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LISTE D E R  MI TARBEI TER AM V I E R T E N  BAND
(D ie  in  K la m m e r n  [] s t e h e n d e n  I n i t ia le n  b e z e ic h n e n  d ie  v o n  u n s e r n  M ita r b e ite r n  a n g e n o m m e n e n  A b k ü r z u n g e n ) .

ZÜRICH ; H. B r u n n e r , S tad tb ib lio thekar, W in terthu r. [H. Br.] — 
Dr. phil. Carl B r u n , Zürich. [C. D . ]  —  Dr. E .  D e j u n g , K üsnacht. — 
Johannes F r i c k , Meilen. [J. F.] —  P farre r O skar F a r n e r , Stam m heim .
—  Dr. L. F o r r e r , W in te rth u r. [L. F.] —  Dr. W erner G a n z , Zürich. —  
Prof. D r. Friedrich  H e g i . [F. H .]—  A rchivar Eugen H e r m a n n ,  Zürich. 
[E. H.] —  W alter H i l d e b r a n d t , ß ü lach . [W. H.] —  G. S c h n e e l i , V uip- 
pens. —  Sclcundarlehrer G ustav  S t r i c k l e r , G rüningen. [G. Str.]

B E R N :  Dr. R ud. W e g e l i , D ir. d. H ist. Mus., Bern. [R. W . ]  —  Dr. 
P au l A e s c h b a c h e r , T äuffelen .—  H. A l l e m a n , Lenk. [H. A.] —  f  Prof. 
Dr. Ed. B æ i i l e r ,  P farrer, G am pelen. [ f  E . E .]—  Hugo B a l m e r , Sekun
där! ehror, L aupen. —  G. B u c h m ü l l e r ,  P farrer, H uttw il. —  F. B ü h l 
m a n n , Bern. —  Dr. H. D ü b i , P räsid en t des His tor. Vereins, Bern. [H. D.]
—  Prof. Dr. R . F e l l e r , Bern. —  Prof. Dr. K arl G e i s e r , Bern. —  E rn st 
G r a f , Organist, Bern. —  Prof. Dr. O tto  von G r e y e r z , Bern. [0 . v. G.] 
—■ P. von  G r e y e r z , B e rn .—  W .  H æ m m e r l i ,  P farrer, H eim isw il.—  Leo 
H a l l e n b a r t e r , R edaktor, Brig. —  P farrer A. H a l l e r , Bern. —  Dr. K. 
H u b e r , S tad tb ib lio th ek ar, T hun . —  Dr. Th. I m H o f , Gym. Lehrer, Bern. 
—• Dr. Th. I s c i i e r , G ym nasiallehrer, Bern. [Th. I.J —  P. Kasser, 
O berrichter, Bern. [P. K . ]  —  Dr. R. IC i e s e r . Bern. —  - f  Dr. Fr. K c e n i g , 
Schönbühl. —  W .  K r e b s , a lt G ew erbesekretär, Bern. —  Dr. G. K u r z , 
S taa tsarch iva r, Bern. [G. K . ]  —  F. L e u t h o l d , Lehrer, Bern. —  H. L i n 
d e n m e y e r , Pfarrer, Tracliselw ald. —  R. M a r t i - W e h r e n , Lehrer, Bern. 
[R. M . - W . ]  —  D r. T . d e  Q u e r v a i n , R appersw il [T. Q .]  —  II. S c h u l t -  
h e s s , Zürich. [H. Sch.-II.] —  D r. H . S p r e n g , Sekundarlehrer, In te r 
laken. [II. Sp.] —  D r. H . T r i b o l e t , B ern. [II. Tr.] —  Prof. Dr. 0. 
T s c h u m i , Bern. [0 . T.]

B E R N E R  JU R A  : Gust. A m w e g , S ekre tä r der Soc. jurassienne 
d ’E m ulation , P ru n fru t. [G. A .]—  D r. P. 0 .  B e s s i r e , P ru n tru t. [P. 0 . B.]
—  W . B o u r q u i n , Biel. [W. B.] —  C. C h a p u i s . [C. Gh.] —  L. C h a p u i s , 
O berrichter, Bern. [L. C.]—  Dr. A. S c h e n k , Sekundarlehrer, Bern. [A. Sch.]

LUZERN : S taa tsa rch iv a r P. X. W e b e r , Luzern. [P. X . W . ]  —  
Dr. H ans D o m m a n n , Luzern. —  M ajor G. von V i v i s , Luzern, [v. V .]
—  Dr. H. zur Gilgen, Luzern. —  F ranz  I I a a s - Z u m b ü h l , Luzern. —  Dr. 
P . H i l b e r , B iblio thekar, Luzern. —  M. L o c h e r , Luzern. —  Prof. Ro
b e r t  M o s e r . —  P. Em m anuel S c h e r e r , Sarnen. —  Jos. T r o x l e r , Rek
tor, M ünster. [J. T . ]  —  Dr. F ranz  Z e l g e r , G erichtspräsident, Luzern.

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

SC H W Y Z : P . R ud. I I e n g g e l e r , A rchivar, Einsiedeln. [R-r.] —  Dr. 
D om inik A u f d e r m a u r , Seewen. [D. A . ]

U N T E R W A L D E N  : S taa tsarch iv a r Dr. Rob. D ü r r e r , Stans. [R. D.]
—  Dr. P . Ignaz H e s s , Ingenbohl. [î. II.] —- A lt B ezirksam m ann Al. 
T r u t t m a n n , Sarnen. [Al. T . ]

G L A R U S : R ek tor Dr. Ad. N abiiolz , G larus. [Nz.] —  J . ICubly- 
Mü ller , G larus. [J. J .  K.-M.]

ZUG- : B iblio thekar Dr. W illi. Jos. M e y e r , Bern. [W. J . M.] —  Al. 
M ü l l e r , Risch.

FR EIB U R G  : S taa ts  archivai' Tobic de R æ m y , Freiburg . —  Dr. Pau l 
A e b i s c i i e r , Freiburg . [P. A.] —  Prof. Dr. Alb. B ü c h i , Freiburg  [A. B.]
—  P. A thanase C o t t i e r , Freiburg . —  A rchivar G. C o r p a t a u x , F rei
burg. [G. Cx.] —  Prof. J . J o r d a n , Freiburg . —  Mgr J . P. K i r s c h , 
Freiburg . [J. P. K .] —  R. M e r z , Schulinspektor, Galmiz. —  Frl. J . N i- 
Q U i L L E , Freiburg . [J. N.] —  Prof. Dr. G. S c h n ü r e r , Freiburg . —  H u
b e rt de V e v e y , F reiburg  [II. V.] —  M arcel de W e c k , Freiburg.

SOLOTHURN ; Dr. J . K æ l i n ,  S taa tsarch iv a r, Solothurn. [J. K.] —  
P farre r II. C o m m e n t , Basel. [II. C.] —  S ta d tam m an n  Dr. H . D i e t s c h i , 
Olten. [H. D.] —  P farrer J . M assen, O b e rd o rf.—  Prof. Dr. E?. T a t a r i - 
n o f f , Solothurn. [E. T.] —  D r. H . T r i b o l e t  Bern. [H . Tr.] —  M ajor G. 
von V ivis, Luzern [v. V.]

B A SE L ST A D T  un d  B A S E L L A N D : Dr. Carl R o t h , B ibliothekar 
an der Oeffentliehen B ibliothek, Basel. [C. R o .]—  P farrer D r. K a rl G a u s s , 
L iestal. —  D r. Aug. B u r c k h a r d t , Basel. [A. B.] —  Dr. O tto  G a s s , 
K antonsb ib lio thekar, Liestal. [0 . G.] —  Dr. E rn st J e n n y , Basel. —  F. 
L i e b r i c h , Basel. [F. L.] —  Dr. P au l R o t h , Staa tsarch iv , B asel [P. Ro.]
—  Dr. Adr. Stü ck elb erg , Basel. [A. St.]

SCHAFFHAUSEIN : II. W a n n e r - K e l l e r , R eallehrer, S ch ap h au 
sen. [W .-K.] —  E rw in B ü i i r e r , Lehrer, Gächlingen. [E. B.] —  Rob. 
H a r d e r , Schaffhausen. —  Gg. K u m m e r , Schaffhausen. [G. K . ]  —  Dr. 
F ritz  R i p p m a n n , S tad ta rch iv a r, S te in  am  Rhein. —  D r. 0 .  S t i e f e l , 
Schaffhausen. —  D r. II . W e r n e r , S taa tsarch iv a r, Schaffhausen.

A P P E N Z E L L : D r. A . M a r t i . K antonsb ib lio thekar, Trogen. [ A .  M . ]  
ST G A L L E N : Prof. Dr. PI. B ü t l e r . St. Gallen. [Bt.] —  J . F æ h , 

K altb runn . [J. F.] —  J . J . M ü l l e r , S tiftsarch ivar, S t. Gallen. [J. M.]
—  Dr. M. S c h n e l l m a n n ,  Rappersw il. [M. S ch n .]—  F. W i l l i , Rorschach.

G R A Ü B U N D E N  : Prof. Dr. Lorenz Jo o s , Chur. [L. J . ] —  Dr. C. 
J e c k l i n , R ektor, Chur. [C. J.] —  R. ICr æ t t l i , Igis. —  Jak . L a r g i a d è r .
—  B. M a t t h i e u , K onvik t, Chur. [B. M.] —  Prof. J . M i c h e l , Chur. —  
A nton M o o s e r , M aienfeld. [A. M.] —  Dr. A. P f i s t e r , Basel [A. Pf.]
—  Dr. F. P i e t i i , B iblio thekar, Chur. [F. P . ] —  Prof. B. P u o r g e r , Chur. 
[B. P.] —  Dr. II. R o t i i , Bern. —  D om herr J . J .  S i m o n e t , Chur. [J. S .]
—  J. R. T r u o g , D ekan, Jenaz  [J. R. T .]—  D r. M. V a l è r , Chur [M. V.]
—  M ajor P . A. V i n c e n z , T runs. [P. A. V.]

A A R G A U  : F ritz  W e r n l i , a lt S tad tb ib lio th ek ar, L aufenburg  [F. W .]
—  Dr. II. S c h n e i d e r , Basel. [II. Sch.] —  Dr. H. T r i b o l e t , Bern. [II. Tr.J
—  G. W i e d e r k e h r , W ohlen. [G. W.]

TH U R G A U  : Dr. E. L e i s i , Frauenfeld . —  Dr. Th. G r e y e r z , F rau en 
feld. [Gr-z.] —  D r. I I e r d i , Frauenfeld . —  J . R i c k e n m a n n , K a n to n s
b ib lio thekar, F rauenfeld . [J . R.] —  Dr. Alb. S c h e i w i l e r , Frauenfeld . 
[A. Sch.]

T E SSIN  : Prof. Dr. Celestino T r e z z i n i . Freiburg . [C. T.]
W A A D T ." M axim e R e y m o n d , S taa tsa rch iv a r ad. in t., L ausanne. 

[M., R.] —  G. A. B r i d e l , V erleger, L ausanne. [G. A. R.] —  Eug. 
M o t t a z , D irek to r der R. H. V., L ausanne [E. M.]

W  ALLIS : Dr. Leo M e y e r , S taa tsarch iv a r, S itten . [L. Mr.] —  J . B. 
B e r t r a n d , A potheker, Chexbres. [J. B. B.] —  P rio r D e l è z e , Val 
dTlliez. —  D om herr D ionys I m e s c h , S itten . [D. I . J  —  J. S i e g e n ,  
Prior, K ippe!. —  E. T a m i n i , Pfarrer, Bcx. [Ta.]

NEU EN  BURG : L. M o n t a n d  o n , A rchivar, N euenburg.
G EN F : C. R o c i i , U nterarch ivar, Genf. [C. R.] —  E dm . B a r d e . [Be.]

—  Louis B l o n d e l , D irekt, des « Vi eux-G enève ». [L. B.] —  Jea n  B o u 
v i e r , Lic. ès le ttres . [J. B.] —  E. L. B u r n e t . [E. L. B.] —  Dr. Ed. 
C h a p u i s a t , D irek to r des « Jo u rn a l de Genève». [E. Ch.] —  A lbert 
C h o i s y . [A. Ch.] —  A ndré C.o r b a z , Jussy . [A. Cz.j —  H enri D e l a r u e , 
K onserva to r der B ibliothèque publique. —  Dr. Ju r . H enri D e o n n a . 
[H. Da.] —  A ndré D ü c i c e r t . —  J. P . F e r r i e r . [J. P . F.] —  II. F r i d e -  
r i c h . —  Frédéric  G a r d y , D irektor der B iblio thèque publique. [F. G.].
—  W illiam  G u e x . [W. G.] —  Dr. ju r. Henri L e f o r t . [II. L.] —  Dr. 
P au l E. M a r t i n , S taa tsarch iv a r. |P .  E . M.] —  Frl. M arianne M a i l l a r d . 
[M. M.] —  Frl. Marg. M a i r e . —  A. de M o n t f a u c o n . [A. de M.] —  L. 
R e v e r d i n . —  Eug. R i t t e r . [Eug. R.] —  B. S c h a t z .

Al lgeme ine  Mi t a rb e i t e r .

Dr. H ek to r A m m a n n , A arau. —  -f- Prof. Dr. Ed. B æ h l e r , Pfarrer* 
Gam pelen. [-[• E . D.] —  G. B a u m b e r g e r , Zürich. —■ -$- F. B e c k e i u  
O berst, Zürich. —  Dr. Ch. B e n z i g e r , Bern. [C. Bzr.] —  A. Belm ont, 
Basel, [nt.] —  J . B e u r e t - F r a n z , Besançon. [J. B .-F.] —  Prof. Dr. G. 
B o h n e n b l u s t , Genève. [G. B.J —  D r. H. B o r n , In te rlaken . —  P. A. 
B ü r g l e r , Luzern . [ P .  A. B . ]  —  W . C l a u s s , Zürich. —  Prof. Dr. H ans 
F e i i r , M uri-Bern. [H. F.] —  Dr. P. A. F e l d s c h e r , ei dg. B eam ter, 
Bern. —  Dr. E rn st G a g l i a r d i , Zürich. —  D. L. G a l b r e a t i i , B augy 
s/Clarons. [D. L. G.] —  F rau  Dr. F rieda G a l l a t i , Glarus. —  Dr. A. 
G e s s n e r , A arau. [A. G.] —  Dr. P. G i l l a r d o n , Chur. —  Dr. M arcel 
G o d e t , Dir. der Schweiz. Landesbib lio thek , Bern. [M. G.] —  H enri 
G r a n d j e a n , Genève. —  Dr. 0 . H a s s l e r , P e tit-L an cy . [0 . H.] —  F rau  
Ju lie  I I e i e r l i , Zürich. — 0 .  I I u l f t e g g e r , Zürich. [0 . H.] —  Prof. 
Dr. Léon K e r n , Bern. [L. K.] —  Dr. M. L. K e r n , B ern. [M. L. K.] —  
Dr. C. L a d a m e , Genf. —  C. A. L o o s l i , Schriftsteller, B üm pliz. —  Karl 
J . L ü t i i i , B iblio thekar, Bern. [K. J .  L.] —  Prof. Dr. G. M e y e r  von 
ICn o n a u , Zürich. [G. M .  v. K.] —  f  Dr. A. N o r d m a n n , Basel. —  Jean  
de P u r y , N euchâtel. [J. de P.] —  E. F . R æ u b e i i , G eniehauptm ann, 
In te rlaken . [R.] —  Dr. E. R e f a r d t ,  Basel. —  Alf. R u f e r , M ünchen
buchsee. —  Frl. E . S a u e r , Paris. —  F. S c h a l t e g g e r , a lt  S taa tsarch i
var, Frauenfeld . [ S c h .] — Prof. Dr. G ustav  S c h i r m e r , Zürich. [G. Sch.]
—  Em il S c h l u m p f , R eallehrer, S t. Gallen. —  E. S c h n e e b e r g e r , 
Bern. —  Dr. K. S c h c e n e n b e r g e r , A rth. —  Dr. F. S c h w a b , P r iv a t
dozent, Bern. [F. S.] —  Dr. H ans S c h w a b , Basel. —  Das S ek re ta ria t, 
N euenburg. [D. S.] —  Dr. Em il S t ä u b e r , Zürich. —  v. S t e i g e r , Kiesen.
—  t  Prof. E. A. S t ü c k e l b e r g , Basel. —  A. von T a v e l , Bern. —  Dr. 
II. T r i b o b e t , Bern. [H. T r.] —  R ud. T s c h u d i , Basel. —  Prof. Dr. II. 
T ü r l e r , D irektor des B undesarchivs, Bern. [H. T.] —  M ajor P . de 
V a l l i è r e , M ont s/Rolle. —  Dr. D. V i o l l i e r , V izedirektor des Schweiz. 
Landesm useum s, Zürich. [D. V.] —  P. A. W a g n e r , Stans. [P. A. W .] —  
Prof. Dr. E . von  W a l d k i r c i i , Bern. —  Prof. Dr. R ud. W e b e r , G e n f .
—  P farrer A lbert W i l d , Zürich. —  P farrer J . W ipf, B uch thalen  (Schaff
hausen).



BERICHTIGUNGEN ZUM IV. BANDE
DES

H I S T O R I S C H - B I O G R A P H I S C H E N  L E X I K O N S  D E R  S C H W E I Z
(SEITEN 1-800).

H E I L I G E R  S T U H L .  S. 121, Sp. 2 : in der Legende 
zum Fahnenbild lies Geschenk... an die Urner, s ta tt 
an die Eidgenossen, ferner Rathaus in  Altdorf, s ta tt 
Landesmuseum Zürich.

H E N G G E L E R .  S. 183, Sp. 2, Zeile 5 von oben : 
lies Dr. ju r . s ta t t  theol.

H I N T E R .  S. 225, Sp. 1, letzte Zeile, streiche : 
f  Sept. 1926.

HIS.  S. 235, Sp. 2, Zeile 7 von unten, lies : 1870 
s ta tt  1875.

HORW.  S. 292, Sp. 2, Zeile 28 von unten, lies : (ca. 
1859-1861). — Zeile 23 von unten, lies : 1 545 .— Zeile. 
20, lies : B is  s ta tt  Von 1859-1860.

J A P A N .  S. 387, Sp. 2, Zeile 5, lies : 1906-1909, 
s ta tt  1905. .

J O F F R E Y .  S. 406, Sp. 2, Zeile 8 von unten, lies
6 . Ger/iard s ta tt  Gherard. — S. 407, Sp. 1, Zeile 3 
lies : 1707 s ta tt  1717.

J O O S .  S. 411, Sp. 1, Der Text Zeile 67-71 un ter 
Nr. 9, E d u a r d , ist durch folgenden zu ersetzen :

erstellte m it diesem den Neubau der Berner Univer
sitä t, eröffnete sodann ein eigenes A rchitekturbureau, 
dem zahlreiche Um- und N eubauten in der S tadt 
Bern übertragen wurden, u. a. die Geschäftshäuser 
Zurbrügg, Th. Meyer, Kaiser u. Cie. und Bon Marche. 
Bedeutendste Schöpfungen : Schweiz. N ationalbank in 
Bern (1909-1911), Spar- und Leihlcasse in Bern (1912- 
1913), K antonalbank in Schaffhausen.

K A R P F E N B E R G .  S. 457, Sp. 2, lies : Kapfenberg 
s ta tt Karpfenberg.

K E H R S AT Z .  S. 466, Sp. 1, Zeile 4 von unten, lies :
F. E . Welti s ta tt  Andres.

KŒCHLIN.  S. 520, Sp. 1. Zeile 13, lies : 1859- 
1927 s ta tt  1924.

KRAU ER.  S. 541, Sp. 2, Zeile 7, lies : Hug, s ta tt 
Hag.

K REBS.  S 512, Sp. 1. D. K anton Zürich : Das Ge
schlecht kom m t schon 1504 in Töss vor ( Glückshafen
rodel). [E . St.]

KUNKLER.  S. 567, Sp. 2, Zeile 27 von oben, lies : 
Nr. 1 3  s ta tt 9, sowie w eiter 1 4  und 1 5  s ta tt  10 und 11. 
Zeile 28, lies : Sohn von Nr. 1 2 , s ta tt Nr. 8 .

LARDY. S. 607, Sp. 2, Zeile 18 von unten, lies : 
Seringapatam s ta tt  Seringapatnam .

LAX.  S. 638, Sp. 1. Zeile 22 von unten, lies : Eggen 
s ta tt Eygen.

LEC H NE R .  S. 639, Sp. 1, Zeile 8 von un ten  : lies 
1678  s ta tt  1768.

LEUK.  S. 667, Sp. 1, Zeile 6 von oben, lies : 1 2 2 7  
s ta tt  1236.

L IN D E N B E R G .  S. 687, Sp. 1, Zeile 3 von unten : 
lies Sailer s ta tt  Seiler.

L IN D E N B E R G ,  von.  S. 687, Sp. 1, Zeile 8 von 
unten, lies : Niederbüren s ta tt Oberbüren.

LÖWEN.  S. 705, Sp. 2, Zeile 36 u. 37 von oben, 
lies :,ein roter Balken, s ta tt  ein Balken.

LÜDI.  S. 720, Sp. 1, Zeile 31 von unten  : Nr. 1, 
A r n o l d , ist zu streichen, Nr. 2 und 3 in 1 und 2  abzu
ändern.

LUDWIG.  S. 719, Sp. 1, Zeile 4 von unten  : lies 
H e r m a n n  s ta tt  Otto, * 1857 s ta tt 1853.



VERZEICHNIS DER TAFELN DES IV. BANDES

( Bemerkung für den B uchbinder: Der IV. Band enthält 800 Seilen Text, VIII Seiten Titel, E rrata , Liste der 
M itarbeiter und der A bkürzungen und Verzeichnis von 2 selbständigen, beidseitig bedruckten Bilder
tafeln. Dieselben müssen in nachstehender W eise eingeheftet w erden.]

Seite Seite

1. A. K arte  des K an tons Luzern in  p räh i- 2. A. Luzerner T rach ten , zwischen S eite768
sterischer und  röm ischer Zeit, zwi- u n d .......................................................................769
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HISTORISCH-BIOGRAPHISCHES LEXIKON 

DER SCHWEIZ

G
FORTSETZUNG

GÜTTINGEN

G Ü T T I N G E N ,  von. Thurgauisches Freiherrenge
schlecht, ca. 1159-1357. Trotzdem  die 
H erren von G. zahlreich auftreten, 
ist die Herstellung einer Stam m tafel 
unmöglich, weil immer wieder die glei
chen Vornamen (Heinrich, Rudolf, 
Ulrich) erscheinen und so oft kaum  
die Generationen auseinanderzuhalten 
sind. Wappen : in Silber eine rote Rose 
m it gelbem Butzen, grünen Kelchblät
tern  und grünem Stiel m it zwei B lät
tern . Die Besitzungen der Freiherren 

setzten sich zusammen aus Eigengütern und aus Lehen 
von den Klöstern St. Gallen (z. B. Singenberg und Ha- 
genwil), Salem, Reichenau, sowie vom Hochstift Kon
stanz. E rster nachweisbarer V ertreter ist — 1. U l r i c h  I., 
Domherr zu Konstanz, Zeuge 1159. — 2. R u d o l f  I. (1163- 
1179), Bruder von Nr. 1, 1179 im Gefolge des Herzogs 
Friedrich V. von Schwaben. — 3. A l b r e c h t  I. (1200- 
1222), Domherr, nach 1218 Propst zu St. Stephan in 
Konstanz, bewarb sich 1221 neben Heinrich von Realta 
um  den Bischofssitz zu Chur, starb  aber, bevor der 
Papst entschieden hatte . — 4. R u d o l f  11. (1208-1226), 
Bruder von Nr. 3, Abt zu St. Gallen 1220, un terstü tzte  
mit nicht ganz einwandfreien Mitteln die K andidatur 
seines Bruders in Chur und wurde nach dessen Tod sel
ber Bischof. Mit Erlaubnis des Papstes Honorius III. 
behielt er auf 3 Jahre neben der Bischofswürde auch 
die Verwaltung seiner bisherigen Abtei. 1226 im Ge
folge Kaiser Friedrichs II. in Italien, wo er sich als 
Schuldenm acher hervortat, f  in Rom am Fieber
18. ix . 1226 ; im Lateran beigesetzt. — 5. U l r i c h  II I . 
(1244-1282), war 1248 bei Beginn des Feldzuges gegen 
den Staufenkönig Konrad IV. m it Graf H artm ann dem 
Aelteren von K iburg im Eisass. Nach H artm anns Tod 
1264 m achte dessen Witwe M argareta dem Ulrich und 
seinem Bruder Rudolf IV. von G. Schenkungen, um 
von ihnen Hülfe im Erbschaftsstreit gegen Rudolf von 
H absburg zu bekommen. 1279 urkundet Ulrich s ta tt 
des Grafen Hugo von Werdenberg, Landgrafen von Ober
schwaben, auf Burg Schopfein und am tet dort 1281 
selber als Landvogt. — 6. H e i n r i c h  I I I .  (1253-1303), 
Enkel H e i n r i c h s  I. (1209-1258), wird in verschiedener 
Eigenschaft oft erwähn t und war ein streitbarer Herr, der 
u. a. wegen widerrechtlicher Ansprüche durch den 
Bischof von Konstanz zweimal exkommuniziert wurde. 
1294 erscheint er unter den Schiedsrichtern im Streite 
zwischen dem Bischof von Konstanz und Lütold von 
Neu Regensberg wegen K aiserstuhl. — 7. H e i n r i c h  VI. 
(1280-1299), Abt von Einsiedeln, belehnte seinen Bruder 
Rudolf nach dem Tode des letzten Grafen von Rappers- 
wil 1283 m it der Vogtei über Einsiedeln und die zuge
hörigen Lehen, was aber durch König Rudolf von 
H absburg hintertrieben wurde. — 8. U l r i c h  V. (1272- 
1277), A bt von St. Gallen neben dem Gegenabt Heinrich 
von W artenberg und dessen Nachfolger Rumo von 
Ramstein, denen er bis zum Tode 1277 dadurch zu 
tro tzen vermochte, dass er zur Mehrung seines A nhan
ges die K lostergüter rücksichtslos verschleuderte. — 

HBLS IV —  1

GUEX

I 9. A l b r e c h t  II., Bruder von Nr. 8, Propst zu St. Gallen, 
; ging nach Abt Ulrichs Tode zum bisherigen Gegner 
! Rumo von Ram stein über. — 10. D i e t h e l m  I. (1263- 
I 1296), wurde durch Fürsprache seines Verwandten 

Rudolf von Hoheneck in Reichs dienst genommen und 
nannte sich Generalvikar in Toskana. Als solcher über
m ittelte er z. B. 1284 der S tad t Florenz ein Mahnschrei
ben König Rudolfs und eines von eigener H and, f  vor
8 . m . 1300, wo seine W itwe Adelheid mit zwei Söhnen 
urkundet. — 11. D i e t h e l m  II., K om tur des Johanniter
hauses in Ueberlingen 1336-1337. —  12. A d e l h e i d ,  
Witwe Wilhelms I. von Enne, verschwindet 1357 aus 
den Urkunden. Der letzte Träger des Namens von 
Güttingen, Diethelm III., war im Ausland verschollen. 
— Vergl. Butler : Die Freiherren von Güttingen (in 
TB  56, 1916).'— Kindler v. Knobloch : Oberbad. Ge
schlecht er buch. — TU . — Pup. Th. — Zürcher Wappen
rolle 142, 213. [H ekdi 1

G U T T I N G E R .  Geschlecht, der Gem. Gossan (K t. 
Zürich), das seit der Mitte des 17. Jahrh . dort bezeugt 
ist, aber schon 1440 zu Pfäfllkon und 1513 zu Fehr- 
attdorf erscheint. Es h a t seinen Namen jedenfalls vom 
thurg . Orte Güttingen. [J. Frick.1

G UÉ VAU X (K t. W aadt, Bez. Avenches, Gem. Mur 
und Ivt. Freiburg, Seebez., Gem. H aut Vully. S. GLS). 
Weiler am Nordufer des Murtensees m it steinzeitlichen 
Pfahlbauten. Govel im 13. Jahrh . Lehen des Bischofs 
von Sitten, das an die Grafen von Genevois überging 
und teils die Geschicke von Cudrefm, teils diejenigen 
der H errschaft Lugnorre teilte. Bekannte Papiermühle 
während der 1. Hälfte des 19. Jah rh . Die heutigen 
Herrschaftsgebäude und Bauernhöfe wurden gegen 1740 
von Niklaus Kirchberger, Landvogt von Avenches, 
und Bernhard Kirchberger, Landvogt von St. Johannsen, 
gebau t. — D H V. [M. R.]

GUE X.  Familienname der Kte. Freiburg und W aadt.
A. K a n to n  F r e ib u r g .  I. G u e x .  Alte, aus Echarlens 

stam m ende Familie, die schon 1415, 1428, 1435 usw. 
erwähnt wird. — Staatsarch. Freiburg : Fonds Gre- 
maud, Nr. 86, Fol. 60.

II. G u e x ,  G u e x  d ’A m o u r  oder G a  y d  a m o u r ,  a) Sehr 
altes Geschlecht von M atran, das schon 1443 unter 
dem Namen Gaydamour oder Guex d ’Amour erwähnt 
wird und diesen Namen bis zum 18. Jah rh . behielt. 
Von da an nannte  es sich nur noch Guex. Ein Zweig die
ser Familie bürgerte sich am 3. x. 1596 in Freiburg ein.

Eine Familie Gaydamour, von der vielleicht die von 
M atran abstam m t, war schon 1366 in Freiburg einge
bürgert. Wappen : von Blau m it goldenem Delta, über
höht von einem goldenen lateinischen Kreuz und be
gleitet von drei goldenen Sternen. — Vergl. Gumy : 
Heg. d’Hauterive. — Staatsarch. Freiburg : Grosses de 
l’hôpital ; Burgerrodel.

b) Familie von Belfaux, wo sie noch blüht, die auch 
den Namen Guex d’Amour oder Frölich er trug . Ein 
G. aus dieser Familie wurde am 7. Juni 1608 in Freiburg 
eingebürgert. — Staatsarch. Freiburg : Burgerrod ei.

Familien Guex sind heute noch in Siviriez und Le 
Saulgy eingebürgert. [G. Cx.]

Mai 1926



2 GUEY GUGGENBUHL
B. K a n to n  W a a d t .  Mehrere Familien des Namens. 

Gay 1397 ; in Bonlens sind G. seit 1298, in Gossonay vor 
1459, in Aigle im  16. Jah rh . bekannt. Zum Zweige von 
Gossonay gehören : — 1. J e a n ,  der 1475 das Schloss Les 
Glees verteidigen half, und — 2. F e r d i n a n d  G a b r i e l ,  
1744-1802, Arzt in Aubonne ; stiftete einen Pietätspreis, 
der noch heute am A uffahrtstag zur Verteilung ge
langt. — Zum Geschlecht von Boulens, wovon ein 
Zweig sich im 16. Jah rh . in Moudon niederliess, gehören: 
— 3. HÉH, 1847-1907, Agronom, Tierarzt, O beram t
m ann von Moudon 1894-1897, und — 4. F r a n ç o i s ,  
1861-1918, hervorragender Pädagoge, Seminar direkter 
und a. o. Professor für Pädagogik an der U niversität 
Lausanne 1890-1918 ; Dr. h. c. der U niversitäten Zü
rich und Jena  ; Verfasser einer Histoire de V Instruction 
et de l’Education (1905), ins Portugiesische übersetzt ; 
R edaktor des Annuaire de l’Instruction publique en 
Suisse und des Éducateur, M itarbeiter am D H V . — 
Livre d’Or. — H andschriftliche Genealogie der Familie 
von W. Guex in Genf. [M. R .]

GUEY,  GUY.  Freiburger Familie von Vuadens, 
wo sie schon im 15. Jah rh . bestand. Angehörige die
ser Familie nannten  sich im 16. und 17. Jah rh . bald 
Forney, bald Guey. Ein Zweig bürgerte sich am 18. II . 
1623 in Freiburg ein. Aus ihm gingen mehrere Priester 
und Klostergeistliche hervor, so — R o d o l p h e ,  bi
schöflicher Sekretär u. Fiskal, Chorherr von St. Niklaus 
in Freiburg 1619, K oadjutor 1619-1623, f  1648. — 
Ein Niclaus Guey von Gully wurde am 31. m . 1635 in 
Freiburg eingebürgert, ebenso ein anderer Nicolas aus 
Savoyen am 20. X I. 1638. — Vergl. Brasey : Le Chapitre 
de Saint-Nicolas, p. 164. — Staatsarch. Freiburg : 
Grosses de Bulle ; Burgerrodel. [G. Cx.l

G U G E L B E R G .  Geschlecht der K te. Graubünden 
und Schwyz. Die Familie nim m t eine urspr. H er
kunft aus Uri und Abzweigung vom Geschlecht VON 
Moos an.

A . K a n to n  G ra u b ü n d en . G u g e l b e r g  VON MOOS. 
Stam m vater des heute nur noch in Maienfeld (K t. Grau
bünden) bestehenden Geschlechts (die Zweige in Zürich 
[f um 1550], Lachen, im Wäggita.1, in Altrapperswil, 
Chur, Malans [ t 1647] und Marschlins [f um 1550] 
sind ausgestorben) wäre der aus Uri stamm ende H a n s  
T h e o p o l d  von Moos, der 1360 nach Lachen (K t. 
Schwyz) zog und sich am Fusse des Gugelberges an
siedelte. Seine Nachkommen nannten  sich zuerst VON 
Moos gen. Gugelberg. Dieser Name wurde auch von 
der Bündner Linie ( H a n s  S ig m u n d  zog als Landeshof
meister und Marschall an den bischöfl. Hof nach Chur)

bis 1600 beibehalten und 
ging dann in die heutige 
Form G. von Moos über. 
Wappen : ursprünglich 
in R ot ein Eisbär, über
höht von drei goldenen 
Sternen. Später gevier- 
te t ; 1 und 4 in R ot ein 
Eisbär auf silbernem 
Dreiberg, überhöht von 
drei goldenen Sternen ; 
2 und 3 in Silber eine 
natürliche Gemse auf 
grünem Dreiberg. Herz
schild in Blau eine gol
dene Lilie (verliehen von 
Heinrich IV. 1607). Von 
der Churer Linie sind zu 

nennen : — 1. R itter L uzius von Moos gen. G., Bürger
meister von Chur, t  1515 zu Marignano. — 2. G r e 
g o r i u s ,  Bürgermeister von Chur 1620 u. 1622, un ter
zeichnet das Mailänder K apitu lat von 1622, f  in Mai
land, als er im Dez. 1622 m it ändern Gesandten der 
beiden Bünde neue Verhandlungen m it Oesterreich und 
Spanien führte. Eifriger Anhänger der spanischen 
Fraktion. — 3. J o h a n n ,  in den 40er und 50er Jahren 
des 16. Jah rh . wiederholt S tad tarzt von Chur, f  im 
Pestjahr 1566.— Begründer der fast stets m it Frankreich 
haltenden Linie von Maienfeld (Stammsitz : Schloss 
Salenegg seit 1654), die eine Anzahl Staatsm änner und 
Offiziere in französischen, holländischen und englischen

Diensten hervorbrachte, war — 4. H a n s ,  Landvogt zu 
Maienfeld, dort Bürger 1533, H auptm ann in französi
schen Diensten, f  1554 in der Schlacht von Hohensiena
— 5. L uzius, Sohn von 
Nr. 4, S tadtvogt zu Maien
feld, Podestat zu Mor- 
begno 1559, Gesandter an 
König K arl IX . nach 
Frankreich 1556, f  1579.
—• 6. A m b r o s i u s ,  Sohn 
von Nr. 4, * 1546, Vicari 
im Veltlin 1563, Begründer 
des Zweiges von Mal ans.
—  7. H a n s  L u z i ,  Sohn 
von Nr. 6, 1562-1616,
Podestat zu Tirano 1585,
Gesandter an König Hein
rich IV. nach Frankreich, 
der ihn 1607 zum R itter 
schlug ; S tadtvogt von 
Maienfeld, Mitglied des 
geheimen R ats, wurde
vom Churer Strafgericht 
1607 schwer gebüsst, wel- Luzi Gugelberg von Moos
ches Urteil aber im gl. J . * t ) a? el? e£ Z eichnungT. « . ,  °  . von H einrich  K raneck .vom Ilanzer Strafgericht
wieder aufgehoben wurde.
—  8. H o r t e n s i a ,  1659-1715, die erste bekannte 
Schweiz. Schrifstellerin, Aerztin und Vorläuferin der 
Frauenbewegung. — Em m a Graf : Hortensia G. v. M . — 
9. H a n s  L u z i ,  * 1633 posthum us, Landeshauptm ann im 
Veltlin 1667, Stadtvogt zu Maienfeld, f  1672. — 10. 
U l y s s e s ,  Commissari zu Cläven 1785 u. Bundesoberst.
— 11. H e i n r i c h  L o r e n z ,  1780-1846, Sohn von Nr. 10, 
Landam m ann, B undesstatthalter, Tagsatzungsgesand
ter, H istoriker. — 12. U l y s s e s  R u d o l f ,  1809-1875, 
bekannter Ingenieur, zeichnete sich durch W asser
bauten (Neufassung der St. Moritz er und Tarasper 
Heilquellen, Domleschger-, Linth- und Juragewässer
korrektion), B rückenbauten (u. a. in der Viamala, 
Eisenbahn-Pobrücke bei Piacenza), S trassenbauten 
(Obere-, Engadiner-, Bergeller-, Oberländer-, Bernina- 
und Prätigauerstrasse), sowie bei den ersten B ahnbau
ten (Südostbahn) und durch H ochbauten (u .a . K antons
schule in Chur) aus. — 13. H a n s  L u z i u s ,  Enkel von 
Nr. 12, * 1874, Ingenieur, eidg. Genie-Oberst. — 
SZG L. — Vergl. SG B  I. — F. Hegi : Die geächteten 
Räte..., p. 447 . — Ardiiser : Beschreibung... — Valer : 
Gesch. des Churer Stadtrates, p. 68. — Stam m b., 
Adelsbrief und Familienchronik im Besitze der Fa
milie. [M. V. U .  H . L. v . G.]

B. K a n to n  Schw yz, f  Geschlecht in der March 
und im W äggital. U l i  und H e i n i  G. f  1388 bei Näfels ; 
P e t e r  und J o h a n n  f  1466 bei Ragaz. — 1. A l b r e c h t ,  
erster Commissar der Schwyz er in Bellenz 1502-1504. — 
2. J o h a n n ,  Landvogt in Luggarus 1512. —  3 .-5 . G e o r g  
(1600), B a l t h a s a r  (1630) und D o m in ik  (1676) waren 
Landschreiber des Landes Schwyz. —  6 .-10 . H a n s  
(1491 und 1498), L i e n h a r d  (1501), G r e g o r  (1506), 
W o l f g a n g  (1540) und G r e g o r  (1616, 1647) waren 
Landam m änner der March. —  11. R u d o l f  A n t o n ,  
Pfarrer in W alenstadt, in Lachen 1721-1762, seit 1752 
Dekan. — LL. — Gfr. 34, p. 36, 65. [R -r .]

GUGELIV1ANIN. Geschlecht von Attiswil (K t. Bern), 
wo es schon 1579 erwähnt wird. Bereits im  16. Jah rh . 
findet es sich zahlreich in den Kirchgem. W ynau und  
Zofingen, später in Lotzwil, Oberbipp und Langenthal. 
Ein Zweig ist heute auch in Steckholz verbürgert. 
Wappen : in Blau auf grünem Boden ein gew appneter 
Mann m it rundem  H ut (Gugel), in der Rechten ein 
Kreuzchen tragend. — J o h a n n  F r i e d r i c h ,  1829-1898, 
Bärenwirt in Langenthal bis 1862, dann Fabrikan t und 
Mitbegründer der heutigen Firm a G. u. Co., N ationalrat 
1879-1890. — H e r m a n n  A r n o l d ,  1852-1921, Fabri
kan t, N ationalrat 1902-1917, Oberst der Kavallerie. — 
Pers. Mitteilungen. [H T r.]

G U G E R L I .  Geschlecht der Gem. Aeseh bei Birmens- 
dorf (K t. Zürich), das seit 1502 dort bezeugt ist. Damals 
war H a n s  G. U ntervogt der Gem. [ J .  F iu c k .]

G U G G E N B Ü H L .  Familien von St. Gallen u. Zürich-
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Geschlecht, das aus dem Hofe Jona stam m t und sich 
1599 in der S tad t einbürgerte. — H a n s ,  Grossrat 1611- 
1624, K leinrat 1625-1646, Pannerherr 1629-1646. -— 
Regim entsbuch und Pfarrbuch von R'wil. [M. Schn.]

B. K a n t o n  Z ürich . Altes Geschlecht der Gem. 
U etikon am Zürichsee, das schon 1345 dort bezeugt und 
seit langem auch zu Meilen und K üsnacht verbreitet 
ist. Es h a t seinen Namen verm utlich vom Weiler 
Guggenbühl bei Illnau. — [J. Fiuck.] — 1. J o h a n n  
J a k o b ,  von Meilen, Dr. med., 1816-1863, widmete sich 
dem Studium  des K retinism us und gründete auf dem 
Abendberg bei Interlaken 1840 eine H eilanstalt für 
K retinen, die W eltruf erlangte, aber m it einem Misser
folg endigte ; Verfasser von Fachschriften. — Karl 
A ltherr : Dr. J . J . G. (1905). — K. A ltherr : H . J . G. 
und seine Abendberg-Stiftung (im Verhandlungsber. der 
7. Schweiz. Konferenz für das Idiotenwesen, Glarus 1909).
— Katalog der Stadtbibi. Zürich, 1864 und 1896. — 
K. Meyer-Ahrens : Heilquellen u. Kurorte der Schweiz, 
2. Ausg. 1867, A rt. Abendberg. — Gell. Mitt. von 
Pfr. E rnst Guggenbühl in Fischenthal. — 2 . G o t t 
f r i e d ,  von K üsnacht, * 1888, Dr. phil., Prof. an der 
Kantonsschule in Zürich, P.-D., Historiker. Verz. seiner 
Schriften siehe im  SZG L. [H. B r ]

G U G G E N B Ü H L E R .  Familie der S tad t Luzern. 
H e i n r i c h ,  von Meilen, Vater und Sohn, 1458-1484, 
S tadtläufer. — 1. G u id o ,  * 1713, Subprior in St. Urban 
1752. — 2. K o n r a d ,  K onventuale in St. Urban 1756- 
1788, Schreibmeister der dortigen Normalschule, Ver
fasser einer Anleitung zum Schönschreiben, führte den 
M usikunterricht als Lehrfach in der Volksschule ein 
1781, 1782. Bibliothekar 1779, D irektor des Land
schullehrer-in s titu ts  1782-1784, Professor der Philo
sophie 1785. — 3. X a v e r ,  * 1759, Volksrepräsentant 
und K antonsrichter 1798, Grossrat 1814, A m tssta tt
halter 1831-1837, Schüler des Musikers K onstantin 
Reindl, längere Zeit Sekretär der Schweiz. Musikge
sellschaft. —  4. J o s e f ,  20. n . 1798-18. x i i .  1844, H aupt
m ann in Neapel 1825, O berstlieutenant und P latz
kom m andant 1839, beteiligt am Freischarenputsch 
vom 8. x ii . 1844. — Vergi. S taatsarchiv. — Kath. 
Volksschulblatt 1874. — Anna Hug : Die St. Urbaner 
Schulreform. [P . X . W .]

G U G G E N H E I M .  Zwei Familien d. S tad t St. Gallen, 
eingebürgert aus Hohenems (Vorarlberg) 1887 und aus 
Lengnau (Aargau) 1890. — K a r l ,  * 1848 in Hohenems, 
t  20. II. 1913 in St. Gallen, Stickerei-Industrieller 
1875-1890, hierauf im Bankfache tätig , beteiligt an 
einer Reihe in- und ausländischer Finanzunternehm un
gen. Seine Söhne — B e n n o ,  * 1884, Dr. ju r., K antons
gerichtsschreiber, und — W e r n e r ,  * 1895, Dr. phil., 
Schriftsteller. — St. G. Nbl. 1914, p. 85 u. 107. [Bt.]

G U G G E R .  Familien der K te. Basel, Bern, St. Gallen 
und Solothurn.

A. K a n to n  B a s e l ,  f  Geschlecht der S tadt Basel, 
eingebürgert 1520 m it A n d r e a s ,  Maurer, von Brem- 
garten . Wappen : in Blau auf grünem Dreiberge eine 
A rm brust, überhöht von einem auffliegenden Kukuck.
—  1. J o h a n n  J a k o b ,  1560-1624, Enkel des Vorgen., 
Pfarrer zu Läufelfingen (Baselland) und Dekan des 
W aldenburger K apitels. — 2. M e l c h i o r ,  1594-1650, 
Sohn von Nr. 1, Zunftm eister zu Spinnw ettern 1627, 
Landvogt zu Riehen 1635, D eputat der Kirchen und 
Schulen 1645. —  3. J o h a n n  F r i e d r i c h ,  1627-1674, 
Sohn von Nr. 2, Magister artium , Zunftm eister und 
R atsherr zu Spinnwettern, Landvogt zu Homburg 1661.
— L L . — Staatsarchiv Baselstadt. [P . Ro.]

B. K a n to n  B e r n . Bernischer Familienname, der 
in den F R B  seit 1372 erscheint. H eute sind G. Bürger 
von Burgdorf, Heimiswil, Ins, U tzenstorf, Brügg u. 
Buchholterberg und Burger von Bern (aus Buchholter
berg) seit 1867 und 1875. —  A d o l f ,  * 1856, f  8. v .  1920, 
in Bern, R edaktor der Confidentia, Grossrat, Oberstlieu
tenan t der A rtillerie.— Berner Woche, Mai 1920. [D. S.]

C. K a n to n  St. G a lle n . Geschlecht, das vielleicht von 
dem 1404 bezeugten Hofe Gugga (Gem. W olfhalden, 
Appenzell A. Rh.), herstam m t, da es in der Nähe zuerst 
erscheint. U l r i c h  G. zu Gaissau 1402, in Berneck seit 
1453 nachweisbar. Wappen der G., Burger von St. Gal-

I len : in Blau auf einem braunen Baumaste sitzender 
Kukuck (Gugger).— 1. H e i n r i c h ,  Ammann zu Rheineck 

1 1478. — 2. Jos, Burger der S tad t St. Gallen, Eilfer der 
Schneiderzunft 1482, |  1492. — 3. C l a u s ,  scheint sich 

I um das Leinwandgewerbe der S tadt St. Gallen beson
ders verdient gem acht zu haben, da sein Bildnis in 
Lebensgrösse an der W and bei der Leinwandbank ge
m alt war. — Ein späterer Zweig der G. von St. Gallen 
stam m t aus Bremgarten. — 4. B e n e d i k t ,  Zunftm eister 
1579. — Das Geschlecht ist in der S tad t St. Gallen 1702 
ausgestorben. — 5. H a n s ,  von W idnau, alt Landvogts- 
Ammann 1650, Hofamm ann 1662. —  6 . P. A th a n a s iu s , 
von Berneck, * 8 . v m . 1606, Lehrer und Schulpräfekt 
in Rorschach 1642, Subprior in St. Gallen 1653, Pfarrer 
in W ildhaus 1655, Lehrer der geistlichen Beredsamkeit 
1659, Logikprofessor und Subprior in Neu St. Johann 
1661, Lehrer der Philosophie und Dekan in Disentis 
1664, f  25. I. 1669. Er ist der einzige bedeutende Dra
m atiker des Stiftes St. Gallen, der sich am Jesuiten
dram a gebildet ha tte . Seine Dramen sind unver
öffentlicht ; 1661 edierte er Hymnorum sacrorum libri 
IV . Zur Veröffentlichung bestim m t, aber n icht ge
druckt wurden die libri X I I  des A nnus sanctus. H eraus
gegeben ist von ihm 1659 : Alexandri M agni gesta 
authore Gualtero de Castellione. — Vergl. UStG  IV,

! 637. —  A U  I, 561. — Göldi : H of Bernang, p. 66. —
: W artm ann : H of Widnau-Haslach, p. 101, 107. —•
I LL. —  v. Arx :  Gesch. des Kts. St. Gallen II I , 273. — • 

i Verhandl. der St. Gail.-App. Gemeinnutz. Ges. 1855, 
p. 16 ff. — Sch errer : Kat. der Stiftsbibi. — Stadtbiblio
thek. —  Stiftsarchiv. [J .  M.]

D. K a n t o n  S o l o t h u r n .  f  Altburgergeschlecht der 
S tad t Solothurn. K u n z m a n n ,  Bürger 1410. Wappen : 
in Blau auf grünem Dreiberg eine aufrechte goldene 
A rm brust, auf der ein goldener Kukuck sitzt ; später 
in Blau auf silbernem Spitzdreiberg ein goldener 
Kukuck, beseitet von 2 goldenen Rosen. —  1. H a n s ,  
Grossrat 1534, Jung ra t 1540, Thüringenvogt 1543, 
A ltrat 1551. — 2. U r s ,  Sohn von Nr. 1, Grossrat, Vogt 
zu Bechburg 1539, Jung ra t 1566, Gesandter nach I ta 
lien 1573, Vogt v. Falkenstein 1575, Gemeinmann 1588, 
Vogt zu Flum ental 1595. — 3. G e o r g ,  t  1575, Bruder 
von Nr. 2, Grossrat 1547, Jung ra t 1562, Bürgermeister 
1563, Vogt zu Flum ental 1565, A ltrat 1566, Vogt zu 
K riegstetten 1570. — 4. J o h .  J a k . ,  1613-1678, Pfarrer 
in Trim bach 1637, Chorherr in Schöncnwerd 1645, 

Stifter der Pfarreien Ifental 1674 und 
Starrkirch 1678, Senior. — 5. JOH. 
L e o n z ,  1650-1721, Chorherr zu Schö- 
nenwerd 1675, Solothurn 1679, Propst 
1688. — 6. Uns L e o n z ,  1696-1764, 
Pfarrer in Zuchwil 1720, erster Pfarrer 
in Luterbach 1725, Rodersdorf 1728, 
Propst zu Schöncnwerd 1731. — 7. 
J a k .  J o s .  A n t . ,  1709-1780, Dr. med., 
Stabsfeldmedikus in ungar. Diensten 
1739, S tadtphysikus zu Solothurn 

1745, Grossrat 1753, Jung ra t 1773, Bürgermeister 1778.
—  8. P eter  J o s . ,  1716-1783, Oberlieutenant in der Ge
neralkompagnie des Schweiz. Gardereg. in Frankreich, 
Kommission als Oberst, Grossrat 1778, Grossrichter. —
9. F ranz Ammanz, 1721-1794, Bruder von Nr. 8, Kapi- 
tän lieut. in Spanien, Grossrat 1768, Oberstlieutenant, 
Jung ra t 1779, Wegherr 1783, Schanzenseckeimeister.
— 10. F r a n z  P h i l i p p  J o s . ,  1723-1790, Bruder von 
Nr. 8, Priester und Vikar in Oberbuchsiten 1747, 
Pfarrer in Kienberg 1750, Stiftsprediger in Solothurn 
1761, Chorherr 1771, Schriftsteller und Erzieher, Ver
fasser von Kurze Nachricht von der Lehrart in  Silena 
zur Bildg. eines Patrioten (1778) und Kurze Geschichte 
der Philontis... (1783). — 11. U r s  V i k t o r ,  1725-1792, 
Vikar in Baistal 1749, Pfarrer zu St. Nildaus 1754, 
Egerkingen 1762, Präsident der helvet. Gesellschaft 
1773, Chorherr in Solothurn 1782, vergabte für arme 
Schulkinder der Gem. Herkingen und Egerkingen. — 
12.F r a n z  X a v .  J o s . ,  1735-1804, Bruder von Nr. 11, 
Notar, Grossrat 1766, Grossweibel 1773, Vogt zu Dör
nach 1779, K leinrat 1803. — 13. Jos. L u d w i g  V i k t o r ,  
1746-1803, Lieutenant im Schweiz. Gardereg. in Frank
reich, Grossrat 1767, Jungra t 1773, Bauherr 1774,



GUGGER VON STAUDACH GUGGISBERG
K om m andant des Konting. nach Freiburg 1781, A ltrat 
1782, Bürgermeister 1783, Vogt am Lebern 1785. — 
14 . F r a n z  J a k . ,  Sohn von Nr. 7, 1755-1810, Grossrat 
1786, Jung ra t 1787, K leinrat 1803. — 15. F r a n z  J o s . ,  
1765-1843, Dr. theol. 1787, Priester 1788, Stiftsprediger 
zu Solothurn 1789, Chorherr 1794, Jubilar. — 16. L e o n z  
V i k t o r ,  1791-1864, Grossrat, K leinrat 1823-1841. — • 
Vergl. LL. — LLH . — Franz Haffner : Geschlechterbuch. 
— P. Protas Wirz : Bürgergeschlechter. — P. Alex. 
Schmid : Kirchensätze. — M H V  Sol., Heft 5-7. — J . 
Mösch : Soloth. Volksschule von 1830. [v. V.]

G U G G E R  VON STAU DA C H.  Die Familie wurde 
1651 in den Adelsstand 
erhoben und Hess sich um 
1674 in Feldkirch (Vor
arlberg) nieder. W appen : 
geviert et ; l u .  4 in Gold 
über grünem Dreiberg 
auf L attenhag grauer 
Kukuck m it Ring im 
Schnabel, 2 u . 3 in Blau 
Rosenstaude m it 3 roten 
Rosen.— 1. C ontestili I I , 
Abt von St. Gallon, *28. 
VI. 1701 in Feldkirch (Mi
chael Anton), tr a t  1719 
ins Kloster St. Gallen ein ; 
Profess 1721, Professor 
der spekulativen Theolo
gie 1726, zu Studien nach 
Rom gesandt 1729, Dr.

_ , . ju r .u tr . ,  wiederum Theo-
Gœlestm II. Guggcr. logieprofessor und Unter-IN ach einem Oelgemalue m der ,7, ' , , - ol TZ.. ,
S tiftsb ib i. S t. G allen. o ff lz ia l : 7 3 1 ’ K " c llS “ -ster in  St. Gallen 1733, 

Subprior und Schulprä- 
fekt 1734, zum Abt erwählt am 23. m . 1740. Von sei
nem Vorgänger Joseph von Rudolfis übernahm  er 
das Toggenburger Geschäft zur Erledigung. Im  Januar 
1739 ha tte  die vom Stifte verlangte Vermittlung der 
VI Stände Luzern, Schwyz und Glarus einerseits, 
Zürich, Bern und Schaffhausen anderseits resultatlos 
geendigt. Die Huldigung an den neuen A bt wurde am
14. VI. 1740 von den Toggenburgern tum ultuarisch 
vereitelt. Dem Rate des französischen Gesandten, das 
Geschäft dilatorisch zu behandeln, nachkommend, ge
lang es C., die Ruhe im Poggen
burg soweit herzustellen, dass am
30. x. 1743 die Huldigung vorge
nommen werden konnte. In einem 
Vergleich vom Sept. 1755 wurde 
die Ausübung des Mannschafts- 
rechts geregelt. Der toggenburgi- 
sche Landrat ratifizierte denselben 
im März 1758, worauf es C. mög
lich wurde, am 29. i. 1759 auf 
der Konferenz von Frauenfeld alle 
aufgelaufenen Anstände verm it
teln zu lassen und m it dem Pog
genburg zum endgültigen Frieden 
zu kommen. Neun Jahre lang 
schleppte sich auch der un ter Abt 
Joseph noch ausgebrochene Streit 
m it der Kurie von Konstanz hin, 
bis es C. gelang, durch A btretung 
der H errschaft Staringen 1748 die 
Concordata nova abzuschliessen.
Dadurch wurde das um strittene 
V isitationsrecht dem stift-st. gal
lischen Offizialate zuerkannt und 
durch das Breve Benedikt’s XIV. 
von 1749 bestätig t. In der Alten 
Landschaft konnte C. die Unru
hen zu Gossan 1746, den Gruber 
Kreuzfahrt streit von 1750-1751, Bauernhaus in G-uggb 
den Rorschacher Handel von 1754- 
1755, im Rheintale die Anstände
wegen der Montlinger Kaplaneipfründe 1764 glücklich 
schlichten. Vor allem zeichnete sich C.’s Regierung durch 
gute Finanz V e r w a l t u n g  aus. Er tilgte a l l e  Passiven des

Stiftes lind hintcrliess seinem Nachfolger 300 000 fl. 
Mit einem Kostenaufwande von 35 480 11. Hess er 
1746-1748 nach den Plänen B agnato’s das Kornhaus in 
Rorschach erbauen ; für den Neubau der Klosterkirche, 
des K rankenhaus- und des Bibliothek-Flügels in St. 
Gallen verwendete er von 1755-1767 die Summe von 
457 929 11. t  25. II . 1767. — Vergl. von Arx : Gesch. 
des Kts. St. Gallen 111, 563-614. — Sclitveiz. Rundschau 
1923. — W urzbach : Biogr. Lexikon des Kaisertums 
Oesterreich VI, 25. — Ludewig : Briefe und Akten zur 
Gesch. des Gymnasiums in  Feldkirch, p. 263, 279 f. — 
Steiger : Das Kloster St. G. im  Lichte seiner kirchl. 
Rechtsgesch., p. 167 ff. — Keller : Kornhaus und Korn
markt in  Rorschach, p. 5-15. — Fäh : Baugesch. der 
Cathédrale in  St. Gallen. — Die Baudenkmäler der Stadt 
St. Gallen, p. 176-215. — Stiftsarchiv. — 2 . F ra n z  
A n t o n , V etter von Nr. 1, Obervogt zu Oberberg 1753, 
Obervogt zu Rorschach 1754, Kanzler in St. Gallen 
1758, Landvogt im Poggenburg 1763, Obervogt zu 
Rorschach 1772-1783, Hofmarschall 1775, res. 1783. 
— 3. C c e l e st in , Sohn von Nr. 2, Hofkavalier in 
St. Gallen 1779, Obervogt zu Rosenberg 1783-1798. —
4. A n t o n , H auptm ann in der st. gallischen Komp. 
des Regimentes R üttim ann in spanischen Diensten ; 
sein Werbegesuch führte  1798 zum Verbot der fremden 
Kriegsdienste durch die helvetischen Behörden. — 
Vergl. A S  H R  II , 499 f. — Stiftsarchiv. [J. M.]

G U G G I S B E R G  (K t. Bern, Amtsbez. Schwarzen- 
burg. S. GLS). Gem. und Pfarrdorf, nach welchem die 
ganze obere Hälfte des Amtes Schwarzenburg benannt 
ist. Gucha 1115 ; Cucansperch 1148 ; Montcuchin 1228 ; 
Guggansberg 1293 ; Guccaspercli 1302. Friedli (p. 135 ff.) 
deutet den Namen als Kukucksberg. Dort wurde von 
den Cluniacensern von Rüeggisberg als erster Kolo
nisierungspunkt in der einstigen W aldeinöde von G. 
eine Kirche gestiftet. Die Schenkung der Gegend an 
die Mönche von Rüeggisberg durch Kaiser Heinrich IV., 
deren von 1076 datierte Urkunde zwar als gefälscht 
erkannt worden ist, wurde 1115 durch Heinrich V. 
und 1148 durch Papst Eugen III. bestätigt. Politisch 
stand G. ursprünglich unter der H errschaft Grasburg 
und ha tte  einen eigenen Ammann. Die Landleute tra ten  

i  1330 in das Bürgerrecht der S tadt Bern, was sie nicht 
hinderte, in den Fehden des 14. Jah rb . zwischen Bern 
und Freiburg gelegentlich für diese S tad t Partei zu 
nehmen, wofür die Berner 1341 und 1361 den Ort

borg , E nde des 18. J ah rb . N ach e in e r Z e ichnung  von Moritz. 
(Schweiz. Landesbib i. Bern.)

I verbrannten. 1423 kamen die Guggisberger m it der 
H errschaft Grasburg unter die gemeinsame Herrschaft 

i von Freiburg und Bern ; in der Ilelvetik  wurde das
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Ländchen ganz dem K t. Bern angeschlossen. Der K ir
chensatz gehörte von Anfang an dem Stift Riieggisberg, 
kam m it dessen Aufhebung 1485 an das St. Vincenzen- 
stift in Bern und m it der Reform ation 1528 an den S taat 
Bern. Damals löste sich Piaffeyen von der Kirchgem. 
ab, ebenso 1860 die Pfarrei Rüschegg, die seit 1812 
eine Helferei der Pfarrei G. gebildet ha tte . U m bauten 
der Kirche fanden 1788 und 1822 s ta tt . Die weit zer
streute Gem. und Kirchgem. G. m it einer sehr grossen 
.Anzahl einzelner Höfe und Weiler zerfällt in die drei 
Bezirke Vorderteil, H interteil und Scheidwald. Einen 
früheren vierten Bezirk bildete die je tz t selbständige 
Gem. Rüschegg (s. d.). Taufregister seit 1591, Ehere
gister seit 1603, Sterberegister seit 1731. Die Land
schaft G. b ietet auch eine in vielen Beziehungen, 
besonders nach Sitten, Gebräuchen, Charakter, Sprache 
und Tracht (s. Farbentafel Bd. II, p. 177) der Be
völkerung interessante K ulturgeschichte und ist reich 
an Sagen und Legenden. W eit bekannt ist das 
klassische Volkslied vom Vreneli ab em Guggisbärg 
( Guygisbergerlied ; Friedli, p. 502 IT.). — Vergl. F R B .
— Jahn  : Chronik. — Derselbe : Kt. Bern, p. 156 f. —- 
Lohner : Kirchen. — v. Mülinen : Beiträge II . — H. Kas- 
ser : Bernbiet II . — Friedli : Bärnclütsch ; Bd. Guggis- 
berg. — J . J . Jenzer : Heimatkunde von Schwarzenburg.
— John Meier : Das Guggisbergerlied. — N Z Z  1926, 
Nr. 160 u .  405. [H. Tr.]

G U G G I S B E R G .  Altes bernisches Landgeschlecht, 
das heute in den Gem. Belp und Zimmerwald einge
bürgert ist. Der Name ist eine H erkunftsbezeichnung 
von der gleichnamigen O rtschaft und Landschaft im 
Am t Schwarzenburg, teilweise wohl auch vom Weiler 
G. bei Erlenbach, war urspr. m it der Präposition 
« von » oder « de » verbunden, wurde aber schon im
14. Jah rh . um  diese verkürzt. U l r i c h  von G. in Spiez 
1290 ; U l r i c h ,  des R ats der 200 in Bern 1294, Zeuge 
1323, 1332 u. 1334 ; K u n o  von G., D eutschordensbru
der in Bern 1334, K aplan des Bischofs von Strassburg 
1343 ; C l a u s  G., Zeuge in Bern 1361 u. 1366 ; J o s t  G., 
schwur 1368 der S tad t Bern Urfehde. — F R B . — In 
der S tad t Bern gab es, nach der Ende des 14. Jahrh . 
ausgestorbenen ersten, im 16. Jah rh . eine zweite F a
milie G. U l r i c h ,  CG 1532, Stiftschaffner in Zofingen 
1532-1535. Auch diese Familie starb  bald nach der 
Mitte des 16. Jah rh . aus. Ein aus Belp nach England 
ausgew anderter Zweig der Familie G. gelangte dort zu 
hohem Ansehen. Sir F r e d e r i c k  G o r d o n ,  * 20. vu . 
1869 in Toronto (K anada), Offizier im englischen Ko
lonialdienst seit 1895, Gouverneur der Goldküste 
(Afrika) 1905. — Who’s Who 1916. — 1. R u d o l f ,  
* 15. vi. 1853 in Mülheim (Amt Fraubrunnen), Lehrer 
in Münchenbuchsee, bis 1898 in Bern, Gemeinderat 
und Polizeidirektor der S tad t Bern 1898, t  13. m . 1913 ; 
Grossrat 1902-1910, Oberst der Infanterie und P latz
kom m andant von Bern, verdient um das Turn wes en und 
den m ilitärischen V orunterricht, jahrelang Präsident 
des eidg. Turnvereins. — Bund  1913, Nr. 122. — Berner 
Woche 1913. — Berner Schulblatt 1913, Nr. 12. — 2. 
H a n s ,  Sohn von Nr. 1, * 3. I I . 1880, Dr. med., Professor 
der Medizin an der U niversität Bern, D irektor der 
gynäkologischen Klinik und der Poliklinik im kan to 
nalen Frauenspital seit 1911, Fachschriftsteller. — 
SZG L. — 3. P a u l ,  Sohn von Nr. 1, * 20. x i i .  1881, 
Dr. ju r., Fürsprecher in Bern 1908-1917, Generalsekre
tä r  des eidg. Ernährungsam tes 1918, Gemeinderat und 
Finanzdirektor der S tad t Bern seit 1920, Grossrat seit 
1922, O berstlieutenant der Infanterie. — Pers. Mit
teilungen. [H. Tr.]

G U G L E M B E R G . f  Geschlecht der S tad t Freiburg. 
Wappen : in Gold ein schwarzer aufgestülpter H ut 
über grünem  Dreiberg, die Spitze nach links umge
krüm m t, überhöht von einer blauen Scheibe. — 1. 
P ie r r e ,  Gerber, Bürger von Freiburg 1394, des Rats 
der Sechzig 1415. — 2. Jacq u es , Gerber, Sohn von 
Nr. 1, des R ats der Sechzig 1415, Venner des Auquar- 
tiers 1428-1431. — 3. M erm et, Sohn von Nr. 1, des 
Kleinen Rates 1448-1482. — 4. Je a n , Sohn von Nr. 2, 
des R ats der Sechzig 1460-1471, Grossweibel 1467-1470, 
Venner des A uquartiers 1471-1472, des Kleinen Rats 
1472-1490, Rektor der Grossen Bruderschaft 1474-1476,

Befehlshaber der Freiburger Truppen im Zug nach 
Giornico 1478, K astlan von Everdes 1479-1482, Ge
sandter an die Tagsatzung von Stans 1481, K astlan 
von Pont 1482-1483, Landvogt von Grasburg 1483- 
1486, von Orbe 1487-1490. — J a c q u e s ,  Sohn von Nr. 2, 
v e rtra t das A uquartier im R at der CG 1465-1510. —
6 . P i e r r e ,  des R ats der CG 1499-1503, der Sechzig seit 
1503, Heimlicher 1515-1516, Venner des Burgquartiers 
1516-1519, Landvogt von Chenaux 1519-1523. —
7. J e a n ,  des R ats der CG 1514-1515, der Sechzig 1515- 
1520, Landvogt von Illens 1516-1520, des Kleinen R ats 
1520-1528 u. 1529-1539, Rektor der Grossen Bruder
schaft 1521-1524, Landvogt von Jaun  1524-1527, Land
vogt von Neuenburg 1527-1529, wurde am 7. VI. 1539 
in Freiburg erm ordet. — Vergl. Castella : Hist, du C. 
de Fribourg, p. 130. — Staatsarch. Freiburg : Livres 
de bourgeoisie ; Besatzungsbücher. [J. N.]

G U G L E R .  Freiburger Familie in Düdingen, St. 
Silvester und St. Ursen. Henntzinus in Bonnefontaine 
1475. — C o n r a d ,  von Lindau, 1422 Bürger von Frei
burg. — M D SR  X X III, p. 471. [R æ m y.]

G U G L E R ,  G U G L E R K R IE G .  Ingelram V II. von 
Coucy (s. d.), Grossvasall des Königs von Frankreich, 
verlangte umsonst von Herzog Leopold II I . das Erbe 
seiner M utter, einer österreichischen Prinzessin. Er 
beschloss es m it Gewalt zu holen. Ein W affenstillstand 
im englisch-französischen Krieg gab 1375 das Kriegs
volk frei. Coucy sammelte gegen 40 000 Mann, 
darunter zahlreiche Adelige, deren jeder mehrere 
leicht berittene Knappen bei sich hatte . Der lange 
Krieg ha tte  ihnen Erfahrung und Verachtung alles 
Menschlichen anerzogen. Sie scharten sich zu Kom
pagnien oder Gesellschaften un ter berühm ten H auptleu
ten wie Jevan ap Eynion aus Wales und Johann von 
Vienne, einem Verwandten des Bischofs von Basel. 
Es waren Franzosen, Bretonen und Engländer. Das 
Volk nannte  sie der Kapuzen wegen die Gugler. An
fangs Oktober drangen sie über die Zaberner Steige 
und die Burgundische Pforte ins österreichische Eisass 
und nahmen unter entsetzlichen Ausschreitungen Quar
tier. Justinger nennt sie Mörder, Räuber, Brenner, 
Kirchenaufbrecher, Frauenschänder, Unglückmacher, 
fremde M artererdenker. Herzog Leopold stellte sich 
nicht zum Kampf, sondern besammelte seine Truppen 
bei Breisach und begnügte sich, das rechte Ufer des 
Rheins zu schützen. Er schloss am 13. x . 1375 ein 
siebenmonatliches Hülfsbündnis m it Zürich und Bern, 
denen sich Luzern und Solothurn zugesellten, wogegen 
die W aldstätte  ablehnten. Der Herzog legte das Aare
gebiet vom Bielersee bis zur Reuss wüste, um  dem Feind 
den U nterhalt zu entziehen ; denn die österr. Besitzun
gen in dieser Gegend waren Coucy als sein mütterliches 
Erbe verfallen. Am 25. Nov. erhoben sich die Gugler 
aus den elsässischen Quartieren und fluteten an Basel 
vorbei. Die Jurapässe, deren H ut dem Bischof von 
Basel und den Grafen von Nidau und von Kiburg zu- 
stand, wurden kampflos geräum t. Die öffentliche 
Stimme redete von verräterischem  Einvernehmen mit 
dem Feinde ; das scheint für den Bischof zuzutreffen, 
während die Grafen die vorteilhaften Stellungen aus 
falscher militärischer Berechnung preisgaben. Durch die 
Pierre Pertuis, den obern und untern H auenstein dran
gen die Gugler ins Aaretal. Am 8. Dez. fiel Graf Ru
dolf IV. von Nidau bei der erfolgreichen Verteidigung 
von Büren. Die Brücken bei Olten, Aarburg, Solothurn 
und Aarwangen waren stehen geblieben ; der Feind 
breitete sich im heutigen Gebiet der K te. Luzern und 
Bern aus. Der Herzog ha tte  richtig m it dem W inter 
gerechnet, nur dass andere die Kosten seiner Klugheit 
bezahlten. Den Guglern fehlten die Belagerungswerk
zeuge zur Bezwingung der festen Plätze. Not und K älte 
zwangen sie, sich zu zerstreuen. Die hohen Herren 
legten sich in die Klöster, Coucy nach St. Urban, Jevan 
ap Eynion nach Fraubrunnen. Das gequälte Landvolk 
griff zur Selbsthilfe. 600 Entlebucher, Luzerner und 
U nterw aldner besiegten 3000 Gugler bei Buttisholz am 
19. Dezember. Die Seeländer nebst einigen « röschen 
Gesellen » aus Bern überfielen am 25. Dez. den Feind 
in Ins und erschlugen ihm 300 Mann. Die Berner 
umstellten am frühen Morgen des 27. Dez. das Kloster
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Fraubrunnen, wo Held Jevan m it den Seinen lag, und 
brachten ihm in hartem  Ringen eine Niederlage bei. 
Der flüchtende Feind liess 300 Tote und reiche Beute 
zurück. Die Berner zogen sich rasch zurück, ehe die

A ngriff der B erner au f die G ugler im  K loster F rau b ru n n en .
N ach e in e r ko lo rierten  Z e ichnung  in Diebold Sch illings B ernerchron ik .

feindliche H auptm acht bei Herzogenbuchsee heran war. 
Die mächtigen Schläge, der W inter, die Unwirtlich
keit des Landes verscheuchten die Gugler. Sie zogen 
im Januar über den Ju ra  ab. Die Berner sandten ihnen 
ein stolzes Siegeslied nach. Aber das Volk trug  noch 
lange am Elend ; viele Ortschaften im  A aretal erstanden 
nicht wieder. —■ Vergl. E . von W attenw yl : Gesch. 
der Stadt und Landschaft Bern II . — R. W ackernagel : 
Gesch. der Stadt Basel I. [ R .  F e l l e r . ]

G UG LE R A.  Siehe G auG L E R A .
GUG LI E L M E T T I .  Familien des K ts. Tessin, die 

schon 1484 in Cavergno erscheinen und heute in Arosio, 
Gravesano usw. vertreten sind. — G e r o l a m o ,  von 
Arosio, Dr. theol., f  10. II. 1788, Oblat in Mailand, 
Professor der schönen K ünste, dann der Philosophie 
und der Theologie in Gorla, Ascona, Arona und am 
Helvetischen Kollegium in Mailand, wo er als Studien
aufseher tä tig  war, Professor des kanonischen Rechts 
an der Brera. Dompfarrer von Mailand, Synodalexa
m inator der Archidiözese, Mitglied der Akademie der 
Trasformati von Mailand als Redner und Poet. Er 
hinterliess Predigten, Gedichte und Philosophiae de
menta. — Oldelli : Supplemento. — Borrani : Ticino 
Sacro. —  BStor. 1887. [C. T .]

G U G L I E L M I .  Geschlecht von Elenio und Gandria. 
— 1. C a r l o  A n t o n i o  d e  G u g l i e l m i ,  1697-1773, Pfarrer 
von Olivone 1742-1773, von 1749 an erzbischöfl. Vikar 
für das Bleniotal. — 2. C a r l o  F r a n c e s c o ,  Dr. theol.. 
* 1725, Pfarrer von Lagario 1757-1765, Vizekanzler des 
Klerus des Bleniotals 1763. — 3. G io v a n  A n t o n i o  
G u g l i e l m i ,  von Gandria, Mitglied des Oratoriums von 
Verona, und, als dieses durch Napoleon aufgehoben 
wurde, geistlicher Direktor des Seminars von Corno, 
Förderer frommer Werke, dann Generalprovikar der 
Diözese Corno, t  als Pfarrer von Rivera 24. IX . 1855, 
85jährig. —  4. A n d r e a ,  von Gandria, Bruder des 
Vorgen., war 35 Jahre lang Rektor des Seminars von

Corno und m it seinem Bruder W ohltäter der Kirchgem. 
Rivera, f  daselbst am 4. VI. 1822. — LL. — A. Baro filo : 
Storia d. G. Ticino. — Ferdinando Andina : D. Fedele 
Poli. [C. T.]

G U G L I E L M O ,  G U G  LI ELM US.  Vor
name mehrerer Tessiner Künstler, deren 
Familiennamen unbekannt sind. — 1. 
G u g l i e l m o  d e  B e l l i n z o n a ,  Baumeister, 
arbeitete 1492-1494 an der Fassade des 
Palastes des Podestà in Bologna. — 2. 
G u g l i e l m o  d e  C a m p io n e ,  arbeitete 1289 
am Dom von Cremona.— 3. G u g l i e l m o  
d ’A n t o n i o  d e  C a r a s s o ,  maestro, war- 
1473 m it mehreren ändern Landsleuten 
an der K athedrale in Siena tä tig . — 
4. G u g l i e l m o  d e  C a r o n a ,  Bildhauer, 
schuf 1495 die W appen und andere Aus
schmückungen zwischen den Fenstern der 
Scuola grande di San Marco in Venedig. 
— 5. G u g l i e l m u s  d e  L o c a r n o ,  Bau
meister, arbeitete 1466 am St. Georg
sturm  und am castelletto von Genua. — 
6. G u g l i e l m o  d 'A n d r e a  d e  S o n v ic o ,  
maestro di pietra, war m it maestro G u 
g l i e l m o  d i  G i o v a n n i  d e _  S o n v ic o ,  in 
Siena tä tig . Am 17. V II. 1473 Unterzeich
nete er die U rkunde, welche den Kon
flikten zwischen den maestri der Lom
bardei und denjenigen von Siena ein 
Ende m achte. — S K L . — Vegezzi : Es
posizione storica. — BStor. 1899. — L. 
B rentani : Storia art. d. Collegiata di Bel
linzona. [G. T.]

G UG OL Z .  I. Altes Geschlecht der 
Gem. Erlenbaclr (K t. Zürich), das schon 
anfangs des 14. Jah rh . un ter dem Na
men Gugentzer im benachbarten Hesli- 
bach erscheint. Je tz t ist es besonders 
zu M ännedorf verbreitet, wo es seit 1613 
bezeugt ist. — Habsburg. Urbar II , 1 ; 
297. — [J. F r i c k . J  — 1. H e i n r i c h ,  von 
Langnau am Alb is, 1845-1913, W irt in 
Adliswil und Zürich, erstmals Schützen

könig in Bern 1885, dann wiederum an zahlreichen eidg. 
und ausländischen Schützenfesten. — ZW Chr. 1913, 
p . 127.

II. G u g o l z ,  G u g o l t z ,  G u g g e l t z ,  G u g u l z .  Altes 
Geschlecht der S tad t Zürich. — Wappen : geteilt 
von -Blau m it zwei goldenen G ranatäpfeln und von 
R ot m it silbernem Fisch. — G a u d e n z  und C o n r a d ,  
die Gugolz, von Erlenbach, wurden Bürger 1380 ; 
W e r n l i  1386, H a n s  1401. — H a n s ,  Zwölfer zur 
S chi fil eut en Weihn. 1533. — M a t h y s ,  ebenso 1571, 
f  1608. Das Geschlecht erlosch 1840 m it Daniel, * 1778, 
Pfarrer in Dietlikon seit 1809. — Ein heute noch 
blühendes Geschlecht ward Bürger von Hirslanden her 
1811. — LL. — Gefl. Mitt. von Joh. Gugolz-Lohbau er 
in Zürich und Dr. H. Hess in  W interthur. — Bürgeretat 
Zürich. —  Wirz : Etat. [H . B r ]

G U H L  ( G u l ,  G u l l ,  G u h l  seit 1876). Alte Familie 
in Steckborn, schon im 14. Jahrh .

------------ erwähnt. Sie soll aus Sigmaringen
j eingewandert sein, in dessen Umge- 

&  I gend das Geschlecht heute noch vor- 
i l  j  kom m t. Wappen : in Gold ein natürli- 

eher « Guhl » (Hahn). —  1. U l r i c h ,  
* 28. v i i .  1838 in Steckborn, Pfarrer 

/  in Berlingen und M ärstetten 1862- 
1869, thurgauischer Staatsschreiber 
1869-1878 und hernach bis 1909 Re
daktor der Thurgauer Zeitung. Mit

glied (auch Präsident) des Gr. R ats, 16 Jahre lang 
Präsident des thurg . K irchenrats, t  H . XI- 1924. — 
Thurg. Zeitung  1924, Nr. 267. — 2. T h e o ,  Sohn von 
Nr. 1, * 13. X I. 1880, Dr. ju r., P rivatdozent in Bern 
1908, a. o. Professor 1912 und o. Prof. für Schweiz. 
P rivatrech t und Recht.sgesch. 1922. Als Vorsteher des 
eidg. Grundbucham ts (1912-1922) leitete er die Orga
nisation des Vermessungswesens und die E inführung 
des Grundbuchs in den K antonen. W ichtigste Publi-
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Rationen : Haftpflicht aus unerlaubter Handlung , 1904 ; 
Gesetz, Beschluss und Verordnung im, Schweiz. Bundes
staat (1908, vom Schweiz. Juristenverein preisgekrönt) ; 
Dingliche Rechte mit verstärkter W irkung  (in Festgabe 
für das Bundesgericht 1924). —  SZG L. — Persönl. 
M itteilungen. [Leisi.]

G U I ,  GUY.  Propst von St. Maurice (Wallis), 
Hess die Kapelle von Vérolliez wiederaufbauen und 
verzichtete 1108 auf Grundstücke zum Zweck der 
Gründung der Abtei Abondance. Beim Verzicht der 
Grafen von Savoyen auf die Wahl des Abts von 
S t. Maurice 1143 wurde er von den Mönchen von 
Agaunum zum Abt gewählt. — Vergl. A ubert : Le 
trésor de l’abbaye. [Ta.]

GUI  BACH.  Siehe Gibaci-i .
GUIBA Z.  Freiburger Geschlecht, das 1443 in Cour

nillens vorkom m t und 1517 in Freiburg eingebürgert 
wurde. — Regeste d’Hauterive. —■ Grosses Bürgerbuch 
von Freiburg. [ r æ m y .]

G U I B E R T .  Familien des K ts. W aadt. Die G. von 
Villars sous Jens besassen 1590-1610 die H errschaft 
Echichens ; zu ihnen gehörte ein Grossrat 1803. [M. R.] 

G U IC CI AR DI . Adeliges Geschlecht des Veltlins, be
sonders zu Teglio und Ponte. Wappen : zweimal ge
te ilt, oben in Gold ein schwarzer Adler, in der Mitte 
ein doppeltürmiges rotes Castell in Silber ; unten  rechts 
5 mal geteilt und links 5 mal gespalten von Rot und 
Silber. Durch Beschluss des Bundestages vom 18. I. 
1555 wurde die Familie G. (reform ierter Zweig) m it 
der Verwaltung der Besitzungen des St. Ursulastifts zu 
Teglio b e trau t ; die E inkünfte dienten zur Besoldung 
der protest. Geistlichen im Veltlin. —  1. J o h a n n e s  
(Giovanni), von Ponte, H auptm ann einer Komp. 
Veltlinertruppen im  spanischen Dienst, verw andt und 
befreundet m it J . Robuste!!! und ein Führer des 
Veltlinermordes im Juli 1620. W urde 1621 von Feria 
in spanischer Mission nach Luzern gesandt. D eputierter 
des Veitlins in Cherasco März 1631. — 2. G a u d e n z i o  
und Azzo, wurden 1620 zu Teglio erm ordet. — 3. R o 
b e r t ,  nicht residierender Domherr von Chur. — 4. 
F r a n c e s c o ,  in der 2. Hälfte des 18. Jah rh . Propst 
zu Ponte; tro tz  der Abberufung durch den Bischof von 
Corno und den Papst infolge schwerer Vergehen, hielt 
er sich längere Zeit, geschützt durch gedungene Bravi, 
und terrorisierte die Umgebung. — Vergl. Fort. Spre
cher : Kriege und Unruhen. — Valèr : Johann Planta.
A. Sprecher : Geschichte der Rep. der drei Bünde. — 
Ed. R ott : Repr. dipi. IV. — [ L .  J.] — 4. D ieg o , * 1756 
in Lugano, Bürger daselbst 1785, spielte in der U nab
hängigkeitsbewegung des Veitlins gegen Graubünden 
eine bedeutende Rolle und war eine hervorragende 
Persönlichkeit der italienischen Geschichte zur Zeit 
Napoleons und der österreichischen R estauration. 
Abgeordneter des Veitlins in Wien, wo er die Klagen 
der Talschaft gegen die graubündn. Regierung vertra t, 
sowie bei Bonaparte zur Befürwortung der Vereinigung 
des Veitlins m it der zisalpinischen Republik. Mitglied 
des Komitees, das m it der Ausarbeitung einer Ver
fassung für die zisalpinische Republik betrau t war ; 
Minister des Polizeiwesens, dann des Innern dieser Re
publik. S taatsratssekretär in Mailand, 1805 Mitglied 
der Consulta in  Paris zur Organisierung des Königreichs 
Italien, dessen K onsultator und Polizeiminister er 
wurde ; nahm  1814 an der Revolution in Mailand teil. 
— Vergl. A S  I, II . — A S H R . — Oldelli : Dizionario. — 
BStor. 1887 und 1895. — A. Rufer : Der Freistaat der 
I I I  Bünde und die Frage des Veitlins. [C. T.]

G U I D E T T I ,  B a r t o l o m e o ,  von Borgnone, Chorherr 
von Locarno, f  daselbst 26 . XI. 1900, gründete 1883 am 
Seminar in Como die Leonina, die erste Sektion italieni
scher Sprache des Schweiz. Studentenvereins ; gründete 
ferner 1885 die Lepontia, eine kantonale Sektion dieses 
Vereins. M itarbeiter an den Monat-Rosen und an ka
tholischen Zeitungen. — K K Z  1900. — Seb. Grüter : 
Gesch. des Schweiz. Studentenvereins. [C. T.]

G U ID I .  Familie von Prato, Valle Maggia. Wappen : 
in Silber ein grüner Schräglinksbalken, Schildhaupt 
von Blau m it drei goldenen Sternen. — A g o s t i n o ,  
Priester, von Prato , verm achte 1654 der Gem. Menzonio 
500 Taler. Ein gleichnamiger Priester war Pfarrer von

Menzonio 1697-1703. — LL . — A IIS  1918. — B uetti ; 
Note storiche religiose. [C. T.]

Familie des Namens aus dem Maggiatal, wurde am
14. vi. 1774 m it J e a n  P i e r r e  D a v i d  in Freiburg einge
bürgert. — C h a r l e s ,  Milizhauptmann, K om m andant 
der freiburgischen Gendarmerie 1831, befehligte im 
März-April 1832 das von der Freiburger Regierung 
ausgehobene Truppenkorps, welches die aufständische 
Gem. Domdidier zur Unterwerfung bringen sollte. — 
Vergl. J . Niquille : Une commune fribourgeoise in 
surgée (in A F  1921). —■ A S H F  IX , 177. —■ Staatsarch 
Freiburg. [G. Cx.]

GUIDIMI .  Familien in Prato , Valle Maggia und in 
Barbengo (K t. Tessin). Wappen des 
ersteren : in Rot ein silberner Schrä
gen, darüber ein gekrönter goldener 
Löwe. — 1. C a r l o  A n t o n i o ,  von 
Prato , verm achte 1745 40 000 Mai
länderpfund zur Stiftung einer K a
planpfründe, die u. a. die Verpflich
tung hatte , eine unentgeltliche Schule 
für die Dorfkinder zu unterhalten. —
2. A u g u s t o ,  Architekt, von Barbengo, 
* 1. V. 1853, arbeitete m it Mengoni 

am Bau der Galeria V ittorio Emanuele in Mailand. 
Architekt des Schweiz. Schützenfestes in Lugano 1883, 
des Schützenfestes in Rom 1890, K om tur der italieni
schen Krone ; restaurierte die K athedrale in Lugano 
und baute zahlreiche Paläste und Villen, u. a. die Villen 
Ashburner am Langensee, Della Casa in Baveno, De 
M artini in Lugano und den Palast Primavesi am Quai 
daselbst. Ehrenmitglied der Akademie Brera von 
Mailand und anderer Akademien, Mitglied der Kommis
sion zur E rhaltung der N ationaldenkm äler in Italien : 
veröffentlichte La cattedrale di San Lorenzo in  Lugano 
(in La Svizzera italiana nell’arte e nella natura). Mitglied 
des Gr. R ats des K ts. Tessin seit 1901. — A H S  1918.
— Album  delle bellezze naturali ed artistiche d. C. Ticino.
— De Gubernatis : Dizionario degli artisti viventi. — 
BStor. 1889. [C. T.]

GU IDO (f GVIDO f). Name auf einem sog. Schweizer
dolche, der ältesten Darstellung dieser Waffe, in einem 
Steinrelief des 2. Viertels des 12. Jah rh . an der inneren 
Westseite am ersten Pfeiler des Schilfes vom Gross
m ünster in Zürich. In der Mitte des Reliefs sind zwei 
Männer im Kampfe begriffen. Die K lingeninschrift 
G u id o  wurde zuerst von J . H. H ottinger im Speculum  
Tigurinum, p. 19, auf eine K riegstat des Langobarden- 
Herzogs Guido gegen Constantins, den Feldherrn des 
oströmischen Kaisers Leo (VI.), 887 gedeutet. J .  H. 
Schinz bezog die Kampfszene dagegen auf die Schlacht 
am Po 965, in der Herzog Burkhard von Schwaben den 
Grafen A dalbert von Ivrea überwand und seinen Bruder 
Guido tö te te  (Schweiz. M useum  V, 1789, p. 546).
Allein schon Vögelin : Das alte Zürich I, p. 292, weist 
an H and der M A G Z  II , 14, p. 114, darauf hin, dass sich 
dieser Name ähnlich wie an der Kollegiatkirche in 
Neuenburg auf den Bildhauer oder Baumeister be
ziehen müsse. Dieser Auffassung stim m t m an heute, 
unter Hinweis auf lombardische Beispiele, allgemein zu.
— L L . — Neueste L iteratur : P. Ganz : Gesch. der 
herald. K unst in  der Schweiz, p. 21. — R. Wegeli : In 
schriften a u f mittelalterl. Schwertklingen, p. 36. —
A. Lindner : Die Basler Galluspforte, p. 76. — ASA,
N. F. 21, p. 173 u. Taf. VI (Abbildung). [F. H ]

G U ID O,  maestro, wahrscheinlich Ingenieur, leitete 
1567-1569 den Bau des Turms der Stiftskirche in 
Bellinzona. Vielleicht ist er identisch m it Guido de 
Carasso, der 1557 beim Bau derselben Kirche erwähnt 
wird. — L. Brentani : Storia artistica d. collegiata di 
Bellinzona. [ C T ]

GUID OL A ,  GIDOLA.  Geschlecht von Freiburg, 
das 1495 ins Bürgerrecht aufgenommen wurde mit 
J e a n ,  Mitglied der CC 1495, der Sechzig 1518. Wappen : 
in R ot ein silberner Halbmond, überhöht von einem 
silbernen Tatzenkreuz zwischen zwei goldenen Sternen.
— 1. U l r i c h ,  Kaplan 1518, Chorherr von St. Niklaus 
1530, f  1532. — 2. G u i l l a u m e ,  Mitglied der CC 1529, 
der Sechzig 1536, Landvogt von Rue 1536. — 3. A n 
t o i n e ,  CC 1584, Landvogt von Illens 1586, von Cor-
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Oberst, kom m andierte in diesem Jah r die Beobachtungs
brigade von Graubünden. Mitglied der eidg. M ilitär
kommission, übernahm  das Kommando des w aadtländi
schen Schützenkorps ; war auch un ter Ludwig X V III. 
Oberst der Schweizergarden in Frankreich ; Mitglied 
des Grossen R ats und des S taatsrates 1827-1830 , dann 
Inspektor der W aadtländer Milizen. 1830 wurde er 
zum komm andierenden General der eidg. Armee er
nannt und 1838 befehligte er anlässlich des Napoleon
handels die Beobachtungstruppen gegen Frankreich. 
Er war ein Freund der Frau von Staël ; f  auf dem 
Benjam in Constant gehörenden Landgut La Ghablière 
bei Lausanne am 7. v ii. 1840. — 3. Ch a r l e s , 1846-1907, 
Enkel von Nr. 2, A rtillerieoberstlieutenant, Oberin
genieur des Strassenwesens des K ts. W aadt. — Mon
te! : Diet. — Livre d’Or. — Gali ffe : Not. gén. VI, 106- 
199. [M. R.]

GUI L L AN D,  Familien der K te. Freiburg und Genf.
A. K a n to n  F r e ib u r g .  Geschlecht, das in Mötier 

1395 erw ähnt wird. H eute sind G. noch im oberen Wi- 
stenlach eingebürgert. — Staatsarch. Freiburg, [j. N.]

B. K a n to n  G en f. —  A n t o i n e ,  * in Carouge 1861, Ge
schichtslehrer an der H ohem  Handelsschule von Genf
1888-1890, seit 1895 Professor der Geschichte und 
Geographie am eidg. Polytechnikum , M itarbeiter an 
der Revue historique, der Revue bleue, der Revue de Paris, 
der Bibliothèque universelle, wo er 1900-1924 die deutsch- 
schweiz. und die deutsche Chronik verfasste, der Revue 
politique internationale, der Gazette de Lausanne, der 
Frankfurter Zeitung  und des Journal de Genève ; 
publizierte ausserdem L ’Allemagne nouvelle et ses histo
riens (1899) ; Les éludes historiques en Suisse (1913) ; 
German books of history (1914-1920). [C. R.]

G U IL L A U M E .  Chorherr von Neuenburg und K a
plan, wurde nach seinem Tode selig und sogar heilig 
gesprochen, jedoch ohne Kanonisation. W ar in Paris 
der Erzieher der Söhne Rudolfs, des H errn von Neuen
burg (1196). und soll nach einer von G. A. Matite 1841 
im Schloss Tourbillon ob Sitten aufgefundenen Freske 
englischen Ursprungs sein. Er wird seit 1196 in Neuen
burg erw ähnt, t  gegen 1234. — Vergl. G. A. Matite : 
Saint Guillaume, ses autels, sa chapelle, son portrait 
(in M H N  II I , 34). — Abbé Jeunet : Vie de Saint Guil
laume. — J . H. Bonhôte : La vie d’un saint (in M N  
1868, 54). [L. M.]

G U IL L A U M E  II. A bt von St. Maurice 1184-1198, 
unter dem Cölestin I I I . die Privilegien der Abtei be
stä tig te . „ [Ta.]

G U IL L A U M E .  Familien der K te. Freiburg und 
Neuenburg.

A. K a -'to n  F r e ib u r g .  Altes Geschlecht, das 1403 
m it P e t r u s ,  Bürger von Freiburg, erscheint. Eine 
Familie G. b lüht noch in  Villariaz, wo sie im 17. Jahrh . 
au ftritt, und ist in Vuisternens devant Rom ont einge
bürgert. — Staatsarch. Freiburg : Burgerrodel ; Mili
tärrodel. [G. Cx ]

B. K a n to n  N e u e n b u r g . I. Familie von Les Verriè
res, die seit dem 15. Jah rh . erw ähnt wird. — 1. G e o r 
g e s ,  * 2. II . 1817 in Les Ponts de Martel, f  25 . II . 1896 in 
Mötiers, liess sich in London nieder, wo er das von 
seinem V ater gegründete Uhrengeschäft leitete ; kehrte 
während der Revolution von 1848 in sein Vaterland 
zurück ; Oberam tm ann des Val de Travers 1850-1853, 
Grossrat 1852, S taa tsra t 1853-1886 ; stand nacheinan
der den D epartem enten der Polizei, des U nterrichts
wesens und des Bauwesens vor. K antonsrichter 1886- 
1896. —  2. L o u is ,  * 27 . I I . 1833, t  25. I. 1924 in Epa- 
gnier, Dr. med., liess sich 1856 in Neuenburg nieder und 
gehörte den Lokalbehörden an. Mitglied des Grossen 
Rates, dessen Präsident 1880 ; Direktor der S traf
ansta lt von Neuenburg 1870-1889, Direktor des eidg. 
statistischen Amtes 1889-1913, Professor für Hygiene 
an der Akademie Neuenburg 1878-1889. G. befasste sich 
vor allem m it Fragen des Gefängniswesens und der 
S tatistik . E r wurde auch wiederholt vom Bundesrat als 
Vertreter der Schweiz an die internationalen Kongresse 
für das Gefängniswesen abgeordnet und verfasste seit 
1893 als Sekretär der internationalen Kommission für 
das Gefängniswesen deren Bulletin  und die Kongress
berichte. Gründete das Jahrbuch für Schweiz. Statistik ;

serey 1574, N otar, f  1593. — 4. M a r t i n ,  CG 1620, 
Landvogt von Jaun  1632, f  1637. — Vergl. S taatsarch. 
Freiburg : Burgerrodel, Beamtenrodel. —  A S H F  X. —
LL.

GUI D ON ,

Otto Guidon.
N ach e in e r P ho tograph ie .

[ R æ m y . ]
O t t o ,  von Latsch (K t. Graubünden), 

* 17. x . 1831, ord. 1857, 
P farrer in Zernez 1857- 
1866, in  Zernez-Süs 1866- 
1877, in Schuls 1877-1883, 
Ardez-Guarda 1883-1886, 
wieder in Zernez-Süs 1886- 
1913, t  daselbst 18. vm . 
1921. Liederdichter und 
Sängervater, Schöpfer des 

ladinischen Kirchenge
sangbuches (Chanzuns re- 
ligiusas per adöver da ba- 
selgia, chasa e scuola, 1875), 
Mitglied des K irchenrats, 
Verf. von M ia patria Gri- 
schuna (komponiert von 
A ttenhofer und von Bar- 
blan). [J. R .  T r u o c , . ]  

G U I D O N N E T ,  E u S -  
t a c h e ,  * 1551, aus einer 
1543 in Genf eingebürger
ten Familie von Annecy, 
Ankläger des Philibert 

Blondel 1603, des H auptm anns der Stadtwache zur Zeit 
der Escalade, dem er Dienstvernachlässigung vor warf. 
W ahrscheinlich wäre Blondei ohne die H artnäckigkeit 
des G., der ihn hasste, der Verfolgung en tgangen .— 
Vergl. Art. B l o n d e l .  [C. R .]

G UI G NA R D.  Aus der Freigrafschaft stamm ende 
Familie, die sich 1535 in La Vallée (W aadt) nioderliess 
und sich von dort aus stark  ausbreitete. — 1. H e n r i ,  
1765-1819, G eniehauptm ann in Frankreich, m ilitäri
scher K om m andant von Orbe 1802, wurde im Nov. 
1802 mit der Niederwerfung der längs des Ju ra  ausge
brochenen Unruhen betrau t. K reiskom m andant 1803- 
1807, des Grossen Rates 1810-1814 ; entw arf 1801 im 
Auftrag des französischen Generals de Ghasseloup- 
L aubat das erste P rojekt zur Simplonstrasse. — GL,
28. v m . 1906. — 2. D a v i d ,  A dvokat in Nyon, Appella
tionsrichter 1846, S taatsanw alt 1846-1848, Grossrat 
1854-1857, f  in Korsika. — 3. C o n s t a n t ,  1850-1897, 
Erzieher des Prinzen Constantin, des spätem  Königs 
von Griechenland. — Livre d’Or. [M. R.]

G U IG O N ,  C h a r l e s ,  1807-1882, aus einer aus Paris 
nach Genf übersiedelten 
Familie, die 1745 als H a

b itan tin  aufgenommen 
wurde. Von der Em ail
malerei ging er schon früh 
zur Oolmalerei über und 
m alte besonders Alpen
landschaften. — Sordet : 
Diet. — S K L . [C. R .] 

G U I G U E R  DE F R A N 
G INS .  Aus St. Gallen 
stammendes Geschlecht 
(Gigerl des K ts. W aadt. 
Wappen ; in Silber ein 
schwarzer, rot bewehrter 
Löwe, der in der rechten 
Pranke einen Kranz von 
grünen Eichen- und Lor
beerzweigen hält. Das Ge
schlecht geht zurück auf 
— 1. Louis, t  1747 in Pa
ris, Bankier in London, der 
1723 die Freiherrschaft 
Schloss wieder neu auf- 
Guiguer 1814 an Joseph

C harles Ju les  G uigner de Pran- 
g in s um 1808.

N ach einem  Oelgem illde v. I)iog.

Prangins kaufte und das 
baute, das vom General 
Bonaparte, den frühem  König von Spanien, verkauft 
wurde. — 2. C h a r le s  J u le s ,  * 26. v m . 1780, tr a t 
1798 für die Unabhängigkeit der W aadt ein, kämpfte 
gegen Bern und wurde zum H auptm ann ernannt, 
nahm  1799 an der Schlacht bei Zürich teil und 
wurde 1803 eidg. Bataillonskom m andant, 1805 eidg.
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M itarbeiter an der Schweiz. Zeitschrift für Statistik. In 
Neuenburg war G. einer der Begründer des Club ju ras
sien und der Société d ’histoire und verfasste zahlreiche 
Artikel für den Rameau de sapin  und das Musée neu- 
châtelois. Veröffentlichte u . a. Hygiène scolaire. —

Neuenburgische Tageszei
tungen, Jan . 1924. — 3. 
J a m e s , Sohn von Nr. 1, 
* 16. II. 1844 in London, 
t  20 . X I. 1916 in Marin, 
spielte eine hervorragende 
Rolle in der In ternatio 
nale und unterhielt enge 
Beziehungen m it zahlrei
chen Revolutionären, u. 
a. m it Bakunin. Nach 
1870 liess er sich in Paris 
nieder, arbeitete am Dic
tionnaire de pédagogie von 
Buisson u. veröffentlichte 
einen Band über Pesta
lozzi, sowie mehrere S tu
dien über die französische 
Revolution : Procès-ver
baux du Comité d'instruc
tion publique de l’Assem
blée législative (1 Bd.) et 
de la Convention natio

nale (6 Bde.) ; VInternationale (4 Bde., 1905-1910) ; 
Études révolutionnaires (2 Serien, 1908-1909). — 4. 
E d o u a r d , Sohn von Nr. 1, * 3. X Ii. 1850 in Métiers, 
t  27 . x i i .  1897 in Paris, Maler, dann Verleger in Paris. 
— S K L .  — 5 , C h a r le s  É c lo im rd ,  Neffe von Nr. 1,
* 15. II . 1861 in Fleurier, Physiker, t r a t  1883 in das 
internationale E icham t in Sèvres ; A djunkt 1901, Di
rektor 1915. Die Uhrenmacherei verdankte ihm die 
Erfindung des Metalls Invar, einer Legierung von Eisen 
und Nickel, und der Legierung Elinvar, des Integral- 
balanciers und der Kompensationsspirale. Dr. h. c. der 
U niversität Genf 1909, korrespondierendes Mitglied des 
In s titu t de France 1911, Nobelpreisträger 1920 ; Gene
ralsekretär des internationalen Physikerkongresses 
1900, Ehrenmitglied oder korrespondierendes Mitglied 
zahlreicher gelehrter Gesellschaften. Verfasser zahl
reicher Studien in den Travaux et mémoires des in terna
tionalen Eicham tes. — SZG L. — 6 . L ouis, Sohn von 
Nr. 2, * 8. ix .  1865 in Neuenburg, Maler in Ëpagnier. — 
S K L . — Vergl. für Nr. 1-6 Messager boiteux de Neu
châtel 1897, 1899, 1918, 1925. [L. M.]

I I .  G u il l a u m e -G e n t il , F a m ilie  v o n  L a  S ag n e , die 
se it  A n fa n g  des 16. J a h r h .  b e k a n n t  is t ,  g ew ö h n lich  
Gentil g e n a n n t .

G U IL L E B A U D .  Familie von Grenoble. J a c o b  
wurde 1644 als H ab itan t in Genf aufgenommen. — 
1. B a r t h é l é m y , 1687-1742, Portraiturai er. — 2. J ea n  
F r a n ç o is , 1718-1799, Bürger von Genf 1770, Sohn von 
Nr. 1, Pastellmaler, hinterliess zahlreiche P orträ te  in 
Genfer Familien, sowie einige Oelgemälde. Er zeichnete 
gleichwie sein Vater Guillibaud. — 3. J e a n  P ie r r e , 
Nachkomme des Jakob, 1805-1888, A rchitekt, restau 
rierte zahlreiche K irchen und Schulen, bau te  auch das 
Hotel de la Rive in der R athausstrasse. Seine Ver
zeichnisse von italienischen Denkmälern (1830-1832) 
befinden sich im Musée d ’A rt et d ’Histoire. — Vergl. 
S K L . [C. «.]

G U IL L E B E A U  (G UI LL E B AU D) .  Bürgerfamilie 
von Murten seit 1866, die aus Lyon stam m t. — A l f r e d ,
* 1845, o. Professor für Pathologie an der veterinär
medizinischen F aku ltä t der U niversität Bern 1876- 
1913, Rektor 1904, f  17. v n . 1918 ; bedeutender Fach
schriftsteller. — K atalog der Stadtbibi. Bern. [D. S.]

GU ILL EBE RT.  Von Roussy in der Champagne 
stam m ende Familie in Genf, aus der sich Gé d é o n  1709  
in Neuenburg einbürgerte. Er war Geschützgiesser- 
meistcr und goss in Neuenburg m it seinen beiden Söh
nen J e a n  H e n r i  (1694-1748) und J e a n  J a c q u e s  
Glocken. Jean war auch Zinngiesser. Sein Enkel — 
Jacques A lp lio n s e , * 23. x i. 1792, f  5. v. 1861 in 
Neuenburg, 1813 geweiht, Hilfsprediger in Neuenburg, 
Pfarrhelfer 1827, Pfarrer 1830, Professor der Philoso

phie in den Auditoires 1818, seit 1840 an der Akade
mie. Da das Kirchengesetz von 1849 die Pfarrer der 
Wiederwahl unterw arf, gab er sein Amt auf. Veröffent
lichte Predigten und Dialecte neuchâtelois (1825), 
neugedruckt unter dem 
Titel Fautes de langage 
corrigées (1829-1832) ; De 
l’imité en philosophie ;
Quelques mots sur la loi 
ecclésiastique (1849) ; Neu- 
châtel-principauté et Neu
châtel - république (1852- 
1854) ; Le refuge dans le 
pays de Neuchâtel (in 
Bull, du protest, français 
II I , IV u. IX ). W ar auch 
langjähriger R edaktor des 
Messager boiteux de Neu
châtel. — Vergl. Biogr. 
neuch. I. — L. R eutter :
Potiers d’étains neuchâte- 
lois (in M N  1918). —
M N  1915, 169. — Mes
sager boiteux de Neuchâtel 
1 8 6 2 . [L . M 1 Jacq u es  A lphonse GuiUebort.

G Ù IL L E M IN ,  É T IE N - Nach e in e r P h o to g rap h ie . 
n e ,  von Cossonay (W aadt),
1832-1907, Ingénieur der École centrale von Paris ; 
Erfinder der elektrischen Feldbatterie und des elek
trischen Zünders, Verwalter des Gaswerkes in Lau
sanne, Grossrat 1878-1901, Genie - O berstlieutenant. 
— Livre d’Or. [M. R .]

GU ILLE RIVI E T . Aus Villard bei Y enne (Bresse) 
stam m ende Familie, die sich 1535 in 
Genf einbürgerte. Wappen : in Silber 
eine grüne, Früchte tragende Eiche. —
1. J e a n ,  f  1608 im Alter von 72 
Jahren, Notar, S taatsanw alt 1577. —
2. A l e x a n d r e  F r a n ç o i s  L o u i s ,  1806- 
1869, Staatsra t 1848-1853 und 1857- 
1861, Direktor des Kantonsspitals 
1861-1869 . —  3. F r a n ç o i s  L o u i s ,  
1822-1892, Neffe von Nr. 2, Direktor 
der Oberklassen der Töchterschule,

Pfarrer an der Madeleine 1852-1892, Feldprediger des 
Bataillons 84, 1856-1863, Mitglied des Consistoriums, 
M itredaktor der Étrennes chrétiennes.— 4 . J u l e s  L a u 
r e n t ,  Sohn von Nr. 3, 1849-1920, praktizierte in Genf, 
Cannes und Chatou und schrieb zahlreiche Artikel 
über Populärmedizin. R itte r der Ehrenlegion. —
5. F a n n y ,  Enkelin von Nr. 2, Publizistin und Schrift
stellerin. — Galiffe : Not. gèn. V II. — Étr. religieuses 
1893. — Hey er : Hist, de l’Église de Genève. — Rev. 
méd. de la Suisse romande 1920. [A. Ch.]

GU ILLERIV11N. Familien der vereinigten Gemein
den in Genf Lancy, Onex, Avuzy usw., aus denen drei 
Grossräte hervorgingen, unter denen — L ouis, Zahn
arzt, 1847-1924, M itbegründer der Zahnarztschule, Dr. 
h. c. der U niversität Genf. [C. R .]

G U IL L E T  ( G u i l l i e t ) .  Alte Freiburger Familie von 
Ruz (Gem. Hauteville), wo sie schon 1408 erscheint : 
seit dem 16. Jah rh . ist sie in La Roche und Treyvaux 
eingebürgert. Eine Familie G. besitzt auch das Bürger
recht von Russy

Linie von Treyvaux. — 1. C h a r l e s ,  wanderte in ju n 
gen Jahren  nach Amerika aus, wo er den Zuckerbäcker
beruf ausübte ; kehrte 1906 in die H eim at zurück, 
liess sich in M ontreux nieder und hinterliess dieser 
Stadt, der dortigen katholischen Kirche u. Pfarrei, 
der Pfarrei von Leukerbad usw. beträchtliche Ver
mächtnisse ; t  in Lenk 1912. —  2 . J e a n ,  * 1867, Agro
nom, Grossrat seit 1920, Oberst 1918, Gemeinderat von 
Bulle 1922.

Ein G. von Samoëns in Savoyen wurde am 3. X I .  1742 
ins freiburgische Bürgerrecht aufgenommen. — Vergl. 
La Liberté 1912, Nr. 221. — Staatsarch. in Freiburg : 
Grosses de Bulle et C orbi ères ; R atsm anual. [G. Cx.] 

G U IL L E T , M i c h e l ,  von der in Thonon nieder
gelassenen Meierfamilie von Grans, M itherr von Mon- 
thoux, Bürger von Genf 1521 ; Parteigänger des Bischofs

Louis G uillaum e. 
N ach e in e r Z e ich n u n g  von 

L. T ercier.
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gegen den Herzog von Savoyen, wurde 1526 zum R ats
herrn ernannt, begleitete den Bischof 1529, als dieser 
aus F urch t vor dem Herzog aus Genf flüchtete. 1534 
scheint G. zu denjenigen gehört zu haben, die einen 
H andstreich des m it dem Herzog ausgesöhnten Bischofs 
gegen die S tad t begünstigten. Der Anschlag misslang, 
G. verliess die S tad t und stellte sich an die Spitze 
der Pencysans ; als Feind der S tad t wurde er zur E n t
hauptung verurteilt, lebte aber noch 1558 in Savoyen. 
Wappen : in Blau drei goldene silbergekrönte Leo
pardenköpfe. •— Vergl. Gautier : Hist, de Genève I I -III . 
— E. A. Foras : Armorial. [C. R.]

G U IL L IB A U D .  Siehe G u i l l e b a u d .
G UI L L IM A N ,  F ra n ç o is ,  freiburgischer Geschichts

schreiber, verm utlich aus einer Familie von Villaz St. 
Pierre, * gegen 1568, f  14. X. 1612 ; studierte bei den 
Jesu iten  in Freiburg, im Helvetischen Kollegium in 
Mailand und an der U niversität Dillingen (1587-1589) 
und wurde 1590 zur Uebernahme der Schule von Solo
thu rn  berufen, wo er 1592 das Bürgerrecht unentgelt
lich erhielt. 1595 verlor er wegen angeblichen Belei
digungen des französischen König Heinrich IV. seine 
Stelle, fand aber eine neue Anstellung in Luzern als 
Sekretär des spanischen Gesandten Alphons Casati 
(1595-1605). Veröffentlichte 1598 eine Gesch. der 
Schweiz vom katholischen S tandpunkt aus : De rebus 
Helvetiorum sive antiquitatum libri V. G. erzählt darin 
die Gesch. der ei dg. Orte und Zugewandten von frühe
ster Zeit bis 1315 ; er liess die Ueberlieferung von 
Wilhelm Teil und vom Rütlischwur gelten, schrieb aber 
einige Jah re  später (1607) dem Historiker Goldast, nach 
reiflicher Ueberlegung halte er die Teilgeschichte für 
eine Fabel. Das in gelehrten Kreisen gut aufgenommene 
Werk G.’s fand weniger Anklang bei den Regierungen 
und im Volke. So gab der Verfasser seine Absicht auf, 
das W erk von 1315 bis zu seiner Zeit fortzusetzen und 
widmete sich nun dem Studium  des Ursprungs des 
Hauses Habsburg. 1605 erschien in Mailand : Habsbur- 
giaca, sive de antiqua et vera origine domus Austrie. Der 
Kaiser Rudolf II. setzte ihm zur Belohnung eine Jah res
rente aus und ernannte ihn zum Professor der U niver
sitä t Freiburg i. B. G. veröffentlichte ausserdem : De epis- 
copis Argentinensibus opus (1608) ; Genealogiae Julia- 
censes und De vera origine et stemmate Cunradi I I  (1609). 
Der Kaiser verlieh ihm den Titel eines Rates und 
kaiserlichen Historiographen. Als G. 1612 starb , war 
sein grosses W erk De principum  Habsburgi-Austria- 
corum vita... beinahe beendigt ; W indeck veröffentlichte 
es 1617. G. verfasste auch zahlreiche lateinische Ge
dichte. — Vergl. G. von Wyss : Historiographie. — 
A. Daguet : Biographie de François Guilliman. — 
Johann Kälin : Franz Guilliman (in F  G X I). — 
Castella : Hist, du canton de Fribourg, 286. [J .  N .]

GUILL OD.  Freiburger Familie, Bürger von Bas 
Vuilly und Coussiberlé ; un ter dem Namen Guilliaud 
wird sie seit Ende des 14. Jah rh . in der Gegend von 
M urten und seit Anfang des 15. Jah rh . im W istenlach 
erw ähnt. — Staats arch. Freiburg : Burgerrodel I ; 
N otariatsregister. [ J .  N . ]

G U IL L O T .  Familien der K te. Genf und Wallis.
A. K an ton  Genf. Familie von Tracy le Mont (Picar

die), die sich kurz nach 1782 in Genf niederliess. — 
A l e x a n d r e  Henri, * 1849 in Plainpalais, P farrer in 
Cologny 1874-1901, in Genf 1901-1909, R edaktor der 
Semaine religieuse von Genf ; veröffentlichte 5 Bände 
Predigten und verschiedene Abhandlungen über Genfs 
Kirchengeschichte, u. a. : Les débuts de la Réforme à 
Genève (1885) ; L ’Église de Genève et la Restauration de 
l’indépendance (1914) ; La nuit de l’Escalade (1915) ; Le 
siècle de la Réforme à Genève (1917) ; La Restauration 
genevoise (1919), sowie Un poète de la Suisse romande au 
X V I I I e siècle (Etienne Salomon Reybaz) (1887) ; Le 
journal de Marc-Jules Sues pendant la Restauration 
genevoise (1913). — Persönliche Mitteilungen. [C. R.]

B. K an ton  W a llis . G u i l l o t ,  G u i l l o d .  A u s  La 
Bresse oder Le Bugey stam m ende Familie, die sich im
15. Jah rh . in Monthey niederliess, f  im 19. Jah rh . —
1. J e a n ,  Bürger von Monthey 1489. — 2. P i e r r e ,  
Syndic von Monthey 1666. — 3. A n t o i n e ,  Syndic von 
Monthey 1726, Sachwalter (procureur) der Bürgergem.

1741-1745, war bei der K orrektion der Vièze nach der 
Ueberschwemmung von 1726 beteiligt. — 4 . P i e r r e ,  
Sohn von Nr. 3, Sachwalter der Bürgergem. 1773-1775, 
Syndic 1780 ; einer der ersten Kämpfer für die U nab
hängigkeit des Unterwallis. Der Verschwörung gegen 
die bisherige Regierung angeklagt, wurde er am 19. XI. 
1791 in Sitten en thaup te t und seine Güter konfisziert. 
— 5. B a r t h é l é m y ,  Sohn von Nr. 4, t  gegen 1830, N otar, 
Gerichtsschreiber und Gemeinderat, war m it seinem 
Vater in die Aufstandsbewegung verwickelt, verliess 
das Wallis und durchlief eine glänzende militärische 
Laufbahn in den Armeen Bonapartes in dessen Feld
zügen in den Alpen, Pyrenäen, Italien, am Rhein usw. 
Generalstabschef der Armée in Boulogne sur Mer 1806, 
R itter der Ehrenlegion. Grosskastlan des Zentens Mon
they  1817, K astlan von Monthey 1819, Syndic 1823 : 
forderte umsonst die R ehabilitation seines Vaters und 
die Revision dessen Prozesses. — 6. P i e r r e ,  f  1840 in 
Bologna (Italien), Sohn von Nr. 4, Offizier in spanischen 
Diensten 1779, K om m andant des 2 . Schweizerregimen
tes in Frankreich 1799. — Vergl. Boccard und Grenat : 
Hist, du Valais. — L. Ribordy : Documents. — Arch, 
von Monthey. —- Familienarchiv. [J. B. E.]

GUlIVlPS,  de.  Französische Familie, die sich 1841 in 
Yverdon einbürgerte. Wappen : in Schwarz drei gol
dene H ähne. — J e a n  A n n e  Cosson, 1753-1819, Baron 
von Guimps, maréchal de camp, Oberforstm eister in 
Saintonge, w anderte un ter der Revolution 1792 nach 
Yverdon aus. — 2. R o g e r ,  1802-1894, Sohn von Nr. 1, 
Pädagoge, H istoriograph Pestalozzis, Gemeinderat von 
Yverdon. — 3. G u s t a v e ,  1830-1888, Sohn von Nr. 2, 
Brigadekom m andant, G erichtspräsident von Yverdon, 
Grossrat und Gemeindepräsident von Yverdon. [M R.] 

G U IN A N D .  Familien der K te. Genf und Neuenburg.
A. K a n to n  G en f. Familie französischer H erkunft, 

eingebürgert 1873. — 1. J a c q u e s ,  1837-1904, Advokat, 
wiederholt Mitglied des Grossen R ats 1876-1901 . —
2 . M a r c e l ,  Sohn von Nr. 1, * 1876, Advokat, Grossrat 
1910, Verfasser von Légende d'Anniviers (1903) ; Carnet 
d’un soldat de 1914 (1915) ; Heures tragiques (1915), 
usw. — SZG L . [C. R .]

B. K a n to n  N e u e n h u r g . Familie von Les Brenéts,
wo sie seit Anfang des 15. Jah rh .

——  erw ähnt wird. Ein Zweig bürgerte sich
1613 in Neuenburg ein, ein anderer, 
der sich in Colombier niedergelassen 
hatte , 1666. — 1. J e a n ,  Maire von Les 
Brenets 1541. — 2 . P i e r r e ,  Maire von 
Les Brenets 1673-1674, ebenso sein 
Sohn — 3. D a v i d ,  Maire 1674-1682, 
Einnehm er von Colombier 1681, Maire 
von Colombier 1682-1703 ; wurde 1687 
geadelt und erhielt als Wappen in 

Silber einen schwarzen 
Skorpion. —  4 . P ie r r e  
L o u is ,  Optiker, * 20. IV.
1748 in La Sagne, zuerst 
Uhrschalenmacher, be
fasste sich, nachdem er 
ein Teleskop in Händen 
gehabt ha tte , m it Optik 
und Glasfabrikation. Die 
fehlerlose H erstellung von 
Flintglas war damals über
aus schwierig. G., der 
schon etwelche Brillen ver
fertigt ha tte , versuchte 
sich darin. Er liess sich in 
Les Brenets nieder, und es 
gelang ihm, nur m it ele

m entaren Kenntnissen 
ausgerüstet, nach jah re
langen Versuchen, F lin t
glaslinsen von grossem 
Umfang herzustellen. 1804 
folgte er einem Rufe der 
Fabrik  optischer Instrum ente in Benediktbeuron (Bay
ern), wo er bis 1813 blieb. In dieser Zeit stellte er nicht 
weniger als 5000 Objektive her. Einige Jahre nach seiner 
Rückkehr nach Les Brenets befasste er sich wieder m it

P ie rre  Louis G uinand. 
N ach e in e r L ithog raph ie  von 

O. Domon.
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der Herstellung von Flintglas und von crown-glass. Kurz 
vor seinem Tode machte ihm die französische Regierung 
ein vorteilhaftes Angebot zum Ankauf seines Verfahrens. 
Die eigentliche Erfindung G.’s bestand darin, dass er 
das Glas während des Erkaltens m it einem Finger aus 
Ton um rührte ; dieser Guinand genannte Finger findet 
noch heute in modernen Glashütten Verwendung. G. 
f  in Les Brcnets am 13. II. 1824. Seine W itwe und seine 
Kinder setzten noch eine Zeitlang die Glasfabrikation 
fort. — Vergl. Biogr. neuch. I. — Louis Thévenaz : 
P.-L . Guinand et sa famille (in M N  1924, m it Biblio
graphie). — H. Bühl er : L'œuvre de P .-L. Guinand (in 
Revue intern, de l’horlogerie 1924). — Elie Tauxe : Un 
mot scientifique d’origine neuchâleloise. Le guinandage 
(in M N  1922). — 5 . U ly s s e , Enkel von Nr. 4, * 2. vu.  
Ì810  in Les Brcnets, f  8 . XI. 1885 in Lausanne. Ge- 
schichts- und Geographielehrer am Collège von Neuen
burg 1830, wurde im Dez. 1831 abgesetzt, weil er im 
Nouvelliste vaudois kleine, Optime gezeichnete Artikel 
geschrieben hatte . Er begab sich in den K t. W aadt, wo 
er 1835 das Bürgerrecht von Jouxtens-M ézery erwarb. 
Lehrer am  Seminar in Lausanne 1833-1845 und an der 
Akademie ; Freund von Monnard, Louis Manuel und 
Vinet und später des Engländers Darby, wurde in Lau
sanne einer der Führer der von letzterem  gegründeten 
Sekte ; verfasste mehrere Geographielehrbücher, sowie 
1833 Précis de la Constitution du canton de Neuchâtel, 
und les Fragments neuchätelois. Im  gl. J . gab er die H is
toire du gouvernement neuchätelois... par un patriote du 
Val-de-Travers heraus. — Vergl. A. Plaget : Hist, de la 
Révol. neuch. II . —• Derselbe : Deux rétractations (in 
M N  1919). — [L . M . ]  — 6. E l i e ,  1839-1909, Sohn von 
Nr. 5, Ingénieur und Architekt, baute das K antons
spital in Lausanne und wandelte das alte Spital in ein 
Schulhaus um ; einer der Schöpfer des Walliser W ein
geländes. [ M .  R . ]

GU INCH ARD. Familie von Gorgier (Neuenburg), 
die seit der 2. Hälfte des 16. Jah rb . erw ähnt wird. Ein 
Zweig liess sich ein Jah rb . später in Dressier nieder. — 
A l f r e d ,  * l . i v .  1877, in Neuenburg, Lehrer, Professor 
an der Handelsschule 1907, S tad tra t 1915-1921, Gross
ra t 1919, Gemeinderat 1921. [L . M.]

G U INN ARD ( G u e n a r d ) .  Freiburger Familie von 
Gletterens, wo sie zu Anfang des 16. Jah rb . erscheint, 
Bürger von Dompierre. — J e a n  L o u i s ,  * 20. iv. 1822, 
Priester 1851, Pfarrer von Belfaux 1854-1897, Dekan 
des Dekanats Ste. Croix 1867-1898, t  1. m .  1898. —  
Dellion : Diet. II , 95. — Staatsarch. Freiburg : Grosses 
d’E stavayer.

Eine andere Familie französischen Ursprungs wurde 
1901 freiburgisch durch die Aufnahme ins Bürgerrecht 
von Delley. [G. Cx.]

G U I O T ,  F l o r i e n t ,  1755-1834, wurde 1798 vom 
französischen D irektorium  als Resident nach Grau
bünden geschickt, wo er vom Febr. 1798-Mai 1799 
blieb, um  sodann eine Mission als bevollmächtigter 
Minister im Haag zu übernehmen. Die H auptaufgabe 
G.’s in Graubünden ging dahin, dieses vom österreichi
schen Einfluss freizumachen und den gänzlichen An
schluss an die helvetische Republik durchzusetzen. Um 
dieses doppelte Ziel zu erreichen, wandte G., der es 
im Grunde m it dem Lande seines Wirkens wohl meinte, 
die Mittel der Ueberredung, des Drängens und der 
Drohung an und verliess sogar Reichenau, seine Re
sidenz, und begab sich ausser Landes nach Ragaz und 
von dort nach Zürich, während die Oesterreicher in 
Bünden einrückten. Sobald im März 1799 Massena die 
Oesterreicher unter Auffenberg wieder aus Bünden 
hinausgeworfen hatte , kehrte auch G. wieder auf 
seinen Posten zurück und arbeitete im Sinne Talley- 
rands auf die möglichst rasche Vereinigung m it Helve
tian hin, aber ohne dass Frankreichs Einfluss dabei 
bem erkt werden sollte. In der Tat gelang es ihm, den 
V ereinigungstraktat durchzusetzen (21. iv. 1799). Kurz 
darauf verliess er Graubünden. — E. D unant : La 
réunion des Grisons à la Suisse. [C. J.]

G U IS A N .  Bürgergeschlecht von Avenches (W aadt) 
vor 1472. —  1. J e a n ,  K asti an von Avenches, erwarb 
1561 die H errschaft Donatyre, die vor 1663 an Bern 
überging. —  2. A n t o i n e ,  Sekretär von Avenches 1574,

kaufte in diesem Jah r die H errschaft Oleyres, die 1619 
von seinem Sohn wieder veräussert wurde. —- Das 
Geschlecht zerfällt heute in zwei Hauptzweige.

Zum ersten gehören — 1. P i e r r e  D a v i d ,  H auptm ann 
in englischen Diensten 1791-1810 . Er nahm  1799 am 
Feldzug von Mysore teil. — 2. J e a n  S a m u e l ,  1740- 
1801, Bruder von Nr. 1, Ingenieur in französisch Guyana, 
wo er sich durch den Bau von Kanälen und die Trocken
legung der Sümpfe um  Cayenne, sowie durch Einfüh
rung der K ultur des Gewürznelkenbaums grosse Ver
dienste erwarb. St. Lud
wigsritter 1792. Nach sei
ner Rückkehr in die Hei
m at wurde er 1798 zum 
Abgeordneten in die re
präsentierende Versamm
lung gewählt. U nter der 
helvetischen Republik war 
er Chef des Kriegsbureaus 
und Generalinspektor der 
Brücken und Wege der 
K te. Léman, Freiburg und 
für das Wallis ; Brigade
chef des Geniekorps. —
Ch. Eynard : Le Cheva
lier Guisan. —  3. S p e n 
c e r ,  1794-1862, Sohn von 
Nr. 2, Rektor des College 
von Nyon 1818-1822, Grie
chischlehrer am College 
von Lausanne 1822-1862.
—- 4. Ch a r l e s , 1829-1889,
Neffe von Nr. 3, Dr. med. 
in Vevey von 1857 an. Abgeordneter in der K onstituante 
1861 ; R itter der Ehrenlegion und des Ordens vom 
Goldenen Löwen des Hauses Nassau. — Zu diesem 
Zweig gehört eine Familie, die verschiedene Aerzte 
aufweist, sowie — 5. H e n r i ,  * 1874, Oberst seit 1921, 
K om m andant der Infanteriebrigade 5.

Zum ändern Zweig gehören — 6. A b r a m  I m b e r t  
L o u i s ,  1761-1826, öffentlicher Ankläger am K antons
gericht Freiburg und Sekretär des Erziehungsrats in 
Freiburg 1801, Richter am waadtländischen Appella
tionsgericht 1803, dann Bezirksrichter in Lausanne. —
7. F r a n ç o i s  L o u i s  R o m a in ,  1805-1878, in Lausanne, 
Sohn von Nr. 6, Advokat, öffentlicher Ankläger, dann 
G eneralstaatsanwalt 1832-1846. Professor des Stiaf- 
und Zivilrechts an der Akademie Lausanne 1858-1878, 
Mitglied des Grossen R ats 1833-1836, der Tagsatzung
1834-1835, beschäftigte sich m it der Revision der 
w aadtländischen Gesetzbücher. — 8. H e n r i ,  1837- 
1895, in Lausanne, Sohn von Nr. 7, A dvokat, dann 
Mitglied des Kantonsgerichts 1873-1895. — 9. R e n é ,  
1841-1894, in Lausanne, Neffe von Nr. 7, Ingénieur, 
Mitglied des Grossen R ats 1889-1894, R edakteur der 
Estafette, Gründer und Präsident der Société de dévelop
pement von Lausanne. — 10. E d o u a r d ,  1843-1923, 
Sohn von Nr. 7, Ingenieur, D irektor der Compagnie gé
nérale des pétroles in Marseille. — 11. A n d r é ,  * 1871, 
Sohn von Nr. 9, Arzt in Lausanne, Präsident des 
waadtländischen Komitees des Roten Kreuzes, Ver
fasser verschiedener medizinischer und historischer 
Studien. —  12. R e n é ,  * 1874, Neffe von Nr. 9, Pfarrer 
der freien Kirche in Moudon 1903-1905, Direktor der 
École Vinet in Lausanne 1908-1918, Professor an der 
theologischen F aku ltä t der freien Kirche in Lausanne 
seit 1918. —  13. F r a n ç o i s ,  * 1880, Sohn von Nr. 8, 
A dvokat in Lausanne, Professor des Zivilrechts in 
Lausanne, O berstlieutenant, Grossrichter der II. Di
vision. [G. A. B.]

G U I S E ,  K o n s t a n t i n ,  Dekorations- und Aquarell
maler, * 1811 in Kassel, seit 1833 in Basel, f  1858 
daselbst. Als Aquarellist m alte er nam entlich Archi
tekturbilder aus Basel und dessen nächster Umge
bung. Viele Werke G.’s sind lithographiert worden. — 
SK L . [C. Ro.]

G U I S I N G E R .  Bürgergeschlecht von P run tru t, f  im
18. Jah rh . — 1. J e a n  G u i l l a u m e ,  * 1662, Dr. jur., 
Advokat, H ofrat des Fürstbischofs, f  1728. — 2. D o m i
n i q u e  I g n a c e ,  * 1704, Sohn von Nr. 1, H ofrat des

Joan  Sam uel G uisan. 
N ach einem  Oelgem aldc.
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Fürsten  von Fürstenberg in Donaueschingen, von dem 
er geadelt wurde, t  1756. Aus dem Geschlecht stam m en 
drei Mönche im Kloster Bellelay, w orunter — P. 
G r é g o i r e ,  Pfarrer von Genevez 1662, P ropst der 
Propstei Himm elspforte, t  1674. — Saucy : Hist, de 
Bellelay [L. Gh.]

G U IS O L A N  ( G u i s o l a n d ) .  I. Alte Freiburger Ge
schlechter, erw ähnt im 15. Jah rh . als 
Bürger von Neyruz, Cottens und Len- 
tigny. Wappen : in Silber ein blauer 
Sparren, begleitet von zwei blauen 
Sternen, im Schildfuss von einem grü
nen K leeblatt, überhöht von einem 
schwarzen Nagel. —  II . Geschlecht 
von Chenens, erw ähnt seit 1504 ; 
vielleicht stellt es m it dem Geschlecht 
von Cottens in Verbindung. Aus ihm 
stam m en verschiedene ausgezeichnete 

Priester und Mönche. —  J o se p h  A n to in e ,  * 16. m . 
1735, K apuziner 1753 un ter dem Namen M a x im e .  
Provinzialsekretär 1771, Definit or 1777, Provinzial 
1786, Generaldefinitor des Ordens 1796, Bischof von 
Lausanne 1803. U nter seinem Episkopat gestatte te  die 
w aadtländische Regierung die freie Ausübung des ka
tholischen K ultus in Lausanne. Von ihm stam m en be
m erkenswerte Synodalkonstitutionen (1812), sowie ein 
handschriftliches W erk : Droit de Vordre des capucins. 
E r setzte 1807 das Diözesanseminar ein, sowie 1809 
jährliche Gelegenheiten zu geistlichen Uebungen in 
der Zurückgezogenheit, t  8 . x n . 1814. — Vergl. Gumy : 
Regeste d’Hauterive. — Dellion : Diet. I, V II. — Revue 
Stiisse cath. VI, 485. — Sem. catti. 1910, 44. — Freibur
ger Chronik von Fuchs. — A H S  1910, 119. — Catal. 
collection Gremaud. — I I I .  Bürgergeschlecht von See
dorf und Noréaz seit dem 16. Jah rh . Aus ihm stamm en 
mehrere Beamte in der Grafschaft M ontagny. — Vergl. 
Staatsarch. Freiburg : Grosses de Montagny ; Fonds 
Gremaud. [G. Cx. und Athanase C o t t ie r . ]

G U J A N .  Graubündner Geschlecht, ursprünglich von 
Zernez, nachher zu Saas und Fideris, 
in Zernez erloschen. Wappen : gespal
ten von Silber m it zwei blauen Schräg- 
linksbalken und von Silber. Der Name 
ist ursprünglich der Beiname des 
Geschlechts Michael. Mehrere Pfarrer, 
so — 1. J o h a n n e s  M i c h a e l ,  ord. 1628, 
Pfarrer zu Luzein, Dekan des Zehn- 
gerichtenbundes, t  1680. — 2. J o h a n 
n e s ,  ord. 1688, seit 1706 Pfarrer in 
Splügen, Dekan der Synode 1726, 

f  1747. — 3. J o h a n n e s ,  * 6 . x i i .  1834 in Fideris, Sohn 
des Landam m anns Joh. Andreas, Landam m ann des 
Kreises Jenaz, Bezirksgerichtspräsident, längere Zeit 
Mitglied des K antonsgerichts, Förderer des K urorts 
Fideris, verdient um die Rätische Bahn, t  18. V II. 1915. 
— Vergl. J . R. Truog : Die Bündner Prädikanten. — 
Gell. Mitteil, von Dr. Scheel! in München. — Bündner 
Tagblatt 1915, Nr. 166, 168-170. [L . J . und  J .  R . T .]

