach  Genf geflüch te
ten  Fam ilien  geführt, die aber n ich t zum  Geschlecht 
der aus Lyon stam m enden  Maler gehören. —  I. Ge
schlecht aus Toulouse, B ürger von Genf durch  J acques 
und  B onn ea u , B rüder, 1555. —  J ea n , Sohn von 
Bonneau, 1572-1633, Goldschm ied, Juw elier, E m ail
m aler, schuf verschiedene G elporträ ts, d a ru n te r das
jenige von G oulart ; des R a ts der Zw eihundert 1622. —
II .  Geschlecht aus Thiers in der Auvergne, B ürger durch  
ÉTIENNE 1579. —  Genfer A rchiv. —  SKL. [C. R.]

G R A D N E R .  Steirisches Geschlecht, von dem  
B ern h ard  und  Vig iliu s  (W iguleis) erst G ünstlinge 

I des Herzogs Sigm und von Tirol w aren, dann aber m it
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ihm  in S tre it gerieten , w orauf sie sich nach  der Schweiz 
begaben. Vigilius w urde 1459 B ürger in Zürich, f  26. 
m . 1467. Mit seinem  B ruder t a t  er sein Möglichstes, 
um  die E idgenossen gegen seinen einstigen H errn  au f
zuhetzen, und beide nahm en dann an  der E roberung 
des T hurgaus au f eigene F au st lebhaften  A nteil. Ih r 
S tre it m it H erzog Sigm und w urde zwar als ihre P r iv a t
angelegenheit b e tra ch te t und  im  F rieden nicht entschie
den ; aber sie fanden  bei den eidg. O rten auch  w eiterhin 
m oralische U n te rstü tzu n g . B ernhard  erw arb 1463 von 
Zürich die H errschaft Eglisau (s. d.) und  erw eiterte  
sie b e träch tlich . Der K aiser verlieh ihm  am  8 . IV. 1465 
dort die hohe G erich tsbarkeit. Am 1. v . 1467 verzichte te  
er au f seine A nsprüche gegenüber Herzog Sigm und ge
gen Zahlung von 10 000 fl. an  seine Gem ahlin, t  1489 ; 
sein G rabstein  befindet sich noch in  der K irche zu 
Eglisau (Z T  1881). —  Vergl. Denkschr. der kais. Akad. 
der Wiss. IX  (1859). — D ierauer I I .  —  Dändlilcer : 
Gesch. v. Zürich. — F. Hegi : Die geächteten Räte. —
A. W ild : Am Zürcher Rhein. — Prozesschriften vom  
R heingrenzenprozess Zürich-Schaffhausen. —  Pup. 
Th. [ L .  F o u r e r . ]

G R Æ B E ,  C a r l , * 1841 in  F ra n k fu rt a. M., Professor 
der Chemie an  der U n iv ersitä t Genf 1878, H onorarp ro 
fessor 1906, verlieh  dem  S tud ium  der Chemie an  der 
jungen  U n iv ersitä t einen schönen Aufschw ung, ganz 
besonders durch  seine E n tdeckung  der A lizarinfarben 
und der V eröffentlichung von ungefähr zw eihundert 
w issenschaftlichen A rbeiten , die u n te r  seinem  Nam en 
oder u n te r  seiner L eitung  erschienen. — Vergl. Cat. 
des ouvrages pubi, par V Université de Genève. [C. R.] 

G R Æ C H E N  (K t. W allis, Bez. Vis p. S. GLS). Gern,
u. P farrei ; de Grangiis 1295 ; Grenekun 1303 ; Grenkun 
1307 ; Grenlce 1323. Die Gem. G. h a tte  im  13. Ja h rh . 
ihre H uobdienste, servitia quibus dicitur Huobdiensta 
(Reg. Visp. 38), die fü r die W eiler Im  Asp und  Zem 
Tan eigens g enann t sind. 1505 k au fte  sie sich um  
30 ß" Jah resg ü lt von den Z ehnten frei, welche der Dekan 
von S itten  au f ih rem  Gebiete bisher bezogen h a tte . 
1553 gab sie sich G em eindesta tu ten  m it Bestim m ungen 
über W asserkehr am  Sonntag, W ald, B urgrech t und 
Kirchenpolizei. G. ist die H eim at der sp ä ter in Visp. 
B altschieder, R aron usw. m ächtigen Fam ilie Asperlin 
oder Esperlin, die dem  W eiler Ira  Asp ihren Nam en 
v e rd an k t. Ebenso ist G. der G eburtso rt der zwei be
k an n ten  H um anisten  Simon Steiner (L ithonius) (s. d.) 
erstlich  zu Visp, von 1256 an  zur Filial- und von 1535 an 
zur P farrk irche von Stalden. Zwar o rdnete  Bischof A. 
von Gualdo schon 1433 die S tiftung  einer P farrp fründe 
an  ; doch die S tiftung  kam  wieder in ’s S tocken und 
w urde erst 1750 durch  E rrich tu n g  der P farrei voll
kom m en. —  Arch. Valeria. —  G rem aud I I - I I I .  [L. Mr.] 

G R Æ C H W I L  (K t. Bern, A m tsbez. A arberg. S. GLS). 
Gem. und  D orf in der K irchgem . Meikirch. Urgeschichte. 
(>. is t F u n d o rt einer B ronzehydria (W asserschöpfge- 
fäss) m it figürlichem  A ufsatz, eine weibliche G ottheit, 
von Tieren um geben, darstellend, die 1851 in  einem 
ha lls tä ttisch en  Grabhügel m it frühgerm anischer N ach
b esta ttu n g  ausgegraben w urde. An Funden fanden sich 
in  dem  grösseren der beiden G rabhügel R este eines 
grossen Bronzegefässes m it figürlichem  A ufsatz, ein 
B ronzearm ring, der R est einer Bronzeschlangenfibel. 
Reste eines Tongefässes und eiserne R adreifen . Spatha, 
E isensporn und Hufeisen gehören wohl der frühger
m anischen N ach b esta ttu n g  an: Von besonderer Be
d eu tung  is t der A ufsatz m it einer geflügelten weibli
chen G ottheit in der M itte, dessen stilk ritische U n te r
suchung folgende Stilform en erg ib t : das offene Mieder 
m it der nack ten  B rust erinnert an  die kretischen 
Schlangengöttinnen, die H aarfrisu r und  die bärtigen  
Schlangen an  ägyptische V orbilder ; auch die Pal- 
m etten  des A ufsatzes und  der seitlichen Henkel, s t i
lisierte L otosblüten  m it abgerundeten  B lättern , sind 
dem  ägyptischen K ultu rk reis entnom m ene geflügelte 
G ottheiten . In  der a lto rien talischen  K unst oft v e r
wendet, lassen sie sich in der H allstatt-(griechischen 
Dipylon-) Zeit zuerst an den Bronzen von Olym pia er
kennen. Die D arstellung einer G o ttheit m it E inrahm ung 
durch  Tiere is t ein der griechischen Bronzezeit (K reta , 
Mykene) geläufiges Motiv, m it dem  U nterschied, dass

sie d o rt flügellos, h ier geflügelt erscheint. N ach G. 
R ad et ist sie von vorderasia tischen  K u ltu ren  beein
flusst, insbesonders von den L ydern , und  er sieht in 
ih r die lydische N ationalgö ttin  Cybebe, w ährend F. 
S tudniczka in ihr eine rein griechische G öttin  erb lickt, 
v e rw an d t m it der altgriechischen G öttin  K yrene. Die 
ä lte re  Forschung, v e rkörpert durch  Jah n , G erhard und 
Stickel, b e tra ch te t die A rbeit als e truskischen Im p o rt 
und die G öttin  als persische Artem is (A naïta), w ährend 
sie F. S tudniczka als tio' t v i «  Q r j p ö v  (H errin  der Tiere) 
e rk lä rt. Die neueste Forschung sieh t in dem  seltenen 
Funde frühgriechischen Im p o rt, e tw a dem  8.-7. Ja h rh . 
v . Chr. angehörend. J .  D échelette (Manuel I I  2, 782 f . )  
bezeichnet sie als griechisches Im p o rts tü ck  von Chal- 
kis au f E uböa, wo sich ein M etallfabrikationszentrum

D eta il d e r  B ro nze u rn e  v o n  Grrächwil.  N ach  e in e r  P h o to g r a p h i e .

befand. Auffällig ist das häufige Vorkom m en dieser 
geflügelten G ottheit au f etru rischem  Gebiete, das, wie 
die W agenbesta ttung , hier ausgedrück t durch Beiga
ben von R adreifen, Zusam m enhänge m it etruskischer 
K u ltu r nahe legt und  die Auffassung der ä lteren  
Forschung zu s tü tzen  scheint. Aus der reichen L ite ra tu r  
(die H y dria  von G. feh lt in keinem  w ichtigen W erke 
über vor- und frühgeschichtliche K unst) seien hervorge
hoben : A. Ja h n  : Etruskische Altertümer in der Schweiz.
—  G. Stickel : De Dianae Persicae monumento Graechwy- 
liano (Jena  1856). — E . G erhard : Die Ausgrabungen 
zu G. — A. B ertrand  : Le vase de G. (in RA  1875 II , 
178). —  J .  Heierli : Urgesch. der Schweiz, p . 372 und 
T itelbild . — F. S tudniczka : Kyrene, eine altgriechi
sche Göttin (Leipzig 1890). —  G. R ad et : Cybébé. (in Bibi. 
Univ. Midi, Fase. X I I I ,  Paris 1909). [O.Tschumi.]

Grechtvile 1311 : Gerchwile 1343, gehörte w ah r
scheinlich den E deln von Rolligen. Ivo von Bolligen 
füh rte  1438 einen S tre it wegen G. m it dem  K loster 
Frienisberg, dem  das G ericht zu G. zuges tanden  wurde 
(Frieden : Frienisberg). Die w eiteren Schicksale te ilte  G. 
m it Meikirch (s. d.). —  Vergl. v . M ülinen : Beiträge VI.
— H . M orgenthal er in BT  I I ,  1921. [H. Tr.]

G R / E F F E ,  Fam ilie aus Braunschweig, e ingebürgert
in W ipkingen und , durch Schenkung, in Zürich 1852.
—  1. K a r l  H e i n r i c h ,  * 7. x i. 1799, zuerst G oldarbeiter, 
Dr. phil. 1825, M athem atiker, L ehrer an  dem  1826 ge
g ründeten  technischen In s titu t in Zürich 1827, Profes
sor an  der hohem  Industrieschu le  1833-1868, P r iv a t- 
dozent an  der U n iversitä t 1833, a. o. Prof. 1860- 
1867, f  in Zürich 2. x i i.  1873 ; Verf. von Lehrbuch der 
reinen Mathematik (1, 1835) ; Die Auflösung der höheren 
numerischen Gleichungen (1837, 1839 und  1857). — 
G. von W yss : Hochschule Zürich 1833-1883. —  Poggen- 
dorff’s Biogr.-literar. Handwörterbuch 1 und 3. —
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ADB. R. W o l f  : K. H .  G. (1874). — 2 .  E d u a r d ,  Sohn 
von Nr. 1, * 1833, D r m ed. Zürich 1859, D irek tor der 
1t. k . zoolog. S ta tio n  T riest, aus dem  Zürcher. B ürger
re ch t en tlassen  1886, t  in  L aibach  23. iv . 1916. —■ 
B ü rg e r-E ta t Zürich. —  Vierteljahrsschrift Nat. Ges. 
Zur. 61, p . 1-39. [ H .  B r . ]

G R Æ F L E IN . Fam ilie  des K ts. T hurgau . —  JO
HANN M e l c h i o r , liberaler Po litiker, * in S teckborn
26. H. 1807, A dv o k a t, k am  frü h  in  den Grossen R a t ; 
S taatssch re ib e r 1835, sp ä te r  auch  P rä s id en t des Ober
gerichts, M itglied des V erfassungsrats 1837, bildete 
1837-1849 m it K ern  und  v . S treng  zusam m en die 
Justizkom m ission , das sog. T riu m v ira t, das 12 Jah re  
lang  du rch  seine S achkenntn is und  B eredsam keit den 
th u rg . Grossen R a t und  den K an to n  beherrsch te. 1849 
w urde G. w ieder in  den V erfassungsrat gew ählt, f  aber 
am  11. v u .  1849 in W ein felden .—  H äberlin-Schaltegger: 
Thurgau 1798-1849. [Leisi.]

G R Æ M IG E R . G eschlecht aus M osnang im  Poggen
burg , wohl hervorgegangen aus dem  W eiler Gräm igen 
bei B ütsw il. 1421 C um  v . G räm ingen in  einer toggen- 
burg . U rkunde  ; 1425 B e r t s c h i  G räm iger im  Poggen
burg  ; 1426 W a l t h e r  v . G räm ingen in einer U rk. 
b e tr . G üter zu B ütsw il u n d  Gräm igen ; 1429 M a r g a 
r e t a  G räm ingin, T ochter des R u d i  v . G räm ingen, 
Leibeigene des Grafen von Poggenburg  ; 1525 F l o r i a n  
Grem iger, F reu n d  des C hronisten J .  K essler. —  B e n 
j a m i n  G., von M osnang, D irek to r der W eberei Azmoos, 
w ährend einiger A m tsdauern  V ertre te r der Gem. W ar- 
ta u  im  Grossen R a t, f  1895. —  UStG. [Bt.]

G R Æ M L IC H . Siehe G r e m l i c h .
G R Æ N I .  Fam ilie  im  A m t W ildsau seit dem  15. 

Ja h rb . —  H a n s , des R ats zu Willi sau  1482, 1499. —  
H a n s , stu d ierte  1492 zu Basel, H au p tm an n  der Wil- 
lisauer zu D örnach.—  W ilh e lm , des R a ts  zu W ildsau.
—  S taatsa rch . —  L iebenau : Gesch. v. Willisau. [r .x .W .] 

G R Æ N  ICH EIN (K t. A argau, Bez. A arau . S. GLS).
D orf und Gem . ( Granarium), Crane- 
chon 1184 ; Cranichun 1190 ; Grene- 
chon 1236. Wappen (nach dem. W ap
p enbuch  im  S ta a tsa rch . Bern) : 3 m al 
schräg rech ts ge te ilt von R o t und 
Gold. D aneben fü h r t  die Gem. im  
Stem pel : ge te ilt von Silber m it g rü 
nem  D reiberg, Sonne u n d  Mond, und 
von Blau m it zwei weissen Fischen. 
K eltische und  röm ische F unde w est
lich und östlich des Dorfes. Noch heu te  

ist der T rennungsgraben  eines kleinen R efugium s zwi
schen dem  B ergausläufer und  dem  eigentlichen B erg
kam m  erkennbar. R öm erfunde « in den H öfen » au f 
dem  Gebiacher und « in  den M auerächern » : ein ganzes 
Z im m er m it M osaikboden, W andm alereien  und M ar
m o rp la tten , eine A m phora, Legionsziegel u. a. m. 
W ahrscheinlich w ar G. m it O berkulm  durch  eine R ö
m erstrasse verbunden  (TA  1862). Im  K iburger U rbar 
gehörte G. zum  A m t L enzburg ; 1273 k am  es an die 
H absburger (ebenfalls A m t Lenzburg), 1415 an  Bern 
(O beram t Lenzburg , Gericht G.). Zu G. gehörte auch 
die ehem alige T w ingherrschaft Liebegg. E rs t durch  
D ekret vom  16. x . 1820 w urde Liebegg m it Gulmliof 
usw . der B urgergem . G. einverleib t. T aufreg ister seit 
1561, E hereg. seit 1612, S terbereg . seit 1614. N ach dem 
Ort ben an n te  sich eine im  13. und anfangs des 14. Ja h rh . 
aufre tende  Fam ilie  ( R u d g e r  v . G., Zeuge 1301, Kilch- 
herr zu Grenchen 13Ò3, f  als C horherr zu B erom ünster).
—  Vergl. Merz : Gemeindewappen. —  Derselbe : Bur
gen und Wehrbauten. [ H .  S ch . ]

G R Æ N I C H E R .  I. A ltes A arau  er Geschlecht, das 
erstm als 1360 e rw ähn t w ird. Wappen : in Silber ein 
ro te r  Schrägbalkon, belegt m it einem  grüngestielten  
goldenen G ranatapfel und  bese ite t von 2 ro ten  S ternen 
(V arian ten). J e n n i  G rencher 1395 ; H a r t m a n n  Grenker 
ca. 1410. E in Zweig des gleichnam igen Geschlechts 
in Zofingen bü rgerte  sich 1586 in A arau  ein m it —
1. D a n i e l , des R ats 1596, Säckelm eister 1597. —  2. 
H a n s , B ruder des Vorgen., des R a ts  1603. Beide er
scheinen m it ändern  W appen (H ackm esser m it K lee
b la tt ,  B re itax t m it M ondsichel) au f dem  S tad tp ro sp ek t 
von 1612. —  Vergl. Merz : Burgen und Wehrbauten I,

198. —  D erselbe : Wappenbuch Aarau. —  A HS 24. ■— 
J .  R ychner : Genealogie. [H. Sch.]

I I .  B ürgerfam ilie von Mellingen (K t. A argau). —  
R u d o l f ,  Schultheiss 1450-1475, f  
•1481. —  Argoma 1884. —  I I I .  B ürger
fam ilie von Zo fingen, n achw eisbar 
daselbst seit Beginn des 15. J a h rh . 
Wappen : in B lau ein weisses K lee
b la t t  au f g rünem  Dreiberg, beg le ite t 
von 2 weissen S ternen . — 1. J o h a n 
n e s ,  C horherr und  C antor des S tifts 
Zofmgen 1435 und  1436. —  2. H e i n i  I., 
1443 des G erichts und des R ats , 
t  ca. 1450. —  3. H e in i  I I .  (1450-1475), 

Sohn von Nr. 2, Z unftm eister zu A ckerleuten , des Ge
rich ts  und  des R ats . —  4. H a n s  I., Sohn von Nr. 3 
(1484-f 1562), 1515 bei M arignano v e rw u n d e t; Schu lt
heiss 1529-1562 abw echselnd. —  5. H a n s  I I .,  Sohn von 
Nr. 4, e rw ähn t seit 1534, S ta tth a lte r  1576-1579, Schu lt
heiss 1580-f 1586. — 6 . M a u r i z ,  Enkel von N r. 4, 
des Gr. R a ts , S tiftsam m ann  und  Königsfelden-Schaff- 
ner, f  1636. —  7. R u d o l f ,  Sohn von Nr. 5, Schultheiss 
1599-f 1611. —  8 . C u n r a d .  1624-1698, E nkel von Nr. 7, 
des K leinen R a ts  1671, Spitalm eister. —  9 .  J a k o b ,  
des K l. R ats , t  1702. — 10. S a m u e l ,  1758-f 1813, 
P o rträ tm a le r  und  K upferstecher in D resden. —  11. S a 
m u e l, 1754-f 1833, T ex tilfab rik an t, O berbib lio thekar, 
G em einderat, Mitglied 
der aarg . V erw altungs
kam m er, als O berst
lieu ten an t P la tzk o m 
m an d an t von Basel 
1805, w ährend der Be
lagerung von R ü n in 
gen, Verfasser der 
Histor. Notizen und 
Anekdoten von Zof.
(1825), H erausgeber 
der Chronik von Jo b .
H aller u . A brah . Müs- 
lin (1829). —- 12.
F r i e d r . G u s t a v ,-Neffe 
von Nr. 11, 1820-f
1879, aarg . K an to n s
ingenieur 1853, Sek
tionsingenieur der Cen
tra lb ah n  1853-1861,
O beringenieur der 
bern . S taa tsb ah n en  Friedrich Gustav Gränicher. 
1861-1864, B etriebsin- Nach einer Photographie, 
genieur derselben 1864-
1871, C ontrollingenieur der Vit znarURigibahn 1869- 
1870, I. Ingenieur der Ju rabahngese llschaft 1871-1874; 
O berstlieu t. im ei dg. G eniestab. — 13. T h e o d o r  G o t t 
l i e b , Sohn von Nr. 12, * 1856, A rch itek t in Bern, des 
Gr. R ats, + 1917. —  14. T h e o d o r  G o t t l i e b , Sohn von 
Nr. 13, * 1883, A rch itek t in  Zofmgen, Verfasser h ist. A r
b e ite n .—  Vergl. S tad ta rch iv  Zof. — SKL. —  BBG  X I, 
Nr. 1. —  Zof. Nbl. 1921. —  Nekrolog ». Th. Gränicher
1856-1917. — Fam ilienpapiere. — AH S  1910, 141. — 
W. Merz : Urk. Zofmgen (Siegeltafel). [Gr.]

G R Æ P P L A N G  (K t. S t. Gallen, Bez. Sargans, Gem. 
F lum s. S. GLS). B urgruine bei Flum s. Der Nam e wird 
abgeleitet vom  rom anischen crappa lunga =  langge
streck ter B ergabhang. Zum ersten  Mal erscheint er 
M itte des 15. Ja h rh . ; früher hiess sie Burg Flums 
(s. d.). Die Zeit der E rbauung  ist u n b ek an n t. N ach der 
E rw erbung  durch  Ludwig Tschudi den Jüngern  blieb 
die H errschaft G. 1528-1767 in der Fam ilie Tschudi von 
Glarus, welche sich « H erren  von G. » n an n ten . Der Be
sitzer von G. w urde von den eidg. O rten in der Regel zum  
L and esh au p tm an n  der H errschaft Sargans e rw ählt.

Der H err von G. besass den K irchensatz  und  die 
K olla tu ren  der P farrei und  K aplanei in  Flum s und  der 
beiden K aplaneien  in Sargans. Zur H errschaft gehörten  
ausserdem  das A lprecht in  den Flum ser Alpen, v e r
schiedene Z ehnten  in  der ganzen Gem. Flum s, im  Bo
den, in N aus, H ochwiesen, H albm il, am  Grossberg, 
F ischereirechte im  grossen und  kleinen Seez und  im 
W allensee, R echte  in T scherlach usw.
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Von der Fam ilie  des Vogtes Ludwig Tschudi kam en 

in 5 L inien 12 N achkom m en in den Besitz der H err
schaft (verg i. A rt. T s c h u d i ) .  1581 w urde sie durch ein 
eidg. Schiedsgericht endgültig  als Tschudisches Fa-

i t a

Sch lo ss  G r i ipp lan g .  O r ig ina l -A q u a re l l  a u s  dem?18. J a h r h .  im 
Besit ze  von  L a n d a m m a n n  M u h e im  in  A l td o r f  (K opie  v on  

S. S ch la t te r ) .

m ilienfldeikom m iss im  M annesstam m e b e s tä tig t. Nach 
dem  Tode von Joseph  A nton  (1748) übernahm  L an d 
am m ann  und P an n erh err F ranz  R ud . Good die s ta rk  
verschuldete H errschaft, aber die 5. Linie des Johannes 
Tschudi m ach te  E rbansp rüche  geltend, die das eidg. 
S ynd ika t schü tzte . Der le tz te  B esitzer aus dem  H ause 
Tschudi, Jos. Leod. B artholom äus, k onn te  eine Schuld
verpflich tung  an die Gooden n ich t bezahlen und  über- 
liess ihnen 1767 die H e rrsch aft. Der von L andam m ann 
Fridolin  Tschudi 1652 nach  G. gebrach te  schriftliche 
N achlass des G eschichtsschreibers Aegidius Tschudi 
w urde 1770 an  das K loster St. Gallen und an Zürich 
v e rk au ft. Die Gooden v erkauften  den Grossteil der 
G üter an  P riv a te  und  an  die Gem. Flum s, das Schloss 
1804 au f A bbruch an  Jos. Eberle. — V ergi. LL. — 
Fl. Egger : Die Herrschaft Griipplang. —  J .  J . K ubly- 
Müller : Die Tschudi, Freiherren con Flums und Schloss G. 
(in JH VG  1920). —  A. Müller : Gesch. v. Flums I. —  
A rt. G O O D . [Ant. M ü l l e r . ]

G R Æ S L I K O N  (K t. Zürich, Bez. Andelfm gen, Gem. 
Berg am  Irchel. S. GLS). D orf und  Zivilgem. Röm ische 
Siedclung an  der Oertlichkei t « au f Ziegeln» (MA GZ 
XV). Zahlreiche U rkunden  des 13. und 14. Ja h rh . 
b erich ten  von G ütererw erbungen des K losters Töss 
in G. (UZ). Das S tift E m brach  t r a t  1512 seinen do rti
gen H of diesem  K loster ab  (MA GZ X X IX , p. 19). 
G. w ar früher B uch a. I . zugeteilt, k am  aber um  die 
M itte des 19. Ja h rh . zu Berg. Bevölkerung der Zivilgem : 
1870, 176 Ew. ; 1920, 150. —  Vergleiche SSB Zürich
I. u . I I .  [L. F o r r e r . ]

G R Æ T Z E R .  Geschlecht in Einsiedeln, das 1356 
erstm als e rw ähn t w ird. Wappen : ein schwarzes VI- 
förm iges Zeichen in  Gold ; seit 1592 in B lau ein Löwen
kopf, belegt m it 2 gekreuzten  silbernen Federkielen ; 
seit 1800 in R o t die u n tere  H älfte  einer goldenen Lilie, 
d a rü b er ein quergelegter goldener Schlüssel. — B e r n 
h a r d , f  1513 bei N o v a ra ; J o h . K o n r a d , f  1798. [R-r.] 