G U J E R ,  GUYER,  Altes Geschlecht der Gem.
U ster (K t. Zürich), das schon 1322 
unter dem Namen Guotjar zu W ermats- 
wil angesessen und je tz t in der Ge
gend verbreitet ist. — UZ, Nr. 3765. 
— Deutsch-Schweiz. Geschlechterbuch 1, 
1923 ( = Deutsches Geschlechterbuch,Bd. 
42). —  [ J .  F r i c k . ]  —  Wappen : in Rot 
eine silberne L ilie.— 1. J u k o h  Gujer, 
gen. Chlijogg (der kleine Jakob), 
* 1716 in W ermatswil-Uster, ein
kluger K opf und gediegener Charakter, 

führte auf seinem Hofe eine M usterwirtschaft, die der 
Zürcher S tad tarz t Joh . K aspar Hirzel in seinem Buche 
Die Wirtschaft eines philosophischen Bauern (1761) be
schrieb. Chlijogg wurde das Urbild eines natürlichen, 
unverbildeten Vollmenschen und erhielt Besuche aus 
aller H erren Länder. Sehr beachtet wurde sein Zusam
mentreffen m it dem Herzog Ludwig Eugen von W ürt
tem berg in Schinznach 1766. Goethe besuchte ihn 1775 
und 1779 und nannte  ihn « eines der herrlichsten Ge
schöpfe, wie sie die Erde hervorbringt ». Die Regierung

übergab ihm 1768 den K atzenrütihof bei Rümlang, da
mit er auch in  dieser Gegend als Vorbild wirke, f  3. x. 
1785. — J . K. Lavater : Physiognom. Fragmente I 
(1775), p. 234 If. — Neujahrsstück der naturforsch. Ges. 
Zur. 1800. — Lebensbilder II . — A. Bouvier in Mélanges 
Bern. Bouvier. — 2. H e i n r i c h  Gujer, * 4. x i i .  1801 
in Kempten-W etzikon, Müller in Bauma, schrieb 
anonyme kritische A rtikel 
im Appenzeller Sonntags- 
blalt. und nahm  an denVer- 
sammlungen der Führer 
der Opposition teil. Redner 
am U stertag 1830 ; Mit
glied des Verfassungsrates 
1831, dann des Grossen R a
tes, den er zweimal präsi
dierte ; S ta ttha lte r desBez.
Pfäfiikon 1831-t 13. m .
1868. — A. Isler : Jonas 
Furrer, Anm. p. 27 ff. —
W. W ettstein  : Die Regene
ration. — 3. A clo lf  Guyer- 
Z eil er, Bruderssohn des 
Vorgen., * 1. v. 1839 in 
Neutal-Bauma, wo sein 
Vater 1825 eine mechani
sche Baumwollspinnerei 
gegründet ha tte . Nach 
Studien in Zürich und Genf 
und Reisen in Frankreich,
England und Nordamerika 
1859-1861, in Palästina und Aegypten 1862 wurde 
er 1865 M itarbeiter seines Vaters. F rüh erkannte er 
die Bedeutung der Eisen
bahnen für die moderne 
W irtschaft und wurde 
deren eifrigster Förderer.
Nachdem er schon für die 
G otthardbahn in schwer
ster Zeit eingetreten war, 
kaufte er w ährend der E i
senbahnkrisis der 1870er 
Jahre Eisenbahnwerte in 
grosser Menge und erwarb 
sich so eine überragende 
Machtstellung bei gewis
sen Gesellschaften, insbe- 
sonders bei der Schweizer.
Nordostbahn. 1894 berief 
er die ganze Direktion und 
Verwaltung dieser Bahn 
ab. Um Aehnlichem vor
zubeugen, beschloss die 
Bundesversammlung das Adolf Guyor-Zoller.
Gesetz betr. Stimm recht N ach e in e r L ithog raph ie  (Sta,lt- 
, . , , .  bibl. W in te rthu r),der Aktionäre von Eisen

bahngesellschaften. G. tra t
lebhaft für den Bau weniger rentabler Nebenlinien ein, 
der den Gesellschaften durch Erleichterung ihrer Amor
tisationsverpflichtungen ermöglicht werden sollte. Ihm 
ist die Linie Uerikon-Bauma zu verdanken. E r liess Pläne 
für eine Engadin-O rientbahn (Chur-Ofenberg-Meran) 
ausarbeiten. Das Lieblingsprojekt seiner spätem  Zeit 
war die Jungfraubahn, deren erste Teilstrecke er aus 
eigenen Mitteln baute, t  3. IV. 1899.— Schweizer. Portr.- 
Gall., Nr. 540, 1900. — Biograph. Jahrbuch I. — 
Erinnerungen an A . G.-Z. — P. W eissenbach : Das 
Eisenbahnwesen der Schweiz. — ZW Chr. 1899, 1905,
1913. — Eng. Escher : Lebenslauf, p. 163. — 4. E d u a r d  
Guyer-Freuler, * 13. v. 1839, Hotelier im Bellevue 1862- 
1872, schrieb Das Hotelwesen der Gegenwart (1874 ; 
franz. Uebersetzung 1877). Schweiz. Kommissär für die 
W eltausstellung in Philadelphia 1875-1876 ; Schweiz. 
Generalkommissär für die W eltausstellung in Paris 1878; 
an beiden Ausstellungen Präsident der internationalen 
Kommission. Leitete die Ju ry  der Schweiz. Landesaus
stellung in Zürich 1883, über die er den Bericht schrieb. 
Präsident der zürch. Strassenbahngesellschaft. Mit Ed. 
Locher unternahm  er 1886-1889 den Bau der P ila tus
bahn. H auptgründer des Zürcher. Verkehrsverein, dessen

Jakob  G ujer.
N ach einem  K upfe rs tich  von 
J . R. H olzhalb (S tadtb ib i. W in 

te rthur).
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Präsident bis 1899, Ehrenmitglied 1904 ; rief 1899 den 
Verband der Schweiz. Verkehrs vereine ins Leben. Mit
glied des Grossen S tadtrates, f  12 .X II. 1905.— Schweizer. 
Portr.-Gall., Nr. 79 , 1889. — N Z Z  1906, Nr. 4 . — 
ZW Chr. 1905. —  5. J u l i u s  Gujer, * 19. i .  1855 in E ster. 
Fabrikant, Mitglied des K antonsrates 1895-1914 , des 
N ationalrates 1910-1919. — SZG L. — ZW C hr. 1910. 
— 6. S a m u e l , * 31. v. 1879, Dr. ph il., K unsthistoriker, 
Erforscher der frühchristlichen A rchitektur. Verf. von 
Rusafah  (in Sarre und Herzfelds Archäolog. Reise im  
Euphrat- und Tigrisgebiet) ; Meine Tigrisfahrt (1923) 
u. a. m. ln den letzten  Jahren  für die Aufnahme 
Schweiz. K unstdenkm äler tä tig . [L. F orrer.]

GU J O N  I. Geschlecht von Lugano. — 1. C a r l o  A n 
t o n i o ,  von Lugano, * 1756, f  3. VI. 1814, Kapuziner und 
später Somasker, Professor der L iteratur, der Philosophie 
und der Theologie. Er leitete 1800-1806 den Telegrafo 
■delle A lp i von Lugano, der 1806 von der Regierung unter 
dem Drucke des italienischen Vicekönigs aufgehoben 
wurde, da dieser ihn nicht franzosenfreundlich genug 
fand. —  2 . A n d r e a , * 3. x n . 1763, t  17. i n .  1837, einer 
der Führer des Freiwilligenkorps von Lugano, das am
15. II. 1798 den Angriff der « Patrio ten  » und der Cisal- 
piner zurückschlug. — 3. P i e t r o ,  erw ähnt 1798-1824, 
war 1798 Steuereinnehmer für den K t. Lugano. Im 
A pril 1799 w idersetzte er sich den französischen E in
mischungen im Tessin und begab sich m it ändern 
Abgeordneten nach Mailand, um  die U nterstützung der 
Oesterreicher und Russen gegen die Franzosen nachzu
suchen. Er war 1824 einer der zwei Generalkontrolleure 
der kantonalen und eidg. Zölle. — 4. G iu s e p p e ,  * 30. i. 
1807, verm achte am 27. ix . 1878 dem Spital von Lu
gano die Summe von 30 000 Fr. Ein Guioni, Zeichner 
und Mechaniker, war der erste, der 1825 die Lithogra
phie in Italien einführte. Es gelang ihm 1838, farbige 
Lithographien herzustellen. 1843 war seine lithogra
phische W erkstatt in Mailand die erste ihrer A rt in 
Italien, f  gegen 1880. — A S H R . — Baroffio : Storia 
d. C. Ticino. — V ege zzi : Esposizione storica. — BStor. 
1885. — Annuario cl. C. Ticino 1824. [C. T.]

G U L A ,  I I æ n s l i  v o n .  Volkstümliche Bezeichnung 
für Hans W einzapf (Winzapf), aus Gula oder Gulatsch 
oberhalb Ruis (K t. Graubünden). Landrichter 1461, 
1463, 1471 u. 1474. — Landrichterverz. in der Trunser 
Festschrift 1924. — LLH . [L. J.]

G U L D E N .  Name einer u. a. in D eutschland und in 
der Schweiz sta rk  verbreiteten Gold- oder Silbermünze 
des 14.-18. Jah rb ., die auch als Rechenmünze diente. 
1252 erscheint sie erstmals in Florenz mit der ilorenti- 
nischen Lilie auf der einen und dem Kopfe Johannes des 
Täufers auf der ändern Seite. Diese Goldmünze wurde 
in mehreren europäischen S taaten bald sehr beliebt 
und von einigen auch eingeführt. Um 1330 findet man 
den Gulden am Oberrhein ; 1386 wurde er 23karätig  
im Gewicht von ca. 3,47 gr. geprägt ; Ende des 15. 
Jah rh . wog er nur noch ca. 2,50 gr. und war im W erte 
entsprechend gesunken. Ein anderer, der ungarische 
Gulden m it stabilerem  W ert wurde D ukaten genannt. 
Der rheinische Gulden fand in der Schweiz als ge
prägte wie als Rechen münze Eingang. In den zwischen 
S tädten und D ynasten abgeschlossenen Münzverträgen 
des 14. und 15. Jah rh . wurde mehrmals versucht, den 
W ert des Guldens zu fixieren, ln  der Regel entsprach 
er als Rechenmünze dem Pfund, aber im 16. Jahrh . 
wurde er gewöhnlich zu 15 Batzen gew ertet. Dagegen 
ha tte  der G. als Prägemünze sehr verschiedene Geltung. 
Im  K onkordat der S tädte Bern, Zürich und Solothurn 
von 1416 wurde der Rheingulden zu ca. 27 Schilling 
bew ertet, der florentinische und der ungarische Gulden 
aber zu 31 Schilling. Um 1600 galt der Goldgulden 
25 Batzen in Zürich und 27 % in Bern. Vom Ende des
15. Jah rh . an prägte man in Deutschland grosse Silber
stücke, die Guldengroschen, im 16. Jahrh . dann die 
sog. Guldentaler oder kleinen Taler im  halben W erte der 
gewöhnlichen Taler. Die Guldengroschen entsprachen 

des Wertes der Guldentaler. In  der Westschweiz 
kursierten sowohl der Rheingulden als der savoyische 
Gulden im W erte von 12 Groschen. In Genf verdrängte 
der G. im 16. Jah rh . das Genferpfund. 1535-1792 wurden 
die Genfermünzen nach dem Guldensystem geprägt.

1794 rechnete man in Genf 2 G. für ein französisches 
Pfund, 3 G. für ein Schweizerpfund. Der savoyische 
Gulden entsprach in Neuenburg im 15. Jah rh . dem sog. 
schwachen Pfund, das unter seinem Einfluss von da 
an zu 12 Groschen gerechnet wurde. Im  18. Jahrh . 
wurde der G. in der deutschen Schweiz zu 15-16 Batzen 
gewertet ; der Silbergulden wog 13-14 gr., der Gold
gulden etwas mehr als 3 gr. Im  17. Jah rh . galt ein 
Goldgulden 2 %-3 Silbergulden.

Die ersten in der Schweiz geprägten Goldgulden sind 
nicht datiert, erschienen aber ohne Zweifel gegen Ende 
des 15. Jah rh . Zürich, Bern, Solothurn, Basel, S tad t und 
Bistum Chur prägten u. a. goldene Ein-, Zwei- und H alb
guldenstücke. Die letzten Goldgulden von Basel stam 
men aus dem 18. Jah rh . Silbergulden erschienen seit 
dem 16. Jah rh . in Ein-, Halb- und Viertelguldenstücken. 
Bern und Zürich prägten noch anfangs des 19. Jahrh . 
Halb- und Viertelgulden. Anlässlich der Münzreform 
von 1850 tax ierte  die Eidgenossenschaft die noch 
kursierenden Münzen wie folgt : 2 Zürchergulden : 
4,58  Fr. ; 2 Baslergulden : 4, 29 Fr. ; 1 Luzernergulden : 
1,86 Fr. ; 1 Schwyzergulden 1,69 Fr. — Vergi. Hans 
A ltherr : Das Münzwesen der Schweiz. — Halke : 
Handwörterbuch der Münzkunde. — Corragioni : Münz- 
gesch. der Schweiz. — Ed. Jenner : Die Münzen der 
Schweiz. — Demole : Hist, monétaire clé Genève. [L. M.] 

G Ü L D E N E R .  Altes Geschlecht der Gem. Albisrie- 
den (K t. Zürich), das seit 1408 dort bezeugt ist. Es 
hat seinen Namen jedenfalls vom alten Hofe Güldenen 
oberhalb Egg. [ J .  F r ic k . ]

G U L D E N K N O P F .  Aus dem Eisass in Basel ein
gewandertes f  Geschlecht. H a n s ,  von P ä r t , Bürger 
1443 ; L e o n h a r d ,  Bürger 1466. — H e i n r i c h ,  R ats
herr 1491. —  LL. — ZGO, N. F. 11, p. 445. [C. Ilo.]

GULDI .  f  Geschlecht der S tad t St. Gallen, das 
vielleicht von Konstanz eingewandert w ar. — H an s, 
decretorum  Doctor und Domherr zu K onstanz 1451. 
Aus dem St. Galler Geschlecht sind u. a. eine Reihe von 
Glasmalern hervorgegangen. Wappen : in Blau ein über 
3 goldene Eicheln auf flachem Boden springender silber
ner Pegasus m it goldenen, em porgerichteten Flügeln. 
— 1. H a n s ,  Glasmaler, S tam m vater der st. gall. G., 
war 1476 Bürger zu St. Gallen. — 2. K a s p a r ,  Glaser, 
von St. Gallen, wurde 1523 Bürger in Zürich. — 3. N i
k o l a u s ,  wurde als W iedertäufer 1525 und 1526 vom 
St. Galler R at verschiedene Male empfindlich gebüsst, 
kehrte 1530 definitiv zum Zwingli'schen Bekenntnis 
zurück und durfte auf Empfehlung von Capito, Buzer, 
Oekolampad aus Strassburg nach St. Gallen zurück
kehren, diente 1531 im Kappelerkrieg dem st. gall. 
H auptm ann Friedbolt als Bote, liess sich 1535 in Bozen 
für den Zug Karls V. nach Tunis an werben, machte in 
der T at den ganzen Feldzug m it, kehrte in die Schweiz 
zurück und schickte wahrscheinlich von Chur aus 1536 
an Vadian einen langen und tro tz  seiner Mangelhaftig
keit hochinteressanten Bericht über den Verlauf der 
Unternehm ung. Die letzte Kunde von dem vom Miss
geschick Verfolgten stam m t von 1537. — 4. M e l c h i o r .  
Glaser und Glasmaler, 1529-1594 ,war in Basel und Bern, 
hierauf in St. Gallen tätig , Zunftm eister 1580, R ats
herr 1583. — 5. H a b a k u k ,  Sohn von Nr. 4, Gold
schmied, wurde katholisch, tr a t 1597 in den Jesu iten 
orden ein und nannte sich fortan Paulus, gab 1606 
sein st. gall. Bürgerrecht auf, wirkte als Lehrer der 
M athematik und Astronomie in Wien und Graz, f  3. XI. 
1648 in Graz. Veröffentlichte m athem . und astronom. 
Studien. — 6. M e l c h i o r ,  Bruder von Nr. 5, * 1571, 
Stadtschreiber und notarius publicus 1604-1618, gab 
1619 sein st. gall. Bürgerrecht auf, f  1645 in Amster
dam. — 7. H e i n r i c h ,  Sohn von Nr. 6, * 1606, Glas
maler, 1636-1638 in  St. Gallen tätig . — 8 . M e l c h i o r ,  
st. gall. Obervogt zu Bürglen 1627-1628. — Die Fam i
lie ist im 19. Jah rh . in St. Gallen erloschen ; ein Zweig 
derselben, von Joachim  abstamm end, der sich 1635 
in Bern einbürgerte, schon zu Anfang des 18. Jah rh . — 
LL. — H artm ann : A us gestorbene Geschlechter (Ms. 
S tadtbibi. St. Gallen). — St. G. Nbl. 1906, p. 11-22 
(Niklaus G.) u. 1925, p. 5. — S K L , Suppl. [Bt.]

G U L D I M A N N .  Geschlecht aus Lostorf (K t. Solo
thurn). Ein 1596 m it J a k o b ,  Küfer, aus Lostorf, in
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der S tad t Solothurn eingebürgerter Zweig erlosch m it
—  P e t e r  L u d w i g ,  1749-1840, H auptm ann in F rank
reich, Ludwigsritter, Grossrat 1789 und Vogt zu Gilgen
berg 1797. Wappen : in Blau über grünem  Dreiberg 
ein gestürzter goldener H albm ond m it aufgesetztem 
silbernem V, alles bewinkelt von vier goldenen Sternen.
—  J o s e f ,  1692-1737, Schreiber des Klosters St. Urban, 
Kopist der Collectaneen des Luzern er Stadtschreibers 
Rennward Cysat. — LLH . — F. Haffner : Geschlechter
buch. — P. P. Wirz : Bürgergeschlechter. [v. V.]

G UL DI N,  J o se l \  Advokat, W ortführer der kathol.- 
konservativen Partei in der Sturm - und Drangperiode 
des K ts. S t. Gallen 1840-1861, * 11. iv. 1811 zu Mar
bach bei K onstanz als Sohn eines Ilofrats des Abtes 
von St. Gallen, der später nach St. Gallen zog. G. liess 
sich 1832 als Rechtsanw alt in Meis nieder, das ihm 
1857 das Ehrenbürgerrecht verlieh. Er bekleidete eine 
Fülle öffentlicher Aemter : Bezirksammann von Sar- 
gans 1845-1855, Mitglied des Gr. Rates 1845-1855 und 
1857-1864, des N ationalrates 1857-1863, Präsident des 
Bezirksgerichts Sargans 1859-1862 und 1876-1885, des 
kathol. Kollegiums 1861-1870. Der Gem. Meis h a t er 
in  mannigfachen Beamtungen Dienste geleistet, f  22. I. 
1898 in Meis. — St. Galler Nbl. 1899, p. 31. [Bt.]

GU L D I N B E C K  oder G UL D E N B E C K .  Familie 
des 16 .-17 . Jahrb . in Zürich. — 1. S e b a s t i a n ,  zuben. 
Fabri oder Schmid, von Rüggisaltdorf (Fehraltorf), 
S tipendiat 1527, Provisor der Schule zum Grossmünster 
1535, wurde am 2 2 . v m . 1538 vermöge einer noch von 
Zwingli gemachten Zusage gratis zum Bürger aufge
nommen. Schulmeister an der untern  Schule des F rau
m ünsters 1541 oder 1547 bis zu seinem Tode. Ueber- 
setzer und Glossator verschiedener griechischer Schrift
steller des A ltertum s und M ittelalters ; erhielt 1564 den 
Auftrag, eine neue G ram m atik zu verfassen, f  11. m .  
1565. Wappen : in Blau ein goldener Haken hinter einem 
silbernen Kreuz. — LL. — H ottinger : Bibi. Tigurina, 
p. 117, und Dürsteier : Appendix, p . 176. — Nbl. der 
Chorherrenges. 1834, p. 2. — Bullinger : Diarium. — 
U. E rnst : Gesch. des zürch. Schulwesens, p. 117. —
2. O t t o ,  Sohn von Nr. 1, * 1535, verfasste m it Jakob 
Schmutz von Zürich 1576 ein gedrucktes Fastnachts
spiel. — S taatsarch. Zürich, X X II, 451 , 16. — Kirchen
bücher Zürichs. — Dürsteier : Geschlechterbuch. [F. H.] 

G ULE R.  Eines der ältesten und angesehensten 
Häuptergeschlechter der I I I  Bünde, 
in Davos seit dem 14. Jah rb . nach
weisbar, auch im Prätigau angesiedelt. 
Die G. zeichneten sich nam entlich als 
Kriegsführer aus. Wappen : in Rot 
ein blauer, goldgekrönter aufrechter 
Löwe m it einem goldenen Schwert. —
1. L u k a s ,  Anführer der Davos er im 
K am pfe D onats von Vaz gegen die 
Bischöflichen. 1322 hielt er eine über 
den Scalettapass aus dem Engadin ein

gedrungene Abteilung im Dischm atale auf (Gefecht auf 
der « K riegsm atte »). — 2. P e t e r ,  einer der bündn. An
führer im Schwabenkrieg, m achte nach Lemnius die Um
gehung in der Calvenschlacht 1499 m it. — 3. H a n s ,  Sohn 
von Nr. 2, * 1500, von 1533 an 18 mal Landam m ann zu 
Davos und dam it H aupt des Zehngerichtenbundes ; 
(diese W ürde wechselte bis zum W aser’schen Spruch 
1644 fast ausnahmslos zwischen den Familien G., 
Sprecher und Buoi), Oberst des Zehngerichtenbundes 
im  1. Müsserkrieg (1525), Podestà zu Trahona und Ti
rano (1531 u. 1537), öfters Gesandter der I I I  Bünde an 
ausw ärtige Mächte. — 4. H a n s  II., Sohn von Nr. 3, Vi
cari im  Veltlin 1551, H auptm ann in französischen Dien
sten, t  1554 in der Schlacht bei Siena. — 5. P e t e r  II., 
Sohn von Nr. 3, * 1534, Podestà in Trahona 1561, Vikar 
des Veltlins 1569, m ehrmals Bundslandam m ann, von 
1570 an, t  1609. — 6. H a n s  I I I . oder J o h a n n es ,  Sohn 
von Nr. 3, der berühm teste aus der Familie G., * 31. x. 
1562 aus der 2 . Ehe seines Vaters m it Anna Buoi, kam  an 
das Gymnasium in Chur und an höhere Schulen in Zü
rich, Genf und Basel. Landschreiber des Zehngerichten
bundes, Landesfähnrich 1585, Landshau ptm ann im Velt
lin 1587, Bundeslandam m ann 1592-1604, einer der ge
lehrtesten und einflussreichsten bündn. S taatsm änner

seiner Zeit, zu vielen Gesandtschaften abgeordnet. Von 
seinem Schwiegervater Andreas von Salis erhielt er das 
Schloss W yneck bei Malans, nachdem  er und seine Nach
kommen sich nunm ehr G. von Wyneck nannten . Er war 
ein überzeugter P rotestan t, sehr einflussreicher P ar
teigänger Frankreichs und Venedigs, wurde durch das 
spanisch gesinnte Strafgericht in Chur 1607 in die Acht 
getan, konnte aber bald wieder zurückkehren. 1602 
w irkte er erfolgreich an der Erneuerung des Bündnisses 
m it Frankreich m it. Als er 
1616 seine Raetia heraus
gab, widmete er sie dem 
König Ludwig X III . Beim 
Ausbruch des 30jährigen 
Krieges 1618 wurde er an 
den franz. Hof geschickt, 
um  die Klagen der Bünd
ner gegen den franz. Ge
sandten Guelfi er vorzu
bringen. E r wurde zum 
R itter geschlagen, konnte 
aber diesmal für sein Va
terland nicht viel ausrich- 
ten. In  den Bündner W ir
ren lebte er öfters in Zü
rich, wo er seit 1619 Bürger 
war. Als die Franzosen 
unter G œuvres in Bünden 
einrückten, nahm  er wie
der teil an den S taats
geschäften als Gesandter 
und als Landam m ann des 
Zehngerichtenbundes. Er begrüsste noch namens der 
I I I  Bünde am 11. x . 1636 den Herzog Rohan bei 
seiner A nkunft in Chur, f  3. II . 1637. G. h a t sich 
auch verschiedentlich durch historische A rbeiten ver
dient gem acht. Als Grundlage diente ihm ein von 
ihm selbst gefertigter Auszug : E x Huldrichi Campelli 
Hìstoria Rhaetica Libri Duo. Diesen verarbeitete er in 
seiner Rätia, d. i. ausführliche und wahrhaffte Beschrey- 
bung der dreyen... Grawen Bünden... (1616). Die Schrift 
Fideriser Sawrbrunn  wurde erst durch seinen Sohn 
Andreas verm ehrt herausgegeben. Dass er Pündt- 
nerischer Handlungen widerholte und vermehrte Deduc
tion (1622) verfasst habe, wird bestritten . — Ardüser : 
Beschreibung hochvernambter Personen. — Robbi : 
Joh. G. von Wyneck (1911). —  Fort. Sprecher : Das 
christliche Leben des Obersten J . G. — G. Leonhardi : 
Ritter J . G.— 7. H a n s  P e te r ,  Sohn von Nr. 6, * 1594, 
Landam m ann zu Davos und zugleich H aupt des Zehn
gerichtenbundes. Er nahm  an allen politischen und 
kriegerischen Ereignissen in Bünden ganz hervorra
genden Anteil als heftiger Gegner der spanisch-öster
reichischen .Partei, einer der « Gutherzigen », denen 
Pomp. P lan ta  zum Opfer fiel. E r beteiligte sich lebhaft 
am Prätigauer Aufstand, wofür sein W ohnhaus in 
Davos eingeäschert wurde, so dass er seinen W ohn
sitz zu Chur nahm . Bei den von Frankreich besolde
ten  B ündnertruppen, die in Verbindung m it den 
Franzosen Bünden von den Oesterreichern befreiten, 
diente er der Reihe nach als H auptm ann, Oberst
lieutenant und Oberst. 1635 erhielt er ein Regiment. 
Bei der Erm ordung Jenatschs war er auch zugegen. 
K om m andant der Rheinfeste 1637-1639. Als G. 1642 
bei der Wahl des Davoser Landam m anns und H auptes 
des Zehngerichtenbundes durchfiel, wiegelte er die 
übrigen Gerichte gegen Davos auf, und durch den 
W aser’schen Spruch von 1644 wurden wirklich dessen 
Vorrechte in der H auptsache beseitigt. G. f  1656 bei 
einem abenteuerlichen Versuch, den « H of » in Chur, 
den Sitz des Bischofs, zu erstürm en. Verfasser von : 
Patriotische Reflexionen über das Mailänder Capitulât 
(1639, Ms.) ; Zustand der Püntnerischen Republik (Ms.) ; 
Veitlein d. i. Chorographische und hist. Beschreibung... 
(1635). — 8.-9. J o h a n n  und A n d r e a s ,  Brüder von 
Nr. 7, nahm en ihren W ohnsitz in der « H errschaft ». 
Beide nahm en hervorragenden Anteil an den Prätigauer 
Befreiungskämpfen und un terstü tzten  ihren Bruder in 
seiner U nternehm ung gegen Davos. Johanns Schloss 
W yneck wurde in den Bündner W irren verw üstet.

Johannes  Guler.
N ach e in e r L ithog raph ie  von 

H einr. K raneck .
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Andreas, H auptm ann in franz. Diensten, war U nter
händler beim Auskauf des Zehngerichtenbundes von 
Oesterreich 1648 zu Innsbruck u. 1649 zu Feldkirch. —
10. H a n s  L u z i ,  Enkel von Nr. 7, E rbauer des unteren 
(jetzigen) Sprecherhauses in Jenins, Ehrengesandter zur 
Beschwörung des K apitulats m it Kaiser K arl VI. nach 
Mailand 1726, Commissari nach Cläven 1731, t r a t  dort 
warm für die D uldung der vertriebenen Reformierten 
ein. — Die Linie der G.-Jenins starb  offenbar erst Ende 
des 18. Jah rh . aus. — Vergl. Verz. der Aem terinhaber 
in der K antonsbibi. Chur. — LL. — AD B . — F. Spre
cher : Kriege und Unruhen. — Ul. von Salis : Memorie.
— Mohr : Geschichte. — Sererhard : Einfalte Delinea
tion. — F. Jecklin : Das Davoser Spendbuch von 1562. — 
Ghurer R atsak ten  18. Septem ber und 21. Oktober 
1789. — Bürgerhaus XV. [M. V. u. C. J.]

GULL.  Altes Geschlecht ehemals der Gem. Wangen 
(K t. Zürich), das schon 1467 dort erscheint und je tz t in 
einigen Nachbargem. des Bez. U ster vertreten  is t. — 
[J. Frick.] — G u s ta v ,  A rchitekt, von A ltstetten, 
* 7. XII. 1858, nach Studienreisen S tadtbaum eister in 
Zürich 1895, Professor an der A rchitektenschule der 
Ei dg. Techn. Hochschule in Zürich 1900, Dr. phil. h. c. 
der U niversität Zürich 1905, erhielt 1898 das Bürger
recht der S tad t Zürich geschenkt. Schöpfer vornehmer 
Bauten : Schweiz. Landesmuseum in Zürich, ei dg. Post
gebäude in Luzern ; S tadthaus im Fraum ünsteram t, 
städtische Amtshäuser, Urania, Erw eiterungsbauten 
der E. T. H. ; zahlreiche Ueberbauungspläne. Vielfach 
Preisrichter, Präsident der eidg. Kunstkommission und 
Präsident des schweizerischen Schulrats seit 1926. — 
SZ G L . —  ZW Chr. 1900, p. 162. — N Z Z  1918, Nr. 1618.
—  [H . B r ]  — H e i n r i c h  F e r d i n a n d ,  K aufm ann und 
Heraldiker, aus einer Steckborner Familie, die seit 1844 
in St. Gallen eingebürgert ist, 5. III. 1849-19. X I .  1923. In 
seinen Mussestunden beschäftigte sich der vielgereiste 
Mann eifrig m it H eraldik und Sphragistik, war 1891- 
1902 und  1905-1920 im V orstand der Schweiz. H eral
dischen Gesellschaft, seither Ehrenmitglied derselben. 
Er veröffentlichte in den A H S  eine Reihe von A bhand
lungen, so über die Grafen von Toggenburg, M ontfort, 
W erdenberg, Rapperswil, über die Gemeindewappen 
des K ts. St. Gallen usw. Seine reiche Sammlung von 
Siegelabgüssen verm achte er teils dem histor. Museum 
in St. Gallen, teils dem Museum in Frauenfeld. — A H S  
1924, p. 142 ff. [B t.)

GUIVIEFENS (deutsch G u m e f i n g e n )  (K t. Freiburg, 
Bez. Greyerz. S. GLS). Gem. und Dorf der Kirchgem. 
Avry devant Pont. Frühere Form en : Gumuffens, Gou- 
mefens, Gumfleur. Peter II . von Savoyen erhielt 1263 G. 
von Ulrich von Wippingen und belehnte dam it dessen 
Sohn Peter. Das Kloster H um ilim ont besass seit 1385 
Zehnten in G., ebenso die Bischöfe von Lausanne. Das 
Dorf gehörte zur H errschaft Éverdes-W ippingen, seit 
1325 zur H errschaft W ippingen, zur gleichnamigen 
Vogtei 1549-1798, zum Bez. Farvagny bis 1848, endlich 
zum Bez. Greyerz. G. bezahlte seit 1354 das Ohmgeld 
für die Befestigungen, sowie 1583 für die steinerne 
Brücke. Es gehörte im mer zur Kirchgem. A vry ; eine 
St. Johannes dem Täufer geweihte Kapelle wurde 1618 
gebaut ; die Kaplanei besteht seit 1773. — Vergl. Del
lien : Diet. I. — J . J . Dey : Chronique d’Éverdes et de 
Vuippens (in M F  II). —  Kuenlin : Diet. II . [ J .  J o r d a n . ]

GUIVIIV1ER. Familien der K te. Freiburg und Uri.
A. K a n to n  F r e ib u r g .  Altes Bürgergeschlecht von 

Freiburg, t  im  18. Jah rh . Wappen : in Blau eine goldene 
Vase m it drei wBissen, goldbebutzten, grünbeblätterten 
Rosen. — A n t o i n e ,  Landvogt von Illens 1670-1675.
— L L . — A S  H F  X, 534. [G. Cx.]

B. K a n to n  U r i. GUMMER, GÜMMER, GÜMMER, G y -  
m e r .  U rner Geschlecht, im 15. und 16. Jah rh . in Wassen 
ansässig, t  im 17. Jah rh . Wappen : geteilt, oben zwei 
Rosen, unten  geschacht (Farben unbekannt). J o s t ,  f  zu 
St. Jakob an der Birs 1444. — 1. K a s p a r ,  Vogt zu Livi- 
nen 1526-1529. — 2. M e l c h i o r ,  Vogt zu Boll en z 1552- 
1556. — 3. A n n a ,  Tochter von Nr. 2, Priorin 1608, 
Aebtissin der Benediktinerinnen zu Seedorf (Uri) 1629, 
t  1632. — Vergl. Jahrzeitb . Altdorf, Wassen u. S chatt
dorf. — Ratsprotokolle des 16. Jah rh . im  Staatsarch. 
U ri. — Strickler : Aktensammlung zur Reformations-

gesch. I. — Nbl. Uri 16, p. 131. — Schmid : Gesch. 
d. Freistaats Uri, p. 44. —  W ymann : Schlachtjahrz., 
p. 10 u. 73. [Jo s. M ü l l e r ,  A . ]

GUIVIOËNS. Geschlecht des K ts. W aadt, Bürger 
von Lausanne seit 1414. — J ean , des R ats und Seckei
m eister von Lausanne, R ichter von Lausanne 1570, 
M itherr von Allaman und St. Georges, Meyer von 
Boussens.

Andere Gumoëns waren Bürger von Payerne 1433, 
St. Saphorin 1422, Vevey 1521. Vielleicht stamm en 
sie von einem natürlichen Zweig der Herren von 
Goumoëns ab. [m. R.]

GUIViPGST ( G u m b o s t ,  G u n b o s t ,  G u n p o s t ) .  Zunft
meistergeschlecht der Saffranzunft des 14.-16 . Jah rh . 
in Zürich. Der Ursprung ist vielleicht im  Gumpostbir 
von 1320 zu suchen. Gumpist bedeutet nach S I  II , 
Sp. 317 Eingem achtes. Wappen : in R ot ein aus 
zwei weissen Ranken hervortretender, linksgewendeter 
schwarzer Hammer m it silbernem Kolben, begleitet 
von vier goldenen kleinen Kugeln (oder goldbebutzten 
Rosen ?). — 1. J a k o b  (der alte), K räm er, seit 1357 in 
der W acht Rennweg genannt. — 2. H e i n r i c h  (1389- 
1459), Krämer, h a t bis 1410 österr. Lehen zu Herrliberg. 
Mitglied des S tadtgerichts 1426, Zwölfer zur Saffran 
1428, Zunftm eister im  N atalrat 1428-1451, Vogt zu 
Wollishofen bis zum Selnau 1428, zu Zollikon-Küsnacht 
(mit Stadelhofen und Herrliberg) 1430, 1432 u. 1448- 
1459, Vogt am Zürichberg, zu H ottingen und am 
Resteiberg 1436 u. 1440, zu Erlenbach 1438, alter Vogt 
an der U nterstrass und Vogt zu Hirslanden 1441, zu 
Rümlang 1442, wieder zu H ottingen 1446, W einum
gelt er 1456, f  28 . V I. 1459. —  Weibliche Nachkommen 
lebten noch bis zu Beginn des 16. Jahrh . — Vergl. 
LL. — Dok. Waldmann I. — Zürcher Stadtbücher. — 
ZStB . —  Nbl. Stadtbibi. Zur. 1901, p. 50. — Hegi : 
Glückshafenrodel von 15 0 4 . —  Staatsarch. Zürich. [F . H .] 

GUIViPPENBERG,  W i l h e l m ,  Jesuit, * in München 
1609, weilte vom Okt. 1646 bis Nov. 1649 in Freiburg, 
wo er als Prediger an St. Niklaus einen beträchtlichen 
Einfluss erlangte. E r war der wichtigste Förderer des 
Baus der Lorettokapelle, t  1675 in München. — Vergl. 
Gremaud in A S H F  IV, 122. —  Sommervogel : Bibi, 
de la Compagnie de Jésus I I I .  [J .  N .]

G U M S C H E N .  Siehe B e l f a u x .
GU MY  (G u m ie ,  G u m y e ) .  Altes Geschlecht von Frei

burg, Bürger 1428 und 1669. Es scheint von Corjolens 
zu stam m en, wo es anfangs des 15. Jah rh . erscheint ; 
Bürger von Avry sur M atran zwischen 1429 und 1447, 
von Onnens 1780, Ecuvillens im 18. Jahrh ., Russy 1793, 
Cournillens 1795, Po si eux 1801. Wappen : in Blau eine 
goldene Egge m it silbernen Zähnen. Zum Zweige von 
Avry sur M atran gehören — 1. E o u is , * 12. XI. 1869, 
Kapuziner unter dem Namen Justin , Priester 1892, 
Missionär auf der Inselgruppe der Seychellen 1903 und 
10 Jahre lang in Port Victoria. Generalvikar 1907, war 
in dieser Eigenschaft Schulinspektor, Professor am 
Collège St. Louis und Prediger an der K athedrale von 
Port Victoria ; kehrte 1913 nach Europa zurück. Guar
dian des Klosters Freiburg 1916-1919, Englischlehrer 
am Kollegium St. Michael, Bischof von Port Victoria 
1921. Veröffentlichte mehrere Monographien und Regeste 
de Vabbaye d’Hauterive (1923). — 2. J o s e p h ,  Bruder von 
Nr. 1, * 1872, Priester 1895, Missionär der Missions 
africaines de Lyon  in Cape Coast (W estafrika) 1895-1898, 
t  in Saltpond 5. v. 1898. — Vergl. Gumy : Regeste 
d'Hauterive. — Semaine cath. 1895, p. 355 ; 1898, 
p. 310 ; 1907, p. 587 ; 1921, p. 615. — K K Z  1898. — 
Étr. frib. 1922. — Staatsarch. Freiburg. [G . Cx.]

G U N D E L D IN G E N .  Quartier der S tadt Basel zwi
schen Bündesbahnhof und Bruderholzhöhe. Dem Na
men nach ursprünglich eine alamannische Ansiedelung, 
die sich jedoch nie zu einer Dorfschaft entwickelt ha t. 
1194 besass das Benediktinerkloster Beinwil Güter zu
G. Der frühere W asserreichtum des ehemals stark  be
waldeten Bruderholzes gestatte te  im spätem  M ittel
alter die Anlage einer Reihe Weiherschlösser, die heute 
zum Teil noch, mehr oder weniger gut erhalten und 
ihrer Weiher beraubt, bestehen. Als ältestes Schloss zu 
Gun del ding en erscheint — 1. das obere mittlere Gundel- 
dingen, 1356 schon erwähnt, im 14. und 15. Jahrhundert



GUNDELDINGEN GUNDOBAD
im Besitze der Edelknechte von Ram stein, und anderer 
Geschlechter aus dem oberrheinischen Adel. 1544 
sitz t auf dem Weiherschloss der berühm te Druckerherr 
Hieronymus Frohen. Das 17. Jah rh . hindurch sind die 
P la tte r Besitzer, seit den 1770er Jahren  bis in die Mitte 
des 19. Jah rh . gehörte es den Landwirten H artm ann  aus 
Zicfen. 1848-1854 zu einer Bierbrauerei umgewandelt, 
wurde es hernach unter Professor J . J .  Bachofen zu ei
nem herrschaftlichen Landsitze. — 2. das untere mittlere 
Gundeldingen erscheint erstmals 1398. Bekannt ist es 
namentlich als der seit 1549 bevorzugte Wohnsitz des 
berühm ten Schulmeisters auf Burg Thomas P la tter. 
Nach mannigfachem Besitzerwechsel bildete es seit 1778 
einen Teil des ausgedehnten Gutsbereiches der erwähnten 
Landwirtsfamilie H artm ann. Von diesen ging es 1842 an 
den Basler Bürgerspital über. — 3. Das grosse Gundel
dingen ist entstanden zwischen 1377 und 1395. Im  15.

Schloss G undeld ingen  (Nr. 3) um die M ille dos 18. J ah r 
K upferstich  aus der T opographie  v. 1). H errliber

Jah rh . befand es sich im Besitze des Basler A chtburger
geschlechtes der zer Hunnen. Diesem folgte 1458 das 
Basler Siechenhaus zu St. Jakob an der Birs. Im  16. 
Jahrh . sass dann das reiche Geschlecht der Irm y zu 
Grossgundeldingen. Nach dessen Niedergang 1591 wur
den die Ryff Herren des W eiherhauses. Es folgten die 
P latter, die bereits das eine der m ittleren Gundeldingen 
besessen. Im  19. Jah rh . war Grossgundeldingen im 
Besitze der Familien Gemuseus und La Roche. Heute 
h a t die Heilsarmee eines ihrer Rettungsheim e in dem 
alten Hause eingerichtet. Das jüngste der Gundeldin- 
ger Schlösser ist — 4. das vordere Gundeldingen, erbaut ; 
um die Mitte des 16. Jah rh . durch Hieronymus Iselin. ' 
Bis 1602 in Iselinschem Besitze, kam  das Schlösschen in 
der Folge an die Krug und von diesen an die Faesch 
und an die Hoffmann. 1666 wurde Eigentüm er Peter 
Thierry, in dessen Familie das Gut bis 1710 blieb. Es 
folgte der Professor Johann Rudolf Beck, von dem es 
an die B urckhardt kam. 1812 erwarb der Handelsm ann 
Christoph Merian-Hoffmann das vordere Gundeldingen, 
das über ein halbes Jah rh . bei dessen Erben blieb. 
1876 kam  es in den Besitz des Mülhauser Industriellen 
Friedrich Engel-Gros ( t  1918). Gegenwärtig wird das 
alte Gut durch eine Landgesellschaft einer Parzellierung 
unterworfen, und es entstehen auf demselben eine Reihe 
neuer Strassenzüge. — Das Gundeldinger Quartier geht 
in seinen Anfängen in die 1860er Jahre zurück. Aus
gelöst wurde dessen E ntstehung durch die Niederle
gung der Stadtbefestigung und durch die Anlage des 
Centralbahnhofes. Die Süddeutsche Immobiliengesell
schaft in Mainz kaufte zu spekulativen Zwecken das 
ganze grosse Feld hinter den Bahnhofanlagen und liess 
sich durch Vertrag m it den Basler Behörden von 1874 
ermächtigen, durch Anlage geeigneter Strassen und 
Plätze aus dem Areal allmählig ein Quartier zu machen. 
Die Entwicklung ging rasch vor sich; heute zählt das

Gundeldingerquartier ca. 20 000 Einwohner. — Vergl.
C. R oth : Gundeldingen (in Merz : Burgen des Sisgaus). 
— Max W. R uf : Festbericht zum  50jährigen Jubiläum  
des Gundeldinger Quartiervereins 1875-1925. [C. Ro.]

G UN DEL F1 NG.  f  Bürgergeschlecht der S tad t So
lothurn. R u d o l f ,  Bürger 1467. — R u d o l f ,  Jung ra t 
und Bürgerm eister 1501, Vogt am Lebern 1503, A ltrat 
1505-1506. — Bestallungsbüch. [v. V.]

G U N D E L F I N G E N ,  von.  Freiherrliche Familie, 
deren Stam m burg im jetzigen W ürttem berg. Oberamt 
Münsingen stand. — 1. K o n r a d ,  Gegenabt zu St. Gal
len 1288-1291. Er war zuerst Abt in Kem pten und wurde 
1288 von König Rudolf von H absburg dem vom Hause 
Oesterreich verfolgten Abt Wilhelm von Montfort ent
gegengestellt. Bürgerschaft und Landvolk m ussten ihm 
huldigen, bald auch das feste Wil, aber nach dem Tode 
des Königs wich er vor dem rechtmässigen Abt m it H in

terlassung einer beträchtlichen Schulden
last. — Kuchimeisters Chronik (in M V  G 
X V III). — UStG. — Vadian : Chronik. 
— I. v. Arx I. — Meyer v. K nonau : 
Die Beziehungen des Gotteshauses St. Gal
len zu den Königen Rudolf u. Albrecht 
(in JS G  7). — 2. H e i n r i c h ,  Abt von St. 
Gallen 1412-1418 (Abt Heinrich 111.). 
Nach dem Tode des Abtes Kuno 1411 wa
ren bloss noch 2 Klosterherren übrig, von 
denen Jörg von Enne den ändern, eben
H. v. G., zum Abte wählte. Dieser «hatte 
zwar Söhne, aber weder W issenschaften 
noch Weihen » (I. v. Arx). Für die U n
terstü tzung  seiner Wahl durch Em pfeh
lung beim Papste seitens der S tadt St. 
Gallen, die wieder in das alte Verhältnis 
zum Stift zurückgetreten war, gewährte 
er ihr verschiedene Vergünstigungen. 
Seine Regierung war für das Stift ohne 
Bedeutung. Die Verwahrlosung im Klo
ster erreichte den Gipfel. Kurz nach dem 
grossen S tadtbrand vom 20. IV . 1418 tra t 
der A bt auf dem Konzil zu Konstanz 
freiwillig zurück. — UStG. — Vadian :
Chronik. — I. v. Arx II . — Schiess :
Gesch. der Stadt St. Gallen (in Felder : 

Die Stadt St. Gallen 1, p. 459 f.). — [Bl.] — H e i n 
r i c h ,  Enkel von Nr. 2, * wahrscheinlich in Kon
stanz zwischen 1440 u. 1450, Priester, Pfarrer von 
Oberkirch (Luzern), Kaplan in Freiburg i. B. 1471, 
Professor der Rhetorik an der U niversität daselbst 
1476-1480, f  in W aldkirch bei Freiburg i. B. am 29. v ili. 
1490. G. wurde 1480 Chorherr von Beromünster und 
begab sich dorthin, um die Pfründe anzutreten. W ahr
scheinlich m achte er bei dieser Gelegenheit die B ekannt
schaft m it Niklaus von Fliie, dessen erste Biographie 
er 1488 schrieb : Historia et officium de Beato Nicolao 
de Flue. Ferner ist er der Verfasser einer Beschreibung 
Helvetians, der Topographia Urbis Bernensis, sowie der 
Amoenitates Urbis Lucernensis. Von seinen W erken ist 
nur die Bruderklausenbiographie in neuerer Zeit ge
druckt. — Vergl. J . F. Rüegg : Heinrich Gundel
fingen. — G. Schnürer : Gundelfingens Lobrede a u f die 
Eidgenossenschaft (1479) (in Z SG  1924). — R. D ürrer : 
Bruder Klaus. [L. S.]

G U N D O B A D .  Burgunderkönig, Sohn von Gundiok. 
Bei dessen Tod oder noch wahrscheinlicher beim Tode 
Chilperichs I. (Bruders von Gundiok) wurde G. zwischen 
474 und 489 König, ebenso seine drei Brüder Godegisel, 
Chilperich II . und Godomar. Es ist unbekannt, ob es 
sich um eine tatsächliche Teilung handelte oder ob 
die genannten drei Brüder G.’s Vasallen m it dem 
Königstitel waren. G. begann den K am pf gegen seine 
Brüder Chilperich II. und Godomar, die er, wie es 
scheint, umbringen liess, dann gegen den m it Gode
gisel verschwägerten Chlodowig. Er wurde 500 in Dijon 
geschlagen und flüchtete sich nach Avignon, wo er von 
Chlodowig belagert wurde. Um sich zu retten , versprach 
er, den Franken einen jährlichen T ribut zu zahlen. Nach
dem er von dieser Seite nichts mehr zu befürchten hatte , 
kehrte er sich gegen seinen Bruder Godegisel, den er in 
Vienne belagerte und umbringen liess. So war Gundo-
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bad je tz t alleiniger H err von ganz Burgund, m it Aus
nahme der Bezirke Arles und Marseille, die von den 
Ostgoten besetzt waren. G. ha tte  sich m it Chlodowig ver
bündet und stand im K am pf gegen die Alamannen ; als 
diese 507 geschlagen worden waren, erstreckten sich 
seine S taaten über die ganze M axima Sequanorum. 
Genf h a tte  unter diesen Kriegen zu leiden, wahrschein
lich in demjenigen, den G. gegen Chlodowig und Gode- 
gisel führte ; eine Basilika war verbrannt worden. Die an 
gebliche burgundische Ringmauer, die G., dem « R estau
rator » Genfs, zugeschrieben wird, ist wohl eher eine 
römische Umwallung. G.’s Name bleibt verknüpft mit 
der als Lex Gundobada (Loi Gombette) bekannten 
Gesetzessammlung, die von Sigismund prom ulgiert 
wurde. G. f  516, nachdem er seinen ältesten Sohn Si
gismund ha tte  zum König ausrufen lassen. — Vergi. 
Ed. Secrétan : Le premier royaume de Bourgogne (in 
M DR  X X IV ). — A. Jahn  : Gesch. der Burgundionen. 
—  MDG  IV, 33, 305 ; VI, 98 ; XV, 265 ; XVI, 1. — 
B SH G  II I , 207 ; IV, 341. — Genava II , 109. — Re
gesto gen. —  A rt. BURGUNDER. [H en ri G r a n d j e a n . ]

G U N D O L D I N G E N ,  von.  f  Luzernerfamilie. —
1. A r n o l d ,  1312, 1314, kauft für sich und seine Söhne 
1329 das Gut «die Vischeren» zu Luzern. — 2. W e r n e r  
(1329-1360), Sohn von Nr. 1, führte zwei Gerberinstru
mente im Siegel ; Schultheiss 1360. — 3. N i k l a u s  
(1329-1360), Sohn von Nr. 1, führte eine Kirche im 
Siegel, Schultheiss 1346, 1347, 1351, 1352, 1355 ; R ats
richter 1357. — 4. P o te r  (1331-1386), Sohn von Nr. 2, 
Wappen : gespalten von Blau und Silber m it rotem  
Querbalken. Schultheiss in den Jahren 1361-1384, Meier 
und Keiner von L ittau  1363. Am 13. IX. 1370 wurde er 
von den Söhnen Rudolf Bruns auf der Heimreise vom 
Zürcher Jah rm ark t überfallen und gefangen. Dieser 
Vorfall ha tte  die Revision der Zürcher Verfassung und 
den von 6 ei dg. Ständen vereinbarten Pfaffenbrief zur 
Folge. Seit 1379 ha tte  er m it seinem Sohn von den Her
zogen von Oesterreich die Vogtei Ebikon und Rotsee 
zu Lehen. Er war Obmann im  Entscheid der Eidge
nossen vom 13. VI. 1381 betr. den Ringgenbergerhandel 
und im grossen Schiedsgericht vom gleichen Tage im 
Landm archenstreit zwischen Unterwalden und dem 
Entlebuch. Peter von G., dessen Charakterbild nicht 
völlig abgeklärt ist, war zu jener Zeit der wichtigste 
S taatsm ann der innern Eidgenossenschaft. f  als Feld
hauptm ann der Luzerner an den in der Schlacht von 
Sempach erhaltenen W unden. —  5. U l r i c h ,  1414, 
Schultheiss zu Sempach 1425. —  6. W i l h e l m ,  Chorherr 
zu Beromünster 1430, Pfarrer in Eich 1467, f  1468. —
7. J o h a n n ,  Sohn von Nr. 6, studierte in Heidelberg 
1449, 1450, Magister der freien K ünste, Rector schola- 
rum  Beronensium 1452, Pleban zu Brem garten 1457, 
Leutpriester zu Aarau 1466, Chorherr in Beromünster 
1474, f  ca. 1476. — Vergl. S taatsarchiv Luzern. — 
Gfr. — AS I. — von Liebenau : Schlacht bei Sempach. — 
Schweiz. Geschichtsforscher IX . — E sterm ann : Gesch. 
v. Hochdorf. [P . X . W.]

GU N  P O S T .  Siehe G u m p o s t .
G U N T A L I N G E N  (K t. Zürich, Bez. Andellingen, 

Gem. W altalingen. S. GLS). Zivil- und Sehnigem, in der 
Kirchgem. Stammheim ; auf ihrem Gebiet das Schloss 
Girsberg (s. d.). Wappen : grünes K leeblatt in Rot. 
Funde aus der jüngeren Steinzeit. Cuntheringum  831 
(bei den Angehörigen Günthers) ; Guntringen 1268 ; 
Gunteüingen 1533 ; Guntalingen 1536. 831 übergibt 
Reginfrid dem Kloster St. Gallen Erbbesitz in G. Später 
erscheinen hier nam entlich die Kiburger, sowie die 
Klöster Töss und St. K atharinental bei Diessenhofen 
begütert. G. gehörte bis ca. 1430 zum Amt Diessen
hofen der Vogtei Kiburg, von da an zum Amt Andelfin
gen, m it dem es 1434 an Zürich kam. In G. stand nie 
eine Kirche oder Kapelle. Eigene Eheregister seit 
1526. Bevölkerung : 1468 ca. 100 Einw. ; 1665, 158 ; 
1920, 289. Bürger von G. war Prof. Dr. J . J . R üttim ann, 
S tänderat und Bundesrichter (1813-1875). — Vergl. 
A. Earner : Gesch. der Kirchgem. Stammheim. — Z T  
1926, p. 227. [ O .  F a r n e r . ]

G U N T E N  (K t. Bern, Amtsbez. Thun. S. GLS). 
Dorf in der polit, und Kirchgem. Sigriswil, worin es 
einen Schulbez. bildet. Gomptan 1239 ; Gompten 1349 ;
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Gonpten 1378. Seine politischen Geschicke sind dieselben 
wie die von Sigriswil, m it dem es 1323 an Bern kam. 
1821 und 1823 richtete der Guntenbach in der Ortschaft 
schwere Verwüstungen an. In neuerer Zeit errang sich 
G. eine gewisse Bedeutung als Frem denkurort.

Von G. stam m t das alte oberländische nichtadelige 
Geschlecht von Gunten, das in den F R B  seit 1318 
erscheint. [H. Tr.]

G U N T E N ,  von,  F r é d é r i c  J e a n ,  * 1876, Genfer 
Schriftsteller un ter dem Pseudonym Jean Violette, Ver
fasser von : Fleurs de la vie, Gedichte (1901) ; Derrière 
le manteau d’Arlequin (1905) ; Roseau sonore, Prosa- 
dichtung (1916) ; Tabliers bleus, tabliers noirs, Roman 
(1923) usw. Veröffentlichte ausserdem Posthuma (von 
Louis Duchosal) (1910) und Le livre des Dix, Gedichte 
und Prosastücke des « Groupe Jean  Violette », 1912 und
1914. — S Z GL. [c. R.]

G U N T E R N .  Familie des K ts. Wallis ; im 13. und
14. Jah rh . war sie in Fiesch (Goms) und hiess auch 
Contramni u. Contarmi ; im 16. Jah rh . in Biel, Münster, 
Reckingen, Lax, Martisberg und Sitten, im 17. Jahrh . 
in Ernen. Mehrere Priester und Amtsleute vor dem 
19. Jah rh . — 1. M a r t i n ,  Meier von Goms 1542 u. 1543.
— 2. M a r t i n ,  Sohn von Nr. 1, Landschreiber (Kanzler) 
1569-1587, in den Glaubenswirren auf Seite der Neuerer, 
sprachengewandter H um anist, der viele Briefe zurück
gelassen h a t (Staatsarch.), h a t das Walliser Landrecht, 
die sog. S tatu ten , 1571 unter Bischof H ilteb. von 
Riedm atten lateinisch aufgesetzt und unterschrieben, 
h a t auch die erste deutsche U eh Ersetzung besorgt. —
3. J a k o b ,  Sohn von Nr. 2, S tudent in Basel 1583-1589, 
Landeskanzler 1601-1604. — 4. P e t e r ,  von Münster, 
* 1614, Pfarrer von Münster 1644-1648, Ernen 1648- 
1651, apost. Protonotar und Domherr von Sitten 1650, 
Stifter der Rosenkranzpfründe in Münster 1678, 
t  18. II . 1681. —  Staatsarchiv Wallis. [ L .  Mr.]

G U N T E R S H A U S E N  (K t. Thurgau, Bez. Frauen
feld, Gem. Aadorf. S. GLS). Dorf ; Gundolthuser tal 
1282. 1465 kaufte Abt Ulrich von St. Gallen den kleinen 
und grossen Zehnten zu Gundelshusen von Schultheiss 
Bischof in Wil, 4 Jahre später auch den Neugrüt- und 
H ubzehnten. Dagegen gehörten die Vogtei und die 
meisten Höfe den Herren von Hohenlandenberg- 
Greifensee und deren späterer Abzweigung zu Sonnen
berg. 1509 kaufte sie das Kloster Tänikon, das schon 
seit 1483 mehrere Höfe als Erblehen innehatte. Bald 
gelangten auch die meisten übrigen Teile des Dorfes 
in den Besitz des Klosters. Das Pfrundgiitchen gehörte 
der Kirche Elgg. Öffnung 1511 erneuert. G. war mit 
Aadorf «und Ettenhausen zusammen bis 1798 im ge
meinsamen Gerichte Tänikon. W ährend der Reform a
tion befanden sich die Guntershauser als Pfarrkinder 
von Elgg 1524-1528 in einer Zwitterstellung, weil ihre 
Kirche reformiert war und die Kinder evangelisch 
getauft wurden, während sie als thurgauische U nterta
nen anderseits die Fastengebote und sonstigen Forde
rungen der katholischen Landvögte halten mussten. 
Ende 16. Jah rh . kehrte auch G. infolge geschickter Be- 
kehrungsmassregein der Aebtissin von Tänikon zum 
alten Glauben zurück, besuchte den Gottesdienst in 
der Klosterkirche und trenn te  sich so endgültig von 
der M utterkirche Elgg. — Vergl. Nater : Gesch. von 
Aadorf. [ H e r d i . ]

G U N T L I .  Geschlecht des Bez. Sargans. — 1. 
L u d w i g ,  von Meis, 1532. — 2. E d u a r d ,  von Vilters, 
1843-1917, Lehrer in Vilters, Balgach und A ltstätten , 
Bezirksammann des Oberrheintals 1882-1914, des 
Gr. Rates 1873-1909, stellte 1892 die erste Motion 
auf Einführung des proportionalen W ahlverfahrens, 
führendes Mitglied der konservativen Volkspartei.
— 3. E d u a r d ,  Sohn von Nr. 2, Dr. jur., * 1872, Ad
vokat, des Gr. Rates seit 1912, Präsident desselben 
1923-1924, Chef der konservativen Volkspartei. — 
Vergl. AS I, IV lb, 1293. — St. Gail. Nbl. 1893, p. 46 ; 
1917, p. 67. — Staats-Kalender. [J. M.]

G U N T L IN .  Geschlecht in der March (K t. Schwyz).
—  J o h a n n e s ,  Landam m ann der March 1614. — P e t e r ,  
ebenso 1634-1635, 1644-1645, 1648-1649, 1652-1653 
1656-1657 u. 1672-1673. — M e i n r a d ,  ebenso 1680-1681
—  J o s e f  F r a n z ,  ebenso 1731-1732. [R -r .]

Mai 1926



18 GUNTMAD1NGEN GURMELS
G U N T M A D I N G E N  (K t. Schaffhausen, Bez. Ober- 

k lettgau. S. GLS). Gem. und Dorf. Guntramingin 1111, 
1122, 1179 (vom Personennamen Guntram) ; Guntran- 
dingen und Gunthmaringen im 15. Jahrh . ; Guntmadingen 
seit dem 16. Jah rh . Fünf Huben in G. vergabte schon 
Graf Eberhard von Nellenburg dem von ihm gestifte
ten  Kloster Allerheiligen zu Schaffhausen. Als weitere 
älteste Grundbesitzer erscheinen die Herren von Radegg, 
der Spital zum hl. Geist und das Kloster St. Agnes. Die 
von Radegg waren verm utlich auch die ursprünglichen 
Niedergerichtsherren. Später besassen die Edeln von 
Fulach die niedere Vogtei ; 1459 ging sie käuflich an das 
K loster Paradies, 1529 an die S tad t Schaffhausen über, 
die daraus m it Löhningen zusammen die « Obervogtei 
Löhningen » bildete. Die hohe Jurisdiktion lag bei den 
Grafen von Sulz als den Landgrafen des K lettgaus bis 
1657, in welchem Jahre  die S tad t Schaffhausen die volle 
Landesherrlichkeit über einen Teil des K lettgaus in
klusive G. kaufte. Kirchlich gehörte G. stets zur benach
barten  Kirche Löhningen. Pfarregister seit 1722. — 
Vergl. US. — Rüeger : Chronik. [ H .  W e r n e r . ]

G U N T Z .  Luzerner Familien im A m t Luzern, seit 
dem 14. Jah rh . In Root gehört die Familie zu der 
Geschlechtergenossenschaft. — Staatsarchiv. — Gfr. 
Reg. [P . X . W .]

GU N Z,  H i e r o n y m u s ,  la t. Guntius, von Biberach,
* um 1511, Famulus Zwinglis in Zürich 1526-1529 und 
Amanuensis von Oekolampad in Basel 1529, Schul
meister in Biberach 1532-1534, in Basel im m atrikuliert 
1535-1536, Lehrer und K orrektor in Basel, evangel. 
Pfarrer an verschiedenen Orten im Baselbiet (München
stein) 1539-1555. Gelehrter Uebersetzer aus dem 
Griechischen. — Zw. 1-3. [H. Br.]

G U N Z G E N  (K t. Solothurn, Amtei Olten. S. GLS). 
Gem. und Dorf, das zur alten froburgischen H errschaft 
F ridau gehörte und m it dieser 1463 an Solothurn kam.
— M H V Sol. 8, p. 133 ff. [D .S.] 

G U N Z I N G E R .  Geschlecht von W elschenrohr (K t.
Solothurn), seit 1630 nachgewiesen. Es stam m t aus

der Umgegend von Passau 
(Bayern) und gehörte dem 
niederen Dienstadel an. 
Wappen : schräglinks ge
te ilt von R ot und Blau 
durch einen m it drei roten 
Kreuzchen belegten sil
bernen Balken, m it einem 
aufgerichteten, im obern 
Felde goldenen, im untern 
roten Löwen. —  P e te r ,  
* 6 . IX. 1844, einer der 
bedeutendsten Schweiz. 
Schulmänner, Lehrer in 
Fehren 1863-1866, Hilfs
lehrer am Lehrerseminar 
in Solothurn 1871, Semi
narlehrer und Direktor 
1871-1888, Vorsteher der 
pädag. Abteilung der K an
tonsschule 1888-1909, Vor
steher der Lehrerbildungs
anstalt daselbst 1909- 

1913, t  10. vi. 1919. Denkstein in Welschenrohr. Ueber
40 Jahre lang war G. als Lehrererzieher und K antons
inspektor der Ratgeber der Erziehungsdirektion und 
drückte dem Schulwesen des K ts. Solothurn das Gepräge 
seiner Persönlichkeit auf ; begründete 17 allgemeine und 
berufliche Fortbildungsschulen für Knaben und 20
hauswirtschaftliche für Mädchen. Ei dg. Experte zu den 
R ekrutenprüfungen im 4. Div.-Kreis 1875-1881, bei 
den Schweiz, perm. Schulausstellungen 1878-1887, m ehr
mals Delegierter zu in- und ausländischen Gewerbe-, 
Landes- und W eltausstellungen ; Schöpfer des Fort
bildungsschüler (goldene Medaille an der Berner Landes
ausstellung 1914). — Vergl. J . V. Keller-Zschokke : 
Peter Gunzinger. — Der Staatsbürger 1925. — Schweiz. 
Tageszeitungen, Jun i 1919. — P e t e r ,  Sohn des Vorgen.,
* 1879, Dr. jur., Präsident des Schweiz. Anwaltverban
des seit 1925, Kontonsschulinspektor, Justizhauptm ann.
—  Mitteilungen der Familie. [ H .  S c h n e i d e r . ]

G U N Z O  oder CU N ZO ,  um 613 Volksherzog oder 
vielleicht auch bloss ein mächtiger Gaugraf in A lem an
ni en, m it Sitz in Ueberlingen. Dessen Tochter Fridi- 
burga soll lau t der Vita s. Galli durch den hl. Gallus 
von der Besessenheit geheilt worden sein. G. habe 
hierauf den Heiligen reich beschenkt und sogar zum 
Bischof von Konstanz wählen lassen wollen, welche 
W ürde Gallus allerdings ab leh n te .— M V G  12. —■ TB  
56, p. 48. [Bt.]

G U N Z W I L  (K t. Luzern, Am t Willisau. S. GLS). 
Dorf und Gem. Gunczwilare 1036. Fund eines Bronze
messers im  Torfmoos Ennenwil 1863 ; Römerfunde bei 
Maihusen. Streitigkeiten m it Münster wegen dem Moos 
1424, wegen dem Obermoos 1551. Das Gericht wurde bis 
zur Mitte des 14. Jah rh . un ter der Buche zu Wetzwil, 
dann zu Gutzeil, im 17. Jah rh . im  Flecken Münster 
abgehalten. 1593 stifteten  die Bürger von M ünster und 
das Gericht G. ein gemeinsames Haus für die Aussätzi
gen oder Sondersiechen. Die ältesten Twingordnungen 
datieren von 1685 und von ca. 1716. Das 1700 en t
standene Gasthaus zum Engel wurde verboten, die 
W irtsberechtigung zum Kreuz kam  1861 durch Ver
legung von Münster her nach G. Im  Bauernkrieg 1653 
wurden die regierungstreuen Bauern der Gem. von 
den unruhigen Elem enten geschädigt und gebüsst. Am
14. X II. 1788 entstand im un tern  Teil des Dorfes ein 
Brand, dem 20 Häuser, 14 Scheunen und 3 Speicher zum 
Opfer fielen. Ein Gesuch um  Trennung in zwei Gemein
den, G. und Kommeln, wurde vom R at zu Luzern am
19. x . 1849 abgewiesen. — Vergl. Gfr. Reg. —■ A kten im 
Staatsarchiv. [P. X. W.]

G U O T Z M A N N ,  G U O T Z M U S .  Landleute der 
Landschaft K üssnacht (Schwyz), Dorf- und Berggenos
sen. H a n s ,  1422 ; O s w a l d ,  f  1515 bei Marignano. — 
J o h a n n e s ,  Ammann zu K üssnacht 1692-1694. — 
Vogtskinder-Rodel. — S taatsarch. Luzern, Jahrzeit - 
buch K üssnacht. [Al. T.]

G U R B R Ü  (K t. Bern, Amtsbez. Laupen. S. GLS). 
Gem. und Dorf. Gurbru 1214 ; Corbruil 1256 ; Gurbrui 
1262 ; Kurburu, Corburu 1267. Wie Golaten und 
Wileroltigen gehört G. als bernische Einwohnergem. zur 
freiburgischen Kirchgem. Kerzers. Sein politisches 
Schicksal teilte es m it Golaten, kam  1412 als B estand
teil der H errschaft Oltigen an Bern und wurde der 
Landvogt ei Laupen zugeteilt. — F R B . — v. Mülinen : 
Beiträge VI. [H. Tr.]

G U R D I .  Luzerner Familie, die aus dem bernischen 
Saanengebiet herstam m t. H a n s ,  bürgerte sich um  1600 
zu Hergiswil (Amt Willisau) ein. — L e o n z ,  von Wol- 
husen, 1814-1891, Fürsprech, Oberrichter 1851-1854, 
Präsident des Stadtgerichtes 1854-1860, Präsident des 
S tadtrates 1867-1871. —  A l f r e d ,  Sohn des Vorgen., 
Präsident der Korporationsgem . Luzern seit 1895. — 
Akten des Staatsarchivs. [P. X. w.]

G U R IN .  Siehe Bosco.
G U R M E L S  ( G R O S S -  und K LEI N- )  (GORMONDES 

l e  G r a n d  und l e  P e t i t )  (K t. Frei
burg, Seebez. S. GLS). Zwei Dörfer 
und Gemeinden. Cormunt 1228 ; Cor- 
mones, Gurmols 1363, 1423. Wappen : 
von Gross-G : geteilt von Silber m it 
einem roten wachsenden Löwen und 
von Blau m it einer schräg gestellten 
weissen Pflugschar. Münzfunde aus 
der Römerzeit. Beide O rtschaften ge
hörten den Grafen von Tierstein, 
welche 1423 noch den grossen Zehnten 

besassen. 1363'rgehörte die Hälfte der Zehnten dem 
Pierre de Pont. Am 15. x . 1442 kamen die O rtschaften 
m it den Thiersteinischen Lehen durch K auf an Freiburg. 
Nach der Schlacht bei Laupen (1339) schlugen die E in
wohner von G. siegreich eine Schar plündernder Krieger 
zurück. Am 14.-15 v u . 1388 war G. der Schauplatz eines 
blutigen Kampfes zwischen Bernern und Freiburgern : 
1525 und zwischen 1595 u. 1610 brannte es ab. Bis 1798 
gehörten die beiden Gem. zur sog. alten Landschaft, 
1798-1803 zum Bez. Murten, 1803-1830 zum Bez. 
Freiburg, 1830-1848 zum deutschen Bez., seither zum 
Seebezirk. Das geltende Recht war die sog. M unicipale 
von Freiburg. Gemeindesatzungen von 1658, 1703 und

P e te r  G unzinger. 
N ach e in e r P ho tograph ie.
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1814. Beide Gem. haben gemeinsame Verwaltung und 
bilden eine bedeutende Pfarrgem ., die schon im 11. 
Jah rb . bestand. Sie erstreckte sich über die ganze Ge
gend bis Jeuss, W allenried und Cordast. Das P atronats
rech t gehörte im  14. Jah rh . den Herren von Vivier und 
ging dann durch verschiedene H ände ; 1525 war es im 
Besitz des K apitels St. Nilclaus von Freiburg, seit 1924 
gehört es dem Bischof. Die St. Germain d ’Auxerrois 
geweihte Pfarrkirche wurde Mitte des 15. Jah rh . neu
gebaut, ebenso nach einem Brande zwischen 1595 und 
1610. Die gegenwärtige Kirche stam m t aus dem Jah r 
1900. Die der hl. Jungfrau  geweihte Kapelle von 
D ürrenberg d a tie rt aus dem 14. Jah rh . Zwei andere 
Kapellen wurden 1663 und 1712 eingeweiht. Pfarregister 
seit 1762. —  Vergl. Kuenlin : Diet, annoté par Schneuwly
II . — Dellion : Diet. 1 — A S H F  VI, 326 ; X, 171. —
M D B  2. Serie V II, 108. — J . Stadelm ann : Essai de 
toponymie romande. — P. de Zurich : Les fiefs Tierstein 
et le terrier de 1442 (in A S H F  X II). — A S G  X V II, 206. 
— J . P . Kirsch : Die ältesten Pfarrkirchen (in F  G XXIV, 
125). — Semaine cathol. 1900, p. 496. — G. de Reynold : 
Souvenirs d’autrefois (in Les Feuillets, 1911, p. 41). — 
S taatsarch . Freiburg : M anuskripte Schneuwly ; Ré
pertoire Daguet ; Reg. des Arrêtés, usw. [ G .  C o r p a t a u x . ]  

G U R N E L  ( G r u n e l ,  G u r n i ,  G o u r n e l ) .  Geschlecht 
der S tad t Freiburg, t  in der 2. Hälfte 
des 17. Jah rh . Wappen : in Gold ein 
schwarzer Querbalken, belegt m it drei 
weissen W ecken. — 1. N i c o d ,  Bürger 
von Freiburg 1428, des R ats der CG 
1451, der Sechzig 1453. — 2. H u g u e t ,  
Sohn von Nr. 1, CG 1465, der Sechzig 
1469, des Kl. R ats 1488, t  1501. —
3. P ie r r e , Sohn von Nr. 2, CG 1517, 
der Sechzig 1541, f  26. VII. 1550. —
4. F ra n z ,  Sohn von Nr. 3,14. IV. 1521-

31. m . 1585, Ratsschreiber 1542-1552, N otar 1542, Mit
glied der Tuchhändler od. K räm erzunft 1542, CG 1543, 
der Sechzig 1547, Heimlicher 1549, S tadtschreiber 1552- 
1579, des Kl. R ats 1579, nahm  tätigen  Anteil an den 
diplom atischen U nterhandlungen Freiburgs m it Sa
voyen betr. die A btretung der 1536 besetzten Gebiete. 
Anhänger Frankreichs, Förderer der Schulreformen von 
1565 und  1577, M itarbeiter des Propstes Schneuwly in 
dessen Bestrebungen, verw andte sich energisch für die 
Gründung des Kollegiums 1579-1580. 1565 wurde er 
m it der Sammlung aller obrigkeitlichen Erlasse be
tra u t ; seine Arbeit diente als Grundlage für das 
Stadtrecht (M unicipale). Verfasser einer französisch ge
schriebenen Chronik, einer abgekürzten Bearbeitung der 
Chronik Rudella. Gesandter zu den U nterhandlungen 
in Payerne 1560, Chambéry 1575, Luzern 1576, begab 
sich 1579 nach Chambéry zur Entgegennahm e der 
U rkunden über die 1536 erworbenen Ländereien. G. 
hinterliess mehrere wertvolle M anuskripte, die sich 
je tz t im S taatsarch . Freiburg befinden. — 5. Simon, 
Sohn von Nr. 4, CG 1584, der Sechzig 1600, Direktor 
der Lateinschule 1576, Schulmeister 1592, Landvogt 
von P ont 1596, f  30. ix . 1627.

Auch in M urten kom m t ein Geschlecht G. vor : 
W i l h e l m ,  1548 ; F r a n z ,  Venner 1743, Bürgermeister 
1755 ; F r é d é r i c ,  Bürgerm eister 1775, Venner 1776 ; 
F r a n z  D a n i e l ,  Oberlieutenant in der Schweizergarde 
1779. — Vergl. S taatsarch. Freiburg : Genealogien. —
A. Büchi : Die Chroniken und Chronisten von Freiburg 
im  Uechtlancl. — F. Heinemann : Gesch. des Schul- 
und Bildungswesens im  alten Freiburg. — Derselbe : 
Das sog. Katharinenbuch vom Jahre 1577. —  G. Cas
tella : Un mémoire inédit du chancelier François Gurnel 
(in A S H F ). — F. W elti : Rechtsquellen des Kts. Frei
burg ; I .  Stadtrecht von Murten. —  L L H . [ R æ m y . ]  

G U R N I G E L  (K t. Bern, Amtsbez. Seftigen, Gem. 
R üti. S. GLS). Grösstes Bade- und Kur établissement 
der Schweiz, am Abhang der gleichnamigen Voralpen. 
Name aus la t. corniculum. Die Umgebung ist reich 
an römischen Münzfunden ; so fanden 1770 Holzfäller 
in einem roten  Gefässe un ter einem Baume 2 goldene 
und ca. 50 silberne Kaisermünzen. Die erste Heil
quelle (Schwefel), das sog. « Stockbrünnli », wird 1561 
zuerst erw ähnt. 1591 wurde das erste Badgebäude

errichtet. Es gehörte bis zum Anfang des 18. Jah rh . den 
v. W attenw yl, kam  dann durch Erbschaft an die 
Thorm ann und v. Graffenried, von diesen durch Kauf 
an die Zehender (1770-1839). Von da an wechselte es 
noch mehrmals den Besitzer. Jakob Hauser von Wä- 
denswil, der es 1861 erwarb, verdankt es seinen neu
zeitlichen Aufschwung. 1892 ging es in den Besitz einer 
Aktiengesellschaft über. In der N acht vom 1.-2. v. 1902 
brannten  die alten Gebäude vollständig nieder, aber 
schon 1905 konnten die neuen A nstalten wieder eröffnet 
werden. Die zweite Quelle, das « Schwarzbrünnli », 
wird, obschon auch schon früher bekannt, erst seit ca. 
1728 zu Kurzwecken gebraucht. — Vergl. Jah n  : Kan
ton Bern. ■— v. Mülinen : Beitr. II . — LIeimatkunde von 
Seftigen. — H. Türler in B B G  VI, p. 166. — H. Kasser : 
Bernbiet II . [H. Tr.]

G U R R A S ,  genannt S p u r i u s ,  t  Geschlecht der 
S tadt Wil (K t. St. Gallen). K o n r a d  und H e r m a n n  G. 
gen. Sp., Konventualen des Klosters Kreuzlingen 1453- 
1500. — K oN RA D , V etter der Vorgen., Schultheiss von 
Wil 1472-1490, politisch vielfach tätig , auch Mit
käm pfer zu Murten. E r besass den Herrensitz Litten- 
heid, welchen dann der Spital zu Wil von seinen Erben 
kaufte. Mit — P e t e r ,  1499 Richter zu Wil, starb  das 
Geschlecht aus. — Sailer : Chronik von W yl, p.256. [Bt.] 

G U R T N E L L E N  (K t. Uri. S. GLS). Polit. Gem., 
die die Pfarreien Gurtnellen und Wyler, sowie Teile 
der Pfarreien Amsteg und Silenen umfasst. Name vom 
lateinischen curtis =  Hof. Romanische Ortsnamen 
sind noch : Fäscha, F ru tt, Gand, Gornern, Gapyl, 
Intschi u. a. Den Romanen folgten Alamannen, die 
folgende Siedelungen gründeten : Opplingen, Memmin
gen, Richlingen, Ruoppoldingen, Hottingen, Nentrin- 
gen, Heimingen usw. Im 14. Jah rh . h a tte  das F rau
m ünster bedeutende Besitzungen zu G., wo der alte 
Gotthardsaumweg vorbeiführte. Die « Nachbarschaft » 
auf G. wird genannt 1509 und 1535. Eine Kapelle 
daselbst wird erstmals 1504 erwähnt, neu erbaut 1783 
und ist dem hl. Michael geweiht. Die K uratkaplanei 
als Filiale der Pfarrei Silenen wurde 1689 errichtet, zur 
Pfarrei erhoben und von Silenen abgetrennt 1903. 
Kapellen zu Intschi, Richlingen und Stäubenwald. Die 
Pfarrei Wyler wurde 1916 errichtet und von G. abge
tren n t. Eine Schule entstand auf G. wohl zugleich mit 
der K uratkaplanei ; 1718 wird der K aplan verpflichtet, 
Schule zu halten ; 1882 wird diese den Lehrschwestern 
von Menzingen übergeben. Die Schule in W yler besteht 
seit 1907. Das elektrische K raftw erk Arni m it Stausee 
ist seit 1910 im  Betrieb. Bevölkerung : 1920, 1648 Ein w. 
— Vergl. Urk. im  Pfarrarch. Gurtnellen. — Jahrzeitb . 
Silenen, Schattdorf und Seedorf. — Tschudi : Chronicon 
I, 155. — Oechsli, p. 10 u. Regest.. 166. — K. Huber : 
Korporation Uri, p. 39, 41. — Abegg : Beitr., p. 49. — 
Gfr. 22, 41, 43, 47.— Nbl. v. Uri 7, p. 16.— B randstet
te r : Die Gemeindenamen der Zentralschweiz. [ J .  M ., A.] 

G U R T N E R .  Bernisches Landgeschlecht, das seinen 
Namen wahrscheinlich vom Berg Gurten bei Bern 
führt, seit Jahrhunderten  im Gurtendörfli (Gem. Köniz) 
ansässig und auch in ändern Gem. des Mittellandes 
und Oberlandes niedergelassen ist. In Wimmis wird 
es seit 1570, in Köniz seit 1600 genannt. [D. S.]

G U R W O L F .  Siehe C o u r g e v a u d .
G U R Z E L E N  (K t. Bern, Amtsbez. Seftigen. S. GLS). 

Gem. die aus zwei Dörfern, Ober- und Untergurzelen 
besteht. Die Kirchgem. um fasst dazu auch Seftigen. 
Name aus la t. Curticella. 1842 wurde bei Unterg. ein 
Grab m it Bronzebeigaben entdeckt ; ferner wurden 
römische Münzen gefunden. Bei Unterg. findet man 
noch die Ruinen der Burg Bennen wil ; eine zweite 
Burg auf Gemeindegebiet hiess der Turm ; 1254 er
warb diese der Bernburger Werner von Sigriswil von 
Ulrich Swaro. Nach Jah n  gehen beide Burgen auf 
römische Kastelle zurück. 1259 erwarb das Kloster 
Interlaken den halben Kirchensatz und Güter zu Un
terg. von Rudolf von Strättlingen ; 1260 erwarb es 
die andere Hälfte m it Gütern und niederen Gerichten 
von Jordan von Thun. 1263 schenkte Rud. von S trä tt
lingen dem gleichen Gotteshause den Kirchensatz der 
oberen Kirche, denn G. besass ursprünglich zwei 
Kirchen, eine zu Ober- und eine zu Untergurzelen

Eli
♦♦♦
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127:2 vereinigte der Bischof von Lausanne beide unter 
einem einzigen Geistlichen. Die obere Kirche ging 
wahrscheinlich zur Zeit der Reform ation ein. Die 
jetzige Kirche von Unterg. wurde 1710 gebaut und 1925 
restauriert. Von 1714 an war die niedere Gerichtsbarkeit 
zu G., die vordem nacheinander den Münzer zu Bern, 
den Edlen von Bennenwil, von K rauchtal und Junker 
Reinh. von W attenw yl gehört ha tte , in drei D rittel ge
te ilt ; zwei gehörten bis 1798 den Graffenried als Be
sitzern der H errschaft Burgistein, einer dem Schultheis- 
sen von Thun. Die hohen Gerichte gehörten zum Land
gericht Heftigen. Grosse Feuersbrunst 1714. Von G. 
stam m t die Familie Hodler. Tauf- und Eheregister seit 
1555, Sterberegister seit 1633.— W .F R B .— Lohner : 
K irchen.— Jah n  : Chronik. — Derselbe : Kt. Bern. — 
v. Mülinen : Beitr. I I .— Heimatk. v. Sefligen. [H. Tr.] 

G U R Z E L E N  (K t Freiburg, Seebezirk. S. GLS). 
Dorf der Gem. Ried. Wappen : in Gold eine Mohren
büste m it silberner Binde. CorceUis 1394. Der französi
sche Name Corcelles war noch im  letzten  Jah rhundert 
gebräuchlich. Bevölkerung : 1920, 33 Ein w. [J .  N .] 

G U R Z EL E R ,  Freiburger Familie, in Ried einge
bürgert, 1445 in Gurzelen erwähnt. — Staatsarch. Frei
burg : Titres de Morat. [ J .  N .]

G U S C E T T I .  Familie von Quinto. Wappen : in Gold 
eine rote Burg m it zwei Türm en ; zu 
beiden Seiten des Tores steh t je  ein 
Krieger, der in einer H and eine Lanze
u. in  der ändern einen Schild m it ei
nem silbernen Malteserkreuz hält ; 
Schildhaupt 5mal geteilt von Rot 
und Silber, letztere Streifen belegt, mit 
sechs ro ten  Rosen (3, 2, 1). Die Brüder 
G i o v a n n i  und D o m e n ic o ,  von Ronco 
de Quinto, wurden am 14. v. 1799 von 
den Franzosen in Bellinzona füsiliert. 

— SEVERING, * in Mailand 24. VI. 1816, f  in Australien 
zwischen 1861 und 1871 ; Arzt 1840, tessinischer Gross
ra t 1848-1851, S taa tsra t 1851-1854, N ationalrat 1849- 
1851, Freund von Franscini ; Schulinspektor der Le- 
ventina ; t r a t  für die antireligiösen Säkularisationsge
setze von 1852 ein. Infolge Meinungsverschiedenheiten 
mit seinen Kollegen tr a t er im Sept. 1854 aus der Re
gierung aus. Verfasste u. a. : Strenna leventinese per 
il capo d'anno 1843 und eine Schilderung des Auf
standes in der Levantina von 1755 im Republicano von 
1843. — Vergl. D otta : 1 Ticinesi. — Educatore 1885. — 
Cattaneo : I  Leponli. — A H S  1914 und 1916. [C. T.]

GU SC HA  (früher M u t z e n )  (K t. Graubünden, Bez. 
U nterlandquart, Kreis u. Gem. Maienfeld. S. GLS). 
Hof, am Falknis nordöstl. der Luzisteig. G. war eine 
Walserkolonie und wird seit 1388 erwähnt. Früher 
nur kirchlich m it Maienfeld verbunden, bildete es eine 
Republik von 12 Häusern. 1622 wurde es von den 
Oesterreichern eingeäschert, 1819 gänzlich m it Maien
feld vereinigt. — A. Mooser : E in  verschwundenes 
Bündnerdorf (in B M  1915). [C. J.]

G U S C H E L M U T H  (G R O S S -  und K LEI N- )  (K t 
Freiburg, Seebezirk. S. GLS). Dörfer 
und Gem. Wappen : kreuzweise ge
vierte! von Silber und Rot ; im Schild
haupt ein grünes K leeblatt. Gursili- 
muot 1285 ; Cursalamut 1363 ; Cuffer- 
muot 1383 ; Couchelemaud 1807. Die 
beiden Gemeinden Gross- und Klein- 
G. wurden am 28. IV. 1865 für die 
Verwaltung vereinigt, während ihre 
Gemeindevermögen gesondert blieben. 
1871 entdeckte m an in G. eine röm i

sche Münze. Im  14. Jahrh . gehörte der Zehnten von 
G. zu den Lehen der Tierstein und kam schliesslich in 
den Besitz des Bürgerspitals von Freiburg. 1700 wurden 
die dem Spital zinspflichtigen Bauern von G. erm ächtigt, 
sich gegen Bezahlung von 1000 Kronen loszukaufen. 
Beide Dörfer waren immer nach Gurmeis pfarrgenössig. 
Sie besitzen eine Kaplanei, deren Pfründe von Jean 
Joseph Anders et von Wallenried 1826 gestiftet wurde ; 
die Johannes dem Täufer geweihte Kapelle wurde von 
der Gemeinde errichtet. Bevölkerung : 1920, Gross-G. 
128 Einw. ; Klein-G. 111 Ein w.

Eine wahrscheinlich aus G. stam m ende Familie Cursi- 
limuot oder Gusehelmuth, Bürger von Freiburg, wird 
dort seit dem Anfang des 14. Jah rh . erw ähnt. — Vergl. 
Dellion : Diet. IV. — Bulletin des lois X X X V I. — 
A S H F  IV, 84. —■ Zurich : Les fiefs Tierstein (in
A S H F  X II). [J. N.]

G U S C H U B Ü R L I .  Siehe COUSSIBERLÉ. 
G U S S E R O W ,  A d o l f  Ludwig Sigismund, * 8 . VII. 

1836 in Berlin, Dr. med. 1859, o. Professor für Gynäko
logie und D irektor der U niversitäts-Frauenklinik in 
Zürich 1867, für die un ter seiner Leitung der Neubau 
am Zürichberg beschlossen wurde, R ektor 1870-1872 ; 
Prof. in Strassburg 1872 u. Berlin 1878-f  1906. Fach- 
schrifsteller.— Gynækologia Helvetica 6 (1906), p. 335- 
337. — G. v. Wyss : Hochschule Zürich 1833-1883, p. 89 f.
— Pagel : Biograph. Lex. hervorragender Aerzte. [H. Br.] 

G U S T A F S S O N ,  Oberst, d. i. der 1809 gestürzte
König G ustav IV. Adolf von Schweden (1778-1837), 
kam  nach seiner E ntthronung am 25. IV. 1810 zum 1. 
Mal vorübergehend nach Basel, un ter dem Titel eines 
Grafen von Gottorp, dann wieder im  Februar 1811 und 
zu m  3. Mal 1814, diesmal offenbar entschlossen zum 
dauernden A ufenthalt. Mittlerweile h a tte  er den Titel 
« Oberst Gustafsson » angenommen. Er erhielt das 
Basler Bürgerrecht am 4. II . 1818, gab es aber 1822 
wieder auf und liess sich 1826 in Leipzig nieder. 1822 
war er erstmals nach St. Gallen gekommen ; er erschien 
wieder 1826 und dann, von Holland kommend, am
29. x . 1833, t  in St. Gallen im kleinen Gasthofzimmer- 
chen am 7. II . 1837. Seine Leiche wurde auf Anordnung 
seines Sohnes, des Prinzen Wasa, im Schlosse Eichhorn 
bei Brünn in Mähren beigesetzt. — C. Benziger : 
Schwedisch-Schweiz. Beziehungen (in Z S  G II , p. 210- 
225). — Ehrenzeller : Jahrbücher der Stadt St. Gallen
1835-1841, p. 547 f. — Kleinschmidt : Die Irrfahrten 
Gustavs IV . A do lf (in Hist. Taschenbuch 1887). — 
Allg. Schweizerzeitung 1880, Nr. 266. — Sonntags
beilage der Basler Nachrichten v. 31. X. u. 7. X I. 1920.
— Bild St. G. Nbl. 1914, p. 9. [B t. und C. R o.] 

G U S T A V  II. ADOLF,  König von Schweden,
* 19. x ii. 1594, sandte im H erbst 1629 Philipp Sadler 
in die Eidgenossenschaft, um  die dortigen politischen 
Verhältnisse und Neigungen zu sondieren u. womöglich 
seinen Plänen gegen das Haus H absburg eidg. U nter
stützung zu verschaffen. Sadler erhielt aber in Zürich 
so bestim m ten Aufschluss über die Aussichtslosigkeit 
seiner Sache bei den katholischen Orten, dass er auf 
den V ortrag in Baden verzichtete. Im  Dez. 1629 er
teilte G. A. dem R itter Christoph Ludwig Rasche ähn
liche Aufträge, doch kam  der Gesandte erst im  Okt. 
1631 in der Schweiz an. Auf der badischen Tagsatzung 
im Dez. 1631 forderte er die X III  Orte auf, m it dem 
König von Schweden in Freundschaft und Bündnis zu 
treten . Die A ntw ort wurde auf die folgende Tagsatzung 
im Febr. 1632 verschoben, und hier lehnten die X III  
Orte das schwedische Bündnis ab, weil es m it ändern 
Verträgen nicht vereinbar sei. Zürich und Bern jedoch 
liessen sich in Sonderverhandlungen m it Rasche ein, 
der nun im Aufträge des Königs alle vier evang. S tädte 
für dessen U nterstützung m it Geld, Kriegsvolk und 
Musterplätzen, für die Aufstellung eigener Truppen 
im Dienste der evang. Sache, die Verschliessung der 
Pässe für den Gegner, das Verbot aller feindlichen 
W erbungen und überhaupt für eine enge Verbindung 
m it Schweden zu gewinnen suchte. An diesen viel zu 
weitgehenden, den Schweiz. Verhältnissen n icht ange
passten Forderungen und der ausgeprägten Abneigung 
der vier S tädte, besonders Basels und Schaffhausens, 
sich auf irgend eine Weise in die auswärtigen Händel 
verstricken zu lassen, scheiterte das Projekt. Am 
17. IV. 1632 forderte dann G. A. die X III  Orte schrift
lich auf, dem aus Italien heranrückenden spanischen 
Kriegsvolk den Pass zu verweigern und in der Neu
tra litä t zu verharren, weil er sonst dem Feind entgegen
ziehen und die Schweiz zum Kriegsschauplatz machen 
müsste. Die badische Tagsatzung vom Mai 1632 gab 
ihm bezüglich des Passes beruhigende Erklärungen und 
betonte den festen Willen der Eidgenossen, eine auf
richtige N eutralitä t zu beobachten, so weit es ohne 
Verletzung der verschiedenen Bündnisse möglich sei.
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A uf diese von G. A. selbst geforderte N eutralitä t be
zogen sich die evang. Orte, als der König von ihnen ver
langte, dem in seinen Diensten stehenden Obersten von 
Erlach-Castelen die W erbung von 24 Kompagnien zu 
gestatten , und auch einen letzten Versuch Rasches, sie 
zum Bündnis zu bewegen, wiesen sie m it Hilfe der eidg. 
N eutralitätserklärung ab. Daneben freilich zeigten sie 
sich im Punkte  der geheimen W erbungen dem König 
und seinen Offizieren sehr gefällig. Am meisten Glück 
h a tte  Rasche bei Genf, das schon seit Anfang 1629 mit 
G. A. in freundschaftlichen Beziehungen stand, und 
wo der Gesandte im Febr. 1630 zum erstenmal vorge
sprochen h a tte . Im  Februar 1632 verhandelte er auf 
Befehl des Königs über die positiven Leistungen der 
S tad t für die evangelische Sache. In einem Memorial 
versprachen die Genfer, den Truppen des Königs bei 
ordnungsmässigem Durchzug Pass und Repass, Pro
viant und alles Nötige zu geben, schwedische W erbun
gen und Musterungen auf ihrem Gebiete zu erlauben, 
dagegen den Feinden jeglichen Vorschub zu verweigern ; 
überdies ersuchten sie um  Einschluss in ein allfälliges 
Bündnis zwischen G. A. und den evang. Orten. Da ein 
solches n icht zustande kam , fiel eine wirkliche Allianz 
m it Schweden auch für Genf dahin, dafür erleichterte 
Genf die W erbung eines Regiments für den König unter 
dem Obersten Maisonneuve auf jede Weise. Das Genfer 
K ontingent tra f  freilich erst in Deutschland ein, nach
dem G. A. in der Schlacht bei Lützen am 6. XI. 1632 ge
fallen war. —  Vergl. AS I. — P. Schweizer : Gesch, der 
schweizer. Neutralität. — F. Fäh : Gustav A dolf und 
die Eidgenossen (in Progr. Realschule Basel 1886-1887).
— F. Gallati : Eidg. Politik zur Zeit des Dreissigjäh- 
rigen Krieges (in JS G  43). — A. Roget : Rapports 
de Gustave-Adolphe avec la république de Genève (in 
M DG  1 7 ) .  [Frieda G a l l a t i . ]

G U T .  Familien der K te. Bern, Luzern, Schwyz, 
Unterw alden, Uri, Tessin und Zürich.

A. K a n to n  B e r n , t  Bürgerliches Geschlecht der 
S tad t Bern, das ca. 1530-Ende des 17. Jah rh . nach
weisbar ist. Wappen : in R ot ein blauer Schrägbalken, 
belegt m it 2 goldenen Garben. — J o s e p h ,  CG 1581, 
Landvogt nach Buchsee 1598, f  1600.— Neue Familien 
G. aus dem K t. Zürich bürgerten sich 1869 u. 1908 in 
Bern ein. —  Grüner : Genealogien (Ms.). — S tettier : 
W appenbuch (Ms.). [H .  Tr .]

B. K a n to n  L u z e r n . Familien aus den Aemtern Lu
zern und Willisau seit dem 15. Jah rh . — 1. A l b r e c h t ,  
Goldschmied zu Luzern 1438. — 2. H a n s ,  U ntervogt 
in Heiden 1558. — 3. H a n s ,  von Winikon, U ntervogt 
im Am t Büron 1562. — 4. L o r e n z ,  U ntervogt zu 
Dagmersellen 1585. — 5. P e t e r ,  Ammann zu Knutwil 
1624. — 6. H a n s ,  Weibel und R ichter zu K nutwil 1633- 
1642. — 7. U l r i c h ,  von Luzern, Stadtweibel 1641- 
1650. — 8. U l r i c h ,  Abgeordneter von Willisau im 
Bauernkrieg 1653. — 9. U l r i c h ,  S ta ttha lte r in Beiden 
1662. — 10. H a n s ,  Ammann zu K nutwil 1684-1692, 
S ta ttha lte r 1716. — 11. G e o r g ,  Richter zu Schütz 1690.
— 12. H a n s  J a i c o b ,  U ntervogt Heiden 1771. — 13. A n 
t o n ,  von Sursee, 1834-1902, Fürsprech, Oberrichter 
1864-1871. — 14. J o s e f  von Oberkirch, 1846-1904, 
Gerichtsschreiber in Sursee seit 1877, Grossrat 1894- 
1903, K rim inalrichter seit 1896. — Gfr. 60, p. X X I. — 
A kten des Staatsarchivs. [P. x . w.]

C. K a n to n  S c h w y z . Geschlecht im Steiner- und 
Neuviertel des alten Landes Schwyz. Wappen : in Rot 
auf Dreiberg ein silbernes Kreuz m it goldenem H alb
mond und sechszackigem Stern. Hans f  1476 bei Grand
son ; Heinz f  1515 bei Marignano. — 1. W e r n e r ,  
Landvogt im  M ayental 1532. —  2. K a s p a r ,  Talvogt in 
Engelberg 1630-1634. — 3. C a s p a r  D o m i n i k ,  Landvogt 
in Bollenz 1748-1750 und 1760-1762, in Luggarus 1756- 
1758 und in Lauis 1764-1766. — 4. K a r l  D o m i n i k ,  
s. unter K t. T e s s i n .  [R-r.]

D .  K a n to n  T e s s in .  —  A l b e r t o  F e d e r i c o ,  Sohn von 
Giovan Federico, von Basel (Landvogt von Mendrisio 
1701-1702), * 1693, lebte noch 1771, f  wahrscheinlich 
in Corno ; bekehrte sich 1709 in Einsiedeln zum K a
tholizismus, m usste darum  seine Familie verlassen und 
sich zum Bischof Olgiati von Corno flüchten, der ihm 
zum Studium  ins Helvetische Kollegium nach Mailand

und später auf die Propaganda nach Rom sandte. 
Klemens X I. verlieh ihm eine Jahresrente, und Bene
dikt X III . ernannte ihn zum Chorherrn der K athedrale 
von Corno. 1761-1771 bewohnte er Mendrisio. —  Ca r l o , 
von K üssnacht, * 1751, f  in Biasca am 27. X I I .  1831 ; 
Dr. theol., zuerst K aplan in Meggen, dann Propst von 
Biasca 1784, versah diese Pfarrei bis zu seinem Tode. 
Dekan und apostolischer Protonotar. Beim Durchzug 
der östreichisch-russischen Truppen gelang es ihm, 
den Flecken vor der Besetzung zu bewahren. — BStor. 
1888. — E. Torri ani : Storia eccles. di Mendrisio. [C. T.]|

E. K a n to n  U n te r w a ld e n . Landleutegeschlecht 
von Nidwalden 1565. Genossen von Stans 1566, 1571, 
1612. Stam m vater ist — M e l c h io r  Gut aus Livinen,. 
der zu Anfang des 16. Jah rh . in Stans eingewandert 
war. Dessen Sohn H a n s , obwohl noch B eisässe, erscheint 
schon 1518 unter den päpstlichen Pensionären, was 
einen grossen Einfluss bezeugt. Aber erst seine Nach
kommen erwarben Bürgerrecht. Die Familie spielt eine 
hist. Rolle in den politischen innern Kämpfen zu Anfang 
des 19. Jah rh . als V ertreter der schärfsten Reaktion.
— 1. V e r o n ik a ,  in 1. Ehe verheiratet m it Leonz 
Joll er, war schon 1798 eine eifrige « V aterländerin » 
gewesen, die ihren 14jährigen Sohn freudig in den 
K am pf gegen die Franzosen schickte, wo ihn eine feind
liche Kugel traf. W ährend der H elvetik war sie wegen 
Aufreizungen verurteilt, eine schwarze Haube zu tragen, 
musste Sonntags m it einer R ute vor der K irchtüre 
stehen und bei Aufrichtung des Freiheitsbaumes mit 
ändern unruhigen Weibern den Dorfplatz kehren. 1802 
im Stecklikrieg tr a t sie wieder hervor als rechte Hand 
ihres damaligen Verlobten und nachherigen zweiten 
Mannes Melchior O derm att, der im K riegsrat sass. 
Später kaufte sie m it dem damaligen berüchtigten Land
amm ann Xaver W ürsch von Em m etten gemeinsam ein 
Haus in Stans, das m an in den bewegten Zeiten von 
1814-1815, als Nidwalden sich gegen den neuen Bundes
vertrag wehrte, das « zweite R athaus » nannte, und die 
dort täglich in ihrer Stube stattfindenden Zusammen
künfte der Reaktionäre kannte man allgemein unter 
dem Spitznamen des « Fronegg-(Veronika)-Rates ». —
2. F ra n z  J o s e f , * 1794, Priester 1819, war schon 1818 
als Theologiestudent m it seinem Vater, Landschätzer 
Franz Josef, un ter den Rädelsführern der einen revo
lutionären Charakter tragenden Opposition gegen das 
projektierte W aldstätterb istum  hervorgetreten und in 
den nach U nterdrückung des « Aufstandes » angeho
benen Hochverratsprozess verwickelt und gebüsst wor
den. 1826 K aplan in Stans, von 1836 bis zu seinem Tode 
1871 Pfarrhelfer, spielte er in der Sonderbundszeit eine 
grosse Führerrolle. Origineller populärer Kanzelredner, 
polemischer Schriftsteller, Verfasser des freilich sehr ten- 
dentiösen Standardwerkes über den Ueberfall (1862).
— Vergl. D ürrer : Die .Unruhen in  Nidwalden nach dem 
Sturze der Mediationsverfassung (in JS G  X X V III).
— A. O derm att : Schematismus der nidw. Geistlichkeit 
(Ms.). [R. D.]

F. K a n to n  U r i.  G u o t , f  Geschlechtsname in Uri
15.-17. Jah rh . — H e i n i , von Livinen, erhält das 
Landrecht 1539. — K a s p a r , sein Sohn oder Enkel, 
Vogt zu Livinen 1583-1586, t  1588 oder 1589. — Vergl. 
Landleutebuch im Staatsarch. Uri. — Gfr. 77, p . 128, 
146. —  Nbl. v. Uri 19, p . 71 . [J . M., Ad

G. K a n to n  Z ürich . Altes Geschlecht der Gem. Ob
fel den, Es erscheint erstmals 1412 zu Lunnern und ist 
je tz t im ganzen Bez. Affoltern verbreitet. Drei Gut fielen 
1531 in der Schlacht bei Kappel. Der Name, urspr. 
Guttan und Gutten, ist wahrscheinlich von einem Vor
namen abgeleitet. Jedenfalls stam m en auch die G. zu 
Aesch, die seit 1598 dort bezeugt sind, aus diesem Ge
schlecht. — E rnst Gut : Chronik der Fam. Gut aus dem 
A m t im  Zürichbiet. — [J. Frncic.] —• Angehörige des 
Geschlechts w anderten aus nach der Innerschweiz 1470, 
Bern 1490, dem Eisass, Nassau und den Niederlanden, 
nach der Pfalz und Pennsylvanien (1720-1722), nach 
Südkarolina (1734), nach dem Zürcher. Weinland (um 
1680) und U nterland (um 1720), Albisrieden und Ausser- 
sihl. E rste Einbürgerung in Zürich 1860, in W interthur 
1877. —  1. Jo n . J a k o b , 10. v i .  1828-21. x i .  1874, 
Dr. med., A rzt in Rüschlikon 1853, Divisionsarzt,
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Abgeordneter des Bundesrats in die L azarette Ober
italiens nach den Schlachten von Magenta und Solferino 
1859, Chef eines M ilitärspitals in Strassburg 1871, eifri
ger Politiker, Verfassungs- und K antonsrat 1869, 
Bezirksrichter 1873. —  K S A  1876, p .  54. —  2. J a m e s  J., 
Pfarrer in Philadelphia, s. A rt. G o o d .  —■ 3. W a l t e r ,  
von Albisrieden, * 1885, V. D. M. und Dr. med., o. P ro
fessor der Theologie an der U niversität Zürich 1923, 
Bürger von Zürich 1890. — Rektoratsrede und Jahresber. 
Univ. Zürich 1923-1924. [H. Br.]

G U T E N B E R G M U S E U M  in Bern (bern. H ist. Mu
seum). Anlässlich des G utenbergjubiläums wurde am 
25. x . 1900 in Bern die Gutenbergstube gegründet (erster 
Verwalter Adolf Buess, t  1911) ; die Namensänderung 
erfolgte 1919. Ein « Verein zur Förderung des Schweiz. 
Gutenbergmuseums » wurde am 25. IV. 1910 in Bern 
gegründet. Seit 1915 gibt er ein eigenes Organ, zuerst 
Gutenbergstube, dann Gutenbergmuseuni, seit 1925 
Schweiz. Gutenbergmuseum (Vierteljahrsschrift) heraus. 
Ausser Buchdruck- und Pressegeschichte berücksich
tig t es auch die Bibliophilie und das Bibliothekwesen. 
Schriftleiter, sowie Leiter des G. ist seit 1919 Karl 
J . Lüthi. Dem G. angegliedert ist eine internationale 
Pressesammlung (ca. 25 000 Specimens von Zeitungen 
und Zeitschriften aus mehr als 100 Sprachgebieten), 
eine Schenkung des derzeitigen Leiters des Museums. 
Der Hauptzweck des G. ist die D arstellung der Buch
druckerkunst und der Presse von ihren Anfängen bis 
zur Gegenwart. U n terstü tzt wird es durch Subventionen 
von Bund, K anton und S tad t Bern, sowie von den 
Buchdrucker-, Zeitungsverleger- und Pressevereinen 
der Schweiz. — B B G  V II, p. 329. [ K .  J. L.]

G U T E N B U R G  (K t. Bern, Amtsbez. Aarwangen.
S. GLS). Gem., Dorf, Bad und ehemalige Burg. Letztere, 
von der anfangs des 19. Jah rh . noch der Turm  zu 
sehen war, war der Stam msitz des spärlich bezeugten, 
oft m it den süddeutschen Freiherren v. G. verwechsel
ten Edelgeschlechts von G. ( R u d o l f ,  1121 ; U l r i c h  
1304 ; vielleicht auch N i k l a u s ,  A bt zu Einsiedeln 
1357-1364). Ih r W appen ist nicht bekannt. Anfangs 
des 14. Jah rh . ist G. im Besitze der Freiherren von 
Utzingen. 1309 klagte die Abtei St. U rban gegen 
Ortolf von Utzingen, worauf auf Befehl des eben im 
Lande weilenden Kaisers Heim ich V II. die Solothurner 
vor die Burg G zogen und sie zerstörten. Später muss 
sie wieder aufgebaut worden sein, denn anfangs des
15. Jah rh . gehörte G. einem Zweig der Freiherren von 
A arburg. Thüring verkaufte es 1431 sam t Lotzwil der 
S tadt Burgdorf. Die hohen Gerichte wurden 1461 zum 
Amt Wangen gelegt ; die niederen verblieben der 
burgdorflschen Vogtei Lotzwil bis 1798. Anfangs des
19. Jah rh . verkaufte Burgdorf die Turm ruine auf 
Abbruch den Bauern von Kleindietwil. — Das schon 
1370 erwähnte Bad G. am Fusse des Burghügels brannte 
am 4. v i i .  1849 gänzlich nieder. — Vergl. Jah n  : 
Chronik. —- v. Mülinen : Beiträge (mit Bibi.). — W eber : 
Oberaargau. — [Carl Wyss] : Führer von G. — Roh. 
Schedi er : Oberaargau u. Unteremmental. [ D i n k e l m a n n . ]  

G U T E N F E L S  (K t. Baselland, Bez. Liestal, Gem. 
Bubendorf. S. GLS). Ehemalige Burg ( Guotenvels 1303). 
Eptingisches Lehen von den Grafen von Froburg, 
nach dem sich ein Zweig des Hauses Eptingen benannte 
( P e t e r  von G., 1305 des R ats zu Rheinfelden, 1306- 
1324 oft Schultheiss, im Kloster Olsberg begraben, dem 
er alle seine beweglichen und unbeweglichen Güter m it 
Ausnahme der Burg und ihrer Zubehörden schenkte). 
Die Burg wurde von Peter an R itter Heinrich von 
Eptingen überwiesen, von den Froburgern aber als 
erledigtes Lehen eingezogen und 1326 an Thüring von 
Ram stein verschrieben. Sie bleibt im  Hause Ram stein 
bis 1392 und wird dann den Brüdern Hans und Ulrich 
Günther von Eptingen verkauft. 1411 tra ten  die Eptin- 
ger alle ihre Rechte und Ansprüche an Gutenfels und 
Itkon an die S tad t Basel ab, die dann bei G. einen Zoll 
erhob. Durch das Erdbeben von 18. x . 1356 ist die Burg 
zerstört und nicht mehr aufgebaut worden. — Merz : 
Burgen des Sisgaus II . [O. G.]

G U T E N S O N .  f  Geschlecht der S tadt St. Gallen. 
1430 H a n s  Gutensun von Rorschach; 1437 J o h a n n e s  
Gutensun, scolaris prebendatus in ecclesia S. Magni ex

tra  muros oppidi S. G alli.— 1. U l r i c h ,  Bürger zu St. 
Gallen 1435, scheint keine Nachkommen gehabt zu ha
ben.— 2. H a n s ,  von Tettnang, seit 1537 in St. Gallen, 
wo er zu R eichtum  und Ansehen kam  und 1552 das 
Bürgerrecht erlangte. Münzmeister zuerst der S tadt 
St. Gallen, sodann 1554-1561 der S tad t Zürich, wo er 
sich ebenfalls einbürgerte. Er kaufte 1561 die H errschaft 
Sonnenberg im Thurgau und starb  da 1568. Er und 
seine Nachkommen nannten  sich G. von Sonnenberg. 
Wappen : in Blau eine goldene Sonne auf 5 goldenen 
Hügeln. Von seinen 8 K indern sind zu nennen : —
3. D a v i d ,  * 1538, t  nach 1573, Münzmeistor und Stem 
pelschneider, Gerichtsherr auf Sonnenberg. — 4. I T a n s  
J o a c h i m ,  1539-1565, Münzmeister in Uri 1560, in St. 
Gallen 1563. — 5. T h o m a s ,  Münzmeister und Stem pel
schneider, * 1543 in St. Gallen, sass auf Sonnenberg und 
verkaufte diese H errschaft 1585. Aber schon ha tte  
der Niedergang des Geschlechts eingesetzt ; 1581 wurde 
allen G. wegen lässiger Erfüllung der Bürgerpflichten 
das Bürgerrecht der S tad t St. Gallen gekündet, und 
m it den Enkeln von Hans starb  die Familie aus. — 
UStG  V. — S K L ,  Suppl.— H artm ann : Ausgestorbene 
Geschlechter (Ms. S tadtbibi. S t. G.). — E. H ahn : 
Münzmeister Hans G. u. seine Söhne. [Bt.]

G U T E R S O H N .  Thurg. Familie aus Matzingen. 
Aus einem 1859 in Frauenfeld eingebürgerten Zweige 
stam m t — U l r ic h , * 7. v m .  1862, Zeichenlehrer in 
Luzern seit 1885, Aquarellist, Inhaber von Medaillen 
und Preisen für Reklam eentwürfe und kunstgewerbliche 
Arbeiten, gab 1901 die Schweizer flora im  Kunstgewerbe 
heraus. — S Z  GL. [Leisi.]

G U T H E I L .  I  Familie von Eggersberg (K t. Wallis). 
— P e t e r ,  Domherr von Sitten und K aplan von Naters 
im 16. Jah rh . —  B W G  II , p. 275. [D.S.]

G U T J A R .  Siehe G u j e r .
G U T K N E C H T ,  Familien der K te. Freiburg und 

Zürich.
A. K a n to n  F r e ib u r g .  Bürgerfamilien von Kerzers, 

Oberried und Agriswil, die schon 1559 im F euerstä tten 
rodel des Murtenbiets erw ähnt (Oberried bereits 1428) 
werden. Ein Zweig erwarb das Bürgerrecht in Gempe- 
nach ; ein anderer, von Oberried, bürgerte sich 1787 in 
Lurtigen ein, ist aber heute erloschen. — I T a n s ,  von 
Oberried, Sekundarlehrer, dann R edaktor des M urten
bieters und Grossrat, Verfasser einiger historischer S tu
dien über die Ereignisse von 1814 und 1830 im  K t. 
Freiburg, t  1922. — J a k o b ,  Gemeindeammann von 
Oberried, Grossrat seit 1911 und N ationalrat seit 
1922. [R .  M.]

B. K a n to n  Z ürich . Geschlecht der Gem. Neften- 
bach und Dägerlen (K t. Zürich), das schon 1463 zu 
Hünikon in der Gem. Neftenbach und 1513 zu Rutschwil 
in der Gem. Dägerlen bezeugt ist. — F. Schoch : 
Neftenbach, p. 6 6 .— ■ [ J .  F r i c k . ]  — • 1. O t t o ,  1854-1917, 
D irektor der russischen Handelsbank in Genua. —
2. A l f r e d ,  1856-23. u . 1899, Ingenieur, errichtete die 
W asserwerke in Trier, Mannheim 1886-1888, Mailand
1889-1892, in den osti. Vororten von Berlin 1892 ; 
Gas- und W asserdirektor in Biel 1893, Gasdirektor in 
St. Gallen 1899. — SB 33 (1899). — 3. H e r m a n n ,  1858- 
1904, Dr. phil., erfand als Chemiker der Fabrik « Badi
sche Anilinfarben » in Ludwigshafen a. Rh. die 
waschechten Anilinfarben für Seide. — 4. R o s a ,  * 1885, 
Tochter von Nr. 3, V. D. M. in Zürich 1918, die erste 
Theologin der Schweiz. — Gefl. Mitteilungen von Frl. 
B erta G utknecht, f  in W interthur-Seen. [H .  Br. ]

G U T M A N N .  Altes Geschlecht der S tad t Zürich, 
t  1857. Wappen : in R ot über grünem Dreiberg drei 
hinter einer goldener Krone gekreuzte silberne Degen 
m it goldenen Griffen. — R u d o l f ,  Bürger 1343. — 
Zürcher Stadtbücher I, p. 163. — D i e b o l d  (Theobald), 
von Stein a. Rh., der Färber, Bürger 1550 ; H a n s ,  
von Stein a. Rh., der Messerschmied, Bürger 1547. —
1. J o h a n n e s ,  * 1667, Degenschmied, Major im Zwölfer
krieg 1712, Schützenm eister 1715, Zwölfer zur Schmie
den 1717, Zunftm eister 1718-1727, Pfleger an der 
Spanweid 1719, Obervogt zu Birm ensdorf 1725, Quar
tierhauptm ann im K nonaueram t 1730, A m tm ann zu 
Kappel 1727-t 1735. — 2. H e i n r i c h ,  * 1776, Hauslehrer 
in Lausanne, Professor der M athem atik und Physik
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in Chur 1804, Pfarrer in A ltstä tten  (St. Gallen) 1807 
und in Meilen 1817, Präsident der Bezirksschulpflege, 
f  1854 ; auch schriftstellerisch tä tig . — R. Fay und
H. Hirzel : Worte des Andenkens... — 3. S a l o m o n ,  
* 1791, Professor an der K antonsschule Aarau 1815, 
Pfarrer in Greifensee 1817-1856. f  in H ottingen 1857 ; 
Letzter. Ein sehr gelehrter Mann. — LL. — Keller- 
Escher : Promptuarium. — Wirz : Etat. — F. Ilegi : 
Zunft zur Schmiden. — Gell. M itt. von Dr. Hans Hess in 
W interthur. [H. Br.]

G U T T A N N E N  (älter GUOTENDANN, G u t t e n t a n -  
n e n  od. G u t t e n t h a n )  (K t. Bern, Amtsboz. Oberhaste. 
S. GLS). Dorf, Einwohner- und Kirchgem. m it den 
zwei Bäuerten G uttannen und Boden (früher Imboden), 
a ltbekannter Durchgangsort an der Grimselstrasse 
(s. d.). Spuren von keltischen Ueberresten (s. A rt. 
A e g e r s t e i n  und Namen wie Tschingelmad) ; verm ut
lich alam annisehe Ansiedelung aus der Zeit der Völker
wanderung. Das Gemeindegebiet um fasst ein Areal von 
200 Km" (davon 92%  unproduktiver Boden). 1334 kam
G. m it dem übrigen Hasle un ter hämisches Regiment.

G uttanneu  im Anfang  des 19. Jah rh .  Nach e ine r  Aquatin ta  
von J.  Weibel .

Der durch die unwirtliche Lage und den kärglichen 
Boden bedingte Existenzkam pf h a t den beiden Bäuer
ten  ihr besonderes demokratisches Gepräge verliehen, 
das durch seine altertüm lichen Einrichtungen und 
Bestimmungen noch heute an die einstige alamannische 
Markgenossenschaft erinnert. Nur ty7 des produktiven 
Bodens befindet sich in Privatbesitz. Die jahrhunderte
alten Gewohnheitsrechte sind niedergelegt in Gemeinde
ordnungen von 1558, 1594 und 1755 (« Ordnungbuch »). 
Bis zur Eröffnung der Grimselstrasse 1894-1895 war
G. eine wichtige S tation und Handelsstelle für den regen 
Saumverkehr über die Grimsel und den Griespass ins 
Pom at und unterhielt nahe freundschaftliche Beziehun
gen zu den ebenfalls deutsch sprechenden Pom atern. 
Die älteste Zollstätte für den Grimselverkehr war 
Aegerstein, dann im 18. Jah rh . und seit 1831 ununter
brochen G uttanen. Vom 16. bis ins 18. Jah rh . wurde 
Giltstein zur Herstellung von Oefen ausgebeutet ; im
17. Jahrh . wurde bis ca. 1700 in der Rotlaui nach Bleierz 
gegraben (s. A rt. B e r g b a u ) .  Das « Strahlen » (K ristall
suchen) war schon im M ittelalter bekannt. Einen eigentl. 
Aufschwung nahm  aber dieses Gewerbe durch die be
deutenden Funde am Zinkenstock (1719 u. 1732-1733) 
und am Tiefengletscher 1868 u. 1873 (die schönsten 
Stücke im naturh ist. Museum in Bern). W eitere z. T. 
wertvolle Funde wurden in neuerer Zeit gemacht, z .B . 
1900 in der « U nteraar », am Galenstock 1906-1911 und 
an der Kammegg (Steinhaushorn) 1917-1919, wo damals 
nach Asbest gegraben wurde und wobei seltene Mine
ralien zum Vorschein kam en (E. Hugi : Neue Mineral
funde aus der Gegend von G.). Einen Beweis für die 
W ildheit der N atur geben die zahlreichen Unglücks
fälle durch Lawinen und sonstige Unbilden von Klima 
u. Bodenbeschaffenheit (« Unglückschronik » im Pfarr- 
arch. G. ). Grosse Dorfbrände 1723, 1803 (52 Firsten) 
und 1812. Auch die Kirche wurde zweimal ein R aub der 
Flammen. Grosser W asserschaden durch Ueberschwem-

mungen der Aare 1831 und 1834 ; Sturm schaden im 
Dez. 1895. Kirchlich gehörte G. ursprünglich zu Mei
ringen. 1476 wurde eine Kapelle gebaut, an welcher 
das Kloster Interlaken durch den K irchherrn in 
Meiringen seine E inkünfte zu sichern suchte. Bei der 
Einführung der Reform ation 1528 wurde die Kirche 
geschlossen, wenn nicht gar abgebrochen. 1713 erfolgte 
endlich der Anschluss an die neu errichtete Pfarrei 
Hasle im Grund, welche die beiden Täler Gadmen und
G. zu bedienen hatte . 1722 erhielt G. ausser dem Bau 
einer neuen grösseren Kapelle (Neubau nach dem 
Brande von 1723) ein eigenes Chorgericht. Durch die 
Bemühungen des bern. R atsherrn  Abraham  Friedr. 
von Mutach, der G. nach dem Brande von 1803 eine 
neue, aus dem ehemaligen Kloster In terlaken stammende 
Glocke verschafft ha tte , wurde G. wie Gadmen mit 
eigenen Pfarrern versehen, und 1816 wurde es eine 
selbständige Kirchgemeinde. Bau des Pfarrhauses 1810- 
1811, Kirche renoviert 1822 u. 1924-1925. Eine Schule 
bestand verm utlich bereits zu Anfang des 17. Jahrh . ; 
die 2. Schule der Bäuert Boden wurde aber erst 1718 
errichtet. Eine sog. Sommerschule besteht seit 1833. 
Ueber die kriegerischen Ereignisse, von denen G. berührt 
wurde, vergl. A rt. G r i m s e l .  Im  Gebirgskrieg 1799 wurde 
der Ort auch gebrandschatzt. — Die Bevölkerung von
G. (1846 : 535 Einw. ; 1888, 341 ; 1924 : 300) zählte von 
jeher tüchtige Bergführer und kühne Gemsjäger, z. B. 
Christian Huber (s. d .), den späteren G uttanner Heili
gen, Einsiedler und religiösen Liederdichter. Viele tra ten  
im 18. und noch im 19. Jah rh . in fremde Kriegsdienste, 
und in den 50er und 60er Jahren des 19. Jah rh . setzte 
eine starke Auswanderung, besonders nach den Kohlen
distrikten von Pennsylvanien (U. S. A.) ein. H eute 
bringt die wieder neu auflebende sog. Hasliweberei 
(Flachs m it schönen bunten Mustern) einigen Verdienst. 
Ein regelrechter Postverkehr besteht erst seit 1832. 
Neues Interesse gewinnt G. heute durch den Bau des 
benachbarten K raftwerks an der Grimsel, eines der 
grossartigsten in Europa. — Taufregister seit 1713, 
Kommunicanten- u. Eheregister seit 1714, T oten
register seit 1728. — Vergl. Jahn  : Chronik. — Lohner : 
Kirchen. — J . J. Schweizer : Schattierungen in  die Licht
gemälde von der Grimsel (in Alpenrosen 1827). — R. 
Schatzm ann : Schweiz. Alpwirtschaft. — Otto H opf : 
Geschichten aus der Vergangenheit des Haslitals. —
H. H artm ann : Berner Oberland I. u. II . — F. Nuss
baum : Heimatkunde von Guttannen (mit Bibliogra
phie). [H. L i n d e n m e y e r . ]

G U T T E T  (K t. Wallis, Bez. Lenk. S. GLS). Gem. 
und Pfarrdorf. Die Gem. G. ist urkundlich seit dem
13. Jah rh . bekannt. Gottet (1322 und 1357), später 
Guttet, wohl von Gultitta (wegen der an diesem wasser
armen Berge daselbst entspringenden Brunnen). G. 
ordnete seine H ut- und W eidrechte 1322 m it der 
Nachbargem. Feschel, und 1430 gegenüber der westlich 
und südlich anstossenden Gem. Lenk ; gab sich seine 
Bauernzunft am 25. I. 1520 über W asserleiten, Bann
wald, Verkauf der Grundgüter u .a . m it der Bestimmung :
« Uneheliche dürfen die Gemeindegüter nicht nutzen»; 
1669 erfolgte Bestätigung m it dem Zusatz : Das B ür
gerrecht kann von Vater und M utter geerbt werden. 
Kirchlich zu Leuk gehörig, wurde G. am 20. II. 1822 
ein R ektorat, am 27. v. 1863 Pfarrei ; 1903 von Feschel 
getrennt und 1925 wieder m it F. zu einer Pfarrei verei
nigt. Bevölkerung : 1798. 108 Einw. ; 1850. 149 ; 1920, 
170.

Die urkundlich gleich geschriebene Familie Gottet 
( de Gottet ) ist eine seit mehreren J  ahr hundert en blühende 
Bürgerfamilie von Albinen. — Jon. Jos. S t e p h . ,  
1736-1804, Priester 1760, Pfarrer in Albinen 1766-1781, 
D irektor des bischöfl. Seminars in Gerunden 1781- 
1783 und wieder 1791-1793, f  zu Albinen. — Archiv G. 
—  B W G II . — Gremaud. [L. Mr.]

GU T Z W IL L E R .  Von dem heute verschwundenen 
elsässischen Ort Gutzwiler stam m ende Familie, die in 
Therwil (Baselland) eingebürgert ist ; im 15. Jahrh . 
erstmals erw ähnt. — 1. S te p h a n ,  * 11. x i. 1802 in 
Therwil, A dvokat in Basel, N otar und Mitglied des 
Grossen Rates ; nach der Julirevolution H aupt der 
politischen Bewegung für die Unabhängigkeit der
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Landschaft von der S tad t Basel, nachdem er in der 
schon in den 20er Jahren  in Basel gegründeten Reform
partei der wichtigste V ertreter der Landschaft war. 
Verfasser der B ittschrift, welche von der Versammlung 
im Bubendörfer Bad am 18. x . 1830 an den Grossen R at 
gerichtet war und die Trennungsbewegung einleitete.
G. ha tte  seine Stellung in Basel verlassen und tr a t  an 
die Spitze der von 70 Gemeinden gewählten provisori
schen Regierung. Am 13. I. 1831 m usste er m it den 
übrigen Mitgliedern dieser Regierung fliehen, und am
19. Jan . erliess er von Aarau aus eine Proklam ation

an das Volk von Basel
land. Nach der Annahme 
der neuen Verfassung im 
Februar 1831 (von der 
Parte i der Rechtsgleich
heit als gesetzwidrig er
klärt) wurde eine prov. 
Reg. eingesetzt. G. kehrte 
von Aarau zurück, musste 
aber m it der Regierung 

zum 2. Male den Land- 
schäftler Boden verlassen, 
da die am 17. Sept. ein
rückenden ei dg. Truppen 
unter Oberst Ziegler die 
Mitgl. der prov. Regie
rung gefangen nahmen, 
im Aargau internierten u. 
erst am 15. Okt. wieder 
frei Hessen. H ierauf wurde
G. von dem am 28. V. 1832 
versam m elten 1. Landrat 
zum Präsidenten, am 29. 
Mai zum Regierungsprä

sidenten und am 29. Jun i zum Tagsatzungsgesand
ten gewählt. Ohne dem neugegründeten S taate seine 
weitere Mitwirkung zu entziehen, t r a t  G. bald nach 
der vollständigen Trennung 1833 von seinen Aemtern 
zurück, da die sich geltend machenden Tendenzen zur 
extremen Demokratisierung n ich t seinem Wesen ent
sprachen. 1834-1837 war er Bez.-Schreiber in Liestal, 
dann wieder L andrat und Landratspräsident, öfters 
Tagsatzungsgesandter ; 1835-1838 Präs. des Erziehungs
rates, wobei er das Schulgesetz von 1835 aus arbeitete. 
W ährend 11 Jahren  Mitglied des Obergerichts und ab
wechselnd dessen Präsident, 1848-1854 S tänderat und 
1854-1872 N ationalrat. Der Revisionsbewegung der 
60er Jahre tra t er entgegen. Sein Legat von 50 000 Fr. 
sollte dem E inkauf der Armen des Birsecks in den 
K antonsspital und der E rbauung eines kantonalen 
Krankenhauses dienen, f  25. v n i. 1875 in Interlaken. 
— 2. A n d r e a s ,  * 12. i x .  1845 in Therwil, Lehrer an 
der Mädchenrealschule St. Gallen 1869-1876, dort Mit
glied der N aturforschenden Gesellschaft und Mitar
beiter der S c h w e i z ,  geol. Kommission, nahm  die Dufour- 
b lä tter 4, 5 und 9 auf ; Lehrer für Naturwissenschaften 
an der obern Realschule in Basel 1876-1912. Dr. h. c. 
der U niversität Basel 1890, f  14. IX. 1917. Verfasser 
von Das Verbreitungsgebiet des Säntisgletschers zur 
Eiszeit (1873) ; Ueber die bei St. Gallen und Borschach 
ausgeführten Bohrversuche zur Herstellung artesischer 
Brunnen (1875) ; Verz. der erratischen Blöcke (1875) ; 
Das Bergwerk am Gonzen (1877) ; Molasse und jüngere 
Ablagerungen, enthalten au f Blatt I X  des eidg. Atlas 
(1877) ; Die löchrige Nagelfluh (1880). M itarbeiter an 
verschiedenen geol. K artenw erken. — 3. S e b a s t i a n ,  
Maler in Basel, * 1800 in Uffheim (Eisass), seit 1830 
dauernd in Basel, erw ähnt im SK L , ebenso — 4. K a r l ,  
* 1832, in Basel, Sohn von Nr. 3, vorwiegend Bilder
restaurator und Darsteller von Landschaften aus der 
Umgebung Basels, + 1877 in Basel. — Vergl. XJB. — 
K. Weber : Die Devolution im  Kt. Basel 1830-1833. —
A. Bernoulli : Basel in  den Dreissigerwirren. — Basler 
Nachrichten vom 31. v n i. 1875. — K S A  20. — Aarg. 
Schulblatt 1892. — V SN G  1918. — B J  1918. — [O. G.] 
— - S t e p h a n ,  1848-14. vi. 1911, zuerst M athematiker, 
dann Instruktionsoffizier, L andrat von Baselland, 1891- 
1908 I. Sekretär des eidg. Milit. D epart., Inf.-Oberst, 
Förderer des Turnwesens. —  MAX, von Basel, *1. x .  1889

GUY
in Basel, Dr. ju r., A djunkt an der Abteilung für Aus
wärtiges im eidg. politischen D epartem ent 1918, hierauf 
A ttaché bei der Schweiz. Gesandtschaft, in Berlin bis 
1921, Professor für römisches Recht an der U niversität 
Freiburg 1921, an der U niversität Heidelberg 1926. 
Veröffentlichte u . a. : Die Theorien der italienisch- 
französischen Kommentatorenschule über das Internatio
nalprivatrecht ; Der Einfluss des Systems Savignys au f 
die Entwicklung des Internationalprivatrechts (in Collec
tanea friburg. 1923) ; Ziteimanns völkerrechtliche Theorie 
des Internationalprivatrechts 1923. [C. T r e z z i n i . ]

GUY,  Propst des Grossen St. Bernhard, erwähnt 
1174-1176. Ihm  is t es zu verdanken, dass sein Kloster 
im Streit des Kaisers Barbarossa m it dem Grafen H um 
bert von Savoyen von den Kriegsgreueln verschont 
blieb [Ta.]

GUY,  GUY D ’A UDA NGE R.  Aus Fenin stam m en
des Bürgergeschlecht von Neuenburg 
des 15.-19. Jahrh . Der erste bekannte 
V ertreter P i e r r e  Clerc, alias Au dan
ger, war der Neffe von G u y  Clerc, 
Pfarrer von Serri ères, K aplan von 
Neuenburg, f  gegen 1487. Zweifellos 
wandelt sich infolge dieser V erw andt
schaft vom Anfang des 16. Jah rh . an 
der Familienname in Clerc gen. Guy, 
Guy gen. Clerc, später Le Clerc gen 
Guy, endlich in Guy und Guy d’A u- 

danger. Wappen : in Rot ein weisses durchgehendes 
Kreuz, oben beseitet von zwei silbernen Sporenrädchen. 
Aus der im 19. Jah rh . erloschenen Familie sind zahl
reiche Offiziere in französischen Diensten und neuen
burgische M agistraten hervorgegangen. — 1. P i e r r e  
Clerc alias Audanger, Bürger und R atsherr von Neuen
burg, S ta ttha lte r 1497, 1499, 1505, dann Maire von 
Neuenburg 1507, 1510. — 2. P i e r r e ,  Sohn von Nr. 1, 
Maire von Neuenburg und S ta ttha lte r des Gouverneurs 
1536-1538. — 3. F r a n ç o i s ,  Sohn von Nr. 1, S taatsrat, 
K astlan von Thielle 1552, Staatsanw alt 1569, ICastlan 
von Thielle 1579. — 4. C l a u d e ,  Bruder von Nr. 3, 
K astlan und Einnehm er von Thielle 1558, Maire von 
Neuenburg 1564, f  vor 1609. — 5. P i e r r e ,  Sohn von 
Nr. 4, H auptm ann 1582, war m it seinem Bruder Jean 
1584 und 1585 Bevollmächtigter und Fürsprecher des 
Grafen de Torniel in seinen Erbfolgestreitigkeiten betr. 
Valangin. H auptm ann der 4 Kompagnien in französi
schen Diensten, f  1591 bei der Belagerung von Aut un. 
— 6. E m e r ,  Sohn von Nr. 4, H auptm ann im Dienste 
Frankreichs, t  1576. — 7 J e a n .  Bruder von Nr. 5, 
Bevollmächtigter, des Grafen de Torniel 1585, H aup t
mann der Garnison von Valangin 1590, Venner von 
Neuenburg 1603, H auptm ann in französischen Diensten, 
wurde 1595 von Marie von Bourbon geadelt, t  10. Xll. 
1605 in Neuenburg. —  8. A b r a m ,  Sohn von Nr. 5, 
H auptm ann im  Dienste Frankreichs, 1603 von Hein
rich IV. geadelt, Maire von Le Locle 1606, S taatsrat 
1615, K astlan von Le Landeron, Hofmeister von Hein
rich II . von Longueville ; wurde 1614-1615 vom  P rin 
zen Condé m it einer Mission zu den evangelischen 
Orten betrau t, f  1639. — 9. J e a n ,  Sohn von Nr. 7, 
Maire von La Sagne 1621, H auptm ann in französischen 
Diensten, Maire von Valangin 1623 und S taa tsra t 1626, 
t  1644. Sein Sohn Guillaume war ebenfalls H auptm ann 
in Frankreich. — 10. P i e r r e ,  Sohn von Nr. 7, 1593- 
1653, H auptm ann in Frankreich, S taatsanw alt 1643- 
1645, S taa tsra t 1645. — 11. C l a u d e ,  Sohn von Nr. 7,
1559-1640, H auptm ann in französischen Diensten. — 
12. J a c q u e s  Guy d ’Audanger, 1604-1675, Sohn von 
Nr. 7, t r a t  1630 in französische Dienste. H auptm ann im 
Regiment Mollondin 1635, Oberst eines nach ihm 
benannten Regimentes 1643-1648, H auptm ann der 
Schweizergarden 1648-1652, G enerallieutenant im 
Dienste Berns 1656, Maréchal de camp 1657, Generallieu
ten an t der königlichen Armeen, nahm  an der Belage
rung von Dünkirchen und an den holländischen Feld
zügen 1672-1675 teil ; wurde 1648 m it seinen Brüdern 
Henri und Pierre geadelt. Er erwarb das Gut Sorcy 
in der Champagne, wo er starb , sowie die H errschaften 
Biolley, Oppens und Cossens. — 13. L ouis, Sohn von 
Nr. 10, Maire von La Chaux des Taillères 1665, von

Stephan  Gutzwiller.
Nach e iner  L i thograph ie  (Schw. 

Landesbibi.  Bern).
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Rochefort 1670-1709. S taa tsra t 1668-1709, Mitglied des 
Gerichts der drei Stände, das 1707 Neuenburg dem 
König von Preussen zuerkannte, f  1712. E r präsi
dierte 1694 auch das Gericht, das Neuenburg der H er
zogin von Nemours zusprach, und überreichte dieser 
Fürstin  das Szepter. Sie verlieh ihm  zur Erinnerung an 
diesen Akt am 25. iv . 1694 als Auszeichnung in sein 
W appen ein quergestelltes Szepter. — 14. H e n r i  G u i l 
l a u m e ,  Enkel von Nr. 10, Offizier in holländischen 
Diensten 1684, H auptm ann 1709, O berstlieutenant 
1723, Oberst eines nach ihm benannten Regimentes 
1733, Brigadier 1738, Generalmajor 1742, General
lieutenant 1747, f  1759 in Bois le Duc, wo er P latz
kom m andant war. — 15. J e a n  P i e r r e ,  K astlan  von 
ßoudry  1703, t  1711. — 16. C h a r l e s  F r a n ç o i s ,  Sohn 
von Nr. 15, Maire von Rochefort 1709, S taa tsra t 1725, 
t  1757. — 17. C h a r l e s  F r é d é r i c ,  1739-1797, Enkel 
von Nr. 18, Maire von La Sagne 1760, Staatsanw alt 
1780 ; verfasste zusammen m it S. de Pury  die Lettres 
au cousin David. — 18. D a v i d  C h a r l e s ,  letzter m ännli
cher Spross des Geschlechts, * 1775, t  am 7. ix . 1801 
in Neuenburg.