G R Æ Z .  R egim entsfähiges Geschlecht der S tad t 
Bern, seit dem  16. Ja h rh . b ek an n t. Wappen : in Blau 
ein pfähl weise gestellter silberner Pfeil au f grünem  
Dreiberg, beseitet von 2 silbernen S ternen. Mehrere 
Geistliche. —  J o h a n n e s , CG 1583, L andvogt zu Bipp 
1599, f  1601. —  S e b a s t i a n , CG 1585, L andvogt nach  
In terlak en  1593, E inunger 1604, f  1604. —  Vergl. 
LL. —  Grüner : Genealogien (Ms. auf der S tad tb ib i. 
B ern). [H. Tr.]

G R A F ;  G R A F S C H A F T E N  ( G A U E ) .  Der U r
sprung des ehem aligen B eam ten-, sp ä ter adeligen Titels 
G raf geh t au f die karolingische R eichsverfassung 
zurück. Graf, G augraf (vom ahd . gravo, gravio, graveo 
— M achthaber, Befehlender, la t. comes) hiess der einem

Gau (geogr. Bezirk) Vorgesetzte königliche B eam te, 
der darin  die weltliche V erw altung u n d  G erichtsbarkeit 
au sü b te . U n ter dem Einfluss des Lehenwesens w andel
ten  sich sp ä ter die G rafenäm ter, wie andere Reichs
äm te r auch, m ehr u n d  m ehr zu erblichen Lehen, wo
durch  die Grafen selbst aus absetzbaren  B eam ten all
m ählich  zu Landesherren  w urden. Ih re  ursprünglichen 
A m tssprengel verw andelten  sich in territo ria les E igen
tu m , in dem  sie k ra ft  eigenen R echts regierten , und die 
A m tse inkünfte  w urden ein Teil ihres Privatverm ögens. 
Bis zum  Beginn des 13. Ja h rh . h a tte  der anfängliche 
A m tsch arak te r der G rafschaften  schon völlig aufge
h ö rt ; ihre B ehandlung als Lehen w ar u n te r  den sächsi
schen und  salischen K önigen bereits allgemein üblich. 
Das W ort G rafschaft (tat. comitatus) gew innt auch einen 
doppelten  Sinn und  dient n ich t n u r zur Bezeichnung 
eines geschlossenen Gebietes, sondern  in spä tere r Zeit 
fa st m ehr noch zur Bezeichnung der G esam theit der 
gräflichen R echte. Die Grafen pflegten sich auch n icht 
m ehr nach  den Gauen, in denen der K ern ih rer G üter 
und  H oheitsrech te  lag, sondern nach ihren  Burgen zu 
nennen, die sie au f erhöhten  P u n k ten  als w ehrhafte  
B ehausungen errich te ten .

Mit dem U ebergang der G rafenäm ter in erbliche 
Lehen bestim m ter G eschlechter m üssen sich ab er auch 
der U m fang und die Grenzen der u rsprünglichen Gaue 
und  (geogr.) G rafschaften vollständig v e rän d ert haben. 
Das W ort Gau (lat. pagus) bezeichnete ursprünglich  
ein bestim m tes um grenztes L andgebiet, besonders in 
der U m gebung von alten  röm ischen A nsiedelungen. A us 
a lten  Gauen w urden dann  karolingische Regierungs
bezirke (G rafschaften) gebildet, deren Grenzen sich 
anfänglich sehr oft m it denen der u rsp r. Gaue deckten. 
Im  12. und  13. Ja h rh . sehen wir aber die a lten  Gaue als 
R egierungsbezirke schon ganz aufgelöst. E in Gau ist 
in m ehrere (geogr.) G rafschaften  zerfallen, oder neue 
G rafschaften um fassen Teile m ehrerer früherer Gaue 
usw. Das W ort Gau blieb nu r als L andschaftsnam e ohne 
offizielle B edeutung erhalten , und das nirgends zäher als 
in der Schweiz, wo es in den K an tonsnam en  A argau und 
T hurgau sogar wieder offiziell geworden ist.

In  der Schweiz sind übrigens die m eisten bekann ten  
gräflich-dynastischen Geschlechter schon zu Ausgang 
der Feudalzeit ausgestorben, andere e rst spä te r, n ach 
dem  sie in den K äm pfen m it den neu aufkom m enden 
politischen M ächtegruppen ihren Besitz verloren und 
z. T. in den S täd ten  B urgrecht genom m en h a tte n .

In  den ä ltesten  U rkunden  werden sehr oft die Be
zeichnungen Gau (pagvs) und G rafschaft (comitatus) 
fü r bestim m te Gebiete abw echselnd und  in gleicher 
B edeutung gebrauch t. Der nachstehende Versuch einer 
U ebersicht bezieht sich au f die am  frühesten , d. h. im 
8.-10. Ja h rh . bezeugten alem annischen, burgundischen, 
langobardischen und rä tischen  Gaue oder G rafschaften 
im  Gebiete der heutigen Schweiz und  an  deren Grenzen, 
m it einer höchst sum m arischen A ndeutung  ih rer Lage, 
da ihre Grenzen in  keinem  Fall genau um schrieben wer
den können.

Im  N ordosten unseres Landes unterschied  m an den 
Klettgau und  den Hegau m it dem  heutigen Gebiet von 
Schaffhausen, sowie Teilen des Ivts. Zürich und des 
badischen Landes. Südlich schloss an  der Thurgau, 
dessen Grenzen gegen Süden und  Osten m it denen von 
R ätien  zusam m enfielen und z. B. bis an  den F urkapass 
und den Tödi re ich ten . W estw ärts re ich te  er bis zum  
U n te rlau f der Aare und  der Reuss und um fasste  also 
ungefähr die heutigen K te . T hurgau, Zürich (ohne den 
K lettgau ischen  Teil), Uri, Schwyz, Zug, Appenzell und 
Teile von S t. Gallen, A argau und  Luzern, vielleicht 
sogar U nterw alden und  G larus. U ntergaue , die m it 
der Zeit unabhängige Gaue w urden, w aren der Arbon- 
gau und  der Zürichgau, der besonders die Gegenden 
zwischen Zürichsee und  G o tth ard  um fasste. Der Aargau 
erscheint im  8 . oder 9. Ja h rh . als selbständiger Gau 
zwischen Solothurn  und  W indiscli, Ju rak am m  und 
A lpenvorland, um fasste also jedenfalls die heutigen 
K te . A argau und Luzern, sowie Teile der K te . B ern und 
Solothurn . U nterab teilungen  waren ursprünglich  : der 
Frickgau zwischen R hein u n d  Aare, der von diesem 
n ich t scharf zu trennende  Augstgau (Baselgau) und
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der südw estlich anschliessende Sisgau (B aselland). H in 
te r  der Birs e rstreck te  sich der Sundgau bis tie f  ins 
Eisass h in u n te r . W ie dieser gehörte zum  H erzogtum  
Eisass der Eisgau (U m gebung von P ru n tru t) .  W eiter 
südw ärts im  a lten  B istum  Basel e rstreck te  sich der 
Sornegau, und  endlich ist als Gau au f alem annischem  
Boden noch der Buchsgau zu beiden Seiten der S ta d t 
O lten zu erw ähnen . In  der burgundischen  Schweiz 
erschein t zu nächst die ehem alige Ci v itas Aventicensis, 
der pagus Ultrajoranus, der u m  die M itte des 7. Ja h rh . 
von der A ubonne ostw ärts bis zur R euss und  nördlich 
bis zum  J u ra  gerechnet w urde (den heutigen Berner 
J u ra  ausgenom m en), en tsprechend  dem  a lten  B istum  
A venches-L ausanne. U nterschieden w erden sp ä ter der 
pagus Valdensis (auch L ausannegau), deu tsch  Waldgau 
(W aad t), der von der A ubonne weg östlich auch  Teile 
des heu tigen  K ts. F reiburg , sowie den K t. N euenburg 
um fasste. In  der Broyegegend gab es einen pagus 
Villiacensis, eine U n terab teilung  des W aldgaus (Wis- 

ten lach ), südöstlich  davon der Gau Uechtland (Ocht- 
landia). Die G rafschaft Greyerz (Ogo) zählte  ebenfalls 
u rsprünglich  als U n te rab teilu n g  zum  grossen W aldgau. 
Die G rafschaft Bargen (niem als pagus genann t) muss 
den grössten  Teil des heu tigen  bernischen Gebiets 
westlich der Aare um fasst haben . Zu welchen Gauen 
oder C om itaten  die Täler des B erner Oberlandes ge
hörten , is t u n b ek an n t. W estlich der A ubonne finden 
wir den Gau von Nyon oder den pagus Equestricus 
(nach  der R itterko lon ie  Julia equestris), der vom  Genfer- 
gau (pagus Genavensis, comitatus Gebennensis, Genf, 
Savoyen um fassend) ab g etren n t und  zu einem  eigenen 
C om itat erhoben w urde. Das Tal der R hone bildete den 
Walliser Gau (pagus Vallensis) oder die G rafschaft 
W allis.

Die H a u p ttä le r  des K ts. Tessin b ilde ten  verm utlich  
eigene G rafschaften, als das L angobardenreich  u n te r 
fränkische H errschaft gelangte. E rw äh n t w ird u . a. 
die G rafschaft Bellenz, am  Fusse des B ernhard in  die 
G rafschaft Misox und  w eiter östlich die G rafschaft 
Cläven (C hiavenna). E ine Sonderstellung n im m t G rau
bünden  ein, die Bätia Curiensis, die ihre alte  röm ische 
O rganisation auch  in fränk ischer Zeit beibehielt m it 
einem  Präses an  der Spitze, der allerdings ziemlich 
genau dem  G augrafen en tsp rach . D azu w urden auch 
der südliche Teil des K ts. S t. Gallen (Grenze gegen den 
T hurgau bei M ontlingen), sowie der K t. G larus ge
rechnet, w ährend das U nterengadin  zur G rafschaft 
Vinstgau gehörte. Endlich sei der Bheingau genann t, 
de r das st. gallische R hein ta l vom  H irschensprung bis 
zum  M onstein, sowie das u n te re  V orarlberg um fasste. —  
Vergl. Jo h . Meyer : Gesch. des Schweiz. Bundesrechts I. 
—  W aitz  : Deutsche Verfassungsgesch. I I I .  —  Oechsli : 
Anfänge... —  M V  G 13 und  36, p. 215 ff. —  A S G VI, 
366. —  D ierauer. — A rt. A d e l . —  DHV. —  ZSG  1924,
3. p . 266 f. — Alb. B u rck h ard t in BVG Bas. 1882, 
X I. [ H .  T r . ]

G R A F  und  G R A F F .  W eit v e rb re ite te r Fam ilien
nam e der deutschen Schweiz.

A. K a n t o n  A p p e n z e l l .  A lter, besonders im  M ittel
u n d  V orderland verb re ite te r Fam iliennam e, welcher 
in T rogen schon 1461 u rkund lich  e rw ähnt w ird. — 
J a k o b ,  L andesfähnrich  1672. —  A U . —  W alser : Chro
nik. —  Appenzeller Monatsblatt. [A. M.]

B. K a n t o n  B a s e l .  Aus Beinam en hervorgegangener 
Fam iliennam e, u n te r  der Form  Gravo, Grave, Grafe, 
Graff u . Groff seit dem  13. Ja h rh . in  Basel und auf 
der L andschaft Basel (M ünchenstein, Tenniken, und  
Sissach) au ftre ten d . H eute  sind G. noch u . a. in  den 
basellandschaftl. Gem. Sissach und  M aisprach einge
bü rg ert. —  1. H a n s ,  M eister (1505) und R a tsh err 
(1515) in Basel. —  2. B u r c k h a r d ,  * 1569 in Basel, 
F äh n rich  in  franz. D iensten u n te r  H einrich  IV . 1593- 
1596, sp ä ter wieder als H au p tm an n  u n te r Ludwig X III .,  
dann im  D ienst der S tad t Basel, f  1634. — 3. L x j c a s ,  
Professor der R heto rik  in Basel (1637). —  4. B e r n h a r d ,  
von M aisprach, * 1826, G em eindepräsident von Mai
sprach, F riedensrich ter, B ezirksrichter, Mitglied des 
L an d ra tes  und  seit 1873 des R egierungsrats (M ilitär
d irek tion  und  D irektion des Innern ). Im  M ilitär K av. 
O berstlieu t. f  12. XL 1875. —  V ergi. Socin : Mhd.

Namenbuch. —  UB. —■ ULB. —  LL. — T onjola : 
Basilea sepulta. —  Th. Zwinger : Christi. Leich-Predigt 
bei christl. Bestattung des Herren Burckhardt Graffen. — 
Basellandsch. Zeitung, 12. X I.  1875. [O. G.]

C. K a n to n  B e rn ] I . Bürgerliche G eschlechter der 
' S ta d t B ern. Das ä lte ste  ( G r a f , G r a a f ) sta m m t vom

Tessenberg und hiess urspr.., wie der dort verbliebene 
I S tam m  der Fam ilie noch h eu te , Lecomte (s. d.). Wappen : 
; in Blau ein durchgehendes weisses K reuz, im  19. Ja h rh .
! m it einem  ro ten  Herz belegt Von den in Bern n ieder

gelassenen Fam iliengliedern (die sich alle Graf n ann ten ) 
sind aufzuführen  : L u d w i g  Jak o b , 1771-1825, Drag. 
H p tm ., des Grossen R ats 1821. —  Sein Sohn L u d w i g  
G ottlieb, 1799-1881, w ar des Grossen R ats 1831, 
S tandeskassier 1832-. 845,
A rt. M ajor 1835. — J e r e 
m i a s , P farrer au f dem  Tes
senberg, B urger zu Bern 
1626, f  1636. —  E in wei
teres G eschlecht G., aus 
U etendorf, ist in Bern seit 
1889, ein d ritte s , aus W ild
berg ( I t t .  Zürich), seit 
1907 eingebürgert m it 
Jo h . H ein rich , M athem a
tiker, * 16. v ili .  1852 in 
Töss. S tud ierte  im  bern i
schen Sem inar M uristal- 
den, dann  M athem atik  und 
N aturw issenschaften  am 
eidg. Po ly techn ikum . Leh
rer am  freien G ym nasium  
(Lerberschule) in Bern 
1874, Dr. phil. der U niv.
Bern 1877, P riv a td o zen t 
fü r M athem atik  u. Physik  
daselbst 1878, a. o. Prof.
1890 und  o. Professor 
1892-f 17. VI. 1918. R ek to r der U n iv ersitä t 1905- 
1906 ; G ründer des m ath em a t. Sem inars der U niversi
t ä t  B ern. Mitglied seit 1890 und P räsid en t der Biblio
thekkom m ission  der Schweiz. L andesbiblio thek (die 
aus seiner In itia tiv e  hervorgegangen ist) 1894 bis 
zu seinem  Tode ; S ek re tär der B ibliographie der 
Schweiz. L andeskunde. S ta d tra t  von B ern 1890, n ich t
ständiges G em einderatsm itglied 1895-1911 ; R edak tor 
der M itteilungen  der bernischen N aturf. Gesellschaft 
1883-1910 ; P räsid en t der Sektion B ern des S. A. C. 
1905-1915. A usserdem  w ar G. M itglied und  teils P räsi
den t zahlreicher (m eist akadem ischer) K om m issionen, 
In stitu tio n en  usw . Die Anzahl seiner D ruckschriften  
b e trä g t im  K atalog  der L andesbiblio thek 87 Num m ern 
(einige m ehrbändig). H ervorzuheben sind : Lebens- 
beschreibg. des M athem . Ludw . Schläfli ; Lehrbuch über 
Differenzial- und Integralrechnung  ; Fas z. I I  der B S L  ; 
Die Schweiz. Landesvermessung 1832-1864 ; Biographien  
Schweiz. M athem atiker ; Gesch. der M athem atik in  bern. 
Landen  (4 Bde.) ; Die karlogr. Bestrebungen Rud. Meyers 

' v. A arau  (in A H V B  X I) ; Denkschr. zur Jahrhundert- 
. feier der N aturf. Ges. (1886) ; Briefwechsel der M athe

matiker Ludw . Schläfli u . Ja k. Steiner m it Rud. W olf. —  
Z u r E rinnerung an... J .  II. Graf ( 1918). — A lp in a  1918, 
p . 80 ff. —  S L  1918, p . 222. —  Berner Tagblatt 1918, 
Nr. 280. —  Poggendorff : Handwörterbuch I I I .  [H. D.]

I I .  Verschiedene Landgeschlechter des N am ens e r 
scheinen in den FRB  seit A nfang des 14. Ja h rh . ■— 
E r n s t  O t t o ,  * in L angenthal 1 5 .1. 1877, zuerst P rim ar- 
lehrer, Sekundarlehrer in  F rau b ru n n en  1904-1911, 
S ekretär des B ernischen L ehrervereins seit 1911, N a
tio n a lra t seit 1919, G rossrat seit 1922, Verfasser einer 
A rbeit über Die bernische Schulgesetzgebung seit 1831 
(Ms.), sowie von Bilder aus der Gesch. des 19. Jahrh. 
(2 Bde., 1916 u. 1922). —  [H. Tr.] —  Von Lommis 
(K t. T hurgau) s tam m t —  E r n s t ,  * 26. VI. 1886, Or
gan ist am  B erner M ünster se it 1912, H erausgeber 
ä lte re r und  neuerer m usikalischer M eister und  einer 
m usikw issenschaftlichen Bücherei, K om ponist von 
W erken fü r gem ischte und  F rauenchöre . —  Vergleiche 
SZGL. [D .  S .]

D. K a n to n  F r e ib u r g .  G R A F F .  Aus R orschach

J o h a n n  H e in r i c h  G raf . 
N a c h  e i n e r  P h o to g r a p h i e .  

( L a n d esb ib i .  Bern .)
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stam m endes G eschlecht, B ürger von Freiburg  am  
15. v .  1603  m it V ic t o r , M etzgerm eister, der am  2 2 . m .  
1621 in  die geheim e B ürgerschaft aufgenom m en wurde. 
Wappen : in B lau ein weisser steigender M und m it ro 
tem  H alsband au f g rünem  Dreiberg, ein weisses M etz
gerbeil ha lten d . —  S taa tsa rch . F reiburg . [G. Cx.]

E. K a n t o n  L u z e r n .  Fam ilien im A m t W illisau 
(seit 1313) und  in  der S tad t Luzern (E inbürgerungen 
1380, 1460, 1484 u . 1549). —  G e r m a n n ,  von Luzern 
1455, M itglied der H u n d ert. — A d a m ,  W eibel zu Pfaff- 
nau  1588. [p. x .  W.]

F. K a n t o n  S t .  G a l l e n .  I. Geschlecht der S tad t und 
L andschaft St. Gallen, bes. häufig in 
R ebstein  (R heintal), wo die Fam ilie 
noch h eu te  heim isch is t. Wappen : ge
te ilt von R ot m it zwei goldenen S ter
nen und  von Gold. 1351 W a l t h e r u s  
G., H ofbauer unw eit St. Gallen ; 1375 
der G ra v  v. B a l g a c h  ; 1378 U l r i c h  
G., Leibeigener des R itte rs Eglolf von 
R orschach ; 1418 D i e t r i c h  G. sel., 
B ürger von St. G allen; 1437 C r i s t i a n  
Graff von T übach. —  In  der S tad t

St. Gallen bekleideten  die G. seit Ende des 15 . Ja h rh . 
bis ins 17 . Ja h rh . bisweilen städ tische  A em ter, sind 
dann aber ausgestorben. Seit 184 3  erfolgten verschie
dene N eueinbürgerungen von G. aus den K tn . Zü
rich und  Appenzell, aus R ebstein  u n d  aus D eutsch
land. —  1. E g l i G., G em eindeam m ann zu R orschach, 
Führer der rebellischen R orschacher 14 8 9  und 14 9 0 . —
2 . Ju n k e r S e b a s t i a n , von St. Gallen, Fähnrich , einer 
der F ü h re r der St. Gail er im  1. und 2 . K appelerkrieg 
1529 und  1 5 3 1 . —  3 . J o h a n n , von R ebstein, spielte 
schon 1802  eine polit. Rolle, w ar dann einer der Führer 
der « D em okraten  » des st. gall. R hein ta ls im  W ider
stand  gegen den aris to k ra tisch  gesinnten K leinen R a t 
(R egierungsrat) und  die von dem selben und seinen An
hängern dem  Volke aufgezw ungene Verfassung von
1814 . Mitglied des V erfassungsrats 1 8 3 0 -1 8 3 1 . — Vergl. 
UStG. —  Göldi : Der Hof Bernang. —  M V  G X X V I.
— B iitler in  Rorschacher Nbl. 1925. —  B aum gartner : 
Gesch. des Kts. St. Gallen. —  H artm an n  : Ausgest. 
Geschlechter (Ms. au f der S tad tb ib i. St. Gallen). [Bt.]

I I .  Aus Zürich stam m endes, 1540 eingebürgertes Ge
schlecht in R appersw il. —  M a r g a r e t h a , Meisterin von 
H erm etschw il 1599-1615, f  1617. —  J a k o b  M i c h /e l , 
Pfarrer von K appel im  T hurta l, S tad tp fa rre r in  R ap
perswil 1716-1748, bischöfl. K om m issar, K apite lsex tar.
— v . M ülinen : Helvetia sacra. —  R egim entsbuch und 
P farrbücher v. R appersw il. [M. Schn.]