Ein Zweig der Familie liess sich im 17. Jah rb . in 
Frankreich nieder m it J e a n  H e n r i ,  * 1648 in Neuen
burg, Grossneffe von Jacques (Nr. 12). — Vergl. 
Bioor. neuch. — A U S  1898, p. 44. — Staats arch. 
Neuenburg. — A rt. C l e r c .  [ l .  m.]

GUY D ’AIGLE,  Propst, des Gr. St. Bernhard 1219- 
1224, erwarb von Aymo im Thurn die St. Michaels
kapelle im Schloss der Meierei in Sitten sam t ändern 
Gütern im Eringertal 1221. — E. P. Duc : La Maison 
de Saint-Bernard. [Ta.]

GUYAN.  Siehe GUJAN.
GUYE.  Familie, die in Les Verrières (Neuenburg) 

seit 1429 erw ähnt wird und aus La 
Côte aux Fées und Les Bayards 
stam m t. Wappen : in Blau drei weissc 
Lanzenfähnlein nach links auf drei 
goldenen Bergspitzen, überhöht von 
einem goldenen Stern. Zweige des 
Geschlechts Hessen sich in St. Christo
phe (W aadt), dann in Genf, London, 
Spanien und A m sterdam  nieder. —
1. IiUGUENlN, Kastlan und Einnehmer 
des Traverstals 1451-1456.— 2. J e h a n -  

n e r e t ,  Maire von Les Verrières 1453-1456. — 3. M a u 
r i c e ,  * 27. ix . 1848 in Maestrich (Holland), 1 1. h i . 1914 
in Neuenburg ; P farrer in Grandval 1874-1878, in Biel
1878-1881, Rochefort 1881-1892, Neuenburg 1892-1912 ;

Präsident der Synodalkom
mission der Église indépen
dante von 1904 an, einer 
der Vorkämpfer des Blauen 
Kreuzes. — Messager boi
teux. de Neuchâtel 1915. — 
Tageszeitungen von Neuen
burg, März 1914. — Zum 
Zweige von St. Christophe 
gehören — 4. L ouis A u 
g u s t e ,  1795-1868, der 1841 
das Gut St. Christophe er
warb und die Fabrikation 
der U hrenspirale durch E in
führung mechanischer Ver
fahren modernisierte. — 
Seine drei Söhne gründe
ten  eine Uhrenfabrik in 
London. — 5. P h ilip p e  
A u g u s te ,  Dr. phil., Enkel 

Philippe A uguste  Guve. von Nr. 4, * 12. VI. 1862
Nach einer Photographie. in s t  Christophe, f  27. III.

1922, a. o. Professor für 
theoretische und technische Chemie an der Universi
tä t  Genf 1892, Ordinarius 1895 ; erhielt 1898 ei
nen L ehrauftrag für Elektrochemie an der U niver
sitä t Paris. Begründer und Direktor des Journal de 
chimie physique 1903, Präsident der Gesellschaft 
Schweiz. Chemiker 1917-1920, Korrespondent des 
In s titu t de France, der Akademien von Petersburg, 
Madrid und Bukarest. Ehrenmitglied der Société chi

mique de France, der Royal Institu tion  und der Che
mical Society von London, R itter der Ehrenlegion 
usw. ; veröffentlichte mehr als 200 Schriften, namentlich 
über die Molekular-Dissymetrie, die Bestimmung der 
Atomgewichte und die Verdichtung des atm osphäri
schen Azots, die meisten im Journal de chimie physique, 
in den Comptes-rendus de VAcadémie des sciences, den 
Annales de chimie et de physique usw. Diese Arbeiten 
trugen ihm zahlreiche Auszeichnungen ein, z. B. die 
grosse goldene Davy-Medaille der Royal Society, die 
Lavoisier-Medaille und Le Blanc-Medaille der Société 
chimique de France, den Vaillant-Preis des In s titu t 
usw. Seine Büste wurde 1924 in der U niversität Genf 
eingeweiht. — A S N  1922. — In memoriam Ph.-A . Guye 
(in Helvetica chimica acta V).— Inauguration du buste 
de Ph.-A . Guye. — 6. F r a n c i s  E r n e s t ,  * 1865, B ruder 
von Nr. 5, K unstm aler, im S K L  erw ähnt. — 7. C h a r 
l e s  E u g è n e ,  * 1866, Bruder von Nr. 5 und 6, a. o. 
Professor am Eidg. Polytechnikum  1894-1900, Ordi
narius für Physik an der U niversität Genf seit 1900, 
R itter der Ehrenlegion. Seine hauptsächlichsten Stu
dien, besonders die Untersuchungen über die Theorien 
Einsteins, den voltai'schen Bogen usw. erschienen in 
den Archives de Genève, den Comptes-rendus clé l’Aca
démie des Sciences und im Journal clé physique. Ver
öffentlichte ausserdem L ’évolution physicochimique, ins 
Deutsche und Englische übersetzt. — Persönliche 
M itteilungen. [L. M.]

G U Y E N E T .  Familie von Couvet (Neuenburg), die 
seit Anfang des 16. Jahrh . genannt wird. Aus ihr gin
gen mehrere Einnehm er des Traverstals und N otare 
hervor. Wappen : in Blau ein silbernes Herz über grü
nem Dreiberg, überhöht von zwei gekreuzt en silber
nen Pfeilen und m it einem goldenen Stern im Schild
haupt. [L . M.]

GUYER.  Siehe G u j e h .
G U Y O T .  Familien der K te. Genf und Neuenburg.
A. K a n t o n ü  G e n f .  — D a n i e l ,  aus dem Dauphine, 

1704-1780, Bürger in Genf 1730, Spitalarzt, von Genf 
und Mitglied der Académie royale de médecine von 
Paris, war der erste, der in Genf die Pocken einimpfte. 
Verfasser mehrerer Abhandlungen in den Mémoires de 

la Société de chirurgiens von Paris.
— Vergl. Gautier : La Médecine à Ge
nève. [E .  L. B u r n e t . ]

B. K a n t o n  N e u e n b u r g .  I. j" B ür
gerfamilie von Neuenburg. — 1. J a c 
q u e s ,  S tattha lter von Neuenburg 1496.
— 2. A n t o i n e ,  Einnehm er 1514, Maire 
von Ncuenburg 1515, Bannerherr 1524.

II . Familie von Boudevilliers seit 
dem 15. Jahrb ., die auch in Ncuenburg 

eingebürgert ist. Wappen: 
in Blau ein silberner Kelch 
über grünem Dreiberg;
Schildhaupt von Rot. m it 
silberner L ilie .— 1. A r 
n o ld , * 28. ix . 1807 in 
Boudevilliers, studierte 
zuerst Theologie, dann 
Geographie ; Schüler von 
Karl R itter in Berlin. E r
zieher in Berlin, dann der 
Familie Pourtalès in Paris.
Von 1838 an befasste er 
sich, angeregt durch Agas
siz, m it dem Studium  der 
Gletscher in den Berner 
und Walliser Alpen, sowie 
der erratischen Blöcke.
Professor der Geschichte 
und der physikalischen 
Geographie an der Aka
demie Neuenburg 1841- 
1848, ging nach der Auf
hebung der Akademie 
nach den Vereinigten Staaten, hielt Vorträge in Cam
bridge bei Boston 1849, die un ter dem Titel Earth and 
M an  in verschiedene Sprachen übersetzt wurden. G. 
wurde vom In stitu t Smithson in W ashington zur Ab-

Arnokl Guyot.
Nach einer  L i thographie  von 

Nicolet u. Thcz.
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haltung von Geographie-Musterlektionen in den Verei
nigten S taaten verpflichtet. Professor an der Universi
tä t Princeton 1854-f  8. i i .  1884; Reformer des Geogra
phie-Unterrichts in Amerika, veröffentlichte zahlreiche 
geographische Schriften. —  Messager boiteux de Neu
châtel 1885. — M N  1885. — Gh. Faure: Notice sur A r
nold Guyot (in Globe 1884).—• 2. E r n e s t ,  * 10. x i. 1864, 
N otar 1888, Präsident des Gemeinderats von Boude- 
villiers 1888, Grossrat 1892-1922, Präsident dieser 
Behörde 1905. [L. M.]

G V E T T E R L I .  Siehe G e v e t t e r u .
G W A L T E R ,  auch G w a l t e r t .  I. Geschlecht der 

Gem. Höngg bei Zürich, das erstmals 1502 genannt ist. 
Damals besass Simon Walthar einen zu Höngg gehören
den Hof im H ard. — H. Weber : Die Kirchgem. Höngg,
2. Aufl., p. 92. — [ J .  F r i c k . ]  — 1. J o h .  H e i n r i c h ,  1815- 
1884, Mitglied des Grossen Rates 1843-1849 und 1851- 
1854, des Obergerichts 1851-1869, verfasste E rläu
terungen zu zürch. Gesetzen und bearbeitete das zürch. 
Personen- und Familienrecht in Bluntschlis Privat
rechtlichem Gesetzbuch. — 2. E m i l ,  1853-1913, Dr. med., 
seit 1878 A rzt in Rapperswil, Mitglied des Gr. R ats des 
K ts. St. Gallen 1888-1903 und der st. gall. Sanitäts
kommission, Bezirksarzt von Gaster-See, verdient um 
die Entwicklung des Krankenasyls R üti. — W eber : 
Gesch. der Gem. Höngg. ■— Wochenblatt von Seebez. und 
Gaster 1913, Nr. 53. — St. Galler Nbl. 1914, p. 89. 
— Z W  Chr. 1913. — II . Bürgergeschlecht der S tadt 
Zürich. Die Genealogie dieser Familie ist noch nicht 
erforscht. Verschiedene Einbürgerungen, t  1750. —
1. R u d o lf ,  2. x . 1519-25. x i i .  1586, wurde im Hause 
Bullingers zusammen m it Regula Zwingli, der Tochter 
des Reform ators, seiner späteren G attin (1524-1565), 
erzogen, studierte in Lausanne und Marburg, machte 
1537 eine Reise nach England und wurde 1541 vom 
Landgrafen Philipp m it den hessischen Theologen an 
den Reichstag von Regensburg geschickt. P farrer zu 
Schwamendingen und Provisor der Grossmünsterschule 
1541, kurze Zeit Helfer am Grossmünster, darauf P far
rer an St. Peter 1542, Dekan des Zürichsee-Kapitels 
1547, führte 1566 m it Schaffhausen, Basel und Mülhau
sen die U nterhandlungen über den B eitritt zur 2. Helve
tischen Konfession und tr a t  1575 nach dem Tode Bul
lingers als Antistes an die Spitze der zürch. Kirche (bis 
1583). Er veröffentlichte neben vielen Predigten, wor

unter der Endtchrist (1546) 
auf die Beschwerden der 
K atholiken hin die Tag
s a t z u n g  b e s c h ä f t i g te ,  
Schriften theologischen, 
auch philologischen In 
halts,lief erte Uebersetzun- 
gen deutscher Schriften 
Zwinglis und dessen Apo
logie für die latein. Zwin
gli-Ausgabe, behandelte 
biblische Stoffe in Versen, 
verfasste Gelegenheitsge
dichte (auf den Tod Bul
lingers, Bisch. Parkhursts 
u .a.). — 2. R u d o l f ,  Sohn 
von Nr. 1, 1552-1577, stu 
dierte in Genf, Heidelberg 
und England, Magister 
A rtium  zu Oxford 1573, 
Diakon an St. Peter in 
Zürich 1575 ; Verfasser u. 
a. der Argo Tigurina, 
einer Quelle zu Fischarts 
Glückhaftem Schiff. — V. 

H andschriftliches auf der Zentralbibliothek Zür. — Bul- 
linger : D iarium. — Reformatorenbriefe. — A S I. — 
Kessler : Sabbata. — Heinr. Wolf : Vorrede zu Gwalthers 
Predigten über Esther. — H ottinger : Schola Tigur. — 
Nbl. Chorherren Zür. 1819. — A D B . — Realenzyclopädie 
f. prot. Theologie und Kirche. — Nbl. Stadtbibi. Zür. 
1893. —  Zw. — Wirz : Etat. — Zwingli-Festschrift. — 
Gell. Mitt. von Dr. H. Hess, W interthur. [C. B.l 

G W A T T  (K t. Bern, Amtsbez. Thun. S. GLS). Sehr 
a lter O rt in der ehemaligen H errschaft und heutigen

R udolf  G walte r  oder Gualtherus.  
Nach e inem  Kupfe rs tich 

von H. Meyer 
(Stadtbi ld . "Winterthur).

Gem. S trättligen ; Watt 1404, von Vadum  =  Seeboden. 
1842 fand m an daselbst einen bronzenen Streitmeissei 
von ungewöhnlicher Grösse. Unterirdische Gänge aus 
sehr alter Zeit ; Fragm ent einer Matrize zu einem an ti
ken Bildwerk. Zwischen Einigen und G. kamen Reihen
gräber m it Schenkelringen aus Bronze zum Vorschein. 
Der schlossartige Landsitz Bellerive wurde 1780 vom 
Venner Em. Friedr. Fischer erneuert u. gehört je tz t der 
Familie von B onstetten. — Vergl. Jah n  : Kl. Bern, 
p. 271 f. — Histor. Kalender 1916. — Das Bürgerhaus 
in  der Schweiz, Bd. X I. [H. Tr.]

G W ER B .  Altes Geschlecht der S tad t Zürich ; 
f  1719. Wappen : in Silber zwei aus grünem Dreiberg 
wachsende verschlungene grüne Eichenranken m it zwei 
goldenen Eicheln. — 1. H a n s ,  der Metzger, von R ap
pers wil, Burger 1469, Zwölfer zum W idder 1489. —
2. R u d o l f ,  1487-1567, la t. Pragmateus, P riester 1507, 
K antor am Grossmünster 1508, Kaplan am St. Peter 
1510, Pfarrer in Kilchberg 1517, dort eifriger Anhänger 
der Reform ation und M itarbeiter Zwinglis, P farrer in 
Rifferswil 1529, bei Kappel 1531 verw undet und sein 
Pfarrhaus geplündert, Pfarrer in G lattfelden 1540-1559. 
— Binder : Kilchberg, p. 179. — 3. R u d o l f ,  * 1597, 
Pfarrer in Meilen 1625-f 1675 ; gab T rak ta te , Lieder und 
Gebete im  Druck heraus. — 4. R u d o l f ,  1621-1656, 
Dr. med. gelehrter S tad tarz t und Kalendersteller in 
Z ürich .— 5. H a n s  K a s p a r ,  * 1650, des Rates, Land- 
und Umgeldschreiber, f  1719 als Letzter des Ge
schlechtes. —■ LL. — Keller-Escher : Promptuarium. — 
Wirz : Etat. — Dok. Waldmann. — Katalog Stadtbibi. 
Zürich  1864 u. 1896. [H. Br.]

G W ER D ER .  Geschlecht aus dem M uotatalerviertel 
(K t. Schwyz). Wappen : in Rot ein goldener Sparren. — 
F r a n z ,  ein Maler, f  am 10. v m . 1792 beim Sturm  auf die 
Tuilerien ; B a l z ,  J a k o b  Z e n o  und L e o n a r d  f  1799, 
ebenso wurde L e o n a r d  F r i d o l i n  1799 von den F ran
zosen grausam  erm ordet. [R -r . ]

G W IC H T ,  R u d o l f ,  aus Freiburg i. Ue., tr a t 1553 
ins Kloster Muri, wurde 1556 Prior, m achte 1564 eine 
F ah rt ins Heilige Land, wo er die R itterschaft des hl. 
Grabes erlangt haben soll, doch wird er nie als solcher 
benannt, und das rote Jerusalem kreuz und das vom 
Schwert durchbohrte halbe Rad der hl. K atharina, die 
er seither im  Wappen führt, können auch als blosse 
Pilgerinsignien gedeutet werden. Als 1574 die Pest, im 
Kloster Engelberg den Abt und den ganzen K onvent 
bis auf einen einzigen Mönch dahingerafft ha tte , wurde
G. am 22. m . 1574 von den Schirmorten daselbst, zum 
Abt eingesetzt, f  19. m . 1576. Sein Totenschild mit 
seiner P orträtfigur ist in der A ltertum ssam mlung des 
Klosters erhalten. — Vergl. Kiem : Gesch. der Bene
diktinerabtei Muri-Gries. — Album  Engeibergense. — 
Dürrer : Kunstdenkmäler, 175. — Z S K  1925. — Wy- 
m ann : A us allen Pilgerbüchern. [R. D.]

GY (K t. Genf, linkes Ufer S. GLS). Dorf und Gem. 
Erste Erw ähnung 1227. Gaiacum, Gyez, Gye. Wappen : 
in Blau eine goldene Garbe. Das Kloster St. Viktor 
besass dort ein Lehen. Nach einem 1260 und 1304 mit 
dem Grafen von Savoyen und 1318 m it dem H errn von 
Langin abgeschlossenen Vergleich erhielt es die Ober
herrlichkeit über das ganze Gebiet von G. und den 
benachbarten Weiler Merlinge, ausgenommen das B lut
gericht. Bei der Reform ation kam  G. zu Genf, aber als 
zwischen der S tad t und dem Prior Bonnivard S treitig
keiten ausbrachen, nahm en die Berner Partei für letz
tem  und verboten den Leuten von G., an Genf Steuern 
zu zahlen (1539). G. gehörte zur Kirche von Frontenex ; 
nach der Rückkehr des Chablais zum Katholizismus 
liess Genf die heutige Kirche bauen, das erste auf Genfer 
Boden errichtete protestantische Gotteshaus. Es kam  
darüber zu lebhaften Auseinandersetzungen m it Sa
voyen (1611). Bis zur Revolution un terstand G. dem 
Mandement Jussy l ’Evesque ; 1798-1850 gehörte es zur 
Gem. Jussy und wurde dann eine selbständige Gemein
de. — Vergl. A. Corbaz : Un coin de terre genevoise. — 
Heyer : L ’Église de Genève. — J . A. Gautier : Saint- 
Victor et Chapitre. — Reg. genevois. — Montfalcon et 
Siebenthal : Armorial des com. genevoises. [A. C o r b a z . ]  

GYGAX.  Altes Bürgergeschlecht der Gem. Seeberg 
und Bleienbach (K t. B ern). —  1. J a k o b ,  * 25. XI. 1810,
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L ein wan dfabrikant in Bleienbach, Mitglied des Verfas
sungsrats 1846, des Grossen R ats 1846-1891, A ltersprä
sident 1890, f  10. i. 1891. — 2. E m i l ,  Sohn von Nr. 1, 
* 11. v in . 1847, Fabrikant, Grossrat 1902-1906, Kreis
kom m andant seit 1878; t  17. V . 1926. — [W. K r e b s . ]  
— 3. P a u l ,  Sohn von Nr. 1, * 1845, Bürger von St. Gal- 
len 1891, D irektor der « Bank in St. Gallen . 1877-1907, 
hierauf Direktor der Filiale St. Gallen der Schweiz. 
N ationalbank, lange Vorsitzender der St. Gallischen 
Bankvereinigung und Mitglied des Disconto-Komitee 
der Schweiz. Emissionsbanken, eine zeitlang des Gr. 
R ats, auch Mitglied des Verfassungsrats von 1890, 
t  13. m . 1910. — St. Galter Nbl. 1911, p. 77. —  Bürger
buch. —• [Bt.] —■ 4. P a u l ,  Sohn von Nr. 3, * 7. v u . 1874, 
Dr. ju r., R edaktor der N Z Z , Verfasser einer Anzahl 
finanzpolitischer und volkswirtschaftlicher Schriften. 
Verzeichnis in S Z GL. — • 5. E r n s t ,  * 1875, O berstlieute
nan t der Infanterie, Instruktionsoffizier, f  30. vm . 
1918. [D.S.]

G YG ER  (s. auch G e i g e r  u .  G i g e r ) .  Sehr altes 
Geschlecht in Saanen (K t. Bern). Wappen : in Blau 
schräglinks liegende goldene Geige, beseitet von 2 gol
denen Sternen. J a c o b u s  Guigere 1 3 1 2 .  [R .  M.-W .]

GYLAM,  A l b e r t ,  * in Bern am 5. x . 1839, t  in 
Corgémont (Berner Jura), Lehrer seit 1857, Sekundar- 
1 ehr er in Corgémont 1874, Prim arschulinspektor des
X. Kreises 1876 ; Förderer das U nterrichts wesen im 
Berner Ju ra , t r a t  1922 zurück ; f  14. IV. 1924. — Vergl. 
École bernoise, 26. IV. 1924. [G. A.]

G Y O T H  oder G U Y O T H ,  Bürgergeschlecht von 
Freiburg, aus dem mehrere N otare hervorgingen ; der 
Stam m vater ist verm utlich Pierre G u y o t ,  Bürger 1555. 
Wappen : geteilt, oben zwei Sterne, unten  ein Mistel
zweig (Farben unbekannt). — 1. E m a n u e l  B r u n o ,  
N otar 1762, D irektor der S trafanstalt von Freiburg, 
f  2. vi. 1798. — 2. E u g é n i e ,  Dominikanerin in Esta- 
vayer le Lac, Novizenmeisterin, dann Priorin des 
Klosters 1775-1778 und 1782-1784, t  21. IV. 1784. —  
Vergl. Daubigney : Le monastère d'Èstavayer. —  Staats- 
arch. Freiburg : Bürgerrodel. [ J .  N.]

GYR. Familien der K te. St. Gallen und Schwyz. 
Siehe auch GIR.

A .  K a n t o n  S t .  G a l l e n .  G y r  oder G i r .  f  Geschlecht 
der S tad t St. Gallen. —  1. J o h a n n e s ,  Bürger von St. 
Gallen 1405, verkaufte 1435 den Zehnten aus dem Hof 
Nänggersberg (Gem. Steinach) an den städtischen Spi
ta l. — 2. U l r i c h ,  R atsherr 1514 und 1527, Zunftm eister 
1534, Kirchenpfleger 1536, S tadtam m ann 1541. Das 
Geschlecht starb  schon im  16. Jah rh . aus. — Vergl. 
UStG V. —  L L  ( Gir). — Kessler : Sabbata. — W. H art
mann : Ausgestorbene Geschlechter (Ms. S tadtbibi. St. 
Gallen). [Bt.]

B .  K a n t o n  S c h w y z .  Geschlecht in Einsiedeln. H e i n 
r i c h ,  der wahrscheinlich des Glaubens wegen aus Uster 
(K t. Zürich) auswanderte, wurde 1520 in Einsiedeln als 
Bürger aufgenommen. Aeltestes Wappen : in Blau über 
grünem Dreiberg ein weisser auffliegender Geier (1590) ; 
seit 1720 : in Gold ein schwarzer Geier über grünem 
Dreiberg. Aus dem Geschlechts gingen eine Reihe 
Geistlicher hervor, darunter — 1. P. N i k o l a u s ,  * 1721, 
Mitglied des Stiftes St. Luzi in Chur seit 1745, dessen 
letzter A bt 1782, f  18. i i .  1806. — 2. B e n e d i k t  G.- 
Benziger, 1834-1906, Kaufm ann, langjähriges Mitglied 
des K antonsrates und Führer der liberalen Partei in 
Einsiedeln. — 3. A l o y s ,  Dr. jur., 1842-1906, K antons
ra t 1887-1892, Fürsprech in Schwyz. —  4. M e i n r a d  G.- 
W ickart, * 1848, Arzt und langjähriger Gerichtspräsi
dent in Einsiedeln. — 5. P . A l o y s ,  S. J ., 1855-1919, 
w irkte als Missionär in Indien, wo er A dm inistrator der 
Erzdiözese Bombay war. [R-r.]

GYR FAL K oder G E I E R F A L K  ( G r i f a l c o n i u s ) ,  
T h o m a s ,  aus dem St. Gregoriental in der alten Diözese 
Basel, Augustinermönch, dann reform ierter Prediger, 
m usste wegen seiner Hinneigung zur Reform ation 1524 
das Augustinerkloster in Freiburg verlassen. Cornelius 
Agrippa empfahl ihn dem H um anisten Catiuncula ; er 
erhielt in Basel die Stelle eines Predigers bei den Augu
stinern und befreundete sich m it Oecolampad u. Zwin
gli. Archidiakon am Münster 1529-1560, f  1560. — 
H erm injard : Correspondance des réformateurs. —• Da

gli et : Illustrations intellectuelles de Fribourg au
XVI» «W e (in A S H P  II). —  Büchi : Peter Girod und 
der Ausbruch der Reformbewegung in  Freiburg (in Z S K  
1924, p . 13). [J . N.]

GYSEL,  auch GI SE L .  Alteingesessenes Geschlecht 
der Gem. W ildlingen und Hailau (K t. Schaffhausen). 
C h r i s t i a n ,  1424, Mitgründer der K aplaneipfründe in 
der Kapelle S. Mauritii m artyris in Hailau. —  1. H a n s ,  
U ntervogt zu Wilchingen 1524. — ■ 2 . J e r e m i a s ,  Pfarrer 
zu Lohn 1576, Verfasser einer interessanten Klage
schrift an den Dekan Ulmer zu Schaffhausen über die jäm 
merlichen Zustände in seiner Gemeinde. —■ 3. Z a c h a 
r i a s ,  * 1818 zu Wilchingen, besuchte das Lehrerseminar 
Küsnacht studierte dann die Rechte in Heidelberg ; 
Beamter in Schaffhausen 1843, Regierungsrat 1847 m it 
kurzer Unterbrechung bis zu seinem Tode 15. X II .  1878. 
Führte als Erziehungsdirektor das Schulgesetz von 1850 
ein und erwarb sich grosse Verdienste um  die Hebung 
der Landw irtschaft. Ihm  verdankt der K t. Schaffhausen 
auch die Zugsrichtung der bad. R heintalbahn durch den 
K lettgau. S tänderat 1848. — 4. H a n s ,  Sohn des Vorgen., 
* 31. v i l i .  1845, Obergerichtsschreiber zu Schaffhausen, 
Sekretär des Verfassungsrates 1876, K antonsrat, lange 
Jahre Vorsitzender des Obergerichts, f  29. XII.  1914. — 
5. J u l iu s , Dr. phil., * 11. v m .  1851, Professor der Ma
them atik  und Physik am Gymnasium in Schaffhausen 
seit 1875, R ektor 1884-1904. Verzeichnis seiner Publi
kationen im S Z  GL. — Vergi. US. — Rüeger : Chronik. 
—Festschrift für Stadt und Kt. Schaffhausen. — Hunzi- 
ker : Bilder zur neueren Gesch. der Schweiz. Volksschule.
— Tageblatt und Intelligenzblatt von Schaffhausen 1879, 
1906, 1914. — Persönl. Mitteilungen. [w.-K.]

GYSENDCERFER ( G E I S S E N D Œ R F F E R ) .  A u s  Uffheim 
(Eisass) stamm endes Geschlecht, 1619 in Basel einge
bürgert m it — 1. J o h a n n e s ,  1590-1660, W irt zur Roten 
Kanne, Sechser zu G ärtnern. Wappen : in Blau ein 
Kirchlein. Die ersten Generationen blieben W irte zur 
Roten Kanne ; im 18. Jah rh . w andten sich dann die
G. dem N otariat zu. — 2 . J o h a n n e s ,  Ururenkel von 
Nr. 1, 1700-1786, war N otar, Johanniterschaffner zu 
Basel, Rotbergischer Ammann zu Bamlach und R hein
weiler, ebenso sein Sohn — 3. J o h a n n e s ,  1728-1791 . —
4. J o h a n n  M i c h a e l ,  Bruder von Nr. 3, 1738-1809, 
N otar, Johanniterschaffner, Mitglied des helv. Gr. Rats 
1798. Letzter war Anton Christoph Heinrich, 1817- 
1896. — Vergl. LL . — Lutz : Bürgerbuch der Stadt 
Basel. — W B  m it Stam m tafel. — Kirchenbücher. — 
Leichenreden. [C. Ro.]

G Y S E N S T E I N .  Siehe G i s e n s t e i n .
GYSI  ( G i s s i ,  G y s s i n ) .  Altes Aarauergeschlecht mit 

mehreren Stämmen, das aus Baselland stam m t. Wap
pen : in Blau auf grünem  Dreiberg ein halbes goldenes 
Mühlrad, überhöht von einem goldenen Stern, oder in 
Gold ein blauer Schrägrechtsbalken, belegt m it drei 
goldenen Sternen. F r i d l i n ,  Bürger 1563 ; F r i d l i ,  von 
Oltingen, Bürger 1589 ; F r i d l i ,  aus Suhr, Bürger 1603.
— 1. J a k o b ,  verm utlich Sohn des Vorgen., Bürger 1610, 
des R ats 1647-1651 . — 2. J o h a n n  J a k o b ,  1658-1707, 
Stadtschreiber, des R ats und Säckelmeister. — 3. S a 
m u e l ,  Bruder von Nr. 2, 1672-1753, Schultheiss 1749- 
1751. — 4 . H a n s  J a k o b ,  Sohn von Nr. 2, 1679-1741, 
Dr. med., Säckelmeister und Schultheiss 1739-1741 . —
5. S a m u e l ,  Bruder des Vorgen., 1684-1724, S tad t
schreiber.— Merz : Wappenbuch v. A arau .— [H. S c h n e i 

d e r . ]  —  6. O s k a r ,  * 1847, K aufm ann in Manchester, 
f  in Bern 20. vu. 1919 ; war auch schriftstellerisch tä tig .
— 7. A l f r e d ,  Dr. med. dent., * 1865, Professor an der 
U niversität Zürich, Dr. h. c. 1921, Fachschriftsteller, 
Ehrenmitglied von zahlreichen Zahnärztegesellshaften.
— SZG L. — Schw. Viertel]ahrschr. f. Zahnheilkunde 
1921, p . 93-98. — Siehe auch Gisi. [D. S.]

GYSIN.  Geschlecht in Lauf eifingen, Oltingen und 
Sissach (K t. Baselland), seit dem 15. Jah rh . ; von Sis- 
sach verzweigte es sich nach Liestal und Zürich. —
1. H e i n r i c h ,  * 1573, Schultheiss von Liestal, galt im 
Bauernkrieg 1653 als das H aupt der Rebellen zu Liestal, 
wurde jedoch um  seines Alters willen begnadigt. —
2. H a n s ,  Sohn von Nr. 1, * 1601, wurde, weil er Bürger
schaft und R at von Liestal für den Bund der Bauern zu 
gewinnen beigetragen und Briefwechsel m it den Ober
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ländern gepflegt h a tte , zum Tode verurteilt und am 
24. vu. 1653 in Basel hingerichtet. — 3. Samuel, K u

pferstecher, 28. v in . 1786-6. v ili. 
1844, arbeitete in Strassburg und 
Paris und liess sich in Liestal nieder. 
Illustrierte m it 30 Stichen die bei 
H erder in Freiburg herausgegebenen 
Heiligen Schriften und stach die 
beiden Medaillonbildnisse von Oeko- 
lam pad und seiner Frau W ibrandis 
B osenblatt, welche das A ntistitium  
in Basel aufbew ahrte. — 4. H ans Adam, Bundesrichter, von Liestal,

! * 2. IV. 1852 in W aldenburg, wurde 1874 Chef des 
Expropriationsbüreaus der Zentralbahn, 1876-1884 
S trafanstaltsd irektor in Liestal, 1884-1890 Gerichts
präsident in Liestal und A dvokat, Bundesrichter 1905. 
f  22. ix . 1909. — Bruckners Merkwürdigkeiten, p. 2467. 
— K irchenbücher v. Oltingen, Sissach, Liestal. — J. J . 
ßrodtbeck : Gesch. der Stadt Liestal. — A. Hausier : 
Der Bauernkrieg... 1653. — S K L . — J . Ficker : Das 
Bildnis Oekolampads. — Zw. 1921, Nr. 1, p. 14 ff. — A. 
Seiler : Stammb. der Bürgergeschl. v. Liestal. — Wappen : 
in Gold halber Gewappneter m it Pfeil. [K. G a u s s .1 

GYSLER.  Siehe GlSLER.
GYS LIN G.  S ie h e  GlSLING.

H

HA AB oder HAB.  I. Altes f  Geschlecht der S tadt 
Zürich, das vom 15.-17. Jahrh . eine 
bedeutende Rolle spielte. Seine Glieder 
führten den Junkertite l. Wappen : 
in Gold ein blauer Schrägbalken, 
belegt m it drei Habichtsköpfen. Frühe 
Einbürgerungen : H a n s ,  von Mei
len, 1382. — J a k o b ,  des R ats 1390. 
—  1. H e i n r i c h ,  Zunftm eister zum 
Weggen 1473-1489, als Freund Hans 
W aldm anns in den Wellenberg ge
fangen gesetzt, für 2 Jahre ehrlos 

erklärt und um  1000 fl. gebüsst, bald aber rehabilitiert 
und schon 1490 wieder Zunftm eister. E r war 1476 bei 
M urten (sein Schwert im Landesmuseum), f  1. VIII.  1504. 
— Dok. Waldmann. — 2. J o h a n n e s ,  Bruder von Nr. 1, 
S tadtschreiber 1472, erhielt von Kaiser Friedrich II I . 
einen W appenbrief 1464, f  1483. — 3. J a k o b ,  Sohn von 
Nr. 2, S tadtschreiber zu Solothurn um  1500, U nter
schreiber in Zürich 1507 (oder 1509), Kriegssekretär in

den Mailänderzügen, f  bei 
Malignano 1515. — 4. 
U r s u s ,  Sohn von Nr. 3, 
Zwölfer zum Weggen 1529, 
des R ats 1530, f  bei K ap
pel 1531. —  5. J o h a n n es, 
Sohn von Nr. 3, 1503- 
22. m . 1561 ; Zwölfer 
zur Saffran 1527, Zunft
meister 1531, Oberster 
Meister und Salzhaus
schreiber 1532, Landvogt 
im Rheintal 1538, wieder 
Zunftm eister 1540, Ober
vogt von Meilen 1541, 
Bürgermeister 1542-1560, 
Obmann der Schildner 
zum Schneggen 1547-1548. 
Eifriger Förderer der Re
form ation, Mitverfasser 

JohannesJHaab.  Nach einem des Gyren-Rupfens 1523 
Gemälde“ von Job. Asper.  und hervorragender
(Stadtbibi. W in te r thur . )  ff:' Staatsm ann, als welcher 

er vielerlei wichtige Ge
sandtschaften innerhalb der Eidgenossenschaft, an den 
französischen Hof zu Franz I. 1537 und Heinrich II. 
1552, an den Herzog Ulrich von W ürttem berg 1540 u.
a. versah. In die Zeit seiner A m tsführung fällt die Auf
nahm e der aus ihrer H eim at Locarno vertriebenen Re
form ierten in Z ü rich '1555. Als V ertreter Zürichs war 
er während nahezu drei Jahrzehnten  Präsident der 
ei dg. Tagsatzung. — C. Escher : Bürgerm. J . H. (in

Z T  1903). — 6. J a k o b ,  Sohn von Nr. 5. 1525-1609, 
Zwölfer zur Saffran 1549, Zunftm eister 1572, des Rates 
1589-1601, K ornmeister 1592. —  7. H a n s  J a k o b ,  Sohn 
von Nr. 6, 1563-1620, Zwölfer zur Saffran 1601, Landvogt 
zu Andelfingen 1610, einer der S tifter der allgemeinen 
Musikgesellschaft. — 8. H a n s  J a k o b ,  der Jung, Sohn 
von Nr. 7, 1601-14. x . 1682, A chtzehner der Konstaffel 
1630, A m tm ann zu Rüt.i 1634, Konstaffelherr und des 
R ats 1650, Bauherr 1652, Obervogt zu Regensdorf 
1654, Seclcelmeister 1656-1676, Reichsvogt 1657. Be
deutender S taatsm ann und M itbegründer der S tad t
bibliothek ; Inhaber einer Kompagnie in französ. 
Diensten, zusammen m it seinem Bruder — 9. H e i n r i c h ,  
Zwölfer zur Saffran 1641, f  als H auptm ann in französ. 
Diensten bei der Belagerung von Lerida (Spanien) 1646. 
— R ott : Représ. dipi. — 10. H a n s  J a k o b ,  Sohn von 
Nr. 8, 1627-1663, Achtzehner zur Konstaffel 1658, 
H auptm ann in französ. Diensten. — R ott : Représ. 
dipi. — 11. Hans K a s p a r ,  Sohn von Nr. 8, * 1631, 
A chtzehner zur Konstaffel 1659, A m tm ann zu Töss 
1665-1671, Konstaffelherr 1672, Obervogt zu Regens
dorf 1674, Schirmvogt 1676, Seevogt 1679, K ornmeister 
1688. Er soll Alchemie getrieben haben, wozu er viel 
Geld brauchte, sodass er nach U nterschlagung von mehr 
als 100 000 fl. 1695 nach Bünden entfloh. Aller Ehren 
entsetzt, brachte er noch einige Jah re  im Bergwerk in 
Filisur zu, t  25. VIII . 1702 in Pfungen. Auch seine Nach
kommen verliessen die V aterstadt. — 12. H ans R u 
d o l f ,  Sohn von Nr. 8, * 1636, A chtzehner zur Kon
staffel 1668, f  in Herrliberg 1720. — 13. Hans K a s p a r ,  
1726-1803, Ingenieur-O berstlieutenant in preussischen 
Diensten und Generalinspektor der königl. Festungen 
in Schlesien. — 14. Hans S a m u e l ,  Sohn von Nr. 13, 
* 1762, L ieutenant in preussischen Diensten, K unst
maler in K lagenfurt, f  1820 in Breslau als le tzter seines 
Geschlechts. — L L . — L L H . —  Keller-Escher : 
Promptuarium. — W. Tobler-Meyer : Die Schildner- 
schaft zum Schneggen. [H .  Er .]

II . Altes Geschlecht der Gem. Meilen, das dort schon 
1382 un ter dem Namen in  der Hab (Schifilande) be
zeugt und je tz t in der Gegend verbreitet ist. Mehrere
H. waren U ntervögte von Meilen, so Heini in  der Hab 
schon 1387. Anfangs des 18. Jah rh . verpflanzte sich 
das Geschlecht auch nach Wädenswil und von dort später 
nach Hirzel. — Bürgerbuch I. — [J. F r i c k . ]  — 15. 
J o h a n n  K a s p a r ,  1813-1880, Bürger von Hottingen- 
Zürich, Oberstlt., K antonskriegskom m issär 1856-1869 
studierte nebenbei alte  Burgen und Burgruinen und 
zeichnete manche davon sorgfältig ab. W ar auch 
Münzsammler. — M A G Z  57 u. 58. — 16. O tto , * 19. iv. 
1850, Dr. med., Assistent am pathologischen In s titu t 

I bei Prof. E berth 1874, A ssistent von Prof. Horner 1877,
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Privatdozent für Augenheilkunde in Zürich 1878, als 
Horners Nachfolger o. Prof. der Ophthalmologie und 
Direktor der Univ.-Augenklinik Zürich 1886-1919, Rek
to r der U niversität 1904 und 1905 ; R itte r des königl. 
Schwedischen Nordstern-Ordens 1892, Ehrenmitglied 
der American Medic. Association 1902. Er führte die 
Anwendung des Riesenmagneten zwecks Ausziehung

von Eisensplittern aus der 
Tiefe des Auges in die Au
genheilkunde ein. Ver
öffentlichte mehr als 100 
Arbeiten über Augenheil
kunde, teils in Zeitschrif
ten  usw., teils in folgenden 
Büchern : Skizzenbuch f. 
Augengrundsbilder ; Atlas 
und Grundriss 1. der 
Ophthalmoskopie, 2. der 
äusseren Erkrankungen des 
Auges, 3. der Lehre von 
den Augenoperationen ; 
Die wichtigsten Störungen 
des Gesichtsfeldes ; Unter
richtstafeln. — Gell. Mit
teilungen von Prof. O. 
H aab. — 17. R o b e r t ,  
* 8. vili. 1865 in Wädens- 
wil, Dr. ju r . 1888, Rechts
anw alt in Wädenswil 
1889-1899, Gemeindeprä
sident von Wädenswil u. 

K antonsrat 1894, Oberrichter 1899, Obergerichtsprä
sident 1908, Regierungsrat 1908, Generaldirektor der 
S. B. B. 1911, Schweiz. Gesandter in Berlin 1917, Bundes
ra t (Chef des Post- u. E isenbahndepartem entes) 1918, 
B undespräsident 1922, O berstlieutenant. — Jahrb. 
der eidg. Räte 1926. — SZG L. —  ZW C hr. 1908, p. 185. 
— N Z Z  1925, Nr. 1249. [H. Br.]

HAAG oder HAG (K t. St. Gallen, Bez. W erdenberg, 
polit. Gem. Sennwald, Ortsbürgergem. Salez. S. GLS). 
Dorf ; im  Hag 1410, Schon 1395 sollen sich die Grafen 
von Vaduz und die Freiherren von Sax auf gemein
schaftliche Benützung des Fahrs im H. geeinigt haben. 
Das Dorf gehörte zur H errschaft Sax-Forstegg, m it 
der es die polit. Schicksale teilte. Im  Schwabenkrieg 
wurde es von Österreich. Kriegshaufen geplündert und 
verbrannt. Als 1564 die Kirchgem. Salez, in die auch
H. gehörte, zum evangel. Glauben übertra t, blieb ein 
Teil der Einwohner von H. kathol. und besuchte wieder 
die alte M utterkirche zu Bendern (Liechtenstein). Nach 
1600 folgten auch die ändern diesem Beispiel. Aber 
nachdem die H errschaft Sax 1615 an Zürich überge
gangen war, brachte es der Pfarrer Jodocus Grob dazu, 
dass 1637 eine Gemeindeversammlung im H. aus freien 
Stücken beschloss, dem reform ierten Glauben bei
zutreten. 1803 wurde H. der polit. Gem. Sennwald zuge
teilt. — St. Galler Nbl. 1919. — H. Kreis in Z T  1923. —
H. G. Sulzberger : Die 1. u. 2. Reformation der Herr
schaft Sax-Forsteck (in M V  G 14, p. 174-234). — A. Naef : 
Chronik, p. 820 ff. [Bt.]

HAAG.  Familien der K te. Basel, Bern und Thur
gau.

A. K a n to n  B a s e l .  Stam m vater dieser Familie ist 
J a k o b  ( t  1633), Rebmann, der am 1. III. 1595 das 
Basler Bürgerrecht erwarb (von Oberwyler). Eine 
ältere Familie ist seit 1488 m it B a h t h o l o m æ u s  Haag, 
Koch von Löppen (Holland ?), in Basel nachweisbar. 
Wappen : in R ot auf grünem Boden ein weisses Pferd, 
über eine braune Hecke (Haag) springend. Jakobs 
Enkel — D a n i e l ,  * 1622, Buchbinder, begründete 
eine Linie, in der sich das Buchbinderhandwerk durch 
6 Generationen hindurch bis ins 19. Jah rh . vererbte. 
Dem Kleinen R ate gehörte an — H a n s  H e i n r i c h ,  
1679-1735, Zunftm eister zu Schneidern seit 1732. — 
Diese Familie ist auch in Neuenburg vertreten . — 
S taatsarch. Basel. [P .  Ro.]

B. K a n to n  B e r n . Bürgerliches Geschlecht der S tadt 
Bern. Wappen : in Gold auf grünem Dreiberg ein 
schwarzer, springender Stier. Stam m vater ist J o h .  
M a r t i n ,  aus Gengenbach (Kinzigtal), H abitan t in Bern

1654. Burger 1791. — LL. — Grüner : Geneal. (Ms.). 
— A u g u s t ,  2. v m . 1850-1. iv. 1918, A rchitekt, erw ähnt 
im S K L . — F r i e d r i c h ,  Professor in Bern, s. Abschnitt 
K t. T h u r g a u .  [ h .  Tr .]

C. K an ton  T h u rg au . In verschiedenen Gem., u. a. 
in Frauenfeld, H üttw ilen und Diessenhofen verbür- 
gerte Familie. — 1. B l a s i u s ,  von Frauenfeld, Pfar
rer in Saas (Wallis), w irkte zur Zeit der Gegenre
form ation daselbst für den Katholizismus. — 2. 
J o h a n n  K o n r a d ,  von H üttw ilen, Landrichter 1765, 
siegelt m it eigenem Wap
pen : auf halbem  un te
rem M ühlrad ein schrei
tender Löwe, der einen 
Anker träg t. — 3. K o n 
r a d ,  1806-1864, von 
H üttw ilen, Gemeindeprä
sident, freidenkerischer 
Bauernphilosoph, der in 
brieflichem Verkehr mit 
Feuerbach stand. — TB  
22, p. 5 f. — 4. F r ie d 
r ich ,  von Diessenhofen,
1864- 1914, klassischer 
Philologe, Lehrer an der 
Domschule in Reval 
(Russland) 1873 - 1876,
Rektor am Gymnasium 
Schaffhausen 1876-1884,
Rektor am Gymnasium 
Burgdorf 1884-1891, Pro
fessor an der U niversität 
Bern 1887-1914, t r a t  un
te r Gobat für die Reduktion des Lateinunterrichts ein 
und verfasste ein viel angefochtenes Lehrm ittel zur 
Einführung in die la t. Sprache. Verfasser zahlreicher 
Schriften zur heimischen Schulgeschichte, u. a. der 
Beiträge zur bern. Schul- und Kulturgesch. (1898-1900) ; 
Die hohen Schulen zu Bern 1-528-1884 (1903) ; Die 
Sturm- und Drangperiode der bern. Hochschule 1834- 
1854 (1914). — C. Marti : Zur Erinnerung an Prof. 
Haag. —  B B G  10, p. 323 ff. [Th. G-reyerz.]

H A A G E R  K O N F E R E N Z E N .  1. Friedenskonfe
renzen. Auf Anregung des Kaisers von Russland tra t 
am 18. v. 1899 im  Haag die I. Friedenskonferenz zu
sammen. Sie war von 26 S taaten  beschickt, unter denen 
sich auch die Schweiz befand. Schweiz. Delegierte waren 
Dr. Arnold Roth, Gesandter in Berlin, N ationalrat 
Oberst Arnold Künzli und N ationalrat Eduard Odier. 
Das Ergebnis der Konferenz is t in drei Abkommen, 
drei Erklärungen, einer Resolution und verschiedenen 
Wünschen niedergelegt. Diese Aktenstücke tragen alle 
das D atum  des 29. v ii. 1899. Von den Abkommen Unter
zeichnete und ratifizierte die Schweiz das erste betr. die 
friedliche Erledigung internationaler Streitigkeiten und 
das dritte  betr. die Ausdehnung der Grundsätze der 
Genferkonvention auf den Seekrieg. Dagegen lehnte sie 
das zweite Abkommen ab, dessen Gegenstand die Ge
setze und Gebräuche des Landkrieges bilden. Dieses 
Abkommen wurde insofern als unbefriedigend betrach
tet, als es dem Volkskrieg nicht die nötige Freiheit 
lassen würde. In seiner Botschaft vom 22. v. 1900 
w arnte der B undesrat davor, « zuzugeben, dass ein sol
ches Volk, um sein Vaterland rechtmässig zu vertei
digen, noch andere Bedingungen zu erfüllen hätte , als 
die allgemeinen Kriegsbräuche zu beobachten ». — Im 
Laufe der Jahre überzeugten sich indessen die Schweiz. 
Behörden davon, dass die von ihnen gehegten Bedenken 
zu weit gegangen waren. Mit einer Botschaft vom
12. m . 1907 beantragte der Bundesrat, dem Abkommen 
betr. die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges bei
zutreten. Die Bundesversammlung stim m te diesem 
Antrage zu, und der B eitritt der Schweiz wurde am
20. vi. 1907 erklärt.

Die II. Friedenskonferenz fand vom 15. VI. bis 18. x. 
1907 im Haag s ta tt . An ihr nahm en nicht weniger als 
44 Staaten teil, unter denen sich auch die Schweiz 
befand. Ihre Delegierten waren Gaston Carlin, Ge
sandter in London und im Haag, Prof. Eugen Borei und 
Prof. Max Huber.

Otto Haab.
Nach e ine r  Photographie .  

(Stadtbibi.  W in te r thu r . )
Fr iedr ich  Haag. 

Nach einer  Photographie.
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Das Ergebnis der II . Konferenz ist in 13 Abkommen, 

einer E rklärung und mehreren Resolutionen und 
W ünschen enthalten. Alle diese Aktenstücke sind vom
18. x . 1907 datiert. Die Schweiz Unterzeichnete und 
ratifizierte die Abkommen betr. die friedliche Erle
digung von Streitigkeiten (1), betr. die Eröffnung der 
Feindseligkeiten (3), betr. die Gesetze und Gebräuche 
des Landkrieges (4), betr. die Rechte und Pflichten der 
neutralen Mächte und Personen im  Falle eines Land
krieges (5), sowie die seekriegsrechtlichen Abkommen 
(6-13). N icht unterzeichnet wurde von ihr das zweite 
Abkommen, das sich auf die Beschränkung der An
w endung von Gewalt bei der Eintreibung von V ertrags
schulden bezieht, und überdies wurde gegenüber dem 
ersten Abkommen ein Vorbehalt angebracht, der m it 
der Ablehnung des zweiten Abkommens zusam men
hängt. Das zwölfte Abkommen betr. die Errichtung 
eines internationalen Prisenhofes t r a t  infolge der 
ablehnenden H altung Englands nicht in  R echtskraft. — 
Vergl. Botschaften des Bundesrates v . 30. v . 1900 
(BwndwMoH 1900, Bd. I l l ,  p . 1 f.) ; v. 12. m . 1907 
{Bundesblatt 1907, Bd. I, p. 824 f.) und v. 28. x ii. 1908 
(.Bundesblatt 1909, Bd. I, p. 1 f.). — Chr. Meurer : Die 
Haager Friedenskonferenz (Leipzig 1905-1907). — L. Re
nault : Les deux conférences de la P aix  (Paris 1909). — 
W. Schücking und H. Wehberg : Das Werk vom Haag 
(München 1912-1917). — E. v. W aldkirch : Das Völker
recht (Basel 1926).

2. Privat- und Prozessrechtskonferenzen. Seit 1893 
fanden im  Haag eine Reihe von Konferenzen sta tt, 
die sich sowohl m it privatrechtlichen Verhältnissen als 
m it Fragen des Zivilprozessrechts befassten. Delegierte 
der Schweiz waren Prof. F. Meili und Prof. E. Roguin. 
F ür die Schweiz gelten folgende U ebereinkünfte : Die 
am 12. v i. 1902 Unterzeichneten Abkommen zur Rege
lung des Geltungsbereiches der Gesetze auf dem Gebiete 
der Eheschliessung (1), auf dem Gebiet der Eheschei
dung und der Trennung von Tisch und B ett (2) und der 
Regelung der Vormundschaft für Minderjährige (3) ; 
die am 17. v i i .  1905 Unterzeichneten Abkommen betr. 
die W irkungen der Ehe (1) und betr. die E ntm ün
digung (2). — Die Zahl der an den einzelnen Abkommen 
beteiligten Staaten ist eine verschiedene. V ertrags
parteien sind vor allem west- und m itteleuropäische 
S taaten. — Die Liebereinkunft betr. Zivilprozessrecht 
wurde am  17. v i i .  1905 im Haag beschlossen und am 
14. XI. 1908 von der Schweiz unterzeichnet. — Vergl. 
Botschaften des Bundesrates vom 6. IV. 1898 (Bundes- 
WoK 1898, Bd. II, p 756 f.) ; vom  18. x i. 1904 (Dundea- 
blatt 1904, Bd. IV, p. 869 f.) ; vom 1. x ii. 1908 (Bundes- 
WaW 1908, Bd. VI, p. 129 f.). —  A. Hornberger : Die 
Haager Privatrechtskonventionen... (in Zeitschr. d. bern. 
Jurisienver. 61, p. 249 f.). — F. Meili und A. Mamelok : 
Internat. Privat- und Zivilprozessrecht nach den Haager 
Konventionen. — L. Renault : Les conventions de La 
Haye sur le droit internat, privé (Paris 1907). — E. v. 
W aldkirch :  Das Völkerrecht. [E. v o n  W a l d k i r c h . ]

HAA GE R  IN T E R N A T IO N A L E  G E R I C H T E .
1. Ständiger Schiedshof (Cour permanente d’arbitrage). 
In  der 1. Haager Uebereinkunft von 1899 wird die 
Schaffung eines sog. Ständigen Schiedshofes vorgesehen, 
der seinen Sitz im Haag hat. In W irklichkeit handelt es 
sich bei dieser Einrichtung nicht um  ein eigentliches Or
gan, sondern um  eine Liste von geeigneten Persönlich
keiten, die in der Weise aufgestellt wird, dass jeder S taat 
höchstens 4 Personen bezeichnet. Die Schweiz ernannte 
zu Mitgliedern Minister Gaston Carlin, Prof. Eugen 
H uber, Minister Charles Lardy und Bundesrichter Leo 
W eber. Gegenwärtig sind Schweiz. Mitglieder Prof. Max 
H uber und Bundesrichter Agostino Soldati. Bei Strei
tigkeiten ist erforderlich, dass sich die Parteien zunächst 
darauf einigen, das Haager Schiedsgerichtsverfahren 
anzuwenden, sofern n ich t etwa zwischen ihnen ein 
allgemeiner Schiedsgerichtsvertrag besteht. Jede Partei 
bezeichnet 2 auf der Liste des Schiedshofes stehende 
Persönlichkeiten, von denen, eine ihr Staatsangehöriger 
sein darf, und die 4 derart ernannten Schiedsrichter 
bezeichnen gemeinsam den Vorsitzenden (surarbitre). 
Bis je tz t wurden aus der Liste des ständigen Schieds
hofes in 18 Fällen Schiedsgerichte gebildet, von denen

14 vor Ausbruch des W eltkrieges entschieden waren. — 
L iteratur wie un ter F r i e d e n s k o n f e r e n z e n .

2. Ständiger Internationaler Gerichtshof (Cour per
manente de justice internationale). A rt. 14 des Völker
bundspaktes sieht die E rrichtung eines ständigen In te r
nationalen Gerichtshofes vor. Bereits anlässlich der
1. Session der Völkerbunds Versammlung wurde der 
Gerichtshof durch die Annahme eines S tatu tes von 
64 Artikeln ins Leben gerufen (13. x i i .  1920). Der 
B undesrat beantrag te  der Bundesversammlung die 
Genehmigung 'm it Botschaft vom 1. I I I .  1921. Die 
Genehmigung wurde durch Bundesbeschluss vom
16. IV . 1921 erteilt, der, nachdem  die Referendum sfrist 
unbenützt abgelaufen war, auf den 29. vìi. 1921 in 
K raft gesetzt wurde (Gesetzsammlung 1921, p. 765).

Der Gerichtshof besteht aus 11 R ichtern und 4 E r
satzrichtern. Sie werden von der Versammlung und 
vom R ate auf eine A m tsdauer von 9 Jahren  gewählt. 
Die erste W ahl fand am  14. und 16. I X .  1921 sta tt, wobei 
u. a. Prof. Max Huber gewählt wurde. Seit dem Herbst 
1924 bekleidet Prof. H uber die W ürde des Präsidenten, 
des Gerichtshofes.

Der Gerichtshof ist, in Uebereinstimmung m it dem 
V ölkerbundspakt selbst, n icht allgemein von Rechtes 
wegen zuständig, sondern grundsätzlich nur soweit, als 
die Parteien ihn gemeinsam anrufen. A rt. 36, Absatz 2: 
des S tatu tes sieht jedoch die Möglichkeit vor, dass die 
Mitglieder alle oder gewisse A rten von Streitigkeiten 
rechtlicher N atur dem Spruche des Gerichtshofes obli
gatorisch unterwerfen. Bis je tz t haben 14 S taaten , 
worunter die Schweiz, von dieser Möglichkeit Gebrauch 
gemacht. — Vergl. Botschaft des Bundesrates vom
1. I I I .  1921 (Bundesblatt I, p. 299 f.). — Schücking und 
W ehberg : Die Satzung des Völkerbundes (2. Auflage,. 
Berlin 1924). — E. von W aldkirch : Das Völkerrecht 
(Basel 1926). [E . von  W a l d k i r c h . ]

HAAS.  Familien der K te. Basel, Bern, Freiburg, 
Luzern und Schaffhausen.

A. K a n to n  B a s e l .  Schriftgiesserfamilie in Basel. 
Wappen : geteilt, oben von Blau m it 
einem natürlichen springenden H aa
sen, unten  5 mal schräg geteilt von 
Gold und Schwarz. Begründer ist —
1. J o h a n n  W i l h e l m ,  1698-1764, der 
1718 als Schriftschneider von N ürn
berg in Basel einwanderte und in 
seinen Mussestunden im Siegelschnei
den, Malen und K upferstechen tä tig  
War. Nach 40jährigem A ufenthalt 
wurde er am 21. v m . 1758 m it seinen

Kindern ins Basler B ürgerrecht aufgenommen. Sein 
Sohn — 2. W i l h e l m ,  1741-1800, ebenfalls Schriftgies
ser, brachte das väterliche Geschäft durch einige be
deutende technische Erfindungen (Vervollkommnung 
der Presse, Landkarten druck m it beweglichen Typen) 
zu grosser Blüte. Er wurde später Artillerie-Offizier u. 
starb  als Generalinspektor der helvetischen A rtillerie. 
Seinen Bemühungen verdankt Basel in der H auptsache 
die Errichtung eines Artilleriekorps der Landmiliz 
(1782), deren Kommando ihm  übertragen wurde. Auch 
dessen Sohn — 3. W i l h e l m ,  1766-1838, war Schrift
gi esser, Buchdrucker und K unstverleger. Nach der 
Staatsum wälzung von 1798 wurde er Mitglied des 
K antonsrates und des Kleinen S tadtrates. — Vergl. 
Lutz : Baslerisches Bürgerbuch. — S K L . — S N G  1923. 
— P. Wegelin : Die Familie H . (in Bas. T  1854-1855).

Ein Geschlecht dieses Namens kom m t auch in Sissach 
vor. [P .  Ro.]

B. K a n to n  B e r n . I. t  Bürgerliches Geschlecht der 
S tad t Bern. Wappen : in R ot auf goldenem Dreiberg ein 
springender gelber Hase oder sitzender weisser H ase 
auf Dreiberg in Blau. — S a m u e l ,  CG 1616, Landvogt 
nach Laupen 1625, des Kl. R ats 1633, B auherr 1638. — 
J a k o b ,  Gerichtsschreiber 1669, Landvogt nach Bipp 
1672. — L L . — Grüner. — II . Landgeschlechter blühen 
heute in den Aem tern Wangen, Aarwangen, Burgdorf, 
Bern und noch in Biel. — H a n s  U l r i c h ,  U hrmacher, 
von Madiswil, liess sich 1726 in Bern nieder, wo später 
auch seine Söhne das H andwerk betrieben. — S K L . -— 
S a m u e l ,  * 1887, R edaktor des Bund  1914-1918, Mit
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begründe!- und Chefredaktor des Vereins zur Förderung 
des Schw eiz. Mittelpresse in Bern seit 1918. —  SZG L.

I I I .  Sehr altes Geschlecht der S tad t Biel. — 1. P e t e r ,  
Grossrat 1444. —  2. H a n s ,  des Kleinen R ats 1516, 
Seckeimeister 1533. W eiter waren des Kleinen R ats — 
3.-11. E l i a s ,  1589 ; C h r i s t o p h ,  1630 ; P e t e r ,  1635, 
S tadtvenner 1647 ; E l i a s ,  1638 ; E l i a s ,  1662 ; P e t e r  
H a n s ,  1686, Venn er, Tagsatzungsgesandter, f  1717 ; 
J o h a n n e s ,  1757 ; S a m u e l ,  1765, Seckeimeister 1784 ; 
J a k o b ,  1778. — L L H . — F r a n z  L u d w i g ,  1808-1878, 
Fürsprech in Bern, G eschichtsfreund. — A S G 3, 147.
— B T  1863. [D.S.]

C. K a n t o n  F r e i b u r g .  I. Aus dem Geschlecht H . des 
K ts. Thurgau bürgerten sich 1589 und 1600 einige 
Glieder in Freiburg ein. — C l a u d e ,  Mitglied der CC 
1599, Landvogt von Illens 1610-1614. — II . Familie 
von Muntelier, von der sich ein Zweig 1828 in Murten 
einbürgerte. Wappen : in R ot ein aus grüner Terrasse 
wachsender Hase. — J o h n  leitete 16 Jah re  lang eine 
bedeutende U nterrichtsanstalt in  England, kehrte 1864 
in die H eim at zurück, wurde zum Schuldirektor der 
S tad t M urten ernannt und am tete dort 12 Jah re  als 
Lehrer ; einer der Begründer der Zeitschrift Das Freie 
Wort 1870 ; gründete gegen 1876 das In s titu t Haas in 
Courgevaux. — II I . Familie von Escholzm att (Luzern), 
die sich gegen 1840 in Monterschu niederliess und ins 
Bürgerrecht aufgenommen wurde ; 1857 erwarb sie 
das freiburgische K antonsbürgerrecht. — J o s e p h ,  1853- 
1920, Jesuit, Lehrer am St. Andreaskollegium in Char
lottenlund (Dänemark), f  in Kopenhagen. —  IV. Eine 
Familie d. N. ist heute auch in Plaffeien eingebürgert.
— Vergl. Engelhard : Chronik der Stadt Murten. — 
A S H F  X, 534. — La Liberté 1920, Nr. 208. — Semaine 
cathol. 1920, p. 599. —• Staats arch. Freiburg : Bürger
rodel. [G. Cx.l

D. K a n t o n  L u z e r n .  I. V erbreitetes Geschlecht der 
luzernischen Landschaft und f  regimentsfähiges Ge
schlecht der S tad t Luzern. Wappen : in R ot auf grünem 
Dreiberg ein goldener Hase. Aus Adligenschwil wurden 
Bürger : P e t e r  1373 ; R u e d i  und A n d r e a s ,  Brüder, 
1374 ; W e l t i  1381, usw. — 1. H a n s ,  Bürger 1427, 
Vogt zu H itzkirch 1433. — 2. H e i n r i c h ,  Grossrat 
1421, Vogt zu Kriens 1442, H auptm ann am Albis 
1443. — 3. H a n s ,  Grossrat 1414, K leinrat 1423, Bau
meister der Brücke zu Gisikon 1432-1434, Vogt zu 
Habsburg 1426-1430, zu Meyenberg 1431, H itzkirch 
1433, Obervogt in Sins 1433, Vogt zu Beiden und 
Obervogt zu Willisau 1457, Willisau 1459 u. 1475, 
Wolhusen 1460, Münster 1472. — 4. A n t o n ,  Gross
ra t 1547, Vogt zu Ebikon 1553, K leinrat 1559, Vogt 
zu Ruswil 1565, im R heintal 1572, 1588, zu Willisau 
1575, 1581, f  1590. — 5. H a n s ,  Grossrat 1561, 
K leinrat und Vogt zu Münster 1571, zu Entlebuch 
1577, 1591, f  1594. — 6. N i k l a u s ,  Grossrat 1563, 
K leinrat 1574, Vogt zu Münster 1581, f  1591. —
7. C a s p a r ,  Grossrat 1568, Vogt zu Ebikon 1573, zu 
Wikon 1577, zu H absburg 1597, K leinrat 1598, f  1599.
— 8. A n t o n ,  Grossrat 1598, Vogt zu Kriens 1603, zu 
Malters 1611, zu Büron 1617, K leinrat 1620, Vogt zu 
Entlebuch und Spitalm eister 1621, f  1630. —  9. P e t e r ,  
Grossrat 1599, Vogt zu Kriens 1615, zu H absburg 1621, 
K leinrat 1631, f  1648. Das Geschlecht erlosch m it 
P. B e r n h a r d  O. M. C. 1796. — Vergl. LL. — L L H . — 
Gfr. — v. Vivis : Wappen der aus gestorbenen Geschlechter 
Luzerns (in A H S  1905). — Besatzungsbuch. — S taats
archiv Luzern. [v. V.]

II . Urspr. H a s .  Luzerner Familien aus allen Aem- 
tern, m eist seit dem 15. Jah rh . (in Udligenswil seit 
1315) nachweisbar. In  der S tadt erfolgten zu ver
schiedenen Zeiten aus dem In- und Ausland E inbür
gerungen. — 1. A n d r e s ,  Richter 1396-1408, Grossrat 
1403-1408, Vogt zu Weggis 1403, Meggen und Buonas 
1406. — 2. R u d o l f ,  Grossrat 1464, Vogt zu Mal
ters 1483, Münster 1489, Entlebuch 1493, 1497,
K leinrat 1496, H auptm ann und Fähnrich im Schwa
derloch, f  1499. — 3. F r i e d r i c h ,  von Kleinlaufen
burg, 10. II. 1811-18. v u .1886, Orgelbauer, z. B. des 
grossen Werkes im Basler Münster und in der Hof
kirche zu Luzern (1859-1862), erhielt für letzteres 
W erk das B ürgerrecht geschenkt. — 4. L e o n h a rd ,

von Horw, 25. x . 1833-14. v. 1906, studierte in Luzern 
und Löwen, Pfarrhelfer in Luzern und Zürich, Pfarrer 
zu Dietikon 1866 und H itzkirch 1871, dann Professor 
der Moral und Pastoral in Luzern 1875, Chorherr im 
Hof 1878, Regens des Priesterseminars 1878, Bischof 
von Basel-Lugano 1888. Er schuf einen neuen K ate
chismus für die Diözese und förderte die Pflege des 
Pfarrgottesdienstes, die 
Ausbildung des Klerus 
und die Ausgestaltung des 
Priestersem inars. — Jah- 
resb. der Höh. Lehran
stalt Luzern 1907.-— Barth,
Nr. 13 155 ff. — 5. F r a n z
H .-Zumbühl, *22. II. 1867,
N um ism atiker, Grossrat 
1911-1915, Mitglied der 
Bürgerbibliothek - Kom

mission. Verz. seiner 
Schriften im S Z  GL. —
Gfr. 76 u. 7 9 .—  [P. X. w .]
—  L i e n h a r d ,  Maler, und 
X a v e r ,  Bildschnitzer, 
beide von Horw, erw ähnt 
das S K L .  [D .S .]

E. K a n to n  S c h a ffh a u 
se n . f  Bürgergeschlecht Mgr. Leonhard  Haas, 
der S tad t Schaffhausen. Nach eine r  Autotypie.  
Einbürgerungen : - 1 .  C a s 
p a r ,  Goldschmied, von Rotweil, Bürger 1567, Zunftmei
ster 1622, f  1627, sowie M i c h a e l ,  von Beggingen 1640, 
u. J a k o b ,  Schreiner, aus der Grafschaft Hohenlohe, 1640.
— 2. H a n s  L u d w i g ,  Sohn von Nr. 1, * 1576, des Gr. 
R ats 1619, V ogtrichter 1621, rem oviert 1624. — 3. 
H a n s  R u d o l f ,  Bruder von Nr. 2, * 1586, des Gr. R ats 
1629, f  1637. — 4. J o h .  G e o r g ,  1704-1763, K aufm ann, 
war viele Jah re  in Wien und zur Zeit des 7jährigen Krie
ges k . k. Lieferant. Bei seiner Rückkehr errichtete er 
in Gemeinschaft m it der H u rte r’schen Buchdruckerei 
ein früher n icht vorhandenes W ochenblatt. — 5. J o h .  
G e o r g ,  Sohn von Nr. 4, 1735-1805, Goldarbeiter, 
S tadthauptm ann, R atsherr 1799, S tadtquartierm eister 
1800, übernahm  von seinem Vater die Redaktion des 
W ochenblattes. — LL. — Geneal. Register der S tadt 
Schaffhausen. [w.-K.]

HAA SE N ,  HA SE N,  f  Geschlecht des K ts. Wallis.
— J o h a n n e s ,  Grosskastlan von Sitten 1456 u. 1460.
—  H e i n r i c h  (Christian), Grosskastlan von Siders 1552.
— Zwei Namens J o h a n n e s  waren Bürgermeister von 
S itten 1492 u. 1535. — LL. [D .  S ]

HAB.  Siehe H a a r .
H A B E R Æ S S E R .  f  Landleute der Landschaft 

K üssnacht (Schwyz). K u o n o ,  gesessen zu Immensee, 
Zeuge 1300-1302, Centenar der Freien des Kreises 
K üssnacht. — 1. P e t e r ,  Bürger zu Luzern 1352. — 
Jahrzeit- und U rbarbuch K üssnacht. — Steuerbüchlein 
der S tad t Luzern. — Gfr. 56 u. 62. [Al. Tr.]

H A BE R ER .  Familien der K te. Aargau und Zug.
A. K a n to n  A a r g a u . Geschlecht der S tad t A arau . 

Wappen : in Gold ein ro ter Schrägbalken, belegt mit 
goldener Hafergarbe. — 1. H a n s ,  Richter 1541, Zeug
meister 1546, des R ats 1551, S ta ttha lte r 1560, Schult- 
heiss 1567-1569 und 1571-1573. — 2. H e n m a n n ,  Land
schreiber zu Lenzburg 1537, entsetzt 1558, Stifts
schreiber in Zofmgen 1559 ; D ram atiker, brachte 1551 in 
A arau sein Spiel Jephta, in Lenzburg 1562 Abraham  zur 
Aufführung. — Das Geschlecht erlosch vor dem
17. Jah rh . — Vergl. Merz : Wappenbuch... Aarau. — 
A D B . — Bächtold. [H. Tr ]

B. K a n to n  Z u g . 1761 f  Geschlecht der S tadt Zug. 
H a n s ,  Bürger 1508. — C a r l  F r a n z ,  Buchbinder, und 
Buchhändler, gab 1706 einen Eidg. Schweiz. Regiments- 
Ehrenspiegel heraus, jedoch m it vielen Fehlern, sodass 
ihn die Regierung von Unterwalden m it der B itte um 
« Remedur » zurücksandte. — Gfr. 23, p .  310. — H. A. 
Keiser : Zuger Schriftsteller (im Jahresber. der kant. 
Industrieschule 1874-1875, p .  38). [ W .  J .  M e y e r .]

H A B E R K O R N ,  t  Patriziergeschlecht von Freiburg, 
eingebürgert 1527, ins Patriz ia t aufgenommen 1618 
und 1627. Es stam m te aus La Corbaz und war viel-
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leicht identisch m it der 1396 in der Gegend von Bel- 
faux genannten Familie Abrico. Wappen : in Blau eine 
wachsende, ro t gekleidete Frau m it goldenem Gürtel, 

die in jeder H and eine goldene Garbe 
hält (V arianten). —  1. J e a n , Chor
herr von St. Nikolaus in Freiburg 
1 5 3 3 , 'Dekan 1546, f lS S O .— 2. Cl a u 
d e , * 1568, Kupferschmied, Mitglied 
der CG 1596-1623 , Salzgeldeinnehmer 
1599-1600, Ohmgeldeinnehmer 1604- 
1605, Landvogt von Plaffeien 1619- 
1624, des R ats der Sechzig 1623- 
1639, R ektor des Liebfrauenspitals 
1 6 2 6 -1 6 3 1 , Heimlicher 1 6 2 9 -1 6 3 9 , 

t  Febr. 1639. — 3. B a r t h é l é m y , studierte in Vienne 
in der Dauphine 1606, Landrechtsschreiber 1610-1622, 
der CG 1612-1618, des R ats der Sechzig 1618-1624, 
Venner des B urgquartiers 1622-1624 , t  März 1624. —
4. F r a n ç o is , Bruder von Nr. 3, Metzger, CG 1622-1661, 
Ohmgeldeinnehmer 1628-1631, Vorsteher des Almosen
amtes 1639-1654 . — 5. Louis, Sohn von Nr. 2, W und
arzt, CG 1623-1652, Ohmgeldeinnehmer 1623-1624, 
Landvogt von Plaffeien 1632-1637 . —  6. A p p o l l o n ia , 
Tochter von Nr. 2, * 1598, Zisterziensernonne in der 
Magerau, Aebtissin 1657, leitete nach dem B rand von 
1660 den W iederaufbau des Klosters, f  12. v ili. 1667. —
7. P ie r r e  oder Peterm ann, Sohn von Nr. 5, Notar, 
* 1623, CG 1659-1692, N otar 1660, Spitalschreiber 1663- 
1668, Landvogt von Vuippens 1668-1673 . —  8. J e a n  
U l r ic , Sohn von Nr. 5, * 1638, CG 1666-1701, Ohmgeld
einnehm er 1666-1667 , K ornherr 1677-1682, Landvogt 
von A ttalens 1690-1695, des R ats der Sechzig 1701- 
1703, t  1703 . — 9. L ouis, m it seinem Klosternamen 
P. Philippe, Kapuziner, * 1647, t r a t  1667 in den Orden, 
wurde Guardian und f  in Freiburg 1709. — 10. F r a n 
ç o is  P h i l i p p e , Sohn von Nr. 8, * 1676, CG 1697-1717, 
des R ats der Sechzig 1717-1725 , Venner des Places 1721- 
1724, des Kleinen R ats 1725-1753, Bürgerm eister 1729- 
1733. — 11. Ma r ie  C o l o m b e , Aebtissin der Magerau 
1711-1714 , f  18. vi. 1714. —  13. F r a n ç o is  N ic o l a s , 
Sohn von Nr. 10, * 1702, des R ats der Zweihundert 
1723-1773, Verwalter des Kirchenvermögens von St. 
Nikolaus 1736-1741, Landvogt von Montagny 1742- 
1747, des R ats der Sechzig 1773. —  13. F r a n ç o is  
J a c q u e s  N i c o l a s ,  Sohn von Nr. 12, letzter des Ge
schlechts, * 1736, CG 1763-1788 . — Vergl. Dellion : 
Diet. VI, 323. — LL. — Weitzel : Répertoire des baillis 
(in A S H F  X). —  S taatsarch. Freiburg : Bürgerrodel ; 
Besatzungsbücher ; Genealogien v. Daguet. [J. N.] 

H A B E R M A C H E R .  Luzerner Familien aus dem 
Am t Sursee (Umgebung von Münster) seit 1306 und 
von Luzern. Verschiedene Einbürgerungen seit 1373. — 
R u d o l f ,  Grossrat ca. 1464-1498 . Bekannt sind mehrere 
Stiftsweibel zu Münster, sowie U ntervögte zu Ricken
bach und einer zu Münster vom 15 .-17 . Jah rh . — Gfr. 
Reg. — Staatsarchiv. [P. x . W.]

H A B E R M A N N ,  f  Ratsgeschlecht der S tad t Solo
th u rn . Wappen : in Silber ein halbes, senkrecht ge
stelltes rotes Mühlenrad, begleitet von roter Lilie. — 
N ik l a u s , Grossrat 1507, Jung ra t 1538, A ltrat 1540, 
Vogt zu Flum enthal 1541, Bauherr 1543-1550. — 
G e o r g , Grossrat 1549, Jung ra t 1552, Vogt am Lebern 
1561, zu Buchegg 1563, t  1564. — LL. — Bestallungs
buch. — Haffner : Geschlechterbuch. [v. V.]

H A B E R S A A T .  I. Geschlecht der Gem. Hausen (K t. 
Zürich), das seit 1650 dort bezeugt ist. Es kam  von 
Langnau dorthin, stam m t aber ursprünglich von Wol- 
lishofen, wo es schon 1335 angesessen ist. — UZ Nr. 
4 660 . — [J. F r i c k . ]  — II . Geschlecht der S tad t Zürich, 
in den Steuerbüchern seit 1357 genannt. — H a n s ,  
Spitalm eister 1535, A m tm ann zu R üti 1 5 3 8 .— Vergl. 
L L . [H. Br.]

H A B E R S T I C H .  Familie von Oberentfelden (K t. 
Aargau). —  Sam uel, * 21. x .  1821 in Ried bei 
Schlosswil (K. Bern), Schriftsteller unter dem Pseu
donym  Arthur Bitter, war zuerst Angestellter im 
bernischen Finanzdepartem ent. 1849-1851 gab er ein 
humoristisches B latt heraus, das ihm die Auswei
sung aus dem K t. Bern zuzog. Er lebte dann in So
lothurn, M urten und Zürich und konnte 1862 wieder

nach Bern zurückkehren, f  daselbst in A rm ut am 
24. II. 1872. Seine zahlreichen Erzählungen erschienen 
gesammelt unter den Titeln : Geschichten aus dem 
Emmental (1857 u. 1859) ; Erzählungen, Novellen und 
Gedichte (1864-1865) ; Grüne Sträucher aus dem Schwei
zerland (1870) ; Bergkristalle (1876). — A D B . — Alpen
rosen 1872. — J . J . Honegger : Arthur Bitter (in Die 
illustr. Schweiz. 1872). — Der Hausfreund, 6. Jahrg . — 
Rud. Ischer : Arthur Bitter. — J o h a n n e s ,  1824-1891, 
Fürsprecher in Aarau, Grossrat 1849 und 1860-1890, 
Mitglied des Verfassungsrats 1852, abwechselnd N a
tionalra t und S tänderat m it kurzen U nterbrüchen von 
1851 an bis zu seinem Tode. — Zur Erinnerung an 
Joh. Haberstich. [H. Tr.]

H A B I C H T  ( H a b i c k ) .  Ein verm utlich aus K onstanz 
eingewandertes altes Bürgergeschlecht der S tad t Schaff
hausen. Wappen: in  R ot auf grünem  Dreiberg stehender, 
nach rechts gewendeter H abicht. — 1. H a n s ,  des Gr. 
R ats 1553, Zoller 1563, Zunftm eister der Rüdenzunft 
1568. — 2. H a n s  T h o m a s ,  * 13. v m . 1570, des Gr. R ats 
1604, Zunftm eister der Metzger 1608, Obervogt zu 
Neuhausen 1621, t  12. x .  1629 an der Pest. — 3. H a n s  
C o n r a d ,  Pfundzoller 1624, des Gr. R ats 1625, Vogt
richter, t  10. v m . 1629 an der Pest. — 4. M e l c h i o r ,
* 15. v m . 1706, des Gr. R ats 1757, Holzherr 1765, f  27. IV. 
1774. — 5. H a n s  C o n r a d ,  * 2. v m . 1708, Urteilsprecher 
1747, des Gr. R ats 1757, f  19. vi. 1770. — 6. J o h a n n e s ,
* 26. II .  1720, Spitalm eister 1756, R atsherr 1769, 
t  25. ix . 1791. — 7. M e l c h i o r ,  V. D. M., Sohn von 
Nr. 4, * 19. IX. 1738, Professor der griech. Sprache am 
collegium hum anitatis 1761, Pfarrer zu Lohn 1772, 
Trium vir und Pfarrer am Münster 1795, A ntistes und 
Dekan 1803, schrieb : Was spricht die Christi. Religion 
zu der neuen Constitution von Freiheit u. Gleichheit ? 
(1798) ; Gesch. der Revolution (1798-1806) (in Meyers 
Unoth I) ; Nachricht von dem Leben des Herrn Thomas 
Spleiss (1776), t  21. vi. 1817. — 8. B e r n i i a r d i n ,  Sohn 
von Nr. 6, * 3. XII .  1742, Urteilsprecher 1770, R atsherr 
1791, t  9. x . 1802. — 9. M e l c h i o r ,  * 1. m . 1749, 
O berrichter, f  15. v. 1830. — 10. J o h a n n  C o n r a d ,
* 3. m . 1842, Mitglied des Gr. S tad tra ts  1880, K antons
ra t 1882, S tad tratspräsiden t 1891, Präsident der K an
tonalbank 1882-1904 ; verfasste : Beitrag zur Lösung 
der Krankenhaus fra ge (1896) ; Die Schleitheimerbahn 
(1904). — 11. G e o r g  W i l h e l m ,  Dr. ju r., * 23. iv. 1866, 
Anwalt 1892-1895, Sekretär der Staatskanzlei 1895, 
Obergerichtsschreiber 1898, erster Verhörrichter 1918, 
Präsident des Bez. - Gerichts Schaffh. — 12. J o h .  
C o n r a d ,  Dr) p.hil., Sohn von Nr. 10, * 28. x i i .  1876, 
Gymnasiallehrer in Schiers 1904-1915, seither Prof. 
für M athem atik und Physik an der Kantonsschule 
Schaffhausen. Verf. von Die Steinerschen Kreisreihen. 
— Vergl. LL. — Meyer : Unoth. — Geneal. Register der 
S tadt Schaffh. — Katalog der Stadtbibi. Schaffh. [W .-K .]

H A B I T A N T E N .  Städte Bern und Genf. Siehe 
H i n t e r s æ s s e n .

H A B K E R N  (K t. Bern, Amtsbez. Interlaken. S. 
GLS). Gem. und Pfarrdorf m it vier Bauerten : 
Scliwendi, Bohl, Bort u . M ittelste B äuert. Habcheron 
1275 ; Habichern 1309 ; Habkerron 1342 ; im österr. 
U rbar (1310) Habicherron. H. gehörte wie das benach
barte Bönigen unm ittelbar zum deutschen Reiche. 
Beide wurden am 30. x . 1275 von König Rudolf von 
H absburg an W alter von Eschenbach und an seinen 
Sohn Berchthold vertauscht. Nach 1308 gelangte cs 
m it ändern eschenbachischen Gütern an das Kloster 
Interlaken. 1342 wurde H. von den U nterw aldnern ver
wüstet. Die Habkerer beteiligten sich 1349, 1445, 1528 
und 1814 an den A ufständen gegen das Kloster, bezw. 
Bern. Bis 1798 gehörte H. zum Amt und Landgericht 
Unterseen. Ursprünglich zu Goldswil kirchgenössig, 
kam H. nach der Reform ation zu U nterseen und wurde 
1665 eine eigene Kirchgem. Als Filiale von Unterseen 
besass es schon 1565 eine Kirche oder Kapelle. K irchen
neubauten 1621 und 1803. Schon früh besass H. rege 
Vieh- und Pferdezucht. 1632 wurden Pferde von H. ins 
Ausland verkauft. 1760 bestand eine G lashütte, 1831 
wurde Steinkohlenbau versucht. Der grösste Teil des 
Bodens ist heute noch K orporationsgut. H. wurde erst 
1828 m it U nterseen durch eine richtige Strasse verbun-



HABLÜTZEL HABSBURG (GRAFEN VON) 33
den. Taufregister seit 1627, Ehe- und Sterberegister seit 
1665. — Vergl. F R B . — Jah n  : Chronik. — Buchmüller : 
Beatenberg. — E. W althard : Briefl. Mitteilungen aus 
dem, Habkerntal. [H. Sp.]

H A B L Ü T Z E L .  Familien der K te. Schaffhausen und 
Zürich.

A. K a n to n  S c h a ffh a u s e n . Altes Geschlecht der 
Gem. W ilchingen, das Ende des 15. Jah rh . auch in 
Schaffhausen verbürgert war. — 1. M a r t i n  I., bischöfl. 
Vogt und A m tm ann zu Neunkirch 1462-1476. —
2. M a r t i n  II ., Vogt zu Thiengen 1492 u. 1493. —
3. A d r i a n  I., Mitglied des Gerichts zu Wilchingen 
1648. — 4. A d r i a n  II., Mitglied der neuen Regierung 
am 27. VI. 1831. — Vergl. L L . —- Beiträge zur vaterl. 
Gesch. VI. — Festschrift der Stadt u. des Kts. Schaffhau
sen. — W ildberger : Gesch. v. Neunkirch. — Rüeger : 
Chronik. — US. [W .-K .]

B. K a n to n  Z ü r ich . Geschlecht der Gem. Trüllikon, 
das um  1554 m it M a r t i n  H. auf die dortige Mühle 
kam  und wahrscheinlich aus dem K t. Schaffhau
sen stam m t. — M a r t i n  war anfangs des 17. Jahrh . 
Gerichtsvogt z u  Trüllikon. — [ J .  F r i c k . ]  —  1. J a k o b ,
* 20. v. 1802 in Trüllikon, Kreislehrer 1820, Landwirt, 
Grossrat 1838, Bez.-Gerichtspräsident 1849, t r a t  Ende 
1866 von allen Aemtern zurück, f  12. IX. 1894. — W. 
Senn : Chronicon 1894, E rgänzungsband. — 2. H e i n 
r i c h ,  * 1860 in Benken, K antonsrat 1893-1920, S ta tt
halter des Bez. An del fing en bis 1923, V erwaltungs- 
m ajor, t  7. H. 1924. —  1924, Nr. 203. — LandW e
1924, Nr. 33. — 3. A l b e r t ,  von Eglisau, * 28. vi. 1865. 
Bürger von W interthur 1907, Dr. ju r., freier Journalist 
1890, D irektor der Presseabteilung der Schweiz. Landes
ausstellung in Genf 1896, R edaktor des Neuen Winter- 
thurer Tagblattes 1896, freisinniger Politiker, 3 Jahre 
Präs. des Vereins der Schweiz. Presse. Verfasser von 
Festschrift... des Kunstvereins W ’thur (1898) ; Festschrift 
des... Schweiz. Kunstvereins 1806-1906. — A us der Gesch. 
des Vereins der Schweiz. Presse (in Beitr. zur Gesch. 
des zürch. Zeitungswesens 1908). — SZG L. — N Z Z  
1921, Nr. 1884. — Neues W ’thurer Tagblatt 1921, 
Nr. 307. [H. Br.]

H A B R E C H T ,  f  Bürgergeschlecht der S tad t Schaff
hausen. — 1. J o a c h i m ,  Uhrmacher, vernanti. von Dies- 
senhofen, liess sich 1540 in Schaffhausen nieder, wo er 
das Bürgerrecht erwarb. 1545 arbeitete er in Solothurn 
an der Vervollkommnung der astronomischen Uhr des 
M arktturm s, ward 1561 « Z itrichter » in Schaffhausen, 
verfertigte eine Schlaguhr für die St. Johannskirche 
und erstellte die 1564 vom R at angekaufte astro
nomische Uhr auf dem Fronw agturm . — 2. I s a a k ,  Sohn 
u. Schüler des Vorgen., 1544-1620, wurde 1571 von dem 
M athem atiker C. Dasypodius m it der Erstellung einer 
neuen astronomischen Uhr für das Strassburger Münster 
be trau t, die er 1574 vollendete. H. erhielt das Bürger
recht der S tad t Strassburg und für sich und seine Nach
kommen die Stelle eines M ünsteruhrmachers. 1579-1580 
verfertigte er das Uhrwerk am R athause zu Heilbronn 
und brachte 1580 auch die Uhr am R athaus zu Ulm 
wieder in Gang. — 3. J o s i a s ,  2. Sohn von Nr. 1, * 1552, 
arbeitete m it seinem Bruder in Strassburg als dessen 
Gehilfe an der astron. M ünsteruhr. Noch vor ihrer 
Fertigstellung folgte er einem Rufe des Bischofs von 
Köln nach Kaiserswerth, in dessen Rheinschloss er 
ein grosses Uhrwerk ausführte ; ferner konstruierte er 
eine astronomische Uhr für St. Peter in Köln, f  in 
Kaiserswerth. — Vergl. Schalch : Erinnerungen. — 
Derselbe : Beschreibung der astron. Uhr an dem Fron
wagturm. — S K L . [W .-K .]

H A B S B U R G .  Vogtei im K t. Luzern, das Gebiet 1 
dieses K ts. zwischen Reuss, Zuger- und Luzernersee — 
ohne Buchrain und Dierikon, welche zur Landvogtei 
R otenburg gehörten, — soweit es Mitte Ju li 1406 durch 
K auf aus dem ehemaligen österreichischen Amt 
« H absburg am See » an die S tad t Luzern übergegangen 
war. Zur Vogtei gehörten Meggen, Adligenswil, Udli- 
genswil, Greppen, Meyerskappel, Gisikon, Honau 
und Root. Dieses Gebiet zählte zu den neun « kleinen » 
Vogteien. [P. X. w.]

H A B S B U R G  (K t. Aargau, Bez. Brugg. S. CLS). 
Gem. und Dorf in der Pfarrei Birr ; Stam m burg des
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Dynastengeschlechts gl. Namens. Ueber deren Gründung 
1020 und alte Namensformen s. A rt. H a b s b u r g ,  
G r a f e n  v o n .  Bei der Teilung von 1232-1234 kam  die 
Burg an die ältere Linie der H absburger, wurde aber von

I : 6 0 0 0

r/Oifj'rA/j,I S c M o s i

Plan  der Habsburg ,  an fangs  des 20. Jah rh .

den Grafen von da an selten als Residenz b en u tz t. 
Im  14. Jah rh . teilten sich zwei Ministerialenfamilien in 
ihren Besitz : die R itter von Wolen, denen der vordere, 
Wülpelsberg genannte, je tz t verschwundene Teil der 
Veste gehörte, und die Truchsessen von H absburg und 
Wildegg, die im  hinteren Turme wohnten. 1371 ver
kauften die Truchsessen ihren Burganteil den von 
Wolen, die im  Besitze der Burg bis zu deren Eroberung 
durch die Berner 1415 verblieben. H enm ann von Wolen 
musste den Bernern huldigen und schwören, ihnen die 
Veste H absburg künftig offen zu halten. 1420 ging 
die Burg an die von Griifensee über, 1462 aber durch 
K auf an Hans Arnold Segenser, der sie 1469 an das 
K loster Königsfelden veräusserte. Bei dessen Aufhe
bung 1528 fiel die Veste m it den übrigen Klostergütern 
an Bern zurück. Durch die helvetische D otationsur
kunde für den K t. Aargau 1804 kam  die Habsburg an 
diesen K anton, in dessen Besitz sie verblieben ist.

Vom gegenwärtigen Bau stam m t nur noch der Turm 
aus der ältesten Zeit. Bern liess den einstigen Burgteil 
der von Wolen zerfallen und erneuerte nur den W est
bau, u. a. in den Jahren  1559 und 1628. Der K anton 
Aargau liess mehrere Ausbesserungen vornehmen ; so 
wurde 1866 der alte Turm  m it einem Zinnenkranz ver
sehen. — Vergl. W. Merz : Die Habsburg. [D. S.]

H A B S B U R G  (GR AFE N VON) .  Dynastenge
schlecht, das wahrscheinlich aus 
dem Breisgau oder aus dem Eisass 
stam m t und seit dem 10. Jahrh . 
auf Schweizergebiet Rechte und 
Güter besass. Von 1282 an trugen 
die Habsburger den Titel Herzog 
von Oesterreich, und bis in die 
neueste Zeit (im Mannesstamm er
loschen 1740) blühte das Geschlecht 
im österreichischen Kaiserhaus.
Rudolf, der erste König aus diesem 
Hause, wurde der m ächtigste Lan
desherr in unsern Gegenden. Be
deutende Rechte besass er na
m entlich in den U rkantonen, die 
sich bei seinem Tode zusammen 
taten , um  gegen die H errschaft 
seiner Nachfolger zu kämpfen. Aus 
diesem W iderstand gegen die Habsburger heraus erstand 
die Eidgenossenschaft ; sie h a t sich w ährend der zwei 
ersten Jahrhunderte  ihres Bestehens auf Kosten dieses 
Geschlechts erweitert. Im  Folgenden werden die Grafen 
von H absburg bis zu König A lbrecht behandelt. Für das 
W eitere vergl. die A rt. O e s t e r r e i c h ,  H e r z o g e  v o n  und 
R c e m i s c h e s  R e i c h .  Wappen : in Gold ein roter steigender 
Löwe. Im  Obereisass h a tten  sie ausser bedeutendem 
Eigengut mindestens seit dem 12. Jah rh . die Landgraf
schaft, ferner die Vogtei über das bischöflich-strassburg- 
ische Mandat Rufach und besonders die Vogtei über das 
in der Schweiz reich begüterte Kloster Murbach. Ist 
die Annahme richtig, dass der wahrscheinlich dem 
G es chi echte der elsässischen Nordgaugrafen angehö-

Mai 1826
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vende Graf G u n t r a m ,  der 952 von König O tto I. wegen 
H ochverrats verurteilt wurde, m it dem gleichnamigen 
Stam m vater der Habsburger identisch ist, würden die 
H absburger auf die Etichonen, die alten Herzoge des 
Eisass, zurückgehen. An der Spitze des sicheren S tam m 
baums steh t — 1. G u n t r a m ,  der Reiche, f  nach 973, 
der jedenfalls z. T. den Besitz der Habsburger im Aar
gau, wozu vor allem das später « Im  Eigen » genannte 
zusammenhängende Eigengut imW inkel des Zusammen
flusses von Aare und Heuss gehörte, erheiratet zu haben 
scheint. Sein Sohn — 2. L a n z e l i n  heisst Graf von

Altenburg, vielleicht von einer schon damals über dem 
Castrum Vindonissense (Altenburg bei Brugg, zum 
Eigen gehörend) sich erhebenden Burg (wenn nicht von 
Altenburg im K lettgau ?). Seine Söhne waren — 3. 
R a d b o t ,  Graf im  K lettgau, verm ählt m it I ta  von L oth
ringen, und — 4. W e u i h e r ,  Bischof von Strassburg 
i001-f 28. x . 1028, Anhänger Heinrichs II., dem er die 
deutsche Königskrone erringen half. Die burgundischen 
Kämpfe, die auf den das Königreich Burgund dem 
deutschen Kaiser überliefernden V ertrag zwischen Hein
rich II . und Rudolf II I . von Burgund von 1016 folgten, 
in deren V erlauf Bischof W ernher selbst 1020 in Bur
gund einen Sieg erfocht, waren wohl die Veranlassung, 
dass er zum Schutze des der burgundischen Grenze nahe 
gelegenen Eigengutes, auf dem höchsten Punkte der 
ehedem W ülpelsberg geheissenen, längs des rechten 
Aareufers hinziehenden Bergkette im Aargau, wohl 
eben im Jah re  1020 eine Feste gründete, die Habsburg 
( =  Habichtsburg ; Habesburch in der Gründungsur
kunde von Muri ; Habesburg 1114 ; Habesburc 1124 ; Ha
bespur ch 1153 ; Habisburch 1213 ; Habspurch 1242 usw.). 
Sie wurde in ein ganzes Verteidigungssystem einbezogen 
durch die folgende Gründung zweier Burgen auf den 
E ndpunkten des das Amt « Eigen » nach Süden ab
schliessenden Kestenberges, der Wildegg und der

Brunegg, welche Ministerialen- und zugleich Truchses
sen- und Schenkenfamilien der H absburger die Namen 
gaben. 1027 gründete Bischof W ernher m it Radbots Ge
mahlin Ita  zusammen das Benediktinerkloster Muri. 
Bischof W ernher war auch Anhänger Konrads II . und 
bei dessen K aiserkrönung 1027 in Rom anwesend ; er 
wurde von ihm m it einer G esandtschaft nach K onstan
tinopel be trau t, wo er starb . — 5. R u d o l f  I., f  vor 
1063, Sohn von Nr. 2, Stifter des Klosters O ttm ars
heim im Eisass. — 6. W e r n h e r , Sohn von Nr. 3, f  11.
XI.  1096, stand im Investitu rstre it auf päpstlicher Seite,

I reform ierte das Kloster Muri durch Mönche von St. 
Blasien nach der Regel von F ructuaria . — 7. O t t o  II., 
Sohn von Nr. 6, Teilnehmer an Kaiser Heinrichs V. 
Feldzug gegen Ungarn 1108, durch seine G attin  E r
werber von Besitz in der Schweiz (Dietikon) und 
vielleicht der Landgrafschaft Obereisass. — 8. A l 
b r e c h t  III ., der Reiche, Enkel von Nr. 7, f  25. XI. 
1199, bezeichnet eine bedeutende E tappe in der 
Machtentwicklung seines Geschlechtes. Für die E rb
schaft seiner Gemahlin Ita , der Tochter Rudolfs, des 
letzten Grafen von Pfullendorf, der seinen Besitz 
Kaiser Friedrich Barbarossa verm acht ha tte , wurde er 
von letzterem  aus der H interlassenschaft der 1172 aus
gestorbenen Grafen von Lenzburg-Baden m it der 
G rafschaft über den links von Lim m at und Zürichsee 
gelegenen Teil des Zürichgaus, in den Schwyz und U nter
walden fielen, und m it der Vogtei Säckingen (ohne Gla
rus), sowie wahrscheinlich aus derjenigen der 1173 
erloschenen ändern Lenzburgischen Linie m it der 
Grafschaft über den Aargau entschädigt. Sein Sohn —
9. R u d o l f  II., der Alte, f  vor 10. i v .  1232, ein treuer 
Anhänger Friedrichs II ., erhielt von diesem aus der 
E rbschaft der Zähringer die Reichsvogtei über Uri, 
die er indessen durch den Freiheitsbrief König H ein
richs für Uri von 1231 wieder verlor. — 10

Schloss H absbu rg  um 1870. Nach einer  Z e ic hnung  v. L. Rohbock (Stich in der  Schweiz. Landesbibi. ,  Bern).
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A l b r e c h t  IV., der Weise, Sohn von Nr. 9, wurde 
1228 im Dagsburgischen Erbschaftsstreit zwischen 
Bischof und S tad t Strassburg einer-, dem Grafen von 
Pfirt m it seinen V erbündeten anderseits von der S tadt 
zu ihrem lebenslänglichen -Feldhauptmann gewählt 
und gewann den Sieg bei Blodelsheim (8. Juni). 
A lbrecht IV. war verm ählt m it Heilwig, der Schwester. 
Graf H artm anns IV. von K iburg (spätestens seit 1217). 
t  1239 oder 1240 im  Heiligen Land. — 11. R u d o l f  III ., 
der Schweigsame, Bruder von Nr. 10 (vergl. unter 
Nr. 14, und A rt. F I . - L a u f e n b u r g ) .  Die zwei Brüder 
nahm en zwischen 1232-1234 eine 1238-1239 ergänzte 
Teilung des habsburgischen Besitzes vor, wobei jenem 
die Grafschaft im Aargau m it dem « Eigen », dem 
Stam m sitz und den S täd ten  Brugg, Bremgarten und 
Meienberg, die Grafschaft im Frickgau, die Vogteien 
über Muri und Säckingen m it dieser Stadt, doch ohne 
.Laufenburg, und die Eigengüter im Eisass, Rudolf dem 
Schweigsamen dagegen die im Zürichgau, also auch 
in Schwyz und Unterwalden, gelegenen Güter wohl mit 
der Grafschaft, ferner Sempach, die H errschaft Willi- 
sau und der Besitz bei Luzern, wo sich auf dem Hügel 
Ramesfluh die N eu-Habsburg erhob, sowie Laufenburg 
zufreien. Die Landgrafschaft im Obereisass und die 
Vogtei über Murbach blieben gemeinsam, waren aber 
später ebenfalls im Besitze der Nachkommen Albrechts. 
Die Spaltung des Geschlechts in die beiden durch sie 
begründeten Linien, die ältere, nachmals österreichi
sche, und die jüngere Flabsburg-Laufenburgis che, ist 
durch deren zeitweiligen Gegensatz auf die fernere 
Geschichte des Hauses Flabsburg von grossem Einfluss 
gewesen, ja  dadurch, dass aus dieser R ivalität die jü n 
gere Linie die traditionelle staufische Politik des 
Hauses verliess und dadurch den schwyzerischen Frei
heitsbrief von 1240 ermöglichte, auch in der Gesch. 
der E ntstehung der Eidgenossenschaft ein Fak tor ge
worden. — 12. A l b r e c h t ,  Sohn von Nr. 10, bereits 
1242 Domherr von Strassburg und Basel, im  K am pf 
zwischen Kaiser- und P apsttum  auf päpstlicher Seite, 
t  1. i. 1256. — 13. H a r t m a n n ,  Sohn Nr. 10, als Teil
nehmer auf staufischer Seite am Kriege in der Lombardei 
gefangen, t  zwischen 1247 und 1255. Nach dem Tode 
von Nr. 12 war Albrechts IV. ältester Sohn — 14. 
R u d o lf  (zu Lebzeiten seines gleichnamigen Oheims 
von H .-Laufenburg der Jüngere genannt), alleiniger 
V ertreter der älteren Linie. * 1. v. 1218, R itter 1243, 
war er unentw egter Anhänger der Staufer bis zum 
Ausgang K onradins, bei dem er sich auf dem italieni
schen Zuge 1267 in Verona befand. Dem ehrgeizigen 
und tatk räftigen  Mann, dem schlagfertigen, geschickten 
Führer im Felde und überlegenen Politiker boten die 
Zeiten des Kampfes zwischen der kaiserlichen und der 
päpstlichen Partei und des Interregnum s reichliche Ge
legenheit zur Erw eiterung seiner H errschaft, die er 
ohne Skrupel benutzte. 1242 h a tte  er eine Fehde m it den 
Laufenburger Verwandten, in der sein V etter Gottfried 
das Schloss Brugg zerstörte. Um 1250 fällt seine H eirat 
m it G ertrud (als Königin Anna genannt), der Tochter 
Graf Burkhards von Hohenberg, die ihm das Albrechts- 
ta l (Eisass) zubrachte ( f  16. I I .  1281). Schon 1257-1258 
war Rudolf von H. so angesehen, dass er in Uri als 
freiwillig anerkannter Richter im Parteikam pfe zwi
schen den Izelingen und von Gruoba au ftra t. Im  Kriege 
der S tad t Strassburg m it ihrem  Bischof W alther von 
Geroldseck (bellum W aitherianum) ergriit Rudolf, nach
dem er zuerst auf der Seite des Bischofs gestanden 
hatte , für die S tad t Partei und eroberte als ihr Krieg
oberster m it seinem V etter Gottfried (vergl. H .-Laufen
burg) Colmar, Kaisersberg und Mülhausen.

Beim beinahe gleichzeitigen Aussterben beider ki- 
burgischer Linien verstand es Rudolf, in die Stellung 
des Gesamthauses K iburg einzutreten und sie zu be
haupten . Nach dem Tode H artm anns V. des Jüngeren 
von Kiburg (1263) legte er, gestü tzt auf einen Vertrag 
m it ihm (vom 2. v m . 1261), als Schutzherr der Witwe 
Elisabeth und der Anna, der Tochter H artm anns, unter 
Zuziehung von dessen Schwestersohn, des Grafen Hug 
von Werdenberg, sowie Gottfrieds von FI .-Laufenburg 
als Vormündern, die Hand auf das westkiburgische 
E rbe. Mit diesem Todesfall war ihm als Sohn der

Schwester des letzten Kiburgers auch die nahe Aussicht 
auf die ostkiburgische Gütermasse eröffnet. Noch zu 
Lebzeiten Flartm anns IV. sicherte er sie sich, indem 
er sich von seinem Oheim alle kiburgischen Lehen

Rudolf  von Habsburg .  Nach dev im Kunsth is to r .  Hofmuseum 
in W ien  befindlichen Abbildung des Grabdenkmals.

(d. h. auch das gesamte ehemalige 1244 vom Bischof 
von Strassburg zu Lehen genommene Eigengut) ausser 
denen von der Abtei St. Gallen übertragen liess, um 
gleichwohl nach H artm anns Tod (27. XI. 1264) auch 
letztere, sowie das W ittum  von dessen Gemahlin Mar
garetha von Savoyen in Besitz zu nehmen. Zu dieser 
Erbschaft gehörten auch die Landgrafschaft im T hur
gau, die Vogtei Glarus und der kiburgische Teil der 
Reichsvogtei Zürich. In diesem Ausgreifen stiess 
Rudolf m it Graf Peter II. von Savoyen zusammen, der 
für die Ansprüche seiner Schwester M argaretha von 
Kiburg ein trat und im W esten, wo Rudolf den bereits 
bestehenden kiburgischen Gegensatz gegen ihn an tra t, 
sich von König R ichard schon am 17. x . 1263 die Reichs
ichen H artm anns des Jüngeren, darunter Grasburg und 
Laupen, ha tte  übertragen lassen. Aber Rudolf, Jan . 
1264 von Freiburg zum Schirmherren angenommen, 
besetzte Burgdorf und jene Orte. Der den Krieg en
dende Friede von Löwenberg (8 . IX. 1267) liess die beiden 
Reichsburgen Rudolf und sprach M argaretha eine 
Abfindung zu. Im  Osten warf Rudolf, m it Zürich ver
bündet, seine Gegner nieder : die ebenfalls m it den 
Kiburgern verw andten Freiherren von Regensberg und 
die Grafen von Toggenburg. Durch Vergleich m it dem 
Abte Bertold von Falkenstein erlangte er 1271 die 
St. Gallischen Lehen Kiburgs. Bei der Uebereinkunft 
über die Teilung der Reichs- und Herzogslehen der 
westlichen H errschaft Kiburg m it Gottfried von FL- 
Laufenburg und Hugo von W erdenberg vom 29. IV. 
1271 behielt Rudolf die politisch-militärischen Macht
mittel in der FI and ; nach der FIeirat zwischen Eberhard 
von H.-Laufenburg und Anna von K iburg kaufte er
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von diesen 1273 das kiburgische Gnl im Aargau : 
Lenzburg, Aarau, Mellingen, in Zug und den Hof A rth, 
und von Habsburg-Laufenburg die H errschaft Willisau 
und Sempach, die Güter um  Luzern, in den W ald

stä tten  und offenbar auch die Zürichgau-Grafschaft. 
Auf seiner Verpfändungs- und Verleihungsurkunde 
König Konrads IV. von 1254 beruhte Rudolfs Anspruch 
auf Breisach und Rheinfelden, der 1268 zu seinem 
Kriege m it dem Basler Bischof Heinrich von Neuen
burg führte, den seine W ahl zum deutschen König 1273 
beendete. Rudolfs Tätigkeit als Reichsoberhaupt ist 
auf dem Boden der Schweiz enge m it seiner .Hauspolitik 
verflochten ; seine neue Stellung erlaubte ihm, seine 
Territorialpolitik zum Ausbau der habsburgischen H err
schaft m it grösserem Nachdruck fortzusetzen, wie sie 
ihm anderseits die Gründung einer zweiten H ausm acht 
im Osten ermöglichte (Belehnung seiner Söhne Albrecht 
und Rudolf m it den öster. Herzogtüm ern Dez. 1282), 
neben der diejenige in den Oberen Landen, den Vorlan
den, bald in die zweite Linie zurücktreten sollte. Abge
sehen von den Erwerbungen in Schwaben, die m it seiner 
Absicht einer W iederaufrichtung des Herzogtums 
Schwaben in Zusammenhang gebracht werden, sind 
die hauptsächlichsten : Landser im Eisass um 1275, die 
Herrschaft Grüningen als Lehen von St. Gallen um 
1276, nach dem Tode Graf Rudolfs von Rapperswil 
(2. I. 1283) die Rapperswilcr Lehen von Einsiedeln, 
d. h. die Vogtei über dieses Kloster und die Reichsvogtei 
Urs er en m it einem Teil der S tad t Rapperswil Okt. 1285, 
zum Nachteil der Elisabeth von Rapperswil und ihres 
Gemahls Ludwig von Homberg, das innere Amt Wol- 
husen, während den Kämpfen m it deni St. Galler Abte 
Wilhelm von M ontfort, in denen dieser vertrieben und 
der Kemptener Abt Konrad von Gundelfingen einge
setzt wurde, die Rapperswil er Lehen von St. Gallen 
1287, das Meieramt von Glarus als Lehen vom Stift 
Säckingen 1288, die G rundherrschaft über Luzern und 
die dazu gehörenden Höfe durch K auf von der Abtei 
Murbach April 1291, die Vogtei über einen Teil dieses Be
sitzes nach dem Aussterben der Freiherren von R oten
burg. Ein Teil dieser Erwerbungen, sowie die von Aar
burg und Zofingen, diente auch der H errschaft über ein 
Stück der wegen ihrer Zollerträgnisse wichtigen G ott
hardstrasse.

Mit Savoyen erneute sich, nach der Erwerbung Frei- 
burgs i. U. (26. XI. 1277), der Konflikt, nachdem Bern 
aus der savoyischen Schirmherrschaft zum Reich zu
rückgekehrt war, um das noch im Besitz von Peters II. 
Nachfolger Philipp befindliche Reichsgut : Gümminen, 
Peterlingen und Murten, die dieser nach der Einnahme 
von Peterlingen (Ende 1283) im Frieden vom 27. x il. 
ab tra t. Der Feldzug nach P ru n tru t gegen Rainald, den 
Bruder des Pfalzgrafen Otto von Burgund, 1283, führte

zur Erwerbung von Delle. Zur V erstärkung seiner Posi
tion im W esten verm ählte sich Rudolf im Febr. 1284 
m it Elisabeth, der Schwester Herzog Roberts von 
Burgund. Das seit 1285 wieder zum König in Opposi

tion stehende und un ter savoyischen Einfluss 
gekommene Bern wurde durch seine Niederlage 
an der Schosshalde (27. IV . 1289) zur U nterw er
fung genötigt.

Die kiburgische Erbschaft und die folgen
den den Besitzstand abrundenden Erw erbun
gen hatten  Rudolf zum m ächtigsten Territo
rialherren gem achl. Die verschiedenartigen Be
standteile dieses Besitzes zu einem einheitli
cheren Territorium  zu gestalten, sollte die 
grösstenteils durchgeführte Einteilung in Ver
waltungsbezirke, Aemter, wie sie uns dann im 
Habsburgischen U rbar entgegentritt, dienen, in 
denen Vögte als Verwaltungsbeamte die H err
schaft in ihren mannigfachen Rechten gegen
über den U ntertanen vertraten . Heber den 
ganzen Besitz in den Oberen Landen setzte 
Rudolf eine einheitliche Oberleitung. Eine tief
einschneidende Neuerung der Verwaltung unter 
ihm war das gewaltige Anziehen der S teuer
schraube, gleichermassen in Reichsstädten wie im 
Hausbesitz, das schon gegen ihn selbst ern
sten W iderstand erweckte. Bereits aus seiner 
Zeit stam m en auch U rbaraufnahm en über ein
zelne Gegenden. Rudolf f  am 15. v u . 1291.

Von den Söhnen Rudolfs w a r  — 15.H a r t m a n n ,  
* um 1259, verlobt m it König Eduards I. von 

England Tochter Johanna (W ittum sverschreibung auf 
dem schweizer. Besitz vom 3. v .1278), käm pfte glück
lich gegen Savoyen 1281, t  (im Rhein ertrunken) 21. XII.
1281. — 16. R u d o l f ,  * 1271, Gemahl der Agnes, Toch
te r O ttokars von Böhmen 1278. Mit seinem Bruder 
Albrecht m it den österr. Herzogtüm ern belehnt Dez.
1282, nach der alleinigen Belehnung Albrechts (1. VI. 
1283) für das zu erneuernde Herzogtum Schwaben vor
gesehen, dann m it Albrecht m it den verschiedenen vom 
König erworbenen Lehen auf Schweizer Boden belehnt, 
ta t  er sich kriegerisch schon durch die Einnahm e der 
Aarburg 1285 hervor, siegte an der Schosshalde 27. IV. 
1289 und übernahm  um  diese Zeit die Regierung der 
oberen Lande, f  10 .  v .  1290. Sein Sohn — 17. J o h a n n e s  
Parricida, * um  1290, Mörder seines Oheims König 
Albrecht wegen dessen Zögern, ihn m it einem schon 
seinem Vater versprochenen Erbteil auszustatten , floh 
nach Italien und wurde in Pisa von König Hein
rich V II. gefangen gesetzt, f  in der Haft. 13. XII .  1313 (?)
— 18. A l b r e c h t ,  König Rudolfs ältester Sohn, * um 
1248, vergl. A rt. A l b r e c h t  I. — Der Tod König 
Rudolfs war im Osten und im Westen das Signal zur 
Erhebung für Alle, die sich durch das bedrohliche An
wachsen der habsburgischen Macht unter ihm  beein
träch tig t fühlten. Albrecht bestand den S turm  ; aber 
der Koalition gegen ihn waren durch ihren Bund m it 
Zürich vom 16. x . 1291 auch Uri und Schwyz ange
schlossen, zwei Glieder der Eidgenossenschaft der 
W aldstätte, die der erste Stein sein sollte, der aus dem 
Gebäude der habsburgischen Macht in der Schweiz 
herausbrach. Noch einmal, jedenfalls nachdem Albrecht 
König geworden, wieder dem angestam m ten Landes
herrn unterworfen, wurde Schwyz, und m it ihm U nter
walden nach Albrechts Erm ordung durch die Frei
heitsbriefe König Heinrichs V II. von der habsburgi
schen H errschaft endgültig befreit.

Bibliographie. H errgott : Genealogia diplomatica
augustx gentis Habsburgicæ. — Kiem in QSG  II I , 2.
— Derselbe : Gesch. der Benediktinerabtei Muri- 
Gries I. — Schulte : Gesch. der Habsburger in  den ersten 
drei Jahrhunderten. — Derselbe : Zur Herkunft der 
Habsburger (in Mitteilungen des Instituts f. österr. Ge
schichtsforschung X). — Steinacker : Zur Herkunft (in 
ZGO , N .F. X IX , X X III, X X IV ).— Hirsch in JSG  
X X X I. — Rloc.h : Ueber die Herkunft des Bischofs 
Werner 1. von Strassburg (in ZGO, N .F . X X III). — 
Reuter : Der Feldzug Rudolfs I. von II. gegen Burgund  
im  Jahr 1289. — Krüger in JS G  X III , 499 und ZGO, 
N. F . VI und V II. — Gisi in Forschungen zur deutschen

Schloss  H absbu rg  im Anfang  ilos 20. Jah rb .  Nach e ine r  Photographie .
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Gesch. X X V I und in A S  G V. — Merz : Die Ilabsburg.
— Festschrift zur ßOOjähr. Gedenkfeier der Belehnung 
des Hauses Habsburg m it Oesterreich. — Redlich : 
Rudolf von Habsburg. — Aug. B urckhardt in B Z  XV .— 
Meyer v . Knonau in JS G  V ÌI. — Stutz : Das habsburg. 
Urbar und die Anfänge der Landeshoheit. —  Bär : 
Zur Gesch. der Grafschaft Kiburg unter den Habsburgern.
— Regesta Habsburgica. — Oechsli : Anfänge. —• 
Dierauer. [C. B r u n .]

H A B S B U R G - L A U F E N B U R G  (GR AFE N VON).  
Name der jüngeren, der Rudolfmischen Linie der H abs
burger. Bei der Teilung zwischen den Söhnen Rudolfs II. 
( t  vor 10. IV. 1232) : Albrecht IV., dem Stam m vater 
der älteren, Albertinischen, nachmals österreichischen 
Linie, und dem Gründer der jü n g e re n — 1. R u d o l f  I. 
(als Graf von LI .-Laufenburg III.), dem Schweigsamen 
(vergl. A rt. H a b s b u r g ) ,  fielen ein Teil der Vogtei und 
der Lehen des Stifts Säckingen an letz tem , darunter das 
militärisch und handelspolitisch wichtige Säckinger 
Lehen Laufenburg, das die Residenz der jüngeren Linie 
wurde. Nach dem Verkaufe an Rudolf von H. 1273 
bestand der Besitz der jüngeren Linie zunächst haup t
sächlich aus dieser H errschaft Laufenburg, wozu die 
Landgrafschaft im K lettgau, die Vogtei über Rheinau
u. a. kamen. Rudolf der Schweigsame stand 1242 in 
Fehde m it seinem gleichnamigen Neffen, die sein Sohn 
Gottfried (Nr. 3) führte. Im  K am pf zwischen Kaiser und 
Papsttum  stand er, nachdem er vorübergehend schon 
nach Friedrichs II . Bannung 1239 sich von diesem 
abgewandt ha tte , der deshalb seinen G rafschaftsunter
tanen  von Schwyz den Freiheitsbrief von 1240 gab, 
nachher aber wieder beim Kaiser in Italien erschienen 
war, seit Friedrichs Absetzung auf dem Konzil zu Lyon 
dauernd auf päpstlicher Seite, f  6. VII. 1249. Von seinen 
Söhnen gründete — 2. E b e r h a r d  durch seine H eirat 
m it Anna von Kiburg 1271 das neukiburgische Haus 
(vergl. A rt. K i b u r g - B u r g d o r f ) .  Er verkaufte m it seiner 
Gemahlin 1273 die habsburg-laufenburgischen und 
die kiburgischen Besitzungen im Aar- und Zürichgau 
an Rudolf von H., wahrscheinlich m it der Grafschaft 
in letzterem , obgleich er seit 1280 m it dem Titel « Land
graf im  Zürichgau » au ftritt. f  1283. — 3. G o t t f r i e d ,  
Sohn von Nr. 1, zuerst Gegner, später V erbündeter 
Rudolfs von H., M itvormund über Anna von Kiburg, 
nahm  1271 am Kriege O ttokars von Böhmen gegen Un
garn teil ; t  an den Folgen einer dort erhaltenen Wunde 
29. ix . 1271. — 4. R u d o l f  (II.), Sohn von Nr. 1, Propst 
des Chorherrenstifts Rheinfelden, Kirchher von Bieti
kon, Dompropst zu Basel 1263, Bischof von Konstanz 
1274-1 3. iv. 1293 ; nach König Rudolfs Tod die Seele 
der Opposition gegen Herzog Albrecht. — 5. R u
d o l f  III ., Sohn von Nr. 3, zweiter Gemahl der Gräfin 
Elisabeth von Rapperswil, W itwe Graf Ludwigs von 
Homberg, 1296 und seitdem H err von Rapperswil, wo 
er sich nun gewöhnlich aufhielt, käm pfte bei Göllheim 2. 
v i i .  1298 für Adolf von Nassau, wurde gefangen und 
gezwungen, Albrecht zu huldigen, erscheint ebenfalls 
als Landgraf im Zürichgau, war Nachfolger seines Stief
sohnes W erner von Homberg als Reichsvogt 1310-1313, 
wurde von letzterem  in die Lehengemeinschäft seines 
Anteils an der Landgrafschaft im Sisgau aufgenommen, 
war m it König Heinrich V II. in der Lombardei 1311, 
t  22. i. 1315 zu Montpellier. — 6. J oh a n n  (Hans) I., 
Sohn von Nr. 5, stand m it seinem H albbruder Werner 
von Homberg (f 21. m . 1320) in Erbgemeinschaft der 
Reichslehen, m it dessen Sohn W ernlin auch in solcher 
der Lehen von den Gotteshäusern Einsiedeln und St. 
Gallen, musste nach Wernlins Tod (t 1323) das Hom- 
bergische Erbe (March und Alt Rapperswil, Gottes
hauslehen am linken Ufer des Zürichsees) schliesslich 
1330 von den Herzogen von Oesterreich zu Lehen neh
men. Mit Zürich im Burgrecht 1334, zog Hans I. sich 
durch seine Begünstigung der durch die Brun sehe 
Zunftrevolution von 1336 Gestürzten, die er in Rappers
wil aufnahm , den Krieg m it Zürich zu, m it dem sich 
eine Fehde m it Graf Diethelm von Toggenburg ver
band. Er fiel im Gefecht bei Grinau 21. IX. 1337 ; für 
seine Söhne verm ittelten Kaiser Ludwig und ihr Vor
mund FI erzog Albrecht II . den Frieden am 21. Nov. —
7. H .'i/is II., Sohn von Nr. 6, unternahm  m it den ziirch.

Verbannten die Zürcher Mordnacht 23. II. 1350, wurde 
gefangen, im Wellenberg eingekerkert und erst nach 
den Zügen Rudolf Bruns gegen Rapperswil, bei denen 
die Burg Alt-Rapperswil ganz und die S tad t Rapperswil 
teilweise zerstört wurden, und nach dem dadurch her
vorgerufenen Krieg Oesterreichs gegen Zürich und die 
Eidgenossen und dem ihn endenden Brandenburger 
Frieden 1352 freigelassen. Er verkaufte 1354 Rapperswil 
an Oesterreich, wobei er es jedoch als Mannlehen be
hielt, und nahm  m it seinen Brüdern eine Teilung vor 
(30. XII.  1354), wobei er Rapperswil und die sund- 
gauischen Besitzungen (er ha tte  hier auch die Herrschaft 
Rotenberg als Pfand von Oesterreich), Rudolf Laufen
burg und die Landgrafschaft Sisgau, und Gottfried Alt- 
Rapperswil, die March usw., Rheinau und die L and
grafschaft im K lettgau (später m it Rudolf zusammen) 
erhielt ; wurde R at des österr. S tatthalters in den Obe
ren Landen Bischofs Johann von Gurk 1362, nahm  an 
den Landfriedensbünden von 1363 gegen die «Englän
der » und 1366 teil, begab sich m it seinem Bruder R u
dolf (Nr. 8) in den Solddienst von Florenz 6. I. 1364, 
nahm  m it seiner « Compagnia » teil an dessen Krieg m it 
Pisa und an der Schlacht bei Cascina 28. vìi. 1364, 
befand sich dann bei der Compagnia della Stella, 1366 
neben Hawkwood bei der von St. Georg, 1368 im Dienste 
des K irchenstaates, und später, wie es scheint, in dem 
der Visconti von Mailand, f  17. x ii. 1380. — 8. R u d o l f ,  
Bruder von Nr. 7, zeichnete sich bei Cascina aus, 
scheint nach Ablauf des Soldvertrages m it Florenz 
heim gekehrt zu sein. Schirmvogt der Abtei St. Gallen 
1343, später österr. Landvogt im Eisass, Schwarzwald 
und Aargau und H auptm ann im Tirol, verschuldet 
an Basel, dann der S tadt Laufenburg, die jene und 
weitere Anleihen für ihn übernahm  gegen Ueberlassung 
von Zoll, Geleit und Münze ; erhielt ein Münzprivileg 
von Kaiser Karl IV. ; t  Sept. 1383. — 9. G o t t f r i e d ,  
Bruder von Nr. 7 und 8, verkaufte Alt-Rapperswil und 
die March an Oesterreich 1358, t r a t  seinen Anteil an 
der Landgrafschaft K lettgau an seinen Bruder Rudolf 
ab 1365, wurde auf einer W allfahrt im Kloster Einsie
deln durch von ihm beraubte Urner Kaufleute gefangen 
und gegen Schadenersatz freigelassen 1371, f  10. v ii. 
1375. — 10. HANS II I . (der Junge), Sohn von Nr. 7, 
in einer Fehde m it Stephan von Mömpelgard gefangen 
1373, erwarb die österr. Pfandschaft Homberg 1377. 
vertauschte S tad t und Flerrschaft Rotenberg an seinen 
Vetter FI ans IV. gegen die Flerrschaft Krenkingen und 
Rheinau 1389, f  11. i. 1392. — 11. H a n s  IV. (Hensli), 
Sohn von Nr. 8, verkaufte S tad t und H errschaft Laufen
burg an Herzog Leopold II I . und nahm  sie wieder von 
ihm zu Lehen 1386, österr. Landvogt im Schwarzwald, 
Frickgau und Aargau, als Mitglied der R itterschaft 
vom St. Georgskreuz Teilnehmer am Bündnis gegen 
die Appenzeller vom 28. x. 1407, f  18. v. 1408. — 12. 
M a u r i t i u s ,  Sohn von Nr. 11, als ehemaliger Kirch- 
herr in Erzingen erw ähnt 10 .x . 1408 ; ulti mus. Nach dem 
Tode H ans’ IV. fielen seine österr. Mannlehen (Laufen
burg) Oesterreich heim, während Rotenberg, K renkin
gen-Rheinau und die Grafschaft im K lettgau durch 
seine Tochter Ursula an deren Gemahl Graf Rudolf 
von Sulz kamen. — Vergl. Arnold Münch in Arg. V III, 
X, X V III und X IX . — Ju l. Reinh. Dieterich in Mitteil
ungen aus dem german. Nationalmuseum  1891, p. 70 
(Briefe Rudolfs I I I . betr. seine Reichsvogtei). — AD B. 
— Sautier : Papst Urban V. und die Söldnerkompagnien 
in  Italien. — Rosenberger : John Hawkwood und in 
N Z Z  1921, Nr. 1107. — Karl Heinr. Schäfer : Deutsche 
Ritter und Edelknechte in  Italien. [C. R.]

H A B S B U R G  (N E U- )  (K t. u. Amt Luzern, Gem. 
Meggen. S. GLS). Ehemalige Burg. Auf der im 13. 
Jahrb . Ramesfluh genannten Bodenerhebung in der 
Nähe des Sees besassen die Habsburger eine Burg. Sie 
bestand — als Neugründung für die unm ittelbar vorher 
zerstörte Burg Meggenhorn — im Zeitraum von 1244 
bis 1352. Am 7. XI. 1244 nahm Graf Rudolf gegen einen 
jährlichen Wachszins von der Aebtissin zu Zürich den 
genannten Flügel m it der Neu-IIabsburg (castrum quod 
dicitur Nova Habesburch) zu Er bl eh en. Die Burghut 
ha tte  1334 der Burggraf R itter Jost von Moos inne, um 
1352 der Freie Gerhart von Utzingen (Segesser :
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Rechtsgesch. I, 499). Herzog Rudolf von Oesterreich ] 
verpfändete Neu-Habsburg an Ruotschm ann von Hall- 
wil. Von diesem löste sie m it Zustimmung des Herzogs 
am 5. nv . 1365 W alter von Langnau, Bürger von Lu-

eBsmiRGK^

Schloss  N eu-Habsburg  (Luzern) um 1734. Nach e ine m  Kupfers t ich  von Andr.  u n d  Jos.  Schmuzer.

zern, und von Letzterem  am 13. I. 1370 W alter von 1 
Tottikon. Durch Erbfall gelangte die Pfandschaft an 
Johanna von Hunwil, die Gemahlin Heinzmanns von 
Hunvvil, Burgers zu Luzern, welche ihre Rechte an der 
Pfandschaft am 15. VII.  1406 an Luzern verkaufte. 
M arquard H ergott fand bei Anlass eines Besuches der 
Ruine ca. 1730 gegen Nord noch ein ganzes Gemach mit 
eingestürzter Decke vor. Er glaubte in den Ruinen zwei 
von einander abgesonderte, viereckige Gebäude er
kennen zu können. Nach Cysat wäre um  1600 noch 
ein Renn- und Turnierplatz erkenntlich gewesen. — 
Vergl. J . P. S eg esser : Die Trümmer der neuen Habsburg 
(in Gfr. X II, 182 ff. m it Plan und Grundriss). — A. Phil, 
von Segesser : Rechtsgesch. (I, 498 ff.). — R. D ürrer : 
Die Einheit Unterwaldens (in JS G  1910, p. 16 ff.). — 
H errgott : Geneal. diplom. 737. —- G. Schwab : Die 
Schweiz in  ihren Ritter bur gen I, 70 ff. — Habsb. Urbar I, 
206 ff. — Gfr. 62, p. 190. — R. Cysat : Collectanea 
A. B. C. D. E. — Staatsarchiv. [p. x . w.]

H A B SB U R G ,  K a r / von ( K a r l  I V . ) ,  le tzter Kaiser 
von Oesterreich, 1887-1922, folgte 1916 auf Franz 
Joseph. Er kam  1919 nach Ausrufung der Republik in 
Wien in die Schweiz, hielt sich vorübergehend in der 
W art egg bei Rorschach auf und liess sich dann in 
Prangins (W aadt) nieder. Zweimal versuchte er, die 
verlorene Gewalt wieder an sich zu reissen : im März 
1921 verliess er Prangins im Automobil und begab sich 
an die österreichische Grenze. Der Erfolg blieb aus, er 
kehrte in die Schweiz zurück, nach H ertenstein. Am 
darauffolgenden 20. Okt. verliess er, von seiner G attin 
Zita und einigen Getreuen begleitet, im Flugzeug 
Zürich, landete in Oedenburg, brachte einige Soldaten 
zusammen, wurde aber von den Regierungstruppen 
geschlagen. Karl musste sich ergeben, und es wurde ihm 
als Residenz die Insel Madeira angewiesen, wo er am
1. IV. 1922 starb . — C. von W erkm ann : Le Calvaire 
d’un empereur 1918-1922. — Karl W erkm ann : Der 
Tote a u f Madeira. — Aladar v. Boroviczenv : Der 
König und sein Reichsverweser. [D. S.]

H A B S B U R G I S C H E S  URB AR,  Das grosse Ein- 
künfte-Verzeichnis König Albrechts I. über die habsb. 
Besitzungen in den Oberen Landen. Kiburgische Auf
zeichnungen dieser A rt (Kiburgisches U rbar), sowie 

ältere habsb. König R u
dolfs, Albrechts als Graf 
und Herzog (besonders des 
Jahres 1279) und wohl sei
nes Bruders Herzog Ru
dolfs, über einzelne Gegen
den der oberen Lande, gingen 
dem grossen Gesamturbar 
König Albrechts voraus. 
Dieser ha tte  vorher (um 
1287) das sog. Rationarium  
Austriae aufnehm en lassen. 
Die eigentliche Aufnahme 
des Urbars, das die habsb. 
E inkünfte und H errschafts
rechte im Eisass, in der 
Schweiz und in Schwaben 
nach Aemtern m it einer bis 
ins Einzelne gehenden Ge
nauigkeit sam t verpfände
ten und zurückgeforderten 
usurpierten G ütern (Pfand- 
und Revokationsrödel) ver
zeichnet, fand 1303-1307 
s ta tt  ; als ihr Leiter ist 
auch von der neueren For
schung der seit Tschudi 
angenommene Meister B urk
hard von Frick festgehal
ten worden, dessen Hand 
allerdings nur der (Kon
zept-) Rodel über das E i
sass zeigt. Von den Ori
ginal - Ausfertigungen in 
Form von Rodeln über die 
einzelnen Gebiete wurde um 
1330 die sog. Reinschrift 

in Buchform gemacht. Rödel und Reinschrift sind 
heute in den verschiedensten Archiven zerstreut. U r
sprünglich lag wohl das gesam te Material im  habsb. 
Archiv auf dem Stein zu Baden. Dieses kam  bekanntlich 
nach der Eroberung des Aargaus 1415 nach Luzern. Auf 
Grund einer Bestimmung der Ewigen R ichtung von 
1474 wurden im Grossen und Ganzen die nicht eidg. 
Gebiete betreffenden Stücke des Archivs an Oesterreich 
ausgeliefert ; das Uebrige wurde un ter die eidg. Orte 
nach seiner Beziehung auf deren Territorien verteilt. Von 
dem österr. Bestände gelangte dann das meiste an die 
neuen Herren der österr. Vorlande, einiges auch in P ri
vathände. Die ungenügende Ausgabe des H . U. von 
Pfeiffer in der Bibliothek des Literarischen Vereins in  
Stuttgart (Bd. X IX , 1850) ist ersetzt durch die von Maag 
in QSG X IV  und XV besorgte. — Vergl. Paul Schweizer 
in Q SG XV, 2. Teil. [C. B.]

H A B S T E T T E N  (K t. und Amtsbez. Bern, Gem. 
Bolligen. S. GLS). Dorf. Anfangs des 14. Jah rb . be- 
sassen dort besonders die von Gisenstein und das 
Kloster Interlaken beträchtlichen Grundbesitz. Vor 
der Reform ation h a tte  H. eine eigene, U. L. F rau  ge
weihte Kirche, Filiale von H ochstetten. 1345 verkaufte 
Berchtold von Thorberg den Kirchensatz nebst Twing 
und Bann und übrigen Gütern zu H. der S tad t Bern. 
Der Berner R at schenkte 1509 der Kirche von H. eine 
von Jak . Boden gemalte A ltartafel. Bei der E inführung 
der Reform ation wurde H. m it der Pfarrei Bolligen 
vereinigt. Das Landgut « auf dem Hubel » gehörte bis 
1732 der Familie Gross, dann den Wilhelmi und Ryhi- 
ner. 1830-1837 besass es der Schriftsteller Alfred H art
m ann ; seither gehört es der Familie von W attenw yl.

Ein wahrscheinlich nicht adeliges Geschlecht von 
Habstetten wird in der 1. Hälfte des 14. Jah rh . genannt. 
— Vergl. F R B . — v. Mülinen : Beiträge II . — Jah n  : 
Chronik. — v. Stürler : Berner Geschlechter (Ms. Stadt- 
bibl. Bern). — C. v. Mandach in B B  G 1920. [H .  Tr .]

H A C H E N B E R G .  f  Bürgergeschlecht der S tad t So
lothurn. W œ l f l i n  und sein Bruder H a n s ,  Bürger vor
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1440. — C h r i s t i a n ,  Grossrat 1504, Grossweibel 1508- 
1511. — H a n s ,  Grossrat 1519, Vogt zu Thierstein 1524,
■ lungrat 1534, Vogt am Lebern 1536, f  1550. —■ L L . — 
Bestallungsbuch. [v. V.]

H A C K B R E T T ,  f  patrizisches Geschlecht der 
S tad t Bern. Wappen : ursprünglich 
ein H ackbrett auf Dreiberg, später 
in Schwarz zwei silberne Schrägbalken. 
Die H erkunft des Geschlechts ist un
bekannt. E rster Burger war H a n s ,  
1532. — 1. C h r i s t o p h ,  1608-1673, 
Mitglied der CG 1638, Landvogt nach 
Bonmont 1647, des Kleinen R ats 1656.
— 2. A n t o n ,  1640-1699, CG 1673,
Gerichtsschreiber 1675, Landvogt nach 
Bipp 1678, nach Nyon 1691. —  3. D a 

n i e l ,  Bruder des Vorgen., CG 1680, Schultheiss nach 
U nterseen 1690, t  1698. — 4. J o h a n n ,  Sohn von Nr. 2, 
1670-1745, CG 1701, Landvogt nach Lausanne 1713, 
Salzdirektor 1729, des Kl. R ats 1734, Zeugherr 1735, 
Venner zu Schmieden 1736. — 5. J o h .  R u d o l f ,  Bruder 
von Nr. 4, 1672-1741, CG 1710, Schultheiss nach Thun
1728. — 6. C a r l ,  3. Sohn Nr. 2, 1674-1737, stieg in
piemontesischen Diensten bis zum Range eines General
lieutenants (1731) auf ; kaufte 1720 die H errschaft 
Kehrsatz. Mitglied der CG 1710, P latzkom m andant von 
Baden im 2. Villmergerkrieg 1712, Landvogt nach Lau
sanne 1731. — SB B  3. — 7. J o h .  R u d o l f ,  Neffe des 
Vorgen., wurde in piemontesischen Diensten Major, 
CG 1735, f  im gl. J . — 8. J o h a n n  A n t o n ,  Bruder von 
Nr. 7, * 1707, CG 1745, K astlan nach Wimmis 1756, 
nach Zweisimmen 1769. — 9. C a r l ,  Bruder von Nr. 7
u. 8, 1709-1770, CG 1745, Hofmeister nach Königsfelden 
1758. — 10. J o h .  R u d o l f ,  1718-1793, H auptm ann in 
Piemont, CG 1755, Landvogt nach Aarwangen 1762, 
des Kl. R ats 1772, B auherr 1774, Zeugherr 1780, 
Venner zu Schmieden 1785, letzter des Geschlechts. — 
Vergl. v . Wer dt : Stammtafeln (Ms.). — Grüner : 
Genealogien (Ms.). — May : Hist, militaire V II. -— 
R. v. Steiger : Les généraux bernois. [H. Tr.]