G. K a n t o n  S o l o t h u r n .  —  G R A F E,  f  A ltburgerge
schlecht der S tad t Solothurn. Wap
pen : u rsprünglich  in B lau eine goldene 
M arke (gestürzter H albm ond m it au f
gesetztem  K reuz). D urch den Adels
b rief K önig H einrichs IV . von F ran k 
reich (1595) wird die M arke von zwei 
goldenen Lilien beseitet. G .  waren 
schon vor 1471 A usburger der S tad t 
Solothurn. K l e w i ,  aus A ettingen, 
B ürger 1476. L etzte r : H e r m a n n ,  
1837-1910, Goldschmied. —  1. U rs,

B uchillu strato r, be rü h m ter Goldschm ied, Glasm aler, 
Zeichner und Form enschneider (Meister m it der 
B oraxbüchse), Sohn des Goldschmieds H ug G., * in 
Solothurn  1485, B ürger in  Basel 1512, zünftig  zur 
Schm ieden in Solothurn  1518, t  zu Basel 1529. Ver
zeichnis seiner zahlreichen H olzschnitte, K upferstiche 
und H andzeichnungen im  SK L. — 2. K o n r a d , Gross
r a t  1520, Ju n g ra t 1526, A ltra t 1529, Vogt am  Lebern 
1535 u. 1539, zu Mendrisio 1536, Bucheggberg 1543 
und 1547, H au p tm an n  in F rankreich  u n ter Oberst 
Frölich, Schultheiss und B ürger zu Luzern 1551 ; 
t  1560. —- 3. N ik l a u s , B ruder von Nr. 2, Schultheiss 
zu Olten 1575 ; t  1581. — 4, U r s , Sohn von Nr. 2, 
G rossrat 1552, Vogt zu Bechburg 1557, Ju n g ra t 1562, 
B auherr 1567, f  1577. —  5. J a k o b , Sohn von Nr. 4, 
G rossrat 1581, Ju n g ra t 1591, B auherr 1596 ; f  1616. —
6 . F r i e d r i c h , B ruder von Nr. 5, G rossrat 1584, Ju n g ra t 
1621, H au p tm an n  in F rankreich , w urde 1595 von König
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H einrich IV. geadelt ; t  1623. —  7. J a k o b ,  Sohn von 
Nr. 5, G rossrat 1624, Sp italvog t 1627, Vogt im  M eyental 
1632 ; t  1649. —  8 . J o h a n n  W i l h e l m ,  G rossrat 1596, 
Ju n g ra t 1598 und Vogt am  Lebern 1609 ; t  1610.
—  9. U r s ,  Sohn von Nr. 6 , 1605-1653, N otar, Grossrat 
1648, G erichtsschreiber 1643, Schultheiss zu Olten 1651.
—  10. J o h .  H e i n r i c h ,  Sohn von Nr. 9, 1626-1685, 
P. Albericus O. Gist, zu S t. U rban , Profess 1651, P rior. 
Aus dem  Geschlecht stam m en noch m ehrere andere 
Geistliche. —  Vergl. LL. — Franz  Haffner : Geschlechter
buch. —  P . P ro tas  W irz : Bürgergeschleckter. — P. Alex. 
Schm id : Kirchensätze. —  SK L. —  A S GA 1901. —
Fr. A nt. Z etter : Urs Graff. —  J .  Am iet : Urs Graf. —- 
B estallungsbuch. [v. V.]

H . K a n t o n  T h u r g a u .  U rsprünglich  aus dem  K t. 
Zürich stam m ende Fam ilie. Der S tam m vater H ans J a 
kob, von Ju ck ern , siedelte sich w ahrscheinlich 1706 
auf R ysta ll bei H uggenberg an . E in Zweig verpflanzte 
sich nach  O bertu ttw il. — H e i n r i c h ,  L an d rich te r 1777.
—  J .  F r ö h l i c h  u n d  U. G r a f  : Gesch. der... Baumwoll
spinnerei Lauchetal. —  E r n s t ,  v o n  L o m m i s ,  O r g a n i s t ,  
s. K t .  B e r n .  [ d .  s . ]

I .  K a n t o n  U r i .  Am 30 V I .  1856 w urden vier H e im at
lose ins beschränkte  B ürgerrecht von Uri aufgenom m en 
und der Gem. A n d erm att zugewiesen, d a ru n te r —  P. 
S t a n i s l a u s ,  K apuziner, 1809-1857, Professor und 
L ektor. — Landbuch v. Uri I, 67. —  K K Z  1857, p. 
157. [E. W.]

J .  K a n t o n  Z ü r i c h .  I .  Geschlecht in W in te rth u r.
Wappen : 3 silberne Flügel in R ot. — 
E b e r h a r t  der Grafe, Bürger zu W in
te r th u r  1361 (S tad ta rch . W ’th u r). 
E in H e i n i  und  ein H a n s  Grauff sind 
in der H arnischanleite  von 1405 ve r
zeichnet (K . H auser : W’thur zur Zeit 
des Appenzellerkrieges, p .  115). L u d 
w i g ,  des Gr. R ates 1477, verm utlich  
iden tisch  m it dem  Maler L. G., der 
1498 ein H aus in Basel verkaufen 
liess. Sein Sohn war wahrscheinlich

—  1. A l b a n u s ,  Dr. des kanonischen R echts in Basel, 
bereite te  1498 eine Ausgabe der Margarita philosophica 
des Gregor Reisch vor. C horherr au f dem  Heiligenberg 
1501, w urde vom  Bischof von K onstanz in w ichtigen 
Geschäften verw endet. Er t r a t  ins D om inikanerkloster 
Basel über. —  SKL. —  QSR I I I .  —  2. U l r i c h ,  K aplan  
in W in te rth u r 1500, P fa r
re r daselbst 1505, Chor
h err und D ekan au f dem  
Heiligenberg, nahm  teil an 
der 2. D ispu tation  zu Z ü
rich 1525, f  1528. —  Nbl.
Stadtbibi. W’thur 1908. —
QSR I I I .  —  3. D a n i e l ,
* 17. V II .  1603, Maler und 
Praecep tor, schrieb eine 
w ertvolle, ab er zum  gross- 
ten  Teil verlorene Chro
n ik  der S ta d t W in te rth u r, 
t  5. I I .  1660. —  Nbl. d.
Stadtbiblioth. W’thur 1881.
—  Im  17. und 18. Ja h rh . 
w aren m ehrere M itglieder 
des Geschlechtes als Ofen
bauer tä tig . —  Nbl. d.
Stadtbibi. W’thur 1876, p.
21-22. —  SK L. — 4. A n 
ton  (Graff), B ildnism aler,
M in iaturist und  R adierer,
* 18. XI. 1736 als Sohn 
eines Zinngiessers, Schüler von Jo h . U lr. Schellenberg 
1753-1756, a rb e ite te  zuerst in  A ugsburg, von Ende 
1757 an  in  A nsbach, wo er beim  H ofm aler Schneider 
fa st ein J a h r  lang fo rtw ährend  Kopien eines Bildes 
Friedrichs des Grossen anfertigen  m usste. 1759 nach 
A ugsburg zurückgekehrt, fand  er d o rt reichlich Be
schäftigung als P o rträ tm a le r. Nach einer Reise in die 
H eim at w urde er 1766 als L ehrer der P o rträ tm ale rei an 
die K unstakadem ie nach Dresden berufen. Der Leip
ziger B uchhändler Ph . E. Reich b eauftrag te  ihn, fü r ihn
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A n to n  Graff.
N ach  e in em  S e lb s tb i ld n is  g e 

s to c h e n  v o n  J . G. M ü l le r  
(S tad tb ib i .  W i n t e r t h u r ) .
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P o rträ ts  einiger be rü h m ter Persönlichkeiten  zu m alen. 
In  der Folgezeit m alte  er neben unzähligen Menschen 
der grossen W elt eine Reihe der führenden  Geister 
seiner Zeit (Sal. Gessner, Lessing, J .  J .  B odm er, Schiller, 
H erder, Bürger, Geliert, H agedorn , J .  G. Sulzer, 
W ieland). H äufige Reisen b rach ten  ihn m it den be
deu tendsten  Zeitgenossen in B eziehung. Eine B erufung 
an  die königl. A kadem ie der K ünste  in  Berlin, deren 
Ehrenm itglied  er seit 1783 w ar, lehnte er 1788 ab. 
D afür w urde er in Dresden zum  Professor befördert. 
Er war M itglied der kais. A kadem ie der M alerkunst 
in W ien u n d  der A kadem ie der bildenden K ünste  in 
M ünchen. A bnahm e des Augenlichtes hem m te in den 
le tz ten  Ja h re n  scine grosse P ro d u k tiv itä t, t  22. VI.  1813. 
W erke von ihm  besitzen besonders Museen und P riv a te  
in D resden, Leipzig und  W in te rth u r, ferner die S tad t- 
b ib lio thck  W in te rth u r ; ein grosser Teil ist heu te  ve r
schollen. — SK L. —  A LB K . — R. M uther : A. G. — 
S teinbrucker : Briefe D. Chodotcieckis an A . G. —
O. W aser : A . G. —  5. K a r l  A n t o n , Sohn von Nr. 4,
* 4. II. 1774 in D resden, L andschaftsm aler, Schüler 
von Zingg, h ielt sich nach  einer Schweizerreise 1801- 
1807 in  Rom  au f ; bereiste  sp ä te r  B ayern  und  die 
R heinlande, t  9- u i .  1852 in D resden. —  SK L. — 
A L B K . [L. F.]

I I .  G eschlechter der L andschaft Zürich, a. Altes 
G eschlecht der Gem. B äretsw il, das schon 1356 dort 
angesessen u n d  je tz t  in der Gegend v e rb re ite t is t. —
6 . A ltes Geschlecht der Gem. Rafz. Im  ben ach b arten  
H ün tw angen  erschein t der Nam e schon 1294. H e i n r i c h
G. w ar 1519 U n tervog t zu R afz. — UZ Nr. 2276. —  
[ J .  F r i c k , ]  —  1. H e i n r i c h ,  * 1831 in Rafz, U n te r
in s tru k to r 1855, im  gl. J .  Offizier in der b ritischen 
Schweizerlegion für den K rim krieg, dann  w ieder Un- 
te rm stru k to r, In s tru k to r 2. K lasse 1859, 1. K lasse 
1875, O berst der In fan te rie  1890, K om m andan t des
6 . Territorialkreises, t  26. II. 1906 in Zürich. —  ASM Z  
1893. —  ZWChr. 1906. —  2. E d u a r d ,  * 1850 in der 
E ierb rech t bei Zürich, B eam ter der K an to n alb an k  
1870, M itglied des K an to n sra te s  1881, des Grossen 
S tad tra tes  1892, P räsid en t des B ankrates der Zürcher. 
K an tonalbank  18 9 3 ; t  21. v . 1915. —  NZZ  1915, 
Nr. 643. —  Landbote 1915, Nr. 118. —  ZWChr. 1915,. 
p .  211. —  [ L .  F o r r e r . ]  —  4. . J o h a n n  J a k o b ,  * 26. v u . 
1854 in Rafz, B ildhauer und Zeichenlehrer, L ehrer 
für F igurenzeichnen und  M odellieren am  E idg. P o ly 
technikum  in Zürich 1890, Professor 1896-1924. Von 
ihm  stam m en u. a. die Köpfe an der Fassade des 
s tä d t.  V erw altungsgebäudes in Zürich, der Schm uck 
am  neuen P o rta l der F raum ünsterk irche , die Pläne 
für den neuen K irch tu rm  zu Rafz, t  in R afz 6 . i. 1925. 
—  ,SR 85. 1925. [H. Br.]

G R A F ,  A n s e l m ,  von L indau L B ., 1496-1517 P lä rrer 
in A ltdorf und  p äp stl. A kolyth , F reund  des K ard .S ch in er 
und  einflussreicher antifranzösischer Po litiker, w ar zeit
weilig Pensionenausteiler des päpstlich-florentin ischen 
B ündnisses, auch G esandter nach M ailand und Venedig 
u nd  erlangte 1496 das L andrech t von Uri, das tro tz  
seines W egzugs 1518 nochm als b e s tä tig t w urde. Seit 
1517 C horherr am  G rossm ünster in  Zürich, gehörte  G. 
zu den Gegnern Zwinglis, t  22. X I. 1527. —  Histor. 
Nbl. v. Uri 1913. p. 52 lf. —  Egli : Acten. — Pestalozzi : 
Die Gegner Zwinglis. — C. W irz : Acten fin QSG 16). — 
K ohler : Les Suisses dans les guerres d’Italie. —  A. Bü-
c.lii : Korresp. zur Gesch. des Kard. Schiner. —  Derselbe : 
Kardinal M. Schiner. [E. W.]

G R A F  alias oder gen., S t e b l e r , M ichael, von 
S tockach (Baden), K aiserl, N o tar und  . 
Geistlicher, w urde am  23. v ili . 1428 
ins B ürgerrecht der S tad t Zürich als 
deren S tad tsch re iber g ra tis  aufge
nom m en. U rsp r. Wappen (bei Edli- 
bach) : in  Schwarz 2 goldene ge
kreuzte  knorrige P ilgerstäbe, begleitet 
von vier goldenen S ternen  ; im  Siegel 
von 1438 (sicherlich iden tisch  m it dem 
von K aiser Sigism und 1433 verliehe
nen W appen) : eine aus dem un tern  

Schildrand w achsende rech ts gerich te te  B ären ta tze . 
Nach seinem  Tode ging das neue W appen  offenbar auf

seinen Nachfolger im  S tad tsch re ib eram te , R udolf von 
Cham, über. —  1 4 2 8  legte G. in 2 Bdn. ein vollständiges 
K opierbuch aller beim  R a te  vo rhandenen  U rkunden, 
das sog. Rote Buch, an . Ebenso begann  er 1 4 2 8  ein 
neues Stadtbuch. E ine Reihe von E in träg en  bis 1436  
stam m en von seiner eigenen H and . 14 3 5  w urde u n ter 
seiner L eitung  das Bürgerregister aus dem  alten  Ori
ginal abgeschrieben und  v e rvo llständ ig t. Das Z ürcher 
S taa tsa rch iv  besitz t auch das F ragm en t eines von G. 
erneuerten  Verrufsbuches (1 3 6 6 -1 4 2 2 ) ; ebenso rührt, 
von seiner H and die zürch. Blutgerichtsordnung des 
15. Ja h rb . Zu seiner Zeit oder noch u n te r  seinem  Vor
gänger Nell 142 0  beginn t auch die Serie der Missiven- 
bücher. —  Unheilvoll fü r Z ürich und die E idgenossen
schaft war seine einseitige politische T ätigkeit ; sie hat 
w esentlich m it zum  a lten  Z ürichkrieg geführt. 1433 
sand te  ihn Zürich zur K aiserkrönung  Sigism unds nach 
Rom  ; 143 9  b earbe ite te  er König A lbrecht I I . fü r ein 
E ingreifen ; 144 2  w ar er bei der K rönung  Friedrichs I I I .  
in A achen ; h ier w urden die U n terhand lungen  einge
le ite t, die zum  B ündnis Zürichs m it dem  R eichsober
h a u p t und zur R ü c k ers ta ttu n g  der G rafschaft K iburg  
an Oesterreich fü h rten . An den V orbereitungen zum 
Kriege gegen Schwyz n ah m  er persönlich A nteil und 
gehörte bei K riegsausbruch  zum  Stabe des zürch. 
O berkom m andos, f  in der Schlacht bei S t. Jak o b  an 
der Sihl 2 0 . v ii. 1443  (von der H and  eines zürch. 
Bauers). — Vergl. LL. — Heber : Felix Hemmerlin. 
p. 1 9 5 . — A ltm ann : Urkunden Kaiser Sigmunds, 
Nr. 9 5 0 2 . — Paul Schw eizer: Das ewige Bündnis... 
Zürich-Waldstätten. — Nbl. des Waisenhauses 1 8 9 4 . —
H . N abholz : Zürcher Stadtbücher I I I .  —  D ändliker : 
Gesch. v. Zürich. — Dok. Waldmann. [F. H.]

G R A F E N B E R G .  Siehe M Œ R D E R B U R G .
G R A F E N O R T  (K t. Obw alden, Gem. Engelberg. 

S. GLS). Das Gut am  Niderberge (wie diese im  H in te r
g rund  des N idw aldner Tales gelegene Gegend ehem als 
hiess) gehörte zu A nfang des 13. Ja h rb . dem  K loster 
Muri, von dem  es das ritte rlich e  Geschlecht der Stanzi! 
zu E rb lehen  tru g . A bt P e ter von Muri vertau sch te  es 
gegen Besitz in  Gersau an  den Grafen R udolf den Alten 
von H absburg . Dieser t r a t  es 1210 w iederum  gegen ein 
G ut in  Sarnen, das der R itte r  W alter von H eiden zu 
Lehen tru g  und  au f dem  der G raf anscheinend die 
Veste L andenberg  (s. d.) e rbau te , an  das K loster E n 
gelberg ab. In  der A b tre tu n g  des seither G rafenort 
genann ten  Besitzes w ar die Vogteigew alt inbegriffen,
d. h. das Gut w urde dem  Im m u n itä tsg eb iet der 
unabhängigen  Abtei einverleib t, was sp ä ter (1240) 
durch  G raf R udolf den Schweigsamen ausdrücklich  
dahin  in te rp re tie rt w urde, dass au f diesem Boden ange
siedelte Freie und V ogtleute des Grafen der Ju risd ik 
tio n  des K losters u n te rs te llt seien und  er au f alle 
R echte an  diese verzich te te . Diese, fü r die die A b tre 
tu n g  eine M inderung ihrer R echtsste llung  bedeutete , 
indem  sie dadurch  dem  h a rten  H ofrecht u n ters te llt 
w urden, w ehrten  sich dagegen, m ussten  sich aber 1241 
unterw erfen . Doch blieb der W iderstand  dieser freien 
E lem ente noch Ja h rh u n d e rte  w irksam  ; teilweise er
lang ten  sie im  15.-17. Ja h rh . ihre B efreiung von den 
Pflich ten  der H örigkeit und z. T. sogar ihren  te rr ito 
rialen  Anschluss an das freie N idw alden. Im  w esentli
chen blieb aber die 1210 genannte  Grenzlinie die T erri
torialgrenze zwischen N idw alden und  dem  geistlichen 
F ü rs ten tu m , bezw. dem heutigen engeibergischen K an 
tonste il Obw aldens. —  Das m ilder als das H ochtal ge
legene G rafenort ist der F erien au fen th a lt der Konven- 

; tu  al en ; das zu diesem Zwecke bestim m te, wohl an 
Stelle eines ä lte ren  Gebäudes errich te te  m onum entale 
S teinhaus w urde 1689-1690 von A bt Igna tiu s I I . Bur- 
n o tt  e rb au t. Aus der gleichen Zeit s tam m t die nach 
P länen K aspar M oosbruggers e rstellte , du rch  einen 
höchst originellen G rundriss bem erkensw erte Kapelle. 
—  Vervi. R. D ürrer : Einheit Unterwaldens. —  Derselbe : 
Kunstdenkmnler Unterwaldens. [R. D.]

G R A F E N R I E D  (K t. Bern, A m tsbez. F ra u b ru n 
nen. S. GLS). Dorf, Gem. u n d  m it F rau b ru n n en  zu
sam m en Kirchgem . Gravenriet 1258 ; Riede 1262 : 
Gravun-Riede 1306. U rsprünglich  soll der O rt nur 
Ried geheissen haben, aber dann n ach  seinen ersten
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bekann ten  B esitzern, den Grafen von T ierstein, G ra
fenried gen an n t w orden sein. Die m eisten G üter und 
Rechte zu G. w urden im  13. Ja h rh . vom  K loster F rau 
brunnen erw orben ; so k au fte  dieses 1262 dem  Grafen 
Rud von T ierstein  seine säm tlichen dortigen B esitzun
gen ab und  erw arb 1274 G üter von D ietrich von Rüt.i. 
Der K irchensalz  kam  von den T iersteinern an R u 
dolf von Hochburg, der ihn  1258 ebenfalls dem  Kloster 
verkaufte. Nach dessen A ufhebung 1528 k am  er an den 
S taa t B ern, der G. der neuen L andvogtei F raubrunnen  
zuteilte. Das P fa rrhaus w urde 1736, die Kirche 1747 
neu g eb au t. Tauf- und E hereg ister seit 1552, S terbere
gister seit 1681. —  Das harnische Patriziergeschlecht 
von Graffenried (s. d.) s tam m t n ich t von diesem Ort, 
sondern vom  gleichnam igen kleinen W eiler in der Gem. 
Köniz. —  Vergl. FRB. —  Ami et : Regesten v. Fraubiun- 
nen. —  v. Mülinen : Beiträge V. — Ja h n  : Chronik. — 
Löhner : Kirchen. [ H .  T r . ]

G R A F F E N R I E D ,  v on .  A lteingesessenespatrizisches 
und adeliges Geschlecht der S tad t Bern. Es s tam m t aus

Grafenried bei Thö- 
rishaus, wo es 1270 
erw ähn t w ird. B ür
gerrecht zu Bern seit 
ca. 1300, zu Aelen 
(W aadt) 1516, Basel 
1609. Ferner erlang
ten  einige G. das B ür
gerrecht von N euen
s ta d t, Genf u. Baron 
C hristoph (Nr. 76) in 
London. Von den 
zahlreichen H err
schaften, die das Ge
schlecht bis 1798 be- 
sass, seien erw ähnt : 
B urgistein  ( 1482- 
1492 zu einem Vier
tel) seit 1714, die 
halbe H errschaft Saf
tigen und Vi von Gur- 
zelen 1714-1798, 
W orb m it W ickarts- 

wil und  Trim stein 1600-1792, M ünchen wyler m it Clava- 
leyres 1663-1798, die Edellehen Chivron m it Schloss 
St. T riphon 1541-1700, Carrouge m it Corcelles und  die 
halbe H errschaft Mézières, die Baronie B lonay 1751- 
1798. Wappen : bis 1500 in Gold ein B aum strunk , be
se ite t von zwei ro ten  S ternen, seit ca. 1500 in Gold au f 
grünem  Dreiberg ein brennender schw arzer B aum stam m  
m it ro ten  F lam m en, beseitet von zwei ro ten  Sporen
rädchen . W appen des landgräflichen Zweiges (1709) : 
gev ierte t, 1 u . 4 obiges W appen, 2 in R o t ein abgeris
senes silbernes L öw enhaupt, 3 in Silber ein abgeris
senes schwarzes B ärenhaup t.

Die G. w aren früher vereinzelt zu D istelzwang u. im 
15. Ja h rh . zu M ittellöw en, seit ca. 1500 ausschliesslich 
zu P fistern  zünftig . Seit 1352 im Kleinen R a t v e rtre ten , 
gaben sie dem S taa te  B ern vier Schultheissen, 11 Ven- 
ner, 5 Seckeim eister, zahlreiche M itglieder der R äte  
und Offiziere aller Grade. Auch m  ausländischen K riegs
d iensten haben  sie sich ausgezeichnet und E hrenstellen  
an  verschiedenen H öfen bekleidet. —  1. B u r c h a r d u s  
d e  G r a v e n r i e t i i ,  e rw ähn t 1356-1377 au f G ütern zu 
V errenhöchst gesessen ; sein Sohn —  2. P e t e r ,  der 
CG zu Bern 1376, des K leinen R a ts 1385, Seckeim eister 
der S tad t Bern 1387, der erste In h ab er dieses neu ge
schaffenen Am tes. Dessen Sohn —  3. N i k l a u s ,  CG 
1421, des K leinen R a ts  1437, K astlan  zu F ru tigen  ; 
O berrichter des Herzogs A m adeus V III . von Savoyen 
im  Chablais, t  1466. —  4. P e t e r ,  Sohn von Nr. 3, 
CG 1438, des Kleinen R ats 1459. —  5. J o h a n n ,  jü n 
gerer Sohn von Nr. 3, M itherr zu B urgistein 1482- 
1492, CG 1458, L andvogt nach  A arberg 1476, nach 
L aupen 1480, f  1511. —  6 . N i c o l a u s ,  Sohn von 
Nr, 5, nobilis und B urger von Aelen 1516, Be
sitzer von Holligen, CG 1489, des K leinen R a ts 1495, 
gl. J .  O bervogt zu Schenkenberg, Venner 1512, Gu
b ern ato r zu Aelen 1509, erw arb sich grosse Ver
dienste durch die Erschliessung der Salzquellen zu
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Panex, die er auf 10 Jah re  von Bern zu Lehen bekam . 
1541 erw arb er das Edellehen zu Chivron und gelangte 
1544 in den Besitz des Schlosses S t. T riphon ; w ard zu 
zahlreichen G esandtschaften  verw endet, f  1557. E r ist 
der gem einsam e S tam m v ate r aller je tz t lebenden G., 
durch seine zwei Söhne Jo h an n  R udolf (Nr. 7) und 
P e ter (N r. 20).