HADLAUB  ( H a d e l o u b ,  H a d l o b ,  - l o u p ,  - l o u b ,  
- l u b ,  H e d e l o u b ,  - l o u p  usw.). Zürcher. Bürgerge
schlecht des 13.-14. Jah rh . Wappen : schwarzes stei
gendes Eichhörnchen m it ro ter Zunge und rotem  Hals
band in W eiss. — 1. B u r k h a r d ,  Bevollmächtigter des 
Klosters Selnau 1260. — 2. J o h a n n e s ,  der Minnesänger. 
Sein U nterricht (vor 1281) beim K antor des Gross
m ünsters Konrad von Mure und seine Verwandtschaft 
mit diesem werden durch R. Sillib an H and eines Doppel
blattes am  Schluss einer aus dem 13. Jah rh . stam m en
den kanonis tischen Bamberger H andschrift glaub
haft gemacht. H. kom m t urkundlich nur einmal, am
4. i. 1302 als Käufer eines Hauses am N eum arkt in 
Zürich vor, f  an einem 16. III. vor 1340 (Jahrzeitbuch 
der Propstei). Sein Leben schildert er in seinen Minne
liedern. Zwei der Szenen sind in der sog. Manesse’schen 
Liederhandschrift bildlich überliefert (wo auch sein 
blosser W appenschild). In Zürich gehörte er jedenfalls 
dem Manesse’schen Liederdichter- und Liederfreunde- 
Kreis an. Bächtold verm utet, H. habe sich seine höfische 
Dorfpoesie, die ihn zu ihrem  letzten Ausläufer gemacht 
hat, in Oesterreich geholt. Seine Gedichte h a t zuerst 
1841 Ludwig E ttm üller in den M A G Z  I, Heft 8, ver
öffentlicht, dann 1886 Karl Bartsch (Die Schweizer 
Minnesänger) und Friedrich Pfaff (Die grosse Heidel
berger Liederhandschrift, 1909). — Vergl. Bächtold. — 
Derselbe im  Z T  1883. — F. X. Kraus : Die M iniaturen 
der Manesse’schen Liederhandschrift. — J . A. Schleicher : 
Ueber... Hadlaubs Leben und Gedichte (Diss. Bonn 1888).
— Richard M. Meyer : Hadlaub u. Manesse (in der 
Zeitschr. für deutsches Altertum  44, p. 221). — Erich 
Stange : Die M iniaturen der Manessischen Lieder
handschrift und ihr Kunstkreis (Diss. Greifswald 1909).
— R. Sillib : A u f  den Spuren Joh. Hadlaubs (in Sitzungs- 
ber. der Heidelberger Alcad. der Wissenschaften ; philos- 
hist. Klasse 1922, 1). — A D B . — Z W  Chr. 1903, p. 309 ; 
1913, p. 395. — M onum. Germ. Neer. I. — Zürcher 
Volkszeitung 1921, Nr. 223. [F. H.]

HADLIKON (K t. Zürich, Bez. und Gem. Hinwil.
5. GLS). Kleines Dorf und frühere Burg. Hadaleihin-

chova, Hadalinchouva, -chovun, wo schon seit 755 
Besitz des Klosters St. Gallen erw ähnt wird. In 
diesem Jahre  wird das Dorf m it D ürnten identifiziert 
(UZ). Nach H . nannten  sich adelige Lehensleute der 
Freiherren von Hinwil ( H e r m a n n ,  1275-1309), die 
Afterlehen vom Kloster St. Gallen innehatten. Wappen 
(im Kloster R üti und nach Edlibach) : gespalten, von 
Weiss und Rot geschacht und von Weiss (wie die 
Marschall von Rapperswil). Die Burgstelle liegt östlich 
vom Dörfchen. — Das Geschlecht Hadlinger zu D ürn
ten, Sulzbach und bei Em brach geht auf dieses H. 
zurück. — M A G Z  X X III, H eft 6. — Habsburg. Urbar. 
— Jahrzeitbuch Rapperswil. [F .  H.]

H AD ORN .  Familie des K ts. Bern, urspr. Hagdorn 
(bis ins 18. Jahrh .) oder Hagendorn ; daneben kom m t 
auch schon früh die Form Hadorn vor. C h r i s t i a n  H a
gendorn, in Aeschlen bei Oberdiessbach, 1325. H eute ist 
die Familie in Forst und Erlenbach verbürgert, aber 
weit zerstreut (Forsterzweig über 2000 Personen) im 
alten und neuen Kantonsteil, in den K tn. Neuenburg 
und Luzern, in Russland und Amerika. Wappen : in Rot 
zwei silberne Pfähle, früher ohne, je tz t m it einer H ag
rose. —■ 1. J o h .  J a k o b ,  von Erlenbach, * 1860, N otar 
in Spiez, des Grossen R ats 1887-1919, dessen Präsident 
1911, N ationalrat 1919. — SZG L. — 2. F r i e d r .  
W i l h e l m ,  von Forst, * 1869, Dr. theol., P farrer in 
Saanen, Köniz und am Münster in Bern 1893-1922, 
P rivatdozent an der U niversität Bern 1900, a. o. P ro
fessor 1913 und o. Professor der Theologie seit 1922, 
Burger von Bern 1905, Schweiz. Delegierter an die 
W eltkirchenkonferenz in Stockholm 1925. Verz. seiner 
Schriften im SZG L. Die bedeutendsten sind : Gesch. 
des Pietismus in  den Schweiz, reform. Kirchen (1901) 
und Kirchengesch. der reform. Schweiz (1907). — 3. W a l 
t e r ,  1875-1923, Bruder von Nr. 2, Gymnasiallehrer in 
Schiers und Zürich ; Verfasser von Probleme des Ge
schichtsunterrichts (1914) ; Kunstgesch. in der Mittel
schule (1922) ; Gesch. des frühen u. hohen Mittelalters 
(aus dem Nachlass 1925). — Vergl. F R B . — Pfarrarch. 
Amsoldingen. — Familienpapiere. —■ Pers. M itteilun
gen. [W. H.]

H Æ B E R L I ,  H Æ B E R L IN .  Familien der K te. Bern 
und Thurgau.

A. K an to n  B ern . Sehr alte Familien des K ts. Bern, 
besonders in K rauchthal und Münchenbuchsee, von 
dort in Bern eingebürgert 1880. Der Name erscheint in 
den F R B  (Hebirlin, Heberling) zu Biel, Thun u. a. O. 
seit 1341. Ueber die Hafnerfamilie in K rauchthal 
vergl. S K L . [H. Tr.]

B. K an ton  T h u rg au . — HÆBERLIN, HÆ BERLI,  in der
1. Hälfte des 18. Jah rh . auch H æ b e r -  
l i n g .  Verbreitete protestantische F a
milie, die etwa in einem Dutzend Ge
meinden des K ts. eingebürgert ist. 
Wappen : in R ot m it goldenem Schild
rand ein weisser Fisch, ein silbernes 
Tatzenkreuz und eine silberne ge
schleifte Angelschnur übereinander 
(Variante). Alle heutigen Träger des 
Namens stam m en von einer einzigen 
Familie ab, die nach der Tradition im

16. Jah rh . aus dem Knonauer Am t einwanderte und sich 
zuerst in Kurzrickenbach, dann in Mauren bei Weinfel- 
den niederliess. In  Mauren erwarb sich das Geschlecht 
eine eigene Gerichtsbarkeit, die 1695 zwölf, 1765 noch 
sieben Häuser umfasste. Von den Gerichtsherren sind 
als Vorfahren der heutigen bekannten Häberlin nen
nenswert — 1. I I a n s  U l r i c h  Häberlin, Landrichter 
von Mauren und Vogt der H errschaft Berg, der älteste 
urk. belegte V ertreter des Geschlechts, t  9. v. 1630. 
Dessen Sohn —  2. J o h a n n e s  Häberlin, gen. « Gfater », 
weil 52mal Taufzeuge, * um  1598, war Landrichter und 
Gerichtsherr zu Mauren, verwendete sich für Kilian 
Kesselring, f  4. i. 1671. Dessen Sohn — 3. H a n s  U l r i c h  
Häberling, * um 1668, war Ammann zu Mauren, f  25. II . 
1739. —• 4. H a n s  C o n r a d  I-Iäberli, Urenkel von Nr. 3, 
* 3. IX. 1747, Friedensrichter, Verwalter, siedelte von 
Mauren nach Bissegg über und gründete die Bissegger 
Linie, t  4. VIII. 1825. — II. Häberlin : Zur Erinnerung  
an die silberne Hochzeit... — 5. J o h a n n  J a k o b  Häberli.
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Sohn von Nr. 4, 11. ix . 1785-2. vi. 1863, Arzt in Mär
ste tten , gründete die M ärstetter Linie. — 6. H a n s  C o n 
r a d  Häberli, Sohn von Nr. 4, 23. v m . 1789-1. VI. 1850, 
Advokat in Bissegg, Major, Gerichtsschreiber des Bez. 
Tobel und bekannter Gegner von Thomas Bornhauser. 
Ein von ihm in k rankhaft erregter Stimm ung bei Born
hauser im Pfarrhaus Matzingen ausgeführter Besuch 
(in der N acht vom 2. zum 3. I.  1831) wurde ihm von poli
tischen Feinden als A tten ta t ausgelegt, doch wurde H. 
in dem sich daraus entwickelnden Prozess vom Ober
gericht freigesprochen. Vergl. Acten betr. die gegen den 
Advoc. J .  C. H. geführte U ntersuchung. — Tlmrg.

Zeitung  1831, Nr. 2 u. 31. 
— 7. E rh in r d  Häberlin, 
Sohn von Nr. 6, * 8. m . 
1820 in Bissegg, t  14. I I .  
1884 in Zürich, hervor
ragender Politiker, an
fänglich A dvokat in Wcin- 
lelden, vereinigte bald eine 
grosse Zahl von wichtigen 
Aemtern und beherrschte 
durch Beredsam keit, aus
serordentliche Arbeits
kraft und geistige Ueber- 
legenheit den Thurgau 
während etwa 20 Jahren. 
In  rascher Folge wurde 
er Präsident des Grossen 
R ates, S taatsanw alt, Bun

desrichter (Präsident 
1857), N ationalrat, dann 
S tänderat. Besonders ver
dienstlich war seine Tätig
keit im  thurg . Erziehungs

rat, dem er 1852-1869 angehörte, von 1855 an als Präsi
dent. E r beseitigte die Zwergschulen durch Vereinigung 
benachbarter Schulgemeinden, verbesserte die ökonomi
sche Stellung der Lehrerschaft und berief den vorzüg
lichen Direktor Rebsamen an das Seminar Kreuzlingen. 
Als Direktor der Nordostbahn (seit 1858) focht er einen 
jahrelangen K am pf um  die Fortsetzung der Linie Zürich- 
Romanshorn aus. H .’s Sturz wurde vorbereitet durch die 
Tlmrg. Zeitung  (J . Huber), die 1864 von seiner Politik ab
rückte, u. durch eine Flugschrift des Pam phletärs Locher 
in Zürich. Durch die Verfassungsrevision von 1869 wurde 
der Erziehungsrat abgeschafft, und auch in den meisten 
ändern Aemtern wurde H. nicht mehr bestätig t ; doch 
blieb er N ordostbahndirektor und Bundesrichter. In den 
letzten Lebensjahren betätig te er sich wieder als Advo
kat in Weinfelden. — Häberlin-Schaltegger : Thurgau 
1849-1869. — 8. J o h a n n  J a k o b  H.-Schaltegger, Bruder 
von Nr. 7, 10. v m . 1828-15. X I I .  1901, Philologe in 
Frauenfeld, verfasste Gesch. der evang. Kirchgem. 
Sommeri-Amriswil (1870) ; Gesch. des Kls. Thurgau 
taoa-IM O  (1872) ; Dag Lebe» Jegw (1874) ; Der Kanton 
Thurgau 1849-1869 (1876). — 9. H a n s  C o n r a d ,  Bruder 
von Nr. 7, 26. X I I .  1831-25. IX .  1897, Pfarrer zu S tett- 
fu rt, K irchberg und Steckborn, Verwalter des Asyls St. 
K atharinental und der A nstalt Muri. — Ein 3. Bruder 
von Nr. 7 — 10. F r i e d r i c h  H e i n r i c h ,  16. x i i .  1834- 
16. x . 1897, war erst A dvokat in Weinfelden, dann 
Regierungsrat in Frauenfeld ; N ationalrat 1872-1897, 
Präsident 1888-1889, wo er nam entlich für die E in
führung des Schweiz. Obligationenrechts und für die 
V erstaatlichung der Bahnen ein trat. — 11. H e r m a n n ,  
Sohn von Nr. 9, * 3. x i. 1862 in K irchberg (Thurgau), 
Arzt in Zürich 1892, wo er eine gynäkologische P riv a t
klinik gründete. Verfasser zahlreicher Publikationen 
über ärztliche Standesfragen, Versicherungswesen, 
Krankenpflegekassen, Gesundheitspflege und Friedens
bewegung. 1920 wurde er als Vorsteher des Gesund
heitswesens in den Kleinen S tad tra t von Zürich gewählt. 
Er gründete das S trandbad, verbesserte das Abfuhr
wesen, arbeitete für die Sanierung der städtischen 
Finanzen und förderte als Präsident des Verkehrsvereins 
den Luftverkehr. Grossmeister der Schweiz. Grossloge 
Alpina 1905-1910. — SZG L. — 12. H e in r ic h , Sohn 
von Nr. 10, * 6. ix . 1868 in Weinfelden, studierte 
Jus in Zürich, Leipzig und Berlin und liess sich dann als

Anwalt in Frauenfeld nieder, wo er bald Bezirksgerichts
präsident wurde. Grossrat 1905-1920, N ationalrat 1904- 
1920, Präsident 1918-1919 ; jahrelang Präsident der 
Freisinnig-dem okratischen Partei des Thurgaus, wurde 
nach dem R ück tritt Calen
ders am 12. II . 1920 als 
Vorsteher des Justiz- und 

Rolizeidepartements in 
den Bundesrat gewählt ;
Bundespräsident 1926. Im 
Bundesrate widmete er 
sich vor allem den während 
des Krieges vernachläs
sigten Gesetzgebungsauf
gaben (Strafrecht, Militär
strafgesetz, Strafprozess,
Revision d. Gesellschafts
rechtes, U rheberrecht, E x
propriationsgesetz). Er 
vertra t im  Parlam ent auch 
die zum wirksamen Schutz 
des S taates bestim m te E r
weiterung des Bundes
strafrechts, die von der 
Opposition die Bezeich
nung Lex Häberlin erhielt 
und am 24. IX. 1922 vom 
Volke abgelehnt wurde. Oberst der Infanterie. — Jahr
buch der eidg. R ä te .— S Z G L .— Aus einem 1657 in Eg- 
nach eingebürgerten Zweige stam m t — 13. P a u l ,  * 17. II. 
1878 in Kesswil, Sem inardirektor in Kreuzlingen 1904- 
1909, Privatdozent für Philosophie in Basel 1908-1914, 
Ordinarius in Bern 1914-1922, seit 1922 Ordinarius für 
Philosophie in Basel. Grössere Publikationen : Herbert 
Spencers Grundlagen der Philosophie (1908) ; Wissen
schaft und Philosophie (2 Bde., 1910 u. 1912) ; Ueber das 
Gewissen (1915) ; Das Ziel der Erziehung (1917) ; Wege 
und Irrwege der Erziehung (1918) ; Der Gegenstand der 
Psychologie (1921) ; Kinderfehler (1921) ; Eltern und 
Kinder (1922) ; Der Leib und die Seele (1923) ; Der Geist 
und die Triebe (1924) ; Der Charakter (1925) ; Das Gute 
(1926) ; zusammen m it W. Schohaus : Pestalozzibriefe 
(1924). —  SZ G L . [Leisi.]

H Æ B E R L I N G .  Altes Geschlecht der Gem. Obfelden 
(K t. Zürich), das schon 1420 zu Bickwil angesessen ist. 
Es stam m t aus dem K t. Zug. — [ J .  Frick.] — H e i n r i c h ,  
* 1764 in Knonau, Freiamtsweibel bis 1798, Mitglied der 
helvetischen Verwaltungskammer (A dm inistrator) bis 
1803, sam melte im sog. Bockenkrieg ein Hilfskorps, um 
den Bauern am See beizustehen ; gefangen genommen 
und in Zürich erschossen am 25. IV. 1804. — Vergl. 
J .  J .  Leuthy : Bocken-Krieg. — Z T  1903. — ZW Chr. 
1904. [H .  Br. ]

HÆCH ( I I e c h ,  H a ic i - i ) .  Altes Appenzellergeschlecht, 
das seit 1370 nachweisbar ist. — U l r i c h ,  Ammann zu 
Appenzell 1370-1377. — U l r i c h ,  z u  Gmiinden, Land
am m ann 1427-1437, wurde 1438 erm ordet. — Vergl. 
A U . — Walsers Chronik. — Koller : Appenzell. 
Geschlechter buch. [A. M.]

H Æ C H L E R .  Geschlecht der S tad t A arau, f  1824. 
Wappen : in Rot auf grünem Dreiberg eine Hechel m it 
gelbem Boden und weissen Zähnen, überhöht von zwei 
goldenen Sternen (Variante). U l r i c h ,  von Kulm (?), in 
Aarau 1399. — J a k o b ,  t  zu Grandson 1476. — Metz : 
Wappenbuch... Aarau. [H .  Tr .]

HÆC KI ,  HECKI .  Alte Landleute zu Unterwalden 
ob dem Wald, gew. Kilcher zu Alpnach, Landleute zu 
Engelberg. C l a u s  H. ist 1372 Zinsmann des Frauen
klosters Engelberg. — J e n n i ,  Vertreter der Fähren zu 
Alpnach 1424 u. 1449. — J e n n i ,  des R ats 1428, Bote 
für Obwalden in Luzern. — R. D ürrer : Einheit Unter
waldens. — Küchler : Genealogische Notizen. — Gfr. 14, 
56, 17, 80. —  [Al. T.]  —  Ein Geschlecht des Namens in 
Engelberg stam m t wohl von dem Alpnacher Geschlecht 
her. [R .  D.]

H/EDER.  Alte f  Landleute von Nidwalden, Kilcher 
von Buochs und Stans. Wappen : ein springendes ge
zäumtes Pferd in Gold. R u d i  H ader von Buochs 1454 ; 
K a s p a r  und U l i ,  f  bei Bicocca ; K a s p a r ,  t  bei Kappel 
1531. — F r a n z  R e m i c i ,  von Stans, * 1688, Pfarrer zu

r. 1
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Buochs 1740-1751, Pfarrer zu Stans 1751-1766, Dekan 
des IV W aldstätter-K apitels 1755, f  14. ix . 1766. Das 
Geschlecht erlosch im 18. Jahrh . [R. D.]

HÆ DE R LI .  Familie von Buchhändlern und 
D ruckern in Luzern, von Hausen (K t. Zürich), seit 
1569 H intersassen. — J o h a n n  J a k o b ,  1598 Buchtrager 
in Hochdorf, seit 1604 in Luzern, f  1616. — J o h a n n ,  
Sohn des Vorgen., 1618-1658. Das Verz. seiner ge
druckten und verlegten Bücher in Liebenau ; Ueber- 
blick über die Gesch. der Buchdruckerei in  Luzern, p. 25 f.
— S K L . [P. X. W.]

H Æ F E L F I N G E N  (K t. Baselland, Bez. Sissach.
S. GLS). Dorf ; Hevelfmgen und Häffelfingen 1358 ; 
Hofeifingen 1446; Heffelfingen 1560. Im  5. Jah rh . ange
legte alem annische Siedelung, die zur früheren fro- 
burgischen H errschaft Neu-Homburg gehörte ; dann, 
un ter der direkten Verwaltung des Bischofs von Basel 
stehend, kam  H. 1400 in den Besitz der S tadt Basel als 
Gem. des baslerischen Amtes Homburg. Der bischöfliche 
Q uartzehnten wurde 1365 von Bischof Johann von 
Basel dem Hemmann von Eptingen von Wildenstein 
verpfändet, gelangte später in die Hände der Familie 
Me w art von Tottikofen und von dieser 1469 durch 
Verkauf an Jos Hüglin von Sulz, Bürger von Basel, der 
ihn wiederum an die S tadt abgetreten haben wird. Einen 
ändern Viertelszehnten hatten  ebenfalls die Eptinger 
und nachher die Sevogel 1411, 1432 und 1446 als farns
burgisch es Lehen inne. 1560 wird er an Basel verkauft. 
Im  16. Jah rh . erhob sich ein Streit zwischen H. einer
seits und den Gem. Läufelfingen und Wisen anderseits 
wegen der Banngrenzen, des Weidganges und der 
Nutzung der Waldungen am Wisenberg und Hom- 
burgerberg, der 1576 durch Vergleich geschlichtet 
wurde. W ährend des 30jährigen Krieges, als die T rup
pen des Herzogs von Feria und des Generals Altringer 
das baslerische Gebiet betraten  (1633), wurden in H. 
3 spanische Ausreisser auf ihrem Weg von Rünenberg 
nach dem untern  H auenstein aufgegriffen, vor dem Dorf 
von einigen Bürgern standrechtlich erschossen und 
dann in Riimlingen begraben. Die Täter ha tten  sich in 
Basel zu verantw orten und wurden zur Strafe auf 
2 Jah re  des Landes verwiesen. Kirchlich gehört H. zu 
Rümlingen. 1798 errichtete es eine eigene Schule ; seit 
1816 besetztes ein eigenes Schulhaus ; 1833 wurde es dem 
basellandschaftl. Bez. Sissach zugeteilt. Bevölkerung : 
1770, 150 Ein w. ; 1774, 132 ; 1888, 322. — Vergl. 
S taatsarchiv Baselland. — ULB. — UB. — Freivogel : 
Gesch. der Landschaft Basel im  IS. Jahrh. — Bruckner : 
Merkwürdigkeiten II . — B J  1890. — Ochs : Gesch. 
Basels. [0. G.1

HÆ FE LI ,  H ÆF ELI N.  Familien der K te. St. Gallen 
und Zürich.

A. K a n to n  S t . G a lle n . — K u r l,  t r a t 1795 als 
Ammann von Oberbüren in die revolutionäre Bewegung 
im Fürstenland ein, indem er m it Johannes Küenzle 
von Gossan und dessen Parteigängern gemeinschaftliche 
Sache m achte und 1796-1798 im W ileram t für die 
freiheitlich-demokratischen Forderungen agitierte. Boi 
der Einführung der helvet. Verfassung 1798 hielt er 
zurück und un terstü tz te  die kathol. Geistlichkeit in 
ihrem W iderstand ; nach dem Siege der Oesterreicher 
1799 setzte er sich für die W iederherstellung des demo
lirai. Freistaates ein, wurde hernach aber doch K antons
richter im K anton Säntis und nach der E rrichtung des 
Kts. St. Gallen Bezirksgerichtspräsident von Gossau 
und Mitglied des Grossen Rates, m issbrauchte jedoch 
später bei der Liquidation des Klostergutes seine am t
liche Stellung zur eigenen Bereicherung, so dass 1815 
seine polit, und amtliche Betätigung durch ein hartes 
Kriminalurteil ein jähes Ende nahm . — Baum gartner : 
Gesch. v. St. Gallen. [Bt.]

G. K a n to n  Z ürich . Bürgergeschlecht der S tadt 
Zürich, das von der Zunft zur Schmieden ins Regiment 
gelangte. Wappen : in Gold eine grünbeblätterte und 
gestielte rote Rose über grünem Dreiberg. — 1. B e r n 
h a r d ,  von Babenhausen, der Bader, Bürger und Zünfter 
zum Schwarzen Garten 1481. — 2. N i k l a u s ,  Sohn 
von Nr. 1, Bader, Zwölfer zur Schmieden 1513, t  1531.
— 3. H e i n r i c h ,  1605-19. i. 1657, Kupferschmied, 
Zunftm eister 1640, Pfleger bei St. Jakob 1643, Ober-

! vogt von Dübendorf 1644, Stiftspfleger 1653. — 
I 4. Joh. K a s p a r ,  * l . v .  1754, V. D. M. 1773, H ofkap

lan des Fürsten von Anhalt-Dessau 
in Wörlitz 1784, Pfarrer an der St. 
Ansgariuskirche zu Bremen 1793, Dr. 
theol. 1799, Oberprediger und Ober- 
konsistorialrat zu Bernburg 1805-f
4. IV. 1811 ; Freund von J . C. La
vai er (sein Bild von H . Lips in 
Lavaters Physiognomik). Verfasser 
von zahlreichen gedruckten Predig
ten. Seine Nachgelassenen Schriften 
in 3 Bdn. hgg. von J . J . Stolz 1813- 

1815. — A D B . — Z T  1885. — Nbl. der Chorherren 1814.
— Katalog der Stadtbibliothek Zürich  1864. — Meyer 
v. Knonau : Kt. Zürich, 2. Aufl., 2, p. 59 f. — 5. F r i e d 
r i c h ,  * 17. i. 1808, Vikar in Wädenswil 1834, Pfarrer 
daselbst 1839-1877, Dekan des K apitels Horgen 
1848-1876, K irchenrat 1839-1847, K antonsrat 1862, 
f  15. X I.  1878. Einflussreiches Mitglied der Schweiz. 
Gemeinnützigen Gesellschaft, eifrig tä tig  für Schul- und 
Armenwesen, Mission u. pro testan t. Hilfsverein, Grün
der des W aisenhauses in Wädenswil 1848, der Pesta
lozzistiftung in Schlieren 1866 und der reformierten 
Diasporagem. in  Baar und Siebnen. Verz. seiner zahl
reichen Druckschriften im Katalog der Stadtbibliothek 
Zürich 1864 und 1896. — A D B . —  SG Z  18, 1879. — 
Wirz : Etat. — Im  allgem. : Keller-Escher : Promp- 
tuarium. — LL. — L L H . — Hegi : Zunft zur Schmiden.
— [H. Br.] — M a x ,  von Zürich, * 4. x n . 1869, Ar
chitekt in Zürich, Firm a Pfleghardt und Häfeli seit 
1898. Verzeichnis der zahlreichen hervorragenden Bau
ten  dieser Firm a im S Z  GL. [P. X. W.]

H Æ F L IG E R .  Altes Geschlecht, das hauptsächlich 
in der nördlichen Hälfte der Schweiz, besonders in den 
K tn. Aargau und Luzern verbreitet ist. Ohne ersicht
lichen Zusamm enhang. Verschiedene Form en : Lleflin- 
ger, Häflinger, Hefflinger, Heflliger Hälflinger, Häfliger. 
Aett estes Vorkommen : P e t r u s  Lie fling er (Jahrzeitb. 
Willisau) 1400 ; in K ulm erau genannt seit 1445 (Jah r
zeitb. Tri engen).

A .  K a n t o n  B e r n .  —  J o h a n n  F r i e d r i c h ,  von 
Seeberg, 1834-2. v. 1911, K aufm ann in Valparaiso 
bis 1884, nachher Fabrikan t in Bern, Generalkonsul 
von Bolivia. [H. T.]

B. K a n t o n  L u z e r n .  Eine noch blühende Linie kam 
von Kulmerau über Langnau, wo sie 
seit 1595 genannt wird, nach Luzern 
und erwarb dort Bürgerrecht. Eine an 
dere erlosch in Berom ünster 1808. 
Wappen der Luzerner Linie : in Blau 
ein gelber Dreibeinhafen auf grünem 
Dreiberg, überhöht von drei goldenen 
Sternen. — 1. L I a n s ,  U ntervogt von 
Langnau 1595. —  2. C h r i s t o p h ,  1667- 
1746, des R ats, Seckeimeister, Ober
vogt zu Schwarzenbach, S tiftsam 

m ann zu Berom ünster. — 3. J o s t  B e r n h a r d ,  1695- 
1765, Pfarrer in Hägglingen, Sextar, Kämmerer und 
Dekan des K apitels Mellingen, H err von Nunwil.
— 4. I g n a z ,  1720-1774, des R ats, Seckeimeister, S tifts
kellner, Obervogt zu Schwarzenbach, S ta ttha lter. — 
5. C h r i s t o p h  V i t a l  J a k o b ,  1732-1812, Pfarrer zu 
Hägglingen u. Neudorf, Dekan des K apitels Hochdorf, 
Chorherr zu Beromünster. — 6. Jo s . K a r l  M a r t i n ,  
1734-1808, Pfarrer zu Hägglingen, apost. P ro fo n d a r, 
Kämmerer des K apitels Mellingen. — 7. J o s t  B e r n 
h a r d ,  1736-1807, Schützenmeister, des R ats, H au p t
mann, Stiftskam m erer, Ammann, Ùn te rs ta tth a lte r zur 
Zeit der Helvetik, Bez.-Präfekt, G erichtspräsident. —
8. J o s t  Bernhnrrl, 1759-1837, Sohn von Nr. 7, 
Dr. theol., Lic. beider Rechte, Pfarrer in Hochdorf, 
Kämmerer, Dekan des K apitels Hochdorf, apost. Proto- 
notar, einer der Reorganisatoren des luzern. Schulwe
sens, hervorrag. Mitglied der Helvetischen Gesellschaft, 
deren Sekretär 1810-1819. Gründer und erster Präsident 
der Schweiz. Musikgesellschaft 1808, Neubegründer und 
W iederbeleber des Volksgesangs, Volksliederdichter, 
verfasste Lieder im  helvetischen Volkston (1801) ; 
Schweiz. Volkslieder nach der luzern. Mundart (1813).
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Uebersicht über seinen literal-. Nachlass, Einzeldrucke 
(der bekannteste : Was brucht men i dr Schwyz), wis-

senschaftl. A bhandlun
gen, Predigten usw. im 
G/r. L X X I, 221 —  Vergl. 
im allg. ebendort u. Cfr. 
L X X I, 139. — LL. — 
Die Schweiz 1916, 111.
— A H S  1917, 32. — 
A D E . [I. A. H.]

J o s e p h ,  von Schenken,
3. iv . 1845-19. VI. 1912, 
Oberschreiber des Krim i
nal- u . Obergerichts 1875, 
Oberrichter 1879, Präsi
dent des Obergerichts seit 
1893, Grossrat 1883-1907.
— Vergleiche Vaterland 
1912, Nr. 143. [P. X. W.]

H Æ G E N D O R F  (K t. 
Solothurn, Am t ei Olten.
S. GLS). Gem. u Pfarr- 
dorf, nach dem sich ein im
12. u .13. Jah rh . auftreten
des froburgisches Ministe

rialengeschlecht benannte. Dessen Wappen (bei Merz : 
Burgen des Sisgaus II , p. 181) : durch Spitzenschnitt 
schräg geteilt von Weiss und Schwarz. Der Ort teilte die 
Geschicke der H errschaft Fridau und kam  m it dieser 
1463 an Solothurn. Der K irchensatz gehörte 1036 dem 
Kloster Berom ünster. 1098 wurde er dem Kloster St. 
Alban in  Basel geschenkt, 1336 vergabt.e ihn der Graf 
Job. von Froburg an das Kloster St. Urban, das ihn 
1546 an Solothurn verkaufte. Die jetzige Kirche wurde
1862-1863 erbaut und 1868 geweiht. Grosse Dorf
brände 1553, 1563 u. 1606. Pfarregister seit 1778. — 
Vergl. L L . — V L B . — P. A. Schmid : Kirchensätze. — 
Rahn : Kunstdenkmäler. [H. Tr.]

H Æ G G E N S W I L  (K t. u. Bez. St. Gallen. S. GLS). 
Dorf, polit. Orts- u. Kirchgem. Haigerswile 1424 ; 
Herggerswile 1438. B randgrab ohne Beigaben, wahr
scheinlich aus der H allsta ttzeit. Der Gemeindebann, zu 
welchem der Hof H. gehörte, wurde bis ins 18. Jahrh . 
Lömmiswil genannt. Nachdem das Kloster St. Gallen 
Grundherr jener Gegend geworden war, übertrug es den 
Hof, der später in 2 Höfe zerfiel, zeitweilig als Lehen. 
1728 erlangten die Gemeindegenossen von ihrem 
geistlichen Oberherrn die Erlaubnis, sich von der 
Pfarrei Berg zu trennen und eine eigene Pfarrei zu 
errichten, trotz des hartnäckigen W iderstandes von 
Berg. Sie w ählten als Baustelle für den vorzunehmenden 
Kirchenbau einen wohlgelegenen Platz bei dem zum 
Dorfe herangewachsenen H. ; Einweihung der Kirche 
1737. Die K ollatur gehörte dem Kloster St. Gallen. Im 
Laufe der Zeit ging dann der Name H. auf die ganze 
Gem. über, so dass 1803, bei der E rrichtung der polit. 
Gemeinden, dieser Name, und n icht Lömmiswil, ge
wählt wurde. Bevölkerung : 1860, 928 Einw., wovon 
886 Kathol. und 42 Pro test. ; 1920, 951, wovon 764 
Ivathol. und 188 Protest.

Auf dem Territorium  der heutigen Gem. H. standen 
ehemals 3 Burgen : Alt- und Neu Ramswag sowie die 
sogen. Waldburg, letztere 1 Km. nordöstl. der Kirche 
von Bernhardzell, auf einem Hügel am rechten Ufer der 
S itter, je tz t ganz abgegangen. Hier befand sich w ahr
scheinlich das von E kkehart IV. in seinen Casus s. Galli 
genannte Refugium der Mönche anlässlich des Ungar- 
einfalls 926. —  USfG V. — Naef : Chronik. — Nüsche- 
ler : GoHwkduser. —  St. Golkr NW. 1907, p . 27, Nr. 29. 
—  M V G  X V-XVI, p. 196. — TB 38, 109. — JS G U  
1923, 72. — ASA 1897, 117 ; 1902, 259. — MM GZ 
X X III, 5, p. 266. — Dok. der Hist. Museen von St. 
Gallen und Frauenfeld. [Bt.]

H Æ G G L I N G E N  (K t. Aargau, Bez. Brem garten.
S. GLS). Gem. und Pfarrdorf ; Hekelingen 1036 ; Ha- 
ckelingen 1045; Hechilingin 1189. Bei Lochrüti und auf 
dem R ütihof Funde aus der Römerzeit ; beim Kreuz ein 
K istengrab. H. gehört im H absburg. U rbar zum Amt 
Villmergen und kam  1415 an die Eidgenossen und zur 
Landvogtei Freie Aemter. 1380 besassen die von Hallwil

H. als österreichisches Lehen. Die erste hölzerne Kirche 
wurde schon um  970 gebaut und zwischen 1255 und 
1290 durch eine steinerne ersetzt. N eubauten oder 
Renovationen der Kirche : 1739 und 1831-1832 ; des 
K irchturm s : 1459 und 1788-1789. Der K irchensatz 
wurde 1036 dem Stift Beromünster übergeben und 
gehörte ihm bis 1853, wo er an den K t. Aargau überging. 
Von Zürich wurde in H. die Reform ation eingeführt, 
und am 24. v. 1529 verbrannte man die Bilder in der 
Kirche, aber nach dem Kappel er Frieden von 1531 
wurde H. wieder katholisch und nun m it D ottikon zu 
einer Pfarrei vereinigt ; letzteres wurde erst 1867 wieder 
von H. getrennt und zu einer eigenen Pfarrei erhoben. 
Der erste Villmergerkrieg spielte sich zu einem guten 
Teil innert der Pfarrei H. ab ; am 22. I. 1656 fand im 
nahen Maiengrün ein K am pf zwischen den Bernern und 
Freiäm tlern s ta tt . Ebenso li tt H. schwer beim E in
bruch der Franzosen 1798, die daselbst die Zuger und 
Freiäm tler schlugen. Pfarregister seit 1726. — Stum pf 
überliefert das W appen eines angeblichen Edelge
schlechts von H. (eine Hanfhechel), doch sind weder ein 
solches Geschlecht noch eine Burg zu H. nachzuweisen.
— Vergl. Merz : Gemeindewappen. — K. Lütolf : Gesch. 
der Pfarrei H. — Arg. 26. [H .  Tr.]

H Æ G I, urspr. H æ g l i n g .  Zuerst 1482 in Rifferswil 
vorkommendes Bauerngeschlecht, das sich nachher auch 
nach Aeugst, Hausen (1515) und Kappel am Albis, 
K nonau usw. im Bez. Affoltern (K t. Zürich) verbreitete. 
Ein aus Hausen stam m ender Zweig in der W est
schweiz (Verrières) schreibt sich gegenwärtig privatim  
LIegi. S tam m vater der II. von Hausen ist H e i n i ,  
t  1531 in der Schlacht bei Kappel ; S tam m vater der
H. zu K nonau : A d a m ,  von Hausen, 1591. — H a n s ,  
von Aeugst, Bürger zu Zürich 1586, f  1625. — H a n s ,  
von M ettm enstetten, S tam m vater der 1756 f  FI. zu 
W iedikon, 1632. — H a n s  R u d o l f ,  auf der Haarrüt.i 
auf Hirzeihöhe, M usterbauer in der Wende des 18. 
Jah rh . Sein Leben ist vom Chorherrn Job. Schulthess 
im Nbl. der Hiilfsges. in  Zürich 1808 beschrieben. — 
Dändlilcer : Schweizer gesch. I I I ,  p. 181. — E r n s t ,  
in Affoltern a. A., kan t. Landwirtschaftslehrer bis 1925, 
Leiter der landw. W interschule des Zürcher Oberlandes 
bis 1923, K antonsrat und dessen Präsident 1923, Bank
ra t 1925. — Zürcher Volkszeitg. 1923, Nr. 214. — [F. H.]
—  G o t t l i e b ,  * 13. v i i .  1858, auf der Flirzelhöhe ob 
Morgen, f  24. x . 1917, Schneider, W ärter im Burghölzli, 
in der R edaktion der Schweiz. Wochenzeitung u. des 
Anzeigers von .Hörgen tä tig  ; Verfasser von Gedichten 
und kleineren Lustspielen, sowie eines Bändchens No
vellen : Durchs Leben, unter dem Decknamen Gottlob 
Hagen. [D. S.]

HÆ G1N GER ,  H Æ G I N E R ,  auch FlEGINGER, F Ie -  
g i n e r .  1804 f  Bürgergeschlecht der S tad t Zürich, das 
im 15. und 16. Jah rh . im Regim ent sass. Wappen : 
in R ot ein weisses Metzgerbeil m it goldenem Griff, 
belegt m it einem goldenen Kreuzchen über goldenem 
Halbmond. — 1. K o n r a d ,  Metzger, von Wil, Bürger 
1480, Zwölfer zum W idder 1489, Zunftm eister 1496 und 
1504, des R ats 1516, wurde 1524 hingerichtet, weil er 
seinem Sohne eine fremde Pension verschafft h a tte . —
2. F e l i x ,  Sohn von Nr. 1, Metzger, Zwölfer zum W idder 
1530, Grosskeller des Stifts Grossmünster 1546, f  1568.
—  3. H e i n r i c h ,  Sohn von Nr. 1, Metzger, 1492-1564, 
Zwölfer zum W idder 1530, A m tm ann zu Em brach 1552.
— 4. G e r o l d ,  Sohn von Nr. 3, 1524-1576, Metzger, 
Zwölfer zum W idder 1559, Zunftm eister 1570, A m t
m ann zu K üsnacht 1574. — 5. R u d o l f ,  Sohn von Nr. 3, 
1536-1592, Metzger, Zwölfer zum W idder 1568, A m t
m ann zu K üsnacht 1576. —  Vergl. Keller-Escher : 
Promptuarium. — LL . — M itt. von Dr. Hess, W inter
thu r. [H .  Br.]

H Æ G L E R  (früher H e g l e r ) .  Von Hag (W ohnstätte) 
abgeleiteter Familienname des K ts. Baselland, schon 
1407 und 1418 in Holstein, sowie 1529 und 1545 in 
T itterten , zu dessen ältesten Geschlechtern es gehört, 
bezeugt. Ferner t r i t t  das Geschlecht schon im l8 . Jah rh . 
in Bretzwil, Diegten und Füllinsdorf auf. Wappen : 
geteilt von Gold m it einem Löwen und Blau m it einem 
Ast und drei Eicheln. —  1. J o h .  S e b a s t i a n  H.-Alt, 
v. Füllinsdorf, 25. v ili. 1767-23. m . 1843, Gründer der

J o s t  B ernhard  Mäßiger. 
N ach  e ine r  Oeim in ia tu r von 

J o se f  R einhard .
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bekannten Mühle zu Lausen, dessen Nachkommen sie 
bis heute weiterbetreiben. — 2. J o h . Seb. H .-Spitteler, 
* 1804, Sohn von Nr. 1, R ittm eister 1835, w ährend 
mehreren Amtsperioden L andrat, Mitglied des K rim i
nalgerichts und der Schulpflege Lausen. M itbegründer 
der basellandsch. H ypothekenbank, f  1. XII. 1882 in 
Basel. —■ 3. Ch r is t o p h  J a k ., * 1829, Sohn von Nr. 2, 
Müller in Lausen, Mitglied des Landrates und 1868- 
1887 des Verwaltungsrates der basellandschaftl. K anto
nalbank (dessen Präsident 1881-1887). f  17. in . 1887. —

4. A d o l f  H.-Gutzwiller, 
29. v ii. 1830 in Lausen, 
Sohn von Nr. 2, Dr. med., 
Arzt in Lausen 1855-1856, 
in Fleurier (Neuenburg) 
■1856-1863 und von 1863 
an in Basel. Durch seine 
In itiative wurde die Kin
derheilstätte in Langen
bruch und die H eilstätte 
für Tuberkulose in Davos 
gegründet. Als medizini
scher Lehrer am Missions
haus legte er die ersten 
Anfänge der ärztlichen 
Mission. Ehrenbürger der 
S tad t Basel ; Verfasser 
von : Ueber die Faktoren 
der Widerstandskraft und 
die Vorhersage der Lebens
dauer beimjgesunden Men
schen ; t  12. VIII. 1909. 
— 5. K a r l  S e b . H .-Passa

vant, * 20. VI.  1862 in Fleurier, Sohn von Nr. 4, 
Dr. med., P rivatdozent für Chirurgie und B akterio
logie (H abilitationsschrift : Die chirurgische Bedeu
tung des Staubes) 1893, a. o. Prof. für allgemeine Chi
rurgie 1900, chirurgischer Consiliarius und Operateur in 
den deutschen L azaretten von St. Ludwig, Haltingen, 
Weil, Lörrach und Brombach 1914, f  4. v m . 1916.
— 6. J o h . D a n ie l  E u g e n , von T itterten , * 1857, 
Oberlieutenant und Instruk to r der Kavallerie 1886, 
H auptm ann 1889, Major 1894, O berstlieutenant 1901, 
tra t 1906 von der Instruktion  zurück und übernahm  
1917 das Interniertenkom m ando in der Innerschweiz, 
f  1. IX .  1922. — Vergl. S taatsarchiv Baselland. — 
Heimatkunde von Baselland. — Socin : Mhd. Namen
buch. — Genealogie der Familie Hägler in  Lausen.
— Basellandschaftl. Ztg. vom 4. XII. 1882 ; 18. i n .  1887 ; 
24. X I.  1899. — Basler Nachrichten, 12. v m . 1909 und 
14. I. 1926. — Gesch. der basellandschaftl. Kantonal
bank 1864-1914.— B J  1917. — Der Schweiz. Kavallerist,
10. x . 1922. [O. G.]

Aus einem Zweige im K t. Wallis stam m t — Ch a r l e s  
A l b e r t , von Langenbruck, * 1875 in St. Maurice, 
Schriftsteller und Journalist, Gründer (1901) des Nou
velliste Valaisan, der in der Folge das bedeutendste 
B latt des K ts. Wallis wurde. Mitglied des Gemeinderats 
von St. Maurice und des Grossen R ats seit 1921. [D. S.]

H Æ G L IN G .  S iehe  H æ g i .
H Æ H N I .  S iehe  H æ n n i .
HÆK ( H a k , H æ c h ). f  Geschlechter der S tad t und 

Landschaft St. Gallen. — J o h a n n e s  Häch, von Ennet- 
bühl 1382 ; H a n s  Häch, Bürger von St. Gallen 1415 ; 
H a in i  Hak, von Helfentswil 1419. — U l r ic h  Häk, 
Zunftm eister zu St. Gallen 1485, U nterbürgerm eister 
1490.— UStG. — Gmür •. Rechts quellen I I . — LL. [Bt.l

H Æ L IN G E R  oder H EL IN G E R .  Seit 1357 in der 
W acht Münsterhof in Zürich vorkommendes Schmieden
geschlecht. Wappen (nach dem Regimentsspiegel) : In 
Blau ein goldener Korb oder B ütte, m it grünem 
Inhalt. —  J a k o b , Schmied, Zunftm eister der Schmie
den Natalis 1398-1405 und 1411-1413. Als solcher 
kaufte er 1412 das vordere Haus und die H ofstatt zum 
goldenen Horn als künftiges Zunfthaus seiner Zunft.
— Vergl. Hegi : Gesch. der Zunft zur Schmiden. — 
ZStB . —  LL. [F .  H.]

H Æ M IK E R .  Geschlecht der ehemaligen Gem. Wie
dikon, je tz t der S tadt Zürich, das seit 1577 in Wiedikon 
bezeugt ist und dort früher Ziegelhütten betrieb. Es

stam m t jedenfalls von Hämikon im K t. Luzern. — 
[J. F r i c k . ]  — Wappen : in R ot ein Stein m it 6 Spitzen.
— Pers. Mitteilg. [H. Br.] 

H Æ M IK O N  (K t. Luzern, Amt Hochdorf. S. GLS).
Dorf u. polit. Gem. in der Kirchgem. H itzkirch, bildete 
m it H itzkirch bis 1803 einen Bestandteil der obern 
Freien Aemter und wurde 1803 dem K t. Luzern ein
verleibt. In dieser Gem. befindet sich kein Korporations
gut, dagegen zinsten 1331 verschiedene Einwohner ans 
Kloster Einsiedeln, auch waren das Jesuitenkollegium 
von Luzern (seit 1695) und Engelberg hier begütert. 
Letzteres K loster ernannte 1705 seinen K losteram t
m ann zum Erblehenträger der hiesigen Klostergüter. 
Seit 1844 besitzt H. gemeinsam m it 4 Nachbargem. zu 
Klotensberg eine A rm enanstalt. 1416 schlichtete der 
R at von Luzern einen Streit zwischen dem K om thur 
von H itzkirch und den Bauern von H. und 1786 en t
standen Schwierigkeiten bei der lau t Abschied von 
Frauenfeld vorgenommenen Allmendteilung. — Akten 
des Staatsarchivs. — Gfr. Reg. — Kas. Pfyffer : Ge
mälde II , 310. — Wey : Deutschordenskommende Hitz
kirch. [P. X. W.]

H Æ M MER LI .  Familien der K te. Aargau, Bern, 
Glarus und Zürich.

A. K a n to n  A a r g a u . Altes Geschlecht von Lenzburg, 
das seit 1560 erwähnt wird. Möglicherweise stam m t es 
aus dem K t. Bern. Wappen : eine männliche Figur, die 
in den hochgehobenen H änden je einen Ham m er hält.
— S a m u e l ,  1778-1866, berühm ter K unstschreiner. -— 
J o h a n n  U l r i c h ,  1824-1891, S tadtam m ann von Lenz
burg. — S o p h i e  H.-Marti, * 18. i i .  1868, zuerst Lehrerin, 
D ialektschriftstellerin, veröffentlichte : M is Chindli
(1896) ; Grossvaterliedii (1913) ; Im  Bluest (1914) ; 
Wienechtsbuech (1914). — Pers. M itteilungen. [H .  Tr.]

B. K a n to n  B e r n . Alte Landfamilien des Amtes 
Erlach, zu Vinelz seit dem 15. Jah rh . nachgewiesen ; 
heute auch in Biel niedergelassen. —- W a l t e r ,  * 17. i. 
1880 in G o tts ta tt, P farrer in Heimiswil seit 1903, 
führendes Mitglied der Bauern- und Bürgerpartei des 
K ts. Bern, N ationalrat 1919-1920 ; verfasste u. a. 
einige Aufsätze zur Geschichte von Heimiswil. — 
SZG L. [D. S.]

C. K a n to n  G la r u s . Aus Uznaberg-Uznach einge
wanderte Familie, besonders zahlreich in der Gem. 
Engi, wo L i e n h a r d  H. 1566 das Glarner Landrecht 
kaufte. [J. J. K.-M.]

D. K a n to n  Z ü r ich . Siehe H e m m e r l i .
H Æ M M I G .  Altes Geschlecht der Gem. Uster (K t.

Zürich), das schon 1454 dort bezeugt ist. Es war früher 
nam entlich zu Nossikon angesessen, wo mehrere H. 
U ntervögte waren. — Biihler : Pfarrblätter von Uster.
— Siehe auch H e m m i g .  [J. F r i c k . ]  

H Æ N E  (urspr. H æ n i ) .  Altes Geschlecht von Kirch-
berg im Toggenburg. Der dortige Hänisberg (Heinis
berg, Heinrichsberg) wird schon 1271 erwähnt. — 
J o h a n n e s , H istoriker, * 6. III. 1862 in Kirchberg, 
Dr. phil., zürch. S taatsarchivar 1902-1903, Professor 
am kant Gymnasium in Zürich seit 1903, Dozent für 
altes Schweiz. Wehrwesen an der Militärschule der Eidg. 
Technischen Hochschule, R edaktor des Zürcher Taschen
buches seit 1916. Von seinen Schriften sind neben 
zahlreichen Aufsätzen kultur- und kriegsgeschichtlichen 
Inhaltes in verschiedenen Zeitschriften zu nennen : 
Der Klosterbruch in  Rorschach u. der St. Gallerkrieg 1489- 
1490 (1895) ; Zur Gesch. des Schwabenkriegs (1898) ; 
Inventar des Stiftsarchivs St. Gallen (1899) ; Der A u fla u f 
in  St. Gallen 1491 (1899) ; Zum  Wehr- u. Kriegswesen in  
der Blütezeit der alten Eidgenossenschaft (1900) ; Aus 
dem innern Leben Zürichs im  14. Jahrh. (1902) ; Die 
Befreiung Ungar. Prädikanten von den Galeeren zu 
Neapel u. ihr Aufenthalt in  Zürich 1675-1677 (1904) ; 
Der Bericht des Zürchers Jak. Maler über seine Erlebnisse 
a u f den französ. Galeeren 1687-1700 (1910) ; Zürcher 
Militär u. Politik im  2. Kappelerkrieg (1913) ; Die 
Kriegsbereitschaft der alten Eidgenossen (in der Schweizer 
Kriegsgeschichte, Heft 3, 1915) ; Sergeant Georg Hei
degger von Zürich, Erlebnisse in  napoleon, u. niederländ. 
Diensten 1807-1825 (1924). — Direkte Mitteilungen. — 
N Z Z  1922, Nr. 300. [H .  Br.l

H Æ N G Æ R T N E R ,  JOHANNES, von Gondiswil (K t.

Adolf Häglev-Gutzwiller. 
Nach e ine r  Photographie .
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Bern), * 10. v. 1830 in Leuzigcn, Turnlehrer in Frei
burg 1852, La Chaux de Fonds und Le Lode 1856, an 
der Kantonsschule Zürich und am Lehrerseminar 
K üsnacht 1863, bahnbrechender Förderer des Turn- 
wesens, O berturner des Zürcher. K antonalturnvereins
1863-1886, Präsident des Zentralkomites des eidg. Turn
vereins 1876-1879, Präsident des Schweiz. Turnlehrer
vereins 1885, f  25. iv. 1886 in  Zürich. — J . J . Egg : 
J . H. — J .  Spühler : Festschr. des Kant.-Turnver. Zür. 
1860-1910. — S L  31, 1886. — N Z Z  1886, Nr. 137. [ H .  B r . ]  

H Æ N G G I .  Geschlecht des K ts. Solothurn (urspr. 
Bauerngeschlecht, sesshaft in N ünningen).— J o h a n n , 
von Nünningen, * 15. m . 1791, ursprünglich Sattler, 
dann Lederhändler in Solothurn, arbeitete sich aus den 
bescheidensten Verhältnissen zum reichen Handelsherrn 
und Industriellen empor, erwarb 1844 und 1845 die 
grossen Besitzungen Nesselhof, Hasenburg und Rohr
berg bei Saugern, die er urbarisierte, später grosse 
grosse Landgüter in der Umgebung von Solothurn ; 
führte um 1853 in seiner Heimatgemeinde die U hren
industrie ein ; vielseitig gemeinnützig tä tig . — Vater 
Joli. Hänggi. E in  Lebensbild. — P e t e r , * 1795 in Lan- 
gendorf, Priester und Professor am Gymnasium in So
lothurn 1819, Stadtbib lio thekar 1836-1871, E hren
bürger von Solothurn 1858, Domherr 1870, f  24. I I .  
1873, Verfasser einer Gesch. der alten Völker (3 Bde., 
1824-1827). Verz. seiner übrigen Schrift en in AS G I, 
353. — K K Z  1873. — Zum  Andenken... — F ra n z  
J o s e p h , * 1. ix . 1846 in Nünningen, Lehrer an der 
Klosterschule in M ariastein 1869, K antonsrat 1870, 
R edaktor der Luzerner Zeitung  1871, des Solothurner 
Anzeiger 1873, O beram tm ann von D orneck-Thi erst ein 
in Breitenbach 1876, Mitglied des Verfassungsrats 1887, 
gl. J .  (22. Nov.) Regierungsrat, N ationalrat 1899, 
f  20. i .  1908. [ J .  K .  u .  H .  Tr .]

H Æ N G G I ,  J o h a n n , Domscholastikus von Chur 
1501, auch Pfarrer von Maienfeld 1509-1523.[J.Simonet.] 

HÆNN1.  Familienname der K te. Bern, Graubünden, 
Solothurn und Wallis. Abkürzung von Johannes im 
K t. Bern.

A . K an to n  B ern . _HÆNNI, H æ n n y , H æ n i , H æ h n i .
I. 1731 t  regimentsfähiges Geschlecht 
der S tad t Bern (Hänni). Wappen : in 
R ot eine schwarze Henne m it gelben 
Beinen auf grünem  Dreiberg. — 1. 
W a l t e r , Burger zu Bern 1589, Mitglied 
der CG 1596, Landvogt nach Bonmont 
1600, f  1612. — 2. N ik l a u s , Bruder 
von Nr. 1, Goldschmied, CG 1608, 
Obervogt nach Biberstein 1619, t  1630. 
— S K L . — 3. A b r a h a m , 1644-1712, 
CG 1680, Landvogt nach Wangen 

1686. — Vergl. Grüner : Genealogien (Ms.). — A H V B  
17, p. 161.

11. Zahlreiche Landgeschlechter des Namens sind 
heute in den A em tern, Bern, Biel, Aarberg, Büren, Lau- 
pen, Konolfmgen, Seifigen und Thun verbreitet. Die 
meisten führen obiges W appen m it V arianten. Die H. 
stamm en ursprünglich aus dem solothurnischen Gäu 
und liessen sich zur Zeit der Reform ation in Wengi und 
Grossaß'oltern nieder, wo der erste H. 1530 erscheint. 
Ein Zweig von Wengi liess sich in Frutigen und später 
in Sitten nieder. — 1. J a k o b  Hänni, von Grossaß'oltern, 
1801-1870, Grossrat, führte ein genaues Ernteverzeich
nis m it wertvollen landw irtschaftlichen Aufschlüssen 
von 1822 an und ein ausführliches Tagebuch von 1836 
an bis zu seinem Tode. — 2. J o h a n n , Sohn des Vorgen., 
1853-1895, Posthalter, verdient um die Förderung des 
Obstbaus und um die Erforschung der Urgeschichte 
seiner näheren Heimat, veröffentlichte darüber Auf
sätze in den Alpenrosen ; Verfasser einer Gesch. der 
Kirche von Grossaffoltern. — 3. R u d o l f  Häni, von 
Wengi, * 1833, Direktor der landwirtschaftlichen Schule 
R üti bei Zollikofen 1871-1883, Mitglied und eine Zeit
lang Präsident der Oekonomischen Gesellschaft des 
K ts. Bern, N ationalrat 1887-1896, Mitglied des Berner 
S tad trats, verdient u. a. um  die Errichtung einer 
Schweiz. M ilchversuchsstation und um die Förderung 
der Lungenheilstätte Ileiligenschwendi, f  20. iv. 1896. 
— SB B . — 4. K a r l  Hänny, von Leuzigen, Bildhauer

und Graphiker, * 13. V I .  1879 in Twann, u. a. eine 
Zeitlang Schüler von Rodln in Paris, seit 1907 in Bern, 
P räsident der Bernischen Volkshochschule, schuf über 
300 Medaillen und Bildnisplaquetten, u. a. die der 
Professoren Bluntschli,
Alexander Kocher und 
Eugen Huber, eine grosse 
Anzahl Skulpturen, u. a. 
im Rosengarten zu Bern, 
an der Handelshochschule 
zu St. Gallen, an der Kirche 
von T ablat usw., und eine 
bedeutende Anzahl Holz
schnitte. — S K L . —
S Z G L .— 5 .E r n s t  H änny,
* 5. v i i . 1880 in Twann,
A rchitekt in St. Gallen seit 
1911, erbaute u. a. das 
« Rösslitor » in St. Gallen 
und neben einer grossen 
Anzahl von privaten einige 
Kirchen-, Schul- und In
dustriebauten, hauptsäch
lich im K t. St. Gallen.
Inhaber der goldenen Me
daille von der In ternatio 
nalen A rchitekturausstel
lung in Gent 1921. —
Familienpapiere. — Gefl.
H auert, Grossaffoltern.

B. K a n to n  G ra u b ü n d en . H æ n n y , H e n n i  und 
H em m i (von Heinrich). Sehr verbreiteter Geschlechts
name ; ursprünglich schwanken die Formen bei der 
gleichen Familie. — H a n s  Hemmi, Podestat zu Tra- 
hona 1553. — M ic h a e l  A n t o n  Henni, von Obcrsaxen, 
Ammann dieses Hochgerichts 1758. — J o h a n n  M a r t in ,
* 1805 auf dem Hofe Misanenga in Obersaxen, studierte 
in Rom, liess sich für die deutsche Seelsorge im S taate 
Ohio (U. S. A.) gewinnen. Begründer der kathol. Gem. 
in Cincinnati und verschiedener L ehranstalten, gab von 
1837 an den Wahrheils freund heraus. General vikar von 
Cincinnati, Bischof von Milwaukee 1844, Erzbischof von 
Milwaukee 1875, f  7. XII. 1881. — Vergl. LL. — B M  
1919, p .  150. [L .  J . ]

C. K a n to n  S o lo th u r n . H æ n i. f  Bürgergeschlecht der 
S tad t Solothurn. Wappen : in Blau ein linksgedrehter 
gelber Halbmond, begleitet von drei (2,1) gelben S ter
nen. — 1. N ik l a u s , Bürger 1504, Grossrat 1509, Jung
ra t 1513-1535. — 2. U l r ic h , Jungra t 1533, Gemein
mann 1537, Vogt zu K riegstetten 1541, A ltrat 1543, 
Vogt zu Buchegg 1545-1553. — 3. U r s , Pfarrer zu 
Biberist 1559, zu Mariastein 1561, Chorherr und Pfarrer 
zu Solothurn 1564, S ta ttha lter zu Beinwil 1565, Kustos 
1567, Propst 1573, f  1599, stiftete arm en Schülern 
1000 fl. zur Anschaffung von Büchern. — Vergl. L L . — 
Haffner : Geschlechter buch. — P. Al. Schmid : Kirchen
sätze. — Bestallungsbuch. [v. V.]

D. K a n to n  W a l l i s .  Familie von Wengi (K t. Bern), 
gegen 1800 in Lenk, 1890 in Sitten niedergelassen. —
1. P i e r r e ,  1830-1898, Büchsenmacher, erfand die 
Bronzierung der Waffen. — 2. C h a r l e s ,  Sohn von 
Nr. 1, * 1867, Professor am Kollegium von Sitten, K om 
ponist, vertonte Blanche de Mans ; Fleur m audite■ 
Un carnaval à Savièze und mehrere Volkslieder. — 
Mitteilungen der Familie. [Ta.]

HÆ NS L E R .  Geschlecht der ehemaligen Gem. Ries
bach, je tz t der S tadt Zürich, das seit 1519 in Riesbach 
bezeugt ist und von Zollikon stam m t, wo der Name 
schon 1376 erscheint.— Vergl. Nüesch und Bruppacher : 
Das alte Zollikon , p. 407 f .  [ J .  T r i c k . ]

H Æ R DI ,  HÆRDY.  Siehe IlERDl.
H Æ R IN G .  Familien der K te. Baselland, Freiburg, 

St. Gallen und Zürich.
A. K a n to n  B a s e l la n d . Aus Heirinc, Herinch, 

Herynk, Herring, Hering, demnach wohl aus dem 
Taufnamen Henricus hervorgegangener Fam iliennam e, 
schon 1339 und dann wieder 1436 in Arisdorf u rk u n d 
lich bezeugt, wo das Geschlecht heute noch eingebürgert 
ist. Auch in Basel t r i t t  die Familie im 15. u. 16. Ja h rh . 
auf, ist aber seither ausgestorben. 1435 war U l r ic h

R udolf  Häni.
Nach e ine r  L i thographie  

(Schw. Lanclesbibl. Hern).

Mitteilungen von Johann 
[H. Tr.]
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H äring Freischöffe der heimlichen Gerichte zu West- 
phalen und  1466 Zunftmeister der Schi (Heute. — H a n s  
T h ü RING, Oberstzunftm eister 1517. — Ein anderer 
Zweig h a t sich verm utlich anlässlich der Reformation 
im katholischen Birseck (Aesch) angesiedelt und einge
bürgert. — Vergl. Socin : Mhd. Namenbuch. — ULB. —- 
LL. — Tonjola : Basilea sepulta. [0. G.]

B. K a n t o n  F r e i b u r g .  HAERING, H a e r r in g . Fam i
lien von Barberöche, Bonnefontaine (ein Zweig dersel
ben wurde 1771 in Villarvolard aufgenommen), Besin
gen, H eberstorf und Wallenried. — Staatsarch. Frei
burg : Verz. der Bürgeraufnahmen. Grosses de l ’Hô
pital. [G. Cx.]

C. K a n t o n  S t .  G a l l e n ,  f  Geschlecht der S tadt St. 
Gallen. ■— 1. J o h a n n e s ,  magister, Leutpriester am 
Fraum ünster zu Zürich, t  1484. — 2. U l r i c h ,  R atsherr 
in St. Gallen 1465, Mitglied der vornehmen Notensteiner 
Gesellschaft 1466, bekleidete später noch verschiedene 
städtische Aemter, f  1485. — Noch zu Ende des 16. 
Jah rh . ist .ein G e o r g  H., verm ählt m it Ursula Hoch- 
reutiner, nachweisbar. — LL.  — H artm ann : A u s
gestorbene Geschlechter (Ms. S tadtbibi. St. Gallen). [Bl.]

D. K a n t o n  Z ü r i c h .  H æ r i n g ,  HERING, H e r r in g " .  
Altes Zürchergeschlecht, seit 1357 in den Z S tB  ge
nannt. — H a n s ,  Leutpriester am Fraum ünster 1458, 
m it Hans W aldm ann Gesandter Zürichs nach Rom zu 
Papst Sixtus IV. 1479, t  1484. E r hinterliess im Ms. 
ein Diplomatarium der Abtei Zürich. — LLH.  — Müli
nen : Prodromus. [H. Br.]

H Æ R IN G S K R 1 E G . I. Eine Episode des Krieges 
zwischen Genf und  dem Herzog Karl 111. von Savoyen 
(guerre des harengs oder guerre des besoles, F eich en). Da 
der Genfer R a t beschlossen hatte , das am 6. II .  1519 
mit Freiburg abgeschlossene Burgrecht aufzuheben, 
wurde dem Herzog von Savoyen erlaubt, in Genf m it 
500 Mann einzuziehen. Doch legte dieser dort eine 
ganze Armee fest, die sofort Ausschreitungen und 
Störungen aller Art beging ; hierauf verbot er den 
S tadtbürgern, irgend welche Trutz- und Schutzwaffen 
zu tragen. Die Genfer benachrichtigten im Geheimen 
ihre Freunde in Freiburg von der drohenden H altung 
des Herzogs. Ein Heer von 6000-7000 Freiburgern rückte 
sofort nach Morges und bem ächtigte sich des Orts, 
sowie des H errn von Lullin, S tatthalters der W aadt. 
Dann nahm en die Freiburger Rolle ein und wurden erst 
in Nyon von einigen Kompagnien savoyischer K avalle
rie angehalten. Der Herzog erlangte hierauf am 7. 
April die Zusammenberufung eines Generalrats, worin 
vom Volk der Verzicht auf das Burgrecht ratifiziert 
wurde. Zwei Abgeordnete gingen den Freiburgern ent
gegen und ersuchten sie, sich zurückzuziehen.

W ährend des Aufenthalts der savoyischen Truppen 
in Genf war es Fastenzeit, und die Genfer gaben ihnen 
keine andere Fleischnahrung als besoles (Fclchen). Der 
Krieg nahm  durch einen Schiedsspruch Berns, Zürichs 
und Solothurns ein Ende : der Herzog und die Freibur
ger mussten ihre Truppen zurückziehen, aber Freiburg 
verlangte eine Kriegsentschädigung von 8000 Goldfl., 
die zum Teil von den Genfern, zum Teil von Herzog 
bezahlt werden sollten ; beide hatten  grosse Mühe, 
diese Summe aufzubringen. [ M .  M a i r e . ]

II . Mit dem gleichen Namen wird der während des 
Fastenzeit 1570 im Am t R otenburg bei Luzern aus
gebrochene Aufstand bezeichnet. Veranlasst wurde er 
durch die Beschwerden wegen Zoll, Weggeld, Strafen, 
Bussen usw. E tw a 700 Landleute gedachten einige 
gefänglich eingezogene Aufwiegler m it bewaffneter 
Hand zu befreien und lagerten in der N acht des 21. 
Febr. bei der Emm enbrücke. Die zu dieser Zeit gerade 
auf der Durchreise nach Solothurn befindlichen Ge
sandten der Kt.e. Uri, Schwyz, U nterw alden und Zug 
verm ittelten, begaben sich in das Lager der Bauern und 
bewirkten deren Abzug. Die Gefangenen wurden nach 
einiger Zeit entlassen und kamen mit Geldbussen davon. 
Die 600 der S tad t zur Hilfe gezogenen Entlebucher 
wurden zu Schachen bei Malters m it doppeltem Sold 
entlassen. — Vergl. Kas. Pfyffer : Gesch. des Kts. L u - 
zern I, 273 ff. [P. X. W.]

H Æ R K I N G E N  (K t. Solothurn, Amt ei Balstal.
S. GLS). Gem. und Pfarrdorf. Harichingen 1080 ;

Herchingen 1193 u. 1226. 1080 wurde die « Grafschaft »
H. von Kaiser Heinrich IV. dem Bistum Basel geschenkt 
(F B B  I). Im  13. Jah rh . war es Eigengut der Grafen von 
Falkenstein. 1402 kam es m it dem sog. äusseren Amt 
Falkenstein an Solothurn u. gehörte bis 1798 zur Vogtei 
Falkenstein. 1805 wurde H., das vorher eine Filial
ly ap eile der Pfarrei Egerkingen besass, von diesem 
abgetrennt und zu einer eigenen Pfarrei erhoben. 
Pfarregister seit 1806. — M H V Sol. 8, p. 125 f. — 
P. A. Schmid : Kirchensätze. [H. Tr.]

H Æ R LI N,  J o h a n n e s ,  Abt zu Fischingen 13 .x . 1387, 
erwarb 1392 die H errschaft Landsberg und 1421 Bichel
see, stellte nach dem Brande vom 16. m . 1414 das 
Gotteshaus wieder her, wohnte dem Konzil von Kon
stanz bei und resig. am 10. V. 1435, f  5. v ili. 1436. — 
Vergl. v. Mülinen : Helvetia sacra I, 91. — K uhn : 
Thurg. sacra II . — LL. — Th.Nbl. 1837. [ H e r d i . ]  

HÆRRY.  Geschlecht von Birrwil (K t. Aargau), das 
dort seit 1720 bekannt ist. — A r n o l d , *  1884, Ingenieur, 
Sekretär des Schweiz. Ingenieur- und A rchitekten
vereins und des Schweiz. W asserwirtschaftsverbandes 
in Zürich, Verfasser einer bedeutenden Anzahl von 
Publikationen über die w irtschaftliche Bildung der 
Ingenieure, über die Fremdenfrage und nam entlich 
über Wasserwirtschaft!che, energiewirtschaftliche und 
verkehrshistorische Fragen. — SZG L. — Pers. M ittei
lungen. [D. S.]

H Æ R S T E R .  Siehe H e r s t e r .
HÆSLI .  f  Geschlecht der S tad t W interthur, ehe

mals der Gem. O berwinterthur, das schon 1467 zu 
Hegi angesessen ist. Der Name ist verm utlich aus dem 
Vornamen Hans entstanden. — [J. F r i c k . ]  — J o a c h i m ,
* 28. m . 1582, Maler, Schultheiss 1651.1 17. I. 1652. — 
S K L . —  Nbl. Stadtbibi. Winterthur 1919. [ L .  F o r r e r . ]

HÆSLI  (Lepusculus), S e b a s t i a n ,  1501-1576, Lehrer 
an St. Martin in Basel 1525, lateinischer Schulmeister 
in Zofingen 1529, wieder in Basel 1535, Pfarrer in 
Münchenstein 1542, Pfarrer am Spital 1544-1546, in 
Augsburg 1546-1548, Helfer an St. Theodor in Basel 
1550-1555, zugleich Professor des Griechischen, Prof. 
des Hebräischen 1556, Prediger an Barfüsser und Spital 
1557-1559, Archidiakon 1560-1576. [ K .  G a u s s . ]

H Æ S S I  (H E S SI )  Altes Glarnergeschlecht. Wappen: 
in Blau ein goldene Lilie. — 1. K o n r a d ,  Landvogt im 
Gast er 1482, i486 und 1490. — 2. K o n r a d ,  Landvogt 
im Rheintal 1534 u. 1550. — 3. G a b r i e l ,  Landamm ann
1560-1565. — 4. F r i d o l i n ,  Vogt zu Baden 1566-1568 
und 1580-1582. — 5. M e l c h i o r ,  3 Mal Landam m ann 
1574-1578, 1582-1584 und 1596-1598. — 6. F r i d o l i n ,  
H auptm ann im franz. Regiment Gallati 1600, Land
am m ann 1613, wiederum in französischen Diensten 
1614, Oberst im Garderegiment und R itter des S. Mi
chaelordens 1619, zeichnete sich 1621 bei der Belagerung 
von Montauban aus, f  Nov. 1626. —  7. H e i n r i c h ,  
Landam m ann 1624-1626. — 8. M e l c h i o r ,  franz. Garde
hauptm ann, Oberst 1653, f  1654. — 9. G a b r i e l ,
* 1648, Oberst in franz. Diensten 1689, Maréchal de 
camp 1702, G enerallieutenant 1704, f  21. x i. 1729 
in Paris. [J. J. K.-M.]

H Æ S S IG .  Familien der K te. Aargau und St. Gallen.
A. K an ton  A a rg a u  HÆSSIG ( H E S 

SI G). Altes Aaiauerburgergeschlecht. 
Wappen : in Blau eine gelbe Lilie, 
oben u. unten beseitet von je zwei gel
ben Sternen, oder in Gelb auf grünem 
Dreiberg ein weisses Hackmesser mit 
gelbem Stern. — 1. H e i n i ,  genannt 
Breitschedel, w irbt 1475 für Basel 
Knechte aus den Ländern gegen 
Burgund, f  verm utlich um  1504. —
2. H a n s ,  wahrscheinlich Neffe von 

Nr. 1, des Grossen R ats 1530. — 3. S a m u e l ,
Sohn von Nr. 2, des Grossen R ats 1581 und 1584- 
1591, dazu Seclcelmeister, m achte den Savoyerzug 
m it. — 4. J a k o b ,  seit 1611 des R ats und 1614 Bau
meister. — 5. J o h a n n  J a k o b ,  Gastwirt zum Wilden 
Mann 1770, M itgründer des K adettenkorps (des 
ersten in der Schweiz), wird 1798 wegen seiner treuen 
H altung zu Bern des Bürgerrechtes verlustig erklärt 
und siedelt dann nach Bern über. — 6. G e o r g  B e n e -
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DIKT, Sohn von Nr. 5, Burger von Bern, Chef des Land
jägerkorps, 1810 Oberst, starb im Ausland. — 7. H a n s  
J a k o b ,  * 1860, S tadtam m ann im A arau.— Vergl. Merz : 
Wappenbuch... Aarau. — Burgerregister von Daniel 
Rychner. — R atsm anuale. [H. Sch.]

B. K a n to n  S t . G a lle n . — FERDINAND, von Schän- 
nis, * 1843 in Herisau, kam  als K aufm ann nach Amster
dam  u. wurde 1881 schweizerischer Konsul daselbst. 
Er v e rtra t lange Jahre, bis der schweizerische Gesandte 
in London auch als Gesandter im Haag akkreditiert 
wurde, als diplomatischer V ertreter die Eidgenossen
schaft bei der holländischen Regierung, f  21. ix . 1912.
— St. Galler Nbl. 1913. [Bt.]

H Æ T T E N S C H W I L E R ,  A l p h o n s , * 1875 in  Gol-
dach (K t. St. Gallen), Generalsekretär des Schweiz, 
kathol. Volksvereins in Luzern seit 1906 ; Verfasser 
einer Anzahl sozialpolitischer Schriften. Verz. im 
SZG L. [D.S.]

H Æ T Z E R .  Familien der K te. St. Gallen und Thur
gau.

A. K a n to n  S t. G a lle n . H æ t z e r  und H e z e r .  f  Ge
schlecht der S tadt St. Gallen, aus dem einzelne Ange
hörige im 15. und 16. Jah rh . in städtische Aemter 
gelangten. — L L  (Hezer). [Bt.]

B. K a n to n  T h u r g a u . — L u d w ig , * gegen 1500 in 
Bischofszell, studierte in Freiburg i. Br., wo er sich in 
den Sprachen tüch tig  ausbildete und unter dem E in
fluss Tauler’scher Mystik den Grund zu seinen eigen
willigen religiösen Anschauungen legte. Als K aplan in 
Wädenswil und dann Priester in Zürich begeisterte 
er sich für Zwinglis Abendmahlslehre, wurde 1523 
W ortführer der Bilderstürm er und verfasste das P ro
tokoll zur 2. Zürcher D isputation. W iedertäufer wollte 
er n icht sein ; aber seine Verwerfung der Kindertaufe, 
zusammen m it charakterlosem  Gebaren, zwang ihn 
mehr als einmal, Zürich m it Augsburg zu vertauschen. 
Zwinglis V ertrauen verlor er bald und wurde 1526 
endgültig aus der S tad t gewiesen. In  Basel verkehrte 
er m it Oekolampad und veranlasste Pelikan, den an 
ihn ergangenen R uf nach Zürich anzunehm en. Heber 
Strassburg kam  er nach Worms, wo 1527 die erste 
reformatorische, von ihm gemeinsam m it Denk besorgte 
Uebersetzung der Propheten erschien. Schliesslich 
kehrte er an seinen G eburtsort zurück, siedelte nach 
K onstanz über und wurde dort am 4. II .  1529 geköpft 
wegen sittlicher Vergehen, die überhaupt in diesem 
ruhelosen Leben keine geringe Rolle gespielt zu haben 
scheinen. — Vergl. LL. — Trechsel : Die protestantischen 
Antitrinìtarier I. — Jahrb. f. deutsche Theologie 1856. — 
Keller : Die Reformation und die älteren Reformparteien.
— Pup. Th. II . — Herzog : Realenzyclopädie. —  Ulrich 
Zwingli, zum Gedächtnis der Zürcher Reformation 1519-
1919, hgg. vom zürch. Staatsarchiv usw. 1919. — 
W eitere L iteratur in den genannten W erken. [ H e r d i . ]

H /E T Z IN G E N  (K t. Glarus. S. GLS). Gem. und 
Dorf, m ittelalterlich Hezzingen, im Säckingerurbar als 
« W echtag », d. h. wenig ertragreiches Grundstück be
zeichnet. Pfarrgenössig nach Betschwanden, gehört H. 
zum W ahltagwen Diesbach. Schon früh brachten We
berei und Handel ins Ausland W ohlstand ins Dorf. 
1837 wurde eine grosse W olltuchfabrik errichtet. H. 
löste sich im Nov. 1797 von der Schulgemeinde B et
schwanden los und gründete eine eigene Schule, der 
1823 ein Teil des gemeinsamen Schulgutes zugesprochen 
wurde. 1841 Errichtung eines neuen Schulhauses, 1841 
einer Sekundarschule, anfangs private Gründung, dann 
seit 1873 Gemeindeschule, seit 1878 gemeinsam für 
Luchsingen, Hätzingen, Diesbach und Betschwanden. 
1923 Bau eines neuen grossen Schulhauses. Bevölkerung :
1920, 624 Einwohner, davon */3 reformiert, i/3 katho
lisch. [Nz.]

H Æ U S E L M A N N ,  J a k o b ,  1822-1891, zuerst Lehrer, 
auch Inspektor der Schulen im Seeland, begründete 
1854 in Biel ein Uhrendekorationsgeschäft, das er bis 
1874 führte  ; h ierauf war er Zeichenlehrer am Pro
gymnasium, auch S tad tra t, Gemeinderat und Kirchge
meindepräsident in Biel. Herausgeber des Fachblatts 
Das Ornament... Verzeichnis seiner übrigen Publika
tionen im SK L . [D. S.]

H Æ U S E R M ANN. Familie von Seengen und ändern

Orten des K ts. Aargau. — R u d o l f ,  1842-1898, Musik
direktor und Komponist in Reinach. — HANS, Sohn 
des Vorgen., Musikdirektor, 1868-1922, Organist an 
der Augustinerkirche in Zürich, Lehrer am dortigen 
K onservatorium  1894. —■ SZG L. — N Z Z  1922, Nr. 272 
u. 279. [ D . S . ]

H Æ U S L E R  ( H e u s l e r ) .  Altes Geschlecht der Gem. 
Ober- und U nterägeri, gehört zu den 7 sog. alten 
Aegerigeschlechtern. — R u d o l f ,  f  1422 bei Arbedo. — 
J o h a n n ,  A mmann 1432, 1435, 1438 und 1440 ; zugl. 
Gesandter auf 21 Tagsatzungen 1423-1458. — Vergl.
A. L etter : Beiträge zur Ortsgesch. des Aegeri-Tales I. 
p. 296, 314. [W. J . M e y e r . ]

H Æ U S L I .  Siehe IICESLI u. HÜSLI.
H Æ U S S L E R ,  H e r m a n n ,  Bahningenieur, * 18. ix. 

1847 in Grossbottwar (W ürttem berg), leitender In 
genieur beim grossen Ixehrtunnel der G otthardbahn bei 
Wassen 1878-1882, dann an der Arlbergbahn, leitete als 
Oberingenieur der Firm a L ochern . Cie. 1885-1898 den 
Bau der P ilatusbahn, der Strecke Biberbriicke-Goldau 
der Schweiz. Südostbahn, der Sihltalbahn, der Stans- 
stad-Engelbergbahn usw. Seit 1898 an der Simplon- 
unternehm ung tä tig , Dr. phil. h. c. der U niversität 
Bern 1905. Bauleiter der Strecke St. Gallen-Degersheim 
der Bodensee-Toggenburgbahn 1907-1912, Bürger von 
Zürich 1895, t  22. I. 1916. — S B  67 (1916), p. 65. — 
1VZZ 1916, Nr. 125 u. 139. [H. Br.]

H Æ U T L I G E N  (K t. Bern, Amtsbez Konolfingen.
S. GLS). Gem. und Dorf ; Hutlingen, auch Hutelingen 
oder Uttlingen von 1240 an bis ins 15. Jah rh . Als älteste 
Grundbesitzer erscheinen im 13. und 14. Jah rh . das 
Kloster Interlaken, das Johanniterhaus Buchsee und 
verschiedene Burger von Bern. Gefunden wurden u. a 
1841 eine griechische Goldmünze. Jah n  glaubte zu II. 
an H and von Kohlenfunden auch einen keltisch
helvetischen Opferplatz bestim men zu können. Niedere 
und hohe Gerichte kamen m it der Erwerbung der Land
grafschaft Burgund 1406 an Bern. Bis 1798 war H. dem 
Landgericht Konolfingen zugeteilt kirchlich gehörte 
es immer zu Münsingen. — Vergl. Jah n  : K t. Bern , 
p. 405 f. — F RB . [H. Tr.]

H A F F N E R ,  P. Æ m il i im ,  * 24. m . 1756 in R eutte 
(Tirol), Profess im Kloster St. Gallen 1776, Professor 
der Theologie 1783, stand 1796 beim Protest gegen den 
Gütlichen Vertrag bei der Opposition, wurde von Abt 
Pankraz Vorster in die Reformkommission gewählt. 
Letzter Stift-.st. gall. Offizial 1799, Stellvertreter des 
Abtes in den Verhandlungen 1802-1805 m it der K an
tonsregierung, suchte den Rekurs gegen den Aufhe
bungsbeschluss vom 8. v. 1805 vor die Tagsatzung zu 
bringen. Pfarrer in Ebringen, stand 1825-1833 als 
Generalvikar an der Spitze des st. gall. Teiles des 
Doppelbistums Chur-St. Gallen. Domdekan 1830, t  im 
Kloster St. Scholastika, bei Rorschach 20. v. 1847. — 
Stiftsarchiv. — Baum gartner : Gesch. des Kts. St. 
Gallen I - I I I .— Gschwend : Die Errichtung des Bistums 
St. Gallen. [J. M.]

H A F F T E R ,  H A F T E R .  Eine der wenigen nicht 
leibeigenen Familien in Weinfelden (Thurgau), die seit 
1582 (Hans Haffter) daselbst nachgewiesen ist und 
sich im 19. Jah rh . von dort aus auch in den K tn . Zürich, 
Glarus, Aargau, Basel, in Deutschland, Frankreich und 
England und überseeisch verbreitete. Wappen : in Blau 
auf grünem Dreiberg ein goldenes Hauszeichen (Va
riationen).

A. K an to n  T h u rg a u . Als Stam m vater gilt — 1. 
D a m i a n  E l i a s  Haffter, 1568-1650. Letzter gemeinsamer 
Ahne aller bestehenden Linien is t dessen Enkel —
2. H a n s  U l r i c h ,  1638-1702, Landwirt, R ichter des 
Gerichts zu Weerswilen (bei Weinfelden). — 3. H a n s  
M a r t i n ,  1760-1824, Q uartierhauptm ann des Quartiers 
Weinfelden 1799, B ürgerpräsident und Gemeindeamt
mann von Weinfelden, K antonsrat, verm achte eine 
beträchtliche Summe für ein Gemeindeschulhaus in 
Weinfelden (15 000 fl.). — 4. P a u l ,  Bruder von Nr. 3, 
1768-1850, Knopfmacher in Paris 1791, dann Gerichts
schreiber des D istrikts Weinfelden, Präsident des ev. 
Matrimonialgerichts, Präsident des Bezirksgerichts, 
K antonsrat 1808-1830. — 5. J a k o b  H e i n r i c h ,  1831- 
1905, Enkel von Nr. 2, SchulpHeger, erster Präsident
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der thu rg . K antonalbank (1870-1904), K antonsrat. —
6. E l i a s ,  1803-1861, Dr. med., Bezirksarzt in Wein- 
felden, K antonsrat, Mitglied des thurg . Erziehungsrats 
und des Bezirksgerichts, Präsident der Schulvorsteher- 
schaft, P räsident und Direktor des thurg . K antonal
sängervereins.— 7. K o n r a d ,  1837-1914, Sohn von Nr. 6, 
thurg. Oberrichter und Regierungsrat, Mitglied des 
ei dg. Schulrats, Dirigent des thurg . Kantonalsänger
vereins. Verfasser von Reisebriefe aus Italien und der 
Schweiz (1872) ; Erlebnisse und Bekenntnisse eines 
kunstfreundlichen Juristen  (1901). — 8. E liits ,  1851- 
1909, Sohn von Nr. 6, Dr. med., Gründer des Bezirks
spitals Frauenfeld, Präsident der Schweiz. Aerztegesell-

schaft, R edaktor des Kor
respondenzblattes f. Schw. 
Aerzte 1889-1909, Oberst
lieutenant und Divisions
arzt, als Schriftsteller u. 
Menschenfreund weit be
kannt. Verfasser von Brie
fe aus dem fernen Osten 
(1885) ; Briefe aus dem 
hohen Norden (1900) ; Dr. 
Sonderegger in  seiner 
Selbstbiogr. u. seinen Brie
fen (1898) ; medizin. Fach
schriften. — A. Roth : 
Dr. E . H., ein Lebensbild 
(1910). — 9. E r n s t ,  Dr. 
phil., Neffe von Nr. 7 u. 
8, * 1866, Vizedirektor 
der ei dg. Landesbiblio
thek, seit 1920 Direktor 

Elias Haffter. der Zentralbibliothek im
Nach e ine r  Photographie .  Bundeshause Bern ; ver

fasste u. a. Georg Jenatsch, 
ein Beitrag zur Gesch. der Bündnerwirren (1893-1894).
— S Z G L . — 10. M a r t a ,  Kunstm alerin, Tochter von 
Nr. 7, in Frauenfeld, * 1873. — 11. J o h a n n ,  Pfarrer 
in Kesswil und a. O., Verfasser von Der Uttwyler Han
del (T B  21) und Grundlagen für Gesanggottesdienste 
(1873).—  W eiteres, unter B. K t. Z ü r i c h .  [ T h .  G r e y e r z . ]

B. K an to n  Z ürich . — 12. A d a m  H after, * 10. III. 1834 
in Weinfelden, Landw irtschaftslehrer in Kreuzlingen 
1857, in Muri 1864 und an der kaut., landw irtschaftl. 
Schule Strickhof-Zürich 1868, deren Direktor 1871 und 
Reorganisator, Leiter vieler landw irtschaftl. Kurse, Zür
cher. Regierungsrat 1877 u. Regierungspräsident 1881- 
1882. Viele Jah re  Präsident des kan t. landw irtschaftl. 
Vereins, Präsident der schweizer. Hagelversicherungs- 
Gesellschaft 1880-1897, R edaktor des Zürcher Bauer 
1870-1884, Mitglied des K antonsrats und des Grossen 
S tad tra tes von Zürich, Bürger von Zürich 1879, f  24. 
v in . 1914. Verfasser von Die Landwirtschaft nach neueren 
Gesichtspunkten ; Landwirtschaftl. Wandervorträge (5 
Zyklen). — ZW Chr. 1914. — 13. J a k o b  E u g e n ,  Sohn 
von Nr. 12, * 1863, Dr. phil., Rektor der hohem  S tad t
schule 1894-1899, kan t. Schulinspektor (seit 1899) in 
Glarus.— Verf. von Fürsorge für die der Schule entlassene 
Jugend  (1916) ; Schulaufsicht im  Kt. Glarus (1922). — 
14. A l b e r t ,  * 1869, Bruder von Nr. 13, ei dg. Genie- 
oberst. — 15. H e r m a n n ,  * 1870, Bruder von Nr. 13, 
K aufmann, Schweiz. Konsul in B atavia 1914-1920. —
16. E r n s t ,  Bruder von Nr. 13, * 9. x il. 1876, Dr. jur.,
o. Professor für S trafrecht und Strafprozess an der Uni
versität Zürich 1910, deren Rektor 1922-1924. M itredak
to r der Schweiz. Zeitschrift für Strafrecht ; Mitglied der Ex
pertenkommission für Vereinheitlichung des Strafrechts, 
in deren A uftrag er den E ntw urf zu einem eidg. Straf- 
rechtsgesetz verfasste. — ZW Chr. 1910. — SZ G L. — 
Meyer von Knonau : Festschrift Univ. Zür. 1914, p. 36.
—  Universität Zürich  ; Rektoratsrede und Jahresbericht 
1921-1922 und 1922-1923. — Gefl. Mitt. von Dr. Eugen 
H after. [H. Br. u. Gr-z.]

H A FN E R , H A F F N E R . Familien der K te. Bern, 
Freiburg, Luzern, St. Gallen, Solothurn, Zug u. Zürich.

A. K an to n  B ern . Sehr alte Familien im Berner 
Oberland seit dem 14. Jah rh . (Rudolf gen. H. in Thun 
1315) ; heute nur noch in Thun und Lütschental ver
t r e te n .— F R B . [H. Tr.]

HBLS IV —  4

HAFNER 49
B. K an ton  F re ib u rg . I. f  Geschlecht, aus welchem 

C o n r a d  1365 Bürger von Freiburg war. — II. f  Murtner 
Geschlecht. —■ II I . J acques F e r d i n a n d ,  aus dem 
Grossherzogtum Baden, Bürger von Courgevaux-Cous- 
siberlé 1854, Geschäftsagent, Advokat, Notar, spielte 
eine gewisse politische Rolle. [Ræ m y.]

C. K an ton  L uzern . Luzerncr Familien, in der Stadt 
seit 1329, im Entlebuch seit 1456, zu Ruswil seit 1474 
nachweisbar. — H a n s ,  Landschreiber im  Entlebuch 
1523. — H a n s ,  Richter zu Ruswil 1543. — H e i n r i c h ,  
Grossrat 1352-ca. 1376, Vogt im Amt Habsburg 1372- 
1373. — K l a u s ,  Richter zu Ruswil 1474. — P e t e r ,  
Pannerm eister in Schüpfheim 1581. — G fr. Reg. — 
Staatsarchiv. [p. x . W.]

D. K an to n  St. G allen. Geschlecht der S tad t und 
der Landschaft St. Gallen. 1307 u. 1397 des Haßners 
Gut unter Rotm onten ; 1404 E g l i  H. ; 1420 u. 1441 H. 
zu Wilen (nordwestlich Rotm onten, Gem. W ittenbach). 
Zu verschiedenen Zeiten, schon im 15. Jah rh . sind H. 
aus Bischofszell und aus der st. gall. Landschaft, beson
ders W ittenbach, zu S tadtbürgern angenommen wor
den, aber ihre Geschlechter sind wieder ausgestorben. 
Neueinbürgerung 1905, aus Dägerlen (K t. Zürich). Ein 
R u e d i  H. war 1476 Fähnrich der städtischen Truppen 
und t  bei Grandson. — J o h a n n  U l r i c h ,  * 1827 in 
W ittenbach, W irt zur Krone in Kronbühl (W ittenbach), 
widmete sich daneben den öffentlichen Angelegen
heiten ; er wurde einer der ersten und geschätztesten 
Führer der liberalen Partei. Mitglied des Grossen Rates 
1861 bis zum Tode, des N ationalrats 1872-1875, Ge
meindeammann zu W ittenbach 1861-1873, Bezirks
am m ann von Tablat 1875-1882 und seit 1885, Präsident 
des Verfassungsrates 1890, O berstlieutenant, f  in 
K ronbühl 2. x . 1891. — Vergl. UStG. — LL. — H art
m ann : Ausgest. Geschlechter (Ms. S tadtbibliothek St. 
Gallen). — St. Galler Nbl. 1892, p. 30. — O. Hebbel : 
Oberstlieutenant J . U. II. —■ Flenne Amrhyn : Gesch. 
von St. Gallen II . [Bt.]

E. K an ton  S o lo thurn . HAFFNER. f  Altburgerge
schlecht der S tad t Solothurn. U l r i c h ,  
Bürger 1530. Erloschen 1702. Wappen : 
gespalten ; rechts fünfmal schräg 
rechts geteilt von Gold und Rot, links 
in Grün am Spalt wachsender schwar
zer, goldbewehrter u . bekrönter Adler 
m it silbernem Kreuz über der Kralle. 
—  1. A n t o n ,  in französischen Diensten 
1552, Feldschreiber in der Kompagnie 
Schwaller 1562 u. zur M atten 1567, 
Oberster Richter im Regiment Lan-

then-FIeydt 1573, Gerichtsschreiber 1574, Grossrat 
1576, H auptm ann im Regiment Gallati 1581, Chronik
schreiber 1587, f  ca. 1608. — 2. V i c t o r ,  1584-1635, 
Grossrat 1608, Stadtschreiber 1616, H auptm ann im 
Regt. Am Rhyn 1625, Regt. Affry 1630, Gesandter. —
3. F r a n z ,  1609-1671, N otar und Ratsschreiber 1635, 
Grossrat 1636, Stadtschreiber 1639, M itgründer des 
Jesuitenkollegiums zu Solothurn 1646, Protonotar 1654, 
Dr. phil. 1655, eidg. Schiedsrichter und eques aureatus 
1656, erblindet 1660, Vorsitzender des Grossen Rats 
1661, Verfasser von Der Kleine Solothurner Schauw-Platz 
1666 und anderer Schriften, dem. 1668 ; Genealoge. —
4. A n t o n ,  1613-1669, Grossrat 1637, Jungrat 1646, Vogt 
zu Flum enthal 1650, A ltrat 1657, Vogt zu Kriegstetten 
1663, Bauherr 1687. — Vergl. LL. — LLH . — Haffner : 
Geschlechter buch. — P. Protas Wirz : Bür ger geschleckter. 
— Bestallungsbuch. [v. V.]

F. K an ton  Zug. Geschlecht der S tadt Zug. ÜLI und 
H a n s ,  beide aus dem « Grüt », t  in der Schlacht bei 
Beilenz 1422. W e l t i  und H a n s ,  Bürger 1435 ; M i c h a e l ,  
zum Bürger aufgenommen 1508. — T h o m a n ,  Glasmaler, 
erhielt 1578 das Bürgerrecht von Solothurn. Das 
Geschlecht erlosch m it — J a k o b ,  Pfarrer in Zug seit 
1652, Dekan des W aldstätterkapitels, f  15. x i i .  1662. —  
G fr. 23, p. 311. — W. J . Meyer : Zuger Biographien, 
Nr. 219. ' [W. J .  M e y e r . ]

G. K an to n  Z ürich . I. Alte Familien der S tadt Zü
rich. — a) Viele des Namens werden schon in den 
Z StB  seit 1357 genannt. Zunftmeister : J o h a n n e s  
1336, H e i n r i c h  1343, K o n r a d  1380. — N i k l a u s ,  von
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Stäfa, Bürger 1421 ; P e t e r ,  von Luzern, Bürger 1426 ; 
U l r i c h ,  der Pfister, von Männedorf, Bürger 1475. —• 
b) Gutes bürgerliches Geschlecht, dessen Angehörige 
durch Generationen den Schlosserberuf ausübten und 
das mehrfach im  R at und Regiment gesessen. Wappen : 
in Blau ein goldenes Hauszeichen. — 1. H e i n i ,  von 
Eschlikon-Dinhard, erhielt das Bürgerrecht geschenkt, 
weil er m it dem Stadtpanner in den Hegau gezogen war 

1499. —  2. J a k o b ,  Sohn von Nr. 1, 
1503-1569, Schlosser, Zwölfer zur 
Schmieden 1535, Zunftm eister u. Pfle
ger zu St. Jakob 1548, Oberstzunft
meister 1550, S ta ttha lter 1568. —•
3. K a s p a r ,  Sohn von Nr. 2, 1531- 
1605, Schlosser, Zwölfer zur Schmie
den 1568, Zunftm eister 1571, Oberst
zunftmeister 1586, S ta ttha lter 1586, 
A m tm ann am Oetenbach 1588, des 
Rates von freier Wahl und Ober

vogt zu Männedorf 1594. — 4. H a n s ,  J a i c o b ,  Sohn 
von Nr. 3, 1561-1629, Schlosser, Zwölfer zur Schmie
den 1594, Zunftm eister 1617. — 5. H a n s  K o n r a d ,  
1624-1697, sehr reicher Seidenfärber auf Dorf, Zwöl
fer zur Schmieden 1669, S tuckhauptm ann 1674, Salz
hausschreiber 1679, Zunftm eister 1686. —■ Z T  1900, 
p. 259. — 6. Job . J a k o b ,  1783- 1858, Pfarrer in Töss 
1808, in Eglisau 1815, Dekan 1841-1854. — 7. E m a 
n u e l ,  1784-1845, Pfarrer in H ü tten  1805, in Schö
nenberg 1809, Hombrechtikon ,1824, Dekan 1830. —
8. J o h a n n e s ,  1786- 1838, Baumeister, Ober - Brücken
inspektor des Königreichs Polen in W arschau. —
9. H e i n r i c h ,  * 27. x n .  1838 in Schönenberg, Jurist, 
Bezirksgerichtsschreiber in Zürich 1866, Oberrichter 
1872, Bundesgerichtsschreiber 1875, Bundesrichter
1879-t 9. iv. 1902, Präsident des Schiedsgerichtes 
zwischen Chile und Peru 1891, um  das Schweiz. Zivil
gesetzbuch verdient, Bearbeiter des Schweiz. Obliga
tionenrechtes, Dr. ju r. h. c. der U niversität Zürich 1883.
— N Z Z  1902, Nr. 100 u. 101. — ZW Chr. 1902. — 
Schweizer. P ortr- Gail. 34. — Landbote 1902, Nr. 83 u. 
84. — 10. H e i n r i c h ,  Sohn von Nr. 9, * 1863, Dr. jur. 
Zürich 1886, Sekretär des Zürcher. Obergerichtes 1887, 
erster D irektionssekretär der N. O. B. 1889, Kreis
direktor I I I  der S. B. B. 1912-f 1917. — N Z Z  1917, 
Nr. 602. — ZW Chr. 1917. — c) Ändern Familien 
gehören an — 11. P e t e r ,  1526-1592, Chirurg, von 
Wil, w eitbekannter Bruch- und Steinoperateur, Bürger 
1558, Zwölfer zum Schwarzen Garten 1577.— H e i n r i c h ,  
Pfarrer, von Stein a. Rh., Bürger 1590, und G e o r g ,  
Huf- u. Waffenschmied von Reutlingen (W ürttem berg), 
Bürger 1640. — LL. — LLH . — Keller-Escher : 
Promptuarium. — Wirz : Etat. — F. Hegi : Z un ft zur 
Schmiden. — SG B. [H. Br.]

II . Geschlecht in W interthur. — C l a u s ,  des Grossen 
R ats 1443. — A l b e r t ,  * 1826, Dr. phil., Pfarrer in 
Rickenbach 1852-1869, Stadtbibliothekar in W inter
th u r 1871 ; Gründer des H istorisch-antiquarischen 
Vereins ; Verfasser von zahlreichen N eujahrsblättern 
seiner Bibliothek, u. a. K unst und Künstler in  Winter
thur, 1872-1873 ; Das Hafnerhandwerk und die alten 
Oefen in  Winterthur, 1876-1877 ; Die Handschriften 
der alten Chronisten in  Winterthur, 1880-1881, ferner 
von Biographien von J . K . Weidenmann, 1856 ; J. F. 
Aberli, 1873 ; Ulr. Hegner, 1886-1887. Er schrieb auch 
den Text zu den vom H istor.-A ntiquar. Verein in Win
terthur hgg. Meisterwerken der Schweiz. Glasmalerei, 
1887, und einen ausführlichen Katalog der Manuskripte 
der Stadtbibliothek W interthur, f  9. x . 1888. — ASA 6.
— D. Rudolf : Konrad Meyer. — T SR G  1889. — 
Landbote 1888, Nr. 241. [L. F o r r e r . ]

II I .  Geschlechter der zürcherischen Landschaft. In 
0 inhard schon 1452 angesessen ; in Birmensdorf, wo 
ein Weiler Hafnerberg nach ihm benannt ist, seit 1533 
bezeugt. [ J .  F r i c k . ]

Aus Ebm atingen bei Maur stam m t — K a r l ,  * 1878, 
Dr. ju r., R echtsanw alt in Zürich, schriftstellerisch tätig  
in gewerblichen und Strafvollzugsfragen, Sekretär des 
Schweiz. Bäcker- und K onditorenverbandes, Mitglied 
des Grossen S tadtrates, D irektor der kan t. S trafanstalt 
in Regensdorf seit 1920, zusammen m it Emil Zürcher

Verfasser des Werkes über Schweizer. Gefängniskunde 
(1925). — Pers. Mitteilungen. — SZG L. [H. Br.]

H A F N E R E N  (heute H A S L E R E N  topogr. Atlas 
Hafleren). (K t. Zürich. S. GLS unten  H a s l e r n ) .  Nach 
Zer Lauben (bei Frauenfeld) die häufigste G erichtsstätte 
des thurgauischen Landgerichts ; südöstl. Stadel (Gem. 
Ober-W interthur) ; zum letzten Mal fand hier 1385 
ein Landtag s ta tt . — Vergl. P . Blumer in A S  G X I, 
p. 303 ff. [ L .  F o r r e r . ]

HAG BER G  (K t. Solothurn, Amtei Olten. S. GLS). 
Burgruine nördlich von Olten, die von den Grafen von 
Froburg erbaut wurde und zuerst von der froburgischen 
Ministerialenfamilie von Olten (später von Hagberg, 
1201-1363 erwähnt, Stam m tafel bei Merz : Burgen des 
Sisgaus II  ; Wappen : in Weiss aus grünem  Berge 
wachsender ro ter Löwe) bewohnt wurde. Das Lehen 
kam  von den Hagberg durch E rbschaft an Jakob von 
Trostberg, der es 1368 dem R itter Konrad von Beuggen 
versetzte. Die von Beuggen verkauften es 1398 an 
Heinzmann Zielemp, und dessen Tochter Agnes brachte 
es dem Schultheissen Ludwig Zehender von A arau zu. 
1458 kam  H. m it den H errschaften Froburg und Gösgen 
an Solothurn. Die Burg war schon 1375 von den Gug- 
lern überw ältigt worden ; 1444, als man die Arma- 
gnaken erw artete, wurde der nach der Aare h inunter 
führende Graben ein letztes Mal geöffnet und der Wall 
erhöht. — Vergl. F. Eggenschwiler : Terr. Entwicklung.
— Rahn : Kunstdenkm. des Kts. Solothurn. [H. Tr.]

HAG ELO CH.  Anfangs des 19. Jah rb . f  Geschlecht
der S tad t Schaffhausen. Wappen : in Gold ein schwarzer 
Schrägbalken, belegt m it drei goldenen Pfeilen. —
1. M i c h a e l ,  Küfer, von S tu ttgart, Bürger 1567. —
2. H a n s  U l r i c h ,  Zunftm eister der Metzger, Obervogt 
zu Thayngen 1604, f  1616. —  3. M i c h a e l ,  Sohn von 
Nr. 1, * 1571, Paradieseram tm ann 1608, Zunftm eister 
1616, gl. J . remo viert. — 4. H a n s  U l r i c h ,  Sohn von 
Nr. 2, 1591-1629, Spendam tm ann 1613, R ichter 1614, 
des Gr. Rats 1620, St. A gneseram tm ann 1623, Zunft
meister 1625, ennetbirgischer Gesandter 1627, Obervogt 
zu Rüdlingen 1628, S tadtrechner 1629. — 5. H a n s  
C o n r a d ,  Sohn von Nr. 3, 1595-1664, Urteilsprecher 
1634, des Gr. R ats 1645, Vogtrichter 1661. — 6. G e o r g ,  
Sohn von Nr. 4, 1613-1672, Spendam tm ann 1634, des 
Gr. R ats 1640, Vogtrichter 1652, Zunftm eister 1655, 
Obervogt zu Beringen 1656, Ehrengesandter 1662, 
Seckeimeister 1666, S ta ttha lter 1667. — Vergl. LL. — 
Genealog. Register der S tadt Schaffhausen. [W.-K.]

H A G E L S T E IN .  1789 t  regimentsfähiges Geschlecht 
der S tadt Bern. Wappen : in R ot drei weisse (Hagel)- 
steine auf einem grünen (?) Dreiberg, überhöht von 
einem goldenen Stern. — P e t e r ,  CG 1400. — K u n z ,  
CG 1448. — R u d o l f ,  CG 1521, Landvogt nach
Frienisberg 1537, Landam m ann von Oberhasle 1544, 
f  1566. — P e t e r ,  CG 1578, Landvogt nach Locarno 
1586, nach Vi vis 1589, Frienisberg 1605, f  1611. — L L .
— Grüner : Genealogien (M s.).— Stettier : W appen
buch (Ms.). [H. Tr.]

H AG EN.  Familien der K te. Bern, Solothurn, Thur
gau und Wallis.

A. K a n to n  B e r n . Altes Landgeschlecht, das an ver
schiedenen Orten seit 1315 erwähnt wird. — F R B . — 
Heute, 1868 eingebürgert, ist eine Familie in Biel ver
tre ten . Von D ottenheim  (Bayern) stam m te — K a r l , .  
1810-1868, Professor der Geschichte an der U niversität 
Bern 1855 bis zu seinem Tode, Rektor 1857, schrieb 
in Bern neben einer Anzahl von schweizergeschicht
lichen Abhandlungen seinen Grundriss der allg. Ge
schichte (3 Bde., 1860-1861) und Die auswärtige Politik 
der Eidg. 1610-1618. Verz. seiner übrigen Werke in 
SB B  II I . —  H e r ' m a n n ,  Sohn des Vorgen., * 1844, 
Professor der klassischen Sprachen an der U niversität 
Bern 1873-f 20. IX. 1898. — Biogr. Jah rb . 3, p .  192.
— J. S tordii : Denkschrift... des Hist. Ver. [H. Tr.]

B. K a n to n  S o lo th u r n . Geschlecht der S tadt Solo
thu rn . H a n s ,  des R ats 1433, Venner 1444. — H e m m a n n  
der ältere, Schultheiss 1457, Vogt zu Balm, am Läbern 
1460 u. 1466, t  1474. — H e m m a n n  der jüngere, Vogt zu 
Bechburg 1460, zu Falkenstein 1466, S tadtvenner 1471, 
Vogt zu H alten 1475, Schultheiss 1499, f  1500. —  
LL. [D. S.]



HAGENBACH HAGENBUGH ol
C. K a n to n  T h u r g a u . In Uesslingen, Buch, H ütt- 

vvilen und Uerschhausen vcrbürgerte und hauptsächlich 
dort angesessene katholische Familie. — J o h a n n e s  
E v a n g e l i s t a ,  * 25. x . 1864 in Buch bei Frauenfeld, 
Pfarrer in Müllheim 1890, R edaktor der Mariengrüsse 
aus Einsiedeln 1896, zugleich H auptredaktor der Tages
zeitung Der Wächter (jetzt Thurgauer Volkszeitung) in 
Frauenfeld 1897 ; Feldprediger seit 1898, erfolgreicher 
Organisator in Presse- und Vereinswesen. Ehrendom
herr 1922 und Domherr 1925 der Diözese Basel als 
V ertreter des Standes Thurgau. Für die Bischofswahl 
vom 2. vi. 1925 vorgeschlagen, lehnte er ab. Verfasser 
religiöser Volksschriften und zahlreicher literarischer 
Arbeiten in Prosa und Poesie. —  SZG L. [ H f.r d i .]

D. K a n to n  W a l l i s .  Altes Geschlecht in Gluringen, 
das sich später nach Ritzingen, Glis, S itten usw. ver
breitete. — J o h a n n  C h r i s t i a n ,  Dr. theol., * 1683, 
Pfarrer und Dekan von Siders 1707-1722, Titulardom - 
herr 1712 und residierender Domherr 1722, Grosskantor 
1734, Dekan von Valeria 1742, Domdekan und bischöf
licher Generalvicar 1744, f  28. I. 1746. — B W G  II , 277.
— Arch. Valeria. [D. I.]

HA G EN B AC H.  Der Geschlechtsname Hagenbach
findet sich in Basel und seiner Umgebung schon im
14. Jah rh . vereinzelt vor, auch werden schon anfangs 
des 15. Jah rh . Einbürgerungen von H. in Basel erwähnt. 
Der Name weist auf das Dorf Hagenbach im Eisass. Die 
ununterbrochene Stammreihe der Basler H. jedoch 
führt auf Mülhausen zurück, woselbst sich die Familie 
schon seit dem beginnenden 15. Jah rh . nachweisen 
lässt. Wappen : in Weiss über rotem  Dreiberg ein gelbes 
Einhorn aus grünem Tannenwald springend. — 1. H a n s
H., der Tuchscherer Mitglied des R ats und vom Gericht 
zu Mülhausen, erwirbt 1482 das Basler Bürgerrecht, 
stirb t aber in Mülhausen 1524. — 2. F r a n z ,  1480-1555, 
ebenfalls Tuchscherer, u. des R ats zu Mülhausen, zieht 
als H auptm ann m it dem Mülhauser S tadtfähnlein m it 
nach Marignane ; 1524 nach dem Tode seines Vaters 
zieht er endgültig nach Basel. — 3. M a r t i n ,  Sohn von 
Nr. 2, 1510-1554, Wollweber und Obervogt auf Hom
burg (Nachkomm enschaft noch im 17. Jah rh . er
loschen). — 4. H a n s ,  1512-1584, Bruder von Nr. 3, 
Tuchmann und Mitglied des Grossen Rates, der eigent
liche Stam m vater des Geschlechts. — 5. P a u l u s ,  Bru
der von Nr. 3 und 4, Dr. med., 1526-1580, wird 1552 
Bürger und S tad tarz t in Schaffhausen. — 6. L u c a s ,  
Sohn von Nr. 4, 1554-1624, Mitglied des Geheimen 
Rates. U nter seinen 20 K indern sind von Bedeutung
— 7. I s a a k ,  1577-1625, Mitglied des Grossen Rates u n d
— 8. F r a n z ,  1589-1655, W undarzt, Mitglied des Kleinen 
Rates. Hier scheiden sich zwei Linien, von dessen die 
erstere zu Ende des 19. Jah rh . ausstarb, die zweite noch

blüht. — 9. I s a a k ,  Urur- 
grossohn von Nr. 7, 1713- 
1777, Bürgermeister seit 
•1762. —  10. F r a n z ,  Sohn 
von Nr. 9, 1750-1805, letz
ter Obervogt auf Farns
burg, von wo er 1798 
durch die Basler Revo
lution vertrieben wurde. 
— 11. K a r l  F r i e d r i c h ,  
Nachkomme von Nr. 8, 
1771-1849, Dr. med., Pro
fessor der Medizin und der 
Botanik, bekannt als Ver
fasser des Tentamen florae 
basiliensis, 1821. — 12. 
K a r l R u d o lf ,  Sohn von 
Nr. 11, * 4. m . 1801, stu 
dierte Theologie in Basel, 
Bonn und Berlin, ord. 
1823, gl. J .  Lic. der Theo
logie, o. Professor der 
Theologie und der K ir

chengeschichte an der U niversität Basel 1828, gl. J . Dr. 
h. c., t  7. VI.  1874. H auptwerke : Encyclopädie und Metho
dologie der theolog. Wissenschaften ; Leitfaden zum  christl. 
Religionsunterricht...; Lehrbuch der Dogmengeschichte und  
Kirchengeschichte (7 Bde.,1868-1872). M itarbeiter an H er

zogs Realencyclopädie..., M itgründer des protestantisch- 
kirchlichen Hilfsvereins, t r a t  auch als Dichter durch 
zahlreiche Gelegenheitsgedichte, Sagen und Erzählun
gen, Natur- und Wanderbilder usw. hervor ; stand im 
Briefwechsel m it Jerem ias Gotthelf. — Gh. F. Eppler : 
Karl Rud. Hagenbach. — Zur Erinnerung an K . fl. H. —
F. V etter : Jer. Gotthelf und K . fl. H., Briefwechsel 1841-
1853. — Rud. Hunziker in N Z Z  1911, Nr. 12-14. —• 
A D B . — 13. Jo h a n n  Jakob , Bruder von Nr. 12, 1802- 
1852, Entomologe und Konservator des Museums zu 
Leyden. — 14. E d u a rd , Bruder von Nr. 12 und 13, 
1807-1843, Dr. med., A natom und Physiologe, P riv a t
dozent an der U niversität Basel. — 15. E d u a r d  H.- 
Bischoff, Sohn von Nr. 12,
* 20. il. 1833, t  1910, stu 
dierte in Basel, Genf, Paris 
und Berlin, Dr. phil. 1855,
o. Professor der M athema
tik  in Basel 1862, Rektor 
1870, H auptförderer des 
1874 er öffnet en Basler Ber- 
noullianums, 1. Zentral
präsident der Schweiz.
N aturi. Gesellschaft 1875- 

1880, Jahrespräsident 
1892, Verfasser von ca.
60 wissenschaftlichen Ab
handlungen, die meisten 
erschienen in den Genfer 
Archives des sciences...,
Verhandl. der Basler na- 
turf. Ges., Berichten der 
Schweiz, physikal. Ges.,
V SN G  usw. Besonders 
verdient um  die E r
forschung der Schweiz.
Gletscher, jahrelang Präsident der Schweiz. Gletscher
kommission, vielseitig gemeinnützig tätig . Mitglied 
des Erziehungsrates 1877-1908, des Grossen Rats 
1867 bis zu seinem Tode, korrespondierendes Mit
glied verschiedener in- und ausländischer Gesell
schaften, einer der H auptförderer des Proportional
wahlverfahrens. — F. Zschoklte : Prof. Ed. H.-
Bischoff. — Zur Erinnerung... — H. V[eillon] in N Z Z  
1911, Nr. 1. — 16. F r i e d r i c h ,  Grossohn von Nr. 11, 
1840-1913, Dr. phil., a. o. Prof. der Philologie. — 17. 
E d u a r d  H .-Burckhardt, Sohn von Nr. 14, 1840-1916, 
Dr. med., Professor, Oberarzt des K inderspitals. —
18. K a r l ,  Sohn von Nr. 15, 1863-1921, Dr. med., Arzt, 
ärztlicher Leiter des Diakonerhauses, Oberst der Sani
tä t. — 19. A u g u s t ,  Bruder von Nr. 18, * 1871, Dr. phil., 
Prof. der Physik an der Univers. Basel seit 1906. — 
SZG L. —  20. E r n s t ,  Sohn von Nr. 17, * 1875, Dr. med. 
und Professor. — Vergl. SG B  II . — WB  II , 1. — Acht . 
Goldschmiede aus der Familie, sowie N i k l a u s ,  Maler 
(1546-1613), erwähnt das S K L . [A. B.]

HA G EN B AC H,  P e t e r  von,  aus einem sundgaui- 
schen Adelsgeschlecht, R at und Hofmeister Herzog 
Karls des Kühnen von Burgund und dessen Landvogt 
für die K arl im Vertrage von St. Omer von Herzog 
Sigmund von Oesterreich verpfändeten oberdeutschen 
Lande 1469. Gegen die harte und gew alttätige Re
gierung des Landvogts in den Pfandlanden, sowie gegen 
die selbst die Reichsstädte Strassburg, Mülhausen und 
Basel und Gebietsteile der Bischöfe von Basel und 
Strassburg bedrohende Expansionspolitik Kails kam 
am 30. m . 1474 zu Konstanz die « Ewige R ichtung » 
zwischen Oesterreich und den Eidgenossen und am 
31. März deren Defensivbündnis mit der Niederen 
Vereinigung (den oberrheinischen Bischöfen und 
Städten) zustande. Schon am 11. April 1474 wurde der 
Landvogt in einem Aufstand zu Breisach gefangen ge
nommen und am 9. Mai daselbst von einem Gericht von 
24 Beisitzern aus den verbündeten S tädten und Landen 
zum Tode verurteilt und en thauptet. Das Ereignis 
beschleunigte den Ausbruch des Burgunderkrieges. — 
Vergl. ferner Dierauer I I3, p. 196 ff. (mit Bibliogr.). — 
A D B . [H. Tr.]

H AG EN B U C H  (K t. Zürich, Bez. W interthur.
S. GLS). Dorf. u. polit. Gem. Wappen : in Gold auf

Karl  Rudolf  Hagenbach.  
Nach einer  Photographie.

E d u a r d  I - I a g c n b a c h - B i s c h o t f .  
N a c h  e i n e r  P h o t o g r a p h i e .
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grünem  Boden eine grüne Buche m it rotem  Stam m, vor 
einem schwarzen Flechthag (auf der Glocke von 1688 
im /Türm chen des Gemeindehauses). — [II. H.] — Besitz 
des Klosters St. Gallen in Haganbuah 856, solcher des 
Klosters Töss 1281, W eingärten des Klosters Tänikon 
1353 erw ähnt. Ferner ha tten  hier Besitz die Klöster 

Magdenau u. Kreuzlingen, das Spital 
in W interthur u. a. m. Die Stelle der 
einstigen Burg II. wurde 1427 als 
G renzpunkt zwischen den Grafschaf
ten  K iburg und Thurgau bestim m t. 
Kirchgenössig ist der grössere Teil 
des Dorfes H . nach Aawangen (Thur
gau), der kleinere sam t zwei Höfen 
nach Aadorf (Thurg.), nur Schneit und 
Kappel nach dem zürcherischen Elgg. 
Bevölkerung : 1467, ca. 85 Ein w. ; 1836, 

597 ; 1850, 636 ; 1920, 538. — UZ I, V, X I. — G. von 
Escher : Mernor. Tig. 1850-1860. — J . N at er : Gesch. 
von Aadorf. [ L .  F o r r e r . ]

H f lG E N B U C H .  Familien der K te. Aargau, St. 
Gallen und Zürich.

A. K a n to n  A a r a u . Burgergeschlecht von Aarau 
seit 1576. Wappen : in Blau eine grüne Buche in einem 
braunen Hag auf grünem Boden. — L i e n h a r d ,  des 
R ats, S ta tth a lte r 1647, Schultheiss 1651-1653 und 1655, 
t  1656. — J o h .  B e a t ,  Schultheiss 1793-1795, t  1897. — 
Vergl. Merz : Wappenbuch v. Aarau. [H. Tr.]

B. K a n to n  S t . G a lle n , f  Geschlecht der S tadt 
St. Gallen. M i c h æ l ,  Bürger 1495. —  1. K a s p a r ,  * um 
1500, f  vor 1579, Maler, m alte A ltäre, Heiligenbilder 
und Aohnliches, was ihm 1534 eine scharfe Rüge von 
Seiten des Rates eintrug. — 3. K a s p a r ,  Sohn von Nr. 1, 
Maler, * ca. 1525, t  1579, m alte Miniaturen, Wappen, 
Porträts , aber auch Altäre und Heiligenbilder für die 
Katholiken, weshalb er 1553 die S tad t verlassen musste 
und tro tz  seines Gesuchs und der Fürsprache des alten 
Vaters später nicht zurückkehren durfte. Er ist auch 
als Buch- und Initialenm aler zu nennen, besonders 
aber wegen seiner W andmalereien al fresco (eines Bilder
zyklus) im R athaus zu Appenzell, 1567. — SK L , 
Suppl. — J. Egli in A S  A  1917, p.264 ff.— W. H artm ann : 
Ausgest. Geschlechter (Ms. Stadtbibi. St. Gallen). [Bt.]

C. K a n to n  Z ü r ich . Alte Familien der S tad t Zürich.
I. R u o d i ,  in den Z StB  seit 1357 genannt. — II . f  1842. 
— 1. L e o n h a r d ,  der Schneider, von B onstetten, Bürger 
1550, Zwölfer zur Schneidern 1589, f  1590. —  2 .  P e t e r ,  
* 1591, Goldschmied, W irt und U ntervogt zu G latt- 
felden. —  3. P e t e r ,  Sohn von Nr. 2,  1628-1699, H aup t
mann und U ntervogt zu Glattfelden. — 4. H e i n r i c h ,  
Sohn von Nr. 3, 1651-1704, Pfister, U ntervogt zu 
Glattfelden. — 5. Hans P e t e r ,  Solm von Nr. 3, 1668- 
1749, Chirurg, H auptm ann und U ntervogt zu G latt

felden. — 6. J o h a n n  K a s 
p a r ,  Sohn von Nr. 5, A lter
tumsforscher, * 20. vili. 
1700 in Glattfelden, V. D. 
M. 1720, m achte antiqua
rische Reisen durch die 
Schweiz ; Professor Elo- 
quentiae am Carolinum
1730, für Profangeschichte
1731, für Griechisch und 
Lateinisch 1735, Chorherr 
1749, Kanonikus u. Prof. 
der Theologie 1756-f 6. VI. 
1763 ; sammelte und be
schrieb die A ltertüm er u. 
Inschriften der Schweiz, 
war Numismatiker u. Mit
glied der Akademien in 
Cortona (1748), Florenz 
(1748), Paris (1752), Göt
tingen (1754) und Berlin. 
Sein umfangreicher hand- 
schriftl. Nachlass u . seine 
Bibliothek kamen an die 
Bürgerbibliothek (heute

Zentralbibliothek) zu Zürich. — Verz. seiner zahlreichen 
Werke in LL, L L H  und im Katalog der Stadtbibi. Zürich

1864 und 1896. — A D B . — Nbl. der Chorherren 1826. —
7. Haus H e i n r i c h ,  * 1771, D istriktsgerichtsschreiber 
zu Fehraltorf, wegen Teilnahme am sog. Dockenkrieg 
1804 zu 16jähriger Zuchthausstrafe verurteilt, ging in 
französischen Kriegsdienst und lebte später in St. Gallen, 
1820 to t. — J . J . Leuthy : Bockenkrieg, p. 174 u. f. —
8. Hans J a k o b ,  der Bader, von B onstetten, Bürger 
1573. — 9. H e i n r i c h ,  * 1687, P farrer in A lts tä tten  1711, 
Prorektor des Gymnasiums zu Cleve, Schriftsteller. — 
— 10. J o h a n n e s ,  1789-1863, Buchhändler, von 1854 
an alleiniger Inhaber von Grell Fiissli und Co. — 
M. Rychner : 1 Jahrhunderte O. F . — 11. F r a n z ,  * 31. x. 
1819 in Zürich, K antonsprokurator 1845, Bezirksrichter 
1846, zweiter und erster Staatsschreiber 1848 und 1852, 
Grossrat seit 1850, Regierungsrat 1856-1869, S tad tra t 
von Zürich 1869, K antonsrat 1869-1872, des Grossen 
S tadtrates, Vizedirektor der Schweiz. R entenanstalt 
1872-1885, Zunftpräsident der Schmieden 1881. t  4. I X .  
1888. Seinem Einfluss ist die Berufung von Gottfried 
Keller als zürcherischer Staatsschreiber 1861 zu ver
danken. Um das Musikleben Zürichs verdient. — 
N Z Z  1919, Nr. 1688 und 1699. — Tobler-Meyer : 
Schildner zum Schneggen. — P. Keller : Die zürche
rischen Staatsschreiber (1908).— F. Hegi : Zunft zur 
Schmiden. — Die letzten Glieder der Familie leben 
in England und sind dort Bürger. — Vergleiche im 
Allgemeinen : LL. — LLH . — Keller-Escher : Promp- 
tuarium. — Gefälligste Mitteilungen von Dr. H. Hess 
in W interthur. [ H .  Br.]

H A G E N B U C H  (F R E IE  VON),  ln  der Burg beim 
Orte gl. Namens sesshaftes Geschlecht, dem B e r c h -  
t o l t  de Hagenbuoch und sein Bruder E b e r h a r d ,  
Zeugen 1130, entstam m ten. Auch die Aebtissin Ju - 
DENTA vom Fraum ünster in Zürich (reg. 1228-1254) 
soll ihm angeboren. Jedenfalls lebte zu dieser Zeit eine 
sehr oft als Zeugin genannte W i l l e b u r g i s  de H agen
buoch in dem Stifte. —  B e r t o l d  war 1290 und 1299 
Schiedsrichter in Angelegenheiten des Klosters Feld
bach. Das Geschlecht scheint in Beziehungen zu den 
Regensbergern gestanden zu haben, die noch 1268 
Lehensrechte in Hagenbuch besassen. Die Burg zerfiel 
früh ; ihre S tä tte  wurde 1268 von dem Reichenauer 
D ienstmann Lütold von Gerlikon ans Kloster Tänikon 
verkauft. H eute ist keine Spur mehr zu sehen. — 
Vergleiche UZ I-IV . — Pup. Th. — Zeller-Werdmül- 
ler in M A  GZ 2 3 .— Georg von Wyss in M A  GZ 8 .— 
OB G. [L. F o r r e r . ]

H A G E N W IL  (K t. Thurgau, Bez. Bischofszell.
S. GLS). Pfarrdorf und Schloss. 1095 bestand eine dem 
hl. Johannes dem Täufer geweihte Kirche ; deren Kolla- 
tu r  war bis 1805 beim Stift St. Gallen. 1529 nahmen 
die Kirchgenossen die Reform ation an ; 1536 am tete 
wieder ein Messpriester ; unter dessen Nachfolger Georg 
Blarer von W artensee, Chorherrn von Bischofszell, tra ten  
viele Evangelische zurück, und m it dem Tode des 
Pfarrers Zwingger hörte der evang. G ottesdienst auf. 
Der Weiler Almensberg blieb evangelisch und schloss 
sich der Kirchgem. Sommeri an. Muolen, urspr. zu
H. pfarrgenössig, erbaute 1784 eine eigene Kapelle 
m it Kaplanei und wurde 1818 abgetrennt.

Erbauer und Entstehungszeit des Schlosses sind 
unbekannt ; 1227 ist es im Besitz des R itters Rudolf 
von H. ; er übergibt es 1264 gegen ein Leibgeding dem 
Kloster St. Gallen. Dieses belehnte dam it vor 1300 die 
Herren von G üttingen. Nach dem Tode Ulrichs von G. 
fiel es an das Stift zurück und wurde 1341 an H erm ann 
von Breitenlandenberg verkauft. Dessen gleichnamiger 
Sohn wurde 1405 von den St. Gallern zur Uebergabe 
der Veste gezwungen, erhielt sie aber nach gelobtem 
Frieden wieder zurück. 1412 ging sie durch Erbfolge an 
seine Enkel Konrad und Ulrich Paygrer, 1450 durch 
K auf an Bernhard Schenk von Kastell, 1470 an Jakob 
Paygrer, dann durch Erbgang an die Herren von 
Bernhausen. 1684 wurden Schloss und H errschaft H. 
von Stift St. Gallen zurückgekauft und in der Folge 
durch einen Konventualen als S ta ttha lter verw altet. 
1806 kaufte der bisherige Pächter Benedikt Angehrn das 
Schloss sam t Grundbesitz ; es befindet sich noch heute 
im Besitz dieser Familie. Das Schloss ist die G eburts
stä tte  des Abtes Beda Angehrn von St. Gallen. —

J o h a n n  K a s p a r  H a g e n b u c h .  
N a c h  e i n e m  K u p f e r s t i c h  

v o n  11. M e y e r  ( S t a d t b i b i .  
XV i n t e r l h u r ) .
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Vergl. Kuhn : Thur g. sacra I. — Rahn : Kunsldenkmäler 
des Kts. Thurgau. [Albert S c h e i w i l e r . ]

Schloss  Hagenwil.  Nach einer  Ze ichnung  von J.  Zemp in  J.  R 
K unstdenkm äler des K ts. Thurgau.

HAG ER.  Familien d. K. St. Gallen, T hurgauu. Zürich.
A. K a n to n  S t. G a lle n . I. Familie von K altbrunn, 

auch eingebürgert in Schänis, W ittenbach u. im Bez. 
Rorschach. Die Angehörigen der K altbrunner Familie 
betrieben meist das Müllereigewerbe, bekleideten dane
ben Aemter in der Landvogtei Gaster und waren auch 
häufig Ammänner des Stiftes Einsiedeln im Hofe K alt
brunn. Wappen : in R ot ein goldenes Mühlerad m it 
goldenem Kreuz auf Dreiberg und 2 Sternen. —
1. F r id o l in , Hofweibel 1626, Ammann 1640, t  1645. —
2. S e b a s t ia n , Sohn von Nr. 1, 1628-1688, Hofweibel, 
H ofrichter, Landschreiber 1656, des Rats im Gaster, 
Ammann 1685. Eine von ihm 1683 gestiftete kleine 
W appenscheibe befindet sich im Museum St. Gallen 
(abgebildet A H S  1918, p. 174). — 3. G il g , Bruder 
von Nr. 2, 1640-1706, Landrichter, Ammann. — 4. J a
ko b  H e in r ic h , 1711-1750, H auptm ann des Tagwens 
K altbrunn, des R ats im Gaster, Ammann 1743. —
5. J o h a n n  E g id , Bruder von Nr. 4, 1705-1763, eben
falls H auptm ann und des R ats, Ammann 1750. —
6. K a r l ,  Pater, Dr. phil., von K altbrunn, * 19. x i. 
1862, t r a t  in das K loster Disentis, wo er 32 Jahre lang 
als Lehrer w irkte. Er g e n o s s  als N atur W i s s e n s c h a f t  er 
und Folklorist grosses Ansehen. H auptw erk : Ver
breitung der wildwachsenden Holzarten im  Vorder
rheintal. — A H S  1918, p. 146, 173 f., 176 f .  — St. Galler 
Nbl. 1919, p. 65. [Bt.]

II . t  Rapperswiler Geschlecht. H e in i ,  1478. —  A n 
d r e a s ,  Grossrat 1500. — K o n r a d ,  Grossrat 1515-1530, 
K leinrat 1531. — Regimentsbuch v. Rapperswil. — 
Stadtarchiv. [ M .  S c h n . ]

B. K a n to n  T h u r g a u . Bürgerliches Geschlecht in 
Ueberlingen. — 1. J o h a n n  Ch r is t o p h , Dr., Domherr 
in Konstanz, Propst in Bischofszell 1610-f  1631, ver
m utlich der gleiche, der 1585 im Streit um die H err
schaftsrechte daselbst den Bischof vertreten und am
14. m . 1586 auf der Tagsatzung gegen die Bürger 
von Bischofszell geklagt ha tte . — 2. K o n r a d , Dr., 
wurde als Gesandter des Bischofs von K onstanz 1676 
in Zürich vorstellig, um zu verhindern, dass das Kloster 
Kreuzlingen beim « Hörnli » eine Schiffslände einrichte.
— Vergl. L L  un ter B is c iio f s z e l l . — Kindler v. Kno- 
bloch : Oberbad. Geschlechterbuch I (Joh. Christoph 
fälschlich als zwei verschiedene Personen aufgeführt).
— v. Mülinen : Helvetia sacra (falsches Todesjahr.). — 
P up. Th. II . [ H e r d i . ]

C. K a n to n  Z ü r ich . I. Geschlecht im alten Z ürich .—
1. H a n s , Buchdrucker 1520-1 1538, druckte einige 
Schriften Zwinglis. Zwölfer zur Saffran 1522. — A D B .
— Egli : Actensammlung. — 2. B a s c h i, der Schärer, 
Zwölfer zur Schmieden 1565. —• 3. H a n s J a k o b , 
Zwölfer zur Schmieden 1612, Chorherrenpfleger, f  1627.
— Hegi : Zunft zur Schmiden. — [H. B r . ]  — II. Altes 
Geschlecht der Gem. Uster (K t. Zürich), das schon

1454 zu Nied ernster und später, seit 1580, namentlich 
zu Nänikon angesessen ist. — Bühl er : Nänikon, 

p. 78-79. [ J .  F r i cic.]
H A G G E N  (K t. u. Gem. St. Gallen, früher 

Gem. Straubenzcll. S. GLS). Weiler und H er
renhaus. Hacon 1219; zu dem H aggen ikW . Josef 
Bop part erbaute 1642 das Herrenhaus, auch 
Schiösslein genannt, und schm ückte die Front 
mit W appenschildern. H eute ist H. Besitz der 
S tadt St. Gallen, Gasthaus. Die dortige u ra lte  
St. Wolfgangskapelle wurde 1679 der Kirche zu 
Brüggen einverleibt. 1824 fand man in einem 
Torfmoor im H. einen Klumpen zusammenge
backener Silbermünzen aus der Zeit der röm i
schen Republik. Der Schatz, von dem ein Teil 
im Schweiz. Landesmuseum geborgen ist, wurde 
nach Mommsen zur Zeit Cäsars vergraben. —  
UStG. — Naef : Chronik, p. 831. — Nüscheler : 
Gotteshäuser. — ASA, N. F. V, p.247 f.— M A  GZ 
IX , 2. Lieft l ,p .  22.— R S N  V III, 386. [Bt.]

H A G G E N B E R G  (LIaGKENBERG, LIaCKEN- berg). Geschlecht aus dem Hof II. in der Gem. 
Elgg (K t. Zürich), das in der 2. Hälfte des 15.

Rahn : Jahrh . nach W interthur kam. — 1. H a n s ,  Maler,
des Grossen R ats und einer der drei ständi
gen Fürsprecher des Stadtgerichtes 1494, lebte 

noch 1515. Er bemalte für den Abt Ulrich Rösch in 
St. Gallen die St. Michaelskapelle in der dortigen K athe
drale 1483 ; Autor des St. Galler W appenbuches von 
1488, dekorierte im Hof zu Wil einen Saal m it adeligen 
Abzeichen. Von ihm stammen die W appen und Heiligen
bilder in der Sakristei der Stadtkirche W interthur 1493, 
vielleicht auch die W appenmalereien im Jahrzeitbuch 
U ster. Ferner werden ihm zugeschrieben die W andge
mälde in der Kirche zu Wiesendangen, vielleicht auch
diejenigen in der Kirche zu Veltheim, im Kreuzgang
des Klosters Töss u. a. — 2. H e i n r i c h ,  Bruder von 
Nr. 1, Priester, Kirchherr zu Neftenbach 1478, Chorherr 
auf dem Heiligenberg 1489. — 3. Lux, Bruder oder 
Sohn von Nr. 1, bedeutend als Bildschnitzer und Ver
fertiger von Kirchenzierden und -geraten, t  1522. — 
S K L . — Zw. 2, p. 501-503. — K. Hauser : Wappen. — 
Hans Bachmann : Kirche in  Wiesendangen. [H .  Br.] 

H A G G E N  IVI A C H  E R .  Geschlecht in W interthur.
Wappen : In Rot ein schwarzes H aus
zeichen über grünem Dreiberg, beseitet 
und überhöht von 2 (1) goldenen
Sternen. — 1. H e i n i ,  f  bei Kappel
1531. — 2. J o h a n n  H e i n r i c h ,  * 1789, 
veröffentlichte unter dem Titel Ueber 
die Auswanderungen nach Amerika  
(Heilbronn 1839) einen Aufruf zur 
Gründung einer gemeinnützigen An- 
siedelungs-Gesellschaft auf Aktien, da 
er die Not der bedürftigen Auswanderer 

aus eigener Erfahrung 
kennen gelernt ha tte . —
3. K a r l ,  * 1835, war zu
erst in Böhmen als Müller, 
dann in Ungarn in der 
Müllereiindustrie tätig .
Eine Reihe bedeutender 
Erfindungen in der Mül
lereitechnik sind ihm zu 
verdanken. D irektor und 
später Präsident des Ver
w altungsrates der Ersten 
Ofen-Pester Dampfm üh
len A.-G. Um das Mühlen
gewerbe Ungarns hoch
verdient. Auch als Finanz
mann hervorragender 
W ohltäter ; stiftete in 
Budapest das evangel.
Waisenhaus « Bethania ».
Ehrenmitglied der Schwei- °tto Haggenmacher ,
zer. Gemeinnützigen Ge- Nach einer  Photographie. 
Seilschaft, t  8. VIII. 1921.
— Landbote 1921, Nr. 189. — N Z Z  1921, j^r. 1176. 
—• Lueger : Lex. der ges. Technik. — G. Luther :
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Die techn. Entwicklung des deutschen Mühlenge
werbes. — 4. O tto , * 21. II. 1843 ; sein Stief
vater war Johannes Scherr, seine M utter Maria Sus. 
Kühler. Pfarrer in Richterswil 1868, am St. Peter 
in Zürich 1871, Deutschlehrer an der Industrieschule 
1888-1904 ; auch deren Prorektor. Dichter und Schrift
steller (Dichtungen 1873 ; verschiedene Novellen, 
darunter Vorwärts und Aufwärts 1889) ; erhielt 1908 
eine Ehrengabe der Schweiz. Schillerstiftung. Verfasser 
von religionsgeschichtlichen, pädagogischen und literar
historischen Arbeiten ; setzte Job. Scherrs Gesch. der 
Weltliteratur 1895 bis zur Gegenwart fort und besorgte 
1899 die Jubiläum sausgabe dieses Werkes. Als E in
leitung zu Scherrs Novellenbuch (1907) verfasste er 
dessen Biographie. Jahrelang war er Mitglied der 
literarischen Kommission des ziirch. Vereins für Ver
breitung guter Schriften. — N Z Z  1918, Nr. 1154 und 
1171. — R. Hunziker im Jahrb. d. literar. Vereinigung 
Winterthur 1919. — ZW C hr■ 1918. — Helvetia 1902, 
Nr. 12. — 5. A doll', * 3. v. 1845, ging, nachdem er

1866-1870 in Chartum  
kaufm ännisch tä tig  ge
wesen, m it dem Gouver
neur W erner Munzinger 
nach Massaua und führte 
für ihn Reisen im Sudan 
und in Abessinien aus. Als 
ägyptischer Kommissär an 
der Wiener W eltausstel
lung erhielt er 1873 den 
Franz Joseph-Orden. Im 
Frühjahr 1874 unternahm  
er eine Expedition ins 
Somaliland. Den Bericht 
darüber enthält das E r
gänzungsheft 47 von Peter
manns Mitteilungen. Einen 
französischen Bericht er
s ta tte te  er der ägypti
schen Regierung. An Prof. 
Reinisch in Wien sandte 
er das M anuskript einer 
Gramm atik der Somali

sprache. Ende 1874 wurde er zum Assistenten des Gene
ralgouverneurs Munzinger Pascha ernannt ; er ha tte  sich 
m it der Festlegung der Grenze zwischen Aegypten und 
Abessinien zu befassen. Im  Oktober 1875 begleitete er 
Munzinger auf seiner Expedition ins Gallaland, die Mitte 
November überfallen wurde. H. f  auf der Flucht. — 
J . V. Keller-Zschokke : A . H. 1903. — H. Schinz im 
Nbl. d. naturf. Ges. Zürich 1904. — N Z Z  1901, Nr. 195- 
198. — 6. K a r l ,  * 1847, Lehrer in Kairo, Verfasser 
einer Grammatik des ägyptisch-arabischen Vulgärdia
lektes (Kairo 1892). — 7. H e in r ic h , * 17. n . 1856, 
Rechtsanw alt in Zürich, Oberst, K om m andant der 
Infanterie-Brigade 12, D irektionspräsident des Roten 
Kreuzes, t  25. v iI. 1916. — ZW Chr. 1916. — Das Bote 
Kreuz 1916. — N Z Z  1916, Nr. 1190. — Landbote 1916, 
Nr. 173. — Schweizer. Portr.- Gall. [ L .  F o r r e r . ]

H A G I. Altes Geschlecht der Gem. Vechigen und 
Niederhünigen (K t. Bern), das in den F B B  schon seit 
1314 erscheint. [D. S.]

H A G M A N N  (früher H ag m a n ). Verbreitetes toggen- 
burgisches Geschlecht. Aelteste Angehörige zählen zu 
den freien Bauern der Freivogtei Oberuzwil. — 1. H a n s
II., aus der Ach, zeichnet 1457-1463 wiederholt als 
Ammann der Freiherren von Raron. 1574 belehnt. Abt 
O thm ar II. den — 2. V it u s  H. m it dem Hof zu Teger- 
schen (Degersheim). Dieses Lehen sam t Tavernenrecht 
verbleibt den Nachfolgern des Vitus II. bis 1798. — 
Sie tre ten  uns als fürstäbtische Lehensleute wiederholt 
in amtlichen Stellungen entgegen, so — 3. Ma t t h ia s , 
t  1641, Landrichter. —  4. H a n s , f  1698, Ammann und 
Landrichter. — 5. Ma t t h ia s , f  1728, Ammann. Dessen 
Söhne — 6. M a t t h ia s , t  1758, Landrichter und —
7. H a n s  J ö rg , f  1778, Ammann. Im  Siegel führen sie 
bäuerliche Abzeichen, Sichel oder Pflugschar. Mit 1798 
verlieren sie ihre Lehen und dam it auch ihre politische 
Stellung. —  [J . G. H ü.] —  8. J o h a n n  G e o r g , Dr. phil., 
* 26. x ib  1855 in Degersheim, Lehrer an der st. gall.

HAHN
Kantonsschule 1884-1923, Vorstand der M erkantilabtei
lung 1896-1919, Verfasser von Arbeiten pädagogischen, 
literarischen, politischen und historischen Inhalts. — 
Vergl. I-Iagmann : Tegerschen und Degersheim. [Bt.]

H A G N A U E R .  Familien der K te. Aargau und 
Zürich.

A. K a n to n  A a r g a u . Urspr. H a g n e r .  Burgerfamilie 
der S tad t A arau. Wappen : geteilt und oben halb 
gespalten von Gold m it blauem  Stern und Silber mit 
goldenem Stern ; unten  in Blau ein goldener Halbmond 
auf grünem  Dreiberg. Mitglieder der Familie gelangten 
mehrfach in den R at. — Vergl. Merz : Wappenbuch 
v. Aarau. [H .  Tr.]

B. K a n to n  Z ü r ic h . Bürgerliches Geschlecht der 
S tadt Zürich, in den Z S tB  seit 1357 genannt. — 1. 
J o h a n s  der elter, Zunftm eister der K räm er 1393- 
1424, Pannerherr in der minderen S tadt 1416, Bote nach 
Einsiedeln 1423. — 2. H a n s  der jung, gen. 1407, des 
Rates 1417. — 3. H e i n r i c h ,  des Rates 1404-1422, 
Burgvogt zu Groningen 1416, Bote an die Tagsatzung 
zu Luzern 1421. —  4. G a u d e n z ,  Zunftm eister der 
Schneider 1459-1472. —  5. J o h a n n e s ,  Magister, schon 
vor der Reform ation Chorherr und Vinarius (Schenk- 
hofer) des Stiftes am Grossmünster 1522, erster Archi- 
diakon am Grossm ünster 1523-f 11. X. 1539, S tifts
pfleger 1533; Gegner Zwinglis. — Zürcher. Stadtbücher.
— Th. Pestalozzi : Die Gegner Zwinglis. [H .  Br.]

H A G N E C K  (K t. Bern, Amtsbez. Nidau. S. GLS).
Politische Gem. in der Pfarrei Täuffe- 
len. Hagneg 1353. Der Name dürfte 
m it dem Flurnam en « in den Hägen » 
in Zusammenhang stehen. Wappen : 
von Rot m it goldenem Schildrand, 
überlegt m it einem blauen Fluss. 
U nterhalb H. befindet sich eine kleine 
P fahlbaustation aus der Steinzeit. In 
der Umgebung des Dorfes wurden 
mehrere Streufunde aus der Bronze
zeit gemacht (Museum Born). H., 

schon im  M ittelalter als kleine Siedelung (Hof) erwähnt, 
teilte das Schicksal der H errschaft Nidau und des 
Inselgaus, worin es lag, und kam  1388-1393 an Bern, 
wo es zum Viertel der Landvogtei Nidau gehörte. Das 
älteste Dokument im Gemeindearchiv ist eine U rkun
denkopie von 1527, das alte Recht der Feldfahrt und 
Schweinemast « in den Hägen » betreffend, welches gegen 
die Ansprüche der Bauernsame von Ins m it Erfolg 
verteidigt wurde. — Vergl. Jahn  : Kt. Bern. — Aesch- 
bacher : Grafen von Nidau. — v. Mülinen : Beiträge VI.
— Th. Is eher : Pfahlbauaufnahmen des Bielersees, 
Plan X III . [ Æ s c h b a c h e r  u . T h .  I s c h e r . ]

H A G N E C K K A N A L  (Kt.. Bern, Amtsbez. Aarberg, 
Erlach und Nidau. S. GLS). Im Zusammenhang 
m it der Juragewässerkorrektion erstellter K anal von 
Aarberg nach Ilagneck zur Ableitung der Aare in den 
Bielersee. Bauzeit 1868-1878. Auf dem rechten Ufer des 
Kanals am Rande der gegen den See hinunterstürzenden 
Böschung befindet sich eine Erdburg, noch heute ge
nann t «die Burg», in deren Nähe einige Grabhügel waren, 
die in den 40er Jahren  des 19. Jah rh . von N otar Müller 
in Nidau ausgebeutet wurden. Im  gl. Walde wurde 1888 
eine griechisch-gallische Goldmünze gefunden. Bei den 
K analisationsarbeiten 1874 stiess man auf einen 600 
Fuss langen römischen W asserstollen, den die Römer 
zur Entw ässerung des Hagneckmooses angelegt ha tten . 
In dem Stollen fanden sich nebst römischen A rbeits
geräten, Pflasterschaufeln usw., ein aus ro ter Erde 
gebrannter Krug. — Das E lektrizitätsw erk H. mil. 
dem sog. W erkkanal wurde 1899 fertig erstellt. — Vergl.
E. v. Feilenberg : Der röm. Wasserstollen bei H. (in 
ASA 1875, p. 615 u. 631). ( T h .  I s c h e r  u . Æ s c h b a c h e r . ]

H A H N .  Familien der K te. Basel, Bern und Schwyz.
A .  K a n to n  B a s e l .  H a h n ,  H a n .  A u s  Reutlingen in 

W ürttem berg Ende des 15. Jah rh . in Basel einge
wandertes Geschlecht, das im 16. Jah rh . einige Glas
maler, einen Maler und einen Drucker hervorgebracht 
h a t ; in Basel f  im 17. Jah rh . —  1. L u d w i g ,  f  vor 1508, 
Glasmaler aus Reutlingen, 1484 Bürger zu Basel. —
2. L u d w i g ,  f  ca. 1516, Sohn von Nr. 1, Glasmaler. —
3. B a l t h a s a r ,  * ca. 1505, f  1578, Sohn von Nr. 2, Glas-

Adolf Haggenm acher .  
Nach einer Photographie.
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maler, Zunftm eister zum Himmel 1538. Hervorgegan
gen aus der Schule Hans Holbeins des Jüngern. Grössere 
Arbeiten : die Fenster der Basler Rathauskanzlei, 
Fenster am Richthaus, ebensolche Arbeiten zu Hom
burg, Augst und W aldenburg. 1554 en tstand  die 
Prachtscheibe des Bannerträgers der Himmelzunft 
(Histor. Museum). Ausserdem können dem B althasar 
H, zahlreiche Scheibenrisse zugeschrieben werden. Sein 
Schüler war Niklaus Manuel d. J . von Bern. —  4. M a -  
t h æ u s ,  * ca. 1513, f  1576 oder 1594, Sohn von Nr. 2, 
Maler und Glasmaler, 1534 zünftig und 1543 R atsherr 
zum Himmel ; betätig te  sich hauptsächlich auf dem 
Gebiete der dekorativen Malerei und arbeitete so im 
R athaus, im R ichthaus, am Spalentor, in den Land
vogteischlössern zu Münchenstein und zu Farnsburg 
und am Tor zu Liestal. Seine Tätigkeit als Glasmaler 
tr a t dagegen mehr in den H intergrund. —■ 5. B a l t h a 
s a r ,  1541-1590, Sohn von Nr. 3, Buchdrucker, über
nahm  1567 zusammen m it den Brüdern Hieronymus und 
Polycarpus Gemuseus die bisher von Johannes Opo- 
rinus (Herbster) betriebene Druckerei. — Vergl. Samm
lung Arnold Lotz im S taatsarch. Basel. — S K L . — 
Paul Heitz und C. Chr. Bernoulli : Basler Bücher
marken. [C. Ro.]

B. K a n to n  B e r n . H A H N ,  älter H A A N ,  t  bürgerliches 
Geschlecht der S tad t Bern, das seit 1538 nachgewiesen 
ist. Schlossergenerationen vom 16.-18. Jah rh . ; später 
vier Generationen Juristen . Wappen : in R ot auf

grünem Dreiberg ein gol
dener Hahn. — E m a n u e l ,  
Philhellene, * 1800, erst 
Bäckerlehrling u. Geselle, 
tr a t Ende 1821 in preus- 
sische Dienste und reiste 
1825 nach Griechenland 
ab, um am Freiheits
kampfe der Griechen ge
gen die Türken teilzuneh
men. E r avancierte zum 
G renadierhauptm ann und 
war später unter der Re
gierung König Ottos I. 
K om m andant von Patras, 
K om m andant von N ava
rin 1843, O berstlieutenant 
1844, K om m andant von 
Athen 1848, Präsident der 
Witwen- u. W aisenstiftung 
der griech. Landarmee, 
A djutant des Königs 1855, 
Inspektor der Infanterie 
i860, Generalmajor 1861, 

warf 1862 den Aufstand von Nauplia nieder. General
lieutenant 1865, t  1867 in Interlaken. H. schrieb Me- 
morien über seine Kriegserlebnisse 1825-1828, veröf
fentlicht im B T  1870-1871. — H artm ann : Galerie... 11. 
—  O t t o ,  * 1860, Fürsprecher und N otar in Bern, 
S tad tra t 1889-1896, im gr. Burgerrat 1900-1924, Quästor 
der Schweiz. Heraldischen Gesellschaft seit 1915, Mit
glied von bürgerlichen Behörden, t  2. VI. 1924. — Mit 
ihm erlosch das Geschlecht. — H. Türler in A H S  1924, 
p. 186 f. — Berner Tagblatt 1924, Nr. 128. — Im  allg. : 
Grüner : Genealogien (Ms.). [H .  Tr .]

C. K a n to n  Schw yz. Geschlecht in Tuggen. Wap
pen : in Gold ein auf zwei gekreuzten Ruderstangen 
schreitender Hahn. — M a r i a  F r i d e r i k a ,  1848-1901, 
tr a t 1866 ins L ehrschw esterninstitut Menzingcn ein, 
wirkte nachher an verschiedenen Orten als Lehrerin. 
Goneralassistentin 1893, Generaloberin der Genossen
schaft 1898-1901, gründete als solche das In s titu t Ste. 
Croix in Bulle, die H aushaltungsschule Salesianum bei 
Zug und das Missionshaus Crescentiaheim in A ltötting 
(Bayern).— W. J . Meyer : Zuger Biogr. — LLH . [R-r.]

A. K a n to n  Z ürich . — Karl E M I L ,  Numismatiker, 
* 28. X I .  1866, Bürger von Elgg (Zürich) und von St. 
Gallen seit 1898, Kustos in St. Gallen 1888, erster 
Assistent am Schweiz. Landesmuseum in Zürich seit 
1901. Neben Artikeln im ASA und in der R S N  ver
öffentlichte er : Jak. Stampfer (in M A G Z  28, 1915). — 
SZG L. — .Jahresberichte des Hist. Vereins von St. Gallen

und des Schweiz. Landesmuseums in Zürich. —• Pers. 
Mitteilungen. [H. Br.]

HAH N,  F r i e d r i c h ,  1841-1884, Komponist und 
Musikdirektor, deutschen Ursprungs, wurde 1873 ins 
Bürgerrecht von Vi vis aufgenommen. — Vergl. Livre 
d’Or. [M. R.]

H A ID E N H A U S  (K t. Thurgau, Bez. u. Gem. 
Steckborn. S. GLS). Haus und Ausflugsziel auf dem 
Seerücken. Im  benachbarten Eichholz Ueberreste 
zweier römischer Gebäude, von denen eines das Bruch
stück einer Inschrift und einer G ewandstatue, sowie 
Münzen aus der Zeit von Vespasian-Aurelian enthielt 
und ein Tempel gewesen sein kann. E benda w ahr
scheinlich alamannisches Skelet. —• Vergl. Keller 
u. R einerth : Urgesch. des Thurg. [ H e r d i . ]

HA IN ARD.  Familie von Les Bayards (Neuenburg), 
die seit dem 16. Jahrh . erw ähnt wird. [L. m .]

HAI TI .  Die Schweiz un terhält in H. keine V ertre
tungen. Die dortige Schweizerkolonie ist wenig zahl
reich, und die wirtschaftlichen Beziehungen sind nur 
gering. In der Schweiz is t H. heute konsularisch ver
tre ten  : in Genf seit 1912 (Honorarkonsul), in Zürich 
seit 1921 (Honorarkonsul). Von 1874-1883 befand sich 
in La Chaux de Fonds ein Vizekonsulat, das dem Gene
ralkonsulat von Haiti in Brüssel unterstellt war. [Bzr.] 

HA ITO,  Bischof von Basel, in der Reihe der mit 
Namen nachweisbaren Bischöfe der vierte ; W ahljahr 
unbekannt, erstmals als Bischof bezeugt 802. Von vor
nehmer alam annischer Abstammung, begann er seine 
Laufbahn unter Abt Waldo von Reichenau als Vorsteher 
der Reichenauer Klosterschule. Von dort erhob ihn 
K arl der Grosse auf den Basler Bischofsstuhl, von dem 
aus er als Abt von 806 an auch das Kloster Reichenau 
leitete. In hohem Masse genoss H. die Gunst und das 
V ertrauen Karls d. Gr. Bei Aufrichtung des kaiserlichen 
Testam entes war H aito als Zeuge zugegen, und 811 
übertrug ihm  K arl d. Gr. eine Gesandtschaft an den 
griechischen Kaiser nach Konstantinopel zur H erstel
lung eines dauernden Friedens zwischen den beiden 
Kaiserreichen. Nach Karls d. Gr. Tode (814) wusste
H. seine Stellung auch am Hofe Ludwigs des Frommen 
zu behaupten. Bei zunehmendem Alter legte er 822 
seine W ürden als Bischof und Abt nieder, f  als einfacher 
Mönch auf der Reichenau 836. H. hinterliess eine Prosa
schrift über die Vision des Reichenauer Mönches 
W ettinus, die dann bald vom Reichenauer Abte Walah- 
frid Strabo poetisch um gearbeitet wurde. — Vergl. 
Bas. C. V II, p. 467. — Abel B urckhardt : Bilder aus 
der Gesch. von Basel. — Trouillat I. — Georg v. Wyss : 
Historiographie. [C .  R o . ]

H A K B R E T T .  Bern. Geschlecht. Siehe H a c k b r e t t .  
HAL B EN L EI B ,  f  Altburgergeschlecht der S tadt 

Solothurn. — B e n e d i k t  und H a n s ,  von Selzach, Aus
burger 1471. — J c e r g ,  Grossrat 1504-1517. — M a x ,  
Grossrat 1522, Jungra t 1527, A ltrat 1545, Vogt am 
Lebern 1547, zu Flum enthal 1551, Spitalm eister und 
Bauherr 1552, Schultheiss zu Olten 1557-1563. — LL. — 
Bestallungsbuch. [v. V.]

HA L B HE E R.  Geschlecht der Gem. Hinwil (K t. 
Zürich), das schon 1296 unter dem Namen Halpherre 
in der Gegend vorkom mt. Mehrere H. waren U nter
vögte der Landvogtei Grüningen. Je tz t ist das Ge
schlecht besonders zu Wald vertreten. — Vergl. UZ, 
Nr. 2360. [J. F r i c k . ]

HAL B ISE N.  Familien der Kte. Basel und Zürich.
A. K a n to n  B a s e l .  Altansässiges Basler Geschlecht, 

gehörte ursprünglich dem Schmiedehandwerk, später 
dem Metzgerhandwerk an, führte im 15. Jah rh . in 
Basel die Papierfabrikation ein, stieg zur Klasse der 
Achtburger auf und starb nach kurzer Blüte im 16. Jahrh . 
aus. Wappen : in Gold ein halbes schwarzes Hufeisen. —
I. R u d i n ,  Metzger und R atsherr 1383. — 2. H e i n r i c h ,  
f  um 1451, Enkel von Nr. 1, einer der tüchtigsten 
bürgerlichen Politiker seiner Zeit, Gesandter Basels auf 
alle wichtigeren diplomatischen Tagungen. Durch die 
durch das Konzil in die S tadt gebrachte Betriebsamkeit 
veranlasst, gründete H. als erster in Basel in den 
1430er Jahren  eine Papierfabrik. Seine Söhne waren 
— 3.-4. die Junker H e i n r i c h  und L o r e n z  ; sie er
hielten 1471 einen kaiserlichen W appenbrief. Heinrich

Em anuel  Hahn.  
Nach einem P o r t r ä t  von 

W . Benteli.
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übernahm  die väterliche Papiermühle, doch ging das 
Geschäft seit Ende des Konzils immer weniger gut. 
1470 m usste das Halbisen’sche U nternehm en dem auf
strebenden Betriebe der Galliziani weichen. — 5. L o 
r e n z , * ca. 1463, f  1508, Sohn von Nr. 4, R atsherr zu 
Bären 1505. — 6. P e t e r , * ca. 1504, f  1571, Sohn von 
Nr. 5, Schaffner zu St. M artin. — 7. H i e r o n y m u s ,  
illegitimer Sohn von Nr. 6, t  1579 als Papierer in Bern.
— Vergl. LL. — W B. — Tr. Geering : Gesch. von Han
del u. Industrie der Stadt Basel. — A H S  1917, p. 82. — 
Sammlung Arnold Lotz (Staatsarch. Basel). [C. Ro.]

B. K a n to n  Z ü r ich . — H a l b i S E N  ( H a l b y s e n ) .  
Zunftm eistergeschlecht der Schmiedenzunft in Zürich 
im 14.-16. Jah rh ., seit ca. 1340 genannt. Wappen : 
halbes schwarzes Hufeisen in Gold oder silbernes halbes 
Hufeisen neben silbernem Eisenstück in Schwarz. — 
B e r i n g e r , im Niederdorf, Schmied, Stubenm eister der 
Schmiedenzunft ca. 1432-1436, Zunftm eister Natalis 
1444, Baptistalis 1446-1469, Vogt zu Schwamendingen 
1446-1464, zu Erlenbacli 1466 und zu W ipkingen 1468, 
beim Auszug nach W aldshut 1468 an der Spitze der 
Zunft neben Meister Räuchli. Beringer siegelt 1463 m it 
einem Tatzenkreuz über Dreiberg (?). •— L L . — F. 
Hegi : Gesch. der Z un ft zur Schmiden. — Zürcher 
Stadtbücher I. — Dok. Waldmann. — Strickier : Aclen- 
sammlung. —  Zürcher Glückshafenrodel. [F .  H.]

H A L B S T A D T .  Alte Freiburger Familie, die sich 
1517 in M urten einbürgerte. Mehrere H. bekleideten in 
Murten öffentliche A emter. Wappen : in  Blau ein ro t 
bedachtes S tad tto r, beseitet von zwei weis sen Häusern.
— Vergl. Engelhard : Chronik der Stadt Murten. [G. Cx.]

H A L B S U T E R .  Luzerner Familien in  der S tad t und
in der Gegend von Root (14. u. 15. Jahrh .). E in H. 
lebte zu Luzern 1382. — H a n s , von Root, Bürger zu 
Luzern seit 1435, Grossrat 1441-1460, Schützenmeister 
1443, Gerichtsweibei 1449-1450, Kornhausm eister 1460, 
Lieferant von Fensterrahm en 1464-1470 und von leder
nen Pulversäcken 1468 und erhält S taatsunterstü tzung 
1476-1480. Er gilt als D ichter des grössern Sempacher- 
liedes. — Vergl. Rats- und Rechnungsbücher, Acten 
usw. des Staatsarchivs. — Liebenau : Das alte Luzern, 
p. 266. — Monatrosen 1870-1871, Bd. XV, p. 186 ff. — 
A S G 1877. — Liitolf in Gfr. X V III, 184 ff. und Neues 
Schweiz. Museum, p. 164 ff. — A D B . [P. X. W.]

HA L DE M A NN ,  H ALDI IVI ANN,  HALD UMANO. 
Familienname der K te. Bern, Neuenburg und W aadt.

A. K a n to n  B e r n . H A L D E M A N N ,  H a l d i m a n n . Ver
breitete Familie in den Aemtern Signau und Konolfm- 
gen. Sie soll aus W interthur stam m en, wo der Name 
schon 1397 erscheint. In der Gem. Eggiwil (Stammsitz 
Horben) wird sie seit 1444 erw ähnt. Zweige in Signau, 
Bowil und Mullen nennen sich Haldimann, Nachkom
men im Neuenburger Ju ra  und im K t. W aadt Haldi- 
mand. — C h r i s t i a n , * in den 90er Jahren des 18. Jahrh . 
Landw irt auf dem H orbengut, war ein sog. gelehrter 
Bauer, Mitglied der Oekonomischen Gesellschaft des 
K ts. Bern, die seine Beschreibung der Gem. Eggiwil 
(1827) m it der goldenen Medaille auszeichnete ; auch 
Mitglied der Schweiz, g eschichtf ersehenden Gesell
schaft, t  in den 40er Jahren  des 19. Jah rh . — Das 
Geschlecht gab dem deutschen K antonsteil eine ganze 
Reihe von Notaren, so — G o t t l i e b , 1837-1917, Sohn 
des vorgen. C h r i s t i a n , N otar in Rünkhofen, Grossrat, 
A m tsrichter und Inhaber weiterer öffentlicher Aemter.
— Fam ilienschriften im Besitz der Gebr. W üthrich in 
Aeschau. — Ch. Haldemann : Beschreibung der Gem. 
Eggiwil, p. 63 f. — Pers. Mitteilungen. [H. Tr.]

B. K a n to n  N e u e n b u r g . Mehrere H aldim ann von 
W alkringen (K t. Bern) wurden Neuenburger Bürger in 
den Gem. Valangin 1 7 5 8 ,  Le Locle 1 7 6 3 ,  Les Brenets 
1 8 2 1 .  [ L .  M .]

C. K a n to n  W a a d t .  H a l d i m a n d . Aus dem K t. Bern 
stam m ende Familie, die 1694 in Yverdon eingebürgert 
wurde. ■— 1. F r é d é r ic ,  1725-1791, diente in Sardinien, 
Preussen und Holland, wo er den Grad eines Oberst
lieutenants der Schweizergarde erlangte, tr a t 1754 als 
Oberst in englische Dienste, zeichnete sich 1758-1760 
im Kriege gegen Frankreich in K anada aus, wurde 
1764 Brigadier, 1776 Generallieutenant, war 1777-1786 
Generalgouverneur von Quebec (K anada), wurde 1783

zum Generalinspektor der W affenplätze und Garnisonen 
von W estindien ernannt. R itter des englischen Bath- 
ordens. Er zog sich nach Yverdon zurück, wo er starb . 
— Vergl. De M ontet : Diet. — D. Brym ner : Calender 
of the correspondance o f S ir Fr. H. (Report of Canadian 
Archives) 3 Bde. — 2. J e a n  A b r a m ,  Bruder des Vorgen., 
Bankier in Turin 1745, Vater von — 3. A n t o i n e  
F r a n ç o i s ,  t  1817, Bankier in London. — 4. W ill ia m ,  
Sohn von Nr. 3, * in London 1784, f  in Lausanne am 
20. I X .  1862 ; war m it 25 Jahren  Ratsm itglied der Bank 
von England, Abgeordneter von Ipswich im englischen 
Unterhaus 1820-1826 ; zog sich 1828 nach Lausanne 
zurück, wo er sich durch zahlreiche Liebeswerke aus
zeichnete : Gründung eines Blindenasyls (zusammen mit 
Fräulein de Cerjat), Bau der englischen Kirche, der 
nach ihm benannten ö ff enti. W aschanstalt, verschiede
ner Schulen, des Spitals von Aix für arm e K urgäste. 
Die S tad t Lausanne verlieh ihm das Ehrenbürgerrecht 
und benannte nach ihm  eine neue Strasse. Mit ihm 
erlosch die W aadtländer und englische Linie der H aldi
mand, aber es soll noch 
eine amerikanische Linie 
bestehen, aus der ein 
Gelehrter hervorgegangen 
ist : S a m u e l  S t e i n m a n n  
Haldimand, 1 1880. [M. R.]

HALDEN,  ab  (zu I T a l - 
D E N E G G ) ,  J o s e p h  R u 
d o l f , Domsextar zu Chur 
1683-1687, Cantor 1687, 
f  1713. [J. SlMONET.]

HALDEN (in de r ) .
Siehe A n d e r h a l d e n .

HALDEN (an de r  und 
u n t e r  de r ) .  Luzerner F a
milien (15.-17. Jahrh .). —
H a n s , K leinrat 1503, Vogt 
zu Merischwand 1511. —
Staatsarchiv. [P. X. W.]

H A L D E N S T E I N  (K t.
Graubünden, Bez. U nter
landquart, Kreis V Dörfer.
S. GLS). Zwei Schlösser,
Dorf und Gem. m it dem 
Berghof Batänia (Calanda, 
urspr. selbständige Walsersiedelung m it eigenen W eiden
u. W aldungen, im 19. Jah rh . sogar m it eigener Schule) ; 
ehemal. Freiherrschaft. Das Dorf soll urspr. Unterlenz 
geheissen haben. 1825 wurde es bis auf wenige Häuser 
durch eine Feuersbrunst verzehrt und ha tte  verschie
dentlich schwer durch die Ueberschwemmungen des 
Rheins zu leiden. Plärregister seit 1826. Die ältere Burg
H. wurde zuerst von dem gleichnamigen Edelgeschlecht 
bewohnt, das sie als Afterlehen von den Freiherren von 
Vaz empfangen hatte . Gegen Ende des 13. Jah rh . lag 
sie in Ruinen. Freiherr Johannes von Vaz, der die 
Burg als bischöfliches Lehen inne hatte , bau te  sie gegen 
den Willen des Bischofs Siegfried wieder auf. Im  V ertrag 
zu Konstanz vom 19. III. 1299 wurde der Vaz er zur 
Schleifung der Burg verurteilt ; er unterzog sich aber 
dem Urteil, das König A lbrecht bestätig t ha tte , nicht 
und liess die Burg bestehen. Nach dem Aussterben der 
Haldensteiner erhielt 1416 das B istum das Lehen. 
Nachher kam en Burg und H errschaft H. nacheinander 
an die von Hallwyl, v. Ems, v. Schauenstein, v. Greifen
see, 1494 an Ammann v. Grüningen, dann an die v. Mar
na eis und durch H eirat an Joh. Jak . v. Castion. Dieser 
erbaute in der Ebene am Südabhang des Dorfes das 
neue Schloss, m it einer P racht, die die Bewunderung 
der Zeitgenossen erweckte. Gleich bei A n tritt der 
H errschaft ha tte  er sich unter den Schutz der Sargans 
regierenden eidg. Orte begeben, m it dem Vorgeben, H. 
habe von jeher zu der Grafschaft Sargans gehört (!). 
Nach seinem Tode erhob sich daher zwischen den eidg. 
Orten und den I I I  Bünden ein m ehrjähriger Streit über 
die Zugehörigkeit der H errschaft, der aber zugunsten 
Bündens entschieden wurde. Die H errschaft gelangte 
dann zunächst an die Familie Carl von Hohenbalken 
und 1608 an die Schauenstein. Thomas von Schauen
stein, Rektor der U niversität Padua, wurde 1612 vom

W i l l i a m  H a l d i m a n d .
N a c h  e i n e m  O e l g e m ä l d e  v o n  

G h .  G l e y  r e  i m  M u s e u m  Ä r l a u d  
i n  L a u s a n n e .
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Kaiser Mathias in den Freiherrenstand erhoben und 
erhielt zugleich für seine beiden H errschaften (H. und 
H ohentrins) das Münzrecht. Obgleich bei den Jesuiten 
erzogen und m it dem Wionerhof in naher Beziehung |

S c h l o s s  u n d  D o r f  H a l d e n s t e i n .  N a c h  e i n e m  A q u a r e l l  d e r  1. H ä l f t e  d e s  
19.  J a h r h .

stehend, führte er in H. die Reformation ein. ln  der 
Folgezeit herrschten fast beständig Erbstreitigkeiten in 
der freiherrlichen Familie, weil kein festes Erbfol
gegesetz die Nachfolge regelte. Endlich kam  die Frei
herrschaft 1 7 0 1  an Joh. Luzius von Salis-Maienfeld, 
den Gemahl der Maria F landrina von Schauenstein, 
der, um  die U ntertanen für sich zu gewinnen, ihnen 
verschiedene Erleichterungen verheissen hatte , falls die 
H errschaft ihm zufalle. Von da an blieb sie im Besitze 
der Familie Salis bis zur Mediationszeit und wurde 
durch die Vermittlungsverfassung für den K t. Grau
bünden (Art. 2) dem Gerichte der Vier Dörfer zugeteilt. 
Das (neue) Schloss blieb m it Gütern bis in die neueste 
Zeit im Besitz der Familie v. Salis. Die alte Burg zerfiel 
von 1 7 6 9  an. — B ott : Die ehemalige Herrschaft H .— K ra
neck : Ritterburgen. —  B M  1 9 1 6 .  [C .  J .  u n d  A .  M .]

H A L D E N S T E IN ,  von. Edelgeschlecht, das sich 
nach der älteren Burg Haldenstein (K t. Graubünden) 
benannte, ritterbürtige Dienstleute des Bistums Chur. 
In der Mitte des 1 3 .  Jahrh . erscheinen sie als Inhaber der 
H errschaftsrechte über das Dorf H. Wappen : in Weiss 
ein schwarzes Steinbockhorn. U l r i c h , 1  1 3 8 8  bei Näfels. 
Das Geschlecht erlosch im Mannesstamm m it L i c h t e n 
s t e i n , 1 3 9 0 .  —■ Eine Nebenlinie blühte weiter im 
Schamsertal. — H e i n z  empfängt 1 4 1 1  von Bischof 
H artm ann II . verschiedene Lehen daselbst. — Ein 
jedenfalls illegitimer Zweig ohne das A delsprädikat und 
m it dem W appen der v. H aldenstein-Lichtenstein : in 
Weiss zwei schwarze Steinbockhörner über grünem 
Dreiberg, starb in Zürich aus, wo sich J ö r g  1 4 8 6  ein
bürgerte. — Muoth : Aemterbücher. — B M  1 9 1 6 .  — 
Z T  1 9 0 1 .  [ A .  M .]

HALDER,  Familien der K te. Aargau und St. 
Gallen.

A. K an to n  A a rg a u . Nach eigener Tradition über die 
Ostschweiz oder Basel in Lenzburg eingewanderte F a
milie ( 1 3 8 5  verfertigte ein H e i n r i c h  H. aus Basel die 
erste T urm uhr in Luzern). 1 5 6 7  als Hintersässen aufge
nommen, erwarb sich das Geschlecht früh das Bürger
recht, denn in der Folge bekleideten zahlreiche Mitglieder 
höhere S tadtäm ter (Chorrichter, Gross- und Kleinräte, 
Säckelmeister, Grossweibel, Kirchmeyer, Schultheiss 
usw.). Von Lenzburg aus verbreitete sich das Geschlecht 
nach Möriken, Othmarsingen, Hendschiken, Wohlen, 
Zürich, Tägerwilen, Herisau, Arosa und ins Ausland. 
Wappen : im Schilde ein schwarzer Kesselhalter 
über grünem Dreiberg, begleitet von drei goldenen 
S ternen.— H a n s  H e i n r i c h , 1 7 3 0 - 1 8 0 8 ,  Kupferschmied, 
des Regiments 1 7 5 9 ,  Grossweibel 1 7 6 2 ,  des Kleinen

R ats 1763, Säckelmeister 1780, Schultheiss 1788-1798, 
der letzte dieses Amtes vor der Revolution. — S a m u e l , 
Sohn des Vorgen., * 1763, Dr. med., des Regim ents, 
erster Stadtphysikus von Lenzburg 1790-f 1792. — 

N o l d  (Friedrich Arnold) * 1899, Lehrer, 
Verfasser von De Vatter (E inakter in aarg. 
M undart), edierte u. a. eine Sammlung 
Lenzburger Sagen. — N. Haider : Die H. 
von Lenz bürg (Ms.). — Stadtarchiv Lenz
burg. [N. H.]

B. K a n to n  St. G a lle n . Geschlecht 
der S tad t St. Gallen. Ein K l a u s  H., 
Bürger der damals stift-st. gall. S tadt 
Wangen im Algäu, kaufte 1423 einen Teil 
der Burg Mollenberg, Lehen und Burg- 
säss der Abtei St. Gallen, und erbte den 
ändern Teil ; er und seine Nachkommen 
nannten sich bis um die Mitte des 16. 
Jahrh ., wo die Burg verkauft wurde, H. 
von Mollenberg. — Ein H a n s  H., wahr
scheinlich von Wangen, erscheint 1573 
als Bürger von St. Gallen ; er ist der 
S tam m vater der noch lebenden H. Seine 
Nachkommen bekleideten häufig städ ti
sche Aemter. — 1. B e r n h a r d , * 1656, 
K unstm aler, studierte in Holland, liess 
sich dann in Ham burg nieder, wo er 1701 
starb . — 2. L a u r e n z , 1765-1821, K u
pferstecher, stach u. a. Umrisse für La- 
vaters physiognomische Werke. — 3. A r 

n o l d , * 1812, betätigte sich als Kauf
mann zuerst in St. Gallen, bis 1858, dann in In terla
ken bis 1884, kehrte als fast blinder Mann nach St. 
Gallen zurück und starb da 23 iv. 1888. Bis zur 
Uebersiedelung nach Interlaken bekleidete er verschie
dene S tadtäm ter ; im Militär stieg er zum Rang 
eines Oberstlieutenants empor. Zuerst in St. Gallen, 
später auch in Interlaken war H. der M ittelpunkt 
musikalischer und literarischer Kreise und B estrebun
gen und sehr geschätzt als Lokalpoet, Liederdichter, 
auch Verfasser von 3 dram atischen Arbeiten (darunter 
die Säntisreise), meistens im Dialekt. — H artm ann : 
St. gall. Geschlechter (Ms. Stadtbibi. St. Gallen). — 
LL. — S K L . — Di er au er in St GA I I I ,  p. 28. — 
Bürgerbuch 1920. — Jenny : Arnold H. (in St. Galler 
Nbl. 1912). [Bt.]

HALDI ,  Geschlecht aus Saanen (K t. Bern). C u n o  
Aldi 1355 ; J a c o b  Haldi 1393. — W i l l i , Landsvenner 
und K astlan 1494. — J a k o b , K astlan 1516. — P e t e r , 
Venn er 1563. — W i l l i , Venner 1589. — C h r i s t i a n , 
Venner 1623. — A b r a h a m , K astlan 1639. — A n t o n , 
K astlan 1642, 1648, 1657, 1663. — C h r i s t i a n , K astlan  
1713,' 1728. — C h r i s t i a n , K astlan 1758,1770. Wappen : 
in Rot über grünem Dreiberg stehende weisse Taube 
m it Oelzweig im Schnabel. [R. M .-W.]

HALDI MANN.  Siehe H A L D E M A N N .
HALL,  ULMANN von. Kürschner, erwarb 1398 das 

Luzerner Bürgerrecht, Grossrat ca. 1398-1402, nachher 
bis 1433 K leinrat, um 1424 R ichter. — Vergl. S taa ts
archiv. [P. X. W.]

HALL,  H e r b e r t  W., Maschineningenieur, von B a
tavia  und Rumisberg (Bern), D irektor der Schweiz. 
Lokomotiv- u. Maschinenfabrik W interthur 1897, Dir. 
der Maschinenfabrik Oerlikon 1904-1913, seither konsul
tierender Ingenieur in Zürich. [H. Br.]

HALLAU ( O B E R - und U N T E R - )  (K t. Schaffhau
sen, Bez. U nterklettgau. S. GLS). Bis 11. IV. 1526 
bestand eine politische Gem. Hailau ; seither getrennt. 
Hallaugia 1095, später Hallouva und Hallowe. Der Name 
wird verschieden erklärt, als Salz-Au (M artin W anner), 
Halden-Au (J. G. Pfund) und als Heil-Au (G. W alter). 
Wappen von U nter-H . : in Rot eine silberne Lilie, oben 
und unten begleitet von je einem goldenen Stern. Das
jenige von Ober-H. weist die Lilie m it einem wagrecht 
übergelegten Schlüssel auf. Funde aus der Bronze- und 
Eisenzeit, sowie aus der Römer- und A lamannenzeit 
in und bei den beiden Gemeinden. H auptgrundbesitzer 
war das Kloster Allerheiligen in Schaffhausen. Die 
niedere Vogtei kam  1302 und 1348 an den Bischof von 
Konstanz, der auch die hohe Gerichtsbarkeit innehatte
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und dessen Vogt zu Neunkirch sass. Im  Schwabenkrieg 
1499 hielten die H ailauer zu den Eidgenossen und 
schlugen einen Ueberfall der Kaiserlichen tapfer zurück. 
Der Vorfall gelangte im  Schaffhauser Zentenarfestspiel

Hallau.  Altos Gemeindehaus  (um 1917).
Nach einer  Z e ichnung  von Erwin  Heer .

1901 durch Arnold O tt zur dichterischen Verwertung. 
1521 entstand zwischen H. und dem Bischof von Kon
stanz wegen Geldforderungen ein Konflikt, in dessen 
V erlauf der A bt von Allerheiligen dem Bischof die 
Schirmvogtei aufkündigte und sie der S tad t Schaffhau
sen übertrug, die H. sofort besetzte (sog. Allerheiligen
krieg). Formell verzichtete der Bischof auf seine Rechte 
an Hallau 1525 anlässlich der A btretung der H err
schaft Neunkirch an die S tad t Schaffhausen. Bis 1798 
gehörte dann H. zur Landvogtei Neunkirch. Die Re
volutionsbewegungen von 1798 und 1831 gingen nam ent
lich von H. aus. Die bekannte W einbaugemeinde m it 
ihrer rührigen Bevölkerung besass verschiedene sonst 
nur städtische Vorrechte, wie Gewerbebetrieb, K orn
m arkt, Salzlehen, Metzglehen, Pannerrecht usw. und 
ha tte  lange Zeit die niedere Vogtei über W underklingen 
an der W utach inne. U nter-H . besitzt eine sehr alte 
Kirche, die dem hl. M auritius geweiht war, dessen Re
liquien dort verehrt wurden. Das Dorf wurde dadurch 
zu einem besuchten W allfahrtsort, besonders nachdem 
die dortige Kirche von Papst Julius II. 1506 ein Ablass
privileg erhalten hatte . 1491 wurde eine zweite Kirche 
auf dem Berg hinter dem Dorf gebaut, in die 1508 der 
M auritius a ltar aus der Dorfkirche übertragen wurde. Im 
gl. J .  erfolgte die Erhebung von U nter-H ., das bisher 
nach N eunkirch pfarrgenössig gewesen war, zu einer 
selbständigen Pfarrei und deren Inkorporation in das 
Konstanzen Domkapitel. Dieses und der Bischof waren 
Zehntherren in H. Nach 1529 wurde von Schaff
hausen die Reform ation durchgeführt. Die W ieder
täuferbew egung m achte sich in H. in besonderem 
Masse geltend. Auch in Ober-H. bestand eine alte K a
pelle, die 1751 durch eine Kirche ersetzt wurde, nach
dem 1713 Ober-H. von U nter-H . kirchlich getrennt 
und zu einer eigenen Pfarrei erhoben worden war. — 
Vergl. Rüeger Chronik, p. 468 ff. — US, p. 607. — 
Festschriften 1901. — Spezialliteratur über H .im  K atalog 
der Schaffhauser Stadtbibi. II, p. 758 f. [H. W e r n e r . ]  

HALLAU,  von ( H a l l a u e r ) .  t  Geschlecht der S tadt 
Schaffhausen. — H e r m a n n  1253 ; V o l k m a r  1253 u. 
1256 ; B u r k h a r t  1253-1280 ; Ni KLAUS 1280-1299. — 
J o h a n n  I., Zeuge 1287 u. 1296, des R ats 1289. — 
J o h a n n  (Hallauer), Kustos zu Allerheiligen, schrieb 
1406 kurze historische Notizen über die Gründung des 
Klosters Allerheiligen, über A bt Gerhard, den Kloster
brand von 1353, das Erdbeben zu Basel 1356 und den 
grossen Brand von Schaffhausen 1372. — H a n s  (Job.), 
bürg t für die S tadt 1413, Gesandter nach Zürich 1418, 
gl. J .  Seckeimeister, Spitalpfleger 1424, verm ittelt 1426

m it Hans v. Winkelsheim in einem Streit zwischen 
K onstanz und Luzern, V ertreter der S tad t gegen die 
Grafen von Fürstenberg vor dem Hofgericht zu R o tt
weil 1427, Bürgermeister 1427, O berstzunftm eister 1428, 
f  1441. — Rüeger : Chronik. — US. [W.-K.]

H AL L AU ER ,  B E R T A ,  Schriftstellerin, G attin  von 
A. Gysel, * 12. ii. 1863 im Schloss Haslach bei W ildlin
gen, veröffentlichte neben zahlreichen belletristischen 
Arbeiten in den Feuilletons der Tagespresse mehrere 
Bände Gedichte : A us der Heimat (1888) ; Späte Hosen 
(1910 u. 1014) ; Sonnenunterg (1906-1907 u. 1915). [W.-K.]

HALLEN B A R T E R  (HaLABARTER, H alapARTER). 
Altes Geschlecht von Obergestein und Oberwald (K t. 
Wallis). — 1. J enin , Zendenhauptm ann 1494, Meyer von 
Goms 1517. — 2. J ohann, Meyer 1534, B annerherr von 
Goms 1537. — 3. Simon, Bannerherr von Goms 1550.
— 4. C h r i s t i a n ,  von Obergostelen, Priester 1542, 
Vikar in Ernen 1544, Pfarrer von M ünster 1550, Dom
herr von Sitten 1551, Rektor in Ernen 1564, t  daselbst 
1565 ; M itarbeiter an dem kleinen Chroniken von 
Münster (1550-1560). — B W  G I u. II. [D. I.]

HALLER.  Familien der K te. Aargau, Bern, St. 
Gallen und Zürich.

A. K an to n  A a rg a u . Familien von Reinach, Zofin- 
gen u. a. O. — T h e o d o r ,  1841-1887, Fürsprech in 
Brugg, Grossrat 1868 bis zu seinem Tode, N ationalrat 
1872-1878. —  Zum  Andenken an Th. H. —  A n n a ,  von 
Reinach, 1872-1924, Malerin, erw ähnt im S K L . —  P a u l ,  
Dr. phil., * 13. v u . 1882 zu Rain (Bez. Brugg), zuerst 
Pfarrer in K irchberg bei Aarau 1906-1910, begann nach 
Aufgabe des Berufs aus Gewissensgründen ein erneutes 
akadem isches Studium  als Germanist und Historiker ; 
Lehrer an der A nstalt in Schiers 1913-1916, am Lehrer
seminar in W ettingen 1916-1920, schied, von Schwermut 
befallen, freiwillig aus dem Leben am 10. III. 1920. 
Dichterische Werke : Juramareili (Verserzählung in 
aarg. M undart 1910) ; Marie und Robert (Schauspiel 
in aarg. M undart, 1916). Aus dem Nachlass : Gedichte, 
hgg. von Erw. Haller 1922 m it biogr. E inleitung. — 
Brugger Nbl. 1922 u. 1923. — Schweiz. Monatshefte f. 
Politik u. Kultur, Mai 1923. — [O. v. G.] — 24. H e r 
m a n n ,  * 1880, studierte in Rom u. Paris, nam hafter 
Bildhauer, seit 1915 in Zürich, schuf neben einer be
deutenden Anzahl S tatuen das Biderdenkm al in Bern.
— Die K unst für Alle 33, Heft 1-2. — Kunst u. Künstler 
16, Heft 2. — Die Kunst, Bde. 29 u. 31. [H. Tr.]

B. K an to n  B ern . — H a l l e r ,  v o n  H a l l f . r .  Re
gimentsfähige Geschlechter der S tad t Bern. I. Zweig des 
edlen Geschlechts von Courtelary. Wappen : s. Art. 
C o u r t e l a r y ,  d e .  —  1. U l r i c h ,  K astlan  von Le Lande- 
ron 1416. — 2. Jean , K astlan von Le Landeren 1461, 
Hausm eister des Grafen Rudolf von Hochberg-Neuen
burg. Die Familie erlosch m it — 3. B o u r c a r d ,  H aupt
m ann in französischen Diensten, f  in Italien 1555. —
II. Ausgestorbenes Geschlecht des 15. und 16. Jahrh . 
Wappen : in Blau ein goldener Sparren, begleitet von 
drei silbernen Hellern. — S u l p i t i u s ,  Stiftschaffner 
1526-1530, Landvogt in Lenzburg 1530-1537, des Klei
nen R ats 1538-1558, Venner 1539, Deutschseckelmeister 
1540-1552, t  1564 an der Pest. — LL. — Haller u. 
Müslin-Chronik, Jah re  1550, 1552, 1564. — Genealogien 
Grüner, S tettier, v. W erdt. — S K L . — A rt. C o u r t e 
l a r y ,  d e .

I I I . Jüngeres, noch blühendes Geschlecht, das 
ursprünglich aus Wil (St.: Gallen)
stam m t. Wappen : in Gold über grü
nem Dreiberg ein grünes L indenblatt, 
überhöht von zwei ro ten  Sternen. 
Dieses Geschlecht gab dem S taate 
Bern neben Staatsm ännern und Ge
lehrten eine ungewöhnlich grosse 
Anzahl von Geistlichen bis auf den 
heutigen Tag. Stam m vater ist — 1. 
J o h a n n es  der ältere, * 1487 (s. unter 
K t. Z ü r i c h  u .  K t. St. G a l l e n ) .  — 2. 

J o h a n n e s  der jüngere, Sohn von Nr. 1, * 18. i. 1523, 
studierte in Zürich, Tübingen, Marburg und an nieder
ländischen Universitäten, besuchte in W ittenberg Lu
ther und Melanchthon. Pfarrer in Hirzel 1542, in Illnau 
1543, Augsburg 1545-1547, wurde dann von der Zürcher
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Regierung als erster A rchidiakonam  Grossmünster neben 
Antistes Bullinger, aber schon im Nov. 1547 auch nach 
Bern berufen, um an der Beruhigung und Neuordnung 
der durch theologische Parteiungen zerspalt en en und 
gefährdeten heroischen Kirche m itzuarbeiten. Er er
füllte diese Aufgabe so gut, dass der R at von Bern ihm
1552 die W ürde des obersten Dekans, die höchste Stelle
der bern. Landeskirche übertrug. 1550 wurde er Burger 
von Bern. Durch ihn kam  auch 1549 der Gelehrte 
Wolfgang Musculus an die theologische Professur in

Bern. Hallers Stellung war 
schwierig, besonders als 
Verm ittler zwischen dem 
heroischen R at, als der 
obersten Behörde in kirch
lichen Angelegenheiten, u. 
den beständigen Anfor
derungen Calvins in Genf. 
Im  W aadtland sollte er 
U nruhen schlichten zwi
schen den Geistlichen in 
Fragen des Abendmahls 
und der K irchenzucht. 
1558 wurde ihm die E in
führung der Reformation 
im Saanenland übertragen. 
In allen Aufgaben erwies 
er sich als der richtige, 
besonnene Leiter der ber- 
nischen Kirche. 1566 von 
der Pest befallen, genas 
er wieder, verlor aber 7 
von seinen 12 Kindern, 

t  1. ix . 1575. H. ha t verschiedene Schriften herausgege
ben ; von ihm stam m t auch die Haller- u. M üslin- 
Chronik von 1550 an u. ein Tagebuch, hgg. v. E. Bähler 
in A H V B  23. — L L . —  SB B  II . — K uhn : Die Refor
matoren B erns.— Scheurer : Mausoleum, VI. S tü ck .—
E. Bähler im B T  II , 1923-1926. — Derselbe in Z SG  2 
und Z SG  5 (Der Kampf... in  der uielschbernischen 
Kirche...). —  [A. H a l l e r . ]  —  3. SULPITIUS, Sohn von 
Nr. 2, Mitglied der CC 1577, Landvogt nach Bipp 1581, 
des Kleinen R ats 1589, Schultheiss nach Burgdorf 1590, 
t  1592. — 4. J o h a n n e s ,  Sohn von Nr. 3, 1579-1648, 
CC 1612, Landvogt nach L andshut 1616, des Kleinen 
Rats 1628, Bauherr 1632. —  5. P e t e r m a n n ,  Enkel von 
Nr. 2, CC 1604, Gerichtsschreiber 1605, Schultheiss 
nach Thun 1608, des Kl. R ats 1618, gl. J . Gubernator 
nach Aelen, f  1622. —  6. S u l p i t i u s ,  Enkel von Nr. 3,

Landvogt nach Buchsee
1661. — 7. D a n i e l ,  Sohn 
von Nr. 4, * 1604, CC 1632, 
K astlan nach Frutigen 
1643, der CC entsetzt 
1660. — 8. H a n s  J a i c o b ,  
Urenkel von Nr. 3, 1635- 
1691, Hofschreiber nach 
Königsfelden, CC 1673, 
Obervogt nach Biberstein 
1690.— 9. S a m u e l ,  1689- 
1760, CC 1718, Schultheiss 
nach Büren 1733, Obervogt 
nach Biberstein 1758. — 
[H. Tr.] — 10. A lb r e c h t ,  
Sohn von N i k l a u s  E m a 
n u e l ,  des ersten Land
schreibers der Grafschaft 
Baden (1672-1721), * 8. 
x. 1708, zeigte schon als 

A l b r e c h t  von Haller. Knabe ausserordentliches
Nach einem Oelgemälde Gedächtnis, zähen Fleiss

von F r e u d e n b o r g e r .  und Verstand ; besuchte
das Gymnasium zu Bern, 

war 2 Jahre bei dem bekannten Arzt und Apotheker Dr. 
Neuhaus in Biel zur Ausbildung in der Pharm azeutik, 
bezog 1723 die U niversität Tübingen zum Studium  der 
Anatomie und Medizin, ging 1725 nach Leyden (Hol
land) und wurde dort ein Schüler des berühm ten Phy
siologen Boerhave und des Anatomen Albinus. Neben
bei betrieb er botanische Studien und reiste in den

Ferien durch Holland und das nördliche D eutschland. 
1727 erwarb er sich den D oktorhut und begab sich nach 
London und Paris, später nach Basel, wo er ein eifriger 
Schüler der höheren M athem atik bei Johannes Ber
noulli (I.) wurde. 1728 wanderte er m it dem befreunde
ten  Zürcher N aturforscher Johannes Gessner nach dem 
Neuenburger- und Genfersee, ins Rhonetal, über die 
Gemmi und den Brünig, stets eifrig botanisierend, 
und kehrte nach Basel zurück. Der dichterische Nieder
schlag dieser Reise war das w eltberühm te Gedicht Die 
Alpen, worin er als E rster die erhabene Gebirgsnatur und 
die sittenreinigende erzieherische K raft der Alpenwelt 
auf den Menschen besang. 1729 kehrte er heim nach 
Bern. Seine folgenden, von philosophisch-satirischem 
Geiste getragenen Gedichte ( Ueber den Ursprung des 
Uebels ; Ueber Vernunft, Aberglauben und Unglauben ; 
Ueber die Ewigkeit ; Ueber die Falschheit der menschli
chen Tugenden usw.) trugen ihm bald den Ruhm  des 
damals grössten deutschen Dichters ein und beein
flussten noch Lessing und Schiller. 1732 erschien die 
erste Sammlung seiner Gedichte, die er später erweiterte 
und die sich in vielen Auflagen und Uebersetzungen 
über ganz W esteuropa verbreitete. Vergeblich bem ühte 
sich H. um eine feste öffentliche Stellung im Staate 
Bern. Er trieb  eifrige botanische Studien, hielt Vorträge 
über Anatomie und veröffentlichte zahlreiche wissen
schaftliche Arbeiten. 1736 wurde er Professor der A na
tomie, Medizin, Chirurgie und Botanik an der neu 
gegründeten U niversität Göttingen. Er gründete ein 
anatomisches Theater, eine Entbindungsschule, einen 
botanischen Garten usw. Bedeutsam wurden seine P u 
blikationen über das Gehirn und Rückenmark, über 
die Sensibilität und Irritab ilitä t aller Körperteile nach 
zahlreichen Experim enten, ebenso über die Respira
tionsmuskeln, die Knochenbildung, die Zeugung, die 
Entwicklung und die Missgeburten. Seine anatomischen 
Arbeiten findet man in den Icones anatomicae (1745- 
1754). Die viclgelesenen Primae lineae Physiologiae 
erschienen 1747. 1749 wurde H. von Kaiser Franz I. 
in den erblichen Adelsstand erhoben. Rufe nach Oxford. 
U trecht und Berlin zu Friedrich dem Grossen lehnte 
er ab und kehrte 1753 nach Bern zurück. Der so berühm t 
gewordene Dichter und Gelehrte war nun willkommen 
im Staatsdienst ; er wurde Mitglied des Rates der CC 
und R athausam m ann. Daneben m achte er neue Studien 
über die Reizbarkeit, die Blutbewegung und Atmung 
und lehnte abermals Rufe nach Deutschland und 
England ab. 1758 wurde er Direktor der Salzwerke zu 
Roche bei Aigle, denen er die Schrift Beschreibung der 
Salzwerke zu Aelen widmete. Nebenbei beschäftigte 
sich der enorm tätige Mann m it der Verbesserung des 
Landbaus, m it Mineralogie und Meteorologie. Von 1764 
an lebte er wieder in Bern und wurde als erfahrener 
P rak tiker von der Regierung oft herbeigezogen. Er 
regte den Bau eines städtischen W aisenhauses an, half 
die Oekonomische Gesellschaft und den botanischen 
Garten gründen und leitete das gesamte heroische 
Sanitätswesen. 1768 erschien die dreibändige Historia 
stirpium indigenarum Helvetiae inchoata, worin er 2486 
Pflanzen beschrieb, und vollendete 1769 sein gewaltiges 
H auptw erk Elemento physiologiae corporis Immani in 
8 Bänden, worin er das gesamte physiologische Wissen 
seiner Zeit in klarer Uebersicht darstellte. Seine zahl
reichen kleinen Schriften erschienen in neuer Auflage, 
und die Bibliotheca botanica 1771-1772, die Bibi, ana
tomica 1774-1777, die Bibi, chirurgica 1775, die Bibi, 
medicinae 1776 waren ein Zeugnis seiner fabelhaften 
Belesenheit, die sich über 50 000 W erke von den ältesten 
Zeiten bis in seine Gegenwart erstreckte. In  denselben 
Jahren begann H. ein neues literarisches Feld zu be
bauen als politischer, moralischer und religionsphilo
sophischer Schriftsteller. In den Romanen Usong (1771), 
Alfred (1773) und Fabius und Cato (1774) behandelte er 
das damals beliebte Thema von der besten S taats- und 
Verfassungsform ; er selbst bevorzugte eine A rt demo
kratischer A ristokratie. Gegen den englischen Deismus 
und die französische, rationalistisch und materialistisch 
gerichtete Aufklärungsphilosophie nahm  er Stellung in 
seinen Briefen gegen Voltaire und in den Briefen über 
die vornehmsten Wahrheiten der Offenbarung (1772).

J o h a n n e s  H a l l e r .  
N a c h  e i n e m  H o l z s c h n i t t  
( S t a d t b i b i .  W i n t e r t h u r ) .
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Trotz seiner V erteidigung des positiven Christentums 
geriet H. im mer m ehr in den Zustand religiöser U n
sicherheit, wie sein von K an t abgelehntes Tagebuch 
seiner Beobachtungen über Schriftsteller und über sich 
selbst (2 Bde., Bern 1787) beweist. Am 17. v ii. 1777 
erhielt H. in Bern den Besuch Kaiser Josephs II., der 
auf der Rückreise aus Frankreich in Fernay an Voltaire 
absichtlich vorbeigefahren war. Als er am  12. x n . 1777 
starb , beklagte ganz Europa in ihm  den universellsten 
Geist seit Leibniz. Als D ichter entdeckte H . die Alpen 
und verlieh der deutschen L iteratur neues Ansehen ; als 
Forscher erhob er die Physiologie zu einer selbständigen 
W issenschaft, als P rak tiker betonte er die grundlegende 
B edeutung des Experim ents und der K ritik , als Reli
gionsphilosoph die historische u. persönliche Erfahrung. 
Man darf ihn als den grössten Gelehrten der Schweiz 
bezeichnen. Zur Feier seines 200. G eburtstages 1908 
wurde ihm  in B ern ein Standbild errichtet.

Bibliographie : Job . Georg Zim merm ann : P as Leben 
des Herrn v. Haller (1755). Jean  Sénébier : Éloge histo
rique d’Albert de Haller (1778). — Lam berty : Sur la 
vie d’A . de Haller (1778). •— Cuvier in der Bio gr. 
universelle X IX . — H. Chavannes : Biographie d’A . 
de Haller (2. Aull. 1845). — Rud. W agner : Z ur Erinne
rung an A . v. H... (1851).—  Wolff : Biographien... II .
— Albrecht von Haller, Denkschrift 1877. — Fest
schrift, dem Andenken A . v. Hallers dargebracht von 
den Aerzten der Schweiz (1877). — E. Blösch im B T  
1878. — Lissauer : H . und seine Bedeutung für die 
deutsche K ultur (1873). —  Ad. Frey : H. und seine 
Bedeutung für die deutsche Literatur. — Ludwig Hirzel : 
Hallers Leben und Dichtungen (Einleitung zur ersten 
vollständigen Gedichteausgabe in Bibliothek älterer 
Schriftwerke der deutschen Schweiz III). — Derselbe : 
Hallers Tagebücher seiner Beisen... — Georg Bondi : 
Das Verhältnis von Hallers philos. Gedichten zur Phi
losophie seiner Zeit. ■— H ans Käslin : A . v. Hallers 
Sprache. — W alter v. Arx : Hallers erste Alpenreise... — 
Max W idm ann : Hallers Staatsromane. — 0 . v. Greyerz : 
Haller als Dichter. — E rnst Jenny  : Haller als Philosoph. 
—• A. Tschirch : Bede bei der Enthüllung des Haller
denkmals in  Bern 1908. ■— Felix Ander egg : Hallers 
Bedeutung für die Schweiz. Landwirtschaft. — Rud. 
Ischer : J . C. Zimmermanns Briefe an H. (im B T  II , 
1904-1912). — Hugo Kroneclter : Hallers Wohnungen 
und seine Arbeitsweise (in B B G  1908). — Max Haller :
H. als religiöse Persönlichkeit. — A rthur Weese u. 
Job . Bernoulli : Die Bildnisse Hallers. — H. Dübi : 
Haller und die A lpen  (im B T  II , 1909). — Der Brief
wechsel zwischen Haller und Voltaire in  den Jahren 
1758-1762. — Gabriel Cunche : La renommée de Albrecht 
de Haller en France. ■— F erd. V etter: Bericht über den 
handschriftl. Nachlass Hallers in  Italien. — Ausführliche 
Verz. der Haller bibliographie ferner im B T  1853 und 
bei B arth, Bd. II, p .  208-211. — [ E r n s t  J e n n y . ]  -— 11. 
Samuel, Sohn von Nr. 9, * 1721, CG 1755, Obervogt 
nach Schenkenberg 1761, A m tssta ttha lter zu Kasteien 
1764. — 12. Jo n . J a k o b ,  1729-1809, Urenkel von Nr. 8, 
CG 1764, G ubernator nach Peterlingen 1769, Heimlicher 
1786, sein Sohn — N i k l .  R u d . ,  1751-1806, CG 1795, 
Landvogt von Aarberg 1791-1797, S tad tra t 1803.
— 13. F r a n z  L u d w ig  « H. von Königsfelden »,
* 1. II. 1755 als Sohn A n t o n  E m a n u e l s , des Hof
schreibers zu Königsfelden seit 1766, der sich be
reits obiges P räd ikat zugelegt h a tte . Im  nahen Vin- 
donissa legte er den Grund zu seiner K enntnis d e r  
römischen A ltertüm er. Schon seit dem 15. Jahre 
stand  er als Sammler und Kenner nam entlich alter 
Münzen m it den bekanntesten num ism atischen For
schern und Gelehrten seiner Zeit in Korrespondenz. 
1780 erhielt er die Aufsicht über das M ünzkabinett 
der ö ff enti. Bibliothek in Bern ; be tätig te  sich da
neben auch dichterisch (Poetische Versuche 1801). Hof
schreiber in Königsfelden 1792-1798, Lehensarchivar 
in Bern 1804-1820, t r a t  1808 seine Privatsam m lung von 
ca. 2000 Münzen der bern. S tadtbibliothek ab, f  19. iv. 
1838. Als seine H auptw erke sind neben einer Reihe 
von archäologischen und num ism atischen A bhandlun
gen, einer Biographie des Generals Scipio von Lentulus 
und einer solchen des Preussenkönigs Friedrich II. zu

nennen : Helvetien unter den Bömern (2 Bde., 1811-1812); 
Darstellung der merkwürdigsten Schweizerschlachten 1298- 
1499 (1826) ; Catalogus N um ism atum ... quae exstant 
in  Museo nummario Civitatis Bernensis... (1829). — 
A D B . — Schweiz. Geschichtforscher 10. — N. Weber :
F. L . Haller v. K . — [H .  Tr.] — 14. K a r l  G a b r i e l ,  
A rchitekt, 1766-1814, studierte in K arlsruhe, Düssel
dorf, Mannheim und Wien, wo er Freundschaft m it 
dem berühm ten A rchitekten W einbrenner schloss, mit 
dem er dann bis 1792 in Berlin arbeitete. In  Bern seit 
1792, führte  er als S tadtw erkm eister verschiedene 
öffentliche Bauten aus. Besonders bekannt wurde er 
durch sein Geschick für schwierige H olzkonstruktionen, 
Dachstühle usw. — Stam m buch (Ms. im Besitz der 
Familie). — S K L . — W einbrenner : Denkwürdigkeiten 
(Potsdam  1922). — [ A .  H a l l e r . ]  — 15. A r m a n d  E m .  
A l b r e c h t ,  1801-1834, Sohn des letzten obrigkeitlichen 
Buchdruckers L u d w i g  A l b r e c h t  (1773-1837), Litho
graph. —  S K L . —  [H .  Tr .]  —  16. J a i c .  E m .  F r a n z ,  
Bruder von Nr. 15, 1802-1863, Pfarrer in Guggisherg 
1827, in Aarberg 1831, am Burgerspital in Bern 1852, 
Verfasser von Versehen und Lieder für Kinder (1853, 
später erweitert durch Em m a M atthys). — S B B  I. —
17. B e r n h a r d  F r i e d r i c h ,  Bruder von Nr. 15 u. 16, 
1804-1871, Dr. med., zuerst A rzt in Bern, Direktor 
des Botanischen G artens 1828, gab 1834 die Praxis auf, 
übernahm  die väterliche Druckerei, gründete das 
Intelligenzblatt (1834), den Bernbolen (1852), die Alpen
rosen (1871) und gab von 1852 an das Berner Taschen
buch heraus. Vielseitig gemeinnützig tä tig . — A lpen
rosen 1871. — S B B  3. — 18. A l b e r t  F r i e d r i c i - i ,  1813- 
1882, Pfarrer in Biel 1844, Spitalpfarrer in Bern 1864, 
Pfarrer am Münster 1866-1880 ; verfasste u. a. Selbst
biographie eines bern. Landgeistlichen ; Sittengemälde 
aus dem Ende des 17. u. A nfang des 18. Jahrh. ; David 
M üslin  usw. —  S B B  5. — B T  1884. — AS G 4, 100. — 
19. B e r c h t o l d  G o t t l .  E m a n u e l ,  1837-1903, Verfasser 
von Aufsätzen zur harnischen Geschichte (meist im 
B T  und in der SB B ), sowie von Bern in  seinen Bats- 
manualen (3 Bde.) und einer Biographie des Schultheis- 
sen N. F . Steiger ; s. Z. ein bekannter Alpinist. —
G. Tobler in B T  II , 1919. — H. Dübi : Vier Lebens
läufe alpiner Veteranen. — 20. D avid A lb e r t ,  Sohn 
von Nr. 18, * 1846, Pfarrer in Leissigen 1875-1884, 
Vorsteher des theologischen Konvikts (Alumneum) in 
Basel 1884-1897, Inselprediger in Bern 1897, P farrer 
an der Heiliggeistkirche 1899-1926, Dr. theol. h. c. der 
Univ. Bern 1925 ; verfasste u. a. Einiges über die aka
demisch-theologischen Beziehungen zwischen Bern und 
den niederländischen Hochschulen im  17. Jahrh. (1873), 
und Aufsätze über Mad. de Franquini, Alb. Fried. 
Haller u . David Müslin im B T  1881, 1884 u. 1899, 
sowie über Benedikt Aretius im Nbl. des Hist. Vereins 
1902 ; Herausgeber von B ernhard Riggenbachs (s. d.) 
Vorlesungen und der Briefe von K . V. v. Bonstetten an 
Marg. M üslin. — SZG L. — Prädikantenbüchlein 1923,
— 21. R o b e r t  F r ie d r ic h , * 1874 in Burgdorf, Chemi
ker, Dr. phil., D irektor der Baumwolldruckerei Gebr. 
Jentsch  in Grossenhan (Sachsen) seit 1915, Präsident 
des In te rna t. Vereins der Chemiker-Koloristen 1923, 
Verfasser von 81 fach wissenschaftlichen Abhandlungen 
(meist in Fachzeitschriften), sowie von Die mikrosko
pische Diagnostik der Baumwollarten (1919). — SZG L.
— 22. L i l l i  (Elisabeth Gertrud), * 3. XII.  1874 in 
Ivandergrund, Dr. phil., 6 Jah re lang  Lehrerin am städ t. 
Mädchengymnasium in Ja lta  (Krim), dann an der 
städ t. Töchterhandelsschule in Bern bisl920, seither freie 
Schriftstellerin, Verfasserin von Sonderlinge (1919) ; Die 
Stufe ; Landammann Zellweger (1926) u . einer biogr. 
Studie über Julie Bondeli. — SZG L. — 23. Max, * 1879, 
Pfarrer in Herzogenbuchsee 1905-1925, P rivatdozent an 
der U niversität Bern 1906-1920, a. o. Prof. für ver
gleichende Religionsgeschichte 1921-1925, o. Prof. für 
das Alte T estam ent seit 1925 ; veröffentlichte u. a. 
Beligion, Sitte und Becht in  den Genesissagen (1905) ; Der 
Ausgang der Prophetie (1912) ; Jahve, Baal und Wir 
(1913) ; Das Judentum  (1914). Dr. h. c. der U niversität 
Giessen 1918. — SZG L.

Nachkommen Albrechts (N r. 10) ; von H a l l e r .  W ap
pen : geviertet ; 1 u. 4 das W appen der älteren Familie-
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(Haller II), 2 u. 3 das Stam m wappen ohne Dreiberg.
— 24. G o ttl ie b  E m a n u e l ,  Sohn von Nr. 10, * 1735, 
Bibliothekar in Bern 1763, Mitglied des CG und Gross
weibel 1775, Gesandter übers Gebirge 1775, Gerichts
schreiber 1780, Landvogt nach Nyon 1785, f  1786. Die 
Frucht seines 30jährigen Sammelfleisses war seine 
7bändige Bibliothek der Schweizer geschickte, die voll
ständige Zusammenstellung u. kritische Beurteilung 
aller bis 1786 gedruckten Schriften und der Manus
krip te über die Schweiz, ihre Geschichte, Topographie 
und N atur. 1780-1781 kam  sein Schweiz. Münzen- und 
Medaillen-Gabinet in 2 Teilen heraus. —■ A D B . — 
S B B  1. —  B T  1902. —  25. R u d o l f  E m a n u e l ,  Bruder 
von Nr. 24, 1747-1833, begründete in Paris ein Bank
haus ; Schatzm eister Bonapartes in Italien 1796, leitete 
1798 in Rom im A uftrag des franz. Direktoriums die 
Brandschatzung des K irchenstaates, m achte 1816 in 
Paris B ankerott, t  1833 in Bern ohne Vermögen. — 26. 
A l b r e c h t ,  jüngster Sohn von Nr. 10, 1758-1823, Bo
taniker und Dichter, Professor, schenkte seine reiche 
K räutersam m lung der Bibliothek in Genf; des Gr. Rats 
1803, des Kl. R ats 1805-1814 u. 1821-1823, O beram t
mann von Interlaken 1816-1821. — Schweiz. Monats

chronik 8, p. 52. — 2611. 
A l b e r t  E m a n u e l ,  Sohn 
von Nr. 24, 1765-1831.
Banquier in Bern, CG 
1795, Appellrichter 1812, 
des Kl. R ats 1819-1821. 
— 27. K a r l L u d w ig ,  
« der R estaurator », Sohn
von Nr. 24, * 1. vm .
1768, R atsexspektant in 
Bern 1786, Kommissions
schreiber 1787, nahm  an 
mehreren wichtigen Ge
sandtschaften teil, die er 
nachher eingehend dar
stellte, so nach Oberitalien 
1797, wo er m it Bonaparte 
zusammentraf, gl. J . nach 
Paris und zum Kongress 
nach R asta tt. Im  Kampfe

Karl Ludwig von Haller. gegen Frankreich nach 
Nach einer Lithographie von dem Um sturz von 1798
(Schweiz. LandJJhlbl. Bern.) gründete er die HeksÜ-

schen Annalen, die im Nov. 
1798 vom helvet. D irektorium  verboten wurden. H. 
begab sich zunächst zur Armee des Erzherzogs
K arl und schrieb zahllose Proklam ationen, Auf
rufe und Denkschriften für die Sache der Wieder
herstellung der A ristokratenherrschaft, ging nach
dem Siege Massénas bei Zürich 1799 nach Augs
burg, dann nach Erlangen und Weimar und wurde 
1802 Sekretär im Kriegsministerium in Wien. Unge
wöhnliches Aufsehen erregten seine Flugschriften, so 
Wer ist der angreifende Teil, Oesterreich oder Frankreich 
(1805). 1806 berief ihn die Berner Regierung als Pro
fessor des allg. Staatsrechts und der Geschichte an die 
neu organisierte Akademie in Bern. Eine vollständige 
Darstellung seiner Lehren gab er 1808 in seinem Hand
buch der allg. Staatenkunde heraus. Mitglied des Gr. Rats 
1814 ; war hervorragend an der Regelung der Fragen 
beteiligt, die der Anschluss des Berner Juras an den 
alten K antonsteil m it sich brachte. 1816 erschien der
1. Band seines H auptwerks Restauration der Staats- 
wissenschaft (6 Bde., 1816-1825), das ihm den Zunamen 
« der R estaurator » eintrug ; 1817 legte er die Professur 
nieder und 1821 tr a t  er zum Katholizismus über, was 
ein europäisches Aufsehen erregte. Der Brief, worin er 
von Paris aus seiner Familie den Schritt anzeigte, er
fuhr gedruckt bei 50 Auflagen in verschiedenen Spra
chen. Nach seiner Streichung aus dem bern. Grossen 
Rat lebte H. bis 1830 (Julirevolution) in Paris, dann 
in Solothurn, wurde dort 1835 K antonsrat, unterhielt 
eine Korrespondenz über die ganze gebildete W elt u. 
veröffentlichte neben seiner M itarbeit an europäischen 
Zeitungen noch eine Anzahl selbständiger Schriften über 
die Revolutionen, die Freimaurerei usw. f  20. v. 1854.
— A D B . — SB B  2 (mit Bibliogr.) — Aeltere Lit.,

besonders über seine Konversion, bei B arth, Nr. 13 263- 
13 295. — B T  II, 1902. — Ewald Reinhard : K . L. v. H. 
(Köln 1915, m it Bibliogr.). — Wilh. Kosch : K. L. v. H. 
(München 1916). — [H .  Tr .]  — 28. K a r l  L u d w i g ,  
Sohn von Nr. 27, 1807-1893, konvertiert 1826, Ober
lieutenant im 1. päpstl. Schweizerregiment 1832, 
V erwaltungsrat der S tadt Solothurn, Bürgerrat, poli
tischer Führer der konservativen Partei des K ts. 
Solothurn, sowie der römisch-katholischen Kirchgem. ; 
M itbegründer verschiedener katholischer Zeitungen, 
literarisch tätig, letzter dieses Zweiges. — [v. V.] — 
29. A l b e r t ,  2. Sohn von Nr. 27, 1808-1858, konvertiert 
1826, studierte Theologie am Germanicum in Rom 
1829, Priester und Dr. theol. 1834, Sekretär der N un
tia tu r in Luzern 1839, gl. J . P farrer in Galgenen, 
Dekan des Kapitels Ausser-Schwyz und bischöfl. 
Kommissär, Domherr von Chur 1855, Generalvikar 
des Bistums Chur 1856, K oadjutor, Weihbischof von 
Chur März 1858, f  Dez. gl. J . — A D B . —  S M  10, 31. 
— K K Z  1858, 273. — Mayer : Gesch. des Bistums 
Chur II , 668 ff. — [L. J ] —• 30. P a u l  A l b e r t ,  1842- 
1916, in Lausanne, w aadtländischer Grossrat. — 31. 
C h a r l e s ,  Sohn von Nr. 30, * 1869, Ingenieur in Genf, 
O berstlieutenant 1913, Oberst und K om m andant der
2. Infanteriebrigade 1918. — SZG L. — 32. A l b e r t ,  
Sohn von Nr. 30, * 1872, Pfarrer in Lausanne, Präsident 
der Schweiz. Kanaresischen Mission. — 33. R o d o l p h e ,  
* 1874, Bruder von Nr. 32, Bankier in Genf, General
direktor der Schweiz. N ationalbank 1907-1920. — 
34. B e r t h o l d ,  * 1878, Bruder von Nr. 31 u. 33, K unst
maler in Lausanne, — S K L  Suppl. — Vergl. im allg. 
L L . — LLH . — SG B  I. — Genealogien von Grüner, 
S tettier und v. W erdt (Mss. in der Stadtbibliothek 
Bern). — Familienschriften im Besitze von Herrn 
Pfarrer A. Haller in Bern. [H .  Tr .]

C. K an ton  St. G allen, f  Familie von Wil und St. 
Gallen. I. — 1. P aul, Schultheiss von Wil 1427. —
2. Paulus, Hofammann in Wil 1493, Reichsvogt 1497, 
H auptm ann der st. gall, Gotteshausleute im Gefecht 
bei Triboldingen 1499.

II. — 3. K o n r a d ,  verm ut!. Sohn des aus Bischofs
zell stamm enden H a n s ,  des Kupferschmieds, Profess 
im Kloster St. Gallen 1508, Kustos, Grosskeller 1515, 
f  12. x. 1525 ; Kalligraph, schrieb sechs noch vorhan
dene H andschriften der Stiftsbibliothek, darunter das 
schöne Missale Ms. 355. —■ 4. H a n s ,  Sohn des vorgen. 
Hans, * 1487, s. un ter K t .  Z ü r i c h ,  ebenso — 5. H a n s  
J a k o b ,  Enkel von Nr. 4. — 6. A n t o n ,  Bruder von Nr. 4, 
nahm  1560 das Bürgerrecht von St. Gallen, wo das 
Geschlecht m it seinem Urenkel ausstarb. In  Wil erlosch 
es in der Pestepidemie 1610-1611. — Vergl. Hess : 
Die H. von Wil u. Bern (S. A. aus dem Wiler Bote 1918). ■— 
Bütler : Wiler Chronik (in M V  G X X X IV ). — S K L . — 
Stadtbibliothek. —  Stiftsarchiv. [ J .  M.]

D. K an ton  Z ürich . I. Altes Geschlecht der S tadt 
Zürich, in den Z S tB  seit 1357 genannt. Eine 1512 einge
bürgerte Familie ist 1689 erloschen. — II . Geschlecht 
aus Wil (St. Gallen) Bürger 1555. — 1. H a n s  (Jo 
hannes), * 1487 als Sohn des angesehenen K upfer- 
schmids Hans in Wil, studierte in E rfurt und W itten
berg, Helfer zu Schwyz 1510, Lesemeister zu Interlaken 
1513, Helfer zu Zweisimmen 1513 und Thun 1515, 
Pfarrer zu Scherzligen 1516, Amsoldingen 1520, wo 
er wegen reform atons eher Gesinnung 1525 resignie
ren musste, lebte dann in Thun, Helfer am Gross
m ünster zu Zürich 1525 und zugleich Pfarrer von 
Zollikon bis 1528, nahm  an der D isputation zu Bern 
teil 1528, Pfarrer zu Bülach 1528, wo er m it den 
Altgläubigen und seiner Kirchenpflege zu kämpfen 
hatte , t  in der Schlacht bei Kappel 11. x . 1531. — 
SB B  2. — Nbl. Bülach 1855. — B T  1923. — Ed. 
Bähler im Z T  1923. — 2. Jo h a n n e s , Sohn von Nr. 1 
(s. un ter K t. B ern ). — 3. W o lfg an g , Sohn von Nr. 1,
1. i. 1525-25. VI. 1601, Schulmeister zu Kappel und 
Pfarrer zu Hausen am Albis 1545, Pfarrer zu Meilen 
1547, zweiter Archidiakon am Grossmünster in Zürich 
1552, zugleich Chorherr und Stiftsverw alter (Propst) 
1555, erhält im gl. Jah r das Bürgerrecht geschenkt. 
H andschriftlich hinterliess er neben einer Lebensbe
schreibung seines Vaters geschieht!. Notizen über das
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Stift usw., sowie gedruckt eine lateinische UebBe
setzung De conceptu et generatione hominis von Jak . 
Ruffs Em pfängnis und Geburt des Menschen (1554), 
eine U ebersetzung von Calvins Harmonia evangelica 
(1600) und eine Erklärung der Epistel Pauli (1593). —
4 . Hans J a k o b , Sohn von Nr. 3, 1549-1624 , Pfarrer in 
Oberuzwil 1571 und Dekan 1575, Pfarrer in St. Johann 
(Poggenburg) 1577, in Zollikon 1586-1596, Stellvertreter 
und Nachfolger seines Vaters als 2. Archidiakon am 
G rossmünster 1601 . Verfasser eines biblischen W örter
buches und einer Geschichte der B ündner Kriege. —
5. H a n s , Sohn von Nr. 4, 1573-1621, Pfister, zog in den 
Genferkrieg 1591, Zwölfer zum Kämbel 1612, Verfasser 
der sog. Hall er’sch en Chronik (einer Fortsetzung der
jenigen von Bullinger). — 6. W o l f g a n g ,  Sohn von 
Nr. 4, 1578-1653, Form schneider in Nürnberg, Zwölfer 
zum Käm bel 1622. E herichter 1650. —  Keller-Esch er : 
Prom ptuarium . — LL. — Wirz : Etat. [H. Br.]

III.  Altes Geschlecht der Gem. Albisrieden bei Zürich, 
das schon im  Jah re  1382 den dortigen Meierhof der 
Propstei Zürich bebaute. Es stam m t vielleicht aus der 
S tad t. [J. F r i c k . ]

HALLER,  B e r c h to ld ,  der Reform ator Berns, * 1492, 
gehörte keiner der beiden 
in Bern verburgerten F a
milien H . an, sondern 
stam m te aus dem schwä
bischen Dorf Aldingen. 
1513 kam  er als Schul- 
gehilfe nach Bern und 
1520 wurde als Nachfolger 
W yttenbachs Chorherr u. 
Leutpriester am Münster. 
Von der Notwendigkeit 
einer kirchlichen Reform 
längst überzeugt, durch 
Zwingli erm untert, begann 
er, im  Einklang "mit dem 
Franzisk. Lesemeister Dr. 
B astian Meyer, seine evan
gel. Predigt u. sein refor- 
matorisches W irken. E in
flussreiche Gleichgesinnte, 
wie Niklaus Manuel, s tü tz 
ten  ihn. Ein Auslieferungs
gesuch des Bischofs von 
Lausanne wurde vom R ate 

abgewiesen. H. predigte weiter freim ütig u. 
fest die evangelische Lehre und wurde so 
der eigentliche R eform ator Berns. Schwere 
Jahre, in denen heftig für und wider die 
neue Lehre gestritten  wurde, folgten. H. 
war oft gefährdet, hielt aber aus, beteiligte 
sich auch an der D isputation zu Baden 1526.
An der D isputation zu Bern 1528, durch die 
in  Bern der Sieg der Reform ation entschie
den wurde, h a tte  er hervorragenden Anteil.
Das Reform ationsedikt des Rates vom 7. I I .
1528 war die K rönung seines W irkens. An 
der Organisation der bernischen evangelisch
reform ierten Kirche arbeitete er unentw egt 
weiter, und die bern. Kirchen Ordnung von 
1532 war hauptsächlich sein W erk, f  25. II.
1536. — Vergl. SB B  I (m it Bibliographie).
— A D B . — A eit ere Biographien s. B arth,
Nr. 13 257-13 259. [A. H.]

HALLER VON H A L L E R S T E I N ,  C h ri
s to p h ,  Freiherr, Herr zu W aldstein u. Spo
reck, Patrizier von Nürnberg, 1510-1581, 
kaiserlich spanischer und savoyischer Hof
herr, kaiserlicher N otar und comes palati- 
nus, kam  1579 nach Luzern, wo er das B ür
gerrecht geschenkt erhielt, f  als Spital
pfründner und erhielt vom R at ein beim 
Brand der Hofkirche vernichtetes Denkmal 
aus Erz. Renn ward Lysat verzeichnete in 
seinen Collectaneen Auszüge aus dessen U n
terlassenen Schriften. — Vergl. Gfr. Reg.
— Liebenau : Das alte Luzern, p. 87 f. — R. Cysat : 
Collectanea A. fol. 101b, B .u . E .— AS G 4, 152.[P. X.W.]

HALLER IANA. S tudentenverbindung, die auf den 
am 25. v i i .  1883 in Bern gegründeten « A kad.-natur- 
wissenschaftl. Verein » zurückgeht. 1890 wurde der 
Name Halleriana in Anlehnung an den bernischen Uni
versalgelehrten A lbrecht von Haller angenommen. 
Couleurverbindung (Zirkel in grün-gelb-grün) durch 
Beschluss vom 23. IV. 1898 ; A ltherrenverband seit 1899 ; 
Korrespondenzbl. seit 1902 ; Gründung von Landesteil
verb. 1916.— E. Lerch : Festschr. ...der H. 1908. [H. Sch.]

H A L L S T A T T .  Siehe E i s e n z e i t .
HALLWIL (K t. Aargau, Bez. Lenzburg, Gem. Seen

gen. S. GLS). Schloss und 1113 zuerst erwähntes, noch 
blühendes Adelsgeschlecht (offiziell Hallwyl) ; H err
schaft bis 1798. Helwile 1113 (resp. 1138) ; Allewilare 
1167 ; Hallewile 1223 ; Iiallewiler und Halliwiler 1241 ; 
Halwile 1267. Der erste Teil des Namens dürfte auf 
einen altdeutschen Personennamen zurückgehen. Die 
Burg H. ist ein Wasserschloss. Vom Aabach aus, da 
wo er bald nach seinem Ausfluss aus dem Hallwilersee 
eine Insel bildet, wurde westlich im Halbkreis ein 
Graben in das ansteigende Gelände geschnitten und so 
eine künstliche Insel geschaffen, auf der sich an Stelle 
einer hölzernen Anlage der karolingischen Zeit um  
das Jah r 1000 der Bergfried erhob (im 19. Jah rh . bis 
auf die Grundm auern abgetragen). E rst später wurde 
die ursprünglich sumpfige natürliche Insel östlich 
davon in die Befestigungsanlage einbezogen, wodurch 
eine Doppelanlage entstand, bestehend aus dem « Vorde
ren » und dem älteren « H interen Schloss ». Die Burg
H. (mit seit 1354 bepfründeter Burgkapelle) is t immer 
(nachweisbar schon zur Zeit ihrer ersten Erw ähnung 
1256) im Besitze des gleichnamigen Geschlechtes ge
wesen (heute Eigentum  der Hallwil-Stiftung, vergl. 
diesen A rt.) ; der von den Söhnen des Marschalls 
Johannes (Nr. 2) 1369 errichtete sog. Stam m brief 
(zuletzt erneuert 1612) setzte fest, dass Schloss und 
dazugehörende Güter (dabei der Hallwilersee) dem 
M annesstam m des Geschlechtes nie entfrem det werden 
dürften. Das seit 1874 unbewohnte Schloss Hessen 
Graf W alter (Nr. 43, f  1921) und seine G attin  Wilhelmin a 
von H . in Stockholm durch Nils L ithberg und Anders 
Roland nach wissenschaftlichen G esichtspunkten re
staurieren ipxd erforschen. Die H allwyl’schen Familien
a ltertüm er und die Ergebnisse der Ausgrabungen sind 
durch die Gräfin W ilhelmina von H. dem Landesmu
seum geschenkt worden. — Bibliographie s. A rt. 
H a l l w y l ,  H e r r e n  v o n .  [C. b . ]

S c h l o s s  H a l l w i l  i m  14. J a h r h .  D i e  B a u t e n  d e s  12. J a h r h .  s i n d  t i e f s c h w a r z  
g e h a l t e n .  N a c h  L i t h b e r g  : Schloss H allw il.

HAL L WI L ER S E E  (K te. Aargau und Luzern. 
S. GLS). Um die Mitte und gegen das Ende der jüngeren

B e r c h t o l d  H a l l e r .
N a c h  e i n e m  K u p f e r s t i c h  

( S c h w e i z .  L a n d e s b i b i .  B e r n ) .
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Steinzeit entstanden daselbst Pfahlbauten. Der See ist 
bereits 1427 durch R itter R udolf von Hallwyl vermessen 
worden. Vorläufig wurde eine grössere Siedelung am Süd
ufer beim Erlenhölzli 1921 und 1923 aus
gegraben und erforscht. In der Riesi am 
nördlichen Ufer entdeckte 1923 Posthal

te r H auri von Seengen eine Siedelung 
aus dem Ende der Bronzezeit, die vom 
Historischen Verein des K ts.A argau wei
te r erforscht wurde. Die meisten Funde 
befinden sich in der Historischen Samm
lung von Seengen, eine Anzahl auch im  
A ntiquarium  von A arau. Das zur H err
schaft Hallwil gehörende Privateigentum  
am See wurde 1859 an den K anton Aargau 
verkauft. — Vergl. R. Bosch : Prähistori
sches... vomV-Iallwilersee. [H .  Tr.]

H A L L W I L - S T I F T U N G .  Am 19. XI.
1924 errichtete die Gräfin W ilhelmina 
von Hallwyl die so benannte Familien
stiftung m it Sitz in Seengen (K t. Aar
gau) zum Zwecke, das Schloss Hallwil 
als historisches K unstdenkm al zu erhal
ten, sowie zugunsten der Angehörigen 
des Geschlechtes Hallwyl. Aus den Zin- 
senüberschiissen des für die Erhaltung be
stim m ten Teiles des Stiftungsvermögens 
sollen die Erforschung der K ulturge
schichte und die Pflege der historischen Denkmäler 
des K ts. Aargau un te rs tü tz t werden. [C. B.]

HALLWYL,  H E R R E N  von. Wappen : schwarzer 
Flug in Gold. Es weist auf eine Verwandtschaft mit 
den Familien von Bald egg und Wangen, auch Seengen 
hin (A SG  1918, p. 99). Ursprünglich jedenfalls Mini

sterialen der Grafen 
von Lenzburg, waren 
die R itter von H. spä
te r solche der Kibur- 
ger, darauf der H abs
burger, von denen sie 
bedeutenden Besitz an 
Lehen hatten  (nach ei
nem Brande der Burg
H. neu beurkundet 
1380), und in deren 
Dienst mehrere Ange
hörige des Geschlechts 
hohe Stellungen ein- 
nahm en. Zu österrei
chischer Zeit erscheint 
zuerst das Marschall
am t in der Familie 
(Habsburg. Urbar : 
W alter V., 1362 ober
ster Marschall zwi

schen dem G otthard und dem Eggenbach im Eisass) ; 
Titel und E inkünfte standen jeweilen dem A eit est en 
des Gesamtstammes zu. Nach der Eroberung des Aar
gaus wurden die H. 1415 Bürger von Bern und So
lothurn (heute Bürger von Bern und Brugg). Die 
Herrschaft H. umfasste hohe und niedere Gerichte zu 
Fahrwangen und Tennwil (als österr. Lehen bereits im
14. Jah rh . im  Besitz der H.), sowie auf dem Hallwiler- 
see und im Schloss H., und die niedere Gerichtsbar
keit zu Seengen, Egliswil, Meisterschwanden, Leim
bach, Alliswil und Hendschiken. Von anderweitigem 
Besitz sei hier erw ähnt : die Lehen vom Bistum Basel 
(1450 bis ins 19. Jahrh .) ; die von den Markgrafen von 
Baden ; die österr. Lehen Wildegg (bis 1437), Vogtei 
Horgen-Rüschlikon-M aschwanden (1339-1406), Sierenz 
im Eisass (bis 1523) ; weitere siehe unten . Enge Bezie
hungen unterhielten die H. zum Kloster Kappel, wo 
sie eine Grabkapelle und die Kastvogtei (1495 an 
Zürich veräussert) besassen. — 1. D i e t r i c h ,  L eut
priester zu Umiken, Kustos des Chorherrenstifts 
Beromünster, P ropst 1273, f  1. VIII.  1285. Einen grossen 
Aufschwung nahm  das Geschlecht durch —  2. J o h a n 
n e s  I., erster bekannter Inhaber des Marschallamtes 
um 1305, R itter 1315, österr. Pfleger (Landvogt) im 
Sundgau 1327-1342, auch im Breisgau, H auptm ann in

Schwaben, auch im  Aargau, Thurgau und Eisass, 
bei der Zerstörung der Schwanau beteiligt 1334, Hof
meister der österr. Herzoge, f  31. V. 1348 ; S tam m vater

Schloss  Hallwil  um d ie  Mit te  des 19. Jah rh .  Nach einem 
Stah ls t ich  von C. Huber.

der Folgenden. — 3. T ü r i n g  !.. Sohn von Nr. 2, R itter 
1369, t  m it einem Bruderssohn in der Schlacht bei 
Sempach 9. v ii . 1386. — 4. T ü r i n g  II ., der Aeltere, 
Sohn von Nr. 3, half im Kriege von 1415 m it seinem 
V etter W alter V II. von H. auf der Wildegg den Aargau 
gegen die Berner verteidigen. Söldner führer Herzog 
Albrechts V. zu Iglau in Mähren 1422, Marschall 1429, 
im Alten Zürichkrieg H auptm ann der Zürcher 1442, 
Freischöffe des Reichs 1443, an der Mordnacht von 
Brugg beteiligt 1444, wegen Begünstigung der Armag- 
naken m it seinem Sohn (Nr. 5) aus R at und Bürger
schaft von Basel ausgeschlossen 21. VIII.  1445, f  1460. —
5. T ü r i n g  III ., der Jüngere, Sohn von Nr. 4, R itter 
1444, Marschall 1448, H auptm ann in Freiburg i. Ue. 
während der W irren 1449-1450, w irkte bei der Gründung 
der U niversität Freiburg i. B. durch Herzog Albrecht VI. 
m it ; Landvogt zu Ensisheim, oberster H auptm ann der 
Oberen Lande 1457, Pfandinhaber von Landser 1454, 
belagerte im Mülhauser krieg Mülhausen 1468, f  Ende 
1469. — 6. R u d o l f  II. (Rutzm ann), R itter 1362, H aupt
mann der Sterner 1371, erwarb die beiden W artburg 
1379 (an Solothurn veräussert 1539). — 7. H a n s  
(Johannes V III.), 1433/1434-19. m . 1504, stand m it 
seinem Bruder W alter in den 1460er Jahren bei Tü
ring II I . auf österr. Seite, erneuerte das Burgrecht mit 
Bern und Solothurn 1470, Führer eines eidg. Zuzugs 
nach dem Eisass im Frühjahr und dem harnischen 
H auptm ann für den Zug nach Montbéliard beigeordnet
1. ix . 1474, Teilnehmer am Zuge nach Pontarlier 1475, 
M ithauptm ann neben Nikolaus von Scharnachtal und 
zum R itter geschlagen bei Grandson am 2. März, 
Anführer der V orhut bei M urten am 22. vi. 1476, 
oberster H auptm ann über die deutschen (eidg.) Söldner 
König Ludwigs X I. von Frankreich 1480, dessen R at 
und K ammerherr, erhielt von ihm für 1000 Pfund 
Rente die H errschaften Noyers und Chatilion sur Seine 
1481 (unter Karl V III. t r a t  an Stelle davon eine Pen
sion), erwarb Schloss und Herrschaft Trostburg i486, 
nahm  m it seinen Brüdern teil am Schwabenkrieg 1499 ; 
ansässig zu Aarau. — 8. H a r t m a n n ,  Bruder von Nr. 7, 
Domherr zu Basel 1462, Dompropst 1483, Chorherr zu 
Schönenwerd 1464, Propst von St. Ursitz. — 9. W a l 
t e r ,  Bruder von Nr. 7 und 8, durch Türing I I I . auf 
Landser 1464 bis zur Burgunderzeit (Verzicht 1476), 
dort H auptm ann, erwarb Schafisheim 1482, m it Bran- 
dolf zum Stein m it dem W iederaufbau des verbrannten 
Lenzburg betrau t 1491, Schwiegersohn des letzten des 
Geschlechtes Hegi ; Bürger zu W interthur und Hof
meister des Bischofs von Konstanz, f  1513. — 10. D i e t 
r i c h ,  Bruder von Nr. 7-9, durch Nikolaus von Diesbach 
Page am Hofe Ludwigs X I., dessen Begleiter bei der 
Zusamm enkunft m it K arl dem Kühnen zu Peronne und

der Folgenden.
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bei der Eroberung von Lüttich, und durch ihn H err von | 
Dissay und H auptm ann zu Bardonnèclie (Dauphine). 
Da die un ter K arl V III. an Stelle dieses Besitzes ge
tretene Pension seit 1493 nicht bezahlt wurde, erhielt

Schloss  Hallwil ; Ansicht von Südosten.  Aufnahme von

er 1496 das Recht der steuerfreien Salzausfuhr von 
Lyon nach der Schweiz. Zu Beginn des 16. Jahrli. 
beschäftigte seine Begünstigung seiner Schwäger von 
Rotenstein in ihrem  Streite m it den Marschällen von 
Pappenheim Bern und die Tagsatzung. Wegen neuer
dings, tro tz  Verwendung durch die Tagsatzung, nicht 
eingehaltener französischer Verpflichtungen nahm  er 
am 15. VI. 1508 z u  Rheinfelden aus Genua kommende
K aufm anngüter weg ; f  1509. Selbstbiographie
Ludwigs von Diesbach in Der Schweiz. Geschichtforscher 
V III. —  11. J o h a n n  R u d o l f ,  Sohn von Nr. 9, Exspek
ta n t zu Berom ünster 1491, Domherr zu Basel 1494, 
Propst zu St. Ursitz 1498, Basler Dompropst 1504, 
tra t die Dompropstei an H ans W erner von Mörsperg 
ab und war in der Folge Domkustos. Als Fünfziger 
begeisterte er sich noch für den H um anism us und E ras
mus von R otterdam . + um  die Zeit seiner W ahl zum 
K oadjutor und künftigen Bischof von Basel, 12. ir. 
1527. — Opus epistolarum Erasmi, hgg. von Allen, 
Nr. 556, 561. — W ackernagel : Gesch. der Stadt Basel II I, 
p. 159 f. — Bas. C. V II, p. 338. — 12. H u g o ,  Sohn von 
Nr. 9, t  bei Marignano. — 13. K a s p a r ,  Sohn von Nr. 10, 
kam  als Gemahl der B arbara von Flohenlandenberg, 
Nichte des K onstanzer Bischofs Hugo von Landenberg, 
in den Besitz von Schloss und H errschaft Hegi, f  1564. 
— 14. H a r tm a n n ,  Sohn von Nr. 10, * 14. x i i .  1503, 
studierte, von seinem V etter Job . Rudolf (Nr. 11) 
gefördert, zu Basel hei Capito, der ihm seine H ebräi
schen Institu tionen (1518), und Oekolompad, der ihm 
seine Graecae Literaturae Dragmata (1520) widmete, 
darauf in Mainz und Leipzig, wurde von Bern mehrfach 
in politischen Missionen verwendet, so als B ericht
ers ta tter an mehreren Reichstagen und besonders im 
Schmalkaldischen Krieg als Gesandter bei den Pro
testan ten  und B erichterstatter 1546, als U nterhändler 
für eine bernische Anleihe 1560 ; bernischer H auptm ann 
im Aargau 1563, wohnte nach 1545 in Brugg und 
besass Schloss und H errschaft B öttstein und Feste 
und G erichtsanteil zu Villnachern (von der S tadt 
Brugg erworben 1588), erhielt von Bern eine Bergwerk
konzession zu Brugg 1547 ; K orrespondent Bullingers ; 
f  Febr. 1573. — Lit. wie zu Nr. 11 ; ferner Pantaleon : 
Prosopographia (latein. Ausgabe) II I , p. 458 (mit 
Bildnis). — K. Geiser in JSG  1897. — Widmungen 
Capitos und Oekolampads. — Brief Capitos an Job.

Rud. von H. (Nr. 11), als Vorrede Sum m erhardts Phi- 
losophia naturaiis vorgedruckt. — Von zwei durch 
Söhne von Nr. 14 begründeten Linien besass die ältere, 
t  1671, Schaflsheim, während die jüngere, f  1710, deren 

Angehörige in württem bergischen Dien
sten standen und Mitglieder der schwäbi
schen Reichsritterschaft im Kocher-Viertel 
waren, zu Neckar-Beihingen sass. Aus 
letzterer s tam m ten — 15. F r i e d r i c h  L u d 
w i g ,  *7. v i i .  1644, zeichnete sich im Krieg 
gegen Frankreich 1674-79 aus, Obers! 
1678, Obervogt zu Marbach und w ürtt. 
Rat, K om m andant eines kaiserlichen Re
giments seines Namens 1682, General
m ajor 1683, fiel im Türkenkrieg bei 
G ran; 7. vi. 1684, und — 16. L u d w i g  
F r i e d r i c h ,  Sohn von Nr. 15, kaiserlicher 
Oberst 1708, f  30. V I .  1710.

Von Söhnen von Nr. 13 stam m en drei 
Linien ab. 1. Oesterreichische, seit 1671 
gräfliche Linie, f  1779, vorher auf T rost
burg bis zu dessen V erkauf an Bern 1616. 
— 17. H ugo, erzherzoglicher K am m er
herr, oberösterr. Regim entsrat 1613, 
kaufte die G erichtsherrschaft Kriwsoud- 
ow, ein konfisziertes böhmisches Rebel
lengut, 1622 ; H auptm ann des Kreises 
Iglau, t  Dez. 1649. — 18. Johann S e b a 
s t i a n ,  Sohn von Nr. 17,1622-1700, beklei
dete kaiserliche Hofämter, H ofkam m errat 
1666, Graf, Obrist-Stabelm eister 1673, 
wirklicher geheimer R at 1690. — 19. J a 
kob L e o p o l d ,  Sohn von Nr. 17, kaiserl. 

1917- K ämmerer, böhmischer K am m errat 1660,
Festungsinspektor von Prag-Kleinseite 

und Graf 1671, f  13. x i i .  1691. — 20. F e r d i n a n d  
Leopold, Sohn von Nr. 18, Oberst-Burggraf 1691, er
m ordet zu Gablitz bei Wien auf Veranlassung des 
durch Spielschulden an ihn bedrängten Marquis 
d ’Aronches, Prince cadet de Ligne, Portugiesischen 
Gesandten in Wien, am 10. V I I I .  1696.—  Aussführliche 
Relation... usw. — 21. Job . F r a n z  Michael, Sohn von 
Nr. 18, 1674-1749, ungarischer K am m errat 1701, 
Obrist-Stabelm eister 1727. — 22. Johann G o t t l i e b ,  
Sohn von Nr. 18, 1685-1767, Schlosshauptm ann von 
Pressburg 1724, K om m andant zu Trentschin 1729, 
Oberst 1732. — 23. F r a n z  Jakob, Enkel von Nr. 19, 
* 1691, käm pfte im spanischen Erbfolgekrieg 1712-1713 
und gegen die Türken. D eutschordensritter 1724, Oberst 
1729, gefallen bei B anialuka 4. v ili. 1734. — 24. F e r 
d i n a n d  Michael, Sohn von 
Nr. 21, Pfarrer zu Probst- 
dorf (bei Wien) 1730, Bi
schof von Wiener- Neu
s tad t 1741, f  1773. — 25.
F r a n z  A n t o n ,  Sohn von 
Nr. 21, 1702-5. i. 1779,
Kaiserl. Kämmerer 1750,
Oberst 1751, General-Feld
wachtm eister und Hof
kriegsrat 1756, Feldm ar
sch all - L ieutenant 1764,
Präsident des Invaliden- 
Amts und Geheimer R at 
1772. Seine Tochter F r a n 
z i s k a  R o m a n a ,  die S tam 
m utter der heutigen H . ,  
siehe Nr. 38.

II. Ostschweizerische L i
nie, f  1743 ; Herren zu Hegi
(an Zürich verkauft 1587), Jo h an n  G eorgv .H a llw yl(N T .26). 
Luxburg, Blideck und Sa- Nach einem Oelgemälde  aus der

' ^ e i n .  Angehörige " T  Zürich.selben bekleideten in meh
reren Generationen das Amt eines bischöflich-konstan- 
zischen Obervogtes von G üttingen; sie zählt viele Geist
liche, darunter Domherren zu Konstanz, Basel, Augsburg, 
E ichstätt, und mehrere Aebtissinnen. — 26. J o h a n n  
G e o r g ,  * 1555, Domherr zu Basel, zu Konstanz 1581, 
dort Domdekan 1588, Bischof von K onstanz 2. i.
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1601-11 . I. 1604 ; asketisch gesinnt und eifrig für die 
Verbesserung der Zustände seines Bistums im Sinne des 
T ridentinum s tä tig . — 2 7 . HARTMANN, Bruder von 
N r. 26, D eutschordenskom tur zu Strassburg, darauf 
zu Beuggen 1583-1604.

I I I . Schweizerische Linie a u f Schloss H . S tam m vater 
is t —■ 28. B u r k h a r d ,  Sohn von Nr. 13, 1535-1598, 
Autor des sog. Turnier- oder Stam mbuches (illustrierte 
H andschrift, Sammlung Hallwil im Landesmuseum). 
—  29. Hans R u d o l f ,  Enkel von Nr. 28, 1590-1657, E r
bauer des Schlosses Brestenberg 1625. Von einem Bruder 
von Nr. 29 stam m en ab — 30. W o l f g a n g  L u d w i g ,  
1635-1719, Markgräflich-Durlachischer F o rs t-und  Ober
jägerm eister 1674. — 31. Christoph E m a n u e l ,  Bruder 
von Nr. 30, 1637-1703, Oberjägermeister des F ü rs t
bischofs von Basel, und die Elsässische Linie zu Thann, 
f  1793, aus der hervorgingen — 32. Franz K a s p a r ,  1711- 
1793, käm pfte in französ. Diensten, seit 1735im Schweiz. 
Garderegim ent, im polnischen Thronfolgekrieg 1734- 
1735 und im  österr. Erbfolgekrieg 1742-1745 und 1748, 
R itter des Ludwigsordens 1744, verw undet in der 
Schlacht bei Fontenai 11. v. 1745, Oberst 1748, und 
—■ 33. Franz J o s e p h ,  Bruder von Nr. 32, 2. ix . 1719-
6. IV. 1785, nahm  in französ. Diensten, seit 1740 im 
Schweiz. Garderegiment, am Kriege in Italien, Deutsch
land und Flandern teil 1733-1734, 1742-1743 und 1745- 
1747, zeichnete sich in der Schlacht bei Fontenoy aus 
und erhielt den Ludwigsorden 1745. Oberst 1749, er
hielt das Regim ent K arrer, seitdem Regiment Hallwyl, 
1752, war m it diesem auf S. Domingo bis 1763, Bri
gadier 1760, Maréchal de camp 1762, Graf. Bei Auf
lösung seines Regim ents pensioniert 1763 ; Komman
dan t zu K olm ar 1782. — Lutz : Nekrolog. — Zur- 
lauben : Hist, m ilit. — Auf einen weiteren Bruder von 
Nr. 29, gehen die Folgenden zurück : —• 34. Johann 
A n t o n ,  1683-1736, diente in den Niederlanden, zeichnete 
sich als H auptm ann 1712 aus und wurde in der Schlacht 
von Villmergen verw undet. — 35. J o h a n n e s ,  Bruder 
von Nr. 34, 1688-1753, in niederländischen, nachher in 
franz. Diensten in W estindien bis 1737 ; gewann 1742 
au f  Grund der Stam mbriefe den sog. Stam m gutspro
zess ̂ um  das « Vordere Haus H. » gegen die Witwe 
Johann Jakobs von Breiten-Landenberg, Sohnes einer 
Schwester von — 36. J o h a n n  R u d o l f ,  Sohn von Nr. 
29, f  1737, Erblasser des « Vorderen Hauses » und der 
dazugehörenden S tam m güter. — Gedruckte Prozes- 
schriften.— A. Zeerleder : E in  Stammgutsprozess... — 
37. A b r a h a m  J o h a n n ,  Sohn von Nr. 35, 1746-1779, in 
französ. Diensten, H auptm ann im 1. oberaarg. Re
gim ent 1771, G atte der 1775 auf rom antische Weise 
auSjWien entführten  — 38. F r a n z i s k a  R o m a n a  von H.,

Tochter Graf Franz An
tons (N r.25), 1 7 5 8 -1 8 3 6 .—
A. E. Fröhlich in Schweiz. 
Jahrbuch für 1857 und 
N Z Z  1905, Nr. 25-28 und 
32-36 (Geschichte der E n t
führung, nach der hand
schriftlich überlieferten 
Erzählung Jakob Stein
fels’, Vikars zu Seengen 
1778-1780). —  Pestalozzi- 
blätter 1880, p. 41 ; 1902, 
p. 7 und 1905, p. 1 u. 36 
(Korrespondenz mit Pesta
lozzi). — 39. Karl F r a n z  
Rudolf, Sohn von Nr. 37 
und 3 8 ,1 7 7 7 -1 8 5 2 , H aupt
mann in russischen Dien
sten, im K t. Aargau Mit
glied des Grossen Rates 
■1815, Oberst 1838. — 40. 
K a r l  Gabriel, Sohn von 
Nr. 37 und 38, 1778-1827, 
O berstlieutenant im Regi

m ent Ziegler in den Niederlanden 1815. — 4 1 . T h e o d o r ,  
Sohn von Nr. 40 , 24 . v i i .  1810-13 . x ii. 1 870 , Gutsbe
sitzer zu Rörswil bei Bern, ' K unstkenner und selbst 
Maler, eifriger Förderer der künstlerischen und  musika
lischen Bestrebungen in Bern, Verfasser von La morale 

HBLS IV —  5

Theodor von Hallwyl (Nr. 41.) 
Nach einem P o r t r ä t  aus der 

Sam m lung  Hallwil  im 
Schw. L a n d esm u seu m ,R u r ich .

chrétienne und für dieses Werk mit Orden von Oesterreich 
und Italien ausgezeichnet. Im  Neuenburgerhandel trug  
er 1857 durch seinen Briefwechsel m it Graf Eberhard zu 
Stolberg-W ernigerode zur Aufklärung des Berliner 
Hofes bei. — S B B  I I I .  — 42. H a n s ,  Sohn von Nr. 41, 
* 28 XII.  1835, auf Schlossrued gesessen, Mitglied des 
aarg. Grossen Rates 1863-1866, des Regierungsrates 
1866-1875, Landam m ann 1869-1870, später in Serbien, 
t  16. VI. 1909 auf seinem Landsitz zu Burgberg bei 
Ueberlingen. — B T  II,
1910, p. 338. — 43. W a l 
t e r ,  Sohn von Nr. 41, 26.
l. 1839-28. II . 1921, lebte 
in Schweden. Seine G attin 
übernahm  die D urchfüh
rung der R estauration des 
Schlosses H. (Vergl. A rt.
I - I a l l w i l ) . — B T II, 1922, 
p. 273. — Z S  G II, 1922, 
p. 226. — Von — 44.
K a r l ,  Bruder von Nr. 41,
1827-1899, österr. R itt
meister, stam m en die ge
genwärtigen Grafen von
H. ab. — Vergl. Hallwyl- 
Archiv (im Staatsarchiv 
Bern). — Lithberg und 
Roland : Schloss H. (5 
Bde.). —■ Lithberg : Schloss
H. Zur Orientierung. —
Merz : Die mittelalter
lichen Burganlagen und 
Wehrbauten des Kts. Aargau. — Brunner in Arg. VI. 
und A S  G II I , 79. — OB G. —  A H S . — SG B . — Quel
len und Literatur über die einzelnen erw ähnten Ereig
nisse und Besitzungen. — AD B. [C. B r u n . ]

HALM.  Luzerner Familie, ursprünglich von Mellin
gen, eingebürgert 1658. — J o h a n n ,  Schultheiss zu 
VVillisau 1684, 1686, 1690, 1694. —• J o h a n n ,  des Rats 
zu Willisau 1679, Schultheiss 1710, 1714, 1718, 1722. — 
Gfr. Reg. [P .  X .  W .]

H AL TEN  (K t. Solothurn, Amtei K riegstetten.

Hans v. Hallwyl (Nr. 42) um 
1863. N ach  einem Oelgemälde 

von Gh. Ed. Boutibonne.

Burg tu rm  Halten zu Anfang des 20. Jahrb .  Nach einer 
Photographie.

S. GLS). Gem. und Dorf in der Kirchgem. K riegstetten, 
ehemalige Burg und Herrschaft des gleichnamigen

J u n i  1926
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edlen Geschlechts, das im 12. Jah rh . die Burg m it dem 
heute noch stehenden Turm  erbaute. Zur H errschaft H. 
gehörten nebst dem Dorfe H. auch K riegstetten, Oekin- 
gen, Herswil und Recherswil. Im  Gümmenenkrieg 1332 
zerstörten die Berner dem K onrad von H alten  als dem 
Parteigänger der K iburger seine Feste H. E r verkaufte 
darauf den ihm damals zustehenden H albteil der 
H errschaft m it dem stehen gebliebenen Turm  an Ni- 
klaus von Eschi in Bern, und dieser verkaufte ihn 
1367 weiter an K lara von H alten, die den ändern 
H albteil schon besass. Einer ihrer Nachkommen, Peter 
von Malrein, veräusserte H. sam t Burgstall 1466 an 
Solothurn, das den Turm  bis zum Bauernkrieg als 
Staatsgefängnis verw endete. 1801 wurde er als N ational
gu t verkauft. — Vergl. F R B . — J . R ahn : Die mittel- 
alterl. Kunstdenkmäler des Kts. Solothurn. — F. Eggen- 
schwiler : Territor. Entwicklung. — Schmidlin : Gesch. 
des Amteibez. Kriegstetten. [H .  Tr .]

H A L T E N ,  a n  de r .  Siehe A n d e r h a l d e n .
H A L T E N ,  von.  Ritterliches M inisterialengeschlecht.

Wappen : vier oder fünfm al rot-weiss 
rechts geschrägt. Helmzier : Bracken
kopf od. Wolfskopf. Stam m sitz s. A rt. 
H a l t e n .  Der Stam m vater —  1. N o t 
k e r  de H aitun, erscheint 1201 als 
Zähringer Ministeriale (ministerialis 
ducis). Nach dem Erlöschen der 
Zähringer (1218) gingen die H alten 
an die K iburger über. — 2 . G o t t 
f r i e d  von H. vergabt um  1220 mit 
Erlaubnis der Gräfin von K iburg an 

das K loster St. U rban. — 3 . C u n o  (Konrad I.) (1241- 
1260) und sein Bruder — 4 . J o h a n n e s  (1252-1264), 
beide R itter, tre ten  im Gefolge der beiden Grafen H art
m ann von K iburg in hervorragender Stellung auf. Aus 
einer U rkunde von 1257 geht hervor, dass aber damals 
noch andere männliche Glieder des Geschlechtes existier
ten, so dass die Einreihung der vielen gleichen Namen in 
eine Stammfolge von da an schon schwierig wird. 
R itter Johannes h a tte  einen Teil des Burghügels von 
H alten an die Johanniterkom m ende T hunstetten  ver
gabt, die 1274 darüber verfügt. Ein Sohn Konrads 
scheint — 5. G u n o  oder Konrad II., R itte r (1274-1306), 
zu sein, und dessen Sohn — 6 .  K o n r a d  I I I .,  Edel
knecht, dem im Gümminenkriege 1332 die Berner die 
Burg H alten  brachen, veräusserte darauf den einzig 
stehen gebliebenen Turm  m it seiner H älfte des Gerich
tes usw. an den Berner Bürger B urkhard von Eschi und 
erwarb 1333 von den Freiherren von W eissenburg die 
Gerichtsherrlichkeit zu W eissenau und Rotenflue bei 
Interlaken als Pfandschaft. Doch schon im nächsten 
Jah re  wurde das Pfand zurückgelöst und die H errschaft 
ans Kloster Interlaken verkauft, denn Bern wollte den 
Schlüssel zum Oberland nicht in den H änden eines 
kiburgischen Vasallen sehen. K onrad lebte noch 1336. 
Mit ihm scheint die H auptlinie erloschen zu sein.

Bereits vorher h a tte  sich das Geschlecht weit zerstreut. 
— 7. P e t e r  ist 1327 und —  8 . J o h a n n  1348 Bürger 
zu Solothurn. — 9 . P e t e r m a n n , solothurnischer Vogt 
zu Koppigen 1443.— 10. D ie t m a r , seit 1395 auftretend, 
sass im R at und Stadtgericht und beschliesst um  1429 
diese städtische Linie. Derselben scheint aber auch —
1 1 . K la r a  angehört zu haben, die zweite G attin\Im ers 
von Spiegelberg des Jüngern, die nach dessen Tode 1367 
die Stam m burg H alten von den von Eschi zurückerwarb 
und an die Spiegelberg brachte. In naher Verwandtschaft 
m it der Solothurner Linie stand ein Zweig, der schon 
1318 au f neuenburgischem Lehengut zu Ligerz sass 
und von denen — 12. J o h a n n  1359-1365 Meier zu 
Ligerz war. Die Familie heisst in französischer Sprache 
d’Autes, de Aultez, Haullez u. scheint noch als Daulte v. 
N euenstadt zu bestehen. Grössere Bedeutung erwarb 
das Geschlecht im Oberland. — 13. P e t e r , 1300 als 
E delknecht u. Kiburger Vasall zu Thun, ist seit 1304 
R itter und von 1304-1309 Landam m ann zu Hasli. —
14. P e t e r , vielleicht sein Sohn, 1333-1338 Schultheiss 
zu Thun. ■— 15. R u d o l f , Sohn Johanns sel., urkundet 
1363-1388 als Landm ann zu Hasli und steh t in den 
Zeugenlisten stets unm ittelbar hinter dem L andam m ann. 
Von Hasli aus verbreitete sich das Geschlecht auch nach

Obwalden, wo ein anderer —  16. R u d o l f ,  Junker, 
1368-1373 die höchste W ürde eines Landam m anns 
bekleidet, die dann nach seinem Tode an seinen Schwie
gersohn W alther von Hunwil übergeht. Sein Sohn —
17. P e t e r m a n n  (Peter) besitzt 1378 von Engelberg 
den Zehnten von S. Niklausen bei Kerns und em pfängt 
1379 von Herzog Leopold Lehen zu Grindelwald, ver
kau ft 1380 die Steuer im Gerichte zu Obsee-Lungern, 
un ter Vorbehalt des Gerichtes selber, an die dortigen 
Leute. 1387 steh t er in einer Gerichtsurkunde unm itte l
bar h in ter dem Landam m ann. — 18. PETERMANN, 
t  1422 bei Arbedo. F ür ihn s tifte t sein Sohn — 19. 
H e i n i  in der Kirche von Sächseln eine Jah rzeit. Von da 
an verschwindet das Geschlecht aus U nterw alden. Am 
längsten erhielt es sich im Oberland, wo es sich schon 
1368 auch nach Frutigen verbreitet h a tte  und wo nach 
1522. — 20. P e t e r  von H., A ltvenner zu Aeschi, durch 
sein Siegelwappen als Sprosse des alten ritterlichen 
Geschlechtes nachgewiesen is t. — Vergl. F R B . —  SW. 
—  Gfr. Reg. — R ahn : Kunstdenkmäler v. Solothurn. —  
Staatsarchive v. Bern u. Solothurn. — Schmidlin : 
Gesch. des Amteibez. Kriegstetten ist in seinen genealog. 
Zusammenstellungen ganz unzuverlässig. [R. D.]

H A L T E R .  Familien der K te. Aargau, Basel, Luzern, 
St. Gallen, Thurgau und Unterwalden.

A. K a n to n  A a r g a u . Geschlecht der S tad t Aarau, 
seit 1399 genannt. Wappen : in Gold ein blauer Sparren, 
belegt m it drei goldenen Sternen. — Merz : Wappen
buch v. Aarau. [H. Tr.]

B. K a n to n  B a s e l .  Verschiedene Familien dieses
Namens können in Basel schon im  16. Jah rh . nachge
wiesen werden. E iner solchen, 1566 von Wyl (Thurgau) 
eingewanderten Familie entstam m te ■— C h r i s t o p h ,  
1578-1630, Bäcker, R atsherr der Zunft zu Brodbecken 
1607-1629 .W appen : in Blau auf grünem  Dreiberg ein 
goldener Stern. — In der 1. H älfte des 17. Jah rh . ist 
ein Zweig, in dem sich das B uchbinderhandw erk 
vererbte, erwähnenswert. — N i k l a u s ,  1819-1903 der 
letzte R atsherr des alten Basel, nach der Verfassungs
revision von 1875-1886 Vorsteher des F inanzdeparte
m ents. —  S taatsarchiv Basel. [P. Ro.]

C. K a n to n  L u z e r n . Familien aus dem Amt H och
dorf (seit dem 14. Jahrh .), aus der S tad t Luzern (14. 
Jahrh .) und von Sempach 
(Anfang des 15. Jahrh .).
Wappen der Luzern er
Linie: in R ot 2 gekreuzte 
goldene R uder oder 2 ge
kreuzte goldene Schalten 
über grünem Dreiberg. —
1. U l r i c h ,  Grossrat 1424- 
1441. — 2. J o h a n n ,  Klein
ra t 1430, Sentispitalmei- 
ster 1454, Vogt von Ro
tenburg 1465. — 3. P e t e r ,
Schultheiss zu Sempach 
1497, 1509. — 4. H a n s ,
Steinmetz, W erkmeister 
zu Luzern 1686-1702, am 
W iederaufbau der Pfister
gasse tä tig  1691, vollen-

. dete 1660-1662 den Bau 
des K apuzinerklosters zu 
Schüpfheim. — 5. J o s t  
F r a n z ,  1690-1760, Chor
herr im Hof 1743, dichtete 
um  1719 eine lateinische Komödie. — 6. F r a n z  H e i n 
r i c h ,  Chirurg zu Luzern 1723-1740. — 7. P e t e r ,  von 
Eschenbach, 1856-1922, Gemeinde- und Gerichts
schreiber 1877-80, bis 1885 Verhörschreiber, bis 1912: 
Amtsschreiber in Hochdorf, Dichter und Verfasser 
von Fest-, Volksschau- und Lustspielen. — Vergl. 
L L . — L L H . — G. v. Vivis : Wappen der lebenden 
Geschlechter (in A H S  1909). — Staats arch. ; Be
satzungsbuch. — SZG L. [P. X. W. u. v. V.]

D. K a n to n  S t . G a lle n . Geschlecht in Rebstein. —  
G erO L D U S ,  * 1753, in den Benediktinerorden getreten. 
1774, Propst zu Alt St. Johann 1786.— Vergl. L L H .— 
UStG. — K K Z  1874, p. 493. — Bürgerbuch St. Gallen, 
1920. [Bt.]

P e te r  Halter.
Nach einer  Photographie .
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E. K a n to n  T h u r g a u . Pro test. Thurgauer Familie, die 
zur Reform ationszeit aus U nterw alden nach der Mühle 
H ittingen bei Braunau übersiedelte. Aus einem in 
Hosenruck am Nollen verbürgerten Zweig stam m t —
1. J o h a n n  J a k o b ,  1836-1894, baute die Baumwollwe
berei Grüneck-Müllheim wieder auf und brachte sie 
zum Gedeihen. Das U nternehm en ist je tz t Familien-A.-
G. un ter Leitung seines Sohnes .— 2. A r n o l d ,  * 1866, 
O berstlieutenant der Infanterie. W eitere Söhne : — 3. 
W e r n e r ,  * 1873, Ingenieur, Lektor über Landw irtschaft
liche Maschinen an der Eidgen. Techn. Hochschule. 
— 4. K a r l ,  Dr. ju r. * 1878, seit 1911 Vorsteher, seit 
1919 Gemeindeammann der S tad t Frauenfeld, leitete 
die Vereinigung der S tad t m it den Aussengemeinden 
(1. VI. 19:19). —• 5. O s k a r ,  * 1883, Ingenieur, techni
scher D irektor der Maschinenfabrik Bieter A.-G. in 
Töss-W interthur. —  Pers. M itteilungen. [ L e i s i . ]

F. K a n to n  U n te r w a ld e n . Landleute zu U nterw al
den ob dem W ald, Kilcher zu Lungern, Giswil und 
Kerns, die vielleicht in irgend einem Zusammenhang 
m it den v. H alten (s. d.) stehen. P e t e r  und H e n s l i  
erscheinen vor Gericht für die Kirchgenossen von Gis
wil 1473. Zwischen 1531-1719 war während 71 A m ts
jahren die Familie H. im Gesch worn engericht ver
treten . — 1. N i k o l a u s ,  von Lungern, Landvogt zu 
Neuenburg 1520, des geheimen R ats 1554, Landamm ann 
zu Obwalden 1523, 1527, 1531, 1534, 1538, 1542 ; Bote 
an vielen Tagsatzungen und Konferenzen ; Gesandter 
an die Religionsdisputation zu Baden 1526. — 2. J o a 
c h i m ,  1548 B auherr und Gesandter nach Nidwal
den zur Verständigung. — 3. M e l c h i o r ,  von Giswil, 
S ta ttha lte r 1649, Landam m ann 1656, Bote auf viele 
Tagsatzungen und Konferenzen. —• 4. Johann Josef, 
von Lungern, * 1793, Offizier im Reg. Besenval 1818,

zeichnete sich 1830 bei der 
Verteidigung der Babylon- 
Kaserne in Paris aus ; 
wurde 1830 m it Ruhege
h a lt aus dem franz. Dienst 
entlassen, t r a t  1832 als 
H auptm ann in päpstliche 
Dienste. Major- u. Batail
lonskom m andant 1844 ; 
wurde 1845, als m an infol
ge der K losteraufhebun
gen einen bewaffneten 
Konflikt befürchtete, von 
der Regierung heim be
rufen. In den Kriegsrat 
gewählt, wurde ihm die 
Organisation der Land
wehr und der Artillerie 
übertragen und er zum 
O berinstruktor u. Inspek- 

Johann  Jose f  Halter.  tor der Obwaldnertrup-
Nach einer  M inia tur  in Gouache- pen ernannt. Als im Okt. 

m anier  auf  Pe rg am en t .  1845 im K irchenstaat U n
ruhen ausbrachen, wurde 

er zurückberufen und bald darauf zum O berstlieutenant 
befördert. Am 19. vii. 1846 wurde er in F orli bei der sonn
täglichen Parade meuchlings erschossen. — Vergl. Mis- 
siven : fremde Sold- und ^Kriegsdienste im Arch. Ob
walden. —  Gerichts- und Ratsprotokolle Obwalden. — 
Küchler : Genealogische Notizen. — R. D ürrer : Einheit 
Unterwaldens. — P. Mart. Kiem : Die Landammänner 
Obwaldens. — Maag : Schweizertruppen in  franz.
Diensten. [ A l .  T r u t t m a n n . ]

HA LT IK O N  (K t. Schwyz, Bez. K üssnacht. S. GLS). 
Ehemals ein Zehntenkreis des Hofes K üssnacht, der 
von Recho an das Gotteshaus Murbach vergabt wurde, 
erstmals 1284 im Streit um  das Gemeinwerk zwischen 
Eppo von K üssnacht und den Hofgenossen genannt. 
1352 waren 16 Zehntgenossen in Luzern verbürgert. 
Der Kreis h a tte  von jeher sein eigenes ihm zugeteiltes 
Gemeinwerk. Er wurde in der 2. Hälfte des 14. Jahrh . 
geteilt, der untere, am See gelegene Teil wird nach 
dem dort liegenden Weiler Bischofswil genannt. 1387 
erwarb dort das Frauenkloster Engelberg den Zehnten, 
der in den 1820er Jah ren  abgelöst wurde. 1473 wurden 
alle hier noch bestehenden Herrschaftsrechte, welche

noch der] Propstei Luzern zustanden, von der Gem. 
K üssnacht erworben. 1636 wurde von den Genossen 
eine der hl. K atharina geweihte Kapelle m it drei 
A ltären erbaut ; sie war bis 1875 reich m it Glasmale
reien geschm ückt. —  Staatsarch. Schwyz : Urkunden 
K üssnach t.— G/r. 1, 6, 46, 55 und 62. [Al. T r u t t m a n n . ]  

H A L T IM A N N .  Siehe A n d e r h a l d e n .  r.*
H A L T IN E R ,  H a n s  J a k o b ,  von A ltstätten , Bau

meister, 1728-1805. Sein Sohn H a n s  U l r i u h ,  1755-1814, 
ebenfalls Baumeister, erbaute mehrere Kirchen und 
von 1807-1811 die monum entale steinerne K räzern- 
brücke über die Sitter bei St. Gallen. — S K L . [Bt.l 

HALTMAYER,  und HALT ME YER .  Geschlecht 
der S tad t St. Gallen, aus dem Bregenzerwald stam m end, 
seit 1467 in St. Gallen eingebürgert. Der A potheker
beruf war viele Generationen hindurch in einem Zweig 
der Familie erblich. Wappen : in Silber 5 rote Rosen, 
durch deren grüne Stiele, die aus einem H auptstiel 
hervorgehen, sieh eine Schlange windet. — 1. D o m i 
n i k u s ,  Zunftm eister 1525, R atsherr 1526. — 2. M a t -  
t h æ u s ,  1585-1635, V .O .M . 1609, Pfarrer 1624, Kämme
rer 1630, Bibliothekar 1627, erhielt 1632 den Auftrag, 
das S tadtarchiv  in Ordnung zu bringen. —  3. M a r x ,  
1588-1635, Bruder von Nr. 2, Apotheker, Zunftm eister 
1635. — 4. H a n s  J o a c h i m ,  1614-1687, Sohn von Nr. 3, 
Apotheker, R atsherr 1656, von 1660-1687, also während 
9 Trienni en, Bürgermeister, A ltbürgermeister und 
Reichsvogt (Blutrichter) im gesetzlichen Turnus, 
K riegsrat beim eidg. Defensional 1668, einer der Ge
sandten, welche den König von Frankreich 1681 namens 
der Eidgenossenschaft in Ensisheim bewillkommneten.
—  5. M a r x ,  1640-1702, Sohn von Nr. 4, Apotheker, 
des Grossen Rates 1688, des Kleinen Rates 1699, gab 
1683 eine Beschreibung der eidg. Stadt St. Gallen zum 
Druck, worin die Geschichte der S tad t bis auf seine 
Zeit dargestellt ist. Er hinterliess noch mehrere ge
schieht!. Arbeiten im Ms. — 6. U l r i c h ,  1671-1729, 
K unstm aler. — 7. N a t h a n a e l ,  * 1706, ins Prediger
am t aufgenommen 1728, viele Jah re  holländischer Le
gationsprediger in Wien (bis 1768), f  in St. Gallen 1770.
— LL. — L L H . — H artm ann : Geschlechter der Stadt 
St. Gallen (Ms. Stadtbibi. St. Gallen). — SK L . —- 
Bürgerbücher. [Bt.]