A. Johann R u d o lf scher H auplasl (im M annesstam m  
erloschen). —  7. J o h a n n  R u d o l f , älterer Sohn von 
Nr. 6 , * 1505, H ofm eister zu Königsfelden 1531, des 
K leinen R ats 1534, Venner 1535, K riegsrat bei der 
E roberung der W aad t, G esandter an K önig H einrich II. 
1548, e rster L andvogt nach Saanen 1555 ; h a t auch die 
Salzquellen zu Panex besser ausgebaut, f  1559. —
8 . N i k l a u s , älte ste r Sohn von Nr. 7, * 1530, CG 1554, 
G ubernator zu Aelen 1558, Venner 1561, Deutsch- 
Seckclm eister 1562 ; w urde 
zu zahlreichen G esandt
schaften  und Schiedsge
rich ten  verw endet, so 1564 
nach Freiburg  zu den Ver
handlungen wegen des 
Bundes m it Frankreich , gl.
J .  an  den Herzog von 
Savoyen zur A btro tu n g  
der L andschaften  G ex,
Ternier und Thonon, 1570 
nach  C ham béry fü r den 
B undesschw ur m it dem  
Herzog von Savoyen, 1576 
an den K urfü rsten  F ried 
rich von der Pfalz, um  
einen Frieden zwischen 
dem  K önig von F ra n k 
reich und den E vange
lischen zu verm itte ln ,
4- 1 5 8 1  __  9  A b r a h a m  A b ra h a m  von G raf fenr ied  ( N r . 9).
Sohn von N r .7 J 5 3 3 : l6 0 R  N*°h einem Oelgemälde Inder 
T , , . - ,  M ad tb in l .  Bern .L andvogt zu Friem sberg
1564, Seckeim eister 1565,
G ubernator zu Aelen 1566, Venner 1582, Schultheiss 
1590. —  10. J o i i n n  R u d o l f , B ruder von Nr. 8  und
9, 1544-1584, stellte  1575 m it Ludwig von Erlach, Al
b rech t v . Mülinen und Jak o b  v. B onste tten  in eigenen 
K osten T ruppen auf, die sie dem Prinzen von Condé und 
dem Pfalzgrafen Casimir (H äu p tern  der P ro testan ten  
in Frankreich) zuführten  ; O berkom m andant in der 
W aad t 1578, L andvogt zu Morsce 1582. —  11. J o h a n n  
R u d o l f , Sohn von Nr. 8 , 1553-1604, L andvogt zu. 
Morsee 1578, zu R om ainm ötier 1584, zu W illisburg 
1596. — 12. N i k l a u s , 1668-1739, Schultheiss zu B urg
dorf 1716. — 13. F r i e d r i c h , * 1747, Enkel von Nr. 12, 
O berstlieu tenan t im  Schw eizergarderegim ent in Hol
land, t  182?. —  14. A b r a h a m , Sohn von Nr. 9, 1580-' 
1618, erw arb 1609 das B ürgerrecht zu Basel, das er aber 
bald  wieder aufgab ; t r a t  in venetianische D ienste. — 
15. J o h a n n  R u d o l f , H err zu Büm pliz, * 1751, Offizier 
in H olland, K ap itän lieu ten an t im  Reg. S tü rler 1773, 
bernischer G eneral-Q uartierm eister und K om m andant 
der 2. Division, Verfasser verschiedener m ilitärischer 
Schriften, A nführer am  5. m . 1798 gegen die Franzosen 
bei Neuenegg. — 16. S a m u e l R u d o l f , Neffe von Nr. 15, 
1775-1819, käm pfte  1798 als A idem ajor der Artillerie 
im  Grauholz, geriet, au f der F luch t m it General von 
E rlach, der vor seinen Augen erm ordet wurde, in Ge
fangenschaft. —  17. R u d o l f , * 1788, Sohn von Nr. 15, 
Offizier in H olland, verm achte  sein L andgu t B rünnen 
bei B üm pliz zu einer K naben-E rziehungsanstalt und 
stifte te  der Gesellschaft zu P fistern  das « Graffenried- 
S tipcndium  » fü r S tudierende der Medizin u n d  der 
Theologie. —  18. K a r l - A d o l f , Grossneffe von Nr. 15, 
A rch itek t, 1801-1850, erw arb das am Ausfluss der Aare 
gelegene obere Inselgu t bei T hun, das noch heu te  im 
Besitz der Fam ilie is t. —  SKL. — Mit —  19. Franz 
Ludwig R ud. A r n o l d , Sohn von Nr. 18, 1842-1909, 
A rch itek t, erlosch der Jo b . R udolf’sche H au p tas t.

B. Peter’scher Hauptast (m it den Zweigen von Miin- 
chenwyler, K ehrsatz , B urgistein und W orb). — 20. P e 
t e r , jüngerer Sohn von Nr. 6 , E delherr zu Chivron und 
St. Triphon, H err zu M uhlerii u . N iederblaken, 1507-
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1562, CC 1530, L andvog t n ach  R om ainm ôtier 1540, 
nach  Iferten  1546, G esandter nach  Genf zur E r
neuerung des B urgrechts 1557, gl. J .  des K leinen R ats . 
—  21. A n t o n , Sohn von Nr. 20, 1545-1612, CC 1566, des 
K l. R a ts  1578, V enner 1589, m ehrm als G esandter, u . a. 
zu den Friedensverhandlungen  .m it Savoyen und  1601 
nach  M ülhausen, v e rk au fte  alle seine B esitzungen zu 
Aelen m it A usnahm e von C hivron, sowie einen Teil des 
Zehntens zu Ife rten  an  B ern. Sein Sohn A braham  
(Nr. 67) w urde A hnherr des Zweiges von W orb. —  22. 
N i k l a u s , Sohn von  Nr. 21, Schulthciss zu Burgdorf, 
t  1612. —  2 3 .  A n t o n , Sohn von Nr. 21, 1573-1628,

CC159B, des K l. R a ts  1612, I 
V enner 1613, D eutschsek- ; 
kelm eistcr 1614, Schult- 1 
heiss 1623, m ehrm als Ge- j 
sand ter, so 1614 nach 
G raubünden , um  die dor- | 
tigen  U nruhen  beizulegen, 
und  1618 nach  N euen
burg  zu V erhandlungen 
m it dem  Herzog von Lon- 
gucville. — 24. H a n s  R u 
d o l f ,  Sohn von Nr. 22, 
1584 1648,CC 1624,Schult- 
heiss zu U nterseen 1634.— 
Sam m lg. Bern. Biogr. XI. 
—  25. A n t o n ,  Sohn von 
Nr. 23, 1597-1673, H err 
von Carrouge und  Corcel- 
les. M itherr zu Mézières 

A n to n  v o n  G ra t l en r ied  (Nr. 23). (durchseine H eira t m it Ur- 
Nach einem Oeigemälde in der j Moulin), Landvogt 

Stadtbibi. Bern .  . „  , « c a r  -v „in G randson 1625, Venner
1633, Salzdirektor 1651, gl. 

J .  Schultheiss von Bern. G esandter nach  Paris 1663 zur 
E rneuerung  des B undesschw urs m it Ludwig X IV . Seine 
Söhne A nton (N r. 46) und  N iklaus (N r. 50) w urden 
A hnherren  der Zweige von M iinchenwyler und  K ehr- 
sa tz, sein Enkel E m anuel des Zweiges von B urgistein . 
— 26. H a n s  R u d o l f , Sohn von Nr. 24, * 1611, Offizier 
in  venetian ischen  D iensten, t  1648 in  D alm atien  im 
K am pf gegen die T ürken . — .27 . A l b r e c h t ,  Sohn von 
Nr. 25, H err zu Carrouge und  Corcelles, M itherr zu 
Mézières 1629-1702, CG 1651, O bervogt zu Schenken
berg 1657. L andvog t nach  N idau 1671. —  28. E m a 

n u e l , 2. Sohn von Nr. 25, 
1636-1715, Page, sp ä ter 
K am m erjunker des Pfalz
grafen  K arl Ludw ig zu 
H eidelberg, CC 1664, 
L andvog t nach  L enzburg 
1669 S alzd irek tor 1685, 
V enner 1698, Schultheiss
1. i. 1700: —  29. A n t o n , 
Sohn von N r. 27, 1652- 
1727, L andvog t nach  A ar
berg 1690, nach  Signau 
1707. —  30. N i k l a u s , * 
1654, Sohn von Nr. 27, 
O berstlieu tenan t in ho l
ländischen D iensten. — 
31. A l b r e c h t , 3. Sohn 
von Nr. 27, 1656-1714, 
H err zu Carrouge u.Gorcel-

. ___ _ ^ les,  M itherr von Mézières,A n ton  von  Grrsftonriocl i r . ~o)• Ci . , ,  , . mi i n n o
N a c h  e in em  O e ig e m ä ld e  in der Schultheiss zu Thun 1698- 

S tad tb ib l .  B ern . — 32. F R A N Z  L U D W IG ,  4.
Sohn von Nr. 27,* 165?, 
Obervogt zu Schenken

berg 1711, CC 1724. — 33. A n t o n , Sohn von Nr. 28, 
* 1658, Landvogt nach Bipp 1690, Salzdirektor 1709, 
V enner 1719. —  34. A b r a h a m , Sohn von Nr. 28, 1660- 
1748, CG 1691, H ofm eister zu K önigsfelden 1704. — 
3 5 . .S i g m u n d , Sohn von Nr. 29, 1681-1749, H au p tm an n  
in holl. D iensten, S tiftschaffner zu Bern 1735, O berst 
u nd  R egim entskom m andant beim  A ufgebot zur Dek- 
kung der aargauischen Grenzen 1742. —  36. F r i e d 
r i c h , 6 . Sohn von Nr. 27, *1674, H au p tm an n  in holl. 
D iensten 1709, Landvogt nach  Sum iswald 1719. —

N ach  e in em  O e ig e m ä ld e  in 
d e r  S ta d tb ib i .  B e rn .

37. F r a n z  L u d w i g , Sohn von Nr. 31, 1688-1769, 
H err zu Carrouge und Corcelles, M itherr zu Mézières, 
CG 1727, L andvog t nach  S t. Johannsen , B auherr 1756.
—  38. J o h a n n  B e r n h a r d , Sohn von Nr. 33, 1693- 
1764, K a p itän lieu ten an t in F rankreich , L andvogt 
nach  B randis 1734, V enner 1750. —  39. G o t t f r i e d , 
Sohn von Nr. 33, 1694-1761, L andvogt n ach  G o tts ta tt  
1737, K astlan  nach  F ru tig en  1752. —  40. F r a n z  L u d 
w i g , Sohn von Nr. 33, 1699-1761, CC 1735, S tif t
schaffner zu Zofingen 1751, L andvog t der F reien  Aem- 
te r . —  41. A b r a h a m , Sohn von Nr. 34, 1700-1775, CC 
1735, L andvogt nach Vivis 
1740, t r a t  in holländische 
D ienste ; O berst und In h a 
ber des 3. B ernerregim ents 
im  D ienst der G eneralstaa
ten  1748, Schultheiss in 
M urten 1760, Venner 1768.
—  42. S i g m u n d  E m a n u e l ,
Sohn von Nr. 41, * 1737,
Schultheiss zu B urgdorf 
1779. —  43. A b r a h a m ,
Sohn von Nr. 41, * 1738,

K a p itän lieu ten an t in 
F rankreich  1758, H a u p t
m ann  1763, stand  im  7 jäh- 
rigen Kriege beim  R egt.
Jenner, M ajor 1773, O berst 
des R eg ts . von E rlach  
1779, R itte r  des kgl. franz.
M ilitär - V erdienstordens, E m a n u e l  v. G raffen r ied  (Nr.
t r a t  1782 in bernische D ien- ...................................
ste  über. L andvog t nach 
Aubonne 1784, O berst 
und  K o m m andan t des Zofmger M ilizregim ents 1792, 
befehligte 1796 das bernische T ruppenkorps zur 
Deckung der aarg . Grenzen. G eneralm ajor 1797. —
44. B e rn h a rd ,  Enkel von Nr. 38, 1759-1815, Offizier 
der bern . A rtillerie 1781, zeichnete sich 1782 bei der 
N iederwerfung der genferischen U nruhen  aus und wurde 
zum  K ap itän iieu ten an t befördert ; befehligte in den 
M ärztagen 1798 die bernische A rtillerie bei Güm m enen, 
L aupen und  an  der Sense, w urde am  3. u . 4. März schwer 
v erw undet, t r a t  ins K orps R overea über und  nahm  an 
der Schlacht bei Zürich (6 . vi 1799) teil, w urde zum 
M ajor befördert und m it der V erw altung der englischen 
Kriegsm agazine b e tra u t (bis 1802), t r a t  dann  ins F re i
korps der österreichischen Arm ee, foch t 1805 bei 
A usterlitz , erh ie lt 1807 eine A rtillerie-K om pagnie im
2. Schw eizerregt, in franz. D iensten, m usste aber bald  
wegen K ran k h eit den F ro n td ien s t aufgeben. —  45. 
B e r n h a r d , Nachkom m e von Nr. 27, * 1773, diente 
zuerst im B erner R egt, von E rn st in F rankreich , dann 
in H olland, f  5. m .  Ì798 bei Neuenegg als K om pagnie
chef.

Zweig von Münchenwyler. —  46. A n t o n , Sohn von 
Nr. 25, 1627-1674, H err zu M ünchenwyler und Clava- 
leyres seit 1663, L andvogt nach Milden 1658. —  47. 
N i k l a u s , Sohn von Nr. 46, 1653-1731, FI eri zu M ün
chenw yler und C.lavaleyres, L andvogt nach  W iflisburg 
1702. —  48. F r i e d r i c h , U renkel von Nr. 47, * 1759, 
Schultheiss des Aeusseren S tandes 1785, CC 1795, f  4. in .  
1798 bei F rau b ru n n en  an  der Spitze seiner K om pagnie. 
—  49. Dionys B ernhard  F r i e d r i c h , Enkel von Nr. 48, 
1815-1886, B aron von G.-Villars, B esitzer der Schlösser 
M ünchenwyler und Carlepont (Dep. Oise, F rankreich), 
kgl. bayrischer K äm m erer 1835, Jägerm eiste r N apo
leons I I I . ,  franz. B aron de l ’Em pire 1865, R itte r  der 
Ehrenlegion, B ürger zu N euenstad t 1841.

Zweig von Kehrsatz. —  50. N i k l a u s , 3. Sohn von 
N r. 25, H err zu K ehrsatz , 1634-1698, CC 1664, H a u p t
m ann  in französischen, sp ä ter in  spanischen und 
m ailändischen D iensten, zu le tz t O berst im  Dienste der 
R epublik  Venedig. —  51. A n t o n , Sohn von Nr. 50, 
1662-1712, L andvogt nach  St. Jo h annsen  1709. —
52. V i n z e n z , Sohn von Nr. 50, 1664-1717, Offizier in 
H olland, zeichnete sich 1708 bei der B elagerung von 
Lille aus, q u ittie rte  1715 den D ienst als M ajor. —
53. E d u a r d , Nachkom m e Von Nr. 51, 1837-1909, t ra t  
in neapolitanische, sp ä ter kgl. italienische D ienste,
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w urde G eneralm ajor, K o m m andan t des M ilitärbezirks 
T aren t, K om m andeur des Ordens der ita l. K rone, pens. 
1900.

Zweig von Burgistein. —  54. E m a n x j e l , 3. Sohn von 
Nr. 28, 1665-1738, H err zu B urgistein  und  Schöneck, 
M itherr zu Gurzelen und  Saftigen durch  seine F rau  
Ju lian a  v . W attenw yl-B urg 'istein  ; CG 1701, L andvogt 
nach  Bipp 1708, des K leinen R a ts 1732. — 55. E m a 
n u e l , E nkel des Vorgen., 1726-1787, CG 1764, O bervogt 
zu Schenkenberg 1773, Mitglied u. P räsid en t 1780 der 
H elvetischen Gesellschaft, Verfasser lan d w irtsch aft
licher Schriften , gab  den ersten  Anstoss zur E insetzung 
einer R atskom m ission  fü r die Bodenverbesserung. — 
56. J o h a n n  R u d o l f , B ruder des Vorgen., 1729-1790, 
CG 1764, L andvogt nach  F rau b ru n n en  1781, erw arb 
1751 die B aronie B lonay (W aad t). —  57. E m . Franz 
R u d o l f , Sohn des Vorgen., 1762-1838, Offizier der 
Schweizergarde in Paris, M aréchal de cam p und  Gene
ra la d ju ta n t des Königs K arl X ., R itte r  des franz . 
M ilitär-V erdienstordens ; CG 1795 ; A d ju tan t des Gene
ra ls v . W atten  wyl im  Stecklikrieg 1802. — 58. E m a 
n u e l , Sohn von Nr. 55, 1763-1842, H err zu B urgistein , 
CG 1795, O beram tm ann zu Seftigen, weigerte sich 1818, 
als die durch  die R evolu tion  ih rer H errschaftsrech te  
verlustig  gegangenen Tw ingherren en tschäd ig t wurden, 
den angebotenen  Vergleich fü r B urgistein  anzuneh
m en. —  59. F r a n z  E m . A n t o n , U renkel von Nr. 54, 
1767-1837, H err zu Gerzensee, Offizier der Schweizer - 
garde in  Paris, In h ab er des Lilienordens, resig. 1791, 
w urde sp ä ter eidg. O berst u . Polizeidirektor der S tad t 
B ern, begleitete  als solcher 1797 den General B onaparte  
a u f seiner Reise durch  die Schweiz. B rigadekom m an
d a n t 1815, G rossrat 1816. —  60. W olfang K a r l  E m a
nuel, Sohn von Nr. 58, 1786-1870, CG 1812, des K l. R ats 
1824, P räsid en t des Obern E hegerichts, In h ab er des 
franz. Lilienordens. — 61. A lbr. R u d o l f , 2. Sohn von 
Nr. 58, 1789-1834, Offizier in bayrischen D iensten, 
H au p tm an n  1813, re tte te  in der Schlacht von Poloslc 
1812 eine Fahne, resig. 1813, t r a t  1814 in  holländische 
D ienste, resig. 1819 als M ajor und  ging nach Brasilien. 
—  62. D avid F r a n z , 3. Sohn von N r. 58, 1790-1847, 
Offizier in englischen D iensten, zuerst au f M alta, später 
in K an ad a  bis 1814, CG 1822, O beram tm ann  zu Signau 
1823. —  63. A nton F r i e d r i c h , 4. Sohn von Nr. 58, 
1792-1871, Offizier in  englischen D iensten, beteiligte 
sich nach  der A uflösung seines R egim ents (de Meuron) 
an  einer U n ternehm ung des Lord Saltk irk  in N ord
am erika , k eh rte  1820 in die H e im at zurück ; Ober
am tm an n  des N iedersim m entals 1823. —  64. K a r l  
A n t o n  L u d w i g , 5. Sohn von N r. 58, * 1793, Offizier 
in preussischen D iensten 1814, f  1815 bei L igny. —  65. 
K a r l  W i l h e l m , * 1834, Dr. ju r ., Enkel von Nr. 58, M it
glied des N atio n a lra ts  1864-66, des Grossen R ats u . des 
bernischen S ta d tra ts  ; S ekretär A lfred Eschers bei der 
G ründung der N ord-O stbahn, w urde in dieser Eigen
schaft miUden V erhandlungen in Berlin u . Rom  b e trau t, 
gründete*die Spinnerei Felsenau, die erste grössere In 
dustrieanlage in B ern ; t  18. x i. 1909. —  6 6 . K a r l  
F r a n z , Urenkel von Nr. 55, 1838-1919, häm ischer K an 
tonsingenieur, verd ien t um  die Juragew ässerkorrektion .

Ziveig von Worb (in der Schweiz erloschen). —  67. 
A b r a h a m , 3. Sohn von Nr. 21, * 1580, H err zu Chivron 
und  S t. Triphon, durch seine F rau  U rsula v . Diesbach- 
W orb H err zu W orb, W ickartsw il und T rim stein, CG 
1604, L andvogt zu Rom ainm Otier 1613, H au p tm an n  im  
B erner R egim ent v . Mülinen, das 1620 den B ündnern 
gegen die Spanier zu Hilfe eilte, t  1620 bei T irano. —
6 8 . C h r i s t o p h , Sohn des Vorgen., 1604-1687, CG 1633, 
L andvogt zu N idau 1642, des K leinen R a ts  1651, 
Generalzahl- und M usterherr, O berst und K om m andant 
des 1. R egim ents der W aad t 1654, K riegsrat 1655, 
K om m andan t der L andschaft W aad t 1659, Venner
1663, O berkom m andant deutscher Lande 1683. —
69. J o h a n n  R u d o l f , 3. Sohn von Nr. 67, 1610-1697, 
H err zu Chivron und  St. Triphon, L andvogt nach Vivis 
1654. —  70. K a s p a r , Sohn von Nr. 6 8 , 1632-1682, CG
1664, L andvogt nach  T horberg 1673. — 71. A n t o n , 
B ruder von Nr. 70, 1639-1730, CG 1664, G ubernator zu 
Aelen 1673, Schultheiss zu M urten 1720, Genealoge, 
M itarbeiter von Bucelin, korresp . M itglied der englischen

Sozietät der W issenschaften. —  72. A b r a h a m , 3. Sohn 
von Nr. 6 8 , 1644-1675, K am m erherr des K urfü rsten  von 
Sachsen 1665, H au p tm an n  1669, CG 1673. —  73. J o h  
F r i e d r i c h , 1746-1817, Urenkel von Nr. 71, CG 1775, 
L andvogt nach  Sum iswald 1782, Mitglied des S ta a ts 
ra ts  in der M ediation. —  74. J o n a t h a n , U renkel von 
Nr. 71, * 1770, O berst u . K om m andant des 3. Schweizer
regim ents, Brigade G ontard, in F rankreich , t  1812 an 
der Beresina. —  75. Sigism und R u d o l f , Sohn von 
Nr. 73, * 1780, m achte  im  K orps R overéa die Feldzüge 
von 1799 und  1800 m it. O berst u . K om m andan t des 
4. bernischen A uszügerbataillons 1813, CG 1814, Ober
am tm an n  zu F rau b ru n n en  1821-1830.