H A M B E R G E R .  Altes Geschlecht der S tad t Zürich.
Wappen : in R ot ein unten in einen 
Pfeil auslaufendes weisses Kreuz auf 
grünem Dreiberg. — 1. G e o r g  oder 
Jörg, von Pfäffikon, gewesener P re
digermönch in Zürich, Bürger 1556. —•
2. H a r t m a n n ,  Sohn von Nr. 1, * 1528, 
Pfarrer in D ietikon-Urdorf 1551, 
Schwerzenbach 1552, D ürnten 1559- 
t  1608, Dekan des Wetzilconer K api
tels 1561 ; gab 1555 eine latein . 
UebBesetzung griechischer Kommen

tare  zu Büchern der Bibel heraus. — 3. T o b i a s ,  Sohn 
von Nr. 2, * 1569, Pfarrer in Berneck (st. gall. Rheintal) 
1592, Glarus 1598, in Kilchberg 1613-fl631, Dekan des 
Zürichseekapitels 1627. —- 4. S a m u e l ,  Sohn von Nr. 3, 
1611-1670, Zinngiesser, Zwölfer zur Schneidern 1654, 
Grosskeller des Grossmünsterstiftes 1658, Pfleger am 
Almosenamt 1666. — 5. Job. R u d o l f ,  * 1821, Lehrer 
in Lenzburg, Gastwirt in Brienz und Begründer der 
K unstfeuerw erk-Fabrik in Oberried bei Interlaken, die 
von seinen Nachkommen noch heute betrieben wird.
— LL. — Keller-Escher : Promptuarium. — Wirz : 
Etat. — S K L . — Pers. Mitteilungen der HH. K. H am 
berg er in Oberried u. Dr. H. Hess in W interthur. [H. Br.]

HAIVIELIN, P h i l i b e r t ,  * in Tours (Frankreich), 
Priester, t r a t  zur Reformation über, flüchtete sich nach 
Genf, wo er 1549 als H abitan t aufgenommen wurde, 
war in dieser S tad t als Drucker religiöser Bücher tä tig  
und kolportierte zugleich in Frankreich protestantische 
Werke, wurde während einer seiner Evangelisations
reisen gefangen genommen, zum Tode verurteilt und 
1557 in Bordeaux hingerichtet. — Vergl. Th. Hey er in 
Bull.prot. franç. 1863, p. 459. — N. Weiss : ibid., 1893, 
p. 373. — France prot., 1. Aufl., V. 420. — E. Dou- 
mergue : Jean Calvin I, p. 603. — H. Bernus in Guten
bergmuseum 1921, p. 5. [F. G.]
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H A M M A N N , J . M. H erm ann , K upferstecher, * in 

Ilanau  den 26. XII. 1807, f  11. x . 1875 in Genf, wo er 
1841 naturalisiert wurde. K onservator des Musée Fol, 
grosser Sammler von Zeichnungen und Stichen, die 
gegenwärtig dem Museum der dekorativen K ünste und 
der Kunstgesellschaft gehören. Illustrierte : Genève 
historique et archéologique von Galiffe, A lbum  de la 
Suisse romane, den K atalog des Musée Fol, M onu
ments de l’ancien évêché de Bâle, von Quiquerez usw. ; 
veröffentlichte : Portefeuille artistique et archéologique 
de la Suisse (1868) ; Les représentations graphiques de 
l'Escalade (1868) ; Des arts graphiques sous le double 
point de vue historique et pratique (ins Deutsche über
setzt). — Procès verbaux de la Soc. des Arts 1876, 104. — 
MDG. — JG , 13. x . 1875. — S K L . [M. M ]

H A M M E R . Familien der K te. Luzern und Solo
thu rn .

A. K an to n  L uzern . Luzerner Familien der Aemter 
Luzern, R otenburg (14. Jahrh .) und Willisau (15. 
Jah rb .). —  H emma, Aebtissin des Cisterzienserinnen- 
Klosters R athausen 1437-1442. — Macharius, U nter
vogt zu Malters 1480-1498. — Staatsarchiv. [P. X. W.]

B. K an to n  S o lo thu rn . Alteingesessenes Geschlecht 
in Olten. J ost, von Zurzach, zu Oberdorf gesessen, 
wird 1550 als äusserer Bürger (Landbürger) angenom
men. — 1. J oseph Martin , 1752-1814, Mondwirt, 
wurde in der Helvetik als eifriger Anhänger der Patrio 
tenparte i in Solothurn eingekerkert und beim E in
marsch der Franzosen aus dem Gefängnis befreit. Mit
glied des helv. Grossen R ats 1798, wurde von diesem 
anlässlich der gegenrevolutionären U nruhen des Land
volkes in Olten als Regierungskommissär entsandt. —

A S H R . — ■ 2. Jo s  B e r n 
h a r d ,  1796-1865, Mond
w irt, Gemeinde- und Ge
rich tss ta ttha lter, Förderer 
der Landw irtschaft. — 3. 
J o b . B e r n h a r d ,  Sohn 
von Nr. 2, * 1822, Ober
am tssta ttha lte r der Amtei 
Solothurn - Lebern 1846, 
Stellvertreter des Ober
gerichtsschreibers 1849- 
1851, öffentlicher An
kläger 1850, Suppleant des 
Obergerichts 1851, A m ts

gerichtspräsident von 
Bucheggberg K riegstetten 
1853-1856, Verfassungsrat 
1856, K antonsrat 1856- 
1868, O berinstruktor der 
Schweiz. Artillerie 1861,
a. o. Gesandter u. bevoll
m ächtigter Minister beim 
Norddeutschen Bund und 
bei den süddeutschen 

S taaten  1868, von 1871 an beim Deutschen Reich u. 
Bayern ; V ertreter der Schweiz an der Brüsseler Kon
ferenz für internationales Kriegsrecht und an der 
Telegraphenkonferenz in Petersburg, wurde 1875 in 
den Bundesrat gewählt. Vorsteher des F inanzdeparte
m ents, Bundespräsident 1889, t r a t  1890 zurück, ge
hörte 1890-1896 noch dem N ationalrat an. Präsident 
des Verwaltungsrats der G otthardbahn, f  6. April 
1907. [ H .  D i e t s c h i . ]

H A M M E R E R ,  f  Familie der S tad t Luzern. —- 
P e t e r ,  Grossrat 1491. — B e r n a r d ,  Grossrat 1541. — 
J o h a n n ,  Grossrat 1550, K leinrat 1559-1565, Vogt im 
Meiental 1562-1565. — Staatsarchiv. [P. X. W.] 

H A M M E R M Ü H L E .  Siehe K e m p t t a l .
H A N , H A H N . Kleine Bürgerfamilie von Zürich. — 

H ans, der Schneider,von Manderscheid (in der Eifel), 
Bürger 1485, Zwölfer zur Schneidern 1512, Zunftmeister 
1529. — Hans K o n ra d , Zimmermann, * 1615, t  als 
le tz ter seines Geschlechts beim Sturm  auf Rapperswil 
1656. — Keller-Es eher : Promptuarium. — Mitt. von 
Dr. Hans Hess in W interthur. [H. Br.]

H A N A U E R . Bürgergeschlecht von Baden. H e in 
r i c h ,  von Biberach, Burger 1460. Wappen : in Blau 
eine gelbe H ausm arke, begleitet von gelber Lilie und

gelbem Kreuzchcn (V arianten mit. schw arzem  H ahn). 
Eine Anzahl H. waren Geistliche oder Mitglieder 
des R ats. — J o h .  U l r i c h ,  1807-1871, Regierungsrat. 
Merz : Wappenbuch v. Baden (mit S tam m tafel). [D. S.]

HANDEL.  Der Handel ist im  Gebiete der Schweiz 
bis zum Ende des 14. Jah rh . vorwiegend Frem dhandel, 
durch Araber, Juden , Lombarden, Italiener und D eut
sche als Eigen- oder W anderhandel betrieben und zum 
grössten Teil Durchgangshandel im W arenverkehr 
zwischen Italien und den Ländern am  Rhein. Schon 
zur Römerzeit sind Kaufleute aus Italien  bei uns 
nachweisbar ; sie versorgen die römischen Kolonien 
m it allen möglichen in Hel veti en n icht erhältlichen 
Produkten (Del, Wein, K unst- und Modewaren, Tisch
geräte usw.) und handeln dagegen etwa Käse, Wachs, 
Honig, Holz, Harz, Pech und Fische ein. 57 v. Chr. 
entsendet z. B. Julius Cäsar einen Legaten zum Schutze 
dieser K aufleute nach O ctodurum  (M artigny). Völker
wanderung, U ntergang des röm . Reiches und Rückkehr 
zur N aturalw irtschaft unterbinden diesen H. über die 
Alpen und durch die Schweiz, und zwar bis ins 9. Jah rh . 
Zwischen 900 und 970 behindern dann die Sarazenen 
durch die Besetzung der Alpenpässe sowohl die Pilger
züge wie den wiederbeginnenden W arenverkehr. Dieser 
verdankt seinen Aufschwung den Kreuzzügen, bezw. 
dem durch sie entfachten Bedürfnis nach Erzeugnissen 
der Levante und des Südens in den Ländern nördlich 
der Alpen. Handelskarawanen führen Samm t, Seide, 
Gold- und Silberstoffe, Gewürze, kostbare Waffen und 
Tischgeräte, dann die Menge der K ultusgegenstände 
(Gefässe, W eihrauch, Paternoster, geweihte Bilder, 
Reliquien) über die Alpen und durch die Schweiz. 
Hochebene ; sie benützen dabei die Ueberreste des 
römischen Heerstrassensystem s, also entweder den 
grossen St. Bernhard nach M artigny, Vevey, Moudon, 
Payerne, Avenches, Solothurn, Oberem H auenstein, 
Augst und den Rhein hinab, wobei in Lausanne nach 
Genf oder über den Jougne-Pass nach Besançon abge
zweigt werden konnte ; oder dann das östliche Strassen- 
system  über die Bündnerpässe (Splügen, Septimer, 
Ju li er, Bernhardin) nach Chur, Bregenz bezw. Rheinek 
m it Abzweigung in Maienfeld nach dem Walensee, 
Zürichsee, dann Lim m atab wärts an den Rhein. Die 
G otthardroute hingegen, die kürzeste Verbindung Mai
land-Basel, kom m t für den H andelsverkehr erst seit 
dem ersten D rittel des 13. Jah rh . in B etracht. Solange 
der fremde K aufm ann seine W aren selbst begleitete, ist 
die Beteiligung der Eidgenossen an diesem H. auf die 
Schaffung von Verkehrserleichterungen in Form eines 
besonderen Schutzes (Geleits), Instandhaltung der 
Strassen, Brücken und Wasserwege, E rrichtung von 
Niederlagshäusern (Susten), Organisation der Trans
portm ittel (Porten) usw. beschränkt geblieben, dies 
alles gegen Erhebung von zahllosen Zöllen, Weg- und 
Brückengeldern, Führleiti, Sustengeldern, K aufhaus
gebühren usw. Das Interesse der Eidgenossen am 
Transithandel geht aus den Bündnisverträgen hervor, 
die meist schon in den ersten Artikeln den besonderen 
Schutz der Kaufleute und ihrer W aren im Gebiete der 
Vertragschliessenden stipulieren (so der Pfaffenbrief 
1370 im I. Teil und der Bündnisvertrag von 1450 
zwischen Gotteshaus und Zehngerichtenbund schon 
im 1. Artikel).

Dieser umfangreiche Durchgangshandel h a t in den 
S tädten am Weg den W unsch nach selbständiger Auf
nahme einer. H andelstätigkeit erweckt, die sich über 
den beschränkten Rahmen des eigenen Marktes erstre
cken sollte ; der Aufschwung im zünftigen Gewerbe 
der S tädte und in der G üterproduktion der Landschaft 
erlaubte einen grosszügigeren W arenaustausch und das 
Aufsuchen von entfernter liegenden Absatzmöglich
keiten ; dieser H. liegt noch vollständig in der H and des 
Produzenten, des bürgerlichen Handwerkers ; ein K auf
m annsstand m it ausschliesslicher H andelstätigkeit löst 
sich erst im 15. Jah rh . ab und führt zur Bildung von 
Handelsgesellschaften (s. d.). — Der Handel im  Innern 
spielt sich auf den S tadt- und L andm ärkten und auf 
den Messen ab ; seine freie E ntfaltung wird aber fast 
überall, und zwar bis ins 18. Jahrh . durch die zünftleri- 
schen Organisationen der H andwerker und H ändler,

Joh.  B ernhard  Hammer.  
Nach e ine r  Li thograpie  (Schw. 

Landesbibi. ,  Bern).
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die, auf das Handelsprivileg der Bürger pochend, den 
U ntertanen, Auswärtigen und Frem den das Feilbieten 
auf dem städtischen M arkt nur zu ganz besonderen 
Zeiten (den gerufenen oder freien Märkten) erlauben 
wollen ; die Zahl dieser M ärkte variiert sowohl unter 
den einzelnen S tädten wie im Verlaufe der Zeit, und 
ist abhängig vom grösseren oder geringeren Einfluss 
der Zünfte auf das Stadtregim ent. Selbst S tädte mit 
vorzüglicher Verkehrslage wie Zürich, Schaffhausen, 
Basel, Solothurn, Luzern usw. gelangen bis ins 16. Jahrh . 
hinein tro tz  regem T ransithandel n icht zur Bedeutung 
von eigentlichen H andelszentren ; aus dem gleichen 
Grunde wird auch die Bildung eines starken K aufm anns
standes und die E ntstehung kapitalistischer Handels
gesellschaften sehr erschwert. H andwerker und K auf
leute trach ten  deshalb danach, sich an Orten, wo der 
G üteraustausch sich ohne Schranken und Abgaben 
zufolge besonderer königlicher Freiheiten frei bewegen 
darf, zu treffen, d. h. an den grossen Jahrm ärk ten  und 
Messen. Zum eigentlichen Zentrum  des schweizerischen 
Innenhandels bis ins 18. Jah rh . wird Zurzach (s. d.) 
und zugleich zum Treffpunkt der Kaufleute aus Süd
deutschland, Frankreich, Italien, Holland. W ichtigster 
Handelsartikel war das Leder, das hier verkauft oder 
auch nur ausgetauscht wurde (Schweiz. Sohlleder gegen 
fremdes Schmalleder) ; nach dem Niedergang dieser 
Messen im 18. Jah rh . ist die Ledermesse noch bis 1856 
abgehalten worden. Der Tuchm arkt, ebenfalls bedeu
tend, fand in einem besonderen « W athus » s ta tt  ; an 
d ritter Stelle der Handelswaren kom m t das Pferd und 
verleiht den Zurzacher Messen eine ländliche Note, die 
den grossen internationalen Messen (Genf, Lyon, F rank
furt, Leipzig) fehlt ; da Zurzach auf dem Rückwege der 
Deutschen von Genf und Lyon liegt, wurde dort auch 
m it allen übrigen W elthandelsartikeln gehandelt.

Vom Exporthandel sind bereits Spuren im 13. Jahrh . 
auf den Champagner Messen festzustellen, wo die 
Basler W eber wenigstens in Bar sur Aube ein eigenes 
Tuchhaus besassen. Vom 14. bis 16. Jahrh . sind die 
F rankfurter Messen das hauptsächlichste Ziel der 
Schweiz. Handwerker und Kaufleute, und erst m it dem 
30jährigen Kriege ging dieser Aussenhandel, an dem 
auch Strassburg partizipierte, stark  zurück. Dafür war 
im 15. Jah rh . Genf als Messeplatz zu W elthandels
bedeutung gelangt. Seine Nähe h a t die H andelstätigkeit 
der Eidgenossen m ächtig gefördert und aus verkehrspo
litischen Momenten auch S tädte m it geringer Handels
bedeutung wie Bern, Freiburg, Biel, Solothurn usw. 
stark  interessiert. Seit 1461 werden die Messen kon
sequent von Frankreich zu Gunsten Lyons ruiniert 
tro tz  In tervention  der Eidgenossen. Gegen Ende des
15. Jah rh . verlieren sie ihre Bedeutung, und auch die 
Eidgenossen zogen seither nach Lyon, wo ihnen be
sondere Handelsprivilegien (s. diesen Art.) auf Jah r
hunderte hinaus einen fast unbeschränkten Absatz 
sicherten. Die Vorzugsstellung war um so wichtiger, 
als um die M itte des 16. Jah rh . durch Einwanderung 
fremder Glaubensflüchtlinge (Locarner) die Industrie 
der Ostschweiz und Basels recht eigentlich ins Leben 
gerufen wurde und ein bisher nicht gekannter Umfang 
in der Produktion von Textilien erreicht wurde ; in den 
1680er Jahren erfolgte eine neuerliche Befruchtung des 
Schweiz. Handels durch die Einwanderung der französi
schen Refugianten, die diesmal auch der industriellen 
Entwicklung der W est- und Mittelschweiz zugute kam. 
Machtvolle A usbreitung der R efugianten-Industrien 
und privilegierte Stellung im H. m it Frankreich sind 
die beiden wichtigen Faktoren, welche die Schweiz seit 
dem 17. Jah rh . zu einer europäischen Handelsm acht 
werden lassen. Naturgem äss orientierte sich der Aussen
handel immer mehr nach Frankreich bezw. Lyon, und 
zwar bis in die 1780er Jahre, trotzdem  die französische 
Krone bezw. ihre Zollpächter während des 17. u. 18. 
Jah rh . die Vorrechte der Schweizer unaufhörlich beein
trächtigten, was wiederholt Handelsgesandtschaften 
nach Paris veranlasst^. Der Ausfuhrhandel liegt nun
mehr ganz in den H änden der K aufm annschaft der 
S tädte St. Gallen, Zürich, Schaffhausen und Basel, 
die in Lyon eigene Handelshäuser besitzen und in der 
H eim at durch eine eigene Post, das 1575 gegründete

Lyoner Ordinari, in regelmässiger Verbindung stehen: 
Der W ert des Exportes nach Lyon ist fürs Jah r 1627 
auf annähernd 10 Millionen Franken geschätzt worden 
und um fasste zum überwiegenden Teil Textilprodukte, 
daneben im 17., 18. Jah rh . auch landwirtschaftliche 
Produkte und Metalle, während der Im port der Schweiz 
Rohmaterialien für die Industrie, Gewürze, Weine und 
kostbare Textilien betraf, wovon ein Teil in der Schweiz 
selbst konsum iert, der übrige meist nach Deutschland 
wieder ausgeführt wurde, wo die Eidgenossen m it 
Nürnberg, Nördlingen, Strassburg, Frankfurt und 
Leipzig rege H.-Beziehungen unterhielten ; diese ge
wannen in dem Masse wieder an Bedeutung, als der 
Schweiz .-französische H. durch die französische W irt
schaftspolitik immer schwieriger wurde. Auch auf den 
Messen von Bozen, Beaucaire und Sinigaglia trifft man 
seit Beginn des 18. Jah rh . ständige V ertreter Schweiz.
H.- und Industriefirm en. W eiterreichende H.- Beziehun
gen m it Polen, Holland, den M ittelmeerländern und 
dem Orient tre ten  im 18. Jahrh . nur vereinzelt auf ; 
hingegen gelangen Schweiz. W aren durch V erm ittlung 
fremder H.-Firm en in ansehnlichem Umfang nach den 
genannten Ländern und sogar nach Nordamerika.

Die Stürme der französischen Revolution, Helvetik 
und insbesondere Mediation brachten H. und Industrie 
der Schweiz dem Abgrund nahe. Das napoleonische 
Kontinentalsystem , dem sich die Schweiz unterziehen 
musste, war nicht bloss gegen den englischen Handel 
gerichtet, sondern sollte gleichzeitig die Schweiz. In 
dustrie, diesen mächtigen K onkurrenten Frankreichs, 
niederwerfen. Die Rohstoffversorgung der Industrie 
und der Kolonialwarenhandel gestalteten sich beim 
gänzlichen Verbot englischer M anufakturwaren und 
durch englische Schiffe verfrachtete Kolonialwaren sehr 
schwierig ; wenn auch in vielen K antonen der einträg
liche Schmuggel m it den verbotenen Gütern der allge
meinen Verdienstlosigkeit etwas steuerte, so litt doch 
der Grossteil der Bevölkerung unter diesen V erhält
nissen, die bis zum 15. Nov. 1813 dauerten, unsäglich. 
Mit dem Sturz Napoleons waren die Schwierigkeiten 
für den Schweiz. Handel keineswegs behoben ; denn 
einerseits überflutete England den K ontinent m it 
seinen aufgestapelten M anufaktur waren und ander
seits zeigte Frankreich keine Lust, die früher so be
deutenden H .-Beziehungen m it der Schweiz wieder 
aufzunehmen ; die günstige Gelegenheit, die Militär
kapitulationen von der Gewährung von H .-Vergünsti
gungen abhängig zu machen, wurde durch die m an
gelnde Solidarität der A grarkantone unter Führung 
Berns und der geschickten Diplomatie Talleyrands 
verpasst. Frankreich verschloss sich sowohl der E in
fuhr wie dem Transit Schweiz. W aren ; andere Staaten 
wie Spanien, die Niederlande und Sicilien, Oesterreich 
und Lombardo-Venetien folgten diesem Beispiel und 
errichteten Schutzzölle gegen die Schweiz. Ein Kon
kordat der handeltreibenden K antone zwecks Aufstel
lung von Retorsionszöllen gegenüber den hochschutz- 
zöllnerischen N achbarstaaten fiel nach kurzem Bestand 
1824 wieder dahin. Wohl oder übel musste sich der 
E xport der Schweiz nach den wenigen Ländern orien
tieren, deren Zollschranken noch erträglich waren, d. 
h. einige italienische K leinstaaten u. die süddeutschen 
S taaten ; doch auch letztere sollten 1834 bezw. 1835 
durch den B eitritt zum schutzzöllnerischen deutschen 
Zollverein dem Schweiz. Handel verloren gehen. So war 
die Schweiz rings von Zollmauern umgeben, während 
sie der fremden Einfuhr völlig offen stand, u. bis 1848 
alle Anstrengungen zur Schaffung eines einheitlichen 
Zollsystems (s. art. Z o l l w e s e n )  sich an der kleinlichen 
Interessenpolitik einzelner Stände zerschlugen.

Die unerquicklichen Verhältnisse auf dem K ontinent, 
die während der ersten Hälfte des 19. Jahrh . anhielten, 
ha tten  das Gute, den Schweiz. Handel nach fernen 
Absatzmöglichkeiten suchen zu lassen, woraus sich 
dann der überseeische E xport nach Amerika und dem 
Orient entwickelte ; gefördert wurden diese neuen H.- 
Beziehungen durch die wegen der allgemeinen Notlage 
aus der H eim at ausgewandert en Schweiz. Kolonisten.

Eine konsequente Handelspolitik ist der Schweiz 
erst seit der Bundesverfassung von 1848, durch welche
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das Zollwesen als Sache des Bundes erklärt wurde, 
möglich geworden, denn es konnten bei der nun
m ehr einsetzenden Aera der H andelsverträge die 
Schweiz. U nterhändler eine auf den einheitlichen Willen 
des Landes beruhende und Alle verpflichtende Stel
lungnahm e einnehmen. —- Vergl. Schulte : Gesch.
des mittelalterlichen Handelsverkehrs zwischen Südwest- 
Deutschland und Italien. — Geering : Handel und Indu
strie der Stadt Basel. — W artm ann : Industrie u. Handel 
der Schweiz im  19. Jahrh. — Derselbe : Handel und  
Industrie des Kantons St. Gallen a u f 1866. — Neuere 
A rbeiten : E. Wild : Die eidg. Handelsprivilegien in  
Frankreich 1444-1635. — H. Ammann : Freiburg und 
Bern und die Genfer Messen. —• H. Herzog : Die Zur- 
zacher Messen.— W. Schindler : Zur Gesch. von Schweizer 
Handel und Industrie. — P. Schmidt : Die Schweiz und  
die europäische Handelspolitik. — A. de Cérenville : Le 
système continental et la Suisse. — A. H uber : Die 
Entwicklung des eidg. Zollwesens. — von Scheven : 
Die Wechselwirkung zwischen Staats- und Wirtschafts
politik in  den Schweiz.-französischen Beziehungen der 
Restaurationszeit. — F. Borei : Foires de Genève. — 
H S  FS V.  [F. S c h w a b . ]

H A N D E L S G E S E L L S C H A F T E N .  Die frühesten 
Hg. scheinen bei uns im Geldhandel zwischen Lom bar
den, Cavertschen und sonstigen W ucherern bestanden 
zu haben, und zwar schon im 13. Jah rh . Bürgerliche 
Hg. tre ten  im W arenhandel erst nach der Herausbildung 
eines selbständigen K aufm annstandes, also m it dem
15. Jah rh ., auf. Sie nehmen die verschiedensten For
men an, meist sind es Familienges., bei denen Grundbe
sitzer, Ratsm itglieder und sonstige Begüterte, die nicht 
selbst Handel treiben wollen, als stille Gesellschafter 
beteiligt sind. Ziel dieser Hg. ist, durch Verteilung der 
weitverzweigten H andelsoperationen un ter ihre Mit
glieder, E inkauf im Grossen, Spekulationsgeschäfte, 
eine monopolistische M arktbeherrschung zu erlangen ; 
dam it setzen sie sich in  ̂ krassen Gegensatz zur herr
schenden wirtschaftlichen Auffassung, die noch an der 
handwerklichen Nahrungsidee klebt. Daher wachsen
der W iderstand Tder Bevölkerung gegen die Hg., was 
zu Beginn des 16. Jah rh . im Reich^und in der Schweiz 
zu Verboten und Beschränkungen ihrer Tätigkeit führt, 
der m an die Schuld an der eingetretenen Teuerung 
zuschiebt. H aupthandelsartikel der grossen Hg. sind 
bei uns Leinwand, Gewürze und Metalle, die en gros 
gehandelt werden, wobei einzelne Gesellschafter für 
sich noch Detailgeschäfte und Geldhandel betreiben. 
Durch Erwerbung von Bergwerken beeinflussen sie 
den M etallm arkt und durch ihre V ertreter in den grossen 
H afenstädten den Gewürzhandel und streichen dabei 
riesige Gewinne ein. Die Dauer der einzelnen Hg. ist 
jeweils nur kurz, da schon die Söhne 'oder Enkel der 
Gründer die angesammelten Vermögen in unprodukti
ven Berufen : S taatsdienst, Diplomatie, Armee, vertun. 
Die bekanntesten Hg. des 15. Jah rh . sind : In Basel : 
die Offenburg-Ges., die Schreiberlein, v. Kilchen-Ges., 
die Halbysen-Ges., welche Saffranspekulationen bis zu 
2 Millionen Franken h. W. unternahm  und ein K apital 
von ca. 4,6 Millionen F r. besessen h a t ; die Rieher- 
Gesellsch. die Irmi-Ges., welche am Gonzenbergwerk 
beteiligt war ; über 120 kapitalistische Hg. sind ferner 
um  1500 im Buchdruckgewerbe nachweisbar. — In 
Bern : Die Societät Simon Ebinger m it stillen Gesell
schaftern, die Ges. Niklaus v. Diesbach, die Eisenhandel 
und Bergbau trieb und M itbegründer der Diesbach- 
W att-G es. war, der damals bedeutendsten oberdeutschen 
Hg. m it Niederlassungen in Genf und Barcelona und 
über 15 Teilhabern in Bern, St. Gallen, Basel und 
N ürnberg ; das Haus Bartholome May, dessen Gründer 
Mitglied der grossen Augsburger und Memminger Hg. 
Wels er-Vöhlin war und als V erm ittler ihrer Interessen 
in Genf und Basel fungierte. Um 1500 die Hg. des 
Jö rg  von Laupen, an der eine ganze Reihe von R ats
mitgliedern, wie übrigens auch an den ändern genannten 
Hg. beteiligt war, u. die Wein-, Tuch- u. Lederhandel 
und die Spedition b e tr ieb .— In  St. Gallen : die Möt- 
teli, die später nach Memmingen u. Augsburg überge
siedelte Hg. Welser-Vöhlin, die Fami li enges, der Zolli- 
kofer, die bis heute dem Handel m it St. Galler Textilien

treu  geblieben ist ; auch in St. G. sind ausserdem 
Kaufleute an grossen deutschen Hg. beteiligt ; wie 
in Bern schützten sie deren H andelsinteressen, indem 
sie deren W aren m it ihrem  eigenen Handelszeichen 
versahen und ihnen so in Lyon und Mailand die privi
legierte Stellung von eidg. Handelsware verschafften. —- 
In  Freiburg  : Die Perroman-Gesellschaft (Compagnie 
Prarom an), schon 1396 bezeugt, die hauptsächlich 
m it Eisen, Kupfer, Zinn, R üstungen und Saffran ge
handelt h a t und dafür Freiburger Erzeugnisse (Tuch 
und Leder) ausführte ; die Bonvisin-Ges. —- In  Zürich 
sind keine bedeutenden Hg. im  15. Jah rh . nachzuweisen, 
weil strenge Vorschriften die Verbindung zu H andels
geschäften einschränkten ; hingegen ragen mehrere aus 
dem H andwerk emporgestiegene Männer durch ihren 
Reichtum  hervor, den sie im Lebensmittelgewerbe, 
Geld-, Tuch- und Eisenhandel erwarben, so die Stüssi, 
W aldm ann, Schneeberger, Grebel, R ordorf und Tho- 
m ann.

Die meisten der genannten Hg. gehen zu Beginn des
16. Jah rh . wieder ein, teils infolge der gegen sie ge
richteten  Anschauungen der Reform ation, teils durch 
Uebergang ihrer Mitglieder zum Adelsstand. F rem d
kaufm ann, H ändler und H andwerker kommen wieder 
auf ihre Rechnung, und aus dem Kreise der letzteren 
löst sich um  die Mitte des 16. Jah rh . un ter dem E in
fluss der von den fremden E xulanten (Locarnern) 
gegründeten Industrie ein neuer H andelsstand los, der
jenige der Exportindustriellen, die einerseits Verleger 
oder M anufakturbesitzer sind, und anderseits den Absatz 
ihrer P rodukte in den grossen Handelszentren organi
sieren, hauptsächlich durch Errichtung von Filialen 
und N iederlagshäusern. Da sich ihre H andelstätigkeit 
vorwiegend auf ausländischen Plätzen abspielt, ihre 
grosszügige Absatzorganisation ausserdem die Beschäf
tigung im mer weiterer Kreise der einheimischen Be
völkerung ermöglicht, so ist vom W iderstand der 
B ürgerschaft gegen diese neuen Hg. des 16. Jah rh . 
nichts zu verspüren. Die für den eidg. Handel so ausser
ordentlich günstigen Zeiten des 16. bis 18. Jah rh . haben 
eine sehr grosse Zahl von Hg. in  der E xportindustrie 
entstehen lassen ; ihre rechtliche Form  ist nirgends 
festgelegt, sondern entspringt dem Gewohnheitsrecht 
und nim m t durch den G esellschaftsvertrag die ver
schiedensten Variationen zwischen Kollektiv- und 
K ommanditges. an. Familienges. sind die Regel und 
haben dank dem frischen Impuls der industriellen P ro
duktion viel längeren Bestand als im 15. Jah rh . Der 
alteingesessene Adel beteiligt sich n icht an diesen Hg., 
dafür in hervorragender Weise die eingewanderten Lo- 
carner und H ugenotten und die von ihnen angelernten 
handwerklichen Kreise, die bald durch Reichtum  zu 
Ansehen und ins Patriz ia t gelangen, ohne deshalb auf 
ihre H andelstätigkeit zu verzichten. Das Ansehen dieser 
Familien rich te t sich sogar seit dem Ende des 16. Jahrh . 
(so bes. in Zürich) nach dem Umfang ihrer Geschäfte 
bezw. nach der Summe des dafür jährlich  bezahlten 
Pfund- und Fabrikzolls. Die bekanntesten Handels
häuser dieser Zeit sind — In Zürich : die Muralt, 
Orelli, Pestalozzi, Escher, Füssli, Heidegger, Hirzel, 
Holzhalb, Rahn, W erdmüller, Hess, Esslinger usw. — 
In St. Gallen : die Gonzenbach, Zellweger, Schlumpf, 
Studer, Schlapritzi, Fehr, F itler, Zili, Vonwiller, 
Scherer, neben den schon im  15. Jah rh . genannten 
Zollikofern. — In Schaffhausen : die Koller, Hagen- 
bach, Stocker, Peyer. — In Basel : die Pellizari, Re
m onté, B attier, Fatio  (Fazy), Lachenal, Iselin, Ryff, 
Passavant, Merian, Paravicini, Socin, Ryhiner. — In 
Bern : die Küpfer, E ngelhardt, Morel, Marcuard, 
Beuther. — Im  Aargau : die Oberkampf, Brutei, Hüner- 
wadel, Lane, Herosée, Rothpletz, Hunziker. — In 
Neuenburg : die Deluze, Pourtalès, Du Pasquier, Ver
dau. — In Genf : die Vasserot, Fazy usw.

Der grösste Teil der genannten H andelshäuser war 
zugleich direkt an der Produktion, und zwar vorwie
gend von Leinwand, Baumwolle, Seide und Passemen
terie beteiligt. Bei der grossen Zahl dieser Hg. und der 
Formlosigkeit ihres Gesellschaftsvertrages, aus welchem 
D ritte die Beteiligten nicht ersehen konnten, musste die 
Rechtssicherheit des Handelsverkehrs leiden ; darum
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wurden zu Beginn des 18. Jah rh . an verschiedenen 
Orten Ragionenbücher (Vorläufer unseres Handels
registers) aufgestellt, woraus jederm ann Zusammen
setzung und A rt der eingetragenen Hg. ersehen konnte. 
Den Anfang m achte Genf schon 1698, St. Gallen 1712, 
Basel 1719. In der 2. H älfte des 18. Jah rh . tauchen 
vereinzelt die vom französischen Recht beeinflussten 
Kommanditaktiengesellschaften und Aktiengesellschaf
ten  auf, so in Bern 1769, in Genf 1793, in St. Gallen 1801. 
Sie haben, und zwar noch bis zur Mitte des 19. Jahrh ., 
d . h. bis zur Kodifikation des H andelsrechts durch die 
K antone, weniger den Handel zum Zweck als die E r
möglichung eines bestim m ten gemeinnützigen Erfolges 
durch assoziative Finanzierung, so z. B. die A.-G. zum 
A nkauf der ersten englischen Spinnmaschinen (St. 
Gallen), die A.-G. zur Verbreitung der Seidenraupen
zucht, usw.

Mit der A usbreitung der Hg. im 16. Jah rh . beginnen 
auch die Zusammenschlüsse zur B eratung gemein
samer Angelegenheiten des H andelsstandes in einzelnen 
S täd ten  stattzufm den, zunächst noch von Fall zu Fall, 
später aber ständige Behörden. Aus diesen losen Vereini
gungen von K aufleuten und Hg. sind die späteren 
kaufmännischen Direktorien und schliesslich unsere 
heutigen Handelskammern hervorgegangen. E rsteren 
ist die Förderung des Postwesens (s. d.), die Vertei
digung der Handelsprivilegien (s. d.) zu verdanken, 
ferner aber auch die Aufstellung einheitlicher Vor
schriften über den W echselverkehr, das Handels
gesellschaftsrecht usw., die bis zum Erlass gesetzlicher 
Bestimmungen durch die K antone seit den 1850er 
Jah ren  einzig die R echtsverhältnisse der Hg. norm ierten.

Vergl. H. Türler : Zur Wirtschafts gesch. des 15. Jahrh. 
(in Helvetia, Heft 6, 1895).— Sieveking : Zur Zürcher. 
Handelsgesch. (in J S  G 35,1910). — J.A pelbaum : Basler 
Hg. im  15. Jahrh .— R. D ürrer:D ie Mötteli (in Gfr.48,49). 
— H. K obelt : Die Entwicklung der Hg. und ihres Rechtes 
in  der Schweiz...). — J . Malignak : Die Entstehung der E x
portindustrie und des Unternehmerstandes in  Zürich im
16. und 17. Jahrh. — K. W eiter : Die Exportgesellschaften 
und die assoziative Exportförderung in  der Schweiz im
19. Jahrh . — H S V S V , A rt. H a n d e l s g e s .  ; H a n d e l s 
r e c h t  und K a u f m .  D i r e k t o r i u m .  [ f . S c h w a b . ]

H A N D E L S P R IV IL E G IE N . D arunter können ganz 
allgemein diejenigen Vorrechte und Erleichterungen 
verstanden werden, welche seit dem M ittelalter ein
zelnen K ategorien von H ändlern und Kaufleuten oder 
auch H andeltreibenden bestim m ter S tädte oder N atio
nen auf irgend einem H andelsplatz oder in einem 
bestim m ten Lande durch Verfassung, Ueberlieferung 
oder S taatsvertrag  eingeräum t werden. So enthalten 
alle Handwerks Verfassungen ein Hp. der Bürger, wo
durch diesen allein die freie H andelstätigkeit auf dem 
städtischen Markt das ganze Jah r hindurch zuerkannt 
wird, während Einsassen, A ufenthaltern, U ntertanen 
oder Frem den der Handel nur zu ganz bestim m ten und 
beschränkten Zeiten, den gerufenen oder freien Märkten, 
erlaubt wird (s .  A rt. H a n d e l ) .  H p. sind auch ein 
wirksames Mittel zur Hebung von Jah rm ärk ten  und 
Messen und sichern den Besuchern etwa freies Geleite 
oder einen besonderen Geleitschutz, Ausnahme vom 
G rundruhrrecht und Heimfallsrecht, von Zöllen und 
sonstigen Abgaben, freien Handel während der Dauer 
der Messen, freie Ausfuhr von Gold und Silber, be
schleunigtes Gerichtsverfahren, Testierfreiheit usw. 
Ausserdem haben sich schon seit dem 15. Jah rh . 
benachbarte ei dg. Orte gegenseitige Zollfreiheit für die 
zum Selbstgebrauch bestim m ten Güter ihrer Bürger 
zugesichert, was m eist auch für eigentliche Handels
ware ausgenützt wurde, und den bürgerlichen Händler 
vor dem nicht bürgerlichen bevorzugte. Darüber hinaus 
haben ei dg. Kaufleute an ausländischen Handelsplätzen 
Hp. in Form von Zollbefreiung und besonderem Schutz 
ihrer W arenzüge eingeräumt erhalten, so 1387 die 
S t. Galler in Nürnberg, schon vor 1450 die Berner in 
Mailand, dann 1467 die 7 östlichen Orte im  Herzogtum 
Mailand, m it Ausnahme der S tadt, in gewissem Sinne 
auch alle Eidgenossen auf den Genfer Messen. Im  15. 
Jah rh . wird gelegentlich in politischen Verträgen eine 
Bestimm ung über gegenseitige Freiheit des Handels

zwischen den K ontrahenten aufgenommen, was deren 
Kaufleute vor allen ändern privilegierte. Um diese 
Zeit genoss der Handel der Eidgenossen jedenfalls mehr 
Sicherheit und grössere Freiheiten auf verschiedenen 
ausländischen Handelsplätzen, als derjenige grosser 
süddeutscher H andelsstädte wie Nürnberg, Augsburg, 
Memmingen, Nördlingen, Biberach, Ulm, Ravensburg 
usw., sodass diese sich gerne der Verm ittlung Schweiz. 
Handelsgesellschaften (s. d.) bedienten, um dadurch 
ihre W aren der Privilegien der eidgenössischen teil
haftig werden zu lassen.

Im  Besonderen versteht man aber un ter Handelspri
vilegien diejenigen der Schweiz. Kaufleute in Frankreich. 
Sie gehen zurück auf den Frieden von Ensisheim 1444, 
der den beiden Parteien freien Handel und W andel 
ihrer Kaufleute zusicherte ; dieser allgemeinen Bestim
mung lag damals noch kein Schweiz.-französischer 
Handelsverkehr zugrunde, sie sollte aber am Ende des
15. Jah rh . infolge des Aufblühens der Lyoner Messen 
eine unerw artete Bedeutung erlangen. Die französi
schen Könige hatten , um Genfs W elthandel nach Lyon 
zu ziehen, den diese Messen besuchenden fremden 
Kaufleuten ausserordentlich weitgehende Hp. einge
räum t ; darüber hinaus aber den Bernern 1463 eine 
besondere Verlängerung der allgemeinen Messfreiheit 
auf 10 Nachtage, welche Begünstigung später auf alle 
Eidgenossen ausgedehnt wurde. D adurch wurden die 
Eidgenossen m it einem Schlage zur privilegiertesten 
unter den fremden « nations » in Lyon, sodass Ange
hörige deutscher H andelsstädte sich nun oft in Schweiz. 
S tädten  als sog. Ausburger aufnehmen Hessen, um  da
durch in Lyon als Eidgenossen behandelt werden zu 
können. Der Ewige Friede von 1516 m it Frankreich 
brachte in A rt. 5 und 9 die Bestätigung aller bisher 
von den Eidg. in Frankreich besessenen Hp. ; leider 
wurden sie nicht spezifiziert, was bis zum Ende des
18. Jah rh . zu endlosen Kontroversen führen sollte ; 
denn seit der 2. Hälfte des 16. Jah rh . wurden die 
den fremden K aufleuten für die Lyoner Messen einge
räum ten Freiheiten allmählich wieder zurückgezogen. 
Wenn den übrigen « nations » (Vereinigungen der in 
Lyon handeltreibenden Kaufleute gleicher Zunge) ge
genüber dieser Rückzug einseitig gew ährter Vergünsti
gungen unanfechtbar war, so brauchten die Eidgenossen 
sich dies nicht gefallen zu lassen, weil ihre Privilegien 
ja  durch S taatsvertrag  (Ewige R ichtung von 1516) 
ausdrücklich gewährleistet wurden. Die Vorzugsstel
lung der Schweiz. Kaufleute wuchs also in dem Masse, 
wie den ändern « nations » die Privilegien entzogen 
wurden. Eine ungeahnte Entwicklung des Schweiz. 
Handels nach Lyon war die Folge, noch besonders 
un te rstü tz t durch die in der Ostschweiz und Basel 
inzwischen erblühte Textilindustrie. Der französische 
Protektionism us und das System der Zollverpachtung 
erwiesen sich aber als die ärgsten Feinde der eidg. Hp. 
W iederholt mussten H andelsgesandtschaften (Jakob 
Rainsperg 1553, Barthlome Zollikofer 1608-1609, Daniel 
Studer 1634-1635, Jakob Hochreutiner 1663-1664) an 
den französischen Hof geschickt werden, um  die Schweiz. 
Kaufleute vor den Uebergriffen des Fiskus und der 
französischen Zollpächter zu schützen ; auch die 
Tagsatzung musste beständig zu Gunsten der Aner
kennung der gewährleisteten Hp. in Solothurn und 
Paris intervenieren. Bei diesen Angriffen auf die Hp., 
die im 18. Jah rh . unaufhörlich waren, ist es regelmässig 
St. Gallen, bezw. dessen K aufm annschaft, das die 
Abwehrmassnahmen leitet und die grössten Opfer zu 
Gunsten des Schweiz. Handels bringt ; es entspricht 
dies durchaus seiner Stellung als in Lyon am zahl
reichsten ständig vertretene H andelsstadt. Die beim 
Frieden zu Ensisheim 1444 kaum  bestehende, zur Zeit 
des Ewigen Friedens von 1516 noch ganz unbedeutende 
Einfuhr der Schweizer nach Lyon war zwischen 1617 
und 1627 auf jährlich mindestens 10 Millionen Franken 
angewachsen ; ferner waren ganz neue Schweiz. Ex
portartikel (Baumwolle, Seide) hinzugekommen, sodass 
sich der französische Fiskus bezw. die Zollpächter bei 
Beobachtung der eidg. Hp. um ganz beträchtliche 
Summen übervorteilt fühlten ; daher ihre immer
währenden Uebergriffe. Nur dem Bedürfnis der franzö-
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sischen Krone nach Erneuerung der Bundes- und 
Soldverträge m it den eidg. Orten ist es zu verdanken, 
dass die Schweiz. Kaufleute den K am pf um  ihre Hp., 
wenn auch m it immer geringeren Chancen, während 
über zwei Jah rhunderten  führen konnten ; noch 1777 
beriefen sie sich auf den « Ewigen Frieden » von 1516. 
Als die Schweiz. « Lyoner Häuser » beim H erannahen 
der franz. Revolution die S tä tte  ihrer jahrhundertelan
gen Tätigkeit auf immer verflossen und in die H eim at 
zurückkehrten, konnten sie dort erkennen, dass der 
zähe K am pf um ihre H p. nicht vergeblich gewesen war, 
sondern die Entw icklung einer m ächtigen E xportin 
dustrie ha tte  fördern helfen. — Vergl. Vogel : Les p ri
vilèges des Suisses (1770). — Ed. R o tt : Les alliances 
franco-suisses et le « renouvellement » de 1602. — Der
selbe : Inventaire sommaire des documents relatifs à 
l’histoire de Suisse. — Ella Wild : Die eidg. Handelspri
vilegien in  Frankreich, 1444-1635. — W. Schindler : 
Zur Gesch. von Schweizer Handel und Industrie unter 
besonderer Berücksichtigung der Privilegien der eidg. 
Kaufleute in  Frankreich im  17. zmd IS. Jahrh. — H. 
W artm ann : Eine kaufmännische Gesandtschaft nach 
Paris (in St. Galler Nbl. 1904). — Derselbe :
Jakob Rainspergs Tagebuch 1552 bis 1553. — Derselbe : 
Jakob Hochreutiners Gesandtschaftsbericht 1663-1664. — 
Derselbe : Barth. Zollikofers und Daniel Studers Gesandt
schaftsberichte. [F. S c h w a b . ]

H A N D E L S-  u. I N D U S T R I E V E R E IN  ( S C H W E I
Z E R IS C H E R ) .  Die Anregung zur Gründung des 
Schweiz. Handels- und Industrie-Vereins geht auf die 
In itia tive der Handels-Commission des K ts. Glarus 
zurück. Die konstituierende Generalversammlung fand 
am 12. m . 1870 in  Bern s ta tt . Es gehörten damals dem 
Verein 21 w irtschaftliche Organisationen (Sektionen) 
an, vor allem Handelskam m ern. Von den an der 
Gründung aktiv  beteiligten Persönlichkeiten is t ins
besondere N ationalrat Feer-Herzog von A arau zu 
nennen. Bis 1882 wechselte der Sitz der Vereinsleitung 
(Vorort) alle zwei Jahre (1870-1872 Bern, 1873-1874 
Zürich, 1875-1876 St. Gallen, 1877-1878 Basel, 1879- 
1880 Zürich, 1881-1882 Genf). 1882 erfolgte m it der 
Uebernahme des Vororts durch die Kaufmännische Ge
sellschaft Zürich eine vollständige Neuorganisation des 
Vereins, wobei der bisherige Ausschuss zur Schweiz. 
Handelskam mer umgewandelt wurde. Der Vorort wird 
jeweils für vier Jah re  einer Sektion übertragen ; er 
ist aber seit 1882 ununterbrochen in Zürich geblieben. 
Das ständige Sekretariat wurde schon 1878 geschaffen 
und erstmals Dr. Arnold Eichm ann, dem nachmaligen 
langjährigen Chef der eidg. Handelsabteilung, übertra
gen. Mit dem definitiven Uebergang des Vororts an die 
Kaufmännische Gesellschaft Zürich übernahm  C. 
Cramer-Frey das Präsidium  des Vororts und dam it des 
Vereins, das er bis zu seinem Tode (Januar 1900) be
hielt. Als Nachfolger Dr. Eichmanns im Sekretariat 
wurde im Sommer 1882 Alfred Frey berufen, der bis 
zum Tode Cramer-Freys dessen intim ster M itarbeiter 
geblieben ist. Nach dem Hinschied Cramer-Freys wurde 
Alfred Frey zum geschäftsleitenden Mitglied des 
Vororts ernannt und als Präsident H. W underly-v. 
M uralt gewählt, der schon seit anfangs 1883 dem 
Vorort Zürich angehörte. 1906 erfolgte die W ahl Alfred 
Freys zum Vizepräsidenten und nach dem R ück tritt 
W underlys 1917 seine W ahl zum Präsidenten. Er 
bekleidete diese Stellung bis zu seinem Tode im Septem
ber 1924.

Seit dem Uebergang der Geschäftsleitung an die 
Kaufmännische Gesellschaft Zürich, d. h . seit 1882, 
wurde die Geschichte des Vereins sozusagen ausschliess
lich durch die sehr fruchtbare Arbeit zweier Männer, 
Conrad Cramer-Freys und Alfred Freys, bestim m t. 
Mit den w ichtigsten w irtschaftlichen Landesfragen ist 
ihr Name auf das engste verknüpft. — Der Vorort 
veröffentlicht jährlich in deutscher und französischer 
Sprache einen Bericht über Handel und Industrie der 
Schweiz, der jeweils eine vollständige D arstellung der 
w irtschaftlichen Lage des Landes b ietet. — Vergl. 
H S V S V . — O. Hulftegger : Der Schweiz. Handels- und 
Industrieverein 1870-1882. [O. H.]

H AN DM A N N.  Aus der Gegend von Bregenz zu

Anfang des 17. Jah rh . in Basel eingewandertes Ge
schlecht. In  den ersten Generationen dem Müller- und 
Bäckergewerbe zugewandt, wurde es im 18. Jah rh . zu 
einer Maler- und nam entlich Goldschmiedefamilie.

Wappen : in Gold aus grünem Drei
berg wachsende natürliche H and. —  
1. M a r t i n ,  der Fuhrm ann aus H ard bei 
Bregenz, wurde 1604 Bürger zu Basel. 
— 2. J o h a n n  J a k o b ,  1677-1740, Bäk- 
ker, Zunftm eister zu Brodbecken 1712, 
Landvogt zu W aldenburg 1723. —
3. E m a n u e l ,  Maler 1718-1781, Sohn 
von Nr. 2, Schüler des Johann Ulrich 
Schnetzler in Schaffhausen 1735-1739, 
des Jean  R estout in Paris 1740- 

1742, in Italien  1743-1746, wurde durch seinen Freund, 
den Maler Studer in Bern, veranlasst, sich in Bern 
niederzulassen. K ünstlerisch is t H. den Franzosen 
aus der Zeit Ludwigs XIV. zuzuzählen. N amentlich 
tä tig  war er als Historien- und Portraitm aler, wobei 
er die genreartige Auffassung des P o rtra it bevorzugte. 
Sein H auptw erk ist das P o rtra it des M athem atikers 
Leonhard Euler (Oeffentl. Kunstsam m lung in Basel). 
— 4. J o h a n n  J a k o b ,  1711-1786, Sohn von Nr. 2, 
Stempelschneider, Medailleur und Siegelstecher, Ver
fertiger einer grossen Zahl von Münzen und Medaillen. 
Sie zeigen zumeist die Rheinansicht von Basel, die 
Basilea und andere allegorische Figuren. — 5. A b e l ,  
1715-1788, Sohn von Nr. 2, Goldschmied, gehörte zu 
den Goldschmieden, denen die Zunft zu Hausgenossen 
die alten Silberbestände zum Umschmelzen verkaufte. 
Seine Werke (Silbergeschirr) sind nam entlich in den 
B eständen der Basler Zünfte und V orstadtgesellschaf
ten  an Silbergeschirr vertreten . — 6. J o h a n n  J a k o b ,
1735-1786, Sohn von Nr. 4, Husarenoffizier und K abi
nettm aler beim Erbprinzen von H essen-D arm stadt. —
7. J o h a n n  J a i c o b ,  1758-1793, Sohn von Nr. 6, Gold
schmied, erbte die W erkstatt seines Grossoheims Abel. 
Sein H auptw erk ist ein silberner Deckelpokal, den er 
1790 für die Spinnwetternzunft. in Basel verfertigte. —
8. J o h a n n  J a k o b ,  1789-1868, Goldschmied, m it dessen 
Tod die H andm annsche W erkstätte  in andere H ände 
überging. — 9. J o h a n n  J a k o b  R u d o l f ,  * 1862, Enkel 
von Nr. 8, Pfarrer zu St. Jakob bei Basel 1890, Professor 
der praktischen Theologie 1899, Präsident des K irchen
rates 1918 ; Dr. theol. h. c. — Vergl. LL. — S K L . — 
SZG L. — Sammlung Arnold Lotz (St.-A. Basel). [C. Ro.]

H AN DS C HI N.  Mit ahd. hantscuoh, mhd. hant- 
schuoch (Handschuh) in Beziehung stehender Fa
milienname des K ts. Baselland, eingebürgert in Rik- 
kenbach und später in Gelterkinden, wo die H. schon 
anfangs des 16. Jah rh . bezeugt sind. — H e in r ic h ,
* 1. H. 1830 in Rickenbach, erlernte 1854-1856 in St. 
Étienne (Frankreich) die Samtweberei ; wurde 1856 
vom Grossindustriellen Lerch nach Moskau in sein 
dortiges Etablissem ent als W ebermeister berufen, grün
dete 1859 eine eigene Handweberei in Moskau, die er 
tro tz  zahlreicher finanzieller und technischer Schwierig
keiten stets erweitern und zu einem blühenden U nter
nehmen entwickeln konnte. 1882 nach Basel zurückge
kehrt, stellte er sein grosses Vermögen in  den Dienst 
der Gemeinnützigkeit und W ohltätigkeit, fast aus
schliesslich zu gunsten seiner alten Heimat, u. a. zur 
E rrichtung einer Besserungsanstalt für sittlich ver
wahrloste K naben. Durch T estam ent wurde nach sei
nem Tode ausser ansehnlichen Zuwendungen an basel
landschaftliche gemeinnützige und wohltätige Institu te , 
Anstalten, Vereine und Gemeinden, der S taat zum 
Universalerben eingesetzt, m it dem Auftrag, den E rtrag  
aus der sog. Handschinstiftung  für wohltätige und ge
meinnützige Zwecke im Interesse des kantonalen 
Gemeinwesens zu verwenden, insbesondere für arme 
talentvolle junge Kantonsangehörige, die n icht die 
Mittel besitzen, einen ihren Fähigkeiten entsprechenden 
Bildungsgang zu verfolgen, f  16. v i .  1894. — A l b e r t ,
* 15. XII.  1849 in Gelterkinden, Kassier der baselland- 
schaftl. K antonalbank in Liestal 1873, Verwalter der 
Ersparniskasse Gelterkinden 1874-1882, Gründer der me
chanischen Strickerei in Liestal 1884, Mitglied des Land
rates 1901-1911, dessen Präsident 1907-1908, Mitglied
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des Gemeinderates von Liestal 1916-1917. — Vergl. VLB.
— Socin : M hd. Namenbuch. — Aarg. Schulblatt 1890.
— Z S  G 33. — Helvetia (Weber) 18. — H. Handschin 
(Nekrolog). [0. G.]

HA N DV EST E.  Der Name H . kom m t von einem 
ganz bestim m ten R echtsakte her. Bei Franken und 
Alamannen war es üblich, dass eine U rkunde auf den 
Boden gelegt und vom Schreiber aufgenommen wurde. 
Die zugezogenen Zeugen legten ihre Hände auf das 
Pergam ent. Dieser Vorgang hiess manu firmatio, zu 
deutsch II. Das W ort h a t sich bis auf den heutigen Tag 
in der « Firm a » des K aufm anns erhalten. Die Schreib
weise ist m eist H andveste, seltener Handfeste. In  der 
m ittelalterlichen R echtssprache wird das W ort über
wiegend für Stadtrechte gebraucht, und zwar h au p t
sächlich für S tädte herrschaftlicher H erkunft. Im  wel
schen Gebietsteil ist der Name für H. franchise, lat. 
franchesiae, statuta, libertates. Diese auf besondere 
Freiheiten hindeutenden Ausdrücke wollen aber nicht 
besagen, dass die S tad t eine vollkommen freie Stellung 
im Verfassungsleben eingenommen hätte . Die meisten 
S tädte standen un ter der energischen Faust eines S tad t
herrn, und nur langsam, oftmals erst im  Verlaufe von 
Jah rhunderten , schwangen sich viele grössere S tädte 
zu vollkommener Autonomie und Selbstverwaltung 
empor. Im merhin besass der Bürger gegenüber dem 
Bauern eine privilegierte Rechtsstellung. Die S tad tver
fassung engte den Menschen weniger ein als die Ver
fassung des Landes, so dass doch im Grunde m it Recht 
von städtischen Freiheiten (franchises) gesprochen wird.

Die Schweiz. S tadtrechte werden in der Mehrzahl 
m it H. bezeichnet, und es seien hier in alphabetischer 
Reihenfolge die w ichtigsten aufgeführt : Aarau ; Aar
berg 1271 ; Ar con ciel 1334 ; Basel 1264 ; Kleinbasel 
1274 (beide Basel haben H . von Bischof Heinrich von 
Neuenburg erhalten) ; Bern ca. 1274; Brem garten 1309; 
Brugg 1284 ; Büren a. A. 1288 ; Burgdorf 1273 ; Cor
bière 1390 (verliehen von Graf Amadeus V II. von Sa
voyen) ; Erlach 1266 ; Freiburg 28. VI. 1249 ; Genf : 
keine ältere H. überliefert, obgleich m an weiss, dass 
diese S tad t bereits im 13. Jah rb . sog. franchesiae beses
sen hat. Redaktion eines ausfühl. S tadtrechts durch 
Bischof Ademar 1387 (s. A rt. G e n f )  ; M urten 1377 ; 
Payerne 1347 ; P ru n tru t ; Rapperswil 17. ix . 1354 ; 
Sempach ; Sion (Charte von 1217, S tatu ten  von 1269, 
Franchises 1338) ; Solothurn 1280 ; St. Gallen 1291 ; 
Sursee 13. Jah rb . ; Thun 12. in . 1266 ; W interthur 
1264 (erneuert 1275) ; Zofingen 1363. — Bibliogr. : 
Eugen Huber : System und Gesch. des Schweiz. Pri
vatrechts, Bd. IV. — Andreas Hausier : Schweiz. Ver
fa ssu n g  gesch. — W alter Merz : Gesch. der Stadt Aarau 
im  Mittelalter. — K arl Geiser : Gesch. der bern. Ver
fassung 1191-1471. —  Max Gmür : Verfassungsge-
schichtl. Entwicklung der Stadt St. Gallen. — Henry 
Évêquoz : Essai sur l’histoire de l’organisation commu
nale et des franchises de la ville de Sion. [ H a n s  F e h r . ]

H A N D W Œ R T E R B U C H  DER S C H W E I Z E R I 
SCHE N V O L K S W I R T S C H A F T ,  Sozialpolitik u. Ver
w altung (H S V S V ) . Dieses von Professor N. Reichesberg 
(Bern) von 1903 an herausgegebene Nachschlagewerk 
für die genannten Gebiete um fasst 3 Bände (4 Teile) 
m it über 4000 Seiten Text. Mehr als 250 Fachm änner, 
Professoren, Verwaltungsmänner, Politiker, Industrielle 
usw. haben als M itarbeiter die z. T. sehr umfangreichen, 
alphabetisch geordneten A rtikel verfasst, denen sowohl 
ein historischer Rückblick, wie ein Literaturverzeichnis 
beigegeben sind. Im  2. Teil des letzten Bandes finden 
sich bereits Nachträge, welche die Verhältnisse bis 
ins Jah r 1911 berücksichtigen. Ausführliches Sach
register. [ F .  S c h w a b . ]

H A N G A R T N E R .  Altes Geschlecht der Gem. H ünt- 
wangen (K t. Zürich), das schon 1424 dort angesessen 
ist und dem' K loster Rheinau gehörende Güter be
baute. [ J .  F r i  C K . ]

HA N H A R T .  Familien der K te. Thurgau und Zürich.
A. K an ton  T h u rg au . Familie in Diessenhofen und 

Steckborn, angeblich aus dem Hegau eingewandert. 
Wappen : in Blau m it goldenem Schildrand eine silberne 
Lilie über grünem  Dreiberg. —  1. H a n s ,  Stam m vater 
der Diessenhofener Linie, um 1475 ; seine Nachkommen

erwerben in D. das Bürgerrecht. — 2. A n d r e a s ,  
Ziegler, Begründer der Steckborner Linie, f  um 1608.
— 3. J o h a n n e s ,  von Diessenhofen, 1744-1806, Mitglied 
des thurg. Kl. Rates 1803-1804. — 4. J o h a n n  U l r i c h ,  
von Steckborn, Mitglied der durch die Mediationsakte 
bestim m ten Regierungskommission 1803, des thurg. 
Kleinen Rates 1803-1830, thurg . Schulratspräsident 
1804-1814, G esandtschaftsrat bei der Tagsatzung 1808
u. 1812, P räsident des Kriegsrates. — Häberlin-Schal- 
tegger : Gesch. d. Kts. Thg., p. 134. — 6. R u d o l f ,  von 
Diessenhofen, * 1780, Pfarrhelfer in Diessenhofen 1803, 
Prof. und R ektor am Pädagogium in Basel 1817-1831, 
las an der U niversität über Pädagogik, verfasste : 
Blätter zu  Belehrung und Erbauung für Jünglinge edler 
Erziehung, 1824 ; Reden und Abh. päd. Inhalts, 1824 ; 
Erzählungen aus der Schweizer gesch. aus den Chroniken. 
P farrer in Gachnang 1831-1855, f  1856. — A D B . — 
Thurg. Ztg. 1856, Nr. 43. — von Mülinen : Prodromus.
— Sulzberger : TB  1863, p. 17. — Pupikofer : Gemälde, 
136, 138. [Albert S c h e i w i l e r . ]

B. K an ton  Z ürich , f  Geschlecht in W interthur, 
dem im 17. und 18. Jah rh . mehrere Aerzte entsprossen- 
Wappen : in Blau eine goldene Lilie. — 1. J o h a n n e s ,  
1701-1771, Rechenherr 1752, Kirchenpflcger 1760. —
2. J a k o b ,  * 1750, Subdiakon zu St. Georgen 1793, 
Rektor der städtischen Schulen 1799-f 1820. — 3. 
J o h a n n e s ,  Sohn von Nr. 2, 1773-1829, erster S tad t
pfarrer 1819, Verf. von : Gedichte, 1818 ; Konrad 
Gessner, 1824 und anderer Schriften. — LL. — LLH .
— v. Mülinen : Prodr. — Wirz : Etat.

H a n s  J a k o b ,  * 1778 in Pfäffikon (Zürich), Grenadier
hauptm ann bei den helvetischen Eliten Massénas 1799, 
dann in der helvetischen Armee ; einer der Führer im 
Bockenkrieg 1804. Zu lebenslänglicher Verbannung 
verurteilt, hielt er sich zuerst in Amerika auf, tr a t dann 
in französische Dienste und m achte 1810-1814 Na
poleons Feldzüge m it, f  in Löwen 1815. — J . J . Leuthy : 
Bockenkrieg, p. 244. [L. F o r r e r . ]

HAN KRA T.  f  regimentsfähiges Geschlecht der 
S tad t Luzern ; seit 1300 in Kriens nachweisbar, seit 
1456 in der Vogtei Rotenburg. Wappen : in Silber auf 
grünem Dreiberg ein ro ter H ahn. — C l e w i ,  in Kriens 
1511. J a k o b  und sein Sohn B r a n d o l f ,  aus Kriens, 
Bürger zu Luzern 1543. — R o c h u s ,  Grossrat 1565, 
Grossweibel 1576, K leinrat 1580, f  1582. — W i l h e l m ,  
Grossrat 1591, Grossweibel 1599. Letzter : I r e n e u s ,  
f  1745. — Vergl. LL. — G fr. — v. Vi vis : Wappen der 
aus gestorbenen Geschlechter Luzerns (in A H S  1905). —■ 
Besatzungsbuch. — Staatsarchiv Luzern. [v. V.]

H ANN IK EL,  der « Konstanzer Hannes », eigentlich 
Jak . R einhard, berüchtigter R äuberhauptm ann, wurde 
m it seiner Bande bei Untervaz (K t. Graubünden) ge
fangen genommen und am 17. v ii. 1787 in Sulz hin
gerichtet. — Ed. Günther : Gesch. des ... Hannikel
(Reutlingen). [C. J.]

HANS,  H a n s o ,  H a n n s o .  f  Freiburger Geschlecht, 
eingebürgert wahrscheinlich m it — 1. Louis, 1498, 
des R ats der Zweihundert 1498, der Sechzig 1509, 
t  1511. —  2. Louis, CG 1523, 1541, 1562, der Sechzig 
1527, 1544, 1565, Grossweibel 1526-1529, Landvogt 
von Pont 1529-1534, f  1573. — 3. P e te r ,  Chorherr von 
S t. Nikolaus in Freiburg, Pfarrer von St. Nikolaus 1610- 
1617, K antor 1626, Dekan des Kapitels 1632, ta t  sich 
während der Pestzeit 1616 durch seine Aufopferung 
hervor und wurde deswegen von der Freiburger Re
gierung belohnt. Machte 1617 eine W allfahrt nach St. 
Jakob von Gompostella ; wurde am 3. v ili. 1640 von 
Kaiser Ferdinand I I I . geadelt m it dem Titel eines 
Pfalzgrafen ; dazu erhielt er zahlreiche und wichtige 
Privilegien ; R itter des Goldenen Sporns, t  I -  VII. 
1650. Wappen : geviert et ; 1 und 4 in Gold ein halber 
gekrönter schwarzer rotbew ehrter Adler, 2 u. 3 in Silber 
ein ro ter Querbalken, belegt m it 3 silbernen Muscheln.

Ein anderes, noch blühendes Geschlecht Hans stam m t 
von Jeuss, wo es am Anfang des 17. Jah rh . erwähnt 
wird. — Vergl. A H S  1921, p. 19. — Brasey : Le Cha
pitre de Saint-Nicolas. — Dellion : Diet. VI, 336, 359. — 
LL. — A S H F  X . — Staatsarch. Freiburg : Burger
register I ; Amman : Extraits des Besatzungsbücher ;
Grosses de M orat. [G. Cx.]
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H A N S  J A K O B ,  ein w andernder Bildschnitzer, 

dessen Fam iliennam e unbekann t ist, arbeitete 1601- 
1602 an den berühm ten Renaissance-Chorstühlen der 
Abtei W ettingen (K t. Aargau). Adolf Vögtlin machte 
ihn zur H auptperson einer nach ihm  betite lten  No
velle. — S K L .  [D.S.]

H A N S E L M A N N .  Geschlecht im Bez. W erdenberg, 
seit 1534 in Sennwald nachgewiesen. -—■ David H ilty  : 
Ueber Werdenberger Familiennamen. [Bt.]

HA N TZ ,  Jules G e o r g e s ,  1846-1920, französischen 
U rsprungs, * in La Chaux de Fonds, wurde am 20. m . 
1874 in Genf naturalisiert. Graveur-Ziseleur, Preis
träger der Ausstellungen von Paris 1889 und 1900, 
D irektor des Museums der dekorativen K ünste in 
Genf von dessen Gründung 1885 an, Schöpfer zahlreicher 
Exlibris, die zum Teil veröffentlicht sind ; Werke 
im Genfer Museum. — H é l è n e ,  Tochter des Vorge
nannten, * 1877, D ekorationsm alerin, Zeichenlehrerin 
an den Sekundarschulen. — S K L . [G. R.]

H A P F IG  ( =  Habichtsegg) (K t. Luzern, Am t Sur- 
see, Gem. Ruswil. S. GLS). Weiler m it Kapelle. Von 
hier stam m te die Fam ilie von Habchegg, Hapfiker 
(14.-16. Jah rb .). — Vergl. Gfr. 26, 151 ; 74, 91. — 
Staatsarchiv. [P. X. W.]

HARD (K t. Thurgau, Bez. ICreuzlingen, Gem. Er- 
m atingen. S. GLS un ter E r m a t i n g e n ) .  Altes Schloss, 
das 1252 zum ersten Mal erw ähnt wird. Bis gegen 1400 
war es im  Besitz der Familie Ott(o) an dem Harde. 
Wappen : in Schwarz eine naturfarbene Rübe m it 
grünem Laub. 1427 ist der K onstanzer Bürger Lütfried 
M untprat Eigentüm er des Freisitzes, zu dem die 
niedere G erichtsbarkeit in H attenhausen und Hefen
hausen gehörte, 1472 Hans M., 1488 Jakob M. W ährend 
der Schlacht am Schwaderloh (11. IV. 1499) zogen sich 
eine Anzahl Eidgenossen in den festen Turm  H ard 
zurück und wurden un ter seinen Trüm m ern lebendig 
begraben. E rst um  1520 baute Junker Bastian M untprat 
das Schloss wieder auf. Durch H eirat ging es hernach an 
die Breitenlandenberg über und blieb ihnen 1621-1720, 
kam  dann sam t den dazu gehörigen Gerichtsbarkeiten 
an Junker Daniel H erm ann Zollikofer, der das Schloss 
im französischen Halbrenaissancestil um baute. Sein 
Erbe Daniel H erm ann, der in  den H ungerjahren 1816- 
1817 der Gemeinde Erm atingen in glänzender Weise 
m it Geld und N aturalien aushalf, verkaufte das Gut 
1821. F ortan  erlebte H ard noch einmal eine Blüte unter 
ausländischen Besitzern, seit 1829 un ter dem irischen 
General Thomas E. Lindsay und nam entlich von 1848 
an unter Georges F. Thomas, der hier einen wahren 
F ürstenhof einrichtete. Nach seinem Tode ha t der 
Edelsitz wiederholt den Besitzer gewechselt. — Vergl. 
T U  II I . —• Pup. Th. — Mayer in TB X V III. [Leisi.] 

HARD.  T r e f f e n  b e i  H. a m  B o d e n s e e  (Vorarl
berg) am 20. II. 1499. Nach den ersten Zusammen- 
stössen der Schweizer m it den Truppen des Schwäbi
schen Bundes an der Luziensteig, bei Tri es en und Vaduz 
konzentrierten sich die beidseitigen S treitkräfte un
weit der Einm ündung des Rheins in den Bodensee. Am
20. Februar stiess die ei dg. V orhut auf die feindliche 
bei H öchst und w arf sie nach Fussach zurück. Der 
Schweiz. Gewalthaufe rückte nach und griff das schwäbi
sche Heer bei H. östlich von Fussach m it unw iderstehli
cher W ucht an, so dass es nach kurzem  W iderstand 
die Flucht ergriff. Ueber 3000 Feinde fanden dort in 
den Sümpfen und im  See den Tod. Einbrechende Nacht 
und W interkälte hinderten die Schweizer, weiter vor
zurücken und sich auch des festen Bregenz zu be
m ächtigen. — Dierauer (m it Bibliogr.). [Bt.]

HARD (O B E R E S  und N IE D E R E S )  (K t. und Bez. 
Zürich. S. GLS). Im  M ittelalter Eichenwaldung und 
Höfe, dazu im 18. Jah rh . noch mittleres H., das seither 
seinen Namen behalten h a t (Zürich-Aussersihl und 
Vorortgem. A ltstetten). Im  H. befand sich die s täd ti
sche Allmend der Bürger von Zürich ; dem Hardamt 
stand ein Hardherr vor (Mitglied des täglichen Rats). 
Durch die Aussteuerungsurkunde von 1803 wurde die 
H ardallm end der Stadtgem . Zürich zu erkannt. 1792 
und 1806 fanden grosse militärische Hebungen im  H. 
s ta tt , die von Zeitgenossen bildlich verewigt worden 
sind. Seit 1922 besteht eine städtische Zunft Hard, die

den H ardturm  (s. unten) in ihr W appen aufgenommen 
ha t. — Der Hardturm, Bestandteil eines früheren 
R ittergutes im W esten des H., war ein W ohnturm  des 
zürch. R ittergeschlechts Manesse, urspr. m it Ring
m auer und Tor versehen. Bei der Reform ation ging 
er als bisheriges Lehen vom F raum ünster an die S tadt 
Zürich über ; diese veräusserte ihn 1669 an einen P ri
vaten. H eute befindet er sich im Besitze der Firm a 
Schöller u. Cie. 1336 führte  eine Brücke beim Turm 
über die L im m at ; diese wurde 1349 bei einem Hoch
wasser zerstört. — Vögelin : Das alte Zürich II . — 
Konr. Escher : Chronik der... Gem. Wiedikon und Ausser
sihl. — Z W  Chr. 1909, 1911, 1916. — M A G Z  X X III, 
H eft 6. — Nbl. der Stadtbibi. Zürich  1849 u. 1850. [F .  H.] 

H A R D E G G  (K t. St. Gallen). Abgegangene Burg 
bei Rebstein. Die Edeln von H., Ministerialen des 
Abtes von St. Gallen, sind nachweisbar von 1128 
( H e i n r i c h  und W e r n e r  v .  H.) bis 1388 ; in letzterem  
Jah r verkaufte J o h a n s  von H. den Burgstal H. um 
600 fl. an Bürgerm eister Hör von St. Gallen. Zu nennen 
sind — 1. R u d o l f ,  A bt zu Pfäfers, ca. 1161, f  23. x il. 
1177. — 2. HEINRICHS de Hardegge, der in den Urk. 
1227-1272 vorkom m t. Er ist zweifellos der im Codex 
Manesse aufgeführte Minnesänger Hardegger, religiöser, 
politischer und lehrhafter Dichter, Anhänger der Ho
henstaufen. Das Wappen in seiner Miniatur im  Codex 
(zweimal geteilt von Schwarz, Silber und Rot) entspricht 
in der Form  genau den 3 Siegelwappen Johanns an den 
U rkunden von 1388 ( UStG  IV, Nr. 1957). Damit 
dürfte die noch von A D B  und von B artsch ange- 
zweifelte oder bestrittene Zugehörigkeit des Dichters 
zum obgenanntem  M inisterialengeschlecht erwiesen 
sein. — Vergl. Wegelin : Regesten von Pfävers und 
Sargans. — UStG. — F. H. von der Hagen : M innesin
ger II , 134-137 ; IV, 445-447. — Bächtold. — K. 
B artsch : Deutsche Liederdichter, 3. Auflage besorgt 
von W. Golther, welch letzterer sich für das Schweizer- 
tum  des Minnesängers ausspricht, ohne das Siegel zu 
kennen. [Bt.]

H A R D E G G E R .  Geschlecht in Gams (Bez. W erden
berg), nachgewiesen seit 1450, und in Alt St. Johann 
(Toggenburg), nachgewiesen seit 1604. — 1. J o s e f ,  
von Alt St. Johann, 1823-1886, Professor für lateinische 
und griechische Sprache an der K antonsschule St. 
Gallen 1856-1872, st. gall. S taatsarchivar 1872-1875. 
— A S  G V, 84, m it Verz. seiner Publikationen. — 2. 
J o h a n n  B a p t i s t ,  Bruder von Nr. 1, 1823-1890, Gustos 
in Rapperswil und in Wil, kathol. Religionslehrer an 
der K antonsschule St. Gallen und P räfekt am kathol. 
Pensionat 1856-1859, hierauf Pfarrer in W attwil, in 
Pfäfers und zuletzt in Weesen. — 3. A u g u s t ,  Dr. phil., 
A rchitekt, Sohn von Nr. 1, * 1858, in St. Gallen bis 
1919, seither in Disentis ; erbaute etwa 60 Kirchen, da
run ter die Liebfrauenkirche in Zürich, 3 Klöster, 5 In 
stitu te  und zahlreiche Schul- und Privathäuser. Daneben 
arbeitete er auch auf historischem und künstlerischem 
Gebiet, verfasste st. gall. N eujahrsblätter über die 
K löster St. K atharina in St. Gallen, Mariaberg bei 
Rorschach, St. Johann im Turtal, Maggenau und 
W urm spach, ferner Abhandlungen über die K irchen
schätze von Disentis, die Pfarrei St. Gallen usw. ; 
Mitteilungen für A S A  und endlich : Die Baudenkmäler 
der Stadt St. Gallen, I. Teil : Die kirchlichen Bauten. — 
LL. — S K L  u. Suppl. — SZG L. —  David H ilty  : 
Werdenbergische Familiennamen. — Rothenfluh : Tog- 
genburger Chronik. [Bt.]

HAR DER .  Familien der K te. Basel, Bern und 
Schaffhausen.

A. K an to n  B asel. Zu Anfang des 16. Jah rh . aus 
F rankfu rt a. M. in Basel eingewandertes f  Geschlecht, 
eine Weberfamilie, die im 17. und 18. Jah rh . auch einige 
Gelehrte hervorgebracht ha t. Wappen : in Schwarz mit 
goldenem Schildrand ein grüner Baum. — 1. K o n r a d ,  
W eber aus F rankfu rt a. M., seit 1509 in Basel ansässig, 
1533 Bürger, t  1557 — 2. H a n s ,  f  vor 1597, Sohn von 
Nr. 1, Schirlitzweber und Spitalm eister.— 3. N i k l a u s ,  
1568-1645, Sohn von Nr. 2, Schirlitzweber und F ü r
sprech, R atsherr zu W ebern 1629. — 4. J o h a n n  K o n 
r a d ,  1628-1695, Sohn von Nr. 3, zünftig zu W ebern 
1650, Stadtschreiber, des R ats und Dreierherr. —
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5. H i e r o n y m u s ,  1648-1674, studierte ursprünglich 
Theologie, verlegte sich sodann auf die orientalischen 
Sprachen, wollte zur Erw eiterung seiner Kenntnisse 
den Orient bereisen und starb  auf dieser Reise 26- 
jäh rig  in K onstantinopel. Die von ihm gesammelten 
orientalischen H andschriften kam en nach seinem Tode 
an die Basler U niversitätsbibliothek. — 6. N i k l a u s ,  
1651-1730, Ju rist, Dr. ju r . 1670, Schultheiss des S tad t
gerichts 1673, R atsherr 1709, Dreizehnerherr 1717, 
O berstzunftm eister 1722. — 7. J o h a n n  J a k o b ,  1656- 
1711, Mediziner, Dr. med. 1676, Prof. der Rhetorik 
1678, Prof. der Physik 1686, Prof. der Anatomie und 
Botanik 1687, Prof. der theoret. Medizin 1703, Mit- 

. glied verschiedener ausw ärtiger Akademien, wurde 
1694 von Kaiser Leopold zum Hofpfalzgrafen er
nannt. Leibarzt des Markgrafen von Baden-Dur- 

. lach, des Herzogs von W ürttem berg, des Landgrafen 
von Hessen-Cassel u. a. Fürstlichkeiten. — 8. J o h a n n  
J a i c o b ,  1707-1788, O berstlieutenant in französischen 
Diensten, die er 1758 nach der Schlacht bei Rossbach 
verliess. Das Geschlecht erlosch m it A r n o l d ,  Mechani
ker, 1819-1880. — Vergl. LL. — Athenae Rauricae. — 
A lbrecht B urckhardt : Gesch. der medizin. Fakultät zu 
Basel. — Sammlung Arnold Lotz (Staatsarch. Basel). 
— Leichenredensammlung (U niversitätsbibliothek Ba
sel). [C. Ro.1

B. K a n to n  B e r n . Regimentsfähiges Geschlecht der 
S tad t Bern, nachgewiesen seit 1526. Wappen : in Blau 
zwei goldene, von einander abgekehrte Sicheln über 
goldenem Dreiberg. L u d w i g ,  der CG 1547, Landvogt 
nach Bipp 1555, nach Terni er 1566. — LL. — Grüner : 
Genealogien (Ms.). • [H. Tr.]

C. K a n to n  S c h a ffh a u s e n . Altes Bürgergeschlecht 
der S tad t Schafthausen, seit 1340 nach
gewiesen. Wappen : gespalten von 
Weiss und Schwarz m it zwei Straus- 
senfedern in gewechselten Farben. 
Stam m vater ist — 1. P e t e r ,  1440- 
1501, Zunftm eister der Schneider. 
Seine Söhne Jakob und Ulrich er
hielten 1516 von Kaiser Maximilian 
einen W appenbrief. — 2. H a n s  U l 
r i c h ,  1543-1607, Sohn Jakobs, 
Klosterschreiber 1568, Unter- oder

Ratsschreiber 1586, Paradieseram tm ann 1600. —
3.-4. A l e x a n d e r ,  1593-1627, und C h r i s t o p h ,  sein 
Sohn, 1625-1689, waren S tadtärzte. — 5. H a n s

J a k o b ,  Sohn von Nr. 4, 
Dr. med., * 1658, furati, 
konstanzischer R at und 
Leibarzt, bischö fl. - kon
stan t. A m tm ann z.Schaff
hausen. — 6. J o h a n n e s ,  
Sohn von Nr. 5, 1694- 
1739, fü rstl.-fü rstenber- 
gischer R at u. Leibarzt, 
wurde 1731 von Kaiser 
K arl VI. in den Adels
stand erhoben m it dem 
P rädikat von Hardenberg. 
— 7. C h r i s t o p h ,  Neffe 
von Nr. 5, 1686-1748, 
Dr. med., Vogtrichter 
1717, ennetbirgischer Ge
sandter Ì7 Ì9 ,^Zunftmei
ster der Rebleute 1721, 
Obervogt zu Merishausen 

Hans Wilhelm Harder 1724, zu Thayngen und
Nach einer  Photographie .  Barzheim 1739. —■ 8. J O 

HANN C h r i s t o p h ,  1750- 
1819, des Gr. R ats 1769, V ogtrichter 1771, R atssubstitu t 
1780, Zunftm eister u. Schulrat 1786, Archivar seit 1798. 
Schrieb u. a. Statistischer Aufsatz über Schaffhausen 
(1814). —  9. J o h a n n  C h r i s t o p h ,  Sohn von Nr. 8, 
* 16. v. 1781, R atssubstitu t 1808, S tadtrichter 1812, 
Zunftm eister 1814, W aisenrichter 1815, K onkursrichter 
1816, E herichter 1818, S ta ttha lter 1820, erster Vor
steher der franz. Kirche 1826, Präsident des K an
tonsgerichts 1832, K irchenrat, Bürgermeister 1836, Ap
pellationsgerichtspräsident 1843, f  16. v. 1851. — 10.

H a n s  W i l h e l m ,  Lokalgeschichtsforscher, * 1. i i .  1810, 
Knopfmacher, S tadtratsdiener 1834, D irektor der 
S trafanstalt 1848, f  5. IX. 1872. H. sam melte im 
Laufe der Jahre unzählige Urkunden, Dokumente und 
K unstgegenstände aller A rt. Seinem bedeutenden Ge
schick im Zeichen verdankt Schaffhausen eine Menge 
Ansichten je tz t verschwundener architektonischer Ge
genstände (H arder’sche Sammlung). Schrieb (mit Ed. 
Im  Thurn) Chronik der Stadt Schaffhausen  (1844) ; 
ferner : Beschreibung des Munots (1859) ; Das Wappen 
des Kts. Schaffhausen (1860) ; Leben und Schicksale der 
Juden in  Sch. (1863) ; Der Rheinfall und seine Umgebung 
(1864) ; Die Leibeigenschaft im  Gebiet des jetzigen Kts. 
Sch. (1866) ; Die Gesellschaft zun Kaufleuten (1867) und 
drei Hefte Beiträge zur vaterländ. Gesch. (1867-1870). —
11. H e r m a n n ,  Sohn von Nr. 10, 1844-1884, Stadtschrei
ber 1872, S tad tra t 1875.— 12. R o b e r t ,  Sohn von Nr. 11, 
* 18. VI. 1870, S tad tra t 1909, Vizepräsident des Bez.- 
Gerichts und Zivilstandsbeam ter 1921, folgt als Lokal
historiker den Spuren seines Grossvaters ; Verfasser 
von Das Jahrzeit buch der Leutkirche St. Johann in  Sch. 
(1894) ; Neues zur Etymologie des Namens Schaffhausen 
(1908) ; Schaffhausens Wiedererlangung der Reichs
freiheit 1415 (1918) ; Schaffh. Schrifttum und Buch
druck im  16. Jahrh. (1925). — Vergl. LL. — Mägis : 
Schaffh. Schriftsteller. — W anner-Keller : Schaffh. Ge
schichtschreiber.— Geneal. Register v. Schaffh. [W.-K.]

HAR DER ,  J o h a n n ,  von Konstanz, Dr. ju r. u tr., 
Kanzler des Stiftes St. Gallen 1619-1627, 1634-f 28. x .
1662. — L L .—- Stiftsarchiv. [J. M.]

HARDI ,  f  Freiburger Geschlecht, eingebürgert 
1450. — 1. N i c o d ,  Mitglied der CG 1453-1490. — 2. 
J e a n ,  Sohn von Nr. 1, Priester, Kaplan in Freiburg 
1481, Rektor der Liebfrauenkirche 1505-1513, f  1513. 
— Staatsarch. Freiburg : Reg. bourg. II  ; M anuaux  23 
und 25. [J. N.]

H A R D M EI ER .  Familien der K te. Luzern und 
Zürich.

A. K a n t o n  L u z e r n .  — U l r i c h ,  von K üsnacht (ICt. 
Zürich), seit 1577 Bürger von Luzern, S tadtwerkm eister 
des Zimmermann-Handwerks 1575-1597, baute u. a. 
1584 am Bau des K apuziner-Klosters auf dem Wesem- 
lin, 1591 an der Holzbrücke zu Langnau bei Malters 
und leitete 1592 den Neubau der Spreuerbrücke auf der 
Grosstadtseite. —■ Korre- 
spondenzbl. d. Luzerner Be
amtenverb. 1925. [P .  X .  W.]

B. K t .  Z ü r i c h .  H A RD 
MEIER, H a r d m e y e r .  I.
Geschlecht der Gem. Zu- 
mikon (K t. Zürich), das 
seit 1494 dort bezeugt, 
aber schon vorher in der 
Gegend, 1466 zu Limb erg 
und 1405 zu Binz ange
sessen ist. Es stam m t aus 
dem H ard bei Zürich u. hat 
seinen Namen vom dorti
gen stadtzürch. Meieramt.
Der Name ist dort erstmals 
1389 erw ähnt.—  [J. F r i c k . ]

—• Aus ändern Gemeinden 
dès Kantons stam m en— 1.
J a k o b  H .-Jenny, * 7. x i i .
1826 in Männedorf, wo seit 
1590 ein Glied der Familie 
stets Schulmeister war,
Lehrer in Bergamo, an Institu ten  u. Lehrer des Franzö
sischen an der M ädchensekundarschule Zürich 1860- 
1873, Gründer und Inhaber des Institu tes Hofacker 
(später Concordia) in Zürich bis 1877, Mitglied des Zen
tralkom itees der Schweiz. Landesausstellung in Zürich 
1883 und R edaktor der Ausstellungszeitung. Bürger von 
Zürich 1883. Literarischer und pädagogischer Berater 
von Grell Füssli seit 1884, R edaktor der Freundlichen 
Stimmen an Kinderherzen, der Europäischen Wander
bilder (für die er eine Anzahl der besten selber verfasste ;
u. a. Vierwaldstättersee, Gotthardbahn, Lugano, Locarno, 
Brünigbahn  usw.) und der Zürcher Wochenchronik 1899- 
1908. Verfasser von Schweizer Kinderbuch (2 Bde.) und

Jakob Hardmeyer-Jenny.  
Nach einer  Photographie .
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Frohe Stunden, Zürcher Verse (1900). Begabter Poet, 
besonders auch in M undart, f  in Zürich 20. x . 1917. — 
SL  1917. — N Z Z  1917, Nr. 1959 und 1994. — Z W  Chr. 
1917. — Katalog der Stadtbibi. Zürich 1896. — 2. R u
d o lf ,  Sohn von Nr. 1, * 1868, Maschineningenieur, 
Mitglied der D irektion der Schweiz. Lokomotiv- u. 
M aschinenfabrik in W interthur seit 1911. — 3. Emil,
* 23. x . 1870 in W allikon oberhalb Pfäffikon, Lehrer 
an der deutschen Schule in Locarno 1891-1893, Se- 
kundarlehrer in E ste r 1895, P räsident des Zürcher, 
kan t. Lehrervereins seit 1905 und Verfasser von dessen 
Denkschrift 1893-1918, K antonsrat 1908-1926, K irchen
ra t 1914-1920, E rziehungsrat seit 1917, N ationalrat seit 
1917. — Jahrbuch der eidg. Räte 1926. — SZ G L  ; 
Erg.-Bd. 1923. — Z W  Chr. 1918. — 4. R o b e r t ,  von 
K üsnacht, * in Zürich 15. II .  1876, Zeichner und Aqua
rellist, Illustrator der Zeitschrift Die Schweiz 1896-1901, 
Plakatkünstler, Verfasser von K inderbilderbüchern, t  in 
Zürich 10. IV. 1919. — N Z Z  1919, Nr. 548, 572, 600. — 
S K L . — II . Zwei f  kleinere bürgerliche Familien der 
S tad t Zürich.— a) 1. A n to n i, der Weber, von Oberglatt, 
Bürger und Zünfter zur W aag 1566. — 2. H ans K asp ar,
* 1651, Pfarrer in B onstetten 1686, in Affoltern a. Albis 
1701-1719, Dekan 1707 ; letzter seines Geschlechts ; 
fruchtbarer Schriftsteller. — Katalog der Stadtbibi. Zü
rich 1864 und 1896. — b) M i c h e l  und J a k o b ,  K uttler, 
von Oberglatt, wurden Bürger 1553 und 1559. — 1. K as
par D a v i d ,  1772-1832, V. D. M. 1795, Prediger in 
B aireuth 1795, wo er wegen seiner scharfen Angriffe 
gegen die christliche Lehre seines Amtes entsetzt 
wurde. Nach Zürich zurückgekehrt 1800, wurde er 
Lehrer an der Bürger- und der Gelehrtenschule, sowie 
seit 1802 Vorsteher eines P rivatinstitu tes ; obwohl 
wieder ins Zürcher. M inisterium aufgenommen 1813, be
kleidete er keine Pfarrstelle mehr. Guter Sänger und 
Musiker, fruchtbarer Schriftsteller. —  2. M a r i a ,  
genannt M a r i a n n e ,  * 1802, Tochter von Nr. 1, Kon
zertsängerin, unternahm  als « Demoiselle H . » K onzert
reisen und sang in den A bonnem entskonzerten der 
allgem. Musikgesellschaft in Zürich bis 1840, in wel
chem Jahre sie sich verheiratete, t  17. I. 1855 in 
Zürich. —  3. K a r l  Wilhelm, * 1803, Sohn von Nr. 1, 
V. D. M., Lehrer an der Industrieschule Zürich, Ver
fasser der N eujahrsblätter der Künstier-Gesellschaft 
in Zürich 1835-1845 und einer Program m arbeit 1841 
über Das tessin. Thal Maggia, f  1847 als letzter seines 
Geschlechts. — Keller-Escher : Prom ptuarium .— Wirz : 
Etat. — Paul D. Hess : Der Zürcher Vernunftsprediger 
K. D. H. (in Z T  1905). — Max F ehr : Marianne H. 
(in N Z Z  1924, Nr. 1850 u. 1857). — M itt. von Dr. H. 
Hess in W interthur. [H. Br.]

H A R D U N G ,  V ic to r , Dr. phil., D ichter und Jo u r
nalist, * 3. x i. 1866 in Essen, betätig te  sich in der 
Schweiz zuerst als R edaktor des Volksfreund in Flawil, 
sodann von 1899-1916 als Feuilleton-R edaktor am 
St. Galler Tagblatt und lebte nachher als freier Schrift
steller, f  2. v ii. 1919 in St. Gallen. E r veröffentlichte 
Gedichte, Romane, Novellen, Dramen. — St. Galler 
Nbl. 1920, p. 30 m it Verzeichnis der w ichtigsten 
Werke, sowie einiger Nachrufe. — Vergl. auch ibid. 
1915, p. 51. [Bt.]

HARDWALD (K t. Basel). Ein heute 315 ha grosses 
W aldgebiet am Rhein südöstlich von Basel in  den 
Bannen der Gemeinden Birsfelden, M uttenz und P ra t- 
teln. Diese H ard bildet einen U eberrest des im  Mit
te la lter das Eisass h inauf über die Birs bis zum Ju ra  
sich ausdehnenden Forstes dieses Namens. Das Forst
gebiet der heutigen Baslerhard un terstand als Königs
gu t im frühen M ittelalter den Inhabern des L and
grafenamtes im Sisgau. Durch spätere Veräusserungen 
wuchs es in die Bereiche der H errschaften M uttenz 
und P ra tte ln  und kam  m it diesen 1478 bezw. 1521 
durch K auf an Basel. Die Verwaltung des Hardwaldes 
wurde nun dem D reieramte, seit dem 18. Jah rh . der 
W aldkommission unterste llt. Die V orstadt zu St. 
Alban besass das besondere Vorrecht des Weidgangs 
m it Schafen und Ziegen. W ährend der H elvetik (1798- 
1802) blieb die Frage unentschieden, ob der Hardwald 
als S tadt- oder als Nationaleigentum  anzusehen sei. 
Die E inführung der Mediation entschied die Frage zu

Gunsten der S tadt, indem durch die 1803 errichtete 
D otationsurkunde die H ard sowohl im  M uttenzer 
als im  P ratte ler Banne der S tad t Basel eigentümlich 
überlassen wurde. Das Klingcntalholz, ein seit der Re
form ation zum Kirchen- und  Schulgut gehörendes 
W aldstück in der H ard, kam  dann 1823 nachträglich 
auch noch an die S tad t. Die 1803 erfolgte Zuweisung 
des Hardwaldes an die S tad t ha tte  zur Folge, dass bei 
der K antonstrennung 1833 die H ard nicht in die Tei
lungsmasse fiel, da diese bloss S taatsgu t umfasste, son
dern der S tad t erhalten blieb. Zwar m achten die Gem. 
M uttenz und P ra tte ln  den widerrechtlichen Versuch, 
die W aldreclitsam e sich anzueignen, wurden aber dafür 
von dem in Aarau tagenden eidg. Schiedsgericht 1834 
zur Leistung eines Schadenersatzes von 1165 Franken 
an die S tad t Basel verurteilt. Die basellandschaftliche 
Regierung un terstü tz te  aber die Ansprüche der Gemein
den auch fernerhin ; 1835 sprach die eidg. Tagsatzung 
die H ard ausdrücklich Basel zu und wies Baselland für 
seine Ansprüche an ein eidg. Schiedsgericht. Dieses 
wies 1839 Baselland m it seinen Ansprüchen unter 
Auferlegung der Kosten ab. Als 1875 die neue basel
städtische K antonsverfassung die Stadtverw altung in 
der K antonsverw altung aufgehen Hess, wurde aus dem 
bisherigen städtischen Vermögen eine Ausscheidung zur 
A usstattung der Bürgergemeinde vorgenommen. Bei 
dieser Gelegenheit wurde auch die H ardwaldung der 
Basler Bürgergemeinde als E igentum  überwiesen. — 
In  der H ard befinden sich die Ueberreste eines röm i
schen W artturm es. Ausserdem sind hier 1841 drei 
vorgeschichtliche Grabhügel entdeckt und durch
forscht worden. Am 3. v ili. 1833 fand in der H ard das 
Rückzugsgefecht s ta tt  zwischen den stad tw ärts ziehen
den Basler T ruppen und den diese verfolgenden Auf
ständischen der Landschaft. — Vergl. Daniel Bruckner : 
Merkwürdigkeiten, Teil 23, 2845 ff. — ASA 1893, 235. 
— J S G U  1921, 90. — W. Vischer : Drei Grabhügel in  
der Hardt bei Basel (in M A G Z  1841). —- Land- und 
W aldakten des Basler S taatsarchivs. [C. Ro.]

HARDY (ARDY), t  Bürgergeschlecht von Neuen
burg. Wappen : in Blau eine goldene 
Waage über grünem Dreiberg. —
1. G u i l l a u m e ,  roy und prévôt der 
K aufleute von Neuenburg 1479. —
2. J e a n ,  wurde 1531 in Dole einge
kerkert, weil er ein kaiserliches Re
ligionsedikt übertreten  h a tte  ; auf 
b etnische Verwendung hin wurde er 
1533 freigelassen. Von den Q uatre- 
M inistraux von Neuenburg wurde er 
1538 zum K astlan von Le Lan der on

ernannt, wo er versuchte, die Reform ation einzufüh
ren. D arüber kam  es zwischen Bern und Solothurn zu 
einem Notenwechsel. Die Gräfin Jeanne de Hochberg 
verlangte seine Absetzung ; doch blieb er, un te rstü tz t 
von den Quatre-M inistraux, bis zum 28. XI. 1539 im 
Amte. — 3. P i e r r e ,  Bruder von Nr. 2, H auptm ann der 
Truppen, die 1530 Genf zu Hilfe geschickt wurden, 
Steuereinnehmer und Mitglied des R ats von Neuen
burg 1537. — 4. B l a i s e ,  R ottm eister 1536, Maire von 
Boudevilliers 1558-1561. — 5. G u i l l a u m e ,  Sohn von 
Nr. 3, N otar, Maire von Travers, des R ats in Neuen
burg 1554, Maire von Neuenburg 1553, S taatsanw alt 
und S taa tsra t 1564, f  17. iv. 1569. In seinem Testa
m ent, das er am Tage vor seinem Tod abgefasst h a tte , 
bestim m te er, dass, sollte sein Sohn ohne Erben ster
ben, sein Haus und sein Name an seine älteste Toch
te r übergehen sollten. So kam  ein Teil der Mitglieder 
des Geschlechts Tribolet in den Genuss dieser te s ta 
m entarischen Einsetzung und führte  den Namen Tri- 
bolet-H ardy. Diese Einsetzung dauerte bis 1848, doch 
wird der Name Tribolet-H ardy noch je tz t vom gegen
wärtigen Geschlecht Tribolet geführt. — Vergl. A. 
P laget : Doc. inédits de la Réformation I. — La famille 
de Tribolet. [L. M.]

H A R E N D E N ,  ursprünglich H a r o  geschrieben. 
Familien des K ts. Wallis, kommen m it dem Zunamen 
a m  H e n g a r t  (de Platea) in Mund schon im  14. Jah rh . 
vor ; später nennen sie sich H æ r i g  und erlöschen im
18. Jah rh . —  B W G  II , 381. [D .  I. ]
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HARI .  Altes Geschlecht in Adelboden und Frutigen 

(K t. Bern), das in den F R B  schon seit 1306 genannt 
w ird. [D. S.]

HAR LAC HER .  Geschlecht der Gem. Schöfflisdorf 
(K t. Zürich), das seit 1671 dort bezeugt, aber schon 
vorher seit 1546 im  benachbarten Oberweningen ange
sessen is t. Es stam m t wahrscheinlich aus dem Aargau.
—  [ j . F r i c k . ] — 1. A n d r e a s  R u d o l f ,  * 21 ix . 1842 in 
Schöfllisdorf, Ingenieur der N ordostbahn 1863, Assi
sten t an der E. T. H. 1866, G ründerund erster Präsident 
der Gesellschaft ehemal. Polytechniker 1869, Prof. der 
Ingenieurwissenschaften an der Techn. Hochschule in 
P rag 1869, R ektor ; A utoritä t in Hydrographie und 
H ydrom etrie, t  28. x . 1890 in Lugano. — SB  16, 
1890.— Vierteljahrsschr. der nat. Ges. Zürich 35, p. 404- 
406. — N Z Z  1890, Nr. 304. [H .  Br.]

HARN ISGH.  Altes Bürgergeschlecht von Sehwarzen- 
burg (Bern). — F e r d i n a n d  1842-12. iv. 1900, Fürsprech 
in Langenthal, von 1882 an Oberrichter, Grossrichter der
4. Div. Sein Sohn — A l b e r t ,  * 8. x i. 1874 in Langenthal, 
wurde im  8. Jahre blind ; widmete sich der Musik, stu 
dierte in Lausanne und Paris und wurde 1896 Musik
lehrer und Organist in Nancy und 1898 in Toulouse. Er 
liess sich 1901 in Lausanne nieder ; seit 1904 ist er Orga
nist der K athedrale und seit 1912 Lehrer des Orgel
spiels am K onservatorium .— P S  1918. [M. R.]

H A R S C H E R ,  f  Ratsgeschlecht der S tad t Basel, 
das verm utlich aus Schwaben (Umge
bung von Ehingen) stam m te und m it 
den im  14. und 15. Jah rh . zur schwä
bischen R eichsritterschaft gehörenden 
Harscher zusammenhing ; Bürger von 
Basel seit 1540. Im  16. und Anfang des
17. Jah rh . weisen die H. « Buchfüh
rer » d. h. Buchhändler, später neben 
Grosskaufleuten Gelehrte, Offiziere, 
Diplom aten und Bankiers auf. Aner
kennung des Reichsadelstandes durch 

Kaiser Franz I. 1760 m it dem Namen Harscher von 
Almendingen  für die Brüder Joh. Daniel und Job. J a 
kob H. (Nr. 11. u. 13). Wappen : in Blau zwischen zwei 
Felsen ein steigender schwarzer Bär auf gr. Boden, 
überhöht von einem goldenen Stern. — 1. M a t h i a s ,  
Bürger 1540, Buchführer, Stam m vater des Basler Ge
schlechtes, f  1562. — 2. M a t h i a s ,  1560-1635, Sohn von 
Nr. 1, Buchführer, R atsherr 1624. — 3. M a t h i a s ,  1596- 
1651, Sohn von Nr. 2, Dr. med., S tad tarzt, Prof. der 
Eloquenz 1630 und der E thik  1650 an der U niversität 
Basel, Mitglied des Collegium medicum. —  4. N i k l a u s ,  
1607-1676, Urenkel von Nr. I, Handelsm ann, oberster 
R ichter am Stadtgericht. — 5. N i k l a u s ,  Enkel von 
Nr. 4, 1679-1750, Tuchhändler, des R ats, Dreizehner
herr 1748, Abgesandter zum Abschluss von Zollverträ
gen m it Oesterreich, usw. — 6. N i k l a u s ,  1683-1742, 
Enkel von Nr. 4, Dr. med., Prof. der Eloquenz und der 
Geschichte in Marburg 1706, dann der Eloquenz in 
Basel, U niversitätsbibliothekar, Rektor der U niversität 
Basel 1721 und 1733. — 7. Jo h . L u d w i g ,  1685-1757, 
Bruder von Nr. 5, Seidenhändler u. Verlegner, dann In
haber eines hochangesehenen Bankhauses in F rankfurt 
a M., Kurpfälz. Kommerzienrat. — 8. N i k l a u s ,  1715- 
1794, Sohn von Nr. 5, Seidenbandfabrikant, Direktor 
der K aufm annschaft 1752, Gesandter zur Jahrrech
nungstagsatzung 1773, Präsident des D irektorium s der 
K aufm annschaft 1774, Dreizehnerherr 1789.— 9. E m a 
n u e l  H e i n r i c h ,  1722-1787, Sohn von Nr. 5, K apitän
lieutenant in franz. Diensten, R itter des M ilitärver
dienstordens. — 10. J o h .  L u d w i g ,  1725-1787, Sohn 
von Nr. 7, förderte K ünste und W issenschaften, sowie 
die Industrie in der Pfalz durch Anlegung von Fa
briken, führte den Bau von K rapp und ändern Färbe
kräu tern  ein ; als A dm inistrationsrat des kurpfälzi
schen reform. Kirchenfonds von seinen Gegnern der 
« pfälzische Pfaffengott » geheissen. Sein dritter Sohn 
fiel 1793 als H auptm ann in holländischen Diensten.
— 11. J o h .  D a n i e l  H. v. Almendingen, 1731-1798, 
Stiefbruder von Nr. 10, Hessen-Darm städtischer Le
gationsrat und Gesandter in Paris, Geheimrat. — 12. 
J o h .  H e i n r i c h ,  1733-1771, Neffe von Nr. 6, J . U. D. 
und Dr. phil., Archäologe, Besitzer eines A ntiquitäten

kabinetts, leitete und beschrieb Ausgrabungen in 
Augst. — 13. J o h .  J a k o b  H. v .  A., 1734-1785, Bruder 
von Nr. 11, erst O berstlieutenant im Reg. Royal Suédois, 
m it 25 Jah ren  O berstlieutenant im Schweiz. Garde du 
Corps, erhielt für eine W affentat den m ilitärischen Ver
dienstorden ; Gesellschaftskavalier der Prinzessin von 
Rohan-Soubise, in F rankfurt a. M. bekannt unter dem 
Namen « le Chevalier v. Harscher ». —  14. L u d w i g  H. 
v. A., 1766-1827, in Paris, Sohn von Nr. 11, Ju rist, 
habilitierte sich 1794 in Herborn ; Oberappellationsge
rich tsrat in H adam ar 1803, Vizedirektor des Hofgerichts 
zu W iesbaden 1811, Vizepräsident des Hofgerichts in 
Dillenburg 1816. Durch seine Juridischen Schriften 
bahnte er eine segensreiche Reform der deutschen 
Strafrechtswissenschaft an. — 15. N i k l a u s ,  1783-1844, 
Enkel von Nr. 8, Dr. med. und Philosoph, V ertrauter 
Chamissos und Schleiermachers, von diesem als sein 
Nachfolger aus ersehen, Freund Schlegels, Tiecks und 
Novalis', f  zu Oberbaden als Letzter seines Geschlechts. 
— Vergl. Lutz : Baslerisches Burgerbuch. — L L . — 
Athenae Rauricae. — Fam ilienm anuskripte (Oeffentl. 
Bibi.). — Posener : Rechtslex. — Deutsche Biogr. Bd. I, 
p. 351 ff. — B J  1886, p. 1 ff. — Dietz : Frankfurter 
Handelsgesetz IV u. V. [Adr.  S t ü c k e l b e r o . ]

HARSWIL,  Siehe O b e r b ü r e n .
H A R T B E R T .  Einer der bedeutendsten Bischöfe von 

Chur (950-970), früher Pfarrer von Remiis und Kaplan 
des Herzogs H erm ann von Schwaben. Als Bischof war 
er in den ersten 15 Jahren  seiner Regierung meist in 
der Umgebung des Kaisers Otto I., begleitete denselben 
952 nach Rom und 962 zur Kaiserkrönung, erscheint 
bei der Königswahl zu Worms 961 ; Zeuge in vielen 
kaiserlichen Urkunden. Otto I. besuchte Chur 952 
im  Feb. und im Jan . 965, wobei der Kaiser den Papst 
Benedikt V. m it sich als Gefangenen nach Deutschland 
führte. H. war auch Freund der hl. Bischöfe Conrad 
von Konstanz und Ulrich von Augsburg, m it dem 
letzten verm ittelte H. den Frieden zwischen Otto und 
seinem aufständischen Sohne Liudolf. Auch Otto II. 
war 966 bei FI. in Chur. Dem Kloster Einsiedeln brachte
H. die Reliquien der Hl. Felix und Regula und ver
m ittelte  vom Kaiser 965 die Insel Ufenau. Dem Kloster 
Pfäfers erbat er vom Kaiser die freie Abtswahl. Seinen 
Bemühungen verdankte das B istum Chur auf Jah rhun 
derte W ohlstand und Glanz. Für das Hochstift erhielt 
er von den O ttonen zahlreiche Schenkungen, die den 
Grundstein der nachherigen weltlichen Macht des 
Bistums bildeten, u. a. die halbe S tad t Chur und das 
Tal Bergell m it voller gräflicher Gewalt. — Verglei
che Mayer : Geschichte des Bistums Chur I, p. 129- 
140. [J. S i m o n e t . ]

H A R T E  UND LINDE.  Parteinam en in Verbin
dung m it politischen Händeln in mehreren K antonen.

A. K a n to n  A p p e n z e ll .  Siehe L a n d h a n d e l  und 
S u t e r h a n d e l .

B. K a n to n  S t . G a lle n . Durch die revolutionäre 
Bewegung in der Alten Landschaft, welche m it dem 
sog. « Gütlichen V ertrag ».(s. d.) vom 28. x. 1795 einen 
ersten grossen Erfolg davon trug , wurde die Bevölke
rung in 2 Parteien gespalten : die nach völliger Be
freiung von der äbtischen H errschaft Strebenden 
nannten sich die Harten und bezeichneten die Anhänger 
des Stiftes mit dem Spottnam en die Linden. — 1. 
v. Arx I I I . — Baum gartner : Gesch. v. St. Gallen. — 
Henne Amrhyn : Gesch. v. St. Gallen. [Bt.]

C. K a n to n  S c h w y z . Auch Schwyz ha tte  seinen 
H arten- u. Lindenhandel ; er begann hier 1763. Die fran
zösische Regierung hatte  die D ienstordnung der Schwei
zerregimenter willkürlich geändert, worauf Schwyz 
mit einem Verbot der französischen W erbungen an t
wortete. Die Gemahlin des Generals Nazar von Re
ding überschritt aber dieses Verbot. Sie wurde zur 
Verantwortung gezogen, verteidigte sich aber männlich 
vor der Landsgemeinde, wurde tro tzdem  m it einer 
Geldbusse belegt. Dieser Anlass verursachte eine Schei
dung der Parteien. Die franzosenfreundliche regierende 
Partei wurde die der Linden, die der Gegner, deren 
H aupt Pfauenw irt Karl Dominik Pfyl war, die der 
H arten genannt. Auch hier mischte sich Oesterreich und 
Spanien in den Handel. Die Linden wurden gestürtzt ;
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General Reding entging nur durch Geldversprechen 
einer Bestrafung. E iner neuen M ilitärkonvention m it 
Frankreich tr a t  Schwyz nicht m ehr bei, was zur Folge 
h a tte , dass Frankreich alle schwyzerischen Söldner 
entliess. Das rief einem neuen A ufruhr in Schwyz. 
Die Linden, vorab Landam m ann Anton von Reding 
und Pannerherr Jü tz , wurden ihrer Aemter entsetzt 
und zu schweren Geldbussen verurteilt. Die H arten  aber 
an ihrer Spitze Pfyl, schalteten nach grösster Willkür. 
Doch bereitete sich allmählich ein Umschwung vor. 
Pfyl wurde gestü rtz t und am 16. v. 1765 erfolgte seine 
Verurteilung. Die Reding erlangten ihr früheres Anse
hen wieder, doch wurde erst 1775 m it Frankreich 
wieder eine K apitu lation  abgeschlossen.

Mit diesem S treit hängt auch der sog. Einsiedler
handel zusammen. Pfyl und seine Anhänger hatten  
sich als Feinde des Klosters erwiesen, doch wurde Pfyl 
zur Zurücknahm e seiner Anschuldigungen gezwungen. 
Zugleich waren die Einsiedler unzufrieden m it dem 
F ürstab te , damals Nikolaus Imfeld. Sie suchten für 
ihre angeblich gefährdeten Rechte Schutz bei der 
Landsgemeinde, wurden aber abgewiesen. Als Schwyzer 
Abgeordnete sogar misshandelt wurden, erfolgte die 
m ilitärische Besetzung Einsiedelns und die Gefangen
nahm e der H äupter der Bewegung. Drei derselben 
wurden hingerichtet (1766), andere an den Pranger 
gestellt oder sonst gebüsst und so die Ruhe wieder 
hergestellt. — Vergl. Suter : Schweizer gesch. — H ürbin : 
Handbuch der Schweizer Gesch. — Dominik Schilter : 
Gesch. der Linden und Harten in  Schwyz (in Gfr. 21, 
22). [R-r.]

D. K a n to n  Z u g . Der H arten- und Lindenhandel in 
Zug 1728-1735 en tstand wegen der Verteilung der 
französischen Pensions- und Salzgelder. Den Salztraktat 
Frankreichs m it dem K t. Zug übernahm  am Ende des
17. Jah rb . im Einverständnis m it dem R ate der Am
m ann Beat Jakob Zurlauben, der dabei einen jährlichen 
Gewinn von 600-1000 Taler erzielte. Nach seinem Tode 
1717 erhielt den T rak ta t sein jüngerer Bruder Fidel. 
Er liess die W itwe des Ammanns und Bruders leer aus
gehen und geriet in heftige Opposition m it seinem 
Neffen Heinrich Zurlauben, der durch seinen mächtigen 
Oheim von der Stadtschreiberstelle verdrängt und zwei 
Jah re  nach Paris verbannt wurde. Vor der Abreise 
ha tte  er jedoch un ter dem Volke bekannt gemacht, 
dass das Salzgeld entweder den Erben des Ammanns 
Beat Jakob Zurlauben oder dem K anton Zug gehöre. 
Es erhoben sich einzelne Stimmen, die für die Gleich
teilung der französischen Pensionen und für die Ueber- 
nahme des Salzhandels durch den K anton eintraten. 
Im  Frühling 1728 wurde die Frage zum erstenmal im 
R at behandelt. Die Agitation gegen Fidel Zurlauben 
nahm bald den Charakter eines Aufruhrs an und ha tte  
zum Führer Joseph A nton Schumacher (s. d.), der 
durch seine Beredsam keit grossen Einfluss gewann. 
Es gab zwei erb itterte  Parteien, die « Linden », die 
Anhänger Zurlaubens, und die « H arten », die Freunde 
Schumachers, die verschiedene Neuerungen, besonders 
die gleichmässige Verteilung der Pensionen und des 
Salzgeldes anstrebten  ; auch die 1718-1729 bezogenen 
Salzgelder sollten zurückvergütet werden. Gegen Fidel 
Zurlauben wurde ein Prozess erhoben und er musste 
das erhaltene Geld vom Burgundersalz im Betrage 
von 6300 Talern zurückerstatten. Noch Schlimmeres 
fürchtend, ergriff er die F lucht nach Luzern. Seine 
Bürgen mussten dem S taate die Summe von 14 175 fl. 
bezahlen, von denen die S tad t ein Drittel, die drei 
Aussengemeinden zwei D rittel erhielten. Alles wurde 
unter die Bürger verteilt.

Die H arten  waren Sieger, aber der französische Ge
sandte weigerte sich, die Bundesfrüchte, d. h. das Salz 
und die Pensionen der neuen Regierung zu verabfolgen. 
Die Aufregung dauerte fort. Schumacher wurde Land
am m ann und seine H errschaft kam  einer D iktatur 
ähnlich. Die Landsgemeinde vom 15. v. 1734 beschloss, 
das Bündnis m it Frankreich zu künden und die im 
dortigen Dienst befindlichen Zuger heim zuberufen. Die 
H auptleute wussten jedoch die Ausführung dieses Be
schlusses zu verhindern, bis in Zug eine Wendung 
ein trat. Die G ewaltherrschaft Schumachers bewirkte

eine Reaktion, und an der Landsgemeinde vom 13. II .
1735 erhielt die Parte i der Linden wieder die Oberhand, 
was einen Prozess gegen Schumacher und dessen Verur
teilung zu Galeerenstrafe, ewiger V erbannung und 
Konfiskation seines Vermögens nach sich zog. In Zug 
wurde es wieder ruhiger, das Bündnis m it Frankreich
1736 erneuert, das französische Geld im Betrage von 
6000-7000 livres an die französisch gesinnten Beamten 
und Bürger verteilt. Gegen die ungleichmässige Ver
teilung erhoben sich bald wieder Stimmen, und 1764 
ging der S turm  nochmals los. Viele Günstlinge F rank
reichs wurden vor Gericht gestellt oder flohen. 1768 
wurde die Streitfrage geregelt. Frankreich bewilligte 
wieder das Salz oder ein A equivalent von 6000 livres. 
Die Gemeinden entschieden sich für das Geld, das 
gleichmässig unter die Bürger verteilt wurde. — Vergl. 
Cd. Bossard : A m m ann Schumacher und seine Zeit 
(im Gfr. X II, p. 68-140). — Derselbe : Hist. Bilder von
1736-1770 (im Gfr. XIV, p. 108-180).— Emil Ribeaud : 
Zur Gesch. des Salzhandels und der Salzwerke in  der 
Schweiz (im Jahresb. der Höheren Lehranstalt Luzern 
1894-1895). — Kd. Lütolf : Privatbriefe aus der Zeit des 
Linden- und Hartenhandels in  Zug  (im Gfr. 63, p. 39- 
88) .  [ W .  J .  M e y e r . ]

H A R T K E R ,  Mönch und Priester in St. Gallen, 
f  1011, lebte 30 Jahre Lang als Reclusus in einer 
niederen Zelle und schrieb in den Stunden, die er neben 
dem Beten, Lesen und B etrachten übrig hatte , Bücher 
ab, wovon noch ein m it Neumen versehenes A ntiphonar 
in  2 Teilen (Codices 390-391 der Stiftsbibliothek) 
erhalten ist. Auf Seite 11 und 13 des 1. Bandes finden 
sich 2 Federzeichnungen ; die erste stellt den H. m it 
dem hl. Gallus dar (s. H B L S  II I , 384), die 2. H. zu
sammen m it Gregor dem Grossen. — M V  G X I, 61 : 
X IX , 304 ; X X X I, 226 f. — I. von Arx I, 231 f. —
G. Scherer : Verz. der Handschriften der Stiftsbibi. St* 
Gallen. [Bt.l

H A R T M A N N  oder A R M A N N ,  Almosner des Spi
tals St. Pierre du Montjoux, wurde am 2. m . 852 zum 
Bischof von Lausanne ordiniert, f  14. IV. 878. Er un ter
nahm  wahrscheinlich den W iederaufbau der K athedrale 
Lausanne. — Vergl. Cart. laus. 8, 34. — Besson : 
Contributions, 37-44. [M. R.]

H A R T M A N N ,  Abt von St. Gallen 922-f 21. ix . 925, 
wurde nach einem mehr als zweijährigen Interregnum , 
das auf die Regierungszeit der Abtbischofs Salomon 
folgte, gewählt, bem ühte sich während seiner kurzen 
A m tstätigkeit um die Klosterdisziplin, die Schule, den 
römischen Kirchengesang, war aber zu nachsichtig in 
der Verwaltung der K lostergüter und zeigte sich 
schwach gegenüber dem anmassenden A uftreten d e r 
Klostermeier. Er hat auch Hymnen gedichtet und eine 
leider nicht erhaltene Geschichte seiner Zeil verfasst.
— Vergleiche Casus Ekkeharti (in M V  G X V -X V I).
— Schiess, in Felder : Die Stadt St. Gallen, p. 405 f. — 
A D B . [Bt.]

H A R T M A N N ,  Mönch von St. Gallen, dieses Namens 
der dritte , schrieb nach dem Tode E kkeharts I. (973) 
eine Vita S. Wiboradae, die schon von E kkehart 
geschrieben, aber unvollendet hinterlassen worden w ar. 
Ueber H. selber ist nichts bekannt. Als der Verfasser 
einer V ita S. Wib. wird er erst im 12. Jah rh . genannt 
(Conradi de Fabaria Continuatio, c. 3). Das Original 
der V ita H .’s ist verloren. Als älteste Abschrift (12. 
Jahrh .) darf diejenige der W ürttem b. Landesbibliothek 
zu S tu ttgart genannt werden (überarbeitet und er
weitert von Hepidan, gedruckt erstmals in den Acta 
Sanctorum, 2. Maji I, p. 284. — Vergl. Geschichtschreiber 
der deutschen Vorzeit, Bd. 38, p. 256 ff. — Wyss :: 
Historiographie. — L. Zoepf : Lioba, Hathmuoth, Wi- 
borada. [ E .  S c h l u m p f . ]

H A R T M A N N  I., Bischof von Chur 1024-1039,, 
stam m te vielleicht aus dem einheimischen Adelsge
schlecht derer von P lantair (Planaterra), nach Tschudi 
aus der Familie der Grafen von ICiburg oder Rappers- 
wil. Kaiser Konrad II . bestätigte ihm die alten P riv i
legien und m achte ihm einige Schenkungen, sandte ihn 
auch m it b esonderà Aufträgen nach Frankreich. Am
13. x . 1039 weihte er das neu erstellte K lostergebäude zu 
Einsiedeln ein, f  Dez. 1039. — Mayer : Bistum  Chur I ,
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p. 148 ff. — H a r t m a n n  I I ., Bischof von Chur 1388- 
1416. Siehe W e r d e n b e r g - S a r g a n s ,  Grafen von. [L. J.]

H A R T M A N N ,  In  der Schweiz sehr verbreiteter, 
in den K tn. Basel, Bern, Freiburg, Genf, Graubünden, 
Luzern, St. Gallen, Schwyz, Solothurn, Thurgau und 
Zürich vorkom m ender Fam ilienname.

A. K a n to n  B a s e l .  Aus dem Taufnam en hervorge
gangener Fam iliennam e, der schon im 12. Jah rb . in 
Basel, im 14. Jah rb . in M aisprach (Baselland) und später 
in den basellandschaftl. Gem. Bretzwil, Reigoldswil, 
Ziefen und P ra tte ln  bezeugt ist. Aus dem Basler Ge
schlecht war — F r i e d r i c h  1480 Meister, 1490 R ats
herr und 1501 O berstzunftm eister. Es erlosch 1512 m it 
— F r i e d r i c h ,  gen. zur Linden, der als H auptm ann 
die 600 Mann führte, die Basel den Urnern, Schwyzern 
und U nterw aldnern beim Kriegszug vor Bellinzona 
und Locarno zu Hilfe schickte. — 1817 bürgerte sich 
in Basel ein neues Geschlecht H .  ein m it — J a k o b ,  
von Ziefen, der die beiden Höfe, unteres, m ittleres und 
oberes Gundeldingen erwarb. — Vergl. S taatsarchiv 
Baselland. — U LB. — UB. — L L . — Merz : Burgen 
des Sisgaus I I . — Bas. Bürgerbuch. [O. G.]

H e r m a n n ,  * 28. iv . 1865 in Riehen, eine Zeitlang Re
daktor der St. Louis Tribune (U. S. A.), Sekretär des 
Verkehrsvereins Basel 1897, des Verkehrsvereins Berner 
Oberland in In terlaken  1898, seit 1920 in W aldfried 
bei Beatushöhlen ; verdient um die Erforschung und 
Erschliessung der Beatushöhlen ; Tellspielleiter in In 
terlaken ; Verfasser zahlreicher Verkehrsschriften, eini
ger Romane und besonders von Das Berner Oberland 
in  Sage und Geschichte (2 Bde.). [D. S.]

B. K a n to n  B e r n . I. Der Name Hartmann  tauch t in 
den F R B  seit 1331 (Erlenbach) auf. H eute sind Fam i
lien H. im  Oberaargau, im Ju ra , im Amt Nidau, sowie 
in Bern und Biel (schon 1366) vertreten . S tam m vater 
der Bieler Linie is t P e t e r ,  gen. 1556. Dessen Enkel 
D a n i e l ,  * 1568, wird Burger von Biel 1590. D a n i e l ,  
* 1595, Sohn des Vorgen., ist der S tam m vater der 
zahlreichen D escendenzin Schriessheim(Pfalz, seit 1661)
u . dessen S tiefbruder J a k o b ,  * 1621, der Stam m vater der
H. von Langenthal, St. Im m er und Oberwil (Basel).

II. Bürgerliches Geschlecht von Bern und Solothurn.
S tam m vater ist) P e t e r  H a n s ,  von Ep- 
sach, ein Urenkel des unter I genann
ten  Peter, Burger in Bern 1623. Wap
pen : in Blau auf grünem Dreiberg, 
aus welchem zwei grüne K leeblätter 
wachsen, ein Geharnischter in silber
ner R üstung,^ m it goldenem Gürtel 
und Gehänge,)'der in der Linken ein 
silbernes Schwert, in der Rechten eine 
gelbe (schwarze) brennende Granate 
hält, beseitet von je zwei goldenen 

Sternen. —  1. E m a n u e l ,  U renkel des Vorgen., 1722- 
1786, Tuchherr, Mitglied der CG 1755, Landvogt nach

Nyon 1766, nach Sch war- 
zenburg 1785 (Wappen 
Hist. Mus. Bern). — 2. 
S i g m u n d  E m a n u e l ,  Sohn 
von Nr. 1, 1759-1833, CG 
1795, Landvogt, dann 
O beram tm ann von Aar
wangen, kaufte um  1780 
das Schloss T hunstetten, 
das er 1827 an die Familie 
Pourtalès von Neuenburg 
verkaufte, um 1828 nach 
Solothurn überzusiedeln. 
Extrem  konservativ ; 1802 
als Geisel in tern iert. — 
Vergl. A rt. B a n n w a r t e n 
h a n d e l .  —  3.  K arl A l
f r e d  Emanuel, Sohn von 
Nr. 2, * 1814 in Thun
stetten, Volksschriftsteller, 

Alfred Hartmann. widmete sich zuerst juri-
Nach einer Pho to g rap h ie .  stischen Studien in Mün

chen und Heidelberg, tra t 
in Paris 1835 zur Schriftstellerei über und gründete 1863 
in Solothurn die Zeitschrift Der Morgenstern (bis 1838),

1841 die A lpina, ein Schweiz, lit. Jahrbuch, 1845 ein 
Wochenblatt für Freunde der Literatur (bis 1847) und 
gleichzeitig den Postheiri, eine humoristisch-satirische 
Zeitschrift (bis 1875). 1852 und 1855 gab er 2 Bde. 
Kiltabend-Geschichten heraus. Bürger von Solothurn 
(unter Beibehaltung des Bürgerrechts von Bern) seit
1855, M itbegründer der soloth. Töpfergesellschaft, erster 
Feuilletonredaktor des Bund  1857-1858, f  10. x ii. 1897 
in Solothurn. — H auptw erke : Meister Putsch u. seine 
Gesellen, Roman (1858) ; Junker Hans Jakob vom Staat, 
Lebensbild (1861) ; Erzählungen aus der Schweiz (1863) ; 
Gallerie berühmter Schweizer (1863-1871) ; Junker und 
Bürger, Roman (1865) ; Schweizer Novellen (1877 und 
1879) ; Fortunat, Roman (1878) ; A u f  Schweizererde, 
Novellen (1883-1885).— W alter von Arx : A lfr. Hart
mann. — 4. O t t o ,  Emanuel, Sohn von Nr. 3, 1839-1876, 
A rtilleriehauptm ann, K antonsingenieur in Solothurn. 
—■ 12. Bulletin der Ges. ehem. Polytechniker 1876. —•
5. S i e g f r i e d  Emanuel, Dr. jur., Sohn von Nr. 4, 
* 1871, Regierungsrat des K ts. Solothurn seit 1908, 
N ationalrat 1908-1922, Artilleriehauptm ann. — Jahr
buch der eidg. Räte. — SZG L.

Ein t  älteres bürgerliches Geschlecht H. kom m t in 
Bern im 16. Jah rh . vor. — Vergl. Genealogien von 
Grüner und v. W erdt (Mss.). — SG B  II . — LLH . — 
Familienschriften. — Mannheimer Geschichtsblätter 
1924, p. 221. [H. Tr.]

I I I . Familie von Erlach. — J o h a n n  J a k o b ,  Re
gierungsstatthalter in Erlach, Regierungsrat 1864-1878, 
dann Amtschreiber und Amtschaffner in Biel, f  10. X. 
1897. — [H. T.] — Jean E d o u a r d ,  * 20. ix . 1848, 
Bürger von Neuenburg 1888, Ingenieur, Mitglied des 
Gemeinderats von Neuenburg 1888-1903, Präsident 
desselben 1901-1903 ; leitete die öffentlichen Werke 
und industriellen Dienste, t  10. IV. 1915 in Neuen
bürg., [L. M.]
, C. K an to n  F re ib u rg . Bürgergeschlecht von Frei

burg und Villars sur Glane ; es stam m t 
aus A ltkirch (Eisass) und wurde 1769 
in Freiburg toleriert. Aus ihm stamm en 
zahlreiche M agistraten, Juristen, Indu
strielle, Offiziere, Priester, Mönche, 
Musiker usw. Wappen : in Rot ein 
silbernes Herz in einem silbernen Pen
ta g ra m m .— 1. A n t o i n e ,  1747-1827, 
H utm acher, Bürger von Freiburg 1770 
und in der Folge von Villars sur Glane. 
Gemeinderat von Freiburg 1799-1814. 

— 2. J e a n  T h é o b a l d ,  Sohn von Nr. 1,1802-1885, Notar 
1827-1872, Mitglied des Gerichts des Saanebez. 1832-1850, 
Präsident desselben 1847-1850, des Grossen R ats 1843-
1856, Gemeinderat und Syndic der S tadt Freiburg
1847-1850, dann Gemeinderat und Vizepräsident 1853- 
1856, Präsident des Handelsgerichts 1850-1858, stell
vertretendes Mitglied des Kantonsgerichts 1849-1855, 
O berstlieutenant im Generalstab. — 3. P i e r r e ,  Sohn 
von Nr. 1, 1810-1887, Jesuit 1832, Priester 1837, 
A dm inistrator-Prokurator des Pensionats und des 
Kollegiums St. Michael in Freiburg. Nach dem Sonder
bundskrieg weilte er 1848 in Genf. Adm inistrator des 
Kollegiums Ste. Marie in Toulouse 1849-1870, Direktor 
und Almosner des Kloster La Fille Dieu bei Romont 
seit 1871, wo er die strengste Observanz der Regel 
einführte und 1873 die Kirche restaurierte ; hinterliess 
Memoiren. — 4. L ouis, Sohn von Nr. 1, 1812-1889, 
K aufm ann und Industrieller, Gemeinderat und Syndic 
von Villars sur Glane seit 1847, Adm inistrator des Klo
sters der Heimsuchung Mariä 1848, Einnehmer des 
Bürgerspitals Freiburg 1849-1859, Verwalter der Do
mänen dieser A nstalt 1874-1878, baute 1864 das alte 
Hotel des Merciers in Freiburg zu einem grossen mo
dernen Hôtel um  (Hotel National) ; seit 1850 Besitzer 
der Sägereien und Mühlen von St. Antoine bei Freiburg, 
die er in eine Teigwarenfabrik um baute ; eidg. Oberst
lieutenant, K om m andant der Kavalleriebrigade 1864, 
Ehrenvizepräsident der französischen N ationalakade
mie. — 5. F r é d é r i c ,  1816-1874, einer der Anführer 
der Opposition in Freiburg ; er nahm  lebhaften Anteil 
an den Ereignissen von 1847, wurde gefangen ge-

I nommen, konnte jedoch entweichen und zur Division
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Rilliet gelangen, m it der er den Sonderbundskrieg m it
m achte und an der Einnahm e Freiburgs teilnahm  ; 
Landjägerkom m andant 1847-1850, Gemeinderat von 
Freiburg 1847-1850. Ei dg. Scharfschützeninstruktor, als 
Major, dann als O berstlieutenant 1851-1866 ; hint er
lies s Memoiren. — 6. H e n r i ,  Sohn von Nr. 2, 1844-1897, 
Chemiker und U nterinspektor der K unstdüngerfabrik 
Freiburg 1874, D irektor 1884-1897. Ihm  ist die E n t
wicklung der Fabriken in Freiburg und Heuens zu 
verdanken ; als Verwalter betätig te  er sich in ver
schiedenen Finanzunternehm ungen, sowie m it Tarif- 
und Transportfragen. Als Chemiker spielte er eine 
angesehene Rolle in chemischen und industriellen 
Kreisen der Schweiz. — 7. R o m a i n  C h a r l e s ,  Urenkel 
von Nr. 1, 1865-1921, N otar 1892-1918, Bureauchef 
der Justizdirektion 1892-1921, Förderer verschiedener 
Gesetze, u. a. des Einführungsgesetzes für das Zivil
gesetzbuch des K ts. Freiburg, begabter Musiker, 38 
Jah re  lang Mitglied des städtischen Orchesters, dem 
er 30 000 Fr. verm achte. — 8. A n t o i n e ,  Bruder von 
Nr. 7, 1871-1917, Schüler von Jadassohn und  Reineke 
am K onservatorium  Leipzig, Professor der M athematik, 
dann der Musik, Organist, K apellm eister am Kollegium 
St. Michael in Freiburg, Musiker u . Komponist ; be tä 
tigte sich in hervorragender Weise an der Entwicklung 
des musikalischen Lebens in Freiburg, leitete verschie
dene Gesang- und Musikvereine, D irektor und Lehrer 
am Konservatorium , an der Musikakademie und an 
der École Vogt in Freiburg. — Étr. frib. 1890, 1898, 
1918, 1922. — Revue cathol. X V III. — Livre d’Or du 
Pensionnat de Fribourg. —■ Fam ilienschriften.—  Staats- 
arch. Freiburg : Burgerrodel ; Pfarregister von St. 
Nikolaus ; Sammlung Gremaud.