Der Zweig von W orb se tzte  sich fo rt in  einer land- 
gräflichen Lin ie, die noch in den V ereinigten S taaten  
b lü h t, begründet von —  76. C h ristoph , Sohn von 
Nr. 71, 1661-1743, magi st er a rtiu m  der H ochschule zu 
Cambridge (England) 1682, w urde König K arl I I . 
vorgestellt und  erhie lt das E hrenbürgerrech t der S tad t 
London. In  Paris w urde er auch  Ludw ig X IV . v o r
gestellt. Der CG in Bern 1691, Geleitsherr von Burgern, 
L andvogt nach Y veidon 1702, beteiligte sich dann an 
einem U nternehm en zur Besiedelung von N ordam erika. 
K ra ft königlichen Privilegs ernann ten  ihn die Lords 
P roprie to rs von Carolina 1709 zum  erblichen L an d 
grafen dieser P rovinz m it B estätigung durch die 
englische K rone; er erh ielt ferner den Titel Baron of 
B ernbury  und  die R itte rw ürde  des Purpurbandes. 1710 
kam  er nach  seiner Provinz, wo er im  gl. Jah re  zwischen 
den Flüssen T ren t und  News die S tad t New Bern  grün
dete (1905 : 13 000 Einw .). Die junge Siedelung h a tte  
m it grossen Schw ierigkeiten zu käm pfen und konnte  
sich der U eberm acht der Ind ianer kaum  erwehren. 
C hristoph k ehrte  1713 nach  E uropa zurück, um  neue 
M ittel fü r sein U nternehm en zu finden. K önig Georg I. 
lieh ihm  jedoch n ich t die gleiche U n te rstü tzu n g  wie 
sein Vorgänger, so dass er sich wieder der H eim at 
(W orb) zuw andte. —  S B B  I I I .  —  W . F . v. Mülinen im 
Nbl. des H ist. Vereins Bern  1896. —  Christophs jüngerer 
Sohn — 77. F r a n z  L u d w i g , H err zu W orb, 1703-1754, 
w urde der CG 1745, L andvogt nach  B aden 1749. Der 
ä lteste  Sohn —  78. C h r i s t o p h , 1691-1744, ging nach 
Am erika, um  dort des V aters Stellung einzunehm en. 
Aus seiner sehr zahlreichen N achkom m enschaft, die 
sich in den V ereinigten S taaten  ausb reite te , sind noch 
zu n e n n e n — 79. E d w i n , 1823-1902, A rzt in  der Armee 
der V ereinigten S taa ten , sp ä ter G ouverneur von New 
Mexiko. —  80. C l a r e , 1849-1921, Schriftstellerin , be
schäftig te  sich hauptsäch lich  m it sozialen Fragen, 
u n tern ah m  im  A ufträge der R egierung verschiedene 
Reisen nach  E uropa, um  das Erziehungswesen zu s tu 
dieren. —  81. R e e s e  C a l h o u n , 1859-1902, R ech ts
anw alt, w eit b ek an n t u n ter dem  U ebernam en « The 
Black Eagle », w urde 1896 in den K ongress gew ählt. —- 
Vergl. Chronik, S tam m bäum e u . U rkunden  im Besitze 
der Fam ilie G. —  B. E . von R odt : Abrégé d ’une his
toire généalogique de la maison de G. —  Stubenrödel zu 
P fistern  und  zu D istelzwang. —  U rkundenbuch  v. 
Schloss B urgistein . —  Zeerleder : Urkunden  I I ,  90 f. 
—  F R B  V III . —  L L . — L L H . — S G B  I u . I I I .  —  
Brunner Taschenbuch der adeligen Häuser  1888. —
E. Frey  : Die Kriegstaten der Schweizer. — P . de V al
höre : Treue und Ehre. — A. Zesiger : Die Stube zum  
M ittlen Löuwen. — Deliciae Urbis Bernae. —  v. Stür- 
ler : Berner Geschlechter (M anuskript, S tad tb ib lio thek  
Bern). [Victor v. Geaffeniued.]

G R A F F I N A ,  G u s t a v o , * 15. iv. 1856 in Chiasso, 
Dr. ju r ., gab 1881 die R ivista  di giurisprudenza  (N ach
folgerin des a lten  Repertorio di giurisprudenza patria) 
heraus. B üreauchef in der Bundeskanzlei 1884-1894, 
Sekretär, dann  G eschäftsträger an der Schweiz. Ge- 
sandschaft. in  Rom  1894-1895, Sekre tär des eidg. poli
tischen D epartem ents 1895-1912, w ar 1915-1920 an 
der Schweiz. G esandtschaft in Berlin zum  Schutz der 
italienischen In teressen  in  D eutschland tä tig . Das eidg. 
politische D epartem ent beauftrag te  ihn 1912 und 1920 
m it der Schaffung einer Sam m lung der Schweiz.-ital. 
G renzakten .—  Presse suisse. — BSlor. 1864. [C. T.]

G R A F S C H A F T  (K t. Zürich, Bez. Dielsdorf, Gem. 
Ober- und  N iederglatt). G em eindeabteilungen auf dem
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rech ten  Ufer der G la tt. Im  B ündnis Zürichs m it Herzog 
Friedrich  I I I .  von O esterreich  w urde 1442 bestim m t, 
dass zu der an  ihn ab g etre ten en  G rafschaft K iburg  alles 
Gebiet rech ts der G la tt gehöre. Bis 1798, solange die 
Landvogtei K iburg  b estan d , b lieben die beiden Gem. 
politisch z e rsc h n itte n ; ihre G ebiete rech ts der G la tt 
heissen daher noch heu te  die G rafschaft. — Diener : 
Gesch. der Gem. OberglM . [ H i l d e b k a n d t  ]

G R A F S T A L  (K t. Zürich, Bez. Pfäfflkon. Gern L i '  d- 
au). Dorf, Zivil- und  Prim arschulgem . Craolfestale 745. 
W appen  : in R ot ein silberner S tern  über grünem  ürei- 
berg, aus dem  3 goldene gestie lte  K leeb lä tter herv o r
w achsen. Das K loster E insiedeln  h a tte  schon im  10. 
J a h rb . do rt Besitz ; E rw erbungen des K losters Töss in 
Grastal sind 1262 und  1274 nachgew iesen. G. war bis 
1711 nach  Illnau , se itdem  nach L indau kirchgenössig. 
Die ganzjährige  Schule zählte  1799 im  W inter 26 Schüler. 
Die K cm pt h a tte  schon frühzeitig  einige In d u strie  
(K a ttu n d ru ck ere i, R otfärberei) angezogen, und aus der 
H am m erm ühle  en tw ickelten  sich in der neuen Siede- 
lung K em ptta l die srossen N ahrungs m ittel werke von 
Maggi (s. d.). Bevölkerung  der Z ivilgem : 1836, 166 E in
wohner ; 1920, 713 (davon der O rt G. 317, K em ptta l 
312). Ueber die angebliche Burg s. M AGZ  X X I l t .
—  UZ I, I I I ,  IV . —  0 .  R ingholz : Gesch. von E in 
siedeln. — Geh. M itt. von K. G. Mihi"". K em p tta l.
— Ueber dass neue W ap p e n : Zürcher Volkszeitung , 13. 
Ill i 924. [>•■ Fo.ir e r ]

G R A I S B A C H  U N D  M A R S T E T T E N  (gen. von 
N e u f f e n ) ,  B e r c h t o l d , G raf von, kaiser!. geh. R at, 
R eichsvogt und  Pfleger zu Ulm, v e rbürg te  sich 1330 für 
die von K aiser Ludw ig dem  Herzoge O tto von O esterreich 
gem achte V erpfändung der S täd te  Zürich, St. Gallen, 
Schaffhausen u n d  R hcinfelden u n d  fü r allfälligen E r
satz bei U nau sfü h rb ark e it ; nah m  1332 u n d  1334 die 
zürch. R eichssteuer in Em pfang. Im  Novem ber und 
Dez. 1331 ha lf er ein B ündnis der S tä d te  Zürich und 
S t. Gallen und  anderer S täd te  m it den w ittelsbachi- 
schen F ü rs ten  abschliessen, das vom  K aiser b e stä tig t 
w urde. Als kaiserlicher R ich ter entschied  er 1341 in 
W in te rth u r den W ahlstre it um  die A btei F rau m ü n ster 
zu Zürich zugunsten  der A ebtissin  Fides von K lin
gen. —  UZ X I. —  sigelabb. zu UZ X I, Nr. 77 und 
147 —  G. v. W yss : Urk. zur Gesch. der Abtei Zü
rich, Nr. 420. —  UStG I I I .  —  H . G. W irz : Zürich 
und Konstanz im K am pf zwischen Ludwig dem Bayer 
und dem Papsttum. —  Nbl. des Waisenhauses Zürich 
19U4,n 14. [F H .]

G R A M  IVI A T I  U S ,  zeichnet 535 am  Konzil von Cler
m ont als Bischof von Avenches, 541 und  549 an den 
Konzilien von Orléans als Bischof von W indisch. — 
Vergl. Besson : Origines. — Duchesnes : Fastes episco- 
paux I I I .  [M. R-1

G R A M M O N T ,  G a b r i e l  P h i l i b e r t  de Jo u x  de Bi
n a n t, G raf von G., h e ira te te  1699 M arguerite Eugénie 
( t  1705), T ochter von C harlo tte  d ’Achey, H errin  von 
Gorgier, sowie 1713 Jean n e  Louise Philippe, Gräfin 
von Poitiers. Die B aronin von A chey ( f  1718) verm achte  
Gorgier dem  Grafen von G ram m ont und  der Gräfin 
von Poitiers. Die Belehnung geschah 1721 nach  einem  
langen Prozess, besonders gegen Jacq u es Philippe 
d ’E stav ay er. G ram m ont s ta rb  1730, und seine T och
te r  Marie C harlo tte  (1718-1749) wurde m it seinem  An
teil an Gorgier belehn t ; sie h e ira te te  1747 Je a n  An
to ine, M arquis von Cheyla, und  übernahm  im glei
chen Ja h r  den A nteil ihrer M utter an  Gorgier. Sie 
selbst s ta rb  zwei Ja h re  sp ä te r  ohne N achkom m en, 
so dass die H errschaft Gorgier in andere H ände ge
lan g te . —  Q uartier-L a-T ente  : Le G. de Neuchâtel, I I . 
Serie. [L- M ]

G R A M M O N T ,  H u m b e r t  de, f  1135, s tam m te  aus 
einem a lten  Geschlecht von Bugey, G ram m ont oder 
G randm ont ( Wappen : in R o t ein silberner Löwe). 
D om herr von Genf, folgte 1123 au f Guy de Faucigny 
als Bischof, schloss 1124 m it G raf Aymo von Genevois 
den V ertrag  von Seyssel, durch  den die O berhoheit des 
Fürstb ischofs vom  Grafen von Genevois an erk an n t 
w urde. —  Vergl. G autier : Hist, de Genève. —  F leu ry  : 
Hist, de V Église de Genève. —  Spon : Hist, de Genève. —- 
Armoriaux. —  [A. de  M.] —  G i r a r d ,  H err von Mont-

fe rrand  und  M ontgriffon in Bugey, h e ira te te  gegen 
1328 Isabelle, T och ter Pe ters von  Greyerz, der ihn 1330 
als M itherrn von Corbieres a n e rk a n n te . D ieser Titel 
w urde in der Folge von den drei Söhnen G irards ge
fü h rt  : G i r A r d .  f  1374 oder 1375 ; H u g u f .s , t  1375 und 
G e o f f r o i .  —  Vergl. H isely : Hist, du comté de Gruyère I. 
—- C ourtray  : Une affaire mystérieuse (im Bull, de la Soc. 
Gorini 192(1-1924). [J. N ]

G R A N G I A  (K t. Tessin. Bez. L ugano . S. GL.S). Po
litische und K irchgem . Granza 1406 ; Legraiicia oder 
Lagrancia 1599. G. wird 118 7 erstm als e rw ähnt ; es 
w urde 1501 durch die Schweizer v e rw ü ste t, welche gegen 
die das Luganesische besetzenden F ranzosen im  Krieg 
s tan d en . 1825 w urde es von C arabb ia  abgelöst und 
selbständige Gem. E in D ekret vom  19. x i l .  1852 ver
se tz te  den Sitz des F riedensgerich ts des Kreises Ca
ro na nach G. Die K irchgem . b es teh t se it 1670. F rüher 
gehörte G. kirchlich zu San P ie tro  Pam bio , h ie rau f zu 
C arabbia. Die K irche S. Carpo foro u n te rs ta n d  noch 1591 
San P ie tro  Pam bio ; sie w ar kurz  vo rher au f dem P latze 
eines ä lteren  Gebäudes e rrich te t w orden. Bevölkerung : 
1591, 75 E inw ., 1801, 79 ; 1920, 117. T aufreg ister seit 
1625, Eheregister seit 1672, S te rbereg iste r seil 1671. — 
M nnh : Atti. —  L L. — Sa vinelli : Note stor. sulla parroc
chia di San Siro in Carabbia. [C. T.]

G R A N G Y  (K t. W aadt, Bez. Cossonay. S. GLS). 
Gem. und Dorf. Grand ca. 1150 ; Granfie 1202. Man 
fand  in G. be träch tliche  R uinen röm ischer Villen. Im  
M itte la lter gehörte es zur B aronnie Cossonay und  w urde 
1696 eine H errschaft im  Besitze von H enri de Senar- 
clens, dessen N achkom m en es bis zur R evo lu tion  be
sessen. Die K irche wird 1228 erw ähnt ; sie w urde im
18. Ja h rb . neu g eb au t, doch is t ein P o rta l aus dem
15. Ja h rh . erhalten . H e im a to rt des Dr. T issot und 
des L andam m anns P idou. T aufreg iste r seit 1620, 
E bereg ister seit 1651, S terbereg ister se it 1744. — Vergl. 
DHV.  [M .  R . ]

G R A N D .  Fam iliennam e der K te . Freiburg , W allis 
u n d  W aadt.

A. K a n to n  F r e ib u r g .  G R A N D , G R A N D I S ,  G R A N T .
Fam ilien von Freiburg , Écuvillens, 
F arvagny , T reyvaux , Corm anon u . a.
0 .  Verschiedene G. aus A vry sur Ma-
1.ran (wo sie schon 1320 erw ähn t w er
den) w urden imi 14. u n d . 15. Ja h rh . 
Bürger von F reiburg . Seit der M itte 
des 15. Ja h rh . fü h rte  ein Zweig dieses 
Geschlechts den Nam en d’Avry. Wap
pen : geschacht von Silber und R ot 
m it einem  goldenen Pfahl, der m it 
einer schw arzen H ausm arke über

grünem  D reiberg belegt ist. Die noch blühenden. F am i
lien G. stam m en aus A lbeuve, Semsales., R otnont, 
V uisternens en Ogoz und  La Tour de Trêm e.

I. Die Fam ilie von A lbeuve, e rw ähn t 1389, fü h rte  den 
N am en Besson, im 16. Ja h rh . bald  Besson und  bald 
G rand, seit dem  17. Ja h rh . endgültig  den Nam en 
G rand. Aus ihr s tam m ten  V o g ts ta tth a lte r , Mostrale 
usw . —  I I .  Die G. von Semsales (schon 1367 erw ähnt) 
weisen m ehrere V o g tsta tth a ll er, M ostrale, N otare  und 
P riester auf, —  I I I .  die G. von R om ont (erw ähnt seit 
dem  16. Jah rh .) m ehrere ausgezeichnete Ju ris te n  und 
M agistraten , d a ru n te r—  1. L o u is ,  * 1843-1909, A dvo
k a t 1869, G erich tspräsiden t des. G länebez. 1871-1909, 
G rossrat 1871, dessen P räsid en t 1893, 1896, .1898,
1902, N o tar 1875, G em einderat von R om ont 1871-
1903. K irchgem einderat und  -P räsiden t, einer der G rün
der des Cercle catholique und  des Spitals des Glänebez., 
N a tio n a lra t 1872-19U2, Mitglied der perm anenten  E i
senbahnkom m ission, b e tä tig te  sich in hervorragender 
W eise an den grossen politischen K äm pfen bei Anlass 
der Revision der B undesverfassung, P räsiden t des As- 
sisenhofs der ersten  In stan z  1883-1909. —  2. E u g è n e , 
Sohn von Nr. 1, * 1870, A dvokat 1897, G rossrat seit 
1909, dessen P räsiden t 1913, 1920, N a tiona lra t seit 
1902. —  3. C h a r l e s , Sohn von Nr. 1, 1876-1921, 
N otar 1903, S ekretär des Grossen R a ts 1900, Mitglied 
des Gerichts des Glänebez. 1913-1921, Gem einderat 
von R om ont 1903, Syndic seit 1917. —  IV . Aus der 
Fam ilie G. von V uisternens en Ogoz (erw ähnt im  18.



GRANI) GRANDFONTAINE 631

Jah rb .) stam m en m ehrere P riester. —■ A d o l p h e  L é o n ,
1857-1911, P riester 188t, V ikar in Genf 1881-1891,

P fa rrer von M ontreux 
1891-1911, päpstlicher 
P rä la t, vergrösserte  die 
K irche von M ontreux, 
bau te  daselbst Schulen, 
das P fa rrhaus und  Vor
tragssäle , schuf die k a th o 
lischen S ta tionen  Caux, 
Glion, Les A vants und 
Villeneuve. —  Liberté 
1911, Nr. 260. —  Status 
cleri. —  Vergl. P . Æ bi
scher : Sur l'origine et la 
formation des noms de fa
milles dans le G. de Fri
bourg, 81. —  Dellion : Diet. 
IX , 85. —  G um y : Regeste 
d’Hauterive. —  Étren. fri- 
bourg 1910. — La Liberté 
1909. Nr. 61, 62, 102 ;

Louis Grand. 1921, 185. —  A F  X I,
Nach einer Photographie. 7 3 . 7 5  _  g taa tsa rc h . Frei-

burg . [G. Cx.]
B. K a n t o n  W a a d t .  Verschiedene Fam ilien G. haben 

in L ausanne eine w ichtige Rolle gespielt. Zur ä ltesten  
bekann ten  gehört —  1. J e a n ,  A dvokat, Cosyndic von 
L ausanne w ährend der B urgunderkriege 1475. —  2. 
J e a n ,  f  1548, Sohn von Nr. 1, D om herr von S itten  
1501, Offizial von S itten  1501, 1507-1520, 1530-1544, 
Dom herr von L ausanne 1507, Chorherr von Freiburg  
1530, apostolischer P ro to n o taf, V ertre ter des Bischofs 
von L ausanne an der D ispu ta tion  in  B ern 1528, liess 
sich, nach  dem  Aufkom m en der R eform ation in L au
sanne, in É vian , sp ä ter in S itten  nieder, wo er s ta rb . —
3. G i r Ar d , Neffe des Vorgen., A dvokat, einer der he r
vorragendsten  R ä te  der S ta d t seit 1518 und  A nführer 
der konservativen  P arte i, Syndic 1523. V erm ittelte
1536 m it den B ernern , w ar 1540 in terim istischer B ürger
m eister, t  1574. Es schein t, dass dieses Geschlecht m it 
den E nkeln  G irards ausgestorben is t. — Zu einer ändern  
Fam ilie gehörte —  É t i e n n e , W irt zum  Goldenen Lö
wen, Syndic von L ausanne 1526 ; er tru g  1525 m ächtig  
zur U nterzeichnung des B urgrechts m it B ern und  Fre i
burg bei und w ar noch 1543 Mitglied des R ats .

E ine andere  Fam ilie G. s tam m t aus Vuillerens, wo
sie 1500 b eg ü te rt war und 1574 und
1604 Syndics ste llte  ; sie liess sich in 
L ausanne nieder, wo sie 1679 ins
B ürgerrecht aufgenom m en w urde. F rü 
heres Wappen : in B lau ein grüner 
ausgerissener B aum  m it gelben B lät
te rn , üb erh ö h t von einer goldenen 
Sonne. —  Gegen 1700 übern ah m  der 
R ich ter Jean  François G. ein W appen, 
das einem  der a lten  Geschlechter 
G rand in L ausanne gehört h a tte  : in 

R ot zwei goldene Sparren , darüber ein b lauer Pfahl 
m it einer goldenen Sonne. Dieses W appen wird noch 
heu te  von seinen N achkom m en, den G rand von H aute- 
ville u n d  den G rand von Esnon, geführt. —  1. JEAN-
N i c o l a s , 1649-1714, des R a ts  der Sechzig 1701. —
2. M a r c , 1651-1731, des R ats der Sechzig 1720. —
3. J e a n , 1688-1756, des R a ts  der Sechzig 1720. —
4. J e a n  F r a n ç o i s , 1689-1774, des R a ts  der Zweihun
d ert 17:11, K asttan  von S t. Sulpice 1722, des R ats 
der Sechzig 1723, R ich ter der justice inférieure von 
L ausanne 1758. —  5. I s a a c  J e a n  G e o r g e s  J o n a s , 
M ajor des Bez. Nyon um  1760, B ankier in Lausanne, 
d ann  in A m sterdam , erhielt au f einer finanziellen Mis
sion in Schweden 1772 den W asaorden ; einer der 
G ründer und  erster P räsid en t des Clubs von 1789 in 
Paris, einer der drei von Ludwig X V I. zur Bildung des 
D epartem ents Yonne ernan n ten  K om m issäre, w urde 
1790 O berst der N ationalgarden von Jo igny . —  6 . D a 
n i e l , 1761-1818, F inanzm in ister F rankreichs und B an
kier des schwedischen Hofs in A m sterdam , R itte r  des 
W asaordens, erw arb die Baronnie S t. Legier und die 
H errschaft H auteville  infolge seiner Ehe m it Victoire

Cannac de St. Legier 1794 ; Mitglied des Grossen R ats 
des K ts. W aad t und Syndic von St. Légier-La Chiésaz
1815. —  7. É r i c  L o u is  M a g n u s , 1786-1848, L egations
sek re tä r in  Paris 1808-1811, R ich ter des Bez! Vevey 
1815-1822, des Gr. R ats 
1817, O berstlieu tenan t 
1821, Syndic von St. Lé
gier-L a Chiésaz 1823. —
8. F e r d i n a n d  D a n i e l ,
1790-1870 , R itte r  der
Ehrenlegion 1815, O berst
lieu ten an t der Schweizer 
G arden 1816, H au p tm an n  
der Voltigeure 1818. —- 9.
P a u l  D a n i e l  G o n z a l v e ,
1812-1889, Syndic von 
S t. Légier-La Chiésaz 1842, 
des Gr. R ats 1843. —  10.
P a u l  F e r d i n a n d , 1822- 
1898, L ieu ten an t im  4.
Schweiz. G renadierregi
m en t in neapolitanischen 
D iensten 1846, R itte r  des 
S t. Georgsordens, deko
rie rt m it der Medaille von 
Sizilien, w aadtländ ischer 
O berst 1868, befehligte 
1870 die V III . In fan terie- 
b rigade bei der B esetzung von P ru n tru t,  Mitglied des 
G em einderats von L ausanne 1858, M unizipal 1867, Mit
glied des V erfassungsrats 1861, des Gr. R ats 1862-1874.
—  Vergl. W . de Severy in A H V 1914 und 1925. [ W .  C.]

C. K a n t o n  W a l l i s .  G r a n d ,  G r a n d i s ,  M a g n i n ,
m it dem  Beinam en de Cla, sp ä ter de Clavibus, B ürger
familie von Lenk, die schon im 13. Ja h rh . vorkom m t.
—  P e t e r , Dr., von Lenk, * 1480, S tu d en t in Köln 1496, 
R ector in S itten  und  P fa rrer in Chalais 1500, K aplan 
des Bischofs M. Schiner und D om herr von S itten  1501, 
U ntersuchungsrich ter 1508 und 1509 Glaubens fiscal im 
Jetzerprozess 1509, als S ekretär des K ardinals Schiner 
in der E idgenossenschaft und  am  röm ischen Hofe 
vielfach tä tig , e rh ält von Leo X . den Titel eines aposto 
lischen P ro to n o tars  und eines päpstlichen  K äm m erers, 
t  14. v ii. 1516 in Rom . — Vergl. B W  G VI, 84. — 
A l f r e d , D r .  phil., von Lenk, * 6 .  X I .  1881, P riester 
1907, seit 1 9 0 9  Professor in Brig, Verfasser v o n  Der 
Anteil des Wallis an den Burgunderkriegen ; Walliser 
Studenten auf auswärtigen Hochschulen ; Heilige Fun
ken ; Genta usw . [ D I ]

Fam ilien  dieses N am ens sind auch im  K t. G raubün
den niedergelassen.

G R A N D C H A M P .  W aadtländer Geschlecht, seit 
dem  15, Ja h rh . erw ähn t in der K irchgem . V illette ; 
aus ihm  stam m en zahlreiche W einbauern der Gegend 
von Dézaley. [M. R.]