Ein anderes, im  18. Jah rh . in W ünnewyl niederge
lassenes Geschlecht H artm ann erhielt 1818 das Bürger
recht von Täfers und 1819 das K antonsbürgerrecht. 
— Staatsarch. Freiburg. [G. C o r p a t a u x . J

D. K a n t o n  G e n f .  — M o r i t z ,  deutscher Schrift
steller und Dichter, * 16. x . 1821 in Duschnick (Böh
men), flüchtete sich nach Genf, erwarb dort 1861 das 
Bürgerrecht, zog später nach S tu ttgart, dann nach 
Wien, wo er am 13. v .  1873 starb . Sein Sohn —  L u d o  
M o r i t z ,  * 2. h i .  1865 in S tu ttgart, erwarb die öster
reichische Staatsangehörigkeit un ter Beibehaltung der 
schweizerischen. Privatdozent der Geschichte in Wien 
1896, a o. Professor 1909, G eneralarchivar un ter der
österreichischen Republik, deren Gesandter in Berlin,
nahm  1920 seine Tätigkeit als Professor in Wien wieder 
auf. Mitglied des Bundesrates der Republik, f  1924 
in  Wien. Veröffentlichte u . a. : 100 Jahre italieni
sche Geschichte 1815-1915 ; Kurzgefasste Geschichte 
Italiens von Romulus bis Viktor Emanuel ; Analek- 
ten zur Wirtschaftsgeschichte Italiens im  frühen Mittel
alter. [ B .  S c h a t z . ]

E. K a n t o n  G r a u b ü n d e n .  Angesehenes Geschlecht 
im Zehngerichtenbund, im Prätigau 
und im Gericht Churwaiden. Wappen :
in Blau balkenweise gestellt ein silber
ner Halbmond zwischen 2 silbernen 
sechsstrahligen Sternen. Schon im 16. 
Jah rh . ist F l u r i  H., von Küblis, Lan
deshauptm ann im Veltlin. — H a r t
m a n n  v o n  H a r tm a n n is ,  von Par- 
pan, ist 1569 in Sprechers Chronik 
noch als Hartmann Hartmann  einge
tragen. In französischen Diensten er

langte er den Titel H artm ann  de H artm annis. L andam 
m ann des Gerichtes Churwaiden, L andeshauptm ann im 
Veltlin 1581 u. 1593. Im  Zehngerichtenbund war er der 
angesehenste Mann und spielte in allen I I I  Bünden un
gefähr eine Rolle wie später der ältere Oberst Guler 
(s. d.). Gesandter auf die Tagsatzung, nach Mailand 
und Paris, Chef eines Bündner Regimentes in französi
schen Diensten 1589. Bündner und Eidgenossen rette ten  
damals dem letzten Valois den Thron und halfen Hein
rich IV. über die schwierigste Zeit nach der Erm ordung 
Heinrich I I I .  hinweg, als die Liguisten nahe daran waren, 
die Oberhand zu gewinnen und S tädte und Schlösser 
wieder zurück erobert werden m ussten. Damals war es, 
als H ., der vorübergehend in die H eim at zurückgekehrt

war, auf einer erneuten Reise nach Frankreich in Hoch
burgund von den Gegnern Heinrichs IV. gefangen ge
nommen und erst gegen ein Lösegeld wieder frei ge
lassen wurde. 1593 kam  der R est der Truppen vom Re
giment H. wieder in die Heimat, doch behielt der Chef 
eine Kompagnie bei, welche 1602 zu einer Gardekom
pagnie gem acht wurde. Im  gl. J . half H. das Bündnis 
m it Frankreich und das ewige Bündnis der II I  Bünde 
m it Bern beschwören. H. 
brachte noch die berühm te 
Reforma von 1603 zu
stande, durch welche die 
K orruption im Innern, 
speziell die auf die U nter
tanenlande bezügliche, be
käm pft werden sollte. Zu
letzt wurde er sowohl von 
der spanischen als der ve- 
netianischen Partei be
käm pft, weil er alle Zeit 
ein treuer Anhänger 
Frankreichs war. t  1603.
Von seinen Nachkommen 
ist — D i e t e g e n  Vicari im 
Veltlin 1599, Gesandter 
nach Frankreich 1619, in 
dessen Diensten er früher 
als H auptm ann gestanden 
war. Da kurz vorher 
der französische Gesandte 
Gueffier aus den I I I  Bün
den ausgewiesen worden 
war, und der Hof dies bereits erfahren hatte , m usste 
Dietegen von H. Paris sofort verlassen. Man sagte ihm, 
nur seinem V ater habe er es zu danken, dass er n ich t 
in die Bastille gesteckt werde. 1625 wird er oder sein 
Sohn H a r t m a n n  zur H ut der Luziensteig abgeordnet. 
Dieser zweite H. von H artm annis wird auch unter den 
H auptleuten  im  Veltlin aufgezählt zugleich — H e i n 
r i c h  von H., w ird zugleich als H auptm ann genannt, 
Podestat zu Morbegno 1619.

Aus dem Prätigau  war ausser dem erw ähnten Fluri 
ein — H a n s  H., von Klosters, Podestat zu Morbegno 
1601. — G e o r g ,  von Schiers, R egierungsstatthalter 
1878. Sein gleichnamiger Sohn, Präsident des Grossen 
R ats 1914, Regierungsrat 1926, Chur er S tad tpräsi
dent. — G a u d e n z ,  von Schiers, P farrer in H alden
stein und Religionslehrer an der Stadtschule in Chur, 
Feldprediger nach Neapel anfangs der 40er Jahre, 
erhielt von Franz. I. den R itterorden, f  1854. — B M
1854. — Aus Schiers stam m t ferner — N i k o l a u s ,  * 4. x i .  
1838, der faktische und praktische Begründer des 
H eim atschutzstils in Graubünden. K am  1869 nach dem 
Engadin, baute und renovierte dort zahlreiche Bürger
häuser u. verschiedene Kirchen. Auch für den W ieder
aufbau von Seewis m achte er den Plan (1863), ebenso für 
das abgebrannte K urhaus in Davos P latz. Von ihm  
stam m en u. a. auch Plan und Ausführung der grossen 
Gasthöfe Kulm, V iktoria und du Lac in St. Moritz und 
des K urhauses W aldbaus Vulpera. f  16. VII.  1903. — 
B e n e d i k t ,  D irektor der A nstalt Schiers, je tz t Reli
gionslehrer in Chur. Verfasser von : Die volkserzieheri
sche Bedeutung der Heimatschutzbewegung ; Heimatschutz 
in  Graubünden ; Alte Bündner Bauweise ; Protestantischer 
Kirchenschmuck, sowie von zahlreichen historischen 
Arbeiten. — SZG L. — N i k o l a u s ,  in St. Moritz, 
E rbauer des Engadiner- und Segantinim useum s, her
vorragender M itarbeiter an den drei Bänden Grau
bünden des Werks Bürgerhaus in  der Schweiz.—• Vergl. 
die Geschichtschreiber des 17. Jah rh . — F. Sprecher : 
Gesch. der Kriege und Unruhen. — U. Salis : Denk
würdigkeiten. — Anhorn : Graw-Püntner Krieg. — LL. 
— Ardüser : Beschreibung... —  Ed. R o tt : Représ, 
dipi. II  und I I I .  — SKL, Suppl. [M. V.]

F. K an to n  L uzern . Regimentsfähiges Geschlecht 
und Goldschmiedefamilie der S tad t Luzern, die auch in 
der Landschaft, im Seetal, stark  verbreitet ist. Bürger 
werden : J e n n i ,  aus Baldegg, W e l t i ,  aus Hochdorf, 
W e l t i ,  aus Richensee, 1386 ; H a n s ,  der Hafner und 
H e n s l i ,  sein Sohn, 1424 ; W e l t i  1445. Erneuerungen :

H artm ann  von Hartm annis .  
Nach e ine r  Z e ichnung  
von Heinr.  Kräneck.
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H a n s ,  aus Hochdorf, 1549 ; W o l f g a n g ,  aus Hochdorf, 
und sein Sohn J o s t ,  1557 ; N i k l a u s ,  aus Hochdorf, 

und sein Sohn U l r i c h ,  1592. Wap
pen : urspr. in Blau auf grünem Drei
berg ein goldener Stern, im Diplom 
von 1721 wird der Dreiberg silbern. —
1. J o h a n n ,  Bürger 1549, Grossrat 
1563, t  1565, Goldschmied. — 2. 
JOST, 1569-1616, U nterw ardein 1597, 
Grossrat 1599, Münzmeister 1605, 
Vogt zu Kriens 1611, G oldschm ied.—
3. JOST, Sohn von Nr. 2, 1591-1673, 
Münzmeister 1620-1656, Verfasser 

des Berichtes über das Schweiz. Münzwesen im Jahre 
1622. Grossrat und Vogt zu Kriens 1633, V ertreter an 
der Münzkonferenz in Zug 1636, Vogt zu Büron 1643, 
K leinrat 1671, Goldschmied. — 4. J a k o b ,  Bruder von 
Nr. 3, Grossrat 1617, K leinrat 1632, Vogt im  Entlebuch 
1635, S ta ttha lter 1648, Vogt zu Willisau 1654, Mit
glied der Lukasbruderschaft, als Goldschmied tä tig  1617- 
1655, t  1671. — 5. L u d w i g ,  1603-1673, Bruder von 
Nr. 3, Stadtschreiber 1626, R itter, Goldschmied. —
6. J o s t ,  Sohn von Nr. 3, Grossrat 1672, Vogt zu Malters 
1673, K leinrat 1681, Goldschmied, f  1682. — 7. J o h a n n  
M e l c h i o r ,  Sohn von Nr. 5, Grossrat 1671, Vogt zu 
Kriens 1675, Landeshauptm ann in Wyl 1678, Vogt zu 
Münster 1685, zu Willisau 1695, t  1699. — 8. B e r n h a r d ,  
Bruder von Nr. 6, 1634-1707, Kaplan zu Ruswil 1659, 
Chorherr zu Münster 1673, Kustos und Propst 1688.
— 9. F r a n z  M e l c h i o r ,  Sohn von N r .  6,  Grossrat 1682, 
Münzmeister, Vogt zu Kriens 1685, Ratschreiber 1689, 
S tadtschreiber zu Willisau 1692, K leinrat 1697, f  1712. —
10. F r a n z  L u d w i g ,  Grossrat 1683, Vogt zu Kriens 1687, 
Probierer der Luzerner-M ünzstätte 1687-1699, K leinrat 
1690, Vogt zu Münster 1697, Bauherr 1702, Goldschmied.
— 11. J o s t  B e r n h a r d ,  1685-1752, Unterschreiber 
1705, Grossrat und Stadtschreiber 1706, K leinrat 1712, 
Vogt zu Ruswil 1713, Adelsbrief von Kaiser Karl VI. 
1721 (m it der Berechtigung, die Partikel von zu schrei
ben oder wegzulassen), Vogt von Rothenburg 1727 und 
1731, im  Freien Amt 1736, K ornherr 1741, Bannerherr 
und Schultheiss 1742, Twingherr zu Wangen und 
Dietwil, Vogt zu Merischwanden 1742. — 12. M e l c h i o r  
R u d o l f ,  1703-1774, Chorherr zu Beromünster 1729, 
Bauherr. — 13. F r a n z  S a l e s ,  Sohn von Nr. 11, 1706- 
1769, Grossrat 1727, K leinrat 1752, Salzdirektor. —
14. F r id o l in  LEONTi,- Sohn von Nr. 11, 1707-1768, 
L ieutenant in der lothringischen und toscanischen 
Schweizergarde, Grossrat 1752, H auptm ann in der 
kaiserlichen Schweizergarde in Wien 1753 bis zur 
Auflösung 1767, R itter des St. Stephan-Ordens. —
15. J o s t  L u d w i g ,  1725-1778, Chorherr zu Luzern 1750, 
bischöfl. Kommissarius 1754, bei Aufhebung des Je- 
suiten-Ordens Vorsteher des Collegiums. — 16. L u d w i g  
A u g u s t i n ,  O. S. Fr., * 1728, t r a t  1745 in den Franzis
kanerorden, Guardian zu Ueberlingen, Solothurn u. 
Luzern, Provinz-Sekretär 1780, General-Commissarius 
1781, Beichtiger zu Bremgarten 1783, Verfasser einiger 
theologischer und juristischer Abhandlungen. — 17. 
A e g i d i u s ,  siehe unter K t. St. G a l l e n  II I . —  18. J o s t  
J o s e f  B e r n h a r d  1733-1795, Grossrat 1755, Vogt zu 
Ebikon 1757, K leinrat 1769, Sentiherr, Vogt in Münster 
1771, Major der Brigade Rothenburg. — 19. J o h a n n  
M a r t i n  B e r n h a r d ,  Sohn von Nr. 13, 1736-1815, Gross
ra t 1769, Vogt zu L ittau  und Kriens 1773, zu Ruswil und 
K leinrat 1795, S tatthalter, Major der Brigade Entlebuch.
—  20. J o s e f  Ma r t in , 1773-1853, Grossrat 1795, Klein
ra t 1814, O beramtmann in Willisau, Sursee und Luzern, 
Zeughausinspektor. — 21. J o s e f ,  1811-1864, Portrait- 
maler.

Vom Landsassengeschlecht erscheint 1374 eine 
K l a r a ,  Frau des J . Andres, Ammans zu Rothenburg ; 
W e l t i ,  aus Richensee, 1384. — S e b a s t i a n  H. gen. 
Schnyder, aus Hochdorf, ist 1526 Besitzer der H err
schaft Baldegg, die 1544 von dessen Kindern an Jost 
von Meggen verkauft wurde. — A n n a ,  Aebtissin zu 
Neuenkirch 1598. — J o s e p h  A l o i s ,  1803-1866, Pater 
Anastasius O. M. C., E in tritt 1821, Profess 1822, 
Priester 1825, Missionär 1841, Missionär in Agra, 
Gwalior, apostolischer Vikar in Patna, Bischof von 
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Derbe 1845, Apostolischer A dm inistrator von Bombay 
1849, war literarisch tätig . — Vergl. LL. — LLH . — 
Gfr. — v. Vivis : Wappen der lebenden Geschlechter 
Luzerns (in A H S  1909). — S K L . — Riedweg : Gesch. 
des Kollegiatstiftes Beromünster. — K S B  1897. —• von 
Liebenau : Lothringen und die Schweiz. — Derselbe : Die 
Münzmeister von Luzern (in B S N  1890). — P. Adrian 
Im hof und Adelhelm Jann  : Anastasius Hartmann. — 
Staatsarchiv Luzern. — [v. V.] — J osef, Sekretär der 
Deutschordens-Kommende H itzkirch 1720. — S taats
archiv. [P .  X .  W.]

G. K a n to n  St. G a llen . I. Geschlecht der S tadt 
St. Gallen, seit der 2. Hälfte des 15. Jah rh . da ansässig. 
Wappen : in Gold ein auf drei Hügeln stehender schwar
zer Hahn, der m it dem rechten Fuss einen Dolch an der 
Spitze hält. — 1. Mattiiæus, Enkel eines Peter H.,. 
der sich 1471 in  St. Gallen niedergelassen hatte , er
langte 1525 das Bürgerrecht. H auptm ann in französi
schen Diensten, f  1569. E r ist der Stam m vater des 
alten Geschlechts. Seine Nachkommen bekleideten 
häufig städtische Aemter, bisweilen auch das Prediger
am t. — 2. Leonhard, 1600-1664, Enkel von Nr. 1, 
Sattler, fertigte auch musikalische und m athem atisch
astronomische Instrum ente an und war zudem ein 
tüchtiger Bildschnitzer, K unststicker usw ; betätigte 
sich auch in vielen öffentlichen Aemtern. Mit ihm be
ginnt die Pflege der Musik, Malerei und der Wissen
schaften in dieser Familie heimisch zu werden ; 7 seiner 
Nachkommen sind Genossen des Collegium musicum 
geworden, 6 widmeten sich dem Malerberuf. — 3. Da
niel, 1632-1711, Sohn von Nr. 2, Porträtm aler. —
4. Hans Anton, 1675-1752, Sohn von Nr. 3, K unstm aler 
(Porträts, Stilleben). — 5. J ohannes, 1697-1771, des 
Grossen Rats 1741, Obervogt zu Bürglen 1749-1754, 
des Kleinen R ats 1760 usw. — 6. Daniel, 1733-1807, 
Maler und Radierer. — 7. J ohann J akob, 1771-1824,
V. D. M., seit 1797 Prediger an der Linsebühlkirche, 
seit 1813 Lehrer der Geschichte und Geographie u . Kon
rektor am S tadtgym nasium .— 8. G eorg  L eo n h a rc l,  
Sohn von Nr. 6, * 19. I I I .
1764, lernte die Malerei 
bei seinem  V ater, nahm 
dann einen vergeblichen 
A nlauf zu theologischen 
Studien, kehrte zur K unst 
zurück, be tä tig te  sich als 
Kupferstecher u. Land
schaftsm aler, gab sich 
eifrig sprachlichen, n a tu r
wissenschaftlichen u. h i
storischen Studien hin, 
obgleich stets von b itte rer 
Not verfolgt, nahm  lebhaf
ten Anteil an den seiner 
freisinnigen R ichtung en t
sprechenden polit. Bewe
gung der 90er Jahre, re
digierte 1798-1799 das 
Wochenblatt für den K an
ton Säntis, übernahm ver- Georg Leonhard Hartmann, 
schiedene amtliche Stel- Nach einem Stich in : 
lungen, so als Sekretär K a n t o n  S t .  G a l l e n  1 8 0 3 - 1 9 0 3 .  
der Verwaltungskammer
des K ts. Säntis 1798-1803, als Archivar und Erziehungs
ra t, sodann als Mitglied des gemeinsamen Erziehungsrats 
des K ts. St. Gallen, zugleich dessen A ktuar 1803-1816, 
von da an bis zu seinem Tod Mitglied und A ktuar des 
evangel. Erziehungsrats. Daneben entfaltete H., ein 
feiner Beobachter und Sammler und zugleich scharfer, 
später allerdings auch verbitterter K ritiker, eine rege 
literarische Tätigkeit in Zeitschriften und in selbständi
gen Werken, aus verschiedenen Wissensgebieten. So 
veröffentlichte er u. a. Helvetische Ichthyologie oder aus
führliche Naturgeschichte der in  der Schweiz sich vor
findenden Fische (1827) ; eine geographisch-historische 
Beschreibung des Bodensees (1795) ; verschiedene 
Neujahrsstücke des Erziehungsrats ; eine Gesch. der 
Stadt St. Gallen (1818) usw. Seine Büchersammlung, 
grösstenteils auch sein handschriftlicher Nachlass m it 
einer freilich bloss seine Lehr- und W anderjahre um-
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fassenden Lebensbeschreibung (zum grossen Teil ver
öffentlicht von Dierauer in seinen St. Galler Analekten 
II, II I , IV), Miscellen zur Stadtgeschichte, Collecta
nea zur Gesch. von K unst, Gewerbe und Handwerk, 
zur Familien- und Personengeschichte, zur Biographie 
st. gall. Geistlicher, zur st. gall, und Schweiz. K unst
geschichte und endlich sein St. Gallisches Wappenbuch 
nebst Fragmenten zur Geschlechter- und Familien gesch. 
der Stadt St. Gallen (1813 ; 2 Foliobände) kam en an die 
Stadtbib lio thek St. Gallen, t  8. v. 1828. — 9. Joh an n  
D a n ie l W ilh e lm ,  Sohn von Nr. 8, * 1793, t  18. iv. 
1862, Zeichner, vorzüglicher Kleinmaler, auch K upfer
stecher, Lithograph, arbeitete meist im Dienst und auf 
Kosten des Kaufmännischen Direktorium s ; auch na tu r
wissenschaftlich bewandert, gab 1844 in St. Gallen 
Die Erd- und Süsswasser- Gasteropoden in handkolo
rierten Lithographien heraus ; be tätig te  sich als H eral
diker, fertigte die W appen der bis 1840 ausgestorbenen 
Bürgergeschlechter der S tad t St. Gallen an, sodann ein 
Skizzenbuch, enthaltend die W appen von in der Stadt 
und im K anton verbürgerten Geschlechtern (beendigt 
1861). Auch verfasste er auf Grund von Vorarbeiten 
seines Vaters Familiengeschichten, zuerst der ausge
storbenen Geschlechter, sodann der noch lebenden 
Geschlechter (letzteres bloss bis zum Buchstaben K). 
Der reichhaltige Nachlass kam  leider nur zum Teil in 
die Stadtbibliothek St. Gallen. —  10. J u l i u s  V i k t o r ,  
Kaufmann, * 1850, der letzte Spross des alten Ge
schlechts. — LL. — LLH . — W. H artm ann : St. Gail. 
Geschlechter. — S K L  und Suppl. — Dierauer : Analekten
II-IV . — Dierauer : Georg L. H. (in Neue St. Galler 
Zeitung 1885, Nr. 12-14 und 16-18). — T. Schiess : 
Georg Leonh. H. (St. Galler Nbl. 1924). — Bürger
buch 1920. — R. Wolf : Biographien I I I .  — R. Wolf : 
Leonhard H. ( t  1664) (in der Vierteljahrsschrift der 
naturf. Ges. Zürich X X IX , p. 406 ff.). — St. G. Nbl. 
1884, p. 18. — Centenarbuch : Der Kt. St. Gallen (an 
verschiedenen Orten). — B S L  V 4, p. 33. — Scherer : 
Verz. der Msc. und Incunabeln der Vadianischen B i
bliothek in  St. Gallen. — J . Meyer : Die gelehrte Schweiz 
(1826), p. 28-31.

Neueinbürgerungen von Trägern des Namens H . 1871 
aus Mülhausen (Eisass) und 1886 und 1902 aus De- 
gersheim. Der aus Mülhausen stam m enden Familie ge
hört an — O t t o ,  Dr. phil., * 14. X I .  1858 in Mülhausen, 
in der 2. H älfte der 80er Jahre Privatdozent der Ge
schichte an der Univ. Zürich, dann Lehrer an einer 
hohem  Schule in Locarno und R edaktor am Dovere, 
später R edaktor an der Basler Zeitung, t  in Wil 11. v. 
1908 ; veröffentlichte geschieht!. Untersuchungen über 
die Schlacht bei Sempach, über die Russen in der 
Schweiz 1799 und die von der Deutschen Volkspartei 
preisgekrönte Schrift : Die Volkserhebung der Jahre
1848-1849 in  Deutschland. — G O T T F R IE D ,  1850-1925, 
Prof. für italienische Sprache an der U niversität Mün
chen. —  N Z Z  1925, Nr. 1107. — St. Galler Nbl. 1909, 
p. 60. — Bürgerbücher 1901-1920.

II. Endlich existieren Familien des Namens H. im 
Toggenburg, in Tablat und in Rorschach. Von der 
Rorschacher Familie sind zu nennen — F riedrich Wilhelm, 23. x ii . 1809-10. vii. 1874, aus Dillingen 
(Bayern), t r a t  1836 als Strassen- und W asserbauinspek
to r in den st. gall. Staatsdienst, erhielt den Auftrag, 
durch das ganze st.. gall. Rheintal bis nach Ragaz 
hinauf die Vorarbeiten für die Durchführung eines 
wirksamen Uferschutzes an die H and zu nehmen, 
beteiligte sich an den Vorarbeiten für die Bahnstrecke 
W interthur-St. Gallen-Rorschach und wurde 1862 zum 
eigentlichen Oberingenieur der R heinkorrektion er
nannt ; erhielt 1856 von Rorschach das Gemeindebürger
recht und gleich auch vom K anton das K antonsbürger
recht geschenkt. — Centenarbuch : Der Kt. St. Gallen. 
— St. Galler Blätter 1916, Nr. 49 u. 50. — Der Frei
sinnige 1874, Nr. 29. —  H ö r  AZ L e o ,  1851-1914, Sohn 
des Vorgen., Jurist, erst 2. S taatsanw alt, dann K antons
gerichtsschreiber, 4 Jahre lang Kantonsrichter, viele 
Jahre hindurch Mitglied des Grossen Rats, Oberst
lieutenant, Zentralpräsident der Schweiz. Offiziersge- 
sellschaft 1895-1898, Präsident des st. gall. K unst
vereins 1894-1904. — St. Galler Nbl. 1915, p. 43. [Bl.]

II I . Familie, die durch U r b a n  H., von Waldsee 
(W ürttem berg), Lehrer an der St. Galler äussern 
Klosterschule, in T ablat eingebürgert wurde. Wappen : 
in Schwarz ein keulenschwingender wilder Mann. —
I. P. B e r n h a r d ,  1581-1665, Profess im Kloster St. 
Gallen 1598, zur E inführung der K losterreform nach 
Rheinau geschickt 1603, Novizenmeister in St. Gallen 
1608, S ta ttha lte r in Rorschach 1612, Novizenmeister 
1616, S ta ttha lte r in St. Gallen 1621, wird m it 6 Patres 
zur Einführung der K losterreform  nach Fulda ge
schickt 1626, Dekan von I-Iersfeld, Dekan in St. Gallen 
1633, S ta ttha lter in Wil 1639-1657. — L L H . — R ichter : 
Zur Reform der Abtei Fulda (in Quellen und Abhandl. 
zur Gesch. der Abtei... Fulda VI). — Stifts archi v.

P. A e g i d i u s ,  1691-1776, von Luzern, Profess im 
Kloster St. Gallen 1710, U nterarchivar 1718, Notarius 
apost. 1719, Archivar 1721, Professor der Theologie 
1726, Pfarrer in St. Gallen und Novizenmeister der 
Conversbrüder 1727, Pfarrer in Rorschach 1728, Sub- 
prior 1740, zugleich erster Prediger, P lärrer in Gossan 
1744, Offizial 1745, Dekan 1747-1767. In den S treitig
keiten m it dem Toggenburg un ter Abt Cölestin II. 
Gugger von S taudach war er an den Konferenzen 
und Tagsatzungen V ertreter des Stiftes. —  L L H  III, 
p. 43. — AS I, V II, 2. — Stiftsarchiv. [J. M.]

H . K an to n  Schw yz. — P. C h r i s t o p h ,  Stiftsbiblio
thekar in Einsiedeln. Siehe un ter T h u r g a u .

I. K an ton  S o lo thurn . Siehe auch unter K t. B e r n ,  
Abschnitt II. f  A ltburgergeschlecht der S tad t Solo
thurn . K a s p a r ,  aus Schönenwerd, Schneider, Bürger 
1564. Wappen : in Blau eine von einem goldenen 
Drudenfuss umschlossene goldene Kugel. — 1. J o h .  
T h e o b a l d ,  1636-1717, Priester 1659, K aplan in Solo
thu rn  1663, Cantor 1669, Chorherr 1680, stifte te  die 
K aplan ei en Allerheiligen bei Grenchen 1689 u. St. Mau- 
riz am St. U rsenstift 1703 und verm achte u. a. 
40 000 f f  für die E rrichtung der Pfarrei Luterbach. 
Verfasser des Liedes Der weinende David. — 2. Jos., 
1806-1872, Priester 1829, Prim arschullehrer in Solo
thu rn  1832, des Lateinischen am Gymnasium und Ly
ceum, Domherr 1847, Installation  1871 ; f  1872, 
letzter des Geschlechts. — Vergl. LL. —- P. P ro t. Wirz : 
Bürgergeschlechter. — P. A. Schmid u. L. Schmidlin : 
Kirchensätze. — Z S K  1912. — E. Schmidlin : Die 
soloth. Schriftsteller im  17. Jahrh. — Derselbe : Gesch. 
des Amteibez. Kriegstetten. [v. V.]

J . K an to n  T h u rg a u . Familie in Frauenfeld und 
Steckborn. — .1. P . Christoph, O. S. B., * um 1565 
in Frauenfeld, studierte in Mailand und Bologna, 1583 
Konventuale zu Einsiedeln, 1592 Priester, schrieb unter 
M itarbeit von Franz Guilliman Annales Heremi Dei- 
parae Matris in  Helvetia (Gesch. des Stiftes Einsiedeln), 
gedruckt 1612. Verfasste ferner : Commentarius rerum 
helveticarum (histor.-topogr. Beschreibung der Orte und 
Zugewandten), H andschrift in d. Stiftsbibi. Einsiedeln. 
Machte sich als S tiftsbibliothekar um  die Neuordnung 
der H andschriften verdient. Propst zu St. Gerold in 
Frisen (Vorarlberg) 1614, t  dort 1637. — LL. — v. Müli
nen : Prodromus. — Haller : Bibliothek der Schweizer- 
gesch. I I I ,  p. 389. — G fr. X III , p. 173 u. 177. — 
Johann Kälin : Franz Guilliman. — AD B . — 2. Ka
tharina, Aebtissin des Zisterzienser-Klosters Kalchrain
1627-1648. — K uhn : Thurg. sacra 11, 72. — Die 
Steckborner Familie stam m t ab von Christ. H einr ., 
Oberfinanzrat in Ludwigsburg, 1769-1857. Dessen Enkel 
— P a u l ,  A potheker in Steckborn, * 1850, Sammler 
von Pfahlbaufunden. — Wappen : in  Weiss aus dem 
linken Schildrand wachsender ro ter Arm m it rotem  
H ammer ; rechts im Schilde ein roter Berg auf grünem 
Boden. Stammbaum der Farn. Hartmann-Meyer (Cann- 
s tad t 1892). [Albert Scheiwiler.]

K. K an ton  Z ürich . I. Altes Geschlecht der Gem. 
Wetzikon, das schon 1465 dort angesessen ist. Der Name 
kom m t im benachbarten Grüuingen schon 1391 vor. —
II. Geschlecht der Gem. Eglisau, das seit 1505 dort 
bezeugt ist. — [J. Prick.] — II I . In der S tad t Zürich 
seit 1335 nachweisbare Träger dieses Namens, seit 1357 
ziemlich häufig vorkommend. F r a n z ,  gen. K loter(s. Art. 
K l o t e r )  Gerichtschreiber, Bürger 1371 ; R ü d i g e r ,  von 
Busenhard, Bürger 1386 ; L o r e n z ,  Messerschmid, von
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N eustadt, Bürger 1495 ; H a n s , Schuhmacher, von 
E ttenhausen, Bürger 1577. — Angesehenes bürgerl. 
Geschlecht, das mehrfach im  Regim ent sass und im
17. Jah rh . zu den reichsten Familien Zürichs zählte, 
f  1846. Zwei W appen in Meyers W appenbuch v. 1605 
und 1674. — 1. J a k o b , von Einsiedeln, Schwertwirt, 
Bürger 1560, f  1570. — 2. A b r a h a m , * 1545, Pfarrer in 
Volkotswil 1572, in Scherzingen 1575 und Dekan des 
Kapitels O berthurgau 1587, Pfarrer in Eisau 1591- 
f  1608. — 3. F e l i x ,  1601-1676, W attm ann, Zwölfer 
zur Schneidern 1655, A m tm ann zu Toss 1659-1665. —-
4. Hans K o n r a d , * 1609, Seidenhändler, Zwölfer zur 
Saffran 1658, f  als der reichste und zugleich älteste 
Bürger 1693.

Aus Deutschland stam m t — R o b e r t ,  1851-1904, In 
genieur, D irektor des Gaswerks Zürich 1885 als Nach
folger seines Vaters Ludwig H. ( t  1895) ; urspr. von 
A rtern (Preussen), Bürger 1868, D irektor der Gaswerke 
in Metz 1892 u. in Venedig 1894. — SB  43, 1904. — 
N Z Z  1904, Nr. 98. — ZW Chr. 1906, p. 418. [H. Br.]

H A R T M U T ,  Abt von St. Gallen 872-883, stam m te 
aus einer vornehmen Familie, besuchte die K loster
schule zu Fulda, wird 838 erstmals in St. Gallen er
wähnt, war ständiger Dekan 849-872, zweimal auch 
Propst, Stellvertreter des Abtes Grimald, wurde nach 
dessen Tod 872 Abt, erlangte 11 Jahre später, gleich 
nach dem Besuch Kaiser Karls des Dicken im Kloster, 
m it Mühe, dass m an ihm, dem hochbetagten Mann, ei
nen Nachfolger gab, und starb  an einem 23. Jan . nach 
895, wo er zum letzten Mal genannt wird. Die Zeit 
seiner W irksam keit als Dekan und Abt gehört zu den 
glanzvollsten Perioden der st. gall. Klostergeschichte.
H. setzte die B autätigkeit des Abtes Gozbert eifrig und 
m it künstlerischem  Verständnis fort, förderte die 
Schule, die Bibliothek, das Studium, liess prachtvolle 
H andschriften anfertigen (so en tstand  z. B. der be
rühm te Folchartpsalter), betätig te  sich auch selber als 
Schreiber und sorgte zugleich für das ökonomische Ge
deihen des Stiftes. — Casus Ratperti u. Casus Ekkeharti 
(in M V G  X III  u. XV-XVI). — A D B . [Bt.]

H A R T O L F I N G E N  (K t. Uri, Gem. Bürglen. S. 
GLS, H a r t e l f i n g e n ) .  Weiler und Gegend in der 
Pfarrei Bürglen. Name von der Nachkommenschaft 
eines Alamannen Hartolf. Einige Güter daselbst waren 
1284 nach A ltdorf zehntpflichtig. Bemerkenswert ist 
das ehemals von Roll’sche Landhaus in der Balm er
m atte . Ein anderer Herrensitz aus dem Beginn des
17. Jah rh . steh t in Ruinen. — J e n n i  von Hartelfingen, 
t  im Eschental 1423. — Vergl. Gfr. 8, p. 25. — Schmid : 
Gesch. des Freistaats Uri. — LLH . — Das Bürgerhaus 
in  Uri (Abt. B ü r g l e n ) .  — Nbl. Uri X II, p. 91 ; X X I, 
p. 61. [Jos .  M Ü L L E R ,  A.]

H A R T W IC H ,  K a r l ,  * 1851 in Tangermünde 
(Preussen), Apotheker, Professor und Vorstand der 
pharm azeutischen Abteilung der E. T. H. in Zürich 
l892-t 25. II. 1917, Dr. med. h. c. der Universität 
Zürich 1914. Fachschriftsteller auf den Gebieten der 
Drogenkunde, Nahrungs- u. Genussmittellehre und der 
Prähistorie. Grössere Werke : Handbuch der Nahrungs
mitteluntersuchung Bd. 2 ; Die Bedeutung der Entdeckung 
von Amerika für die Drogenkunde (1892) ; Die neuen 
Arzneidrogen aus dem Pflanzenreich (1897) ; Kommen
tar zum  Arzneibuch für das Deutsche Reich (4. Ausg.
1901) ; Die menschlichen Genussmittel (1911). Mit B. 
Fischer Neuherausgeber von Hagers Handbuch der phar- 
mazeut. Praxis (7. Aufl. 1913). — ZW Chr. 1917. — 
Viertel]ahrsschr. d. Nat. Ges. Zur. 62, p. 702-708. — 
N Z Z  1917, Nr. 347 u. 374. [H. Br.]

HARZ EN M O S E R .  Verbreitetes Geschlecht im 
Toggenburg, hergeleitet von Harzenmoos (Gem. Hem
berg). Jäkli uss dem Hartzachm oss 1434 ; Hans im 
Hartzigmos 1440 ; Jakob Harzenmoser 1567. — A n t o n ,  
* 13. m . 1877, Pfarrer in Kappel 1903, W attw il 1909, 
Wil 1913, nicht res. Domherr 1922, Residentialcano- 
nicus u. Regens des st. gall. Priesterseminars 1923. — 
UStG Y. — Stiftsarchiv. — Bischöfl. Archiv. [J. M . ]  

HARZER.  Konstanzisches Adelsgeschlecht, das in 
der Gesch. des Bodenseegebietes eine bedeutende Rolle 
spielte und zeitweise im Thurgau reich begütert war, 
Wappen : in Silber nach links steigender blauer Löwe.

Die Brüder -— 1-3. H e i n r i c h ,  U l r i c h  u .  R u d o l f  
kauften  1359 reichenauische Lehen in Erm atingen. Von 
den Landenbergern, die bei ihnen Anleihen machten, 
erhielten sie zunächst als Pfand (1362 durch Kauf) 
Aadorf, das sie bis 1394 behielten. 1367 empfingen die
H. als reichenauisches Lehen die durch die Grafen von 
Toggenburg versetzten Güter und Leute in Griessenberg 
und Umgebung. — 4. H e i n r i c h  II., 1462 auf Burg 
Salenstein, die ihm 1465 von seiner Base Anna, G attin 
des Heinrich v. Roggwil zu Steinegg, aufgegeben wurde. 
— 5. U l r i c h  II., V etter von Nr. 4, 1478 Bürger in 
Zürich, 1485 und 1493 auf U ntersalenstein. — 6. B r u n o ,  
vielleicht Sohn von Nr. 5, von Niedersalenstein, 
erneuert 1521 sein Bürgerrecht in Zürich. —• 7. H a n s  
J a k o b ,  von Untersalenstein, 1598 herzogl. bayrischer 
Fähnrich, verm utlich letzter des Geschlechtes. — Vergl. 
OB G I. —• N at er : A a d o r f.  — TU . — L L . [ H e r d i . ]  

H A S .  t  Rapperswiler Geschlecht. — 1. H e i n r i c h ,  
des R ats 1421, 1425, 1437, 1441, 1444, Schultheis: 
1449, f  vor 1451. Dessen Sohn, Conventuale von 
W ettingen, als A l b r e c h t  II . A bt des Stifts 1462-f i486, 
verdient um  die w irtschaftliche Hebung und Anlage 
eines Diplom atars desselben. — LL. — v. Mülinen : 
H elvetia  sacra.  — Stadtarchiv R ’wil. [M. Sr.hn.]

H A S E L B E R G  (K t. Thurgau, Bez. Frauenfeld und 
Münchwilen. S. GLS). Bergrücken m it Burgstelle 
« Bürstel » über dem Bauernhof Haselberg auf Gebiet 
der Gem. Bichelsee. Die Burg wird urkundlich nie 
erwähnt und muss schon zur Zeit der Gründung des 
Klosters Tänikon (1249) zerfallen gewesen sein. Zwei 
auf sie bezügliche Sagen lassen verm uten, dass sie 
den Herren von Bichelsee gehört ha t. — Vergl. N at er : 
A a d o r f.  [ L e i s i . ]

H A S E L M A T T .  Siehe HAUPTSEE.
H A S E N B U R G  (K t. Bern, Amtsbez. Erlach. S. GLS). 

Burgruine bei Vinelz, neuere Bezeichnung für die einstige 
Burg Fenis, heute auch .« Schlosshubel » genannt ; 
früher Sitz der Grafen von Fenis. Der heute von Mauer
werk fast ganz entblösste Burgstall is t eine weitver
zweigte Befestigungsanlage m it keltischrömischen Spu
ren. Die frühm ittelalterliche Grafenburg mag Ende 
des 10. Jah rh . angelegt und längstens im  13. Jah rh . 
zerstört oder verlassen worden sein. — Pläne m it 
Rekonstruktionen s. AS GA 1855, 33, M N  1864, 1. und 
Art. E r d b u r g e n .  Eine Reliefaufnahme und weitere Lit. 
bei Aeschbacher : Grafen von Nidau. [ A e s c h b a c h e r . ]  

H A S E N B U R G  (franz. A s u e l )  (K t. Bern, Amtsbez. 
P run tru t. S. GLS). Dorf und ehemalige Burg ; Hasuel 
1260 ; Asleuel, Esuel, Hasunbruck 1270 ; später Hasel
burg und Hasenburg. H. bildete eine der vier grossen 
H errschaften des Bistums Basel. Die Burg geht wahr
scheinlich auf das. 10. Jah rh . zurück ; sie wurde im 
grossen Erdbeben vom 18. x. 1356 zerstört. Der letzte 
Herr von Asuel oder Hasenburg schenkte 1479 seine 
Güter dem Bischof von Basel, aber 1480 erhob Graf 
Oswald von Thierstein Ansprüche darauf. 1497 befand 
sich die H errschaft ganz in den Händen des Bischofs 
und der Basler Kirche. Mit ' dem Bau einer eigenen 
Kirche wurde Asuel 1839 eine selbständige Kirchgem. 
und von. Charmoilles getrennt. — Vergl. V autrey : No
tices hist. — Daucourt : Diet. — Trouillat. [P. O. B.] 

H A S E N B U R G  (K t. Wallis, Bez. Hörens). Schloss, 
das gegen das 13. Jahrh . von den Herren vom Turn 
zu Gestelen in A yent als Gerichtshof für ihre dortigen 
Lehnsleute gebaut, 1375 aber bei der Niederlage des 
verbündeten Adels an der St. Leonard-Brücke voll
ständig zerstört wurde. — J . von Müller : Gesch. der 
Schweiz. — Rameau : Le Valais historique. [Ta.]

H A S E N B U R G  (HE RR E N  von) ( d ’A s u e l ) .  Dy
nastengeschlecht des Bistums Basel, dessen behaup
te te r Zusammenhang m it den Grafen von Fenis, de
ren Stam m burg bei Vinelz ebenfalls Hasenburg hiess, 
unmöglich ist. Wappen : in Silber ein roter Schräg
rechtsbalken. Das Geschlecht stam m t ab von Hugo 
von Montfaucon, Herrn von Charmoille. Ausser der 
H errschaft Hasenburg oder Asuel besass es die Kast- 
vogtei von St. Ursitz, Pfeffingen, Pfetterhausen, He- 
rimoncourt, den Kirchenzehnten von Bonfol usw. Am 
bischöflichen Hofe gehörte ihm das Truchsessenamt. 
Die ersten bekannten Glieder des Geschlechts sind
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B u r k a r d  und H e i n r i c h , 1036, t  vor 1159. Des letz
teren  Söhne waren — 1-2. B u r k a r d , K astvogt von 
St. U rsitz 1152, f  vor 1175, und R e g n i e r  (1136-1175), 
S tifter der K irche von Glovelier. —  3. B u r k a r d , wird 
in der Freigrafschaft 1145-1175 erw ähnt ; kaiserlicher 
Legat in Burgund. — 4. H u g o , Chorherr von St. 
Ursitz 1146, Propst 1173, Bischof von Basel 1179, 
t  15. v . 1180. — 5. H e i n r i c h , Bischof von Strassburg 
1181, nahm  am dritten  Kreuzzug teil, f  25. m . 1190.
— 6-8. I-Ie i m o , T h e o b a l d  und H e i n r i c h , Brüder, 
s. un ter Willisauer Zweig. — 9. J o h a n n , gen. von 
Charmoille, 21. A bt von Lützel, f  1362.— 1 0 .  J O H A N N  
B e r n h a r d , besass 1424 als Lehen vom Bistum  Basel 
Dorf und Burg Asuel, Montgremay, la Combe und 
Charmoille, das Schloss Pleujouse, Miécourt, Vendlin- 
court, die hohen Gerichte zu St. U rsitz und die niederen 
zu Glovelier, sowie das Dorf Courtedoux. — 11. J o h a n n  
L ü t o l d , Domherr zu Besançon 1438, m it A n t o n  und 
T h e o b a l d  d ’Asuel, P ropst zu St. Ursitz, letzter des 
Geschlechts, schenkte 1479 seinen ganzen Besitz dem 
Bischof von Basel, f  1481. — Vergl. Trouillat .— Vau- 
trey  : Histoire des évêques de Bale IV. — F R B . — M N  
1867,-p. 139 u. Bd. 33. — A H S  1916, p .3 2 . — D aucourt : 
Diet. — Derselbe : Les derniers sires d’Asuel. —  Merz : 
Burgen des Sisgaus. [P. 0. B.]

Willisauer Zweig. Ein Zweig der burgundischen 
Familie v . H. erscheint seit 1212 als Besitzer von 
G ütern zu Willisau und verw altete 1245 die Vogtei. 
Sowohl die genealogischen, wie die rechtlichen V er
hältnisse der Familie und ih r Besitzstand sind noch 
nicht endgültig abgeklärt. Wappen : wie oben (abge
bildet Pusikan Taf. 4) ; Siegel in A H S  1895, Fig. 2 ; 
G fr. 58, 13. Panner des Hans Ulrich von Asuel aus der 
Schlacht von Sempach (bisher für das des Markgrafen 
von Baden-Hochberg gehalten) in Liebenau : Schlacht 
bei Sempach, Taf. VI und anderswo, erhalten im Histor. 
Museum zu Luzern. Unter, den Persönlichkeiten ragen 
hervor : W a l t e r  1245 und dessen Söhne H e i n r i c h  
(K irchherr zu Willisau), H e i m o , W a l t e r  und T h e o 
b a l d . Als die B rüder Heimo und Theobald 1285 teilten, 
fiel die Burg Neu-H. m it dem Kirchensatz von Willisau 
und den Leuten und G ütern diesseits des Hauensteins 
und der Aare an Heimo. Ein anderer H e i n r i c h , Bruder 
der Vorgen., ist als K irchherr zwischen 1266 und 1290 
nachgewiesen ; Chorherr von St. Ursitz u. von Münster- 
Gr anfei den. Ein dritte r dieses Namens war Benediktiner 
im Hof zu Luzern zwischen 1290 und 1332, von 1296 
an als K ämmerer. Die Brüder M a r c h w a r d , W a l t e r  u . 
H e i m o  lebten um 1302 und 1317 und h a tten  1310 dem 
Herzog Leopold Dienste über das Gebirge zu tun . 
Tatsächlich ha tten  sich die L etzten in den Dienst der 
Herzoge begeben und wenigstens die Burg und ge
wisse H errschaftrechte von diesen zu Lehen zurück
empfangen. Durch U r s u l a , die Tochter Marchwards, 
gelangte die E rbschaft H. um  1335 an die Grafen von 
Aarberg-Valendis. — Vergl. Trouillat (Stam m tafel im
4. Bd., eine solche auch im Ms. in  der v. Mülinen’schen 
Bibliothek zu Bern). — Segesser : Hechts gesch. I, 635 ff.
— Liebenau : Gesch. der Stadt W illisau. — Gfr. 58 
u. 59. [P. X. W.]

H A S E N B U R G  (N E U)  (K t. Luzern, Am t und Gem. 
Willisau. S. GLS). Ehemalige Burg des Willisauer 
Zweiges der Burgunder Familie v. H. auf dem Willi
sauer Wellberg, erscheint urk. als feste W ohnstätte 
von der 2. H älfte des 13. Jah rh . an bis zur Sempacher- 
zeit, wo sie geplündert und zerstört wurde. In  der Nähe
im Tal war die L andgerichtstätte. — Gfr. Reg. —
Liebenau : Die Schlacht von Sempach. — Staats arch. 
Luzern. — Ch. Châtelain : Willisau et Neu H. (in 
M N  1896). [P. X. W.]

H A S E N F R A T Z ,  P e t e r . Siehe D a s y p o d i u s .
H A S E N S P R U N G  (K t. G raubünden, Bez. Heinzen

berg, Kreis Domleschg, Gem. P ratval. S. GLS). Ruine 
einer Burg zwischen Rotels und Fürstenau, die 1451 
im  Schamserkrieg von den Bündnern zerstört wurde.
— Tschudi : Chronik. [C. J.]

H A S F U R T E R .  f  Geschlecht der S tad t Luzern. —
H e i n r i c h  aus Babenberg, Bürger 1418. Wappen : in 
Rot ein springender, goldener Hase. — H e in r ic h ,  Sohn 
des Vorgen., 1424-1483, Grossrat 1441, im Ziircher-

kriege, Richter 1446, K leinrat 1447, Vogt zu Kriens 
1449, zu Münster 1454, H auptm ann beim Zuge in 
den Hegau 1455, B auherr 1456, Gesandter in Sachen 

des P lappart - Krieges 1458, H aup t
m ann beim Zuge in den Thurgau, 
kaufte die Burg Bald egg, Schultheiss 
1460, Gesandter zu den Friedensver
handlungen in K onstanz m it Oester
reich 1461, kaufte W ildenstein und 
Auenstein 1465 ; H auptm ann beim 
Feldzuge nach Schaffhausen 1467, im 
W aldshuter-Krieg 1468, französischer 
Parteigänger 1473, war am Prozess 
H agenbach in Breisach 1474 beteiligt ; 

kauft Urgiz 1475. H auptm ann bei Pontarlier, H aup t
m ann bei Murten, dort zum R itte r geschlagen, 
bei Nancy, Tagsatzungsgesandter, Gesandter nach 
Frankreich wegen der Freigrafschaft 1477, an König 
Ludwig X I. 1478, zum Friedensvertrag m it Mailand 
und Bund m it dem Papste 1479 ; H aupt der S täd te
partei. — Letzter war J o a c h i m ,  ca. 1522. — Vergl. 
Gfr. — K S B  XVI, 1900. —  Merz : Mittelalterliche 
Burganlagen... des Kts. Aargau. — Derselbe : Burg  
Zwingen. — Staatsarchiv Luzern. [y. V.]

HASLA,  von ( I I a s l e r ) .  Gräfliches Ministerialen- und 
Bürgergeschlecht von Rapperswil. — 1. R u d o l f ,  des 
R ats 1289, 1290, 1294, 1310. — P e t e r ,  des R ats 1303. 
— J o h a n n ,  des R ats und Spitalpfleger 1346. — R ü d i 
g e r ,  K ircherr von Jona  1376-1382. — UZ. — S tad t
archiv R ’wil. [M. Schn.]

HASLACH (K t. St. Gallen, Bez. U nterrheintal, 
Gem. Au). Siehe Au und W i d n a u - H a s l a c h .

HASLACH (K t. Schaffhausen, Bez. U nterklettgau. 
S. GLS). Hof bei Wilchingen ; Haselaha 870 u. 1049 ; 
Hasala 912. In  der Nähe (auf der Dicke) befindet sich 
ein Refugium (?), an dessen Wall Funde aus der 
Steinzeit gemacht wurden. Nach Buck bezeichnet der 
Name eine uralte Mal- oder G erichtsstätte, die jeweils 
m it H aselstäben abgesteckt war. H. war königlicher 
Besitz, der 870 an das K loster Rheinau kam. Später 
kam  es an das D om stift Konstanz. Bis 1850 besass H. 
eigene G erichtsbarkeit, ursprünglich ein Mannlehen vom 
Stift zu Konstanz. Gegen Ende des M ittelalters war sie 
im Besitz des Frauenklosters St. Agnesen, das 1511 m it 
dem Spital zu Schaffhausen darum  einen Prozess 
führen musste, aber vom R at in Schaffhausen in seinen 
A nsprüchen geschützt wurde. Im  gl. J . nahm en die 
K losterfrauen Hans U rban Jünteler und Hans Mörikofer 
freiwillig zu 1/,l in den Mitbesitz der Vogtei auf ; die 
übrigen 3/,, verkaufte es 1528 an Bürgermeister Job. 
Peyer. Dessen Sohn M artin baute das « Schloss H. » 1575 
neu auf. Die Rechte der Peyer kamen 1607 an die 
Weiss von Binzen und dann an die S tad t Schaffhausen, 
die sie 1644 wieder an die Peyer ab tra t. Diese behielten 
die 3/Z| der Vogtei bis 1818. Der letzte Viertel kam  1641 
durch Schenkung an die S tad t. — Lange Zeit bestand 
in H . ein Bad, dessen Gebäulichkeiten Ende des 19. 
Jah rh . zur A rm enanstalt der Gem. Wilchingen umge
w andelt wurden und am 19. I V .  1904 abbrannten. —  
Vergl. Festschriften Schaffh. — Rüeger : Chronik. — 
MeyeP-Ahrens : Die Heilquellen... der Schweiz. [W .-K .]  

H ASLE,  HASLI  (K t. Bern. S. GLS). Heutiger 
Amtsbez. Oberhasle, früher das reichsfreie Land « Hasli 
im W yssland » ; Hasile 1252 ; Vallis de Hasile 1275. 
Heber die Gesch. des Haslitales sind vor dem 13. Jah rh . 
keine authentischen Nachrichten vorhanden. Einige 
spärliche Funde : eine Giltsteinlampe auf W endenalp 
(Gadmen, 1900), ein Steinbeil bei Aegerstein (G uttan
nen, 1845), ein Steinbeil nahe bei der Kirche Meiringen 
(1900) sowie die Ortsnamen : Balm, Falchern, Zwirgi, 
die Sagen von verschwundenen Ortschaften (s. Willi), 
der Heidenweg am Sustenpass, beim Strassenbau auf 
dem K irchet gefundene Bronzelanzenspitzen und eine 
1905 am Grindelgrat gefundene m ittelständige spachtel
förmige R andaxt aus Bronze lassen Besiedlung des Lan
des in vorgeschichtlicher Zeit annehmen. Ein Depot von 
ca. 50 römischen Münzen versch. Alters auf dem Kirchet 
und andere Münzfunde aus dem 3. Jah rh . in Meiringen 
und Innertkirchen, sowie der Name Fontenen oder 
Funtenen für eine Quelle am rechtseitigen Talabhang
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unterhalb Meiringen weisen auf römische Besiedelung. 
Sagen und Ueberlieferungen (das Ostfriesenlied, 77 
Strophen) berichten von einer Besiedlung des Tales 
durch Schweden und Ostfriesen. Dass die Alamannen 
hier ansässig waren, dafür sprechen deutlich mehrere 
Ortsnamen und die noch heute bestehenden gemein
samen Nutzungen von Allmend, Alp und Wald in den 
Bäuertgemeinden G uttannen, Hasleberg u. Meiringen. 
— Jah n  : Kt. Bern, p . 339, 343. •— B onstetten : carte 
arch. 26 und ree. X I, 2. — R üttim eyer : Urethnographie, 
63. — J S G U  IX  ; XIV. — ASA 1867. — Jahresb. des 
Hist. Museums Bern 1922. — A H V B  II I , 2, 55. — 
Die L iteratur über das angebl. Herkommen der Ober- 
hasler von Skandinavien ist verzeichnet bei v. Mülinen : 
Beiträge I.

Das Hasli kam  als burgundisches Land zum deut
schen Reich und war reichsfrei. Die Reichsunm ittel
barkeit, für die mangels urkundlicher Beweise doch 
das Landespanner m it dem einköpfigen schwarzen Adler 
auf gelbem Grunde und das Landessiegel, ein Adler .mit 
ausgebreiteten Flügeln (zuerst auf einer U rkunde des 
Klosters Interlaken 1296) sprechen (dagg. J . Stam m ler : 
Ueber die Herkunft und die Bedeutung des Hasletaler 
Wappens, in B T  1898), wird durch den Kriegszug 
Berchtolds V. von Zähringen 1211 (s. A rt. G r i m s e l )  
erklärt, denn das Land stand ihm als dem S ta ttha lter 
des Kaisers, den die Hasler als Oberherrn anerkannten, 
völlig offen. W eitere Beweise ihrer Selbständigkeit 
waren die kleine Reichssteuer von 50 ff, die W ahl des 
Landam m anns aus der Mitte des Volkes, das Recht, 
selbständig Krieg zu führen und Verträge und Bünd
nisse abzuschliessen. Neben den reichsfreien Bürgern 
gab es auch Unfreie, Hörige und Leibeigene, besonders 
unter der Oberhoheit der Freiherren von Ringgenberg, 
die Lehen und Eigentum  im  Lande besassen. Mit dem 
Kloster Engelberg, das einige Alprechte auf Engstlen- 
alp im Hasli besass, standen die Hasler auf gutem  Fuss ; 
sie übergaben z. B. diesem Kloster ihre wichtigsten 
Urkunden zur Aufbewahrung. Gegen die Machtgelüste 
einiger Freiherren, z. B. derer von Bri en z und Ringgen
berg, von K iburg und besonders auch des Klosters 
Interlaken schloss die Landschaft um die Mitte des
13. Jah rb . einen Schirm vertrag m it Savoyen und 1275 
und 1308 ein Schutz- und Trutzbündnis m it der Reichs
s tad t Bern, der dieser Bund angesichts ihrer w eit
ausschauenden Passpolitik sehr gelegen kam. Bald nach
her, 1310 und 1311, verlor das Hasli seine Selbständig
keit, als König Heinrich V II. von Luxemburg dieReichs- 
steuer der Hasler an die Freiherren von Weissenburg 
verpfändete. Nach dem unglücklichen Ausgang der 
1332 wegen unbegründeten Mehrforderungen entstan
den Fehde der Hasler m it den W eissenburgern nahm 
sich der Bundesgenosse Bern der Hasler an u. zwang die 
Weissenburger m it Waffengewalt, ihm die Pfandschuld 
und die Reichssteuer des Hasli im Frieden vom 30. vi. 
1334 abzutreten. In der U rkunde vom  8. v m . 1334 
tra ten  die Berner als Gläubiger an die Stelle der Weissen
burger und somit auch des Kaisers, und da die Pfand
schuld weder vom Hasli noch von Seite des Reiches 
erlegt wurde, ging die Selbständigkeit des Hasli nach 
aussen verloren und die Landschaft wurde im  Laufe der 
Zeit von selbst bleibendes Eigentum  der S tadt Bern. 
Aber gegenüber den ändern Landschaften Berns, die 
als Vogteien von Bern verw altet wurden, behielt das 
Hasli eine fast unbegreiflich erscheinende bevorzugte 
Stellung, da es in seinen innern Angelegenheiten voll
ständig frei bleib. Dafür stellte es den Bernern 1339 
im Laupenkrieg ein Fähnlein von 300 Mann. Auch im 
Oberländeraufruhr von 1445 (böser Bund), im Burgun
der- und Bauernkrieg hielt es treu  zur S tadt.

W ährend die Hasler m it ihren Nachbarn jenseits 
des Brünigs und des Jochpasses (Kloster Engelberg) 
freundliche Beziehungen unterhielten, ha tten  sie mit 
den Wallisern wegen Grenz- und Zollstreitigkeiten und 
räuberischen U eberfäll en Ende des 14. und anfangs des
15. Jahrb . manchen Strauss auszufechten. Im  Zug der 
Berner über die Grimsel 1419 ha tte  das Tal un ter E in
quartierung und Requisition viel zu leiden. Dazu wütete 
noch die Pest und nachher eine Teuerung. Zur Zeit der 
Reform ation wurde das gute Verhältnis zu Bern empfind

lich getrübt, als sich die Mehrzahl der Hasler, auf
gewiegelt durch die Unterwaldner, den Anordnungen 
Berns widersetzten und beim alten Glauben verblei
ben wollten. L aut der U rkunde vom 13. X I .  1528 (Akten
sammlung der Berner Reformation von Steck und To- 
bler) standen 107 Gutwillige m it Landam m ann Au
gustin von Weissenfluh und 159 A btrünnige m it dem 
Haupträdelsführer Hans im Sand einander gegenüber. 
Mit Waffengewalt wurde der Aufstand, der nicht un 
wesentlich am nachfolgenden Zerwürfnis m it den Ur- 
kantonen und an den Religionskriegen der Eidge
nossenschaft schuld war, unterdrückt. Seither wurden 
die Hasler von Bern nicht mehr als « Freunde und Eidge
nossen », sondern als « U ntertanen » angeredet und 
behandelt. So blieb es bis 1798.

Chroniken und Lieder melden, wie im  16. Jahrb . die 
Hasler und Frutiger einander zur Fastnachtzeit m ehr
mals Besuch absta tte ten  und in festlichen Spielen : 
Schiessen, Steinstossen, Schwingen, Laufen, Springen 
und Singen w etteiferten (H. Türler in B T  1900).

Von 1534 datiert das neue Landbuch von Oberhasli, 
in dem die alten S tatu te  von 1352, 1420 u. 1513 neu 
kodifiziert wurden. Später wurde es mehrmals ergänzt, 
letztm als 1761. Es enthält in 62 Artikeln Bestimmungen 
über Kriminal-, Polizei- und Civilrecht. Die Landsge
meinde ist die höchste gesetzgebende Behörde. Präsi
dent dieser Behörde ist der Landam m ann. Ihm  zur 
Seite steh t ein R at als Exekutiv- und Gerichtsbehörde, 
bestehend aus dem Landesvenner, Landessäckelmeister, 
Bauherrn, Zeugherrn, Kirchmeyer und 9 Beisitzern 
oder Gerichtsässen. Dieser R at heisst auch der R at 
der « Fünfzehner » oder « die E hrbarkeit ». Die Sitzun
gen fanden im Landhaus zu Meiringen (1568 erbaut) 
s ta tt .

In  den Uebergangswirren von 1798 wurde von U n
terwalden her in den Haslern der seit der Reformation 
gehegte Wunsch, ein Ort der Eidgenossenschaft zu 
werden, wieder genährt. Am 23. I V .  1798 befanden 
sich in Meiringen, Hasleberg, Brienzwiler und Brienz 
1300 Mann Schwyz er und Unterwaldner. Da aber zu 
gleicher Zeit die Franzosen in den W aldstätten vorrück
ten, zogen sie sich am 1. Mai wieder über den Brünig 
zurück. — Ueber das Gefecht an der Grimsel 1799 s. d.

In der Helvetilc war das Hasle ein Bestandteil 
(D istrikt) des « Kantons Oberland », wurde aber später 
als Amtsbez. wieder dem K t. Bern einverleibt.

Bis gegen Ende des 15. Jahrb . bestand für das ganze 
Hasle nur eine Kirche in Meiringen. In den ändern 
Ortschaften Innertkirchen, G uttannen, Gadmen und 
am Hasleberg bestanden Kapellen (vergl. im übrigen 
diese Art.).

Volk und Land im untern  A aretal bis zum Brienzer- 
see hatten  Jahrhunderte lang un ter den verheerenden 
Ueberschwemmungen der Aare unsäglich zu leiden. Der 
frühere W ohlstand sank zusehends. Besonders ruinöse 
K atastrophen fanden s ta tt  : 1618, 1658, 1703, 1733, 
1762, 1831, 1851, 1855, 1858, 1860 u. 1867. H aup tu r
sachen waren : die Erbauung der Unterseenschwelle 
1433, die Abholzung der W älder für das Eisenberg
werk, die Ausbrüche des Alp- und Reichenbaches und 
anderer Bergbäche. Auf Beschluss des Grossen Rates 
vom 1. I I .  1866 wurde die Korrektion der Aare, die 
Entsum pfung des Talbodens und die Verbauung der 
W ildbäche durchgeführt. Die für die damalige Zeit 
ungeheuren Kosten von Fr. 2 800 000 (per Jucharte  
ca. Fr. 890) waren tro tz  Kantons- und Bundessubven
tionen für die Bewohner fast unerschwinglich, so dass 
die segensreichen W irkungen des Werkes sich erst 
heute, 60 Jahre nachher, fühlbar zeigen.

Seit dem 15. Jahrb . wurde auf der P lanplatte, 
am Balmeregghorn und an der Erzegg Eisenerz aus
gebeutet (s. A rt. B e r g b a u ) .  Der Hochofenbetrieb er
forderte jährlich ca. 1000 K lafter Holz. Diese R aub
wirtschaft und die dadurch m it verursacht en Ueber
schwemmungen erzürnten die Bewohner. 1628 zerstör
ten sie die Eisenetablissemente im Mühletal. Von 1813 
an wurde der wieder erstandene Betrieb gänzlich ein
gestellt. Ein anderer Zweig des Bergbaues, das K ri
stallsuchen, h a t seit 1650 eine Rolle gespielt. 1719 wur
den am Zinkenstock prächtige weisse Bergkristalle
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ausgebeutet und durch Verm ittlung des Klosters E n
gelberg nach Italien verkauft. Besonders lohnend war 
der E rtrag  in den Jahren  1730-1740. Ein Peter Sulzer 
von G uttannen entdeckte 1868 am Tiefengletscher eine 
Kristallhöhle, aus welcher mehrere hundert Zentner 
tiefschwarzer Topase und Morione zu Tage gefördert 
wurden (eine Gruppe im na t. hist. Museum in Bern).

Die in den 70er Jahren  des 19. Jah rh . auch im  Hasli 
lohnende Holzschnitzerei ist seither stetig zurückge
gangen. Verschwunden sind seither auch die Seiden
webstühle ; dafür ist durch die H eim atschutzbewe
gung eine andere H eim industrie, die Leinwandweberei 
auf Handwebstühlen, neu belebt worden. Heutige 
Beschäftigung der Bewohner des Hasletales sind Vieh
zucht, A lpw irtschaft und Frem denverkehr. Die Schaf- 
und Pferdezucht, die früher bedeutend war, ist auf ein 
Minimum zurückgegangen. Bevölkerung : 1764, 3253 
Einw. ; 1831, 6227 ; 1856, 7077 ; 1880, 7574 ; 1900, 
7008 ; 1910, 6810 ; 1920, 6507. Taufregister seit 1571 ; 
Eheregister seit 1602 ; Sterberegister seit 1767. — 
Vergl. A. Jahn  : Chronik. —  Lohner : Kirchen. —
A. Willi : Kirchliche Zustände vor der Reformation im  
Oberhasle. — Derselbe : Ritter und Edle des Haslitals. — 
Derselbe : Die Strahler im  Hochgebirge. — Derselbe : 
Die Korrektion der Aare im  Haslital. — Derselbe : Das 
Eisenbergwerk im  Oberhasli. — Derselbe : Handel u. 
Wandel im  Haslital. — A. Mühlemann : Studien zur 
Gesch. der Landschaft H. —  Jörin : Der Kt. Oberland. 
— O. H opf : Geschichten aus der Vergangenheit... —
G. Tobler : Die Oberländer Unruhen 1445. — Herrn. 
H artm ann : Das grosse Landbuch. — Derselbe : Hasle 
im  Weissland vor 200 Jahren (in B B G  V). — B B G  II , 
13. [F. L e u t h o l d . ]

HASL E ( H a s l i )  (K t. Bern, Amtsbez. Burgdörf. 
S. GLS). Dorf, Gem. und Kirchgem. m it vier F raktio
nen : Biembach m it Aeschbach und Stalden, Goldbach, 
Hasle m it Kalchofen und Uetigen m it Gomerkinden 
und Schafhausen. U nter kiburgischer H errschaft 
bildete H . ein eigenes Gericht und kam  1384 mit 
Burgdorf zusammen an Bern. Die Kirche zu Hasela 
wird 1254 erstmals erw ähnt. Der Kirchensatz ge
hörte den H erren von Buchsee, kam  1424 tauschweise 
an das K loster Trub und m it diesem bei der Reform a
tion 1528 an Pern. 1678 wurde die Kirche erweitert, 
bei welchem Anlass von Bern und Burgdorf und dam a
ligen bernischen Beamten 10 schöne W appenscheiben 
gestiftet wurden. 1880 entdeckte m an an der stehen 
gebliebenen nördlichen Mauer des alten Baues W and
malereien aus dem 15. Jah rh . Das Pfarrhaus wurde 
1713 neu erbaut. Tauf- u .'Eheregister seit 1556, Sterbe
register seit 1728. — Vergl. F R B . — Jahn  : Kt. Bern. —
H. Kasser : Bernbiet I. — Lohner : Kirchen. [H. Tr.]

HA SL E  (K t. Luzern, Am t Entlebuch. S. GLS).
Gem. u. Pfarrdorf. Wappen : in Silber

------------- aus grünem  Dreiberg wachsende Ha-
' selstaude m it schwarzen Früchten. 

Hasile 1236. Hier besassen die Freien 
von Hasenburg in Willisau im  13. 
Jah rh . Eigengut und waren früher 
Grundherren. Sie stifteten  die K a
planei und inkorporierten sie der 
Pfarrei Menznau. Mit dem P atronat 
von Menznau ging auch jenes der 
Tochterkirche Hasle (ca. 1320) an den 

Deutschen Orden von H itzkirch über, der es bis 1465 
innehatte, wo die Gründung der selbständigen Pfarrei 
erfolgte. Das von Joh . Müller 1782 abgebildete und 
im ASA 1885, p. 164 beschriebene Sandsteinrelief vom 
Jah r 1495 diente anfänglich als Bekrönung eines Sa
kram enthäuschens und war bis in die Neuzeit am Chor 
der Totenkapelle angebracht. Im  Bauernkrieg 1653 
w irkten vor allen aus zwei Männer aus dieser Gegend 
m it, Bolei Christen, der gefährliche Agitator, und Jost 
M arbach, von denen der E rst ere zu 6 Jahren  Kriegs
dienst gegen die Türken, der Letztere (29. XI. 1653) zum 
Tode verurte ilt wurde. Am 29. September 1653 erfolgte 
das A tten ta t auf Schultheiss Dulliker beim Bruggen- 
schachen, dem Zeugherr Studer zum Opfer fiel. Tauf
register seit 1625, Ehe- und Sterberegister seit 1691. — 
Vergl. Gfr. Reg. -— Schnyder : Entlebuch. — Wey :

Die Deutschordenskommende Hitzkirch, 108 ff. —  Se- 
gesser : Rechtsgesch. I, 596. — von Liebenau : Der 
Bauernkrieg. [P. X. w .]

HASL E IIVI G R U N D .  Siehe I n n e r t k i r c h e n .
HAS LEB ACH ER.  Altes Geschlecht der Gem. Su

miswald und L ützelflühi (K t. Bern), das sich nach dem 
Hofe H aslebach bei Sumiswald benennt, den es seit 
mehr als 400 Jah ren  inne h a t. Das Geschlecht stand 
früh in hohem Ansehen und gab der Gem. Sumiswald 
im 16. Jah rh . mehrere erste Gemeindebeamte. — H a n s  
(Johannes) wurde am 20. x . 1571 als Sektierer (W ieder
täufer) hingerichtet. Von dieser Begebenheit berichtet 
ein altes Lied, das noch heute von den Täufern im 
Ju ra  gesungen wird (Bund  vom 28. XII .  1882 ; O. v. 
Greyerz im Rössligarte 3). — J o h a n n e s , * 1759, Landes
seckelmeister (Vermögensverwalter des ehem. Land
gerichts Rahnflüh), nach dem Falle Berns 1798 Mitglied 
der provisorischen Regierung, D istrik tssta ttha lter des 
neuen Bez. N iederem mental 1798, des Grossen R ats 
1803 und A m tsstatthalter von Sumiswald, f  16. I. 1830.
— R. Fetscherin : Ehrendenkmal a u f Joh. H. — SB B  I.
— v. Mülinen : Beitr. I, 157. [II. Tr.]

H A S L E B E R G  (K t. Bern, Amtsbez. Oberhasle.
S. GLS). Dorf und Gem. in der Kirchgem. Meiringen, 
die neben vielen Einzelhöfen auch die Weiler Golderen, 
Hohfluh, U nterfluh, R üti, Weissenfluh und Wasser- 
wendi um fasst. Ein Ortsname Fontänen lässt auf röm i
sches A ltertum  schliessen. Politisch teilte der Ort die 
Geschicke der Landschaft Oberhasli oder Hasle im 
Weissland, kirchlich diejenigen von Meiringen. Altes 
wichtiges B äuertarchiv. [H. Tr.]

HASLEN (K t. Appenzell I. R h. S. GLS). Dorf und 
Kirchgem. Früher nach Appenzell kirchgenössig, wurde 
die Filialkàpelle v. H. 1666 zur Pfarrkirche erhoben. 
V erbindung m it Teufen durch eine neue Brücke über 
die S itter 1925. — Nfische!er : Gotteshäuser. [A. M.]

HASLEN (K t. Glarus. S. GLS). Gem. und Dorf. 
Hasla 1349 ; gehört zur evang. Kirchgem. Schwanden, 
wurde 1896 von der polit. Gem. Diesbach abgetrennt. 
Eigene Prim arschule seit 1785. Bevölkerung : 1920, 
729 Einw. [Nz.]

H AS LE R,  H AS SL ER .  Familien der K te. Aargau, 
Bern, Freiburg, Graubünden, St. Gallen, Unterwalden, 
Wallis, Zug und Zürich.

A. K a n to n  A a r g a u . HASSLER ; HASLER. Geschlecht 
der S tad t Aarau. M a r t i ,  von Wil, Bürger 1588. — 
M a u r i z ,  Stadtschreiber 1695. — G a b r i e l ,  Glocken- 
giesser 1673, H a n s  F r i e d r i c h  ( f  1871) und dessen Sohn 
H a n s  (1840-1903), sowie G o t t l i e b ,  in Basel, 1805-1864, 
Lithographen, sind erwähnt im S K L . —  F e r d i n a n d  
R u d o l f  Hassler, 1770-1843, Vermessungsingenieur, 
ging 1805 nach den Vereinigten Staaten, wo er bald von 
der Regierung m it grossen Vermessungsarbeiten und 
mit der Vergleichung säm tlicher Masse und Gewichte 
der Union beauftragt wurde. Eine Fläche von ca. 30 000 
Quadratmeilen wurde durch ihn vermessen. — G u s t a v  
A u g u s t .  * 1830, zuerst Mechaniker, dann Direktor und 
Besitzer der Telegraphenw erkstätte in Bern, in die er 
Mitte der 50er Jah re  eingetreten war ; f  5 .1 . 1905 in 
Bern. — Vergl. Merz : Wappenbuch von Aarau. — 
Wolf : Biographien 2. [H. Tr.]

B. K a n to n  B e r n . Alte Landfamilien, die in den 
F R B  seit 1324 genannt werden und heute noch im Amt 
Aarwangen, in Bern, Burgdorf, Frutigen, Spiez und 
W alkringen vertreten  sind. Im  Amtsbez. Interlaken 
leben Familien Namens Häsler. — J o h a n n ,  * 1548 in 
Schöntal (Gem. Ausserbirrmoos), studierte in Heidel
berg und Leipzig Theologie und Philosophie, später 
Medizin, S tad tarz t in Bern 1582, Professor der K ünste 
an der oberen Schule 1583, wurde wiederholt antitri- 
nitarischer Gesinnung verdächtig t und verfolgt, ging 
1593 nach Litauen, wo sich seine Spur verliert. -—
E. Bähler im B T  II , 1922. [H. Tr.]

C. K a n to n  F r e ib u r g .  HASSLER. Familie von St. 
Antoni und St. Ursen. P i e r r e  war 1 3 5 1  Bürger von 
Freiburg. — S taatsarch. Freiburg, Grand Livre des 
Bourgeois. [ r æ m y . ]

D. K a n to n  G ra u b ü n d en . HASSLER. Im  K t. Grau
bünden verbreitetes Geschlecht, in Ilanz, Trons, Ma- 
laders usw. [L. J.]
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E. K a n t o n  St. G a l l e n .  Geschlecht in den Gem. des 

st. gall. Rheintals, seit 1902 auch von St. Margreten 
aus in der S tad t St. Gallen eingebürgert. W Æ L TI,  von 
Margreten 1419 ; U l i  Hofamm ann zu A ltstä tten  1461 ; 
V i n c e n z ,  Hofamm ann zu A ltstä tten  1522 ; H a n s ,  
Ammann Abt Diethelms zu A ltstä tten  1533. — W o l f ,  
Stadtam m ann und Bannerherr zu A ltstätten . — J o s e f ,  
Ammann des Hofs St. Margreten 1777. — Vergl. 
Chronik v. Altstätten, hgg. vom Rheintaler-Verlag 
in A lts tä tten . — Ilardegger u. W artm ann : Der Hof 
Kriessern. — W artm ann : Der H of Widnau-Haslach.
— Göldi : Der H of Bernang. [Bt.]

F. K a n t o n  U n t e r w a l d e n .  Alte abgegangene Land
leute zu U nterw alden ob dem Wald, Kilcher zu Alp- 
nach. U l r i c h  H. kauft von den Grafen von Habs hur g 
freies Eigen zu Alpnach, Kägiswil und Sarnen 1257 ; 
H a n s ,  t  bei Beilenz 1422 ; M e l c h i o r ,  t  Paffi (Pavia) 
1525. 1531-1594 gibt das Geschlecht 6 Geschworene. — 
H a n s  ist 1554 des geheimen Rates. — Gfr. 14. — 
Küchler : Geneal. Notizen. — Jahrzeitbuch Sarnen. — 
Dürrer : Einheit Unterwaldens. — Derselbe : Landam
man Heinzli (in Jahrbuch Sarnen 15). [Al. Truttmann.]

G. K a n t o n  W a l l i s .  Diese Familie findet sich seit 
dem 15. Jah rh . in Lötschen und seit 
dem 18. Jahrh . auch in Agaren. Wap
pen : in Blau pfahlweise gestellt ein 
gestürzter goldener Halbmond zwi
schen zwei goldenen Sternen. — M a r 
t i n ,  von Lötschen, Frühm esser in 
Mörel 1705, dann bis 1760 Rector in 
Kippel. — I g n a z ,  von Agarn, * 22. xi. 
1822, Priester 1850, Inhaber ver
schiedener Pfründen, stiftete 1*843 
die R ektoratspfründe in Agaren, f  13.

iv . 1917 in Lenk. — B W  G II , 382. — Volkskai, für 
Ereiburg u. Wallis 1918. [D. I.]

II. K a n t o n  Z u g .  HASLER ( H a s s l e r ) .  Altes Ge
schlecht in Aegeri. H e i n r i c h ,  1379. — H e i n r i c h ,  
t  1444 bei St. Jakob a. d. Birs. — H e i n r i c h ,  Landvogt 
von Baden 1499, t  als H auptm ann im Mailänder krieg 
1516. — H a n s  H e i n r i c h ,  im Betenbühl, Ammann
1628-1629. Aus dem Geschlecht entsprossen mehrere 
Pfarrheiren  und Landvögte. — Vergl. A. L etter : 
Beiir. zur Ortsgeschichte des Tales Aegeri I, p. 94, 98, 
106, 314. — W. J . Meyer : Zuger Biographien, Nr. 221- 
223. [W. J. M e y e r . ]

I. K a n t o n  Z ü r i c h .  I. Altes Geschlecht der Gem. 
Männedorf, das schon 1433 dort angesessen ist. Der 
Name ist jedenfalls von einem Orts- oder Flurnamen 
abgeleitet. — [ J .  F r i c k . ]  — In den Gemeindebehörden 
immer vertreten . — 1. J a k o b ,  * 1825 in Stäfa, N ational
ra t 1874-t 24. XII .  1880 in Bern. — 2. Jakob E d u a r d ,  
von Stäfa, * 6. IX. 1849 in Pfäffikon, Dr. jur., S tad tra t 
und Gemeindegutsverwalter in W interthur 1878-t 14. 
IX. 1893, Bürger von W interthur 1881, K antonsrat 1881- 
1892 und dessen Präsident 1887, Präsident der Schweiz. 
Unfallversicherungs-Aktiengesellschaft u. der Schweiz. 
Lokomotiv- und Maschinenfabrik in W interthur. — 
Schweiz. Portr. Gail. 526. — Landbote 1893, Nr. 217- 
220. — N Z Z  1893, Nr. 261. — 3. E m i l ,  1851-1912, Ge
m eindepräsident von Männedorf und K antonsrat. — 
[H. Br.] — II . Geschlecht der Gem. Dinhard, das seit 
1546 dort bezeugt, aber schon 1467 im  benachbarten 
Rickenbach angesessen ist. —  [J .  F r i c k . ]  —  4. E l i a s ,
* 1842 in Eschlikon-Dinhard, Sekretär der kan t. 
Finanzdirektion 1872, Gemeindeschreiber in Enge 1877, 
Sekretär der Abgeordnetenversammlung zur Vorbera
tung der Gemeindeordnung für die vereinigte S tadt 
Zürich 1891, S tad tra t von Zürich 1892-1907, K antons
ra t 1893 und B ankrat 1907, Mitglied des Grossen S tad t
rates 1907, Verfasser eines Lebensbildes von Alfred 
Escher, Bürger von Zürich 1893, f  26 . XII. 1923. — 
ZW Chr. 1900, 1907. — N Z Z  1923, Nr. 1819 u. 1842. 
Gesch. der Zürcher Stadtvereinigung von 1893 (1919). —
— Persönl. Mitteilungen. — 5. K a r l ,  Sohn von Nr. 4,
* 1873, Dr. ju r. 1897, Bezirksrichter in Zürich 1900, 
Oberrichter 1917-f 8. v m . 1921. — N Z Z  1921, Nr. 1169.
— Landbote 1921, Nr. 187. — II I . Geschlecht der S tad t 
W interthur, verbürgert 1867. — 6. E u g e n ,  * 1884, 
Dr. ju r., Bezirksrichter, in Kilchberg bei Zürich. Ver

fasser der Gedichtbände Hochland (1920), Lia’s Jahr 
(1922) und Quadriga (1923). — IV. Träger des Naitiens 
Hasler und Haseler erscheinen in der S tad t Zürich seit 
1343. — Z StB . — Zürcher Stadtbücher. [H. Br.]

H A S L E RC H RO NI K.  Die sog. H. ist ein Teil des 
1781 von Job. Dänler erneuerten, im Original verlornen 
L andurbars der Landschaft Oberhasle. Im  Anschluss 
an die Kopien von Urkunden seit 1334 enthält er vier 
Partien erzählenden historischen Inhalts : die Sage vom 
Herkommen der Schwyzer und Oberhasler ; wie Hasle 
zu Bern kam  1334 (Wiedergabe von Justingers Kapitel 
113) ; über den Krieg zwischen Wallis und Bern 1419 
und über die Einführung der Reform ation und die 
O berländerunruhen 1528. Die zwei letzteren Teile sind 
veröffentlicht von G. Tobler im ASG 1897. [H. Tr.]

H AS L E RN  (K t. Zürich). Siehe H a f n e r e n .
HASLI ,  von. I. Freiherrengeschlecht von Nieder- 

hasli (K t. Zürich), Stammgeschlecht der Freiherren 
von Freienstein (s. d.). Die Haselstaude in der vordem 
Hälfte des Freiensteinerschildes erinnert noch an das 
einfache Stam mwappen. — 1. B u r k h a r d ,  1172 liber 
homo de Hasela, dürfte der älteste Angehörige des 
freiherrlichen Geschlechtes sein. — 2. E g i l o l f  I., 
der ältere (1188-1259), Vogt der Kirche zu Hasli 1188. 
1248 beauftragt der Papst den Propst des Präm onstra- 
tenserklosters Riiti (K t. Zürich), den R itter Egilolf 
zu mahnen, seinem von König Konrad geächteten 
Schwiegersöhne, R itter Konrad Judem ann von Zürich, 
die G attin Ita  und die Besitzungen wieder zuzustellen.
—  3. E g i l o l f  II., Sohn von N r.2, behält in den Teilungs
verträgen 1259 die Stam m güter zu Hasli, übernim m t 
1254 von seinem Schwiegervater Konrad von Tengen 
die Burg Freienstein im untern Tosstal zu Eigen und 
heisst seit 1275 nach dem neuen Sitz. —  Vergl. UZ. — 
Diener und Studer : Landenberg. — Artikel N i e d e r -  
HASLI. [F .  H.]

II. Ministerialengeschlecht der Freiherren von Freien
stein, 13.-15. Jah rh . F üh rt den Namen nach Hasli 
=  Niederhasli (K t. Zürich) : von Hasli und Hos
ier. Bürger zu Bülach, Zürich und W interthur. Wap
pen : geteilt von Weiss und Rot m it aus der Tei
lung wachsendem schwarzgewand etem Manne, der 
einen schwarzen H ut m it goldener Krämpe und Zottel 
träg t. — 1. W e r n h e r  I., 1284 un ter Regensberger 
Ministerialen Zeuge zu Niederteufen. — 2. K o n r a d  
(1305-1315), Regensberger- und Freiensteiner Ministe
rial, Bürger zu Zürich 1314-1315. — 3. O t t o  I. (1318- 
1340), Bürger zu Bülach 1318, Diener Herzog Leopolds 
von Oesterreich 1320, dem er mehrfache Kriegsdienste 
leistete. —  4. J o h a n n e s ,  Sohn von Nr. 3, Rektor der 
Kirche zu Pfungen 1340. — 5. W e r n h e - r  II. (1340- 
1395), Bruder von Nr. 4, seit 1370 sesshaft auf der Burg 
Pfungen. In der Folge nennt sich das auch in Zürich 
verbürgerte Geschlecht gelegentlich nur von Pfungen. 
Bürger zu W interthur seit mindestens 1375. Selig 1406.
— 6. G ü n t h e r  (1372-1417), Sohn von Nr. 5, Vogt zu 
Röteln (Wiesental) 1416-1417. —  7. P e t e r m a n n  (1393- 
1447), Bruder von Nr. 6, Vogt zu Landser im Eisass
1411. — 8. E n g l a  oder E n g e l ,  Schwester von Nr. 4, 
verehelicht 1397 m it Mertlin Grill (s. d.), Bürgerin 
zu Zürich 1419, vererbte die Burg Pfungen auf ihren 
Sohn Lüpolt Grül. — Vergl. UZ. — Thommen : Urk. 
zur Schweizergesch. aus österr. Archiven. — UB. — 
UB Baden. — Habsburg. Urbar. — Zürcher Stadt- 
und Steuerbücher. — Reg. Konstanz. — Mon. Germ. 
Necrol. I. — O. Ringholz : Einsiedeln. — K. Hauser : 
Die Wellenberg zu Pfungen (in N  bl. der Stadt bi bl. W ’thur 
1899-1900). [F .  H.]

HASSE,  K a r l  E w a l d ,  * 1810 in Dresden, Dr. med. 
1833, o. Professor für Pathologie und der medizinischen 
Klinik und Direktor des K antonsspitals in Zürich 1844- 
1852, Rektor 1846-1848, erhielt das Zürcher Bürgerrecht 
geschenkt 1850 ; nachher in Göttingen, f  19. ix . 1902 
in H annover. Verfasser eines Llandbuches der patholog. 
Anatomie und von Erinnerungen aus meinem Leben. —
G. v. Wyss : Die Hochschule Zürich 1833-1883, p. 61 
u. 88. — K S A  1902, p. 641. — Vierteljahrsschr. Nat. 
Ges. Zur. 47, p. 451-456. — N Z Z  1902, N r. 266. [H. Br.]

H ASSLER.  Siehe H a s l e r .
H AS SL ER ,  O tto, Pfarrer und Führer der christ-
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katholischen Reformbewegung, *21. x . 1843 in  Franken
stein in Schlesien, Priester 1867, protestierte gegen das 
vatikanische Dogma von der U nfehlbarkeit des Papstes 
und trat, 1872, vom Fürstbischof von Breslau exkommu
niziert, aus der römisch-katholischen Kirche aus. Nach
folger Ed. Herzogs an der christkatholischen Pfarrei 
in  Olten 1876, erster Pfarrer der christkatholischen Gem. 
in Basel 1878, Ehrenbürger von Basel 1887, Mitglied 
des Synodalrats, einige Zeit dessen Sekretär, w irkte 
an der Schaffung des christkatholischen Gebet- und 
Gesangbuches m it. f  18. I. 1896. — Bas. Nachrichten 
1896, Nr. 20. — Katholik 1896, Nr. 4. — Christkath. 
Volkskalender 1897. — [H .  C.] —  O t t o ,  Sohn des 
Vorgen.; * 1878, Dr. phil., Lehrer in Basel 1904-1912, 
dann in Genf, Privatdoz. für deutsche Sprache u. 
L iteratur, Verfasser von Gesch. der Schweiz. Studenten- 
Verb.Helvetia (1908). M itarbeiter des H B L S. [D. S.J 

H A T N A U , H A T T N A U . Siehe H e i t n a u .  
H A T T E M E R , H e i n r i c h ,  Philologe, * 3. v i i .  1809 

in Mainz, gab seine Stellung in D arm stadt auf, weil er 
wegen seines polit.-religiösen Freisinns angefeindet 
wurde, erhielt 1836 eine Lehrstelle für Deutsch und 
Latein an der damals unter liberaler Leitung stehenden 
katholischen K antonsschule in St. Gallen, lehnte 1842 
eine Wiederwahl ab, als bei veränderten politischen 
Verhältnissen mehrere seiner gleichgesinnten Kollegen 
nicht wiedergewählt wurden, w irkte sodann 1842-1848 
als Lateinlehrer am  Progym nasium Biel, beteiligte 
sich 1848 am badischen Aufstand, kehrte 1849 krank 
zu seiner Familie nach Biel zurück und starb  dort am
11. x i 1849. H. h a t sich einen dauernden Namen in 
der W issenschaft gem acht durch die sorgfältige H eraus
gabe der Denkmahle des Mittelalters. St. Gallens alt- 
teutsche Sprachschätze (1844-1849, 3 Bde.). —■ A D B . — 
Bächtold (Anm., p. 10 f.). — Dierauer : Die Kantons
schule St. Gallen. — Tagblatt der Stadt St. Gallen 1809, 
Nr. 153. [Bt.]

H A T T E N  B E R G  (Hatinberc, Autenberg, Hatem- 
berc, Hatimberg, Attemberch, Actenberch). Burg bei 
Freiburg, über dem G alterntal zwischen dem grossen 
u. kleinen Bürglentor (D ürrenbühltor), Sitz eines R it
tergeschlechtes, das vom Anfang des 13. bis Mitte des
14. Jahrh . blühte. Von B u r k a r d  von H. (1228-1248) 
stam m en 2 Söhne : U l r i c u s  I., 1231, und W e r n e r  
(1231-1241). Von Ulrich I. ein Sohn : U l r i c h  II. 
(1289). Ein anderer Zweig, dessen Zusammenhang nicht 
festzustellen ist, h a t — W i l h e l m  I. v. H. (1241-1270) 
zum  Stam m vater. Die letzterw ähnte ist — K a t h a r i n a ,  
Gemahlin des Joh. Jaquinus d ’Estavayer (1347).— Ein 
R u d o l f  von H. wurde der Gründer der Johanniter- 
K om turei in Freiburg 1224. — Von diesen R ittern  
von H. scheint der Besitz und die Burg an die Grafen 
von Thierstein gefallen und von ihnen als Lehen denen 
von Zirkels verliehen worden zu sein ; dann finden wir 
Wilhelm und Hans B ratza (1423) und die Familie 
Chapotat (1442) im Besitze dieser Lehen ; von diesen 
scheinen sie an die von Lanthen-H eyd gelangt zu sein. 
— Vergl. F B B . — Regeste frib. — Gumy : Reg. d’Hau- 
terive. — Seitz : Komturei St. Johann. — Stam m baum  
und Urk. im Staatsarch. Freiburg. [Alb. Büchi.]

H A T T IN G E R . Familien der K te. Bern und Schwyz.
A. K an to n  B ern , f  Familie in Thun. S tam m ort war 

der Weiler H attingen in der Gem. Längenbühl zwischen 
Thun und Riggisberg, wo Peter H. von Riggisberg noch 
zu Anfang des 15. Jah rh . als Ausbürger von Bern er
scheint. In  Thun erscheint zwischen 1357 u. 1367 —
1. U l r i c h  als Hausbesitzer in der A ltstad t und  oft an 
der Spitze von Zeugenlisten, wohl als Mitglied des 
R ats ; ebenso 1369-1378 sein Sohn — 2.  J o h a n n .  —
3. K u n o  (1404-f  1457), Mitglied des R ats, Er oder sein 
Bruder — 4. H a n s  war Schaffner des Frauenklosters 
Engelberg, d. h. Einzüger von dessen E inkünften in 
der Gegend von Thun. — 5. M a t t h i a s ,  seit 1415 W ald
bruder auf der Waldwiese Keil bei Wolfenschiessen, 
die er von Ulrich Ammann von Wolfenschi essen zu 
einer Einsiedelei m it der Erlaubnis erhielt, seine Nach
folger selber zu bestim men ; stand in Beziehungen zum 
Frauenkloster Engelberg, das den M ittelpunkt einer My
stikergemeinde m it weitverzweigten Verbindungen bis 
zu der Zentrale der « Gottesfreunde » im Eisass bildete.

Er scheint auf die M entalität des jungen Niklaus v. 
Flüe, dessen m ütterliche Grosseltern in Wolfenschiessen 
wohnten, einen Einfluss geübt zu haben. — D ürrer : 
Bruder Klaus, p .  1048-1052. [R .  D.]

B. K a n t o n  Schw yz, f  Landleute der Landschaft 
K üssnacht (Schwyz). H e i n i  ist Bürger zu Luzern 1352, 
wohnhaft in H altikon. — U l i ,  R ichter und des Rats 
1444. — Steuerb. der S tad t Luzern. — Gfr. 62. — 
V ogtkinderrodel Luzern (Staatsarchiv). — Landesarch. 
Schwyz. —  U rkunden v. K üssnacht. [ A l .  T r u t t m x m n . ]  

H A T T O .  Siehe H a i t o .
H A T T E T A T T .  Eines der ältesten und reichsten 

Freiherrengeschlechter des Elsasses, dessen Wiege das 
gleichnamige Dorf H. (Kreis Gebweiler) is t. Wappen : 
in Gold ein rotes Andreaskreuz. Ausser einem grossen 
eigenen Grundbesitze, zu dem u. a. der H a tts tä tte rh o f 
in Basel und das in  der Nähe gelegene Binninger 
Schlösschen gehörten, trug  das Geschlecht zahllose 
Lehen vom Reiche, von den Bischöfen von Basel und 
Strassburg, dem Hause Flabsburg-Oesterreich, den 
Herzogen von Lothringen, den Grafen von Pflrt, der 
Abtei Murbach u. a. Urkundlich erstm als 1184 auf
tretend, haben sich nachweisbar einzelne Glieder der 
Familie schon im  13. Jah rh . in Basel niedergelassen, wo 
solche als Domherren ( A r n o l d  von FI. 1259-1265 ; 
J o h a n n  von FI. 1487) und Erzpriester w irkten. Vom 
Basler Bischöfe trugen sie als Lehen Burg und S tadt 
Weier i. T., die Burg H artm annsw eiler, den Burgstall 
und die H älfte des Dorfes zu Oberaseli, die Hälfte des 
Dorfes Duggingen und den halben Zehnten zu Rumers- 
heim m it dem dortigen Pfarrsatze. Wegen seiner grossen 
Ausbreitung unterschied sich das adelige Geschlecht 
durch 6 verschiedene Zweige, nämlich : 1. die Linie 
der Jungen ; 2. die m it dem Stern ; 3. die I la rs t ;
4. die von Entringen ; 5. die Gieselmannen ; 6. die 
Gutemannen. Der letztem  Linie gehört an : C l a u s ,  
1510-1585, w eltberühm ter Kriegsheld, Oberst in frem 
den Diensten und Basler Burger. Ohne R ücksicht auf 
die Konfession diente er dem Könige von Schweden, 
König Franz I. von Frankreich, den G eneralstaaten und 
dem Kaiser, lebte zwischen hinein in Basel, wo er 
1568 und 1573 das Bürgerrecht erwarb und 1585 als 
letzter seines Stammes starb . Der 1576 von ihm er
worbene, zwischen Rheinweg und Lindenberg liegende 
H atts tä tte rho f in Kleinbasel, der heute im  Besitze 
der römisch-katholischen Gemeinde ist, diente den 
Ed ein zur Verwahrung ihres Familienarchivs. Nach dem 
Tode des Claus, den Basel m itbeerbte, gelangte das 
reichhaltige U rkunden und A kten umfassende Archiv 
an Basel, wo es zuerst von Rippel, dem R egistrator des 
Schaffneyendirektoriums, überschrieben und in neuerer 
Zeit im Basler S taatsarchiv neu registriert und auf
gestellt wurde. — Vergl. A. Scherlen : Die Herren von 
Hattstatt und ihre Besitzungen. — OB G. — S taatsarchiv 
Basel. [P. Ro.]

H A T T S T E I N ,  J o h a n n e s  von,  aus rheinländischem 
Adelsgeschlecht, Johanniter, K om thur zu Heimbach, 
Grossprior zu Malta, O rdensritter in deutschen Landen 
und Fürst zu Pleitersheim, wurde nach dem Tode des 
Ordensmeisters Joh. Fleggenzi v. W asserstelz 1512 auch 
K om thur zu Bubikon und Wädenswil (K t. Zürich). 
Durch ihn kam  der Schweizerchronist Joh . Stum pf 
(s. d.) 1522 als Prior nach Bubikon. FI. erhielt nach der 
Reform ation 1532 das Ordenshaus Bubikon wieder 
vollständig zurück und t  1546. — flum brach t : Die 
höchste Zierde Teutschlandes, Tafel 35 .— M A  GZ X X I, 
H eft 6, p. 167 (25). [F. H.]

HATZ.  Geschlecht von Calfreisen (K t. Graubünden). 
Wappen : geteilt von Blau m it einem schwarzen Adler 
und von Silber m it einem roten Turm , beseitet von 
zwei goldenen Sternen. (W appenbrief von 1523, aus
gestellt von Erzherzog Ferdinand von Oesterreich, der 
einen älteren bestätig t). Bürger von Chur seit 1703, tre 
ten auch in Valzeina, Fideris und Centers im Prätigau 
auf, T h o m a s ,  1488. —  H a n s ,  einer der R ichter des S traf
gerichts von 1542, vielleicht identisch m it Hans zu 
Brunnen bei Centers 1546. — H a n s i m a n n ,  oberster 
Feldrichter des Gotteshaus- und des Zehngerichten- 
bundes im Veltlin 1525. — J o h a n n  (Hazius), Cancella- 
rius des Zehngerichtenbundes 1716. — Vergl. Dietrich
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Jecklin : Wappen der Stadt Chur.— Mohr : Dok.-Sammlg. 
XVI Jah rh . ; Nr. 562, 865, 866, 875. [L. J.]

H AU DEN SC HI LD.  Altes Geschlecht der Gem. 
Niedurbipp und Wiedlisbacli, zu Niederbipp seit 1353 
erwähnt. — E R B . [H. Tr.]

H A U D È R E S  (LES) (K t. Wallis, Bez. Kerens, Gem. 
Evolène. S. GLS). Dorf der Kirchgem. Evolène. 1839 
nahm  es für die Oberwalliser Regierung in Siders 
Partei, während Evolène und Lana zu derjenigen von 
Sitten standen. Die drohende Einmischung der Leute 
von Les Haudères führte zu einem Auflauf in Evolène, 
der die Einleitung zum Waffengang zwischen dem Ober
und Unterwallis von 1840 war. — Vergl. R ibordy : Do
cuments. [Ta.]

H A U E N S T E I N  (K t. Solothurn, Amtei Olten. 
S. GLS). Dorf und Gem. m it Ifenthal in der Kirchgem. 
Ifenthal. Der Ort hiess früher Horwen und besass bis 
zur Eröffnung des Hauenstein-Tunnels Bedeutung durch 
den starken Verkehr an der unteren H auensteinstrasse. 
Mit der H errschaft Froburg kam  er 1458 an Solothurn. 
Im  Kaibenloch Fund römischer Münzen.— ULB. [D. S.] 

H A U E N S T E I N  (K te. Solothurn und Baselland. 
S. GLS). Zwei Passübergänge aus dem K t. Solothurn 
nach Baselland. Der obere H. füh rt von Solothurn über 
Balsthal nach W aldenburg, der untere H. verbindet 
Olten m it Läufelfmgen. Der Name (Howenstein 1270) 
erinnert daran, dass beide Strassen schon ursprünglich 
stellenweise durch Felsen gehauen werden mussten. 
Beide Uebergänge waren schon in römischer Zeit be
kannt und besonders der obere H. im  Anschluss an die 
römische Strasse aus der W aadt über Petinesca nach 
Solothurn stark  benützt. Längs des ganzen Weges wur
den besonders bei Anlass der verschiedenen Ausbesse
rungen zahlreiche Funde von römischen Münzen, Ziegeln 
und Mauerwerk usw. gemacht. Eine fahrbare Strasse 
bestand im oberen IT. auch im M ittelalter. 1375 wurde 
sie von den Guglern benützt, 1414 und 1415 von Kaiser 
Sigismund, 1440 von Papst Felix V. Eine Reihe von 
Ausbesserungen, zu denen besonders das Konzil von 
Basel Anlass gab, sind aus dem 15. Jah rh . bezeugt. 
Die untere Strasse, deren Bedeutung m it der Eröffnung 
des Gotthardpasses begann, wurde verbessert in den 
Jahren  1546, 1568, 1740-1748, wo die z. T. noch heute 
bestehende « alte Strasse » angelegt wurde, sowie 1827- 
1830, wo nach den Plänen des Tessiner Ingenieurs und 
Landam m anns Meschini, verbessert durch den Basler 
Ingenieur Merian, die neue Strasse gebaut wurde. Zur 
Deckung der K osten (260 000 Fr.) wurde ein Weggeld 
verlangt. Bis zur Eröffnung der Bahn Olten-Basel sah 
sie einen sehr lebhaften W aren- und Reisendenverkehr, 
während sie seither vereinsam te. Zoll und Geleitsgeld 
wurden erst zu Trimbach, dann zu Horwen (heute 
H auenstein), seit 1363 aber zu Diepfügen bezogen. — 
An beiden Strassen befanden sich früher Seilhaspel, an 
der oberen bei der steilen Passage nördlich des Felsen
durchschnitts, an der unteren südlich des Dorfes H auen
stein, u ralte Vorrichtungen, um  schwere Lasten an 
diesen schwierigen Stellen der Strassen aufzuziehen oder 
hinunterzulassen.

Mit dem Bau der Centralbahnlinie Basel-Olten ver
band sich der Durchstich des unteren H auensteins durch 
den ersten Tunnel, der von einer englischen Gesell
schaft gebaut und 1857 beendigt wurde. W ährend des 
Baues geriet am 28. v. 1857 einer der Schächte in Brand 
und stürzte ein, wobei ca. 90 Arbeiter ums Leben kamen. 
Der Bau des zweiten, 8134 m langen sog. Basistunnels 
wurde 1912-1915 durch die Julius Berger Tiefbau- 
Aktiengesellschaft in Berlin ausgeführt. —  Vergl. Th. 
B urckhardt in B Z  I. — Derselbe : Statistik... (in B Z  IX). 
— Bruckners Merkwürdigkeiten, p. 1336 ff. — M. Lutz : 
Neue Merkwürdigkeiten II , p. 73. — Derselbe : Die 
neue Fahrstrasse über den unteren H. (1830). —■ P. Suter : 
Beitr. zur Landschaftskunde des Ergolzgebiets. — Th. von 
Liebenau : Das Hängeseil am unteren Hauenstein. — 
Denkschrift der Julius Berger Tiefbau A . G. (Berlin und 
Bern 1917). ' [ K .  G a u s s  u . H .  T r . ]

H A U E T E R .  Verbreitetes Geschlecht des K ts. Bern, 
hauptsächlich im  Em m ental und Oberaargau. — 1. 
Joh. Gottfried, * 1843, Maschineningenieur bei der 
Nordostbahn 1872, Obermaschinenmeister Kreis II I

der S. B. B., Bürger von Zürich 1882, f  7. I. 1911. — 
SB  57.— ZW Chr. 1911.— N Z Z  1911, Nr. 9 u. 19.[H.Br.]

HAUG.  Altes Geschlecht der Gem. Weiningen (K t. 
Zürich), das schon 1397 dort angesessen ist und früher 
Hug (urspr. Vornarne) hiess. — K o n r a d  Flug war um 
1590, H a n s  Hug um 1606 U ntervogt ; H e i n r i c h  Hug 
1606 Einsiedler Amtmann zu Weiningen. [J. Frick.I

HAUG,  E d u a r d ,  * 20. vi. 1856 in W iddern (W ürt
temberg), Professor am Gymnasium in Schaffhausen seit 
1882, Prorektor 1919, Rektor der Kantonsschule 1925. 
Mitglied des S tadtschulrats seit 1906, des Erziehungsrats 
seit 1918, des Grossen R ats seit 1909, des Gr. S tadtrats 
seit 1917. Regisseur des Schaffhauser Festdram as 1901, 
der Teilspiele in Interlaken usw. ; Ehrenbürger von 
S tad t u. K t. Schaffhausen 1901. Verfasser von Er
läuterungen zu Bächtolds Lesebuch (1886) ; A us dem 
Lavater’sehen Kreise (1894 u. 1897) ; Briefwechsel der 
Gebrüder J . G. Müller und Joh. v. Müller (1893) ; 
Schweiz. Dichterbuch (zus. m it Emil Erm atinger) 1903 ; 
Arnold Ott, eine Dichtertragödie (1924). Dr. phil. h. c. 
der Univers. Zürich 1926. — SZG L. — Pers. Mittei
lungen. [W.-K.]

HA U MÜ LL ER.  Alteingessene Familie der Gem. 
Arisdorf (K t. Baselland), die 1541 zuerst erwähnt wird.
—  J a k o b ,  * 10. v m . 1862 in Arisdorf, Bez.-Gerichts- 
s ehr ei her in Liestal 1887-1892, I. Obergerichtsschreiber 
1892-1893, seit 1893 Landschreiber von Baselland. 
Inf.-M ajor. — ULB. —  SZG L. [O. G.]

H A U N T I N G E R .  Familie, die aus Bayern im 18. 
Jahrh . in die st. gallische Alte Landschaft einwanderte.
— 1. P. .Johann Nepomuk, * 30. v. 1756, Profess im 
Kloster St. Gallen 1773, f  18. XII. 1823 ; Stiftsbibliothe
kar 1780-1804 und 1811-1823. Mit von Arx ha tte  er die 
alten, in Ms. 1394-1399, 730, 214 vereinigten Fragm ente, 
u. a. Vergils Aeneis, Itala, das E dikt Rotharis, des 5.-7. 
Jahrh ., den Bibliothekkatalog von 1461 usw. aus Büchern 
abgelöst. Vom August 1797 an flüchtete er, in Voraus
sicht der revolutionären Unruhen, die Bibliothek nach 
und nach über den Rhein, in die Abtei Füssen und bis 
nach Im st in Tirol. Nach der Rückkehr der Bibliothek 
1804 war H., damals Beichtiger in Notkersegg, bei der 
Aufstellung behüflich. Mitglied der Reformkommission 
vom Jahre 1796, Abgeordneter an die Frauenfelder Tag
satzung vom 13. I ll.-12. IV. 1797 ; Verfasser von Wie 
entsprechen die ehrerbietigen Vorstellungen vom 3. Junius 
dem landesherrlichen Zurufe vom 16. A pril (1795) ; Süd
deutsche Klöster vor hundert Jahren, hgg. von P. Gabriel 
Meier, 2. Vereinsschr. der Görresgesellschafl für 18S9 ; 
Diarium San-gallense (Stiftsbibi. Ms. 1413, ferner Ms. 
1285, 1499). — Vergl. W eidmann : Gesch. der Bibi, 
von St. Gallen, p. 171-203. — B aum gartner : Gesch. des 
Kts. St. Gallen I- III . — Joseph Müller : Neugarts 
Briefwechsel m it St. Gallen (in Festschrift Paul Kehr 
1925, p. 691-705). [ J .  M.]

H A U P T .  Altes Geschlecht in der Gegend der 
Lägern (K t. Zürich), das schon um  1346 den Meierhof 
der Propstei Zürich zu Steinmaur bebaute. Noch früher 
kom m t der Name zu Stadel vor. 1543 war H a n s  H. 
Untervogt in Steinmaur. — Habsburg. Urbar II , 304. — 
[ J .  F r i c k . ]  — Glieder der Familie waren des R ats und 
Schultheissen zu Regensberg. Wappen : in Rot ein 
halber goldener Falke. In  Zürich Bürger 1860. — Gefl. 
Mitteil, von A. H aupt, Zürich. [H .  Br.]

H A U P T L IN  (früher F I a u p t l i ,  anfänglich H o p t l i ) .  
Geschlecht der S tadt St. Gallen, schon um 1400 einge
bürgert. Die Familie besass bereits 1405 und noch 1550 
den sog. Hauptlisberg (s. d.), ein Gut oberhalb der Lai
m at auf dem Rosenberg bei St. Gallen. 1403 war ein 
H a n s  H optli auf Seiten der St. Galler im Gefecht bei 
Vögelinsegg gegen die Appenzeller gefallen. Angehörige 
des Geschlechts bekleideten im 15.-17. Jah rh . bisweilen 
städtische Aemter. Wappen : in Gold ein H aupt m it 
weisser Binde und weisser Brustbekleidung über Drei
berg. — UStG  IV-V. — Appenz. Urk.-B. — Vadian : 
Chronik. — LL. — H artm ann : St. Gail. Geschlechter. — 
Bürgerbuch 1920. [Bt.]

H A U P T L I S B E R G  wurde ehemals der östliche Teil 
des Rosenbergs bei St. Gallen genannt. Hier fand das 
Gefecht der St. Galler gegen Herzog Friedrich IV. von 

I Oesterreich am 17. vu . 1405 s ta tt . Vadian scheint mit
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der Bezeichnung Hoptlins Berg und Hoptlisberg den 
ganzen Rosenberg zu 'verstehen . — Vadian : Chronik. 
— Dierauer I. — Hardegger, Schlatter u. Schiess : 
Die Baudenkmäler der Stadt St. Gallen. [Bt.]

H A U P T M A N N .  So hiess bei den alten Eidgenossen 
der oberste Führer einer Kriegerschar (Feldhauptm ann, 
S tad thauptm ann , Q uartierhauptm ann), als « obrister 
hoptm an » Befehlshaber des Auszuges der eidgen. 
Orte. U nter ihm  standen der stets berittene Spiessen- 
hauptm ann  (H auptm ann der Spiesser, d. h. der schwe
ren Infanterie), der H albartenhauptm ann (H auptm ann 
der leichten Infanterie oder H aibartiere) und der 
Schützenhauptm ann (H auptm ann der A rm brust- oder 
Büchsenschützen). Die Bestellung der H auptleute er
folgte aus den Mitgliedern der R äte (z. B. Luzern 1643), 
den Burgern der S tädte und den Landleuten (z. B. 
Vogtei en Oberhasli und Saanen 1628, die sog. A m ts
hauptleu te  auf der Landschaft Zürich). Die H auptleute 
als Chefs der Kompagnien oder « Fähnchen » bestell
ten  ihrerseits aus freiem Ermessen die Subalternoffi
ziere und Unteroffiziere (R ottm eister). — Im Söldner
dienst war der H. nicht nur der Führer, sondern auch 
der Eigentüm er seiner Kompagnie, über die er nach 
Belieben verfügte. Der moderne S taa t stellt den H. 
als besondere Rangklasse zwischen die Subaltern- und 
die Stabsoffiziere. Er ist K om m andant einer T ruppen
einheit und seit der Militärorg. von 1907 auch als Kom
pagniechef beritten . — Vergl. Schweizer Kriegsgeschichte, 
Hefte 3, 6 und 7. — G. J . Peter : E in  Beitrag zur 
Gesch. des ziirch. Wehrwesens im  1 7 . Jahrh. [H .  Br. ] 

H A U P T M A N N ,  F erdinand Felix, Dr. ju r., * in 
Bonn (Preussen) am  8. II. 1856, P rivatdozent an der 
U niversität Freiburg 1894, Professor für deutsches 
P rivatrech t und deutsche Rechtsgeschichte 1897 ; ver
fasste mehrere Abhandl. über H eraldik, die deutsche 
Rechtsgesch. und die Gesch. seiner V aterstad t. [J. P. K.1 

H A U P T M A N N S C H A F T S V E R T R A G  wird ge
wöhnlich der V ertrag genannt, den A bt Ulrich Rösch 
von St. Gallen am 8. XI. 1479 m it den 4 Schirmorten 
Zürich, Luzern, Schwyz und Glarus abschloss, nach 
welchem diese wechselweise je für 2 Jah re  ein R atsm it
glied als H auptm ann zu verordnen hatten , der auf 
K osten des Gotteshauses in der Nähe des Fürsten 
wohnen und ihn m it R at und Tat in weltlichen Ge
schäften unterstü tzen  sollte. In  der Folge diente der 
V ertrag den Schirmorten zur Handhabe, um den Aebte- 
s taa t bisweilen geradezu als eine A rt gemeiner H err
schaft zu behandeln. — Dierauer II . — Oechsli : Orte 
und Zugewandte (in JS G  X III , p. 54 f.). — M V G  
Bd. 26, 1. Hälfte. [B t. ]

H A U P T S E E  (K t. Zug, Gem. Aegeri. S. GLS). Name 
des Dorfes am obern Ende (H aupt) des Aegerisees, sowie 
der Umgebung ; letztere hiess früher Haselmatt- 
Hauptsee. Die Grafen von Lenzburg m achten dort schon 
früh Schenkungen an das Gotteshaus Felix und Re
gula in Zürich und an das K loster Einsiedeln. Von den 
Lenzburgern gingen die Rechte als Erbe (1173) an die 
Kiburger und von diesen (1264) durch K auf an H abs
burg-Oesterreich über. Was den H absburgern gehörte, 
kam  zu Aegeri. Nach der Ausscheidung des Tales in die 
beiden Gem. Ober- und Unterägeri 1725 bildete H. den 
grösseren Teil von Oberägeri. Am See steh t die St. Veit 
(Vitus) Kapelle bei H aselm att. Dort muss schon vor 
1493 eine Kapelle gewesen sein, denn am 10. VI. 1493 
wird die « neue » Kapelle eingeweiht, die 1578 u. 1727- 
1728 renoviert und 1868 vergrössert wurde. 1850 erhielt
H. einen eigenen Kaplan (erster : Ant. H indem ann, der 
1852-1862 ein A ltarbild von Paul Deschwanden malen 
Hess). 1895 wurde der Bau von 1727 niedergerissen und 
an seiner Stelle ein neues Gotteshaus gebaut, das am
11. IX. 1899 eingeweiht wurde.

Die Gegend von H. ist bei der E rörterung der S treit
frage über den Ort der Schlacht von Morgarten (1315) in 
der Geschichtsforschung sehr bekannt geworden. Das 
Schlachtdenkmal ist in der Nähe beim Buchwäldli. — 
Vergl. F. K. Stadlin : Gesch. des Kts. Zug  II I , p. 42 ff. — 
G fr. 40, p. 51. — A. L etter : Beitr. zur Ortsgesch. des 
Aegeritales I, p. 42-48. — J . H ürlim ann im Zuger Nbl. 
1895, 1905, 1906, 1911. — E. Zumbach : Die Fischerei
rechte des Aegerisees. —  A rt. M o r g a r t e n ,  [ w . J .  M e y e r . ]

H A U P T W I L  (K t. Thurgau, Bez. Bischofszell. 
S. GLS). Gem. m it Schloss, erscheint in der Geschichte 
erst im  15. Jah rh . als Lehen der Abtei St. Gallen unter 
der Gerichtsbarkeit der Herren von Blidegg. Offenbar

i  a  o  »  11

Schloss Hauptw il  um 1770. Nach einem Kupfers tich  der  Neuen  
T opographie der E idgenossenschaft von  D. Horr l iberger .

war es bis zur Ansiedelung der Familie Gonzenbacli, die 
in einer U rkunde geradezu als Gründerin des Ortes 
bezeichnet wird, ganz unbedeutend. Nachdem diese 
Familie, aus Bischofszell stam m end, schon 1602 und 
1625 Lehen von den Achten in H. gehabt ha tte , kauften
1664 die in St. Gallen niedergelassenen Brüder Hans 
Jakob und Bartholome Gonzenbach von den Herren 
von Hallwyl auf Blidegg die niedere G erichtsbarkeit zu 
Hauptw il, von der die Appellation an das bischöflich- 
konstanzische Gericht und in Bezug auf Frem de nach 
St. Gallen ging. Die neuen Gerichtsherren bauten  sich 
im gleichen Jah r in LI. zwei stattliche, noch vorhandene 
W ohngebäude, das « Schloss » und das « K aufhaus », 
und errichteten ein Fideikommiss, das am 13./23. x.
1665 von Zürich bestätig t wurde. Sodann machten die 
beiden Junker eine Stiftung von je 1000 fl. zum 
U nterhalt eines reform ierten Theologen, der als H aus
lehrer der H errschaft und als Prediger in der Schloss
kapelle zu dienen hatte . Dieser G ottesdienst wurde von 
den P rotestan ten  der ganzen Umgebung besucht ; doch 
das Begräbnisrecht auf dem Friedhof wurde von den 
regierenden Orten nur den Gerichtsherren zugestanden. 
Ende 1800 war Hölderlin kurze Zeit Hauslehrer bei den 
Gonzenbach. Als 1843 das F’ideikommiss aufgehoben 
wurde, gab die Familie den Schlosspredigerfonds heraus 
und gestatte te  die G ratisbenützung der Kapelle bis zum 
Bau der Kirche (1885). Noch heute ist H. Filiale von 
evangelisch Bischofszell. Die Gonzenbach führten  schon 
im 17. Jah rh . die Textilindustrie ein, wodurch der Ort 
einen solchen Aufschwung nahm , dass er als M arkt
flecken erklärt wurde. Im  « K aufhaus » fand nam entlich 
der Leinwandhandel m it den Zweiggeschäften in Lyon 
und Genua s ta tt .  Zu Anfang des 19. Jah rh . ging indessen 
die Leinenfabrikation zurück und starb  in der Gegend 
allmählich aus ; dagegen blühte die Indigo- und Tür
kischrotfärberei der Familie Brunnschweiler auf, die 
1780 von Erlen zugezogen war. In  der thurgauischen 
Freiheitsbewegung nahm en 1798 aus H. die B rüder 
Joachim  und Enoch Brunnschweiler (s .d .) eine führende 
Stellung ein. Nach Auflösung des Gonzenbach'sehen Fi
deikommisses kam  die Familie Brunnschweiler in Besitz 
von Schloss und K aufhaus. Das Schloss ging 1920 an die 
Thurgauische Gemeinnützige Gesellschaft über, die hier 
eine Haushaltungsschule und ein Altersheim einrichtete. 
—  Vergl. LL. — Pup. Th. — Pupikofer : Gemälde. —  
Sulzberger : Geschichte der evang. Kirchgem. des Thur
gaus (Ms. auf der thu rg . K.-Bibi. — Persönl. M itteil
ungen. [ L e i s i . ]

HAU RI .  Familien der K te. Aargau und Luzern.
A. K a n to n  A a r g a u . — 1. J o h a n n e s ,  von Hirschtal, 

* 5. IX. 1848, kam  als Student wegen eines schweren 
Lungenleidens nach Davos, wo er sich erholte, blieb 
dann dort dauernd als Pfarrer, zuerst 1874-1876 an der
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Kurgemeinde, dann bis 1893 in Davos Dorf, von da an 
bis 1917 wieder an der Kurgemeinde. Hier wurde er mehr 
und mehr der geistige Führer, besonders der Kurgäste. 
Gross waren auch sein Ansehen und sein Einfluss in 
der Synode, der er als Exam inator und K irchenrat, 
von 1893-1899 als. Dekan und K irchenratspräsident 
angehörte. Seine wissenschaftlichen Vorträge aus reli
giösem, naturwissenschaftlichem  und literarischem  Ge
biet erwarben ihm auch auswärts einen hohen Ruf, 
und mehr als einmal wurden ihm  theologische Lehr
stühle an Hochschulen angeboten, nachdem ihn die 
U niversität Basel bereits zum Dr. theol. h. c. ernannt 
ha tte . Doch konnte er die Höhenluft nicht mehr ent
behren und schlug die Berufungen aus. f  3. v. 1919 in 
Riehen. H auptw erke : Der Islam  (preisgekrönt) ; Das 
Christentum der Urgemeinde und das der Neuzeit ; Die 
Welträtsel und ihre Lösung ; Göthes Faust ; Tröstet mein 
Volk (Predigten) ; Die Religion, ihr Wesen und ihr 
Recht. — [Jak. R .  T r u o g . ]  — 2. N a t h a n a e l ,  von
Hirschtal, * 1857, Bruder von Nr. 1, Pfarrer in St. Gallen 
1891-1924, Bürger der S tad t 1896, veröffentlichte 4 Pre
digtsam mlungen streng protestantischer Richtung, fer
ner Johannes Hus, ein Wahrheitszeuge (zur 500jährigen 
Gedächtnisfeier), religiöse Erbauungsschriften, usw. Sein 
Sohn — 3. H a n s ,  * 1887, Dr. sc. nat., Botaniker, seit 
1916 Lehrer an der Mädchensekundarschule St. Gallen, 
veröffentlichte u. a. Arbeiten über Polsterpflanzen, fer
ner : Die Abstammung des Menschen und seine Stellung 
in  der Natur (in Jahrb. St. Gail. Naturw. Ges. 1922) ; Mit- 
arb. und Fachredaktor an Natur und Technik. [Bt.]

B. K an to n  L uzern . H a u r i ,  H o u r i .  Luzernerfami- 
lie in Beromünster, Sursee u. Luzern. — H a n s ,  von 
Münster, R ichter im  freien H of Ludigen 1415. — 
H e i n r i c h ,  Chorherr zu Münster, f  1457. — G fr. Reg.
— Staatsarchiv. [P. x . w.]

H AU SEN  (K t. Aargau, Bez. Brugg. S. GLS). Gem.
und Dorf in der Kirchgem. Windisch. Gräber aus der 
zweiten Eisenzeit ; auf den Maueräckern Ueberreste 
römischer B auten ; römischer A quädukt nach Windisch. 
Fund eines Topfes m it 300 Münzen aus der römischen 
Kaiserzeit. Im  Habsburger U rbar gehört H. zum Ei
genam t. 1415 kam  es an Bern, Oberamt Königsfelden. 
Wappen : in Blau ein weisses Haus auf grünem Boden.
— Vergl. W. Merz : Gemeindewappen. — Brugger Nbl. 
10, 1899. —  A rg. 23. [ D . S . ]

HA US EN oder H US E N  (K t. St. Gallen). Abge
gangene Burg auf dem Höhenzug südl. von Bernegg im 
st. gall. Rheintal. Abt Berchtold von St. Gallen brachte 
um 1267 die eine H älfte der Burg an das Gotteshaus, 
den ändern H albteil m achte er zu einem st. gall. Burg
lehen. W ahrscheinlich war sie bis dahin Eigentum  der 
Edelknechte von H . gewesen, die auch nachher noch 
Vorkommen und einen schwarzen Steinbock im W appen 
führten. Als st. gall. Lehen ist die Burg durch verschie
dene H ände gegangen, wurde in den Appenzeller
kriegen von den Appenzellern besetzt und zu einem 
W affenplatz gem acht und wahrscheinlich 1412 zerstört. 
Der Burgstall wird später noch wiederholt genannt und 
ging m it den zugehörigen Gütern an verschiedene Be
sitzer über. H eute sind nur noch spärliche Trümmer 
sichtbar. — Göldi : Der H of Bernang, p. V III f. [Bt.]

HA US EN AM ALB IS (K t. Zürich, Bez. Affoltern.
S. GLS). Polit, und Kirchgem. m it verschiedenen 
Weilern und Höfen (wie Ebertswil, Heisch (Heinsca 
1130), Vollenweid usw.). Wappen : in Blau ein Bauern
haus. Huson 849 ; Husen 1242. Funde von Pfahlbauten 
u. alam annisch-fränkischen Siedelungen. Nach der Aech- 
tung der Herren von Eschenbach-Schnabelburg durch 
Oesterreich dem Amte Eschenbach zugeteilt, das 1339 
an Johann von Hallwyl gelangte. 1406 an die S tad t Zü
rich gekommen, wurde H. 1507 der neu geschaffenen 
Landvogtei Knonau unterstellt. Im  M ittelalter war dort 
das Kloster Kappel begütert, auch das Schwesternhaus 
zu Hausen, das 1235 erstmals genannt wird, dessen 
Ausgang aber unsicher ist, ferner verschiedene R itter
geschlechter. Die Kirche wird 1250 erstmals genannt ; 
bis 1497 war sie der Pfarrkirche Baar un terste llt ; 
1527 wurde H . eine selbständige reform ierte Kirchge
meinde. Die Kirche wurde 1491 renoviert, 175! neu 
gebaut. Eine Schule bestand in H. seit der Mitte des

17. Jah rh . ; in Ebertswil seit 1711. Bevölkerung : ca. 
1870, 1369 Einw. ; 1910, 1365 ; 1920, 1461. Pfarrbücher 
seit 1577. — Vergl. Egli : Die Kirchen im  Bez. Affoltern 
bis zur Reformation (in Z T  1886). — Derselbe : Die Re
formation im  Bez. Affoltern (in Z T  1888). — Heierli : 
Arch. Karte des Kts. Zürich. — Largiadèr in der Fest
schrift f. Paul Schweizer. — Nüscheler im Gfr. 39-40. — 
N Z Z  1922, Nr. 1662. — Stäuber im Nbl. der Hülfsge- 
sellschaft Zur. 1920. — M A G Z  X X IX , 4 .  [Werner G a n z . ]

HA U SE N .  Kapelle. Siehe O s s i n g e n .
HA U SER .  In der deutschen Schweiz sehr verbrei

te /!  er Familienname.
A. K a n to n  B a s e l .  Aus Strassburg stammende, 1650 

m it — H a n s  C a s p a r ,  Kronenwirt, in Basel eingebürgerte 
Familie, in deren Besitz die Gasthöfe zur Krone (von 
1659-1854), zum Roten Löwen, zum Roten Ochsen und 
zu den Drei Königen erscheinen. Wappen : in Weiss aus 
grünem Dreiberge wachsend drei rote Rosen. Den drei 
Kleinbasler E. Gesell
schaften gehörten als 
Vorsteher an — 1. H a n s  
K o n r a d ,  1664-1741, Ger
ber, als Mitmeister des 
Rebhauses. — 2. I - I a n s  
K o n r a d ,  1693-1772, Sohn 
von Nr. 1., Rotgerber, 
als Oberstmeister zum 
Greifen. — 3. H a n s  K o n 
r a d ,  1716-1794, Sohn von 
Nr. 2, als Oberstmeister 
zur Hären. — 4. IC on-  
r a d  C a s p a r ,  * 1743 in Ba
sel, f  1824 in Kopenha
gen, Urenkel des Stam m 
vaters, kam  1776 nach 
Dänemark, wo er däni
scher Staats- und Konfe
renzrat und später Justiz
ra t wurde. Als Admini
strator der kgl. dänischen 
W estindischen Handelsge
sellschaft und als Direktor 
der asiatischen Kompagnie erwarb er sich einen geachte
ten Namen. Zu seinen Ehren sind der Hauserplatz und 
die Hausergasse in Kopenhagen benannt. — 5. E d u a r d  
C a s p a r ,  1807-1864, Grossneffe von Nr. 4, K unstm aler 
in N izza.— Vergl. H auser’sche Familienchronik (Ms. im 
Besitze von E. R. Seiler-La Roche, Basel). — SK L .

Einem ändern, von Langenau (Baden) herstam m en
den, 1896 eingebürgerten Geschlechte gehört an — 
F r i e d r i c h  * 1884, Dr. phil., N ationalrat seit 1919, 
Mitglied der baselstädtischen Regierung seit 1917, 
Vorsteher des Erziehungsdepart erneutes. — Vergl. 
SZG L. [P. Ro.]

B. K a n to n  B e r n . Verbreitete Landfamilien seit 
dem 14. Jah rhundert, die heute noch im Amt Wangen, 
sowie in Kallnach, Schüpfen, Delsberg, Ins, Münsin- 
gen, Worb, Belmont, Ipsach und in Lauenen (seit 
1673) vertreten  sind. Wappen der Hauser in Lauenen : 
in Gold über grünem Dreiberg ein weisses Haus m it 
rotem  Dach. [R. M.-W. u. H. Tr.]

C. K a n to n  G la r u s . Stark verbreitetes Glarnerge- 
schlecht, von Näfels, Glarus und Elm. Der Näfelser- 
zweig nannte sich ursprünglich Arzethauser, von Beginn 
des 17. Jahrh . an nur noch Hauser. Ihm  gehören an —
1. F r i d o l i n ,  Landvogt zu Sargans 1488 und 1502, Land
am m ann 1506-1508. — 2. H e i n r i c h ,  Landvogt in 
Uznach 1592-1594 und 1600-1602. — 3. H e i n r i c h ,  
Landvogt im Gaster 1670. — 4. F r i d o l i n ,  Landvogt im 
Gaster 1702, f  1728. — 5. K a r l  L u d w i g ,  Landvogt 
im Gaster 1714-1716, zu Uznach 1724-1726. — 6. K a 
s p a r  H.-Reding, 1709-1752, Dr. med., Landvogt im 
Gaster 1738, Landam m ann 1744-1746. — 7. F r i d o l i n  
J o s e p h ,  1713-1783, Landam m ann 1749-1751 und 1754- 
1756. — 8. P l a c i d u s  A n t o n ,  1723-1775, Landvogt in 
Uznach 1768-1770. — 9. B a l t h a s a r  J o s e p h ,  1728- 
1794, Landam m ann 1774-1776 und 1784-1786. —
10. K a s p a r  J o s e p h ,  Landam m ann 1794-1796, Land
vogt im Thurgau 1796-1798. — 11. J o s e p h  A n t o n  S e 
b a s t i a n ,  1761-1818, Landvogt im Gaster 1794-1796,

Konrad Caspar  H ause r  (Nr. 4) 
1816. Nach einer  M in ia tu r  von 

F ranke l .



HAUSER HAUSER
Landam m ann 1806-1811. — 12.F r i d o l i n  J o s e p h  A l o i s ,  
1759-1832, geadelt, Sohn von Nr. 9, F lügeladjutant des 
Schweiz. Landamm anns 1804-1814, ei dg. S taatsschrei
ber 1814-1825, L andesstatthalter 1825, Landam m ann 
1826-1828 und 1831-1833. — 13. K a s p a r ,  1827-1883, 
Kriegskommissär, R atsherr, Advokat, Pionier des Alpi
nismus. •—• 14. F r i d o l i n ,  1851-1902, Landrat, Erfinder 
der A utotypie. — 15. E d w i n ,  Sohn von Nr. 13, * 26. i. 
1864, in Glarus, Reg. R at 1902, L andesstatthalter 1917- 
1921, S tänderat seit 1921, Mitglied der ei dg. Linthkom- 
mission seit 1918, deren Präsident seit 1924, Landam 
mann 1926. — [J. J. K.-M. u.  Nz.] — 16. C a s p a r  
F r i d o l i n ,  * in Freiburg 1813, von Näfels, f  in Cour
nillens 1884, Pfarrer von Lully 1845, Rueyres les Prés 
1845, Villarepos 1849, La Tour de Trême 1858 und 
endlich Kaplan in Cournillens. Verfasser von zahlreichen 
hist. Arbeiten, hgg. in Mém. de Fribcmrg und in Revue de 
la Suisse catholique und von Notizen über Cournillens 
(1880) und Barberêche (1882). — Étr. frib. 1885. — 
Dellion : Diet. IV. —  AS G IV, p. 344. [J. N.]

D. K a n to n  L u z e r n . — A d o l f ,  s.  unter Z ü r i c h .
—  K a s p a r  W i l h e l m ,  Sohn des Vorgen., von Luzern,
10. vu . 1863-14. XI. 1912, Hotelier, Grossrat 1892-1912, 
Vorstandsmitglied des in ternat. Hoteliervereins. — 
Vergl. SZ G  1913, p. 23 u. 64. [P. X. W.]

E. K a n to n  S t . G a lle n . Geschlecht der S tadt St. 
Gallen, eingebürgert aus Wädenswil 1818 und 1830.
—  W a l t e r ,  Bundesrat (s. unter K t. Z ü r i c h ) .  —
1. R u d o l f  E d u a r d ,  1818-1891, Kaufm ann und K unst
m aler.— Bürgerbuch St. Gallen 1920. — S K L  — [Bt.]—
2. N o t k e r ,  von Häggenswil, * 8. vi. 1847 in Riedern- 
holz bei T ablat, Domvikar in  St. Gallen 1873, Kaplan in 
Schmerikon und Redaktor des Uznacher Volksblatt 1879, 
erster Pfarrer in Wangs 1881, P lärrer in Laupersdorf 
1883, in Emmishofen 1888, t  daselbst 17. x ii. 1898 ; 
fruchtbarer apologetischer Schriftsteller, veröffentlichte 
von 1875 an eine Reihe von Schriften über das Ver
hältnis von Kirche und S taat und gegen die A ltkatholi
ken ; auch besorgte er eine Neuauflage der Gofflne. — 
H ardung : Litteraturkalender.— Jahrzeitbuch v. Emmis
hofen. — [ L e i s i . ]  — 3. J o h a n n ,  von Häggenswil, * 1853 
in Muolen, Rechtsanwalt in St. Gallen, Mitglied des 
Grossen Rats und von 1912-1920 des Regierungsrats, 
lange Zeit auch italienischer Konsul in St. Gallen, 
f  10. v. 1921. — St. Gatter Nbl. 1922, p. 78. — Ost
schweiz, Mai 1921. [Bt.]

F. K a n to n  S c h a ffh a u se n . Altes Geschlecht der 
S tadt Schaffhausen. Wappen : in Blau ein weisses Haus 
mit rotem  Dach. H a n s  I., 1488 ; H e in r ic h , f  in der 
Schlacht auf dem Zugerberg 1531. — H a n s  II., Zunft
meister 1562, Vogt des Klosters Paradies 1566-1570, 
Spitalmeister 1577, später Ehrengesandter.— H a n s  III., 
* 1553, Ehrengesandter 1593, Zunftmeister 1598. — 
H a n s  C o n r a d , 1706-1773, Paradieseram tm ann 1737.
—  J o h a n n e s ,  1742-1832, R atsherr 1799. —  Rüeger : 
Chronik. — Geneal. Register d. S tadt Schaffh. [ W . - K . ]

G. K a n to n  Z u g . Geschlecht der Gem. Menzingen 
und der S tadt Zug. — J a k o b ,  von Menzingen, Pfarrer 
in Zug 1589-1630, Dekan des W aldstätterkapitels, 
förderte die Gründung und den Bau des dortigen K a
puzinerklosters (1595), f  1632. Seine Pfarrei ha tte  im 
Pest jah r 1629 mehr als 500 Tote zu beklagen. — In 
Zug selbst sollen die H. nur ein Beisassengeschlecht 
gewesen sein, das 1656 ausstarb. — Gfr. 23, p. 311. — 
W. J . Meyer : Zuger Biographien. [ W .  J .  M e y e r . ]

H. K a n to n  Z ü r ich . H a u s e r ,  früher auch H u s e r .
I. a) Verschiedene Familien im alten Zürich, z. T. 
ohne ersichtlichen Zusammenhang, in den Z StB  seit 
1357 mehrfach genannt. — K o n r a d ,  Zunftmeister 1339.
— F r i e d r i c h ,  der Hafner, von W interthur, Bürger 1560.
— 1. Hans J a k o b ,  1596-1656, Goldschmied, Zwölfer 
zur Waag 1641. — 2. H e i n r i c h ,  Sohn von Nr. 1, 
1638-1684, V. D. M. 1660, englischer Pfarrer auf J a 
maica, Verfasser von Art exact model of platform of good 
magistracy (1673), von Job. Rud. Zeller unter dem 
Titel Christliches Regentenbilde im gl. J . übersetzt. —
3. D a n i e l ,  1734-1793, Kaufmann, Zunftm eister zur 
Waag und Obervogt zu Meilen 1772, Landvogt in den 
untern  freien Aemtern 1780. — 4. D a v i d ,  H auptm ann,
1736-1807, Letzter. Wappen : in Blau ein rotes gotisches

A. — LL. — LLH . — Iveller-Escher : Promptuarium. — 
Mitt. von Dr. Hans Hess in W interthur. — S K L .  — 
W appenbuch von Konr. Meyer 1674. — b) Von W ädens
wil her eingebürgert 1795 (S. Hauser IV) und neuerdings 
1875. [H. Br.]