G R A N D C O U R  (K t. W aad t. Bez. P ay  erne. S. GLS). 
Gem. und Dorf. (In ) Grandi Curia im  11. Ja h rh . ; 
Grancort 1212. G. w ar schon zur R öm erzeit bew ohnt. 
Im  M itte lalter bildete es eine H errschaft, die als Lehen 
des Bischofs von L ausanne im  Besitze der Cossonay- 
Prangins, dann 1293 der Grafen von Savoyen war. 
Diese übergaben  G. 1311 den H erren  von G randson 
und nahm en es 1397 zurück. Schon u n ter den F ra n 
gi ns w ar G. befestig t. Ludwig von Savoyen verlieh 
den B ürgern die F reiheiten  von M oudon. G. w urde 1450 
an Franz von Greyerz, 1473 an  Philibert de Compey 
und 1528 an Georges de Rive, G ouverneur von N euen
burg, abg etre ten . Die Diesbach, E stavayer, Sinner und 
L ab a t besessen die H errschaft u n te r  der B erner R e
gierung. Das a lte  Schloss wurde 1681 geschleift, der 
T urm  1842 abgebrochen. A braham  Sinner b au te  um  
1740 das gegenwärtige Schloss. G. gehörte im m er zur 
K irchgem . Ressudens, doch besass es im  M ittelalter 
eine dem  hl. N iklaus geweihte Kapelle, an  deren Stelle 
eine m oderne Kirche g e tre ten  ist. E in P räd ik an t wurde 
1538 daselbst eingesetzt. H eim at des H istorikers R u
ch a t.  —  DHV. [M. R.]

G R A N D F O N T A IN E  (d eu tsch  L a n g e n b r u n n )  (K t. 
B ern, A m tsbez. P ru n tru t.  S. GLS). Gem. und Dorf. 
Granfontana 1136 ; (de) Grandifonte 1147; (de) Grandi-

I s aac  J e a n  G eo rg es  J o n a s  
G r a n d  d ’HanteviUe.  

N a c h  e in e m  O e lg e m ä ld e .
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fontana 1177 ; Grant fontayne 1251. Wappen: in  Gold 
ein durchgehendes schw arzes K reuz, begleitet von 

(v ierm al 5) schw arzen Schindeln. Eine 
dortige Quelle gab dem  Dorfe den 
N am en. 1186 h a tte  G. schon eine 
K irche, die zum  P rio ra t L an thenans 
gehörte . Der Pfarrei G. w ar das bis 
zur R eform ation  bestehende P rio ra t 
D annem arie  u n te rs te llt. Die H erren 
von la Roche und  von N olay besas- 
sen im  14. Ja h rb . Z ehnten in G. Das 
D orf gehörte  zur Meierei Chevencz 
und H errsch aft Roche d 'O r und 

te ilte  deren Schicksale. 1474 jedoch  n ah m  der Bischof 
Jo h an n  von Venningen das Schloss Roche d ’Or dem 
Grafen von N euenburg wieder ab, u n d  bei dieser Ge
legenheit k am  G. zum  B istum  Basel zurück. Bis 1802 
um fasste  die tK irchgem . G. auch  Fahy . Die K o lla tu r 
der S t. S tephanskirche gehörte dom P rio r von L an th e
nans. Die Kirche w urde anfangs des 17. J a h rh . er
b a u t und 1752 renov iert. Bevölkerung : 1764, 598 E inw .; 
1850, 471 ; 1920, 403. Tauf- und G eburtsregister seit 
1657, S terbereg ister seit 1780. —  Vergl. T rou illat. — 
V au trey  : Notices I I .  —  A. D aucourt : Dictionnaire
I I .  [G. A.]

E in  edles Geschlecht de G randfontaine wird im 
14. und  15. Ja h rh . erw ähn t. Es erlosch 1456.

G R Ä N D G O U R T  (K t. B ern, A m tsbez. P ru n tru t,  
Gem. C ourtem aiche. S. GLS). A ltes K loster und 
W eiler, dessen Nam e von einem  von der Allaine ge
b ildeten  Schlund (gourd) abzuleiten  is t. Grantgour 1181 ; 
(de) Grandigurgite 1208 ; Grant gours 1251; Grandis 
gurg.t s 1256 ; Grangort 1279. G. w urde im  12. Ja h rh  
von A ugustinern  des K losters L an thenans e rb au t. Da 
das K loster zu w eit vom  M utterhause  en tfe rn t war, 
w urde es 1180 an die A btei B ellelay v e rk au ft, die 
P räm onstra tenserm önche  nach  G. v ersetz te  und  eine 
Kapelle der hl. Ju n g frau  b au te . Das K loster nahm  
dan k  zahlreicher Schenkungen einen raschen Auf
schwung, aber 1208 w urde es von C luniazenserm önchen 
von S t. Morand im  Eisass überfallen  ; diese vertrieben  
die Geistlichen und behielten  das K loster fü r sich. 
Dank der energischen In te rv en tio n  des Bischofs von 
Basel kam  es aber w ieder in die H ände der re ch t
m ässigen Besitzer, aber diese P lünderung  h a tte  G. ru i
n iert. Es erholte  sich indessen bald  wieder, tro tz  der 
neuen A nsprüche des K losters von A ltk irch . W ährend 
des pfälzischen Krieges überfielen die Franzosen das 
K loster und  zerstö rten  es 1675. Der A b t Sémon von 
Bellelay liess die K irche und  das P rio ra t 1738 wieder 
au fbauen . Bei A usbruch der französischen R evolution  
wurde G. neuerdings von den Franzosen besetz t, 
w orauf das K loster aufgehoben w urde. Die Besitzung 
w urde als N ationaleigentum  veräussert, die K irche um  
die M itte des 19. Ja h rh . abgebrochen. H eute  is t G. ein 
P riv a tbesitz  m it landw irtschaftlichem  B etrieb  und 
einer F isc h b ru tan s ta lt. —  Vergl. T rou illat. —  V autrey  : 
Notices I I . —• D aucourt : Diet. I I .  —  Saucy : Histoire 
de Bellelay. [G. A.)

G R A N D I S .  W a l l i s e r  F a m i l i e .  S i e h e  G r a n d .
G R A N D J E A N .  Fam ilien der K te . F reiburg , Genf 

u n d  N euenburg.
A. K a n t o n  F r e ib u r g .  B ürgerfam ilien in m ehreren 

Gem. des Greyerz- und  V ivisbachbezirks. E ine Fam ilie 
G. wird seit dem  15. Ja h rh . in Grolley, seit dem  16. 
J a h rh . in E nney  e rw ähn t ; d o rt n an n te  sie sich auch 
Puensent ; 1566 erw arb  sie das B ürgerrecht von Morion. 
—  1. J e a n ,  D orfm eister von E nney  1550. —  2. C h r i 
s t i a n ,  P farrer von Salquenen (W allis), verm achte  1630 
sein ganzes Gut in Grolley der K irche und  den Arm en 
dieser Gemeinde. —  3. C o n s t a n t ,  G em eindeam m ann 
von  Morion 1857-1865, 1869-1883, R ichter in Bulle, 
G rossrat 1881-1898, f  1898. —  4. A l e x a n d r e ,  B ruder 
von N r. 3, * 25. x i. 1833, P riester 1871, P fa rrer von 
B otterens 1872-1887, F ö rderer des neuen K irchenbaus, 
K aplan  von A vry dev an t P o n t 1887-1900, t  im  Nov. 
1915. —  Vergl. MDB  X X II I ,  p . 287. —  Dellion : Diet. 
V I, 569, 573 ; V II, 70. —  S taa tsa rch . F re ibu rg  : Genea
logien. [ J .  N . ]

B. K a n t o n  G enf. —  V a l e n t i n ,  * 1872, L ite ra t,

G rossra t 1904-1913, verfasste  u . a. La Cité de Calvin 
(R om an in 2 B dn., 1898-1902). —  [C. lt.] —  F r a n k ,
* 10. v i. 1879, Sekundarlehrer, seit 1919 Professor der 
Philosophie an  der U n iv ersitä t Genf, Schriftste ller, pu 
blizierte Une révolution dans la philosophie ; La doctrine 
de M  Henri Bergson (1913) ; L’Epopée du Solitaire 
(1913) ; Esquisse d’une pédagogie inspirée du bergso
nisme (1917) ; La raison et la vue (1919) (von der franz. 
A kadem ie preisgekrönt). G ründer der philosophischen 
G esellschaft Vers l’Unité. [H. G.]

C. K te . N e u e n b u rg  u n d  W a a d t .  Mehrere Fam ilien 
dieses N am ens ; eine is t im  16. Ja h rh . in Neuen bürg 
eingebürgert ; eine andere in A uvernier. Aus dieser 
s tam m te  N i c o l a s , Maire de la Côte 1531. E ine d ritte  
Fam ilie G. ist von B u ttes und Côte aux  Fées ; ihr en t
s tam m t ein im  K t. W aad t niedergelassener Zweig. — 
A bram  F r a n ç o i s , * 11. v i. 1797, Sohn eines S tabsho
boisten  des Schweizerregim entes im D ienste des K ö
nigs M urat von Neapel, folgte seinem  V ater als Solda
ten k in d  au f m ehreren  Feldzügen in Ita lien  1803-1815 ; 
q u ittie rte  den D ienst 1820, liess sich in  Y verdon, dann 
in Le H avre  n ieder und  k eh rte  schliesslich nach  Y ver
don zurück. G erich tspräsiden t von Y verdon 1856-1867, 
B ata illonskom m andan t im  Sonderbund, O berst, f  19. 
iv . 1884. Zwei seiner V erw andten , die B rüder F r é d é r i c  
und  H e n r i  fü h rten  um  die M itte des 19. Ja h rh . die 
U hren industrie  in Y verdon ein. [L. M. und M. it.]

Aus La Sagne und  La B révine s ta m m t eine Fam ilie 
G r a n d j e a n - P e r r e n o u d - C o m t e SS e , gewöhnlich G rand
jean  g en ann t. Aus ih r stam m en u . a . —  3. H e n r i ,
* 14. x ii. 1803, U h ren fab rikan t, einer der Führer, die 
am  29. I I .  1848 in  Le L ode  die R epublik  ausriefen. 
Mitglied der provisorischen R egierung von 1848 und 
des Gr. R ats 1848 bis zu seinem  Tode ; N a tio n a lra t
1858-1861 und  1867-1870 ; f  21. m . 1879 in Le L ode. 
—  Messager boiteux de Neuchâtel 1880 und  neuenburg i
sche Tageszeitungen. — 4. Ju les,  * 17. VI. 1828, 
U h ren fab rik an t, Förderer des E isenbahnbaus im  K t. 
Neuenburg ; D irektor der Linie Ju ra -In d u strie l 1857- 
1874, der Ju ra-B ern -L uzernbahn  1874-1884 ; befasste 
sich h ierau f m it dem  B au von R egionalbahnen, n am en t
lich der L inien T ram elan-T avannes, P o n ts-L a  Sagne- 
Chaux de Fonds und M ülhausen-Ensisheim  ; ga lt als 
grosse A u to ritä t au f diesem  Gebiete und  w urde oft in 
E isenbahnfragen um  R a t gefragt, sogar vom  A uslande 
her. W iederholt M itglied des Grossen R ates, S tän d era t 
1870-1871, O berst im  G eneralstab, Chef der E isenbahn
abteilung, f  29. m . 1899 in L a Chaux de Fonds. :— 
Messager boiteux de Neuchâtel 1890 und  neuenburgische 
T ageszeitungen. [ L .  M.]

G R A N D P I E R R E .  Fam ilie in Couvet seit dem
16. Ja h rh ., die sich sp ä ter in M etiers u n d  Boveresse 
niederliess und  in N euenburg e inbürgerte . —  L o u is ,
* 8 . V I .  1806, t  8 . x i .  1876 in N euenburg, nahm  an den 
revo lu tionären  Bewegungen von 1831 und  1848 teil ; 
des Grossen R ates 1848-1859, P räsiden t dieser B ehörde 
1848-1852, P rä fek t des T raverstals 1848, von N euen
burg  1850, S ta a ts ra t  1853-1859, N a tio n a lra t 1861-1866, 
G erich tspräsiden t von N euenburg 1865, P räsiden t des 
A ppellationshofes 1868-1874 und R ich ter in  diesem 
G ericht bis zu seinem  Tode ; h interliess 1877 hgg. Mé
moires politiques, die sein E nkel Charles in Leipzig 
1889 u n te r  dem  T itel Hist, du canton de Neuchâtel 
sous les rois de Pnisse 1707-1848  neu herausgab . [ L .  M . ]

G R A N D S I V A Z  (K t. F reiburg , Bez. Broye, Gem.
M annens-G randsivaz. S. GLS). Dorf, 
Gem. und Pfarrei m it M annens zu
sam m en. Beide Dörfer haben  als ge
m einsam es Wappen : 5 m al gespalten 
von Silber und R o t ; Schildhaupt von 
Silber m it fünf schw arzen Tannen. 
Grandis Silva (grosser W ald) wird 
erstm als 1183 in einer Bulle des 
Papstes Lucius I I I .  erw ähnt als 
W ald, der zur Abtei P ayerne gehörte. 
G. war Besitz der M ontenach und kam  

1478 an Freiburg . Bis 1798 gehörte es zur Vogtei Mon
tag n y , dann  zum  Bez. Payerne (1798-1803), Bez. M onta
gny (1803-1830) und  Bez. Dom pierre (1830-1848). Seit 
1848 gehört es zum  B royebezirk. Das Gesetz von 1831
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über die G renzberichtigung der Bezirke verein ig te die 
zwei Dörfer G. u . M annens zu einer einzigen Gemeinde. 
1873 verlang te  diese die A blösung von der Pfarrei 
M ontagny, und  1874 w urde sie von Mgr. M arilley zur 
B ildung einer eigenen K irchgem . e rm ächtig t. —  Vergl. 
.laccarci : E ssai de toponymie. —  F R B  I. — Dellion : 
Diet. V III . —  K uenlin  : D id . I I .  —  B ulletin  des lois 
1831. [J. N.l

G R A N D S O N  (K t. W aad t, Bez. Grandson. S. GLS).
S tad t, Gem. und K irchgem . (de) 
Grancione 1060 ; Granzon 1126 ; Gran- 
dissonum  1149 ; Grantson 1234. W ap
pen  : in B lau eine goldene Sonne über 
einem  goldenen gesichteten  H alb
m ond. Im  See fand  m an eine neolithi- 
sche P fah lb au sta tio n  und  au f dem 
Lande Menhire, aber keine Spur von 
röm ischen U eberresten , was au f eine 
burgundische N iederlassung schliessen 
lässt, deren O berhaupt sich Grantzo 

n an n te . Die S ta d t wurde in nächster Nähe des Schlosses i 
gebau t. Ih re  E inw ohner w aren nach  Giez pfarrgenossig, ; 
obschon im  12. Ja h rh . ein P rio ra t nachzuw eisen ist. '

I das zur A btei La Chaise Dieu (H au te  Loire) gehörte 
u n d  aus dem  11. oder Anfang des 12. Ja h rh . s tam m t. 
Das Schiff en th ä lt zwei Reihen von röm ischen Säulen, 
die w ahrscheinlich von Avenches oder Y verdon h e rü b er
g ebrach t w urden ; die K ap ita le  sind rom anisch ; das 
Chor ist gotisch u n d  muss gegen 1478, nach dem  B rande, 
neu geb au t worden sein. B em erkensw ert sind die 
schöne B ürgerkapelle (1508), die Kanzel des Priors (15. 
Ja h rh .)  und  Malereien aus der gleichen Zeit ; drei 
Glocken trag en  die Jah reszah len  1477, 1514 und 1520. 
Als e rster P rio r erschein t ein gewisser G. 1202. O tto  I. 
von G randson liess 1289 diesem  P rio ra t durch  den 
P ap st die P rio ra te  Presle, S t. Germ ain u. St. L auren t 
einverleiben und  schenkte ihm  bedeu tende  G üter 
beiderseits des Ju ra . U n ter den Prioren ist der 
K ard inal Je a n  A lexandrin!, Bischof von Tusculum  
(1504), zu erw ähnen, au f den 1508 N iklaus von Diesbach 
folgte, w ährend der S ak ris tan  Guillaume Bourgeois das 
K loster verw altete . 15 54 wurde die R eform ation  in 
G. e ingeführt (das « M ehr » ergab 55 J a  und 44 Nein) ; 
das K loster w urde aufgehoben , und  B ern u n d  Freiburg  
te ilten  seine G üter u n te r  sich.

W ährend O tto von G randson für das Gedeihen des

G ra n d s o n  zu  E n d e  des  18. J a h r h .  N a c h  e i n e r  Z e i c h n u n g  von

Der von den H erren  von G. der S tad t verliehene Fre i
heitsbrief ging vor 1378 bei einem  B rand zugrunde ; 
a m  8 . m .  1399 gab ih r G raf A m adeus V III . von Sa
voyen einen anderen  nach  dem  Vorbild desjenigen von 
Moudon. Die H errschaft war dam als bei der V erurte i
lung des Hugo v. Gr. (1389) durch  H eim fallrecht in den 
Besitz des Grafen gelangt. E r belehnte dam it 1403 Mar
g areth a  von M üm pelgard, H errin  von Orbe und Échal- 
lens, die von ihrer Schwester Jean n e , der G attin  des 
Louis de Chalon, Prinzen von Oranien, b eerb t wurde. 
Beim  Tode des le tz te m  (1466) b ran n te  die S tad t ab, 
indem  einer seiner Söhne, Guillaum e, das Schloss in 
B rand steckte, um  sich des väterlichen Schatzes zu 
bem ächtigen.

W ährend  der B urgunderkriege w urde G. zum  ersten 
Mal im  April 1475 belagert ; seine B esatzung ergab 
sich am  1. Mai und  erh ie lt einen ehrenvollen Abzug. 
Die Schweiz. B esatzung wurde ihrerseits im Febr. 1476 
von Herzog K arl dem  K ühnen von B urgund belagert ; 
die S tad t fiel am  26., das Schloss am  28. Alle Ueberle- 
benden der Garnison w urden aufgehängt oder im See 
e r trä n k t. Drei Tage sp ä ter am  2. März, w urde östlich der 
S tad t die grosse Schlacht geschlagen, in welcher der 
Herzog besiegt, sein reiches Lager als B eute an die 
Eidgenossen fiel. Die ins Schloss geflüchteten  B urgunder 
m ussten  sich ebenfalls ergeben und  w urden aufge
kn ü p ft (s. A rt. B u r g u n d e r k r i e g e ) .  N ach dem Kriege 
blieben die Schweizer im  Besitz der S tad t und H err
schaft G., die zu einer gem einsam en H errschaft (bis 
1798) von Bern u n d  F reiburg  w urde. 1507 bau ten  sich 
die B ürger von G. ein R a th au s. 1562 w urde das Ge
b äude des P rio ra ts als R a th au s hergerich te t, bis m an 
sp ä ter ein neues b au te . Es en th ä lt noch die lange 
Reihe von V ögtew appen bis zur R evolution.

Die heutige P farrk irche von G. —  seit der R eform a
tion  —  ist die des ehem aligen B enediktinerpriorats,

N. S pril l ig li ,  g e s to c h e n  vo n  B .A .  D u n k e r  ( L a nd esh ib l .  Bern) .

P rio ra ts besorgt w ar, stifte te  er un ten  in  der S tad t ein 
F ranziskanerk loster (1289-1308), dessen Mönche ver
pflich tet w aren, zweimal in der W oche die Messe am  
S t. G eorgs-A ltar zu lesen und  seit 1501 in feierlicher 
Prozession au f dem  Schlachtfeld zu beten . Im  Aug. 1531 
und  1532 zerschlugen die Prediger Farei und From ent 
die A ltäre und  S ta tu en  des F ranziskanerk losters. Doch 
w urde dieses erst 1554 aufgehoben. Die Mönche zogen 
nach  Freiburg . Die K irche w urde in  ein K ornhaus ver
w andelt, das K loster in ein Salzm agazin. H eute s teh t 
nu r noch ein s ta rk  restau rie rte r T urm , der als Ge
fängnis dient. G. erhielt ferner gegen 1306 ein Spital : 
ein Leprosorium  wird schon 1298 erw ähnt. Taufre- 
gister seit 1576, E heregister seit 1586, Sterberegister 
seit 1729.

E in Schloss G. h a t offenbar schon im  11. Ja h rh . be
standen , aber dessen urkundliche E rw ähnung  um  diese 
Zeit bezieht sich au f das Schloss La Sarra. Das heutige 
Schloss s tam m t z. T. aus dem  13. Ja h rh . (der H a u p t
tu rm ) und  is t w ahrscheinlich das W erk von P e ter I. 
( t  gegen 1254), dem  F reunde und  R atgeber Peters 
von Savoyen. Das H auptgebäude au f der Seeseite 
w urde von L udw ig von Chalon um  die M itte des 15. 
Ja h rh . erste llt. Der die fünf Türm e verbindende W ehr
gang und  das E ingangstor stam m en aus der ersten  
Zeit der bernischen und freiburgischen H errschaft . In 
seiner heutigen Form  b ildet das Schloss G. ein unregel
mässiges Viereck, ohne V erteid igungsturm . Nach den 
Freiherren  bew ohnten es die L andvögte. Nach der 
R evolution  von 1798 w urde es an P riv a te  verkauft, die 
darin  eine T abakfabrik  e in rich te ten . 1875 w urde das 
Schloss von G ustave de B lonay erworben, der die Re
stau ra tio n  des Innern  begann ; sein Sohn Godefroy 
se tz t sie fo rt.

Die H errschaft G. um fasste 30 Dörfer. Die gleichna
mige Vogtei w urde 1484 aus der H errschaft G. und der
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H errschaft M ontagny le Corboz gebildet. 1803 erstand 
der Bezirk G., der ganz andere Grenzen h a t. —  Vergl. 
D H V  (m it B ibliographie). [M .  R .]

G R A N D S O N  ( H E R R E N  V O N ) .  D ynastenge
schlecht des K ts . W aad t, das au f das 10. Ja h rb . zu
rü ckgeh t. Wappen : 5m al gespalten  von Silber und 
B lau, da rü b er ein ro ter, m it 3 goldenen M uscheln be
legter Schrägbalken (die englische Linie h a t Adler an

Stelle der Muscheln, 
die L inien von La 
S arra, C ham pvent 
und  B elm ont andere 
V arian ten). S tam m 
v a te r ist w ahrschein
l ic h —  1. A d a l b e r t , 
seit 993 genann t, 
M arkgraf des Königs 
R udolf I I I .  von B ur
gund ; er h ä lt 1 0 0 1  in 
Orbe einen G erichts
tag  ab und  wird noch 
1013 genann t. — 2. 
L ambert , v e rm u t
lich Sohn von Nr. 1, 
G raf 1009 und 1026, 
w ahrscheinlich Graf 
des V arais in B ur
gund .— 3. A d a l b e r t
II ., Sohn von Nr. 2. 
Seine P lünderung  des 

K losters R om ainm ötier ca. 1049 w urde von P apst 
Leo IX . gerügt. B au te  die Schlösser La Sarra  und M ont
richer. —  4. F aucon  oder Conon, h ielt gegen 1060 in 
den Ju rap ässen  den E rzbischof von Reims 
und  den Grafen de R oucy auf, um  letz t ern 
zu zwingen, ihm  seine T ochter zur F rau  
zu geben. —  5. L a m be r t , Bischof von
L ausanne gegen 1090, Neffe von Nr. 3, 
schenkte  Vivis dem  H erren  von Blonay, 
seinem  V erw andten . —  6 . E bal , Sohn von 
Nr. 4 ( 1 1 1 4 -1 1 3 5 ) ,  S tifte r der A btei des 
Lac de Jo u x . —  7. B a r t h é l é m y , B ruder 
von Nr. 6, 1080-1158, Bischof von Laon 
1113-1151. —  8. B a r t h é l é m y  II ., Sohn von 
Nr. 7, zog 1146 nach  P a läs tin a  und  belegte 
wie alle K reuzfah rer sein W appen m it gol
denen Muscheln ; er is t der S tam m v ate r der 
H erren  von B e lm o n t.—  9. E bal  IV . (1200-  
1235) te ilte  die G üter seiner Fam ilie u n te r  
seine weltlichen Söhne : dem  ä lte sten , Gi
ra rd , gab er L a Sarra, dem  zw eiten, H enri, 
C ham pvent, dem  d ritten , P ierre, Grandson.
D am it en ts tan d en  drei verschiedene F am ilien
zweige. E bal nahm  als e rster den Titel ei
nes H errn  von G. an . —  11. A ymo , Sohn 
von Nr. 10, D om herr von L ausanne 1209,
Bischof von Genf 1215-1260, t  1262; von sei
nen B rüdern  war H ugo P ro p s t von Payerne 1238, 
E bal  Bischof von Lacedäm on und  Prior von Baul- 
mes, W i lh e l m , Schatzm eister des L ausanner K api
tels 1223-1255, Otto D om herr von L ausanne und Be
sançon 1223-1256, D ekan von N euenburg und Archi- 
diakon von R ougem ont. —  12. P ete r , B ruder des 
Vorgen., ca. 1200-1254, H err von G randson, K astlan  
von Moudon 1234, V itztum  des Bischofs von L ausanne, 
einer der ersten  U n te rh än d ler P e ters von Savoyen, von 
dem  er ausgedehnte V ollm achten erhielt. —  13. O tto  / . ,  
Sohn von Nr. 12, 1240-1328, R itte r , spielte eine be
deu tende  Rolle in E uropa. Jugendfreund  des Prinzen 
E d u ard  von E ngland, begleitete  diesen 1271 nach 
Paläs tin a , am te te  1282 als U n terhänd ler des Königs 
von E ngland zwischen dem  Grafen von Savoyen und 
R udolf von H absburg, n ah m  1283 an der E roberung 
von W ales teil und befehligte 1291 die englische Armee 
in P a läs tin a  bei der Belagerung von Accon. Als Gou
verneur der N orm annischen Inseln n ah m  er 1304 in 
B ordeaux im  Nam en des Königs von England die 
G uyenne in Em pfang, war 1307 der T estam entsvo ll
strecker des Königs E duard , u n te rd rü ck te  1313 den 
A ufruhr der L ausanner gegen ihren Bischof, seinen

Neffen ; genoss das V ertrauen  der P äpste , K aiser 
Könige von F rankreich  und E ngland, die ihn reich m it 
G ütern  beschenkten . W o h ltä te r verschiedener K löster, 
stifte te  das F ranz iskanerk loste r in G randson 1289, die 
K artau se  La Lance 1317, f  in Aigle am  5. IV. 1328, 
w urde in der K athedra le  von L ausanne beigesetzt 
(am  E ingang des Chors G rab und  S ta tue). — 14. Gi
r a r d , B ruder von Nr. 13, D om herr von Lyon 1258, 
P ro p st von Four vi eres, Bischof von V erdun 1275- 
1284. —  15. H e in r i c h , B ruder von Nr. 13 und 14, 
K an to r u n d  P ro p s t der Kirche von L ausanne 1276, 
D om herr von Lyon, Bischof von V erdun nach  seinem  
B ruder 1284-1289. —  16. W ilhe l m , B ruder der Vorge
n an n ten , 1' 1335, leb te in E ngland, w urde Lord und 
Parlam en tsm itg lied  1298. S tam m v ate r der Lords 
Gr a n d is s o n , der englischen Linie, aus der m ehrere 
R itte r , sowie ein Bischof von E xeter, Jo h n  (1327-1369), 
hervorgingen und deren T itel sich durch  die T öch ter bis 
a u f den heutigen Tag e rhalten  h a t.  —  17. P eter  II., 
t  1349, Neffe von Nr. 13, e rb te  von seinem  Onkel O tto 
die H errschaft G randson und w urde H err von Cudrefin, 
G randcour, Bellerive und  B elm ont durch  seine H eirat 
m it Blanche von Savoyen ; erw arb  noch die H errschaft 
von S te. Croix und Laupen. Schirm vogt von Payerne. —
18. Otto , B ruder von Nr. 17, D om herr von L ausanne 
1299, von A u tun , Y ork, A rchidiakonus von Besançon, 
B ischof von Toul 1306, dann  von Basel 1306-1309. —
19. Otto , Sohn von Nr. 17, f  1375, H err von Grandson, 
erw arb durch  H e ira t die H errschaft Pesm es ; R at 
und  S ta tth a lte r  des Herzogs von B urgund und dessen 
oberster B eam ter in  der F reigrafschaft. —  20. W il
h e l m , B ruder von Nr. 19, 1346-1389, H err von Ste. 
Croix, Cudrefin, G randcour u n d  A ubonne, R itte r  des

A nnunziaten-O rdens, einer der grossen K riegsm änner 
seiner Zeit. —  21 H ug o , Sohn von Nr. 19, H err von 
G randson, B elm ont und  Lom pnes en Bugey, wurde 
1389 vom  Grafen von Savoyen zum  Tode ve ru rte ilt, 
weil er fü r den Herzog von B urgund U rkunden  ge
fälscht h a tte  ; er floh nach  E ngland, wo er, wie be
h a u p te t wird, von seinem  V etter verg ifte t w urde ; 
seine G üter w urden konfisziert. —  22 O tto  III., Sohn 
von Nr. 20, H err von Ste. Croix, Cudrefin, Aubonne 
und  Coppet, einer der hervorragendsten  D ichter seiner 
Zeit, errang seine B erühm theit w ährend des 100jährigen 
Krieges und  w ar einer der H a u p tb era te r des Grafen 
von Savoyen. Beim  Tode des ro ten  Grafen A m adeus V II. 
nahm  er den A rzt Grandville u n ter seinen Schutz und 
w urde deshalb der M itschuld an  der E rm ordung  seines 
O berherrn  angeklag t. E r flüch tete  nach  E ngland, seine 
G üter w urden 1393 eingezogen. D urch Spruch des 
Königs von F rankreich  als unschuldig  e rk lä rt, kehrte 
er in die W aad t zurück. N un beschuldigte ihn G érard 
d ’E stav ay er aberm als des Mordes am  Grafen und  an  sei
nem  V etter Hugo von G randson und tö te te  ihn schliess
lich am  7. v ili. 1397 im gerichtlichen Zw eikam pf in Bourg 
en Bresse. —  23. J oh a n n  I I .,  H err von Pesm es, w urde 
1451 vom  G erichtshof des Herzogs von B urgund wegen

G r a b s te in e  a u f  dem  S ch la c h t f e ld  von  G r a n d s o n  im N o r d w e s t e n  v o n  Gorcell es .
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Falschm ünzerei ve ru rte ilt und  sp ä ter 1455 nochm als 
wegen A ufruhrs gegen seinen H errn , und  zw ar zum  
E rstickungstod zwischen zwei B ettüchern  ; diese Linie 
erlosch m it den Neffen Jo h an n s I I .  Die G randson in 
der W aad t s ta rb en  aus m it —  24. W i l h e l m , Sohn 
von Nr. 22, R itte r  (1384-1408) und  H err von Ste. 
Croix. —  Vergl. D H V  m it vollständiger B ibliographie.
— L. de Charrière : Les Dynastes de Grandson. —- 
Kingsford : Sir Otto' de Grandson. —  A. B urnand  : 
Olhon Ier, sire de Grandson. —  R eym ond : Le chevalier 
Othon de Grandson. —  A. P iaget : Les poésies d’Olhon 
de Grandson. —  Guichenon : Hist, généal. de la maison 
de Savoie IV . —  G. Carbonchi : Gli ultimi giorni del 
Conte Rosso (in Bibl. della soc. storica subalpina L X V I).
— B ruche! : Ripaille. —  A ntopendium  im  H istor.-M u- 
seum  in B ern. [Maxime Reymond.J

G R A N D S O N  , J e a n  d e ,  g en an n t 1314-1348, Maler 
am  Hofe der Grafen A m adeus V. u . Aym on von Sa
voyen, w ahrscheinlich Schüler von G iotto, m alte  den 
grossen Saal des Schlosses von C ham béry, die Kapelle 
des K losters H autecom be und  das H erzogsgem ach im  
Schloss Chillon aus. —  N aef : La chambre du duc à 
Chi .on. — SKL. [M. R.]

G R A N D S O N ,  N lC O L E T  d e , N o tar in N euenburg, 
w iederholt S teuereinnehm er seit 1360, Maire von N euen
burg 1373, 1394-1396. —  S taa tsa rch . N euenburg. [L. M.] 

G R A N D S O N  ( S C H L A C H T  B E I ) .  Siehe BURGUN- 
D E R K R IE G E .

G R A N D V A L  (deutsch  G r a n f e l d e n ) (K t. Bern, 
A m tsbez. M ünster. S. G LS). Gem. und  Dorf. Eine 
U rkunde von 962 erw ähnt in  der G rande Vallée, 
Grandisvallis, eine dem  hl. M artin gew eihte Kapelle, 
die 1179 nochm als g enann t w ird. Das D orf (villaGrand- 
aal) l it t  durch  die E infälle der U ngarn 917 und  938. 
Die Bewohner von G. nahm en 1531 die R eform ation 
an ; nach der m ündlichen U eberlieferung soll Farei 
im  S chatten  der je tz t  noch stehenden, m ehrere h u n dert 
Ja h re  a lten  L inden gepredigt haben . Die K irche ist 
eine der ä lte sten  im  B erner Ju ra  ; es is t die ehemalige, 
dem  hl. M artin geweihte Kapelle, die nach  der R efor
m ation  vergrössert w urde (1663). Laufregister seit 
1659, E heregister se it 1639 und S terbereg ister seit 
1742. —  Vergl. T rouillat. —■ E. K rieg in Revue juras
sienne [p . O. B.]

G R A N D V A U X  (K t. W aad t, Bez. L avaux . S. G LS). 
Gravaz 1250 ; Grauvauz 1270 ; Grantval 1453. Gem. und 
Dorf, das im  M itte lalter dem  Bischof von L ausanne 
gehörte u n d  dessen Bewohner verp flich te t w aren, an 
der B efestigung des Schlosses Ouchy zu arbeiten . Die 
Grafen von Genevois (1250-1414), die Grafen von 
Greyerz seit 1270 und die Abtei H au tcrê t waren dort 
beg ü te rt. E ine S t. N ikolauskapelle, deren T urm  heute  
noch im  Schulhause vo rhanden  ist, wird im  15. Ja h rh . 
erw ähn t. G. w ar nach  V illette pfarrgenössig. T auf
und E heregister seit 1626, Sterberegister seit 1686.
— DHV. [M. R.]

G R A N D V I L L A R D  ( d e u t s c h  L a NGWILF.r ) ( K t .
Freiburg, Bez. Greyerz. S. G LS). Dorf, 
Gem. und  P fa rre i. Vilar 1228 ; Vilar 
retro Grueriam 1309 ; communitas Mag
ni Villarii retro Grueriam 1457. Wap
pen : in R o t ein silbernes A ndreas
kreuz, darüber ein steigender weisser 
K ranich , begleitet im  Schildhaupt 
von einem  goldenen S tern . In  G. sind 
um  die M itte des le tz ten  Ja h rh . T u
muli aus der I I .  H a lls ta ttze it en t
deckt worden, aber sie w urden zerstö rt 

und ih r In h a lt ist n ich t erha  ten . Dieses D orf gehörte 
zum  B anner und zur K astlanei M ontsalvens in der 
G rafschaft Greyerz H erren  von G. w aren die M ontsal
vens, eine jüngere  Linie der Greyerz ; sie besassen dort 
ein H aus, das Je a n  I. von M ontsalvens 1365 seinem  
Neffen Peter von Greyerz, P rior von R ougem ont, ver
m achte. 1388 kauften  sich die Bewohner von G. von 
R udolf IV . von der to te n  H and  los. 1462 gab ihnen 
Je a n  de M ontsalvens das R echt, ihren  Gem einde
am m ann selbst zu ernennen. W ährend  der B urgunder
kriege halfen die Bewohner von G. den L euten der 
K astlanei Greyerz bei der B efestigung ih rer S tad t

und  ste llten  dem  Grafen Ludw ig M annschaften fü r 
die Schlacht bei M urten. 1555 kam  G. an  F reiburg  und 
w urde zur Vogtei Greyerz geschlagen. E ine Saane- 
b rücke, die G. m it Villars sous M ont verband , bestan d  
schon 1565 ; sie s tü rz te  1638 ein und w urde 1641 durch 
eine steinerne ersetz t. In  G. ward früher M arm or ge
brochen. — Die P farrei w ird 1228 erw ähnt ; sie tren n te  
sich w ahrscheinlich im  12. Ja h rh . von Broc, aber das 
P rio ra t L u try  behielt bis zur R eform ation  in G .  die 
K o lla tu r. Diese Pfarrgem ., die nur einen Teil des 
gleichnam igen Dorfes nebst dem  Dorfe Lessoc m it sei
nen zahlreichen W eilern um fasste, hiess 1420 Captila 
in Ogo, 1456 parrochia Becti Jacobi apostoli de Capello 
scilicet de Villano. Die dem  hl. Jak o b  geweihte Kirche 
s tan d  an  der Stelle der heutigen D audaz-K apelle. 
1580 w urde den Gemeindegenossen von G., die zur 
K irchgem . Broc und Ste. Madeleine d ’E stavanens ge
h örten , g e s ta tte t, der P farre i G. beizu tre ten . 1593 
beschloss m an, die P farrk irche in die M itte des Dorfes 
zu verlegen, und m an bau te  1594 eine neue Kirche am  
S tan d o rt der ehem aligen Kapelle S t. B arthélém y ; sie 
w urde am  23. IV. 1603 den Hl. Jakob  und  B artho lo
m äus geweiht. 1643 nahm  der Bischof Je a n  de W atte- 
ville die endgültige T rennung von G. u n d  Lessoc vor. 
P farreg iste r seit 1748-1749. In G. erscheint vom  12.-14. 
Ja h rh . ein edles Geschlecht Vilar, Vassallen der Grafen 
von Greyerz ; m ehrere seiner M itglieder waren W ohl
tä te r  des P rio ra ts R ougem ont. — Vergl. J . H . T horin : 
Notice historique sur Grandvillard. —  Dellion : Diet. 
—  K uenlin : Diel. —  Hisely : Histoire du comté de 
Gruyère und Monuments de l'histoire du comté de Gruyère 
(in MDR IX , X , X I, X X II , X X III ) .  —  D iesbach in 
A SH F  IX , 277. [J. N.]

G R A N F E L D E N .  Siehe G r a n d v a l .
G R A N G E  C A N A L  (K t. Genf, L inkes Ufer, Gem. 

Chêne Bougeries. S .  G LS). V illenviertel, das in a lten  
U rkunden  ab und zu nach  einer Genfer Fam ilie Canal 
oder Canard Grange Canard g enann t w ird. Das be
siedelte Gebiet von G. C. lag früher ausserhalb der 
Franchises, in einem  von der Chêne-Strasse und der 
Cologny-Strasse gebildeten W inkel. Die Genfer gingen 
dorth in , u m  ihre Festlichkeiten  abzuhalten . Rousseau 
w ohnte n ich t in  G. C., wie m an  bisher annahm . — 
Vergl. G. V allette  : Rousseau 91. [C .  R.]

G R A N G E  LA B A T T I  A (K t. Freiburg , Bez. Glane, 
Gem. Chavannes sous Orsonnens. S. GLS). Grangias 
im  12. Ja h rh . ; Grangia de laz Bastiaz im  16. Ja h rh . 
Der zur P farrei Villaz S t .  Pierre gehörende W eiler 
bildete früher eine Gemeinde. 1866 zählte  er bloss noch 
33 Bewohner. Der S ta a ts ra t löste am  7. ix . 1866 die 
Gemeinde au f und teilte  ihr Gebiet der Gem. Chavannes 
sous Orsonnens zu. Die K löster H auterive  und La Fille 
Dieu waren dort beg ü te rt. —  Vergl. G rem aud : Liber 
don. (in ASH F  VI). —  Dellion : Diet. X I I .  — K uenlin  : 
Diet. I I .  —  Bulletin des lois X X X V I, 269. [ J .  N . ]

G R A N G E  N E U V E  ( L A )  (K t. Freiburg , Bez. 
Saane, Gem. Posieux. S. GLS). Der erstm als 1263 er
w ähnte  H of gehörte zu den G ütern  des K losters Alten- 
ry f  bis zu dessen A ufhebung 1848. Seither is t er E i
gen tum  des S taates, der d o rt 1900 eine lan d w irt
schaftliche Schule e in rich te te . Deren Zöglinge w ohnten 
anfänglich in A ltenryf. Am 27. x . 1908 fand die E in 
w eihung der neuen G ebäude s ta tt .  1923 w urden auch 
das L andw irtschaftliche In s ti tu t und die Molkerei
schule in Pérolles (Freiburg) nach G. N .  verlegt. Diese 
neuen G ebäulichkeiten w urden am  29. x . 1923 einge
w eiht. —  G um y : Regeste d’Hauterive. — Compte-rendu 
de l'administration du Conseil d’Etat du canton de Fri
bourg, 1909 und 1923. [ P . A . ]

G R A N G E S  (K t. Freiburg, Bez. V ivisbach, Gem. 
A ttalens. S. GLS). D orf in der P farre i A ttalens, das 
w ahrscheinlich zur R öm erzeit besiedelt w ar, denn es 
lag an der R öm erstrasse M oudon-Vevey. Eine V iertel
stunde  südlich des Dorfes en tdeck te  m an burgundische 
G räber. Das D orf sowie eine Fam ilie de Granges wird 
im  12. Ja h rh . oft im  C artu larium  von H au tcrê t erw ähnt. 
W ie dieses K loster besass. auch  das K loster A ltenryf 
d o rt G üter, u . a. das G ut Sales, das die Gem. G. 1810 
e rw arb . G. gehörte zur H errschaft Bossonens, kam  1536 
an F reiburg  und w urde der Vogtei Bossonens, sp ä ter
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der Vogtei A ttalens-B ossonens (bis 1798) zugeteilt. 
Bevölkerung  1920 : 364 E inw . —  Vergl. R aem y und 
M artin : Aperçu historique sur... A ttalens et Bossonens 
(in A S  H F  X ). —  H isely : Cartulaire de... Hautcrêt (in 
M D R  X II) . —  Dellion : Dictionnaire I. —  K uenlin  : 
Dictionnaire I I .  [ J .  N  ]

G R A N G E S  (K t. W aad t, Bez. Payerne. S. GLS). 
Gem. und  Dorf, H a u p to r t des gleichnam igen Kreises. 
In  fine graniacense 881. Siedelung der B ronzezeit und 
der R öm erzeit ; m an  fand T um uli, G rundm auern , 
Münzen, sowie einen burgundischen  Friedhof. Im  
M itte lalter, u n te r  der R udolfinischen M onarchie, war 
es der M itte lp u n k t eines ausgedehnten  V erw altungs
bezirkes, der sich von G. nach  Encens und  von Combre- 
m on t n ach  D enezy e rstreck te . Das D orf w urde sodann 
zwischen dem  K apite l von L ausanne u n d  dem  P rio ra t 
P ayerne g e te ilt. Die L ändereien des K apite ls w urden 
1226 durch  Aym o, H errn  von M ontenach, verw üstet. 
Der Bischof von L ausanne verlieh den L euten  von G. 
F reiheiten , die 1454 b e s tä tig t w urden. U n te r der 
bernischen H errsch aft w ar G. eine K astlane i. 1796 
brach  ein A ufruhr im  D orf aus, in  dem  der L andvogt 
W eiss als V erm ittle r a u f tra t.  Die dem  hl. N ikolaus 
geweihte K irche h a tte  bedeu tende E inkünfte . Das h eu 
tige G ebäude sta m m t aus dem  15. Ja h rb ., is t aber 
um gebaut w orden ; der T urm  w urde 1807 erneuert. 
Es besteh t zudem  noch eine K apelle der Eglise libre. 
T aufregister se it 1564, E heregister seit 1567, S terbe
register se it 1727 .— D H V .  *- [M . R . ]

G R A N G E S  (deu tsch  G r a d e t s c h ) (K t. W allis, Bez. 
Siders. S. G LS). Gem. und Dorf, das im  11. Ja h rh . ein

R u i n e  d e r  B u r g  d e r  H e r r e n  v o n  G r a n g e s  (12. J a h r h . ) ;  1910 
z e rs tö r t .  N a c h  e in e r  P h o to g r a p h i e .

S täd tch en  m it drei Schlössern,! R ingm auern  und Toren 
b ildete. Es w ar der Sitz eines G erichtshofes und  einer 
K astlanei, die auch Grone, Lens und St. Léonard  um 
fasste . A lte N am ensform en : Graniez, Grangiac. H erren 
von G. w aren zuerst die B arone gl. N., nachher die 
Corbières, la T our M orestel, M ontj oret, d ’Albi, la 
B âtiaz, d ’A yent, d ’A nniviers und  schliesslich die Tavelli 
von Bex. Die le tz te  dieses Geschlechts, M arguerite de 
Rovéréa, t r a t  1608 ihre zahlreichen B esitzungen an 
die S ta d t S itten  ab , die G. bis zur R evolution  von 1798 
behielt. S itten  liess G. und Bräm is zusam m en durch  
einen K astlan  verw alten , der auch  die G erichtsbarkeit 
au sü b te . U n te r der neuen O rdnung kam  G. zum  Z enten 
und  sp ä ter Bez. Siders. Das zur A btei A inay in  Lyon 
gehörende P rio ra t S t. Jacq u es w urde 1620 an  das 
D om kapitel von S itten  v e rk au ft, das schon im  11. Ja h rh . 
die P farrk irche S t. E tienne  besass. Die heutige  K irche 
w urde 1912 e rb au t. —  Vergl. G rem aud. —  R am eau ; Le 
Valais historique. —  R ivaz : Topographie. —  Gem einde
arch iv . [ T a . ]

G R A N G E S ,  d e .  W alliser D ynastengeschlecht, das 
seit dem  11. Ja h rh . e rw ähn t w ird. —  1. U l r i c h , 
w ahrscheinlich K astv o g t der K irche von S itten  1050. 
—  2. O t t o n , Vasall des Hauses Savoyen, ebenso die 
Barone Louis und Guillaum e, vielleicht auch  ihre

Söhne. —  3. S é g u i n , D ekan von V aleria 1190-1209. —
4. B o s o n , D om herr von S itten  1215, K an to r und 
K anzler 1221, D ekan von V aleria 1222, am  10. X I I .  1237 
zum  Bischof von S itten  gew ählt, schenkte dem  Dom 
k ap ite l seine R echte in Mörell, der bischöflichen Mensa 
seinen Besitz in  der K astlanei Granges, f  2. v i i . 1243. 
Die Fam ilie erlosch anfangs des 14. Ja h rh . —  G rem aud. 
—  Rivaz : Topographie. —  R am eau : Le Valais histo
rique. [Ta.]

G R A N G E S  ( L E S )  (K t. W aad t, Bez. Aigle, Gem. 
O rm ont-D essous. S. GLS). W eiler, wo am  5. m . 1798 
ein Gefecht zwischen den Franzosen und  Bernern 
s ta ttfa n d . —  Vergl. DHV. [M. R . ]

G R A N G E S  ( L E S )  (K t. W allis, Bez. S t. M aurice, 
Gem. Sal v an . S. GLS). H äusergruppe des Dorfes Sal- 
van , früher Quartier les Granges. Nach der Ueberlieferug 
soll dieses D orf ursprünglich  von B ew ohnern von Mié- 
ville, einem  W eiler in der Ebene, als H eustadel (mayens) 
b e n ü tz t w orden sein ; daher sein Name. Es soll erst 
seit Ende des 14. Ja h rh . m ehr oder weniger dauernd  
bew ohnt w orden sein und  h a tte  besonders u n te r  der 
Pestepidem ie von 1648 zu leiden. H eute  is t G. ein 
b ek an n te r F rem denkuro rt. •— L. Goquoz : Salvan- 
Finhauts. [ J .  B .  B . ]

G R A N G E S  P A C C O T  (deutsch  Z u r  S c h ü r e n ) 
(K t. Freiburg , Bez. Saane. S. GLS). D orf und Gem., 
die m ehrere W eiler um fasst und  zur P farrei Givisiez 
gehört. Die Englisberg besassen d o rt eine Burg, 
wovon noch vor einigen Ja h ren  die Ruinen s ich tbar 
w aren . Im  14. Ja h rh . w ar das G ut der Englisberg im 
Besitze der Billens, die es dem  B ürgerspital von Frei
bu rg  verk au ften . Im  16. Ja h rh . w urde ein Teil des 
S p italgu ts von der Fam ilie Pacco t bew irtschafte t, und 
das Gut, das zuerst Granges d ’Englisberg, dann Granges 
de Billens hiess, nahm  nach  u. nach den Nam en Granges 
à Pacco t oder Granges Pacco t an . L au t dem Anonymus 
Friburgensis w urde die Gegend von G. P . am  13. v m . 
1386 von den B ernern gep lündert und  verw üstet. 
W ährend  des Savoyerkrieges w ar dieses G ebiet der 
Schauplatz  m ehrerer Gefechte zwischen B ernern und 
Freiburgern . Bevölkerung : 1920, 339 Einw . —  K uenlin  : 
Diet. I I .  —  Dellion : Diet. VI. —■ Boulin : L’Anonyme 
de Fribourg (in A S G 1919). —  B üchi : Freiburgs 
Bruch, 27. —  Spitala rch iv  F reiburg . [J. N .]

G R A N G E S  S U R  M A R L Y  (deutsch  G r e n c h e n )  
(K t. Freiburg, Bez. Saane. S. GLS). W eiler der Gem. 
P ierrafo rtscha, P farrei M arly. Die der hl. D reifaltigkeit 
geweihte K apelle t rä g t  die Jah reszah l 1640. Sie w urde 
von François G o ttrau  geb au t und m it E inkünften  ve r
sehen und  am  10. V I .  1642 gew eiht. —  Vergl. K uenlin  ; 
Diet. I I ,  30. —  Dellion : Diet. V II I ,  325. [J. N .]

G R A N G E T T E S  (K t. Freiburg, Bez. Glane. S. GLS).
Gem. und  P farrei. Wappen : in  Blau 
ein silberner Schrägbalken, belegt m it 
drei ro ten  Scheunen und  begleite t von 
zwei silbernen Sternen. In  G. fand 
m an röm ische Topfscherben. Im  11. 
und 12. Ja h rh . s tan d  dort ein Ver
te id igungsturm , der sp ä te r durch  ein 
Schloss ersetz t w urde, das die b ern i
schen und freiburgischen T ruppen am
27. iv . 1476 e rstü rm ten  und  ein
äscherten . Der O rt gehörte zuerst den 

H erren  von G rangettes ; im  15. Ja h rh . ging er an die 
Fam ilien B ussy und Dom pierre ü ber ; im  16. Ja h rh . 
an  die Genfer Fam ilie Lullin, die 1536 F re ib u ig  hu l
digte ; von 1554 an gehörte er der Fam ilie R ovéréa, 
dann  w ieder der Fam ilie Lullin. 1572 k aufte  B arthélém y 
R eynauld  oder R eynold von Fre ibu rg  G. Das D orf kam  
in Besitz des Barons von K önig und  1656 der Fam ilie 
Boccard. 1536-1798 gehörte es zur Vogtei R om ont, 
1798-1848 zum  Bez. R om ont, seit 1848 zum  Glane
bezirk. G. u n te rs ta n d  dem  w aadtländischen L an d 
rech t und  w ar nach V uisternens dev an t R om ont 
pfarrgenössig, bildete aber von 1626 an  m it Estéve- 
nens, le Neirigue und  le C hâtelard eine eigene Pfarrei. 
1840 tren n te  sich le C hâtelard ab . E ine K apelle e rstand  
anfangs des 15. Ja h rh . ; 1430 w urde sie gew eiht. Zur 
P farrk irche  erhoben, w ard sie verm utlich  vergrössert 
oder neu gebau t. Neben dem  Chor s teh t ein p rach t-
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volles K ruzifix  aus Stein, schon seit 1502. P farre- 
Bister seit 1760. [ J .  J o i i d a n .]
° G R A N G E T T E S  ( H E R R E N  V O N ) .  Edles Ge
schlecht des K ts. Freiburg , seit dem 12. Ja h rh . be
kannt, hervorgegangen aus oder ve rw an d t m it der 
Familie Moules, die das D orf G rangettes besass. Mehrere 
G. waren W o h ltä te r von Huinilim onb. —  T o r o h e r t u s  
1157 ; W i d o  1177 ; U l r i c h ,  R itte r  1226. Im  14. Ja h rh . 
liess sich ein Zweig in Vi vis nieder und  huldig te Sa
voyen. Das Geschlecht erlosch Ende des 14. Ja h rh . — 
Vergl. Dellion : Diet. V I. —- K uenlin : Diet. I I .  —  ASH F  
IV, 140. —  Revue de la Suisse catholique. [J. J o h d a n . ]  

G R A N  G 1ER.  Freiburger Fam ilien, deren Name 
schon 1239 m it B e r n a r d ,  Mönch in A ltenryf, g enann t 
wird. H eute  sind Fam ilien des Nam ens in den Gem. 
Bulle, E stav ay er le Lac, M ontbovon, La T our de 
Trême und Villarlod eingebürgert. [ R æ m y . ]

Familie von Estavayer. Im  M annesstam m  erloschene 
Familie, die aus Tanninge in Savoyen s tam m t. Wap
pen seit E nde des 18. Ja h rh . : in G rün drei goldene 
Garben (2 und 1), nach  links überhängend . J e a n  
B a p t i s t e , von T anninge, T uchhändler, B ürger 1644.
— 1. F r a n ç o i s , Sohn des Vorgen., 1646-1701, L ieu tenan t 
in französischen D iensten, G ouverneur in E stav ay er 
1681-1685. —  2. J e a n  J a c q u e s , B ruder von Nr. 1, 
K astlan  von Seyry, R a tsh err von E stav ay er 1685, Gou
verneur 1693 ; f  1696. —  3. J e a n n e  F r a n ç o i s e , 
Tochter von Nr. 1, m it ihrem  K losternam en Françoise 
de Sainte Rose im  D om inikanerkloster in E stav ay er 
1676-1750, Priorin  1710-1713. 1719-1722, 1728-1731. —
4. F r a n ç o i s  A n t o i n e , Sohn von Nr. 1, * 1678, Jesu it, 
R ektor des Kollegium s von S trassburg  1730, t  im  
Kollegium von Ensisheim  um  1750. —  5. J a c q u e s  
J o s e p h , Sohn von Nr. 1, 1682-1759, V enner in E sta 
vayer 1711-1714, des R ats 1721, G ouverneur 1730- 
1731, 1736-1737. —  6 . L ou is , Sohn von Nr. 1, 1684- 
1730, Je su it, Prediger und  Missionar in den Provinzen 
Eisass und L othringen. —  7. O u r s , Sohn von Nr. 1, 
Jesu it, P ro k u ra to r der Kollegien von N ancy und E pinal, 
B eich tvater des Königs S tanislaus von Polen, f  1770. —
8 . J a c q u e s  P h i l i p p e  J o s e p h , E nkel von Nr. 5, 1743- 
■1817, P riester 1766, C horherr von E stav ay er 1769,

Verfasser der Annales 
d’Estavayer, sowie einer 
Genealogie seiner Fam ilie 
u n d  einer Geschichte des 
H auses E stavayer. —  9. 
F r a n ç o i s  J o s e p h , B ruder 
von Nr. 8,1747-1823, Ven
ner von E stav ay er, Salz
geldeinnehm er 1803-1816. 
—  10. D o m i n i q u e  A n g é 
l i q u e  F r a n ç o i s , Sohn von 
Nr. 10, 1790-1857, Salz
geldeinnehm er fü r den 
K t. Freiburg , Gem einde
am m ann von E stav ay er 
1832-1844, G rossrat 1830- 
1840. — 11. L o u i s  A d r i e n  
R o m a i n , Sohn von Nr. 10, 
1811-1891, Professor in 

Louis Adrien Romain Grangier. Schlesien, dann in  Dies- 
Nach einer Photographie. den und am  Kollegium  von 

F reiburg  1857-1882, K on
servato r der Museen von 

Freiburg , Verfasser zahlreicher literarischer, pädagogi
scher und historischer Studien , G ründer der Nouvelles 
Étrennes fribourgeoises. —  12. J u l e s  J é r ô m e  M a r i e  
■Jo s e p h , Sohn von Nr. 10, 1827-1888, Grossrat 1856, 
E innehm er in E stavayer 1857, O beram tm ann  in R om ont 
1869, von Bulle 1878, von E stav ay er 1882-1888. —
13. E r n e s t , Sohn von Nr. 12, * 1876, G em einderat in 
E stavayer, t  als le tz te r m ännlicher Sprosse seines Ge
schlechts am  24. v . 1919. —  Grangier und L. Ellgass- 
Grangier : Histoire de la famille Grangier. —  Fam ilien- 
a rch . [H. V.]

Familie von Montbovon. Wappen : in Blau drei gol
dene Sterne ; Schildhaupt von Silber m it drei ro ten  Lilien.
—  N i c o l e t ,  1432. —  P l a c i d e ,  f  5. ix . 1912, Gemeinde
schreiber, F riedensrichter, G em eindeam m ann 1882-

1908, G rossrat 1888-1906, P räsiden t der K irchgem . — 
S taa tsa rch . Freiburg . [ r æ m y . ]

G R A N S ,  G R A U S .  N am en verschiedener H äuser 
und  O ertlichkeiten  in den K tn . Luzern, F re ibu rg  usw. 
au f vorspringenden Bergeshöhen. —  Fam ilien gleichen 
Nam ens im  A m t W illisau, in Luzern usw . se it dem  14. 
Ja h rh . —  Vergleiche S taatsa rch iv  Luzern. —  Gfr. 62, 
174 f. [p . x . W.]

G R A N V I L L E R S ,  d e ,  G R f l N D V I L L A R S ,  
G R  A N D  V I LL E R.  I . -J- edles Geschlecht, das von Grand- 
villars bei Delle stam m te, wo es die H errschaftsrech te  
au sü b te . J e a n  von G randviller, Jo h a n n ite rritte r  in 
Basel 1325, K om tur in  Colmar 1342. —• I I .  f  Bürger- 
l'amilie von Oelsberg, sp ä te r  geadelt. Wappen : in Blau 
drei silberne Schilde. —  1. J e a n  J a c q u e s ,  Bürger von 
Oelsberg 1627, bischöflicher E innehm er in Saignelégier, 
t  1658. —  2. J e a n  Frédéric, Sohn von Nr. 1, Chorherr 
von St. U rsitz , P ro p s t 1660, t  28. m . 1702. —  3. J e a n -  
V e r n i e r ,  Sohn von Nr. 2, B ürgerm eister in Oelsberg, 
V erw alter der H üttenw erke  des Bischofs, t  1656. —
4. F r a n ç o i s  C o n r a d  A n t o i n e , 1673-1719, Sohn von 
Nr. 3, C horherr von S t. U rsitz , dann D om herr von Basel.
—  5. J e a n  J a c q u e s ,  Sohn von Nr. 3, * 1674, Je su it, P ro 
fessor der Theologie in Dillingen 1712-1715, R ek to r des 
Kollegium s von P ru n tru t  1721-1724, 1744-1748, Supe
rior des Sem inars von P ru n tru t 1724-1728, S tudienauf
seher in Regensburg 1751, f  1752 in A lt O ltingen in 
B ayern . —  6 . F r a n ç o i s  C o n r a d ,  * 1717 in P ru n tru t, 
Ju n k e r des Fü rs ten  Joseph  E rn st von Fürstenberg  
1735, der ihn 1740 adelte, bischöflicher H ofra t 1739, 
O berförster 1743, K astlan  von St. Ursitz und  der 
Freiberge 1763, O bervogt des E isgaus 1776, geheim er 
R a t, t  1806 in Oelsberg. —  7. A n t o i n e ,  Sohn von Nr. 6 , 
* 1. x . 1743 in P ru n tru t,  t r a t  1758 in das R egim ent 
E ptingen , H au p tm an n  1760, O berstlieu tenan t 1706, 
befehligte das R egim ent R einach bei seiner E ntlassung 
1792, S t. L udw igsritter 1782, G em eindepräsident von 
Oelsberg 1815. U nterzeichnete die A nschlussurkunde 
des Ju ra s  an den K t. Bern, t  8 . iv . 1828. —  8 . C o n r a d ,  
Sohn von Nr. 7, * 1779, G eneraleinnehm er des ehem a
ligen B istum s 1814, G eneraleinnehm er des J u ra  1816, 
B ürgerm eister von Oelsberg 1817-1830, t  1850. —
9. C o n r a d ,  Sohn von Nr. 8 , * 1813, A dvokat, S teuer
k ontro lleur in Oelsberg 1850, G erichtspräsident 1858, 
t  24. I .  1880 als le tz te r des Geschlechts. —  V ergi. A lbert 
Viellard : Hist, de Grandvillars. — Chèvre : Hist, de 
St. Ursanne. —  V au trey  : Hist, du collège de Porrentruy.
— Derselbe : Notices historiques. [ L .  Ch.]

G R A S B U R G  (K t. Bern. Am tsbez. Schw arzenburg.
5. GLS). B edeutendste B urgruine des ganzen Uecht- 
landes. Der Nam e ist fälschlich als Crassusburg gedeu
te t  w orden, d. h . G. soll durch einen R öm er nam ens 
Crassus e rb au t w orden sein. Im  frühen M ittelalter, 
jedenfalls in der zähringischen Zeit, spielte sie die 
Rolle einer m ächtigen Reichsfeste und beherrschte 
m it Lau pen und Güm m enen den Senseübergang. 
U rkundlich  erscheint sie erstm als 1223, sowie 1228 und 
1231 im  Z usam m enhang m it den le tz ten  V ertre tern  
des gleichnam igen R ittergeschlechtes (Dom inus O t t o  
de Grasburc und C o n o  de Grasemborch). Der kurz nach
her genannte  Jak o b , Schultheiss von G rasburg, und 
die sp ä tem  G rasburg von Bern gehörten n icht zu diesem 
r itte rb ü rtig en  Geschlecht. Als H errschaftsgebiet be
sass die G rasburg die ganze Gegend zwischen Sense 
und  Schwarzw asser, inbegriffen Albligen au f dem  lin
ken Senseufer, also das heutige A m t Schw arzenburg. 
Der Nam e der B urg ging au f die ganze L andschaft 
über, und  ein anderer, vielleicht ä lterer L andschafts
nam e ( Interaquas oder Unterwassern) sank  im 13. und
14. Ja h rh . allm ählich in Vergessenheit. Landschafts- 
wappen : in Silber ein schw arzer Löwe au f 3 grünen 
Borgen.

N achdem  sich im In terregnum  die Grafen von Ki- 
burg und  von H absburg  auf der G. festgesetzt h a tten , 
verkaufte  K aiser H einrich V II. 1310 die Feste  und die 
H errschaft G. dem Grafen A m adeus von Savoyen. Die 
savoyische H errschaft dauerte  bis 1423. Als savoyische 
K astellane am te ten  m eist freiburgische und  w aad t
ländische Adelige. Von ihren  V ogtsrechnungen sind 46 
im  früher savoyischen Archiv von T urin  noch erhalten
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geblieben (pliotogr. K opien im  S taa tsa rch iv  Bern). 
1423 v e rkaufte  Savoyen die dam als schon a lte rnde  und 
baufällige B urg  und  die H errschaft G. den S täd ten  
B ern und  F reiburg  um  6000 franz. G oldtaler zu glei-

R u i n e  des  S ch lo s s e s  G r a s b u r g .
(I.

chen Teilen. Von da an  bildete sie bis 1798 eine bernisch- 
freiburgische G em einherrschaft, und es erschienen 
abw echselnd bernische und l'reiburgische L andvögte. 
1572-1573 w urde die baufällige B urg verlassen, ge
rä u m t und z. T. abgebrochen ; fü r den L andvogt w urde 
in  Sehw arzenburg ein neues A m thaus gebau t, für 
welches das abgeworfene Dach- und Holzwerk, sowie 
ein Teil des M auerm aterials w iederum  Verw endung 
fan d en .

1 7 9 8 - 1 8 4 5  gehörte das « a lte  Schloss », wie die R u i
nen n u n  hiessen, dem  S taa te  Bern, ging dann in P r i
va tb esitz  über und k am  1894 an  die S ta d t Bern, die 
daselbst au f dem  dazu gehörigen Schlössligut ein F e
rienheim  errich te te . Als 1902 der vordere T urm  der 
B urg gänzlich zu zerfallen droh te, nahm en u n te r  der 
Aegide des H istorischen Vereins des K ts. Bern die 
Gem. und der S taa t, sowie die E idgenossenschaft eine 
teilweise R enovation  der G rasburg vor, so dass die 
H au p tm au ern  vorläufig w ieder gesichert sind. —  N ach 
den um fangreichen R uinen, A ngaben der V ogtsrechnun
gen und  einer Zeichnung von K auw  (17. Jah rh .) lassen 
sich die G rundzüge der einstigen Anlage noch erkennen : 
eine V orburg (östlich) m it einem  je tz t  noch 5 S tock
werke hohen W ehrtu rm  und  einem  nörd lich  ange
schm iegten zweistöckigen W ohngebäude, der weite 
B urghof (den im  13. J a h ih .  ein S täd tchen  ausfüllte) 
und  die eigentliche H au p tb u rg  ganz im  W esten auf 
den äussersten  Felsen über dem  Sensetal, von deren 
einstigen B edeutung  heu te  noch besonders die d rei
stöckigen dicken M auern des grossen W ohnturm s zeu
gen. —  Vergl. J .  J .  Jenzer : Heimatkunde v. Schwarzen- 
burg. — v. Mülinen : Beiträge. —  F. B ürki : Die R uine  
Grasburg. —  F . B urri : Die polit. Gesch. der Herrschaft 
Grasburg bis 1423 (in A H V B  1906). —  Derselbe : 
Die Baugesch. der Grasburg und ihr Zerfall (in A H V B  
1911 u. 1912). —  Derselbe : E in  SOOjähriges Jub iläum  
der Landschaft Grasburg (in B B G  X IX ). —  v . R o d t : 
Bern. Burgen. —  Friedli : Bärndütsch, B and Guggis- 
berg. [F . Bunin.]

G R A S S .  Fam ilie von Zernez und L avin (K t. G rau
bünden), die sich sp ä ter in P orte in  e inbürgerte . —
1. J o h a n n ,  * 7. ix . 1635, P farrer in P orte in  1660-1672, 
in P räz  1672, f  1702 ; gab 1683 die Psalm en in rom.

' Sprache, 4st.immig gesetz t, heraus. —■ 2. K a s p a r ,  B ru
der von Nr. 1, * 8 .  IV . 1639, P fa rre r in Fl er den 1660- 
1672, dann  in P o rte in , Dekan des grauen B undes 1712,

- tä tiger M itarbeiter an  der rom . B ibelübersetzung, 
f  15. ix . 1721. —  3. O t t o , 
B ruder von Nr. 1 und 2, P fa r
re r in Sils i. D. und Almens 
1665, 1666 auch  in M utten, 
1688 in Thusis, D ekan des 
grauen  Bundes 1693, t  1713. 
—  4. J o h a n n  A n t o n , Sohn 
von Nr. 3, * 1684, s tud ierte  
in Oxford und Cambridge 
Medizin, m achte  ausgedehnte 
Reisen, lehn te  aber verschie
dene B erufungen als Leibarzt 
an fürstliche Höfe ab  u. kehrte  
1718 nach  P o rt ein zurück. Als 
A rzt von europäischem  Rufe 
w urde er do rt von vornehm en 
K ran k en  aller L änder aufge
such t und  stand  im  Briefw ech
sel m it den ersten  A erz ttn  der 
dam aligen Zeit, blieb aber zeit
lebens ein urw üchsiger, abson
derlicher K auz, t  1770. ■— 5. 
B a r t h o l o m e , von L avin, * 23.
x . 1743, stu d ierte  in Halle, 
P fa rre r in S tam p a  1773, in den 
H errenhu terkäm pfen  V ertre ter 
der s ta rren  O rthodoxie, P ro 
fessor an  der philosophischen 
Schule in Chur 1777-1781, 
dann bis 1797 P fa rrer in 
T riest, 1801 in Zizers, 1802 
P fa rrer und Professor in Chur. 
1803 D ekan des G otteshaus

bundes, hervorragendes Mitglied des 1808 geschaffenen 
evang. K irchenrates, t  8 . x . 1815. [J. R .  Tnuoo ]

G R A S S ,  K a r l  G o t t h a r d ,  Maler, * 19. x . 1767 in 
L ivland, f  3. v ili . 1814 in Rom , re iste  in der Schweiz 
und leb te  in Zürich und Chur. Zeichnungen und Bilder 
im  K u nstbaus Zürich. V erfasser von Sechs rad. Natur
prospekte von Ludw. Hess, mit Erkl.von C. Gr. (1800) ; 
Fragmente von Wanderungen in der Schweiz, nebst 
3 Kupfern vom Rheinfall (1797). —  SK L. [H. B r  ] 

G R A S S E R .  f  Geschlecht zu Basel. Wappen : in  Gold 
ein schw arzer Schrägbalken, belegt m it drei goldenen 
F lam m en. —  1. J o n a s ,  1543-1588, P fa rre r in Reinach 
1562, Helfer an  S t. Theodor in Basel 1566. —  2. J o h a n n  
J a k o b ,  Sohn von Nr. 1, 1579-1627, königl. Professor in 
Nîmes, u n tersu ch te  d o rt die röm ischen A ltertüm er, 
eques aureatus in  P ad u a  1607, P falzgraf, als welcher er 
W appenbriefe e tc . au sste llte . P fa rrer in Bennwil 1610, 
Helfer zu S t. Theodor in Basel 1612-1627, w urde von 
K önig G ustav  Adolf von Schweden zur Aufzeichnung 
der Ereignisse und  T aten  seiner Regierungszeit, aufge
fo rd ert. —  3. J o h a n n e s ,  Sohn von Nr. 1, R atsherr, 
d rang  1634 als O brist W achtm eister im  K am pf gegen die 
Basel bedrohenden K aiserlichen in R hcinfelden durch 
H andstreich  ein. t  1638. —  Benleen im 30jährigen Krieg 
(in B J  1897). —  4. J o h a n n  J a k o b ,  Sohn von Nr. 2, 
* 1610, P farrer in Jonschw il 1638-1641, Gais 1641-1647, 
dann Feldprediger in französischen D iensten, Helfer in 
Biel 1650-1658, d o rt en tlassen, P farrer zu Diez und 
B ielstein und K irchen inspek tor in  der W etterau  1660- 
1671. P falzgraf wie sein V ater. —  Vergleiche LL. — 
WB. [C. Ro .  u n d  K .  Ga u s s .]

Altes Geschlecht ( G r a s s e r ,  G r a s e r )  der S tad t Zü
rich, in den ZStB  seit 1357 zahlreich nachgewiesen. — 
R u d o l f ,  Z unftm eister 1336. —  H e i n r i c h ,  Zunftm ei
ster 1336 und  1346. —  U l r i c h ,  des R a ts  au f Jo b . 1405- 
1419, Pfleger an der Sihl 1418. —  LL. —  Gesch. Am
mann. —  Zürcher Stadtbücher. [ H .  B r . ]

G R A S S E R ,  A s m u s  oder E r a s m u s , A rch itek t und 
B ildhauer, aus B ayern  stam m end, E rbauer des ersten , 
1489 von den St. Gallern und A ppenzellern zerstörten  
K losters (M ariaberg) ob R orschach. —  SK L. [Bt ] 

G R A S S E T .  W aadtländer Geschlecht, das schon vor 
1521 in l'A bergem ent e ingebürgert w ar. —  1. F r a n ç o i s ,

N ach  e i n e r  L i th o g r a p h i e  v on  L . A. H a l l e r  
(L andesb ib i .  Bern) .