II. H u s e r .  t  Geschlecht in W interthur. Wappen : in 
Rot silbernes gotisches A von einem silbernen Pfeil 
schräglinks durchbohrt. Ein H. erscheint in der Har- 
nischanleite von 1405. — 1. H a n s  von Husen, des 
Grossen R ats 1434. —- 2. H a n s ,  Hafner, des Gr. Rats 
1504, des Kleinen R ats 1512, Seckeimeister 1519-1522, 
Schultheiss jedes zweite Jah r 1523-1549 ; erwarb sich 
ein Verdienst um die Beilegung des Bauernaullaufs 
zu Töss 1525. Sein Sohn —■ 3. J o a c h i m ,  des Gr. Rats 
1527, des Kleinen R ats 1550, Schultheiss 1551-1569. —
4. J a k o b ,  Stadtrichter 1556, des Gr. R ats 1564, Seckei
meister 1576, Schultheiss 1577-1587. —• 5. J a k o b ,  
Schultheiss 1612, 1614 u. 1616, t  1617. — K. Hauser 
in QSR 3. —• Nbl. Stadtbibi. Winterthur 1876 und 
1919. [L. F o r r e r . ]

I I I .  Altes Geschlecht der Gem. Stadel, das schon 
1330 dort angesessen ist. Heini Huser von Neerach war 
1481 U ntervogt im N euam t. — UZ, Nr. 4034 u. 4258. 
—  [J. Frick.] —  1. H e i n r i c h ,  * 1851 in Stadel, Land
wirt, Posthalter in Stadel 1877-1902, Gemeindepräsi
dent 1881, K antonsrat 1881, B ankrat der K antonal
bank 1899, N ationalrat 1902-f 18. x i. 1905. — N Z Z  
1905, Nr. 322.

IV. Altes Geschlecht der Gem. Wädenswil, das schon 
1455 dort angesessen und je tz t in der Gegend verbreitet 
ist. Hans Jakob Huser war um  1668 Landrichter der 
Herrschaft Wädenswil. — [J. F r i c k . ]  — Das Geschlecht, 
von dem 1646 schon 13 Stämme gezählt wurden, hat 
in der Geschichte der Gem. eine grosse Rolle gespielt 
und zahlreiche tüchtige Männer hervorgebracht In 
der S tadt St. Gallen eingebürgert 1818 und 1830. — 
J. Pfister : Die ältesten Familiennamen der Pfarrei 
Wädenswil, p. 19. — J .  Pfister : Die Ortsnamen der 
Pfarrei Wädenswil, p. 43.— H. Altwegg : Die Gesch. des 
Weinbauern Jul. Hauser. — Bürgerbuch St. Gallen. — 
J. H. Kägi : Gesch... Wädenswil. — 1. H a n s  J a k o b ,  
* 1744, Geschworner, Mitglied des Herrschaftsgerichts, 
H auptm ann, U ntervogt von Wädenswil 1786, erhält 
für seine Treue gegenüber der Obrigkeit im Stäfner- 
handel für sich und seine Nachkommen das S tad t
bürgerrecht von Zürich geschenkt 1795 ; in der Hel- 
vetik Regierungs-Kommissär, des Grossen R ats 1803. 
Sein Sohn :— 2. H e i n r i c h ,  1.767-1823, Friedensrichter, 
letzter des Stammes. — 3. K o n r a d ,  * 1774, Patriot, 
Sekretär der M unizipalität Wädenswil 1800, im sog. 
Bockenkrieg 1804 Sekretär des Anführers Willi u. zu 
15jähriger Gefangenschaft verurteilt, entfloh und lebte 
im Eisass, kam  1815 heim und wurde nach ömonatli- 
cher H aft in die Heimatgemeinde entlassen ; von der 
Regierung von 1831 im Strassenbaudepartem ent an
gestellt, wo er 1843 noch tä tig  war. — Leuthy : Bocken
krieg. — 4. J o h a n n e s ,  1776-1841, Gründer der Ger
berei Wädenswil, Präsident der Organisation des Zehn
tenloskaufs, Grossrat. — 5. E m a n u e l ,  * 1816 in Schö
nenberg, Dr. med. Zürich 1839, Arzt in Wald und in Aus- 
sersihl 1845, hier Gemeindepräsident bis 1882, K antons
ra t, f  1907 in St. Gallen. Förderer der Vereinigung von 
Zürich m it seinen Aussengemeinden. — ZW Chr. 1907
u. 1911. — Gesch. der Zürcher Stadtvereinigung von 1893, 
p. 67. — 6. J a k o b ,  * 1828, aus der Hotelierfamilie der H. 
zum Engel, Besitzer der K uranstalt Gurnigel, hämischer 
Grossrat 1875, N ationalrat 1881-f 7. II. 1891, auch Bür
ger der Gem. R üti bei Riggisberg. — Schw. Portr. Gail., 
238. —  N Z Z  1891, Nr. 42. — 7. A d o l f ,  1831-31. i. 1892, 
Hotelier zum Hof Ragaz 1848, zum Schweizerhof und 
Luzernerhof in Luzern 1861, Präsident des Schweiz. 
Hoteliervereins, Mitglied des Grossen S tad trats in Lu
zern u. des luzern. Gr. Rates 1891. Angehörigen der Fa
milie gehörten ausserdem das Bad Weissenburg, der 
Gurnigel, das Giessbach-Hotel, der Schweizerhof in Bern, 
das Hotel Steinbock in Chur, sowie Gasthöfe in Spezia 
und Neapel. — Senn : Chronicon Helvet. 1892 ; Erg. — 
Schw. Portr. Gail. 48.— 8 .W a l te r ,  * 1. v. 1837, Gerber, 
Mitglied des Zürcher. Verfassungsrats 1868, K antonsrat
1869-1881, Regierungsrat 1881-1888 (Piäsident 1883
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und 1887), N ationalrat 1869-1875, S tänderat 1879-1888 
(Präsident 1883-1884), Bundesrat 1888-f 22. x . 1902 
(Bundespräsident 1892 und 1900), Vorsteher des Militär-, 
von 1891 an des Finanzdepartem entes. Denkmal in Wä- 
denswil seit 1904. — Die Schweiz 1902. — N Z Z  1902, 
Nr. 293. — ZW Chr. 1902, 1904, 1912. — Schw. Portr. 
Gail. 49. — 9. K a s p a r , * 6. i. 1845 in Wädenswil, 
Lehrer in Fehraltorf 1865, in W interthur 1866-1916.
Bürger von W interthur

W alte r  Hauser.
Nach einem Oetbildnis von 

A. Benziger (Schweizer. Lai 
desbibl. , Bern).

1920, Nr. 831. — SL  1919 
t o n  L u z e r n , K a s p . W i l h .

1876, kantonaler und eidg. 
Experte bei den R ekruten
prüfungen 1875-1914, t
16. v. 1920 ; eifriger Ge
schichtsforscher, Dr. phil.
h. c. der U niversität Zü
rich 1906. Neben Neu
jahrsblättern der S tadtb i
bliothek und der Hülfs- 
gesellschaft W interthur 
schrieb er u . a. Geschich- 
k ... Efßß (1895) ; Win- 
terthur zur Zeit des A p 
penzellerkrieges (1899) ; 
Die Mörsburg (in M A G Z  
81) ; Alt-Winterthur, hgg. 
vom Histor -antiquar. Ver
ein Winterthur (1921). 
Herausgeber der Chronik 
des Laurencius Bosshart 
(in QSB 3, 1905). — Konr. 
Finsler : K. H. (im Jahrb. 
der literar. Vereinigung

1_ Winterthur 1922). — Land
bote 1920, Nr. 114. — N Z Z

— 10. W i l l i , s . u n t e r  K a n -
—  11. V i k t o r , von Wädens-

Die grosse zentraleurop. Urrasse (1925). — SZG L. — 
Kürschners deutscher Gelehrten-Kalender 1925. — 14. 
W i l l i ,  Neffe von Nr. 8, Dr. ju r., * 1877, Rechtsanwalt 
in W interthur, Oberstlieutenant,, S tad tra t 1909-1911. 
—• 15. E m i l ,  Bruder von Nr. 14, * 1885, Dr. jur., 
Bezirksrichter und Jugendanw alt in W interthur, wie 
Nr. 14 Mitarbeiter an Hans Sträuli’s Gesetze betr. die 
ziircher. Rechtspflege (3 Teile, 1913-1923). — Vergl. 
Allgemeine Mitteilungen von Frau Bundesrat Hauser 
in Bern. [H. Br.]

V. Geschlecht der Gem. Rifferswil, das seit 1504 dort 
bezeugt ist. Der Name kom m t schon früher in der Ge
gend vor. H a n s  H u s e r  war 1487-1512 Untervogt des 
Amtes Maschwanden. —- [J. F r i c .k . ] — J o h .  J a k o b ,  
* 1854 in M ettm enstetten, Landwirt in Rifferswil, Ge
meindepräsident 1898-1907, K antonsrat 1899, N ational
ra t 1910-f  13. v i i .  1913, R edaktor des Bauernfreund.
— Schw. Portr. Gail. 209. — N Z Z  1913, Nr. 996 u. 998.
— SZG  1913. —  ZW Chr. 1913.

VI. W a l t e r ,  von Rheinau, * 15. n . 1891 in Zürich, 
Bürger von Zürich 1899, A rchitekt, Dr. der techn. 
Wissenschaften 1922. Verfasser von Die Kirchen des 
Saastales im  Wallis. [ H .  Br.]

H A U S ER S E E  (K t. Zürich, Bez. Andelfingen.
S. GLS). Kleiner See bei Ossingen. 12 Grabhügel. Refu
gium auf dem Langbuck. Neolithische Ansiedlung, vom 
Schweizer. Landesmuseum 1918 und 1920 ausgegraben. 
Funde : eine Anzahl von Gerätschaften aus Stein, Feuer
stein und Knochen, sowie Töpferware. — M A G Z  29. — 
JS G U  16, p. 66 ff. — Jahresb. der Geogr. Ges. Bern 1896, 
p. 27. - [L. F o r r e r .]

HA US FOR SC H UN G.  Die Hausforschung befasst, 
sich m it dem Studium der menschlichen Behausung ; 
sie sucht deren Anfänge festzustellen und die E n t
wicklung der Baustile bis zu den typischen ländlichen

Haus  im N euenburger  Jura .  Fachw erkhaus  in Tobel, Zürich.
Hausforschung.  Typen S c h w e i z .  Land- und Bauernhäuser .

wil und Morgen, * 24. IV. 1867 in Morgen, Bezirksge
richtsschreiber in Morgen 1890, Oberrichter 1900 (Prä
sident 1910), Bundesrichter 1 912-f 26. v. 1924, Ge
meindepräsident von Morgen 1898-1899, K antonsrat 
1899-1912 (Präsident 1906). — N Z Z  1924, Nr. 808 u. 
812. — ZW Chr. 1912. — P S  1924. —  12. S o f ie , * 30. x . 
1872 in Bern, Tochter von Nr. 8, Kunstmalerin. — 
SZG L. — 13. O t t o ,  * 1874 in Wädenswil, Dr. phil., 
P rähistoriker und Anthropologe, unternahm  seit 1905 
paläolithische Ausgrabungen im Tal der Vézère (Süd
frankreich) und entdeckte hier den Moustier-Menschen 
1905 und den Aurignac-Menschen 1908, lebt seit dem 
W eltkrieg in Deutschland, z. Z. in Weimar. H aupt
werke : Vindonissa (1904) ; Homo Mousteriensis Hau- 
seri (m it Klaatsch 1908) ; Homo Aurignacensis Hau- 
seri (m it K laatsch 1910) ; La Micoque, die Kultur einer 
neuen Diluvialrasse (1916) ; Der Mensch vor 100 000 
Jahren (1917) ; Im  Paradies des Urmenschen (1920) ; 
Urmensch und Wilder (1921) ; Urgeschichte (1925) ;

Hausformen im Bauernhause zu verfolgen. Die Be
hausung ist der treueste Zeuge der Lebensweise eines 
Volkes. Ihrem Wesen nach ist darum  die Hausfor
schung ein Zweig der Volkskunde. Die mannigfaltigen 
Gesichtspunkte, unter welchen der Hausbau zu erfor
schen ist, gestalten die Hausforschung jedoch zu einer 
selbständigen Wissenschaft, die in unserer Zeit beson
dere Bedeutung erlangte.

Auf deutschem Sprachgebiet sind bereits mannig
fache Arbeiten erschienen. Bahnbrechend war diejenige 
von Aug. Meitzen : Das Deutsche Haus in  seinen volks
tümlichen Formen (Berlin 1882). Meitzen betonte den 
kulturhistorischen W ert des Bauernhauses und gab 
den Ansporn zur Bearbeitung dieses Gebietes. Hierauf 
folgten in Deutschland u. a. die Arbeiten von R. Mei
borg, Karl Brandi, K. Rham, Chr. Ranck, F. Ostendorf, 
K. Stephani. Das österreichische Gebiet, namentlich 
die Ostalpen, wurden u. a. berarbeitet von Gustav Ban- 
calari, A. Dachter, J . W. Deiniger, Otto Aufleger,
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Georg Baumeister. Für die Schweiz sind nam entlich 
die Arbeiten von Ernst Gladbach, J . Hunziker und 
Hans Schwab hervorzuheben. Die genannten Verfasser 
sind V ertreter der verschiedensten Wissenschaften. Die 
Archäologen haben, gemäss ihrem Gebiete, speziell 
das Urhaus behandelt, die Anfänge der menschlichen 
Wohnung. Die Sprachforscher konnten unter Zuhülfe- 
nahme der Etymologie die Anfänge und die ursprüng
liche Zweckbestimmung der einzelnen Bestandteile 
des Hauses, der Räume usw. erm itteln. Der Ant.hropo- 
Geograpli zeigte den Einiluss des Klimas, die Anpassung 
an's Gelände bei Erstellung des Hauses. K ulturhistori
ker und Volkskundler erläutern die Eigentümlichkeit 
im W ohnbau und in der Lebensweise der verschiedenen 
Völkerstämme. Der A rchitekt dagegen h a t sein Augen-, 
merk speziell auf konstruktive Eigenarten der Baustile 
gerichtet.

Das Ergebnis all dieser, unter den verschiedensten 
G esichtspunkten hervorgegangenen Erforschungen zu 
sammeln, ist Sache der Hausforschung.

U nter Berücksichtigung all dieser Vorstudien und 
unter Zulülfenahme des von den Architekten-Verbän
den gesammelten Plan-Materials in den verschiedenen 
Ländern, war es Schwab möglich, eine konstruktive 
Entwicklungslehre aufzustellen, die U rhütte abzuleiten 
und die diversen Hausformen in ihrem Entwicklungs
gang festzustellen. Es h a t sich dabei erwiesen, dass 
das Haus nicht allein aus dem Raum hervorgegangen 
ist, sondern dass die ursprüngliche Dachgestaltung für 
die spätere Entwicklung des Hauses massgebend war 
(siehe Hans Schwab : Die Dachformen des Bauernhauses 
in  Deutschland und in  der Schweiz, sowie : Das Schweizer
haus, sein Ursprung und seine konstruktive Entwicklung). 
An Hand dieser Lehre konnte von A. Haberland eine 
geographische Orientierungskarte über die verschiede
nen Bauarten auf deutschem Sprachgebiete aufgestellt 
werden (s. Wiener Zeitschrift für Volkskunde 31, Heft 1
u. 2). Die Schweiz bietet der Hausforschung besonders 
reichhaltiges Material, einerseits weil sich auf ihrem 
Gebiete romanische und germanische Völkerstämme 
m it ihren Hausgebräuchen trafen und assimilierten, 
anderseits, weil der konservative Sinn der Bergbe
wohner viel Ursprüngliches erhalten hat. Es sind heute 
noch folgende Bauarten anzutreffen :

A. Das Gebirgshaus, aus der W andhütte entstanden, 
mit den Typen : 1. das Alpenhaus, der Holzblockbau, 
germanischen Ursprungs ; 2. das Alpenhaus in Steinbau, 
romanische B auart ; 3. das jurassische Haus, ein kelto- 
romanischer Typus ; 4. das Engadinerhaus, eine rhäto- 
romanische B auart. — B. Das Haus des Flachlandes, aus 
der D achhütte entstanden, m it : 5. der alamannischen 
B auart ; 6. dem fränkischen Fachwerkbau, entstanden 
aus der Entwicklung der Dachhäuser. [ H .  S c h w a b . ]

H A U S H E E R.  Familien der K te. Zug und Zürich.
A. K an ton  Zug. Geschlecht in Cham, das zur Zeit 

der Reformation aus Zürich eingewandert sein soll. Der 
erste, J æ n n i ,  kaufte den Hof « Plegi » bei Cham. —  
H a n s  H e i n r i c h ,  Kirchmeier in Niedercham, über
nahm 1711 und 1716 die Kosten der Vergrösserung der 
Kapelle St. Baitholomäus in Niedercham. Aus dem 
Geschlecht stam m en mehrere Pfarrherren, Kloster- 
geistliche und zwei Jesuiten — 1. P. J o s t  A n t o n ,  
* 1745, Professor am Lyceum in Luzern 1773-1785, 
Pfarrer und Dekan in Wohlen 1785-1816, tra t 1816 in 
den Jesuitenorden zu Brig ein ; Oberer des Kollegiums 
in Sitten 1818, t  14. I. 1819. Verfasser theologischer 
Schriften.— 2. P. M e l c h i o r ,  * 1829, war als Jesuit lange 
Zeit in Maria Laach und seit 1873 in Feldkirch, t  14. 
v in . 1888 ; verfasste viele Erbauungsschriften und 
Lebensgeschichten von Heiligen. —- Vergl. Gfr. 40, 
p. 43. — W. J . Meyer : Zuger Biographien, Nr. 225- 
229. ' [W. J. M e y e r . ]

B. K a n to n  Z ü r ich . Altes Geschlecht der ehemaligen 
Gem. Enge und Wollishofen, je tz t der S tadt Zürich, das 
schon 1357 in Enge angesessen ist. Der Name kommt 
damals auch in der S tadt Zürich vor. Mehrere H. wa
ren Untervögte der beiden Gem. Das Geschlecht stam m t 
vermutlich aus der Gegend von Bremgarten. — Vergl. 
ZStB . —  [J .  F r i c k . ]  —  H e i n i  H. ab der Bleiki, Bürger 
in Zürich 1418 ; H a n s  R u d o l f ,  Messerschmid, von

Wollishofen, Bürger 1608. Dieses Geschlecht f  1729, — 
Von Wollishofen neu eingebürgert seit 1875. — J a k o b ,  
* 11. x. 1865, Dr. phil., Orientalist, Gymnasiallehrer,
o. Prof. für alttestam entliche Fächer an der U niversität 
Zürich 1905. — Universität Zürich ; Festschrift 1914, 
p. 31. — Mitt. von Dr. Hans Hess in W interthur. [H. Br.]

HAUS IN S C H R IF T E N .  U nter Hausinschriften (zum 
Unterschied von Hauszeichen) versteht m an die in das 
Holz der Aussen wand, zumeist der Hausfront, einge
schnitzten und gemalten oder auch bloss gemalten 
Angaben über Zeit und Urheber des Baues, sowie na
mentlich Sinn- und Segenssprüche. In älterer Zeit 
(15. u. 16. Jahrb.) herrscht die römische Majuskel
schrift, die z. B. im Wallis noch 1777, am schönsten 
Haus des 18. Jahrb . in Lötschen, vorkom m t. In ändern 
Gegenden beginnt die Frakturschrift in der 1. Hälfte 
des 17. Jah rh ., zuerst noch m it eingeschnittenen Buch
staben, an deren Stelle bald bloss gemalte treten . 
Ehemals in der ganzen deutschen Schweiz verbreitete 
Sitte ; wohl am längsten gepflegt im Berner Oberland, 
Wallis, Urschweiz, Graubünden. — Vergl. O. Suter
meister : Schweiz. Haussprüche. E in  Beitrag zur epi
grammatischen Volkspoesie aus d. Landschaft Zürich. — 
W. Larden : Inscriptions of Swiss chalets (Oxford 1913).
— E. Friedli in Bärndütsch, Bd. Lützelflüh, p. 129 ; 
Grindelivald, p. 448 ; Guggisberg, p 338 ; Ins, p. 453. — 
H. u. K. Anneler : Lötschen, p. 98. — D Gempeler : 
Heimatkunde d. Simmentals, p. 120. — F. W. Schwarz in 
A m  häuslichen Herd X X III, Heft 10. — SA V V II, 53 ; 
X III, 140 ; X X III, 1 ; XXIV, 241. — B M  1917. — 
Ausführliches Literaturverzeichnis in B S L  V, 5, p. 467- 
469. [0. v. G.]

H A U S KN EC H T.  Geschlecht der S tadt St. Gallen, 
abstamm end von Georg H., Kupferschmied, von Lin
dau, der sich 1630 in St. Gallen einbürgerte. Angehörige 
dieser Familie bekleideten vom 16. Jahrh . an bis auf 
die Gegenwart bisweilen städtische Aemter. — J o h a n n  
J a k o b ,  1769-1829, zuerst Buchhändler, von 1804 an 
Sekretär, verlegte zur Zeit der Helvetik eine Menge 
von Flugschriften und gab auch Zeitungen heraus, an 
deren Redaktion er sich eifrig beteiligte, die sich in
dessen nicht lange behaupteten. — LL. — LLH .
— H artm ann : St. Galler Geschlechter (Ms. Stadtbibi. 
St. Gallen). — Ehrenzeller : Jahrbücher 1829, p. 93 ff.
— Bürgerbuch 1920. [Bt.]

H AU S MA N N ,  K a r l  F r i e d r i c h ,  Apotheker, von
Dachsen (K t. Zürich), * 3. x . 1843 in Baden, seit 187^ 
Bürger der S tadt St. Gallen, wo er sich niedergelassen, 
hatte, Begründer des Schweizerischen Medizinal- und 
Sanitätsgeschäfts H., Aktiengesellschaft, m it Filialen 
in allen grossen Schweizerstädten, t  11. v m . 1920. — 
Si. Galler Nbl. 1921, p. 57. — Bürgerbuch der S tadt 
St. Gallen 1920. [Bt.]

HAU SM AR K EN .  Die Sitte, das Eigentum mit 
bestim mten Zeichen, sog. Hauszeichen oder H ausm ar
ken, zu versehen, war ein uraltes universelles Institu t; 
das überall, wo nicht Jederm ann des Lesens und 
Schreibens kundig war, Verbreitung fand und sie teil
weise noch hat. Es war auch bereits den Schweiz. 
Ureinwohnern bekannt. Die H. bilden den Ausgangs
punkt zu weiteren bildlichen Erkennungszeichen wie 
den sog. Tierzeichen, Steinmetzzeichen, Notariats- 
signetten, Bücherzeichen, Exlibris, Handelsmarken 
usw., auf die in diesem Rahmen nicht eingegangen 
werden kann. Obschon die Hausmarken in der Schweiz 
noch bis zum Anfang des 19. Jahrh . überall (auch im 
Flachlande) bekannt und gebräuchlich waren, findet 
man sie je tz t nur noch in den Alpengegenden der Kte. 
Graubünden (Prättigau, Vorderrheintal, Safiental, Lu- 
gnez, Tavetsch), Tessin (Levantina, Blenio- und Maggia- 
tal), Uri (Urseren), Bern (Grindelwald, Simmental) und 
besonders im Oberwallis, sowie noch in den Bez. Wer
denberg und Sargans. Im  Lötschental z. B. ist der 
Gebrauch der H. noch so lebhaft, dass etwa Aufgebote 
zum Gemeindefrondienst oder Kirchendienst an Stelle 
der Namen der Aufgebotenen nur deren Hausmarken 
tragen. In Nidwalden und im K t. Schwyz, aber auch 
anderwärts, sind zahlreiche H. in Siegel und Wappen 
aufgenommen worden und wurden so heraldisiert. In 
absehbarer Zeit ist aber auch in den Alpentälern m it
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Innenhof eines Tessinerhauses  in Pura, B ündner  Haus in Fi lisur.

Tessiner Haus in Arbedo. Schwäbisches Haus in R üdlingen,  Schaffhausen.

Emmenta le r Haus in Schangnau.  Oberländer  Chalet in Buben tal bei Boltigen.
Hausforschung.  Typen S c h w e iz . Land- und Bauernhäuser .
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dem Verschwinden der H. zu rechnen, obschon in 
gewissen Gem. noch je tz t jeder Bürger m it eigenem 
H ausstand ein Haus Zeichen besitzt. Die Bezeichnung 
Hausmarke oder Hauszeichen ist insofern irreführend, 
als die Marke meistens nicht eigentlich zu einem be
stim m ten Hause gehört, sondern das Merkzeichen für 
das Fam ilienoberhaupt darstellt, ein Zeichen, das den 
Namen ersetzt. Es vererbt sich gewöhnlich vom Vater 
auf den jüngsten Sohn (ausgenommen im Bez. W erden
berg, wo es auf den ältesten Sohn übergeht). Die ändern

im 18. Jah rh . aber auch noch auf Urkunden an Stelle 
der U nterschrift und heute noch überall auf den sog. 
Tesseln (s. A rt. H o l z u r k u n d e n ) ,  soweit diese noch 
in Gebrauch sind. Mancherorts wurde, wie angetönt, die
H .  ins Siegel aufgenommen und m it umsomehr Be
rechtigung für den einfachen Landm ann der Schweiz. 
Täler, als,einem eigentlichen W appen Sinn und Bedeu
tung für dessen Verhältnisse abgehen. — Vergl. C. G. 
Iiomeyer : Die Haus- und Hofmarken (Berlin 1870). — 
Michelsen : Die Hausmarke. — Rietsch : Handbuch der
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H ausm arken  von Kippel (Lötschental).
Anschlag  mit Aufgebot zum G-emeindefrondienst. A nschlag  mit  Aufgebot zum Kirchendienst.

Nach Gmür : Schw eiz. Bauernm arken.

Söhne übernehmen es m it kleinen Veränderungen dürch 
Beistriche oder Punkte.

Die meisten H. bestehen aus Strichen und Punkten 
in sehr einfacher Anordnung, werden aber umso viel
gestaltiger, je grösser der H aushalt einer Gemeinde ist. 
Wir haben H. aus Strichen und Punkten  ohne das 
Symbol eines Objekts, daneben kommen aber auch 
allerlei Zeichen vor, die nach der Aehnlichkeit mit 
Gegenständen des täglichen Lebens bestim m te Namen 
haben, so dass etwa unterschieden werden können : 
Bundhaken, verkehrter Bundhaken, Hennenklaue, 
Geissfuss, Stuhl, Goldwage, Wasserschragen, Winkel, 
Gabel, B reitaxt, Kelch, Triangel, Viereck, Stern, Ring, 
Schwert, Halbmond, Kreuze in verschiedenen Kom
binationen usw. In erster Linie dienen, wie schon 
gesagt, die H. zur Dokument!erung des Eigentums an 
beweglichen und unbeweglichen Sachen (Grundbesitz, 
Gebäude, Holz, Vieh, Geräte usw.) und bilden so ein 
rechtliches Eigentums- und Besitzzeichen. Man findet 
sie auf Marksteinen, Grenzpfählen, Häusern ob der 
H austüre, an der Fassade oder in den Stuben, auf den 
verschiedensten Geräten, an den Hörnern des Viehs,

Urkundenwissenschaften II I . — E. Grone : Hausnamen 
und Hauszeichen. — M. Gmür : Schweiz. Bauernmarken 
und Holzurkunden (in Abh. z. Schweiz. Recht, Heft 77). 
— F. G. Stehler : Die Hauszeichen und Tesslen der 
Schweiz (in S A V  11, Heft 3). — Derselbe : Hauszeichen 
im  Oberwallis (in Die Schweiz 1897). — Derselbe : 
Hölzerne Grundtitel (ebenda 1899). — Derselbe : Mo
nographien aus den Schweizeralpen. — SA V  5, 5 0 ; 
8, 53 ff. ; 12, 281. — M. Styger : Wappen und Haus
zeichen... (in M H  VS  4, p. 85 ff. — C. Meyer : Die 
hist. Entwicklung der Handelsmarken in  der Schweiz. — 
A H S  Reg., p. 72. — ASGA 1866. — ASA 3, 876. [Ht.J 

H A U SW IR TH  ( I - I u s w i r t h ) .  Geschlecht aus Saanen 
(K t. Bern). Wappen : in Blau über rotem  Schildfuss mit 
grünem Dreiberg ein weisses schlossähnliches Haus, 
überhöht von zwei goldenen Sternen. — 1. U l r i c h ,  
K astlan  1487. — 2. J o h a n n e s ,  Magister der 7 Künste, 
schrieb das Enchiridion novum Algorismi (ein Rechen
büchlein, 1501). Kaplan des Kardinals Schiner, Feld
prediger des Kontingents v. Saanen im Pavierzug 1512, 
Pfarrherr zu Saanen 1515, Domherr zu Sitten, schenkte 
1520 der neu erbauten Kirche zu Lau en en bei Saanen
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seine W appenscheibe. — 3. P e t e r , Venner 1581, Kast- I Die Abtei erfreute sich eines solchen Wohlstandes, dass 
lan 1585. —  4. B e n d i c h t ,  Kastlan 1593, 1607, 1612, j sie sogar dem durch den Laupenkrieg erschöpften Frei- 
1618, 1624. —  5. J o h a n n  J a k o b ,  Notar, f  1805, Land- bürg G eld vorstreckte. Aber nach 1449, dem Tode 
Schreiber zu Trachsehvald, verfasste Versuch einer topo- \ Pierres III., kamen böse Tage sowohl hinsichtlich der 
pographisch-hist.-statist. Be
schreibung des Landes Em 
menthal (1783, Staats arch.
Bern) und Versuch einer 
topographisch-statist. Be
schreibung des Saanenlan- 
des (1792, verschollen). —
Vergl. Landschaftschronik 
Saanen (Ms.). — MDR
X X III, 213. — v. Müli
nen : Beiträge I, 40. —- 
Alpenrosen 1829, 291. —•
[R .  M.-W.] —  J o h .  J a k o b ,  
t  in E tivaz 1871, Kohlen
brenner, besass eine her
vorragende künstlerische 
Begabung f. Scherenschnit
te . — S /l V  1916. [M. R.]

H A U T C R Ê T  (K t.W aadt,
Bez. Oron, Gem. Les Taver
nes. S. GLS). 1132 schenkte 
der Bischof Gui de Maligny 
von Lausanne dem Abt von 
Cherlieu den Hof H. zur 
E rrichtung einer Cister- 
zienserabtei, die am 14. 
m . 1143 geweiht wurde.
Vom Bischof, von den Her
ren de Blonay U. Palézieux, Hauterive in der  Mitte des 
den Meiern von Chex-
bres und der Abtei St. Maurice erwarben die Mönche 
von H. die Kirchen von Palézieux, Oron und Châtillens ; 
der Graf von Savoyen gab ihnen die Kirche von Ville- 
neuve, das Tal der Tinière und die Chaude-Alp ; der 
Bischof schenkte das obere Dézaley. Der erste bekannte 
Abt ist Hugues (1150-1180). Die Abtei ging 1365 in 
Flammen auf und wurde 1476 in den Burgunderkriegen 
gewaltsam besetzt. 1537 wurde sie von Bern säkulari
siert ; der Landvogt von Oron verwaltete sie bis 1798. 
Von der Kirche und vom Kloster sind alle Spuren 
verschwunden, ausgenommen in einer benachbarten 
Mühle. Das waadtländische Staatsarchiv beherbergt 
ein Cartularium der Abtei von ca. 1160 und Rechnungen 
vom 14. Jahrb . — M DB  X II. — D H V. [M. R.j

HAU TER IV E ( A l t e n r i f )  (K t. Freiburg, Bez. 
Saane, Gem. Posieux. S. GLS). Ehemalige Cisterzienser- 
abtei, seit 1857 kantonales Lehrerseminar. Gegründet 
von Wilhelm von Glane, der am 10. I I .  1127 dem Ge
metzel in der Abteikirche von Payerne als letzter seines 
Geschlechts entrann. Zehn Jahre später folgten 12 Ci- 
sterziensermönche unter Führung des Abtes Gérard von 
Cherlieu seinem Rufe, so dass die Kirche der neuen Abtei 
am 25. II. 1138 geweiht werden konnte. Der Stifter 
machte ihr bedeutende Vergabungen, bestehend in 
Ländereien rings um seine Herrschaften Onnens, Prez 
und Ecuvillens und um seine Lehen Faverges und Pully 
herum ; er selbst liess sich als Laienbruder in die 
Brüderschaft aufnehmen und starb dort am 11. I I .  

1143. Eine grosse Zahl W ohltäter aus allen Herren
geschlechtern der Nachbarschaft, sowie Berchtold IV. 
von Zähringen und die Bischöfe von Lausanne, trugen 
zum W ohlstand der Abtei bei und nahmen sie unter 
ihren Schutz, so dass sie zu Ende des 12. Jahrb . 35 
Mönche beherbergte. Diese machten die nächste Umge
bung des Klosters urbar und erstellten am Ufer der 
Saane Mühlen, W erkstätten und eine Tuchfabrik. Der 
Abtei unterstand das Kloster Kappel, sowie die Frauen
klöster Maigrauge (Freiburg) und Fille Dieu (Romont).

Das ursprünglich oberhalb und nördlich des heutigen 
Standortes erstellte Kloster wurde gegen 1160 am 
jetzigen Standort neugebaut. 1387 wurde es von Berner 
Truppen geplündert. Damals erfreute sich die Abtei 
noch hoher Blüte ; einem der Achte, Pierre II I . von 
Avry, den man als den zweiten Gründer des Klosters 
bezeichnen kann, verlieh Papst Martin V. auf seiner 
Durchreise in Freiburg das Recht, die Mitra zu tragen.

HBLS IV —  7

18. Jah rb .  Nach einem Kupferstich von D. Herr liberger.

Klosterzucht als auch der materiellen Lage. Infolge des 
Krieges von 1448, der Einmischung der freiburgischen 
Behörden in die innere Verwaltung des Klosters — 
1455 erlangte die Freiburger Regierung endgültig das 
Schirmrecht — infolge Zwistigkeiten unter den Mönchen 
und der übermässigen Ausgaben gewisser Achte (z. B. 
des Jean  II. Müllibach, 1569-1578), endlich infolge der 
Feuersbrunst vom 6. und 7. VII. 1578, die das Kloster 
und einen Teil der Kirche einäscherte, verarmte die 
Abtei. Dank der Verwaltung des Abtes Pierre V. Python 
(1604-1609) und seines Nachfolgers Antoine II. Dupas- 
quier (1609-1614) und namentlich von Guillaume III. 
Moennat besserte sich die Klosterzucht und die finan
zielle Lage wieder. Letztere blieb zwar auch in Zukunft 
prekär ; beim Tode des Abtes Constantin de Maillar- 
doz 1754 konnte das Kloster kaum noch 16 Mönche 
erhalten. Es kam so weit, dass der Abt Bernhard von 
Lenzburg — der spätere Bischof von Lausanne — 
sich gezwungen sah, Ländereien, u. a. auch in Vuister- 
nens, zu verkaufen, um eine Schuld von 60 000 Pfund 
zu begleichen. U nter der Amtsführung des 57. Abtes, 
Louis Dosson, brach der Sonderbund aus : die radikale 
Regierung zwang das Kloster zur Bezahlung von 
400 000 Fr. an die Kriegskosten, hob es am 28. m . 1848 
auf und erklärte zwei Tage später alle Güter der Abtei 
als Staatseigentum . 1850 benützte die Regierung die 
Gebäude zur Unterbringung einer landwirtschaftlichen 
Schule, die aber nicht recht gedeihen wollte. 1857 ver
wandelte die neue Regierung dieselbe in das heutige 
Lehrerseminar, das je tz t ca. 100 Zöglinge beherbergt.

1871 wurden eine Anzahl Bourbaki-Soldaten in H. in
terniert, und am 21. und 22. iv. 1884 zerstörte eine 
Feuersbrunst einen Teil des Dachstuhls. Die in ro
manisch-gotischem Stil gehaltene Kirche und das goti
sche Kloster wurden m it finanzieller Mithülfe des 
Bundes 1903-1913 restauriert ; dabei kamen interes
sante Fresken zum Vorschein, die zusammen mit den 
prachtvollen Chorstühlen aus der 2. Hälfte des 15. 
Jahrh . der Kirche, sowie dem Kloster und den ändern 
Bauten einen hohen Kunstwert verleihen. Die dem 
Kloster gegen 1325 vom Abt Pierre Rych gestifteten 
Kirchenfenster wurden 1848 entfernt und 1856 teil
weise in die St. Nikolauskirche in Freiburg eingesetzt, 
von wo sie in nächster Zeit wieder an ihren ursprüng
lichen Platz zurückkehren werden. — Vergl. Gumy : 
Begeste de l ’abbaye d’ Hauterive. — S. Genoud : Hauterive

Juli 1926
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(in Revue de la Suisse catholique X V -X V III). — M. Rey- 
mond : Les Sires de Glane et leurs possessions (in A S H F  
X II). — Hüffer : Die Abteien und Priorate Welsch
burgunds (in R H E  XV). — Fred. Broillet : Restauration 
de l’église et du cloître d’ Hauterive (in A  F  I und II). — 
Für das Verzeichnis.der Aebte siehe P. de Zurich : Les 
origines de Fribourg  (in MDR, 2. Serie, X II, p. 237- 
245). — Helvetia sacra, p. 177-180. — Henri Broillet : 
Les vitraux du chœur de l’abbaye d’Hauterive (in A F  
1926). — Giulio Bertoni : Notice sur la Biblioth. d'Hau- 
terive... (in Revue des Biblioth. 1908). [P .  A.]

H A U TE R IV E  (K t. Genf, Gem. Cologny). Name 
zweier benachbarter Besitzungen, wovon die eine vor 
m ehr als einem Jahrhundert von den Marcel durch 
Turettini-N ecker erworben wurde und im Besitz seiner 
Familie geblieben ist. Liszt bewohnte sie und nach der 
Revision seines Prozesses der H auptm ann Dreyfuss ; 
die andere Besitzung gehört Gustave Ador und war 
bis 1835 ein Teil des 1824 durch David Marc und B arthé
lémy Paccard von Jean Jacques Diéday erworbenen 
Gutes. Hier soll gemäss der Ueberlieferung Calvin 
bisweilen den Sommer zugebracht haben. [Be.]

HA U TE R IV E  (K t. Neuenburg. S. GLS). Dorf und 
Gem. in der Pfarrei St. Blaise, die seit Mitte des 12. 
Jah rh . erw ähnt wird. Wappen : in Blau ein goldenes 
Kreuz. H. gehörte bis 1848 zur K astlanei Zihl und 
teilte deren Geschicke. Seine K alksteinbrüche sind von 
alters her bekannt ; sie sollen schon zur Zeit der Römer 
ausgebeutet worden sein. Nach H. ist eine der geolo
gischen Stufen des Néocomien (das Hauterivien) benannt 
worden. Bevölkerung : 1784, 242 Ein w. ; 1920, 674. — 
Ed. Q uartier-la-Tente : Le canton de Neuchâtel, 1. 
Serie II I . [L. M.)

H A U T E R IV E ,  SANKT AmÉDÉE von, seit 1110 er
w ähnt, t  27. v in . 1159. Er erhielt seine Ausbildung am 
Hofe Heinrichs V. Mönch in Clairvaux, Abt von Haute- 
combe, wurde am 21. I. 1145 zum Bischof von 
Lausanne geweiht. Bestätigte die Freiheiten der Stadt 
Lausanne, führte langwierige Fehden gegen den Grafen 
von Genevois, den Baron von Aubonne und den Herzog 
von Zähringen. Verfasser von Homilien über die heilige 
Jungfrau, die sich im M ittelalter grosser Beliebtheit 
erfreuten, Beschützer der Mönche von H autcrêt und 
Montheron, die auf sein Geheiss das Dézaley urbar 
machten. R at des Grafen von Savoyen und kaiserlicher 
Kanzler für Burgund. Der 28. Jan . ist sein kirchlicher 
Festtag. Er wird dargestellt, wie ihm Maria einen H and
schuh reicht. Sein Grab wurde am 9. XII.  1911 in der 
K athedrale von Lausanne freigelegt und sein Leib un
versehrt gefunden. — Vergl. Gremaud : Homélies de 
saint Amédée. — Comte : Vie d’Amédée. — Bourgain : 
La chaire française au X I I e s.— Dupraz : La Cathédrale 
de Lausanne. — Biblioth. hagiographia latina. [M. R.] 

H A U T E S O U R C E ,  L. S. T i s s o t - C e r u t t i ,  R.
H AUT EV ILL E (lat. A l t a v i l l a ,  m undartl. A u t a -  

v e l a ,  deutsch A l t e n f ü l l e n )  (K t. Freiburg, Bez. 
Greyerz. S. GLS). Gem. und Dorf, das zur Herrschaft 
Corbières gehörte und deren Geschicke teilte. Die 
Herren von Corbières und später die Sioneveys, Ju n 
ker von Corbières, waren in H. begütert, ebenso die 
K artäuser von der Valsainte, die am 3. x n . 1637 
ins Bürgerrecht aufgenommen wurden. H. war schon 
im 12. Jahrh . eine Pfarrei, deren Begründer, Wohl
tä te r und Patrone die Herren von Corbières waren. Die 
älteste Kirche stand im Martallet. Die heutige Kirche 
besitzt eine geschnitzte Kanzel aus dem 18. Jahrh . und 
mehrere schöne Goldschmiedearbeiten. 1619 trennte sich 
das Städtchen Corbières von der M utterpfarrkirche. 
1704 erstand eine Kaplanei. Die Kapläne am teten bis 
1816 als Schullehrer. Pfarregister seit 1649. — Vergl. 
Dellion : Diet. V II. — Kuenlin : Diet. — N. Poissard : 
Hist, de la seigneurie et du bailliage de Corbières (in 
A S H F  IX ). — J . Jordan : L ’abbaye prémontrée d’Humi- 
limont (in A S H F  X II). [ J .  J o r d a n . ]

HAUTEVILLE (K t. W aadt, Bez. Vevey, Gem. St. 
Légier. S. GLS). 1228 Altavilla. Ein seit dem 13. Jahrh . 
bekanntes Rebgut, wo P. Ph. Cannac 1760 ein ge
schmackvolles Schloss erbaute, das an die Familie Grand 
überging, die es noch je tz t besitzt. — D H V. — Bürger
haus 15. [M. R.]

HA U TH ,  E m i l ,  von Stafforth (Baden), * 7. vi. 1873, 
Redaktor am Volksrecht in Zürich 1899-1906 und 1911 - 
1915, wurde wegen seiner politischen Tätigkeit 1906 
vom Regierungsrat des K ts. Zürich ausgewiesen. — 
Jahrbuch der Zürcher Freitagszeitg. 1906 u. 1908. —
— Zurlinden : Zürich 1814-1914. — Nobs : 25 Jahre 
« Volksrecht ». — D o r a  II.-Trachsler, Frau des Vorgen., 
von Birmensdorf, * 1. v m . 1874, K unstm alerin in 
Zürich. —  SZG L. [E. H.]

H AU TS  G ENE VEY S (LES)  (K t. Neuenburg, Bez. 
Val de Ruz. S. GLS). Gem. und Dorf, welches nach einer 
unbeglaubigten Ueberlieferung von Genfern gegründet 
worden sein soll, die durch den S tadtbrand von 1291 
obdachlos geworden waren. Wappen : in Blau zwei 
gekreuzte grüne Wachholderzweige m it purpurnen 
Früchten. Das Dorf trug  um die Mitte des 14. Jahrh . 
den Namen Geneveis sur Fontaines, der noch 1701 
gebraucht wurde, aber seit der 2. Hälfte des 17. Jahrh . 
allmählich der heutigen Bezeichnung P latz machte.
H. G. war z. T. anfangs von sog. Geneveisants bewohnt 
und gehörte zur Herrschaft Valangin, deren Geschicke 
es teilte. Kirchlich war es nach Fontaines pfarrge- 
nössig. — Vergl. Quarti er-la-Tente : Le C. de Neuchâtel,
IV. Serie. — L. Dufour-Vernes : Origine et développe
ment des Hauts- Geneveys (in Almanach de la Suisse 
romande 1885). — A rt. G e n e v e i s a n t s .  [ l .  m.]

H A U T T  ( H u e t ,  H u t ) .  Ursprünglich aus Schönaich 
(W ürttemberg) stamm ende Buchdruckerfamilie in 
Strassburg, Luzern, Konstanz und Freiburg (Schweiz), 
1871 im Mannesstamm erloschen. — 1. D a v i d ,  * 1603 in 
Strassburg, kam  1636 nach Luzern, wo er u. a. Murers 
Helvetia Sancta verlegte. Daneben war er auch Buch
händler in Wien und erhielt als solcher einen W appen
brief, verbunden m it dem N otariat. Nach dem Brande 
seiner Luzerner Offizin 1657 ging er nach Konstanz, 
t  1677. — 2. G o t t f r i e d ,  Sohn von Nr. 1, 1634-1692, 
Drucker und Verleger in Luzern, ebenso seine G attin 
F e l i c i t a s ,  f  1711. — 3. N i k o l a u s ,  Sohn von Nr 1, 
* 1641, Kupferstecher in Luzern, Konstanz und Wien.
— 4. B e n e d i k t ,  Enkel von Nr. 2, 1696-1766, Buchbin
der und Drucker in Luzern. — 5. A l o i s  X a v e r ,  Ur- 
grossohn von Nr. 4, 1806-1871, Buchbinder, später 
iuzernischer Regierungsrat, letzter männlicher Nach
komme der Familie. — Vergl. F. Blaser : Les Hautt. — 
SK L . — Liebenau : Ueberblick über die Gesch. der 
Buchdruckerei der Stadt Luzern. — Gfr. 55, 70. — A H S  
1923, 180-181. — [F. B l a s e r . ] — 6. INNOCENT T h e o d o -  
r i c ,  Sohn von Nr. 2, Buchdrucker, am 10. i i i .  1711 in 
Freiburg eingebürgert, obrigkeitlicher Buchdrucker von 
Freiburg 1712-1736, erwarb die Papiermühle von Marly 
bei Freiburg 1732. 1734 wurden seine Privilegien vom 
R at bestätigt, t  im Okt. 1736. — 7. H e n r i  I g n a c e  
N i c o d è m e ,  Sohn von Nr. 6, 1711-1772, obrigkeitlicher 
Buchdrucker 1738, wurde erm ächtigt, von 1738 an ein 
Anzeigeblatt herauszugeben. Er richtete 1743-1745 in 
Luzern eine Buchdruckerei ein, kehrte 1745 wieder nach 
Freiburg zurück und druckte mehrere Werke, u. a. die 
Histoire des Helvétiens vom Schultheissen von Alt (10 
Bde. 1749-1753). Gründer einer Gesellschaft zur Aus
beutung einer Quecksilbergrube 1767-1768, die jedoch 
von der Regierung nicht anerkannt wurde. — 8. A n n e  
M a r i e ,  Tochter von Nr. 6, * 1716, Nonne im Domini
kanerinnenkloster von Villingen 1751-1783, Superiorin 
dieses Klosters von 1758 an. — F. Blaser : Les Hautt.
— Staatsarch. Freiburg : Généal. Raemy. [G. Cx.] 

HAYE,  DE LA, G u i n c h a r d ,  K astlan von Thielle
(Neuenburg), 1457-1463 erwähnt. — P i e r r e ,  wahr
scheinlich Sohn des Vorgen., von Thionville in Lothrin
gen, Bürger von Neuenburg, Notar 1473-1498, Sekretär 
des Grafen Rudolf von Hochberg 1473. — Staatsarch. 
Neuenburg. [L. M.]

HAYMOZ.  Bürgerfamilie in verschiedenen Gem. 
des K ts. Freiburg, die in den alten Urkunden schwer 
zu unterscheiden ist von der Familie Heimoz. [J. N.] 

HAYOZ ( H o e y o ,  H a y o ) .  Sehr alte und zahlreiche 
Freiburger Familien, die in mehreren Gem. des Saa- 
ne-, Sense- und Seebezirks eingebürgert sind. In Gu- 
schelmuth sind reiche Bauern dieses Namens schon 
im 14. Jahrh . niedergelassen. 1423 besassen sie ei
nen D rittel des Zehntens der Tiersteinschen Lehen.
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H. wurden 1399, 1467 und im Laufe des 17. Jahrh. 
in Freiburg eingebürgert. Wappen : in Blau eine gol

dene Egge über grünem Dreiberg, 
überhöht von zwei goldenen Sternen. 
— 1. Nicolas, von Freiburg, Prior 
und Pfarrer von Semsales 1836-1864, 
Verfasser einer Abhandlung über 
die Klöster von Freiburg 1836. — 2. J oseph, von Autafond, Gemeinderat 
und Ammann von Autafond 1857- 
1882, Grossrat 1861-1882.— 3. Louis, 
Sohn von Nr. 2, Gemeinderat und 
Ammann von Belfaux, Pfarreiprä

sident, Grossrat seit 1901 ; leitete ein bedeutendes 
Holzgeschäft und landwirtschaftliche Betriebe, f  am
13. x ii. 1905. — 4. P ie r re ,  von Büdingen, Grossrat 
1876, W ohltäter der Kirche von Diidingen, restaurierte 
die Kapelle von Ottisberg, rief die grosse Ziegelei von 
Diidingen ins Leben, f  im Sept. 1915. — Vergl. Gumy : 
Regeste d’Hauterive. — Chronique fribourgeoise. — P. de 
Zürich : Les fiefs de Tierstein (in A S H F  X II). — Dellion: 
Diet. X I, 122. — Étren. frib. 1907. — La Liberté 1915, 
Nr. 219, 235. — Staatsarch. Freiburg : Bürgerrodel ; 
•Reg. des notaires ; Grosses de l ’Hôpital, usw. [G. Cx.] 

H EA T O N ,  Clément, englischen Ursprungs, * in 
W atford (England) am 12. iv. 1861, Glasmaler und 
Mosaizist, Hess sich 1893 in Neuenburg nieder und 
eröffnetc dort ein Atelier. Arbeiten : Mosaiken für das 
historische Museum von Bern und das Landesmuseum 
in Zürich, Verzierungen für den Bundesgerichtspalast 
in Lausanne und den Bundespalast in Bern, zahlreiche 
Kirchenfester usw. Erfinder eines Verfahrens zur Her
stellung von Kapselschmelz aus farbigem Zement (Aus
schmückung des Kunstmuseums von Neuenburg usw.). 
Seit 1914 lebt H. in der Nähe von New York. — Vergl. 
SK L . [L. M.]

HEBBEL.  Familie von Kaufbeuren (Bayern), die 
sich 1858 in St. Gallen einbürgerte. — Otto, von St. 
Gallen, Berufsoffizier, * 17. vu . 1847 in St. Gallen ; 
Studien am Eidg. Polytechnikum, E in tritt in das In
struktionskorps der Artillerie 1867, auf der Kriegs
akademie in Berlin 1869-1870, Oberlieutenant im Stab 
des Generals Herzog während der Grenzbesetzung 1870- 
1871, wohnte als Instruktionsoffizier zuerst in Frauen
feld, dann in Thun, zuletzt in Bern, H auptm ann im 
eidg. Artilleriestab 1873, W affenkommandant der st. 
gall. Artillerie 1873-1891, Major 1875, Oberstlieutenant 
und Instruk tor I. Klasse 1880, Oberst 1885, Mitglied 
1885 und seit 1897 Vorsitzender der eidg. Artillerie
kommission, Oberinstruktor 1894, Waffenchef der Artil
lerie 1900-1910, Oberstdivisionär 1908. Von 1889-1894 
befehligte er die Artilleriebrigade IV, f  in Bern 11. II. 
1912. — St. Galler Nbl. 1913, p. 29. — Taschenkalender 
für Schweiz. Wehrmänner 1915. [Bt.]

H EBBEN S T R E I T  (Hebdenstreit gen. La R oche). 
Aus Hildrizhausen (W ürtt.) stammendes Basler Ge
schlecht, dessen Stam m vater Michael, 1564-1604, der 
Hafner, 1591 das Bürgerrecht erwarb, und das durch 
mehrere Generationen das Hafnergewerbe betrieb. Seit 
1667 ist es im Grossen, seit 1763 im Kleinen R at ver
treten. Seit Mitte des 17. Jahrh. widmeten sich zahlrei
che Angehörige der Familie dem Studium der Theologie 

und dem Schulunterricht, während 
andere als Offiziere Frankreich und 
ihrer V aterstadt dienten. Wappen : in 
R ot ein stehender, blaugekleideter 
Krieger m it gezogenem Schwert. —
1. Jo n . J akob, 1654-1717, Offizier im 
Regiment Stuppa in franz. Diensten, 
erhielt der Tradition nach für seine 
Tapferkeit durch Ludwig XIV. den 
Zunamen La Boche, 1702 H auptm ann 
und 1713 Oberstlieutenant der Basler 

Landmiliz. — 2. Jon . Friedrich David H. gen. La 
Roche, 1692-1783, Sohn von Nr. 1, Offizier im Schweizer
regiment Brendlé in franz. Diensten, focht bei Malpla- 
quet und Denain, Ludwigsritter, 1743 H auptm ann und 
1756 Oberst der Basler Landmiliz, erhielt für Grenz
bewachungsdienste während des Österreich. Erbfolge
kriegs eine goldene Medaille. — 3. Joh . David H. gen.

La Roche, 1722-1807, Sohn von Nr. 2, Schultheiss von 
Liestal 1744-1798. — 4. Emanuel H. gen. La Roche,
1737-1807, Bruder von Nr. 3, Handelsmann, Meister 
zu Weinleuten, H auptm ann im S tadtquartier, Laden
herr, Mitglied des W asseramtes, bekleidete verschiedene 
richterliche Aemter. Die spätem  Nachkommen führen 
ausschliesslich den Namen La Roche (s. d.). — Vergl. 
SG B  I. — Stam mbaum 1900. — Seiler : Chronik der 
Familie H. gen. La Roche (1920). [Arlr. S t ü c k e l b e r g . ]  

H EB E IS E N.  Bürgerliches Geschlecht von Langnau 
(K t. Bern) und in Iiohenzollern. Der Name, ein sog. 
Gesellenname, bedeutet Heb das Eisen (F. Hegi in der 
Zeitschr. f. deutsche Wortforschung 1914). Vorkommen : 
in Zürich 1263 Burkardus, subdiaconus am Grossmün
ster; 1267 Hugo, Priester; 1376-1408 Lütiiold, Bürger ; 
1441 Marquard, im m atrikuliert in Heidelberg. Bürger 
in Bern : 1389-1400 R udolf, Ausbürger 1442 u. 1466 Ulrich u . J akob, von Langnau. Andere Ausbürger von 
Signau und von Adelboden u. Schweinsberg (Eggiwil). 
In Thun sind H. nachzuweisen 1400-1601. Von Langnau 
dürfte gegen 1600 ein Hans nach Hettingen (Hohen- 
zollern) ausgewandert sein. Schliffscheibe aus Langnau 
von 1753 im Hist. Museum Bern : zwei schräg gekreuzte 
Hebeisen, beseitet von zwei Sternen, oben und unten 
ein K leeblatt. — Ausführliche Nachweise von Dr. G. 
Hebeisen, Vorstand des fürstl. hohenzollernschen Ar
chivs in Sigmaringen. [H. T.]

HEBEL,  J ohann P eter, * 10. v. 1760 in Basel, 
studierte Theologie in Erlangen ; Hauslehrer und Pfarr- 
vikar in Hertingen, Präceptoratsvikar in Lörrach 1783- 
1791, Subdiakon am Gymnasium in Karlsruhe 1791, 
a. o. Professor 1798, ICirchenrat 1805, Direktor des 
Gymnasiums 1808, P rälat der evangelischen Landes
kirche 1819, Ehrendoktor der U niversität Heidelberg 
1821, f  22. ix . 1826 in Schwetzingen. Bekannt als 
Verfasser der Allemanischen Gedichte (1803) ; arbeitete 
von 1803 an am Badischen Landes/calender m it, den er 
später unter seiner Redaktion zum Rheinländischen 
Hausfreund umwandelte. Seine Beiträge 1803-1811 er
schienen 1811 gesammelt als Schatzkästlein des Rheini
schen Hausfreundes. Weitere Arbeiten FI.’s sind litu r
gischer und dogmatischer N atur, ferner Biblische Ge
schichten (1824). — Vergl. Georg Längin : Joh. Peter 
Hebel. E in  Lebensbild, Karlsruhe 1875. — Lebensbild in 
J . P. Hebels Werken I, hgg. von Wilh. Zentner. — Fritz 
Biebrich : Joh. P. H. — H .’s Leben und Schaffen in den 
Sämtl. Werken, hgg. von Ernst Keller. — Joh. P. Hebels 
Briefe an Gustav Fecht, hgg. von Wilh. Zentner. — 
Weitere Bibliogr. in K. Goedecke : Grundriss Bd. 7.
u. Nachträge im Euphorion Bd. X. [F. L.]

HEB ERL EIN ,  Ferdinand, Chemiker, * 1863 in 
Gossan (K t. St. Gallen), wurde gegen Ende seiner 
beruflichen Tätigkeit Bürger von Zürich, f  daselbst 23.
II.  1925. Er erfand als H ütteningenieur in Italien zu
sammen mit seinem Kollegen H untington das berühmte 
FIuntington-Heberlein-Verfahren, welches bahnbre
chend auf dem Gebiet der Bleiverhüttung war und mit 
grossem Erfolg auf den meisten Bleihütten der Welt 
eingeführt worden ist. Grossartige industrielle und mer
kantile Betätigung in England und dann in Frankfurt 
a. M., Dr. ing. h. c. der Universität Breslau 1911, liess 
sich 1915 in Zürich nieder. — Vergl. Vierteljahrs
schrift der naturforsch. Gesellschaft Zürich 1925, p. 324- 
326. ,  [ B t . ]

H É B E R T .  Familie von Vassy in der Champagne, 
die 1764 in Genf ins Flabitantenrecht aufgenommen 
wurde. — 1. Nicolas Didier, Emailmaler, 1754-1820, 
Begründer einer Malerfamilie, aus der besonders her
vorragt — 2. J ules, zweiter Sohn des Vorgen., 1812- 
1897, befasste sich m it Malerei, Illustration und Litho
graphie. Professor 1836-1880 ; illustrierte die Histoire 
des hommes vivants et des hommes morts dans le X I X e s. 
von Birague. Mitarbeiter am Album  de la Suisse ro
mane, an den Esquisses d’atelier. — 3. William FIenri,
1849-1917, Sohn von Nr. 2, zeichnete K arikaturen für 
den Carillon, den Pi-Ouit usw., unter dem Namen 
Tubai. — Vergl. SK L . — Tribune de Genève, 15. vili. 
1908. — Archives de la Société des Arts. — Catalogues 
des Expositions du Musée Rath. — Nos anciens et leurs 
œuvres. — Beraldi : Les graveurs du X I X e s., V III, 67.
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— G rand-Carteret : Les mœurs et la caricature en Alle
magne, en Autriche et en Suisse, 416, 480. [ M .  M . ]

H E B L E F t. Bürgerliches Geschlecht der S tadt Bern 
seit 1578. Wappen : in Rot über grünem Dreiberg zwei 
weisse gekreuzte, in Haken auslaufende Nadeln, über
höht von einer goldenen Ampel. — 1. Ludwig, 1812- 
1893, A rchitekt und Aquarellist, erwähnt im S K L . —
2. Gottlieb, 1817-1875, Architekt, baute u. a. die 
ältere Irrenanstalt W aldau, den östlichen Anbau der 
Stadtbibliothek in Bern und viele P rivatbauten . Mit
glied des Grossen R ats und des Gemeinderats in Bern 
i 872-1875, verm achte sein Vermögen von 350 000 Fr. 
der Einwohnergem. Bern zur Errichtung eines K unst
museums, das 1879 eingeweiht wurde. — SUB  X. — 
S K L . — 3. Karl, 1821-1898, Dozent der Philosophie 
an der U niversität Bern 1854-1891, a. o. Professor und 
Dr. h. c. 1863, o. Professor 1872. — Verz. seiner Schrif
ten im Biographischen Jahrbuch 3, p. 128. — Vergl. im 
allg. LLH . — Genealogien von Grüner u. v. W erdt 
(Mss.). [H. Tr.]

H EB O LD . f  Bürgergeschlecht der S tadt Solothurn. 
Wappen : Hausmarke (Kehrhaken, in der Mitte links 
zweiter Haken). — P eter, Grossrat 1504, Jungrat und 
Vogt zu Gösgen 1506, Bauherr 1510, Vogt zu Kriegstet
ten 1511, Heimlicher 1516, Schultheiss 1517, A ltrat 
1519. — LL. — Haffner : Geschlechterbuch. — Bestal
lungsbuch. [v. V.]

HECH.  Siehe Hæch.
H EC H MÜLLER.  Aelteres Bürgergeschlecht der 

S tadt Schaffhausen. — J akob, von Grunbach (H err
schaft Rothenstein), erwarb m it 2 Söhnen 1640 das 
Bürgerrecht. — Hans Conrad, 9. iv. 1674-7. ix . 1740, 
Gerichtsschreiber. — Caspar, 25. ix . 1704-20. vm. 1784, 
Land schreib er zu Neunkirch. — Genealog. Register 
der S tad t Schaffhausen. [W.-IC.]

H E C H T .  Luzerner Familien aus der Umgebung von 
Münster (14. Jahrh.) und Willisau (16. 
Jahrb.). Wappen: in Blau über grünem 
Dreiberg ein silberner Hecht, über
höht von zwei sechsstrahligen goldenen 
Sternen. — 1. Hans, Amtmann zu 
Münster 1498. — 2. Hans, Chirurg 
in Willisau 1539. — 3. Hans Ulrich, 
Amtm ann von St. Urban zu Willisau 
1638. — 4. Dionis, Ratsherr zu Willi
sau 1687-1712. — 5. J osef Anton, 
G ardehauptm ann zu Turin 1750, 

Oberstlieutenant zu Neapel 1773. — 6. Franz Xaver, 
1754-1824, K apitular zu St. Urban, Grosskellner 1813- 
1824, Pädagog. — 7. Xaver, 1757-1836, Maler, Schüler 
von Wyrsch, malte 1825 das Bild der Schlachtkapelle zu 
Sempach. — S K L . — AS.4 1885. — 8. Laurenz, 1800- 
1871, Conventual, Professor und Novizenmeister zu 
Einsiedeln. — 9. Balthasar, Oberamtmann 1803-1814, 
A m tsstatthalter, Regierungsrat 1831-1841. — 10. An
ton, 1857-1868, A m tsstatthalter. — G fr. Reg. — 
Staatsarchiv. [P. X. W.]

HEDE RLI N.  f  Buchdruckerfamilie in Luzern, die 
aus dem K t. Zürich stam m te. Hans, von Hausen, Hin- 
tersäss in Luzern 1569. — J akob eröffnete 1604 einen 
Buchladen in Luzern. Sein Sohn — J ohann erscheint 
als Verleger 1618, eröffnete 1635 eine Druckerei, die 
aber bald der Konkurrenz der Druckerei I ia u tt erlag, 
t  1658. — Verz. seiner Drucke im G fr. 44. [H. Tr.]

HED IG ER,  HED IN GER .  Familien der Kte. Aar
gau, St. Gallen, Schaffhausen, Schwyz, Zug und Zü
rich.

A. K a n to n  A a r g a u . Hedinger. Altes Geschlecht 
von Bremgarten. — Hans, Schultheiss 1530, t  1541. 
Dieses Geschlecht verbreitete sich 1571 auch nach Solo
thurn , wo es ausgestorben ist. — Nicolaus, Chorherr u. 
Propst zu St. Ursen 1654, bischöfl.-lausannischer Ge
neralkommissär, f  1672. — LL. [D. S.]

B. K a n to n  S t . G a llen . Hedinger. Geschlecht in 
der st. gall. Bodenseegegend, besonders in Steinach. —
1. J osef Anton, Ammann zu Steinach, einer der 
Führer beim W iderstand gegen die Einführung der 
helvetischen Verfassung in der Alten Landschaft 1798. 
— 2. Ferdinand, von Rorschach, Ammann der Gem. 
1883-1897, Mitglied und längere Zeit Präsident des

Bez.-Gerichts Rorschach 1866-1885, des Grossen Rats
1870-1874, f  78 Jahre alt am 9. x . 1903. — LLH . — 
Gmür : Rechtsquellen I.  — Baum gartner : Gesch. v. St. 
Gallen I. — St. Gatter Nbl. 1904, p. 36. [Bt.]

C. K an ton  Schaff hausen . H e d i n g e r . Geschlecht 
der Gem. W ildlingen. — E r n s t , * 3. x i. 1873, von 1907 
an Prof. der Medizin und Direktor der pathologisch
anatomischen A nstalt der U niversität Basel, in Zürich 
seit 1922 ; R edaktor der Schweiz, medizinischen Wochen
schrift, veröffentlichte Arbeiten aus dem Gebiet der 
allgemeinen und speziellen pathologischen Anatomie, 
t  25. x ii. 1924. — SZG L. — N Z Z  1924, Nr. 1992. — 
Vierteljahrssc.hr. der Nat. Ges. Zürich, 70, p. 322. Ein 
Zweig dieses Geschlechts wanderte 1865 nach Baselstadt 
aus. — H. P a u l , * 1877, Dr. ju r . Notar, Zivilrichter 
1907, Direktor der Basler K antonalbank. [ W . - K . ]

D. K an ton  Schw yz. H E D I G E R .  Altes Landleutege
schlecht im M uotathalerviertel. Wap
pen : in Rot über grünem Dreiberg 
drei goldene Sterne. — 1. U l r i c h , 
Richter und R atsherr, f  31. VÄ. 1703 
zu Schwyz. — 2. J o h a n n  F r a n z , Rich
ter, f  3. vi. 1725 zu Schwyz. — 3. J o s t  
F r i d l i , Landessäckelmeister, f  1737 
zu Schwyz. — 4. F e l i x  D o m i n i k , 
H auptm ann und Ratsherr, f  2. VI. 
1776 zu Schwyz. — 5. H e in r ic h  M a r
tin , * 1765, zum Hirschen in Schwyz,

Ratsherr 1793, Kirchenvogt 1795, Archivar und Richter 
des Siebnergerichts 1803, Bezirkssäckelmeister 1805, 
Zeugherr 1813, K antonsstatthalter 1811 u. 1816, Land
amm ann 1818 u. 1826. Neben seiner öffentlichen Be
tätigung fand er auch Zeit für wissenschaftliches und 
literarisches Schaffen ; hinterliess bedeutsame n a tu r
wissenschaftliche und literar. Sammlungen, darunter 
eine Anzahl Portraits von berühm ten Männern. Einer 
der H auptgründer und erster Präsident der Schweiz, 
gemeinnützigen Gesellschaft ; vergabte für die deut
schen Schulen der Gem. Schwyz 200 fl., t  7. v ili. 1832. 
Sein Sohn — 6. B e r n a r d i n , * 1792, Landesfürsprech 
und Klösterlivogt, f  14. x i i . 1817. — 7. R o m a n , Bruder 
von Nr. 5, Oberstlieutenant in spanischen Diensten um 
1814. — 8. A l o i s , ebenfalls Bruder von Nr. 5, Apotheker 
zu Schwyz, Kantonsrichter 1807, Friedensrichter 1834, 
f  18. x ii. 1837. — 9. J o a c h i m , Bruder von Nr. 5, Ba
taillonskom m andant 1798 u. 1802, Landschreiber 1803- 
1816, Bataillonschef und Oberstlieutenant 1805, diente 
1817 als H auptm ann in Holland, t  28. I I .  1828 in 
Schwyz. — 10. A l o i s , Sohn von Nr. 8, * 1796, Mitglied 
der Militärkommission 1822, O berstlieutenant und 
Chef der leant. M ilitärinstruktion, später Oberstlieu
tenan t in Neapel, f  dort 1851. — 11. D o m i n i k , Sohn 
von Nr. 8, * 1798, Priester und Professor im Klösterli, 
Schüler von Sailer, einer der gelehrtesten Geistlichen 
seiner Zeit, f  schon 24. V. 1821. —  12. F r a n z , Sohn von 
Nr. 8, * 1801, H auptm ann und Notar, Besitzer des 
Hotels Rediger in Schwyz, Substitut des Friedensge
richts 1837, des Kantonsgerichts 1838, Kantonsrichter 
1845, Substitu t des Bez.-Gerichts 1851, Gemeinderat 
1854-1858, t  17. v m . 1878. — 13. A l o i s , Sohn von 
Nr. 9, * 1795, Zeughausverwalter 1838, Bataillons
kom m andant und O berstlieutenant, Mitglied und P rä
sident der Militärkommission, Zeugherr 1848-1856, 
Schulrat 1851-1856, Zolleinnehmer in Iiüntw angen 
(Zürich) 1856. — 14. A n t o n , Sohn von Nr. 9, H auptm ann 
in päpstlichen Diensten, wurde am 27. v. 1857 in 
Perugia von einem Lieutenant Morand im W ort
wechsel erschossen. — 15. F r a n z , Sohn von Nr. 9, 
* 1814, zuerst Offizier in holländischen, nachher H aupt
mann in päpstlichen Diensten, kantonaler Zeugwart 
1862, t  1879. — 16. F e l i x  A n t o n , Zunftmeister, 
Substitut des Kantonsgerichts und Mitglied des dreifa
chen Landrats 1821, des Siebnergerichts 1829, f  6. v. 
1844. — 17. F r a n z , Sohn von Nr. 12, * 1835, R ats
herr 1859, Notar i860, K antonsrat 1870, einige Jahre 
Redaktor der Schwyzer Zeitung  und des Bote der Ur
schweiz, t  14. II. 1883. — Zweig von Muotathal : —
18. J o h a n n  A l o i s , R itter des russ. Gregorordens, diente 
1799 als Offizier im kaiserl. Heere gegen die Franzosen. 
In  seine Heimat zurückgekehrt, gewann er grossen poli-
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tischen Einfluss und wurde 1817 geschworener Schrei
ber. Siebner des M uotathalerviertels 1819-1847, Oberst
lieutenant 1821, K antonsrichter 1824, Friedensrichter 
1833, B ezirksstatthalter 1834, Bezirksammann 1836, 
Erziehungsrat 1838, K antonsrat 1848-1851, Gemeinde
präsident im M uotathal 1848 u. 1850, t  1851. — 19. 
A lois, * 1808, H auptm ann, Bezirksrichter 1848, K an
tonsrat 1851, Gemeindepräsident v. M uotathal 1852- 
1856, f  1. IV. 1883. — Vergl. LL. — Gfr. 32. — M. 
Dettling : Schwyzerische Chronik. — Derselbe : Ge
schichte und Statistik der Gemeinde Schwyz im 19. 
Jahrh. (Ms.). — F. Dettling : Historisch genealogische 
Notizen (Ms.). [D. A.]

E. K an ton  Zug. H e d ig e r  (H ed in g er). Geschlecht 
der S tadt Zug, das vermutlich aus Bedingen (K t. Zü
rich) stam m t, sich zuerst in Baar (K t. Zug), dann in 
der S tadt Zug niederliess. Wappen: in Rot ein Löwe 
mit einem Rost. Ein H. wird 1413 als Besitzer des Gu
tes Steinibach in Oberwil bei Zug genannt. Im ältesten 
Bürgerbuch von Zug von 1435 erscheint ein H e in 
r ic h  H., der Stam m vater des Geschlechts in Zug, von 
welchem mit L a u re n z  ein Zweig nach Schwyz über
siedelte und mit Gottfr. Jos. M a rtin  1859 ein anderer 
Zweig nach Basel kam, dessen Nachkommen in Basel 
heute die Besitzer der « Burg » in Zug sind. Aus dem 
Geschlechte sassen seit dem 17. Jahrh . mehrere Ver
tre ter im Rate, zwei werden als Goldschmiede erwähnt, 
einer als Kunstm aler : K a rl  Oswald, 1721-1787. — 
F r a n z  J o s ., 14 . i. 1829-12. m . 1901, S tad tra t in Zug 
1872, Mitglied des Obergerichts 1883-1889, K antons
ra t 1872-1888, dessen Präsident 1886-1888, Natio
nalrat 1889-1896. — Vergl. SG B  I I I . — W. J . Meyer : 
Zuger Biographien, p. 230-234. — Alfr. Hediger : Die 
Burg in  Zug und ihre Bewohner (im Zuger Nhl. 1926, 
p . 3-15). —  SK L . [W. J . Meyer .]

F. K an ton  Z ürich. I. Geschlecht der Gem. Bir- 
mensdorf, das seit 1537 dort bezeugt ist. Der Name, 
vom Dorfe Bedingen abgeleitet, kom m t schon 1399 in 
Sellenbüren-Stallikon vor. —  [J .  F.  u. F. H . ] —  Es ver
breitete sich in verschiedenen Gem. des Bez. A (foltern, 
wohl auch nach Baar (1504), Bremgarten (1504), Glarus 
(f Ende 16. Jahrh .), W interthur 1504, nach Konstanz 
und Zürich. — H a n s ,  von A ltstetten bei Zürich, frag
lich, ob identisch m it dem Totschläger von 1424 ; erwirbt 
den Burgstall und den Hof Schönenwerd an der Limmat 
von Friedrich Stagel auf Dübelstein 1434. — M A  GZ 23, 
Heft 7. —  Zürcher Stadlbücher. —  [F .  H.]  —  H e i n r i c h ,  
* 1893, Lehrer in Regensberg, Bürger von Zürich 1908, 
Verf. von : Führer Regensberg (1921), Stoffsammlung für 
den Geschichtsunterricht an Volksschulen (1926), Gesch. 
des Städtleins Regensberg (1926). — [H. Br.] — II. Bür
gergeschlecht des Städtchens Eglisau. —  1. U l r i c h ,  
1597-1682, Untervogt (Vertreter des Landvogts) 1636. 
— 2. H a n s  U l r i c h ,  1649-1719, Sohn von Nr. 1, Mitglied 
des Stadtgerichtes 1673, Untervogt 1676, des Grossen 
Rats 1681, des Kleinen Rats 1682, Baumeister (Schult- 
heiss) 1694. Er siegelt 27. v. 1718 m it einem Hauszei
chen, beseitet von zwei Sternen, über Dreiberg. — Laut 
Grabdenkmal an der Kirche Eglisau war er der Letzte 
seines Geschlechts. — Zürcher Portraits I, Nr. 15 ; s. 
auch II, Nr. i .  — A. Wild : A m  Zürcher Rheine.

I I I . Verschiedene Geschlechter der S tadt Zürich, a) 
Aeltere Hedinger : W a lth e r ,  von Sellenbüren 1399 ; 
H än sli und U eli, von Wcttswil, und W e lt i ,  von 
Sellenbüren, erneuern das Bürgerrecht 1450 ; H ans, 
Müller zu Affoltern a. A., Erneuerung 1465 ; K o n rad , 
Wannenmac.her, von W interthur 1543 ; A n d res, Per
lenstricker (von Konstanz), 1625. — Meyers Wappen- 
buch von 1674 gibt in Blau goldene gekreuzte Stachel 
und Ruder, überhöht von einemgoldenen liegenden Halb
mond und goldenen Stern. — H e in rich , Natalis 1467 
und 1469, Bapt. 1470 Mitglied des Stadtgerichts ; Zunft
meister der Grempler (zum Kämbel) Bapt. 1489, 
R atsherr Natalis 1490 und 1491. — Dok. Waldmann. — 
R u d o lf , Junker, führte im blauen Schild einen Hal- 
b artier ; sein Sicgelstempel im Schweizer. Landesmu
seum. Vogt, zu Andelfmgen-Ossingen 1478 ; Diener des 
Erzherzogs Sigmund und des Herzogs v. Bourbon 1478, 
erzherzoglicher Bote an den französischen Hof 1482, 
Diener König Maximilians, steht noch 1500 in Beziehun

gen zum Innsbruckerhof. Des Grossen Rats 1507 
kaufte von Hans von Griessen die kleinen Gerichte zu 
Sünikon 1496, f  21. VII. 1523. Seine Tochter Magdalena 
vererbte die Gerichtsherrschaft Sünikon auf die Wellen
berg zu Pfungen. — A H S  1908, p. 18 u. 21. — Hegi : 
Glückshafenrodel von 1504. — Dok. Waldmann. — Egli : 
Adens. — Staatsarch. Zürich, Urk. Regensberg Nr. 7. 
— Urk. und Rechnungen des Staatsarch. Innsbruck. —
F. ITegi : Geächtete Räte. — b) Bürgerrechtserneuerun
gen durch ein württembergisches Geschlecht H. Schon 
1648 erkundigt sich in Zürich Heinrich H., Amtm ann zu 
Bönnigheim, nach dem Geschlecht. Wappen : Toten
kopf mit gekreuzten Totenbeinen. — Job. Reinhard H. 
nahm 1687 einen gevierteten Schild an : 1 und 4 den 
H aibartier Rudolfs (s. oben), 2 und 3 das Wappen des 
Uradelsgeschlechtes von Hedingen (s. d.). — 1.-2. 
J o h a n n  R e i n h a r t  erneuert mit seinem Bruder L u d w i g  
R e i n h a r t  das Burgrecht ihrer Voreltern am 18. xi. 
1658, nachdem sie nachgewiesen, dass sie von denjeni
gen Hedingern entsprungen seien, die vor mehr als 200 
Jahren her Bürger und des Regiments zu Zürich gewesen 
seien. Beide nennen sich von Hedingen. — 3. J o h a n n  
R e i n h a r t ,  * 1664, in S tu ttgart, Geistlicher und Se
kretär des Fürsten zu W ürttem berg, Sohn von Nr. 1, 
erhält am 15. vili. 1687 das Burgrecht seiner Voreltern 
erneut zugestanden. Nach Reisen durch die Niederlande 
und Deutschland ging er m it dem Prinzen Karl Rudolf 
von W ürttem berg-N eustadt nach England und Däne
mark, wurde 1692 herzoglich- württembergischer Feld
prediger und war von 1694-1699 Professor des N atur- 
und Völkerrechts (Geschichte), sowie U niversitätspfar
rer zu Giessen. Hofprediger Herzog Eberhard Ludwigs 
von W ürttem berg und Konsistorialrat 1699. Seine Erklä
rungen des Neuen Testaments und geistlichen Lieder 
sind noch nicht ganz vergessen, vor allem aber nicht 
sein Auftreten gegen den Hof. f  28. x n . 1704. — Bürger
buch der Stadt Zur. II. — LL. — ADB. [F. H e g i . ]  

HED INGEN (K t. Zürich, Bez. Affoltern. S. GLS). 
Politische, Primär- und Sekundarschul-, sowie Kirch- 
gem. Die Gemeinde führt das Wappen der f  Herren von 
Hedingen. Funde von Gräbern aus der H allstatt- und 
La Tèneperiode, sowie alamannische N achbestattung 
(im Letten u. a.) ; römische Siedelung auf dem Kreuz
rain. 998 wird dem Kloster Pfäfers der Zehnten in H. 
vom Papst bestätigt. Das P atronat der dem hl. Michael 
geweihten Pfarrkirche stand ebenfalls Pfäfers zu ; vom 
Papst 1116 bestätigt, ging es 1495 an das Chorherren
stift in Luzern und 1531 ans Kloster Kappel, bezw. 
den S taat über. Von Hans Winkler stam m t die .Holz
decke der Kirche mit der Jahrzahl 1513 (Friese im 
Landesmuseum). Die hohen Gerichte standen bis 1415 
Oesterreich, seither der Stadt Zürich zu. Die niedern 
Gerichte (Vogtei) handhabten die Burginhaber ; die 
bezügliche Lehenshoheit erwarb Zürich 1495 vom Stift 
St. Leodegar in Luzern. Die Vogtei selbst ging 1503 
sam t dem Burgstall ebenfalls an Zürich über und wurde 
1507-1508 mit der Vogtei Maschwanden-Freiamt verei
nigt. 1450 wurden eine Reihe von Einwohnern Ausbur- 
ger Zürichs. Die je tz t noch bestehende Seidenwaren
fabrik ist von Gottlieb Naef aus Kappel a. A. gegründet 

i  worden. Bevölkerung : 1836, 1042 Einw. ; 1920, 924.
I Kirchenbücher von 1634 an. — Vergl. UZ. — Sigel

abbildungen zum UZ IX , Nr. 71 ; X I, Nr. 129. — Gfr. 
39, p. 106. — Largiadèr in Festgabe f. Paul Schweizer. — 
J . Grimm : Weisthümer IV, p. 292. —- Z S K  XV, p. 70- 
73. — Rahn : Flachschnilzereien.

Die einstige Burg, Stammsitz der kiburgischen Mi
nisterialen von H.. lag hinter der Kirche über dem 
Kirchhof ; der Burggraben ist heute noch sichtbar. 
Schon 1298 gehörte sie den Herren von Baldwit, ge
langte 1383 an Joh. von Glarus und von diesem 1388 
an Felix Trüber von Zürich. Im 15. Jahrh. besassen die 
Herren von Jestetten  die Burg. 1503 ging der Burgstall 
an die Stadt Zürich über. Zu Stumpfs Zeiten lag die 
Burg in Ruinen. — UZ. —  M A G Z  X X III, Heft 6. — 
Staatsarch. Zürich, B II I  279 und Steuerbücher (B III 
292 u. E. II 294-295). — W. Schnyder : Bevölkerung der 
Stadt und Landsch. Zürich, p . 27. [F . H.]

HED IN GEN ,  von.  Seit 1230 genanntes kiburgisches 
Ministerialengeschlecht. IFappen : In Gold eine schräg
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linke schwarze Spitze. — 1. K o n r a d ,  m it Ulrich v.
H. 1230 kiburgischer Dienstmann, 1248 Bürger in 
Mellingen, lebt noch 1257. — 2. J o h a n n e s  (1257- 

1297), Sohn von Nr. 1, R itter 1292, 
Vogt zu Baden im Aargau 1293, habs- 
burgischer Dienstmann und Besitzer 
der Burg Brunegg 1297 ; to t vor 1306.
— 3. P a n t a l e o n  (1297-1317), Sohn 
von Nr. 2, ist 1317 Besitzer der Burg 
Brunegg. Seine Schwester Verena 
brachte die Brunegg ihrem Gatten, 
dem R itter Rudolf von Trostberg, zu.
— UZ. — Sigelabbildungen zum UZ
VI. — W. Merz : Burgen u. Wehr

bauten I, p. 163 f. — Eine rheinländische Familie He- 
dinger liess im 17. Jahrh . in Zürich Nachforschungen 
nach den Herren von H. anstellen und sich in ’s zür
cherische Bürgerrecht aufnehmen (siehe Art. R e d i 
g e r ) .  [ f .  H.]

HED IN GE R .  Siehe REDIGER.

MEDIO,  C a s p a r ,  mit seinem deutschen Namen 
H e i d ,  Theologe und einer der Reform atoren von Strass
burg, * 1494 in E ttlingen (Baden), f  1552 zu Strassburg 
an der Pest. 1519 wurde H. in Basel Licentiat der 
Theologie, schloss dort Freundschaft m it Capito, in 
Einsiedeln m it Zwingli. Auch zu den W ittenberger 
Reformatoren kam  er in nahe Beziehungen. In Mainz 
erwarb H. den Doktorgrad der Theologie und wurde als 
Nachfolger Capitos Hofprediger beim K urfürsten. 1523 
Domprediger in Strassburg. H. war vor allem prak ti
scher Theologe und nahm  sich sehr des Schulwesens 
und der Armenpflege an. Literarisch h a t sich H. be
tä tig t als Uebersetzer der Kirchengeschichte des Eu
sebius, sowie einiger T rak ta te  des Augustin, des Ambro
sius und des Chrysostomus. Ferner h a t er eine Beschrei
bung aller alten christlichen Kirchen verfasst, das Chro
nicum Germanicum. — A D B . — E. W ymann in Z S K  
1908. [C. Ro.]

H ED LI NGE R.  Schwyz er Familie. Siehe H e t t l i n -  
g e r .

HEEB.  Geschlecht im st. gall. Rheinthal und im 
Bez. W erdenberg. Urspr. Hew, verzweigten sie sich 
aus Graubünden, ihrer urspr. Heimat, 1521 nach Sax, 
wo erst im 18. Jahrh . die alte Namensform in Heb und 
Heeb umgewandelt worden ist. — G e b h a r d ,  Dr. pliil., 
von A ltstätten, * 1867 in Lienz, Sekretär des st. gall. 
Volkswirtschaftsdepartem ents 1893-1903, hierauf Re
daktor des Schweizerbauer in Bern, in itia tiv  und m it 
Erfolg tä tig  auf dem Gebiet der S tatistik  und der 
Staatswissenschaften, besonders aber für die Interessen 
des Schweiz. Bauernverbandes und der landw irtsehaftl. 
Vereine, f  31. VIII. 1905. — St. Galler Nbl. 1906, p. 48. 
— David H ilty : Ueber Werdenberger Familiennamen , 
p . 56. [Bt.]

HEER.  Familien der K te. Aargau, Appenzell, Gla
rus, St. Gallen, W aadt und Zürich.

A. K a n to n  A a r g a u . Altes Bürgeschlecht von Kling- 
nau. — R u s t i n u s  (Christian), 1715-1769, Benediktiner 
zu St. Blasien, M itarbeiter an mehreren gelehrten W er
ken des Abtes M arquard Hergott, bekannt durch seine 
Streitschrift Anonymus Murensis denudatus (1755) ge
gen Fridolin Kopp und Job. Bapt. Wieland im Stifte 
Muri, t  als S ta ttha lter in Bondorf. — v. Mülinen : 
Prodromus. — A D B . — LLH . [D. S.]

B. K a n to n  A p p e n z e ll. H e r ,  H e r r ,  H i e r .  Ein seit 
1380 bis zur Landesteilung 1597 oft erwähntes Ge
schlecht. — J o h a n n ,  Landam m ann 1419. — ,417. — 
Koller : A pp. Geschlechterbuch. [A. M.]

C. K a n to n  G la r u s . Altes, sehr angesehenes Glarner 
Geschlecht, aus dem viele Beamte und Geistliche her
vorgingen. Wappen : in Rot ein goldener Dreizack, der 
oben in ein Kreuz endigt, beseitet von 2 goldenen 
Sternen. — 1. A b r a h a m ,  1580-1666, von Glarus, R ats
herr. — 2. F r i d o l i n ,  ca. 1550-1617, Erbauer eines 
Weges vom Süstli (bei Weesen) nach Mühlehorn, Ge
sandter nach Lauis 1601. — 3. C o s m u s ,  2. n . 1727-
4. vii. 1791, studierte die Rechte in Basel und Paris, 
Dr. ju r. 1746, Landesfähnrich 1751, Landesstatthalter 
1769, Landam m ann 1771-1774 ; errichtete das Landes
archiv und war Mitbegründer der Landesbibliothek ;

Präsident der Helvet. Gesellschaft 1769. — 4. J o a c h i m ,
3. IV. 1765-27. m . 1799, Sohn von 
Nr. 3, R eg.-Statthalter des Kts. Linth 
von 17. VI. 1798 an. — 5. N ik i  M IS ,
18. II. 1775-25. v. 1822, Sohn von 
Nr. 3, zuerst Kaufmann, dann Politi
ker, Oberschreiber der helvet. Ver
waltungskammer des Kts. Linth Juni 
1798, R eg.-Statthalter desselben am 
21. Okt., ha tte  als solcher m it grossen 
Schwierigkeiten zu kämpfen und ver
hinderte m it Mühe einen Aufstand 

gegen die Regierung in Bern. Infolge des Beschlusses 
der Landsgemeinde vom 20. vili. 1802 tra t er als 
R eg.-S tatthalter zurück ; als Gesandter des Kts. Linth 
ging er an die Konsulta nach Paris Nov. 1802. 
Nach Einführung der Mediationsakte war er 1803- 
1806, 1808-1811, 1813-1816 und 1818-1821 Land
am m ann des K ts. Glarus. Als eidg. • Oberstkriegs
kommissär am tete er 1805, 1809, 1813 und 1815 und 
wurde Oberaufseher der eidg. Gronzanstalten 1810. Im 
Aufträge der eidg. M ilitärbehörde verfasste er 1818 ein 
Reglement für die eidg. Militärverwaltung. Im  Kt. 
Glarus regelte er das Vormundschaftswesen, begründete 
die Brand Versicherungsanstalt, bearbeitete 1807 das 
Landsbuch und stiftete die Landwirtschaftliche (später 
Hilfs-) Gesellschaft. — 6. C osm u s,  3. m . 1790-29. v m . 
1837, Sohn von Nr. 4, glarnerischer Gesandtschafts
sekretär in Bern 1810, Landm ajor 1811, Appellations
richter u. Landesfähnrich 
1821, Landeshauptm ann 
1824, L andesstatthalter 
1826-1831, Landamm ann 
1833-1836, Tagsatzungs
gesandter 1824-1833, Mit
glied der Kommission für 
den E ntw urf einer Bun
desverfassung 1832-1833.
W ährend der Basì er w in en
1831-1833 eidg. Repräsen
tan t in den aufständischen 
Gegenden. Mitbegründer 
der Linthkolonie 1816 und 
der Sekundarschule Glarus 
1834. — 7. S a m u e l ,  24. i.
1806-24. i. 1858, Pfarrer 
in Mitlödi, Schulinspektor.
— 8. J o a c h im ,  25. ix.
1825-1. m . 1879, Sohn von 
Nr. 6, studierte die Rechte Joachim Heer,
an den Universitäten Zü- Nach einer  Photographie,  
rieh, Heidelberg, Berlin
und Paris. Mitglied des Zivilgerichts 1841, der Standes
kommission (Kantonsregierung) 1851. L andesstatt
halter 1852, Landam m ann 1857-1875, besonders tä tig  
für die Hebung des Schulwesens. Mitglied des N ational
rates 1857, dessen Präsident 1863 und 1869, Gesandter 
in Berlin 1867 u. 1868, Mitglied des Bundesrats 1875- 
1878, Bundespräsident 1877, tr a t  1878 wegen Krankheit 
aus dem Bundesrat zurück und starb bald darauf in 
Glarus. Aus seinen Schriften : Der Kt. Glarus unter 
der Helvetik 1798-1802 (in J H V G  V-VIII) ; Dr. J.  J. 
Blumer (in J H V G  XIV).

9. J a k o b ,  12. iv. 1784-24. i. 1864, Theologe, Anhänger 
der Methode Pestalozzis, Pfarrer in Azmoos (Rheintal) 
1805, in Henau (Toggenburg) 1807-1811, Lehrer am 
H eer’schen In s titu t in Glarus 1811-1816, Pfarrer in 
M att (Sernftal) 1817-1842 ; eifrig tä tig  für die Hebung 
des glarner. Schulwesens, gründete den glarner. Schul- 
verein 1832, war eine Zeitlang Schulinspektor, Vorsteher 
einer Privaterziehungsanstalt in Wädenswil 1842-1853, 
später in der Nähe von Zürich. — 10. J o h a n n  H e i n r i c h ,  
Bruder von Nr. 9, 1787-1835, tüchtiger Kanzelredner, 
Verfasser religiöser Schriften, Diakon, dann Pfarrer in 
Glarus 1806-1828, Gründer einer privaten Lehr, nstalt 
in Glarus (Heer’sches Institu t) und Mitbegründer der 
Linthkolonie. — 11. Jo n . H e i n r i c h ,  4. iv. 1833-24. ix. 
1907, Sohn von Nr. 7, Pfarrer in Mitlödi 1858-1871, 
kantonaler Schulinspektor 1876-1899. — 12. O swnlcl,
3. ix . 1809-27. ix . 1883, Neffe von Nr. 9, berühm ter
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Naturforscher. Er wuchs auf im Pfarrhaus zu Henau, 
dann in M att, begeisterte sich früh für Naturwissen
schaften, besonders für Pflanzen und Insekten, studierte 
in Halle Theologie und Naturwissenschaften, bestand 
in St. Gallen das theolog. Examen 1831. Privatdozent 
für Naturwissenschaften an der U niversität Zürich

Febr. 1834, a. o. Prof. für 
Botanik und Entomologie 
Okt. 1835, o. Professor 
1836, Professor am eidg. 
Polytechnikum 1855, Di
rektor des botanischen 
Gartens in Zürich 1835. 
Oswald H. war ein H aupt
begründer der Pflanzen
geographie, hervorragen
der Kenner der Insekten
kunde (Entomologie) und 
der fossilen Pflanzenwelt, 
bedeutender Vertreter der 
Tertiärbotanik. Aus seinen 
Werken : Fauna coleop- 
terorum Helvetica (1838- 
1841) ; Die Insektenfauna 
der Tertiärgebildev. Oenin
gen und Radoboj in  Kroa- 

Oswakl Heer. tien (1847-1853) ; Flora
Nach einem Porträt v. Burkhard tertiaria Helvetiae (1854- 
Mangold (Schweiz. Landesbibi. 1858) . Die [/ruie« der

orn '̂ Schweiz (1865) ; Die fossile
Flora der Polarländer (1868-1883) ; Die vorweltliche Flora 
der Schweiz (1876) ; Uebersicht der nivalen Flora d. Schweiz 
(1884). — Lebensbild von Oswald Heer (1887). — Gottfr. 
Heer : Oswald H. (in Sammlung glarn. Naturkundiger).
— Oswald H., Denkschrift 1909. — 13. G o ttfr ie d , 11. iv. 
1843-24. x. 1921, Pfarrer, Dr. phil. h. c., Historiker, stu 
dierte in Basel, Zürich und Tübingen Theologie ; Pfar
rer in Betschwanden 1866-1906, kantonaler Pfarrhelfer 
1906-1911, S tänderat 1907-1914 ; war sehr tä tig  auf 
dem Gebiete der Gemeinnützigkeit, Gründer des Sanato
riums Braunwald, ferner des glarner. botan. Vereins 
(später Naturforsch. Ges.) 1882, fruchtbarer Historiker 
für Glarner Geschichte. Aus seinen Werken : Gesch. des 
glarner. Schulwesens (in JH V G  18-20) ; Zur Gesch. des 
glarner. Strassen- u. Verkehrswesens (in JH V G  29 und 
43); Kirchengesch. des Kts. Glarus (in JH V G  31, 35, 
37) ; Festschrift zur SOOj. Gedächtnisfeier der Schlacht 
bei Näfels ; Gesch. des Landes Glarus ; Neuere Glarner 
Gesch.; Der Schweiz. Bundesrat 1848-1908 ; Zur Gesch. 
glarner. Geschlechter (in JH V G  23, 26 u. ff.). Nekrol. in 
JH V G  43, p. V II. — V SN G  1922, II . Anhang, p. 34 ff.
— Genealog. Werke von J . J . Kubly-Müller. — 14. 
E rnst, * 1876, Ingenieur, A rt. Oberst, Instr. Off. in 
Bern. [Nz. u. J. J. K.-M.]

J . J u s t u s ,  von Glarus, Bruder von Nr. 12, * 1840, 
Pfarrer in Erlenbach am Zürichsee 1865, Kirchenrat 
1881, Dr. theol. h. c. der U niversität Basel 1885, Mit
redaktor des Kirchenfreund, t  1886. Verfasser von Dies 
ist der Sieg, apologet. Betrachtungen ; Wesen der Pesta
lozzi sehen Methode als Grundlage einer christl. Erziehung ; 
Hirt oder Miethling, Synodalpred. 1871 ; Leitfaden für 
den Konßrmationsunterricht ; Oswald Heer. — Wirz : 
Etat. — G. von Schulthess ; Gedächtnisworte. — P. H. 
B urkhardt : Gedächtnispredigt. — Zum  Andenken an 
Dr. phil. J . J . Heer. [H. Br.]

D. K an ton  St. G allen. Anfänglich H ê r  oder H e r r  
geschrieben. I. Geschlecht der S tadt (t) und der Alten 
Landschaft St. Gallen. R u d o l f  der Herr von Inzenberg 
(Gem. Degersheim) 1280 ; der alt HÊR als Zeuge der 
Giel von G lattburg 1312 ; H a n s  der Herre, von Henau, 
1352 ; H e i n r i c h  Herr von Oberuzwil 1393 ; H a n s  Her, 
Vogt zu Rorschach 1414 ; H a n s  Herr, a lt Hofammann 
zu St. Gallen usw. Besondere Bedeutung erlangten die
H. von Rorschach auf politischem und die H. von 
Rheinegg auf merkantilem Gebiet. — 1. H a n s ,  Kämmer
ling des Abtes Ulrich V III. 1480, Vogt zu Rorschach 
unter den Aebten Ulrich V III. und G otthard 1485-1504.
— 2. A n d r e a s ,  Sohn von Nr. 1, tra t bereits bei den 
Verhandlungen über den Rapperswiler Vertrag 1525 
als Parteigänger gegen das Stift St. Gallen hervor,

wurde 1529 von Zürich zum Vogt in Rorschach er
nannt, stand unter den dem Stift abgeneigten Räten 
der Alten Landschaft in vorderster Reihe, wurde aber 
doch nach Wiederherstellung des Stifts vom Abt 
Diethelm im A mmannam t zu Rorschach bestätigt. 
Letzte Kunde von ihm 1542. — 3. G r e g o r i u s ,  Bruder 
von Nr. 2, zuerst Pfarrer in St. Margreten, dann in 
Arbon, eifriger Förderer der Reformation. — 4. C h r i 
s t o f f e l ,  angesehener Bürger und Beamter der S tad t 
St. Gallen um 1528. — 5. J o s e f  A n t o n ,  von Rorschach, 
stellte sich 1795 auf die Seite Küenzlis und der revo
lutionären Gotteshausleute und wurde dafür zum Ehren
bürger von Gossau ernannt. — 6. J o s e f  K a r l  W i l 
h e l m ,  von Rorschach, * 1854 in Luzern. Von Beruf 
Dessinateur, verfolgte er auch literarische Ziele und 
verfasste das dramatische Gedicht Niklaus von der Flile, 
die poetische Erzählung Gottfried, eine Sammlung Ge
dichte u. a. m. f  1. m . 1896 in St. Gallen. — 7. P a u l  
E u g e n ,  Kaufmann, von Rheinegg, * 1862 in Oberuzwil, 
Mitinhaber der Färberei Heer u. Cie. in Oberuzwil, 
eidg. Oberst, um die Gem. Oberuzwil verdient. — 8. 
F r i d o l i n  J o s e f ,  * in W alenstadt 1834, f  18. ix. 1910 in 
Dubuque, Jowa (U. S. A.), A rchitekt, der sich zuerst 
in der Schweiz, seit 1865 hervorragend in Amerika be
tätig te. — UStG. — Kessler : Sabbata. —- Vadian : 
Chronik. — I. von Arx : Gesch. St. G. II , p. 540 und 
546 ; II I, 55. — LLH . —  SK L , Supp]. — St. Gatter Nbl. 
1897, p. 59 ; 1911, p. 88 ; 1915, p. 54 ; 1917, p. 76
u. 86. —■ M V  G X X X III, p. 307. — Baum gartner : 
Gesch. von St. Gallen. — Gmür : Rechtsquellen I. [Bt.]

II. f  Bürgergeschlecht von Rapperswil. — 1. R u d i ,  
des R ats 1422, 1435. — 2. H ans T., Grossrat 1491-1496, 
Kleinrat 1497-1535, Schultheiss 1514-1521 ; vertra t 1521 
Rapperswil am Bündnis der Eidgenossen mit Frankreich.
— 3. H a n s  II., Grossrat 
1539-1551, K leinrat 1552- 
1566, Schlossvogt. — 4.
A d a m ,  A bt des Stifts E in
siedeln 1569-1585, t  1610.
— Urk. und Regiments
buch v. R ’wil. — LLH . — 
v. Mülinen : Helvetia sa
cra. [M. Schn.]

II I . Familie von Rhein
eck. — A u g u st., Bild
hauer, * 1867 in Basel, 
studierte in München, Ber
lin und Paris und lebte 
dann nacheinander in 
München, G enf.und Ber
lin. 1900 liess er sich in 
Arlesheim bei Basel nie
der. Hauptwerke : Das
Wilhelm Baumgartner - 
Denkmal in Zürich, das August Heer.
Nationaldenkmal in Neu- Nach einer Photographie, 
en bürg, die Bronzebüsten
von Jakob B urckhardt und Albert Anker, das Gips
relief « Gottfried Keller ». Dekorative Arbeiten am 
Bundeshaus und am Nationalbankgebäude in Bern. — 
SZG L. —  SK L . [C. R,..]

E. K an ton  W a a d t. Drei Söhne des Pfarrers Jakob 
von Glarus (Nr. 9) Hessen sich in Lausanne nieder, wo 
das Geschlecht sich 1866 einbürgerte. Sie widmeten 
sich der Industrie und dem Handel. — S a m u e l  Heer- 
Tschudi erölfnete eines der ersten Photographieateliers 
von Lausanne. Sein Neffe — O s w a l d ,  * 1848, f  10. v. 
1918, war 43 Jahre lang Arzt in Lausanne. Einer der 
Gründer des Dispensaire central. Mitglied des Gr. Rats 
1889-1893 ; eifriger Alpinist. [G. A. B.]

F. K an ton  Z ürich. Altes Geschlecht der ehemaligen 
Gem. Töss, je tz t der S tadt W interthur, das schon 1461 
zu Töss angesessen ist. G e b h a r t  H. war um 1524 U nter
vogt daselbst. — [J. Frick.] — J a k o b  C h r is to p h ,  
Dichter und Schriftsteller, * 17. v ii. 1859 in Töss, Pri- 
marlehrer in Dürnten 1882 und Aussersihl 1889, Feuille
tonredaktor der N Z Z  1892, wo er 1898 seinen ersten 
Roman A n  heiligen Wassern erscheinen liess ; dann 
Redaktor der Gartenlaube in S tu ttgart 1899, freier 
Schriftsteller in der Schweiz 1902, zuerst in Ermatingen,
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dann in Rüschlikon 1909 und zuletzt in Stein a. Rhein, 
t  20. v ili. 1925 in Zürich. Neben seinen grossen Roma
nen (Verzeichnis in SZGL) schrieb er über Die Zürcher. 
Dialektdichtung (1889), seine Fahrten  m it K apitän

Spelterini ( Im  Ballon, 
1892), Reiseschilderungen 
(Ferien an der Adria  ; 
Streifzüge im  Engadin ; 
Freiluft, Bilder vom Boden
see ; Blaue Tage) und zahl
reiche Reiseführer (Luzern
u. Umgebung usw.). Sein 
Leben schildert er in den 
Romanen Joggeli und To
bias Beider, sowie in dem 
Novellenband Was die 
Schwalbe sang und in Va
ter und Sohn (im Jahrbuch 
der Literar. Vereinigung 
Winterthur 1921). Gedenk
stein in Töss-W interthur. 
— Vergl. H ardung : Lit-

  teraturkal. —  SZG L. —
N Z Z  1918, Nr. 988 und 

Jakob Christoph Heer. 998 ; 1925 Nr. 1300 u.
Nach einer Photographie. 13-1. ZWGhr. 1J09, p.

280 ; 1913, p. 378. — SL  
1925, p. 317. — Schweiz. Portr. Gail. Nr. 543. — A l b e r t ,  
* 1879, aus einer in Oetwil am Zürichsee seit 1874 einge
bürgerten Familie, Lehrer in Zollikon 1910 ; K ultu r
historiker ; Verfasser von : Heimatkunde v. Hittnau  ; 
Ueber die Forch ; Die Kriegsflotte au f dem Zürich
see ; Das Heldentum des Wildhans von Breitenlanden- 
berg ; Das Feuerlöschwesen der guten alten Zeit ; Heimat
kunde v. Zollikon ; Der Sonderbund (mit G. Binder) ; 
Unsere Heimat (m it G. Binder). — A n n a ,  * 1863 in 
Olten, Frauenärztin seit 1889, Dr. med. in Zürich 1892, 
M itgründerin und Chefärztin der Schweiz. Pflegerinnen
schule m it Frauenspital in Zürich von 1899 an, f  9. x il. 
1918. — Die Schweiz 1919. — ZW Chr. 1918, p. 396. — 
N Z Z  1918, Nr. 1668 ; 1919, Nr. 121. [H. Br.]

H E E R B R U G G  (H E R B R U G G )  (K t. St. Gallen, 
Bez. U nterrheintal. S. GLS). Abgegangene Burg, H err
schaftssitz und Dorf. Am Schlosshügel, dem östl. Vor
sprung des dortigen Höhenzugs, wurden 1913 drei 
neolithische Beile aus Serpentin gefunden. Dagegen 
fand man von dem römischen W achtturm , der auf der 
Höhe verm utet wurde und den angeblichen römischen 
Strassenzug auf der linken Rheinseite beschützt haben 
soll, bis je tz t keine Spur. Sicher bezeugt ist, dass Ulrich 
von Eppenstein, Abt von St. Gallen, um  1078 dort eine 
Burg, die « H êrburch », zum Schutze des klösterlichen 
Gebiets gegen die Grafen von Bregenz, Anhänger des 
Gegenkönigs Rudolf, erbaute, ln  den st. gall. Urkunden 
finden sich die Namensformen Herbrugge 1303, der 
Hof auf Ober- und Nider- Herburg 1420, der Acker ge
nannt Bund in Herbrugg 1437 usw. Die Liegenschaften, 
die wohl ehemals zur Feste, je tz t zum Burgstall H. 
gehörten, kamen in den Besitz des Klosters St. Gallen, 
das sie als Lehen verlieh : an die Herren von Andwil, 
von Steinach usw., zu Ende des 16. Jah rh . für mehr als 
100 .fahre an die Junker Schobinger von St. Gallen. 
Schon längst war anstelle des Burgstalls ein Herrenhaus 
oder Schloss entstanden, das aber 1774, damals im 
Besitz von Oberstlieutenant David von Reidt. aus Chur, 
in Flammen aufging. Ein Bartholomäus Schlumpf von 
St. Gallen erwarb die Liegenschaften, und wohl er 
erbaute auch den gegenwärtigen Herrensitz. U nter den 
spätem  Besitzern ist besonders Karl Völker zu nennen. 
Das Dorf II. ist neuen Ursprungs ; Fäsi (1766) und LL  
kennen bloss den Herrensitz ; J . Feer in seiner Spezial
karte des Rheintals 1796 zeichnet unweit dem Herren
sitz, auf Balgacher Boden, bloss 3 Häuser ein ; 1803, 
bei der Distriktseinteilung des K ts. St. Gallon, wird
H. gar nicht genannt. E rst 1836 findet es sich im Ver
zeichnis aller Ortschaften des K ts. St. Gallen als zur 
Ortsbürger- und polit. Gem. Balgach gehörig. Noch 
jüngern Datums ist der je tz t grössere, auf dem Boden 
der Gem. Au gelegene Teil. Kirchlich sind Katholiken 
und Protestanten  von H.-Balgach nach Balgach pfarr-

genössig, die Kathol. auf Auer Boden nach Au, die 
Protest, nach Bern egg. 1906 Gründung einer eigenen 
Sehnigem. — Vergl. M V G  X V II, p. 52 u. 123. — 
JSG 22, p. 263. —  USlG. — Aug. Naef : Chronik. — 
S t. Galler Nbl. 1907, p. 11. [Bt.]

H EER LO B IG. Siche H e r l o b i g .
H E E R W AG E N.  Siehe HERWAGEN.
HE E R W ES E N .  U e b e r s i c i - i t  : 1. Heldenzeit 1291- 

1515 ; 2. Zeit des Patriziats, 1515-1798 ; 3. D em okrati
sche Zeit 1798 bis heute.

1. H e l d e n z e i t ,  1291-1515. Die Armee bildet un 
sere älteste u. originellste Institu tion , die Grundlage der 
Bundesgenossenschaft. Der Grundsatz der allgemeinen 
W ehrpflicht war stets die erste Voraussetzung un
serer militärischen Organisation. Für jeden freien Mann 
der eidg. Orte, der Zugewandten und U ntertanen, war er 
Bauer, Bürger oder Adeliger, erstreckte sich die W ehr
pflicht vom 16. bis zum 60. Jahre. Die Untauglichen be
zahlten eine Steuer. Dienstverweigerer wurden als ehrlos 
und meineidig erklärt, ihre Häuser niedergerissen. Die 
gesamte W ehrm acht des Landes stand aber selten unter 
den Waffen ; die Stärke der Mannschaft entsprach dem 
Ziele des Feldzuges. Neben den Aufgebotenen stellten 
sich besonders für Feldzüge ins Ausland stets eine Menge 
von Freiwilligen, deren Zahl allein oft schon genügte. In  
den Burgunder kriegen stellten die Eidgenossen nur einen 
D rittel ihrer Macht ins Feld ; die italienischen Feldzüge 
wurden fast ausschliesslich m it Freiwilligen geführt. J e 
der Ort setzte die Einzelheiten seiner militärischen Or
ganisation fest ; gewisse allgemeine Grundsätze wurden 
jedoch von der Tagsatzung aufgestellt. Der Sempacher- 
brief (1393) enthält die ersten Grundsätze des Kriegs
rechtes und der taktischen Schulung. Er spricht nach
drücklich von der Notwendigkeit einer strengen Manns
zucht im Heere und verbietet. Plünderung, Verlassen der 
Fahne und G ewalttätigkeiten gegenüber Kirchen, 
Frauen und Greisen. Der hum ane Geist dieser Verein
barung in einer Zeit, in der man sonst nicht an die 
Linderung der Leiden des Krieges dachte, ehrt die 
Schweizer. Die Satzung blieb bis 1798 in K raft und 
wurde durch das Stans er Verkommnis (1481) ergänzt, das 
die Notwendigkeit eines gemeinsamen militärischen 
Handelns betonte, sowie durch eine Reihe von späteren 
Erlassen aus den Jahnen 1499 bis 1521, durch welche 
Einzelheiten bezüglich Bewaffnung, Ausrüstung und 
Kriegsbereitschaft festgesetzt wurden. Die einzelnen 
Orte ergänzten diese Satzungen durch Verordnungen, 
so z. B. Bern 1410, Luzern 1481.

Der militärischen Ausbildung  gingen bei den Knaben 
von 8 bis 16 Jahren Hebungen im Armbrustschiessen 
voraus, die unter der Aufsicht der Behörden standen. Die 
kriegerische Begeisterung war so gross, dass m an oft den 
Knaben verbieten musste, den ausziehenden Truppen zu 
folgen. 1477 mussten ihrer mehr als tausend, die dem 
Auszug nach Nancy folgen wollten, m it Gewalt nach 
Hause zurückgebracht werden. Die jungen Leute im 
dienstfähigen Alter wurden durch alte Soldaten aus
gebildet. W ettschiessen, -laufen, -springen, -schwimmen 
und -reiten förderten körperliche Gewandtheit und 
K raft. Die Hebung erhielt sich durch ständige Einfälle 
in feindliches Gebiet ; so m achten die Schwyz er in den 
Jahren 1307 bis 1311 nicht weniger als 30 Ueberfällc 
auf habsburgischen Boden.

Die Orte ernannten ihre Offiziere selbst ; die oberste 
Befehlsgewalt lag in den Händen eines Kriegsrates. 1512 
vertraute die Tagsatzung zum ersten Male das Kom
mando einem einzigen Befehlshaber an, dem Freiherrn 
Ulrich von Hohensax, der das Herzogtum Mailand 
eroberte. Der Sold betrug 120 Gulden im Monat für 
Dienst ausser dem Lande ; in der Heimat lebte jeder 
Soldat auf eigene Kosten, die Gem. waren aber verpflich
te t, eine Bargeldreserve in der Höhe des Soldes von 
3 Monaten zu halten, d. h. 15-18 Kronen pro Mann und 
Monat. Nur die Träger von Feuerwaffen empfingen von 
ihrer Regierung einen Sold, der aber mehr eine A rt 
Prämie für die Erwerbung teurer Waffen darsteilte.

Bewaffnung und Ausrüstung. Die Schweizer waren 
meistens besser bewaffnet und ausgerüstet als ihre 
Gegner. Das Fussvolk umfasste Spiessträger und 
Hellebardiere. Der Eschenspiess mass 16-18 Fuss ; seine
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H andhabung war schwierig und wollte gelernt sein. Die 
Hellebarde war 8-9 Fuss lang und diente zu Hieb und 
Stoss. Der Infanterist trug  ausserdem die Streitaxt, den 
Schweizerdegen und einen Dolch. Der Zweihänder ver
schwand nach den Burgunderkriegen. Der « Morgen
stern » ist eine improvisierte Waffe, die schon in der 
ältesten Zeit erscheint, besonders aber später im Präti- 
gauer Aufstand (1622), im Bauernkrieg (1653) und im
1. Villmergerkrieg (1656). Als Wurfwaffen sind die Arm
brust und seit 1500 die Hakenbüchse zu nennen. 
Spiessträger und Rottm eister trugen Halbpanzer, die 
Offiziere oft volle Panzerung. Die Soldaten stellten ihre 
Ausrüstung selbst ; die Orte hielten aber Reserven von 
Waffen und Panzern in ihren Zeughäusern. Inspektoren 
prüften in regelmässigen Zeitabständen die gute In 
standhaltung der Waffen. Die wenig zahlreiche Reiterei 
bestand hauptsächlich aus berittenen Bogenschützen, 
Reisigen und Meldereitern für den Verbindungsdienst. 
Sie wurde von Zürich, Bern und Solothurn, sowie von 
den Klöstern und den zugewandten und verbürgerten 
Herren (Fürstabt von St. Gallen, Grafen von Neuen
burg, von Greyerz usw.) gestellt. Die gegen Ende des
14. Jahrh . (Basel 1371, St. Gallen 1377) eingeführte 
Artillerie wurde durch die Beute der Burgunder- und 
des Schwabenkrieges verm ehrt. Um 1500 verfügten die 
Eidgenossen über etwa 1000 Stück : Bombarden, Feld
schlangen und Falkonette.

Die Schnelligkeit der Mobilisation sicherte den Eidge
nossen einen entscheidenden Vorteil gegenüber ihren 
Gegnern. Ein sehr geschicktes System optischer Zeichen 
auf den Höhen setzte in einigen Stunden die entfernte
sten Teile des Landes miteinander in Verbindung. Bei 
Alarm läutete man die Sturmglocke, hisste die Fahne 
auf der Kirche und zündete Feuer an. Die Mannschaften 
versammelten sich auf den vorgeschriebenen Plätzen, 
jeder m it Lebensmitteln für drei Tage versehen. Nach
dem sie m it grosser Feierlichkeit den Fahneneid ge
schworen, marschierten die Truppen an den Bestim
mungsort ab, und am Abend des zweiten Tages war das 
ei dg. Heer gewöhnlich zum Aufbruch ins Feld ver
sammelt. Seit Laupen galt als allgemeines Erken
nungszeichen das auf das Wams genähte oder auf 
den Harnisch genagelte weisse Kreuz.

Taktik. Auf dem Marsche wurden eine Vorhut, eine 
H auptm acht und eine Nachhut gebildet. Sobald die 
Führer über die Stellung des Feindes im Klaren waren, 
wurde die Schlachtordnung bestim m t und die Truppe in 
Linie oder in tiefer Ordnung aufgestellt. Im  ersten Falle 
bildeten sie ein Zentrum und zwei Flügel, im ändern meh
rere Staffeln hintereinander, wobei die einen die ändern 
überragten, m it Zwischenräumen und Abständen je 
nach der Grösse der Bestände. Die letzte Staffel diente 
als Reserve. In jedem Gevierthaufen umgaben die Spiess
träger in 3 Reihen die Hellebardiere ; die A rm brust
schützen und Arkebusiere waren auf den Flanken auf
gestellt, die Artillerie in den Zwischenräumen, die 
Reiterei auf den Flügeln. Die Banner der Orte und 
Zugewandten befanden sich im Zentrum der Geviert
haufen vereinigt. Man versuchte, auf die Flanken des 
Gegners bei gleichzeitigem Frontangriff zu wirken. Ge
gen Reiterangriffe bildete man den « Igel ».

Diese Taktik der Schweizer machte Schule. Ihre In 
fanterie ha tte  die Reiterei en tthront und die seit der 
Römerzcit ausser Gebrauch gekommene K am pfart in 
Gliedern und in geschlossener Ordnung wieder einge
führt. Die Schweizer waren nacheinander die ersten 
Lehrmeister der französischen Infanterie (Lager von 
Pont de l ’Arche, 1480), der spanischen « Lanceros » 
Ferdinands des Katholischen (1483-1487) und der deut
schen Landsknechte. Der König von Ungarn, der Her
zog von Savoyen, der Doge von Venedig und die italieni
schen Staaten vertrauten  ihnen die Ausbildung ihrer 
Armeen an und übernahm en diese Kampfweise. Bei 
Marignano (1515) wurde allerdings der Glanz der 
schweizerischen Taktik von der furchtbaren Artillerie 
Franz’ I. verdunkelt.

Bibliographie. Häne : Zum  Wehr- u. Kriegswesen in  
der Blütezeit der alten Eidgenossenschaft. — G. de Rey
nold : L ’armée suisse ; origines, évolution, méthodes. — 
Feldmann : Das Wehrwesen der Schioeiz bis 1907. —

Carl v. Elgger : Kriegswesen und Kriegskunst der alten 
Eidgenossen. — P. de Vallière : Les Suisses en Italie 
(1331-1515). — Feiss : Wehrwesen der Schweiz. —
Escher : Das Schweiz. Fussvolk im  15. und im  Anfang  
des 16. Jahrh. —• Ed. v. Rodt : Gesch. der Kriege 
Karls des Kühnen. — E. Frey : Die Kriegstaten der 
Schweizer. — Schweizer Kriegsgeschichte, hgg. vom Ge
neralstabe.

2.  Z e i t  d e s  P a t r i z i a t e s ,  1515-1798. Die Bündnisse, 
die ausländischen Einflüsse, die fremden Dienste, die 
Bürgerkriege u. das Fehlen einer Zentralgewalt brachten 
das Militärwesen der Orte herunter. Die Eidgenossen 
lebten von der Vergangenheit, ihre Ausbildung wurde zur 
blossen Routine, während die Schweizerregimenter in 
fremden Diensten (s. d.) sich auf allen Schlachtfeldern 
Europas m it Ruhm bedeckten. Sie waren eine ausgezeich
nete Schule für die in die Heimat zurückkehrenden Offi
ziere, die später ihre Erfahrung in den Dienst ihrer K an
tone stellten. Im Ganzen blieb die alte Heeresorganisa
tion bestehen : Dienstalter 16-60 Jahre, äusserst rasche 
Mobilisation, Vorbildung der Jugend. Von 1615 an, 
wo die erste Ordonnanz in Bern gedruckt wurde, finden 
wir die Spuren einer regelmässigen Ausbildung im Frie
den, später « Trüll » genannt, die nichts anderes war als 
die Erlernung des Dienstes im Gliede. Schon vorher 
ha tte  man begonnen, Schiessübungen abzuhalten, zuerst 
in den Städten, dann auf dem Lande. Man errichtete 
Schiesstände und gab den guten Schützen Preise.

Nach den Grenzverletzungen des 30jährigen Krieges 
nahm die Tagsatzung 1647 auf Betreiben des Generals 
L. v. Erlach-Kasteien das sog. Defensionale v. Wyl an, 
welches die Kontingente der Orte, Zugewandten und 
U ntertanengebiete im Verhältnis zu ihrer Bevölkerung 
festsetzte. Die Armee wurde in 3 Klassen zu 12 000 
Mann eingeteilt. Ein Kriegsrat übte den Oberbefehl 
aus. Eine Kompagnie von 200 Mann setzte sich damals 
aus 120 Musketieren, 60 Spiessträgern und 20 Hellebar
dieren zusammen. Jeder Kanton war zur Stellung von 
je 3 Reitern auf 100 Mann verpflichtet. Die S tädtekan
tone Zürich, Bern, Luzern, Basel, Freiburg und Solo
thurn  stellten die schwere Artillerie nebst Munitions
karren und H andgranaten, andere die Verpflegungsko
lonnen.

Diese Organisation fand sofortige Anwendung gegen 
die Schweden, die von Bregenz aus die Ostgrenze be
drohten. Eine Teilmobilisation genügte, um eine neue 
Verletzung des Gebietes zu verhindern.

1668 wurde das Gesetz von 1647 auf die Kunde vom 
Angriff Ludwigs XIV. auf die unter dem Schutze der 
Eidgenossenschaft stehende Freigrafschaft in das Eidg. 
Defensionale (s. d.) umgewandelt, das wesentlich zur 
Vereinheitlichung der Organisation und Ausbildung der 
Infanterie und der Kavallerie beigetragen hat. Be
sonders die Städtekantone fügten sich den Beschlüssen 
der Badener Tagsatzung. Sie nahmen das Normalkali
ber der Musketen zu einer Unze an. Die Ordonnanzen 
von 1647 und 1673 schufen die bernische und zürche
rische Kavallerie. Dagegen scheiterten - Versuche zur 
Vereinheitlichung bei der Artillerie. Bern Hess bis zum 
Ende der alten Eidgenossenschaft nur die Kaliber 2, 4, 
6, 8, 12 und 24 für Feldgeschütze zu (französisches Sy
stem de Vallière), während die zürcherischen Geschütze 
nach preussischem System konstruiert waren. Die Fah
nen wiesen die kantonalen Farben mit einem durchge
henden weissen Kreuz auf. 1673, 1674 und 1678 nahm 
die Tagsatzung Zusatzartikel über Militärjustiz und 
Verwaltung an. Die kleinen Kantone vernachlässigten 
aber ihr Militärwesen, sodass seit 1700 nur noch die 
Orte Zürich, Bern, Luzern, protestantisch Glarus, Basel, 
Freiburg, Solothurn, Schaff haus en und Appenzell A. 
Rh. am Defensionale beteiligt waren. Dieses schützte 
trotz seiner Unvollkommenheiten die Schweiz während 
der Kriege Ludwigs XIV., sowie in den Jahren 1707 
(Neuenburger Nachfolgefrage) und 1709. Dann kam es 
allmählich ausser Gebrauch, da gewisse Orte aus Gleich
gültigkeit oder Egoismus ihre Verpflichtungen zu erfül
len sich weigerten. 1743 gelang es m it Mühe, 2000 Mann 
zu besammein, während zur selben Zeit mehr als 
60 000 Schweizer in der Fremde dienten. 1792 besetzten 
2 Bataillone Basel ; eine buntscheckige Truppe, un-
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gleich ausgebildet und bewaffnet, aus 16 verschiedenen 
K ontingenten bestehend. Zur selben Zeit konnte Bern 
allein eine Armee von 14 Bataillonen, 4 Schwadronen 
und 6 B atterien aufstellen, um Genf und seine Ju ra 
grenze zu decken.

Dank der Bevölkerungszunahme konnten die K an
tone immer wieder über zahlreiche Leute verfügen : im 
zweiten Villmergerkrieg (1712) standen während mehre
ren Monaten 100 000 Mann im Felde, und ebensoviele 
1798.

Besonders Zürich und Bern hielten ihre Milizen auf 
einem befriedigenden Stande. Das zürcherische Ge
biet War seit 1713 in 20 Regimentsbezirke geteilt, 
welche, sam t 8 Dragonerschwadronen, 8 Artillerie- und 
4 Jägerkompagnien, eine Armee von 30 000 Mann lie
ferten. Die Infanterie trug  graue Uniform m it blauen 
Aufschlägen, blauen Strümpfen und weissgesäumtem 
Dreispitz. Das « P ikett » von 1500 Mann war stets, den 
Bestimmungen des Defensionals entsprechend, marsch
bereit. Ueber das bernische Heer vergl. Art. Bern, 
Abschnitt Militärwesen.

Ausbildung. In  den meisten K antonen wurde das 
Regiment als Depot betrachtet, aus dem man nach Be
darf schöpfte. Die Grenadier- und Musketierkompag
nien, die aus den jüngsten Leuten gebildet waren, 
m arschierten beim ersten Appell, die Füsiliere blieben 
auf P ikett. Die Ausbildung wurde in jedem  R ekrutie
rungsbezirk durch einen Major erteilt, dem Hilfsin
struktoren zur Seite standen. Man übte 12-15 Tage im 
Jah r, bei der Artillerie einen ganzen Monat. Allgemeine 
Besichtigungen wurden im Frühjahr und im Herbst ab
gehalten, dazu kamen im  Sommer 8-14tägige Uebungs- 
lager, in denen Truppen aller W affengattungen zusam
men Manöver abhielten. Die ersten gedruckten Exer
ziere eglemente erschienen : in Genf 1603 und 1609, 
Bern 1615 und 1619, Zürich 1651 und 1656, Basel 1666, 
Zürich 1667 und 1673, Luzern 1682, Basel 1683, Genf 
1686, Bern 1689 und 1695. Von 1703 an hielten sich die 
Schweiz.Regiemente an das Exercice de toute l’infante
rie de France ; von 1770 an dienten die Instruktionen 
Friedrichs des Grossen zum Vorbild. Gewisse Trup
penkorps genossen ein besonderes Ansehen ; so die 
zürcherischeu. die bernische Artillerie, die bern .u . zürch. 
Feldjäger und das Greyerzer Regiment Freiburgs. Im 
allgemeinen war aber die Ausbildung zu äusserlich, der 
Felddienst ungenügend ; die Mannszucht liess zu wün
schen übrig, die Reiterei war zu wenig gewandt. Die 
1779 gegründete Helvetisch-militärische Gesellschaft 
machte Reformvorschläge, die aber ohne praktische 
Ergebnis blieben. Trotzdem wurde das militärische 
System der Orte im Auslande als Muster dargestellt. 
Die Armee nahm  sich gut aus. Der französische Bot
schafter Graf du Luc sah 1712 in Solothurn eine Parade 
eines Teils der mobilisierten Truppen und schrieb darü
ber seinem König : « Wir sahen gestern in Solothurn eine 
Dragonerkompagnie aus der W aadt durchziehen, die 
einen ausgezeichneten Eindruck machte. Alle Dragoner 
sind uniform iert und sehen gut aus ; sie scheinen alle 
Dienst geleistet zu haben ».

Die wichtigsten Schweizerstädte (Zürich, Bern, Ba
sel, Genf) hatten  eine stehende Truppe, « Standeswache» 
oder « Garde soldée », für den Platzdienst in der H aupt
stad t, und Bern hielt eine ständige Garnison in seiner 
Festung Aarburg. Im  Fall dringender Gefahr konnten 
die Orte ihre Offiziere und sogar ihre Regimenter aus 
der Fremde heimrufen. 1792 rief Bern sein Regiment 
im französischen Dienst nach Hause und gliederte es 
als « Regiment von W attenw yl » den Truppen an, wel
che die Genfer und W aadtländer Grenze deckten. 
Trotz allem blieb der militärische Geist erhalten. Kern 
und Kader der Milizen wurden durch Soldaten gebildet, 
welche aus den französischen, holländischen oder spa
nischen Schweizerregimentern zurückgekehrt waren. 
Als die französischen Heere 1798 in die Schweiz ein
brachen, fanden sie in Bern, in der Urschweiz und im 
Wallis einen unerw arteten W iderstand, der siegreich 
gewesen wäre, wenn die Kantone ihre K räfte vereinigt 
hätten , s ta tt vereinzelt zu kämpfen. Die französischen 
Generale stellten ihren Gegnern von Neuen egg, Roten- 
turm , Stans und Sitten ein ausgezeichnetes Zeugnis aus.

Bibliographie. Friedr. Pieth : Die Schweiz im  30jäh- 
rigen Kriege (in Schweizer Kriegsgeschichte VI). — 
Ed. v. R odt : Gesch. des bernerischen Kriegswesens. —
G. de Charrière : La campagne de 1712, étude historique 
et militaire. — Derselbe : L ’armée zurichoise dans la 
guerre du Toggenburg. — Pochon und Zesiger : Schwei
zer M ilitär vom Jahre 1700 bis au f die Neuzeit. — Max de 
Diesbach : La garnison de Fribourg (A F  1914-1915). — 
Dinner : Zur eidg. Grenzbesetzung 1792-1795 (in JSG  
X II, 102). — E. Muret : L ’invasion de la Suisse en 1798. 
— P. de Vallière : La part de la Suisse romande dans 
l’histoire militaire de la Suisse (in R M S  1916-1917). — 
R. v. Erlach : Zur bernischen Kriegsgeschichte des Jah
res 1798. — Steinemann : Reformen im  bernischen 
Kriegswesen (1560-1653).

3. D e m o k r a t is c h e  Z e i t , 1798 b is  zu r  Ge g e n w a r t . 
Nach dem Zusammenbruch von 1798 zwang das fran
zösische Direktorium die Helvetische Republik zur 
Annahme eines zentralisierten militärischen Systems. 
Aber der U nterhalt der auf Kosten des Landes lebenden 
französischen Armeen, die sich in der Schweiz abspielen
den Operationen des europäischen Krieges und der 
Schaden der Verwüstungen des Ueberfalls selbst raub
ten dem Plane die finanziellen Grundlagen und m achten 
die Anwendung des Gesetzes von 1798 unmöglich. Die 
Nationalarmee umfasste :

1. Die helvetische Legion, eine stehende Truppe mit 
freiwilliger Rekrutierung (1799 aufgelöst).

2 . Die 6 Hülfs-Halbbrigaden. S ta tt der vorgesehenen 
18 000 Mann stellten sich nur 4000 Ausgehobene, die mit 
Gewalt der französischen Armee einverleibt wurden.

3. Die sedentäre M iliz. Obligatorischer Dienst vom 20. 
bis zum 4 5 . Jahre. Das Land wurde ohne Rücksicht auf 
Kantonsgrenzen in 8 militärische D epartem ente ein
geteilt. Dieses sehr unpopuläre System sollte 60 000 
Mann liefern ; man brachte aber nur etwa 10 000 zusam
men. Zur Mediationszeit nahm  Napoleon die militäri
schen K räfte der Kantone in Beschlag für die stets voll
zählig erhaltenen Schweizerregimenter. W ährend seiner 
Herrschaft musste die Schweiz 4 ständige Regimenter 
zu 4000 Mann stellen, die zum grössten Teil in K ala
brien, Spanien und besonders in Russland zugrunde 
gingen. Die nationale Armee, welche das Allgemeine 
Militärreglement von 1807 vorsah, bestand nur auf dem 
Papier. Die Teilmobilisationen von 1805 und 1809 zeig
ten, dass die Milizen ungenügend waren. Immerhin 
stärk ten  diese friedlichen Feldzüge das eidgenössische 
Band und li essen den Korpsgeist wieder aufleben. Man 
verm inderte die Nachteile des Föderativsystem s durch 
eine ständige zentrale Kontrolle der Ausbildung der 
kantonalen Truppen.

1813 bewachte ein schwacher Kordon unter General 
v. W attenwyl von 20 000 Mann den Rhein, als 160 000 
Alliierte Basel bedrohten. Trotz Protesten befahl die 
Tagsatzung den Truppen, den Durchpass freizugeben, 
und Oesterreicher und Russen durchzogen das Land. 
W ährend der hundert Tage gab die Eidgenossenschaft 
zum ersten Male seit Jahrhunderten  ihre N eutralität 
auf. Im  Juli 1815 drangen 40 000 Schweizer unter Gene
ral Bachmann in die Freigrafschaft ein ; 5000 Mann unter 
Oberst d ’Affry nahm en an der Belagerung von R ünin
gen teil. Die eidg. Armbinde wurde damals, wie einst 
das weisse Kreuz, als gemeinsames Abzeichen der gan
zen Armee festgesetzt. Dieser Feldzug zeigte von neuem 
die äusserste Ungleichheit in der Ausbildung der kan
tonalen Kontingente.

Nach dem Falle Napoleons wurde die Schweiz unter 
neuer Verfassung wieder Herrin ihres Schicksals. Das 
Militärreglement von 1817 trug  den Erfahrungen des 
Jahres 1815 Rechnung. Das Heer, Auszug, Reserve und 
Landwehr, ha tte  einen Bestand von 67 000 Mann, d. h. 
4 % der Bevölkerung. Man richtete den eidg. Generalstab 
und die Zentralschule in Thun ein, um die Einheit in 
Ausbildung und Lehre herzustellen. Eidg. Uebungslagei 
bildeten von 1820 an den Anfang der grossen Manöver. 
Die Grenze wurde 1831 von neuem besetzt und bei der 
Louis Napoleon-Affäre von 1838 mobilisierten die wel
schen Kantone 27 000 Mann unter dem General Gui- 
guer de Prangins, ohne die Befehle der Tagsatzung 
abzuwarten, welche die gesamte Macht der Eidgenos
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senschaft auf P ikett stellte. Anlässlich der Freischaren
züge (1845) lieferten 2 Divisionen (unter General v. Do- 
natz) ein Vorspiel zum Sonderbundskriege, in dem 
180 000 Mann unter den Generalen Dufour und Salis- 
Soglio unter den Waffen standen. Die 1840 angenom
mene eidg. Fahne ersetzte die alten Fahnen in den 25 
Kantonalfarben. Schliesslich suchte die Militärorgani
sation von 1850 die Mängel zu beheben, auf welche Du
four hingewiesen hatte . Einen weiteren Schritt zur 
Vereinheitlichung bedeutete die Schaffung des eidg. 
M ilitärdepartem ents. Aber der Grundfehler des Systems 
blieb der Dualismus zwischen Eidgenossenschaft und 
Kantonen ; ausserdem war die Dienstzeit zu kurz. Die 
Rekrutenschule dauerte 28-42 Tage, die Wieder
holungskurse 3-10 Tage. 1856-1857 zwangen die Erhe
bung der neuenburgischen Royalisten und die Einmi
schung Preussens zur Mobilisation von 30 000 und die 
Pikettstellung von 100 000 Mann unter dem Befehl Du- 
fours. Die am Rhein konzentrierte Armee bestand aus 
9 Divisionen zu 15 600 Mann, 1400 Pferden und 24 
Geschützen ; dazu eine Reserve an Kavallerie, Artillerie 
und Genie und 3 unabhängige Brigaden.

In den Jahren 1859, 1860 und 1866 besetzten Beob
achtungskorps von 10 000 Mann die Grenze, bald im 
Süden, bald im Norden, je  nach der internationalen 
Lage. Jede dieser Mobilisationen war von Reformen 
gefolgt. 1842 wurde das Steinschlossgewehr durch das 
Perkussionsgewehr ersetzt. H interlader wurden 1859 
eingeführt und das Kaliber von 18 auf 10,4 mm re
duziert. 1865 tr a t das 10 cm Hinterlader-Stahlgeschütz 
an die Stelle der glatten Bronzevorderlader, und 1869 
erhielt die Schweiz. Armee als erste in Europa ein Re
petiergewehr ; es war eine Erfindung von Friedrich 
Vetterli von Neuhausen.

Die Grenzbesetzung im Ju ra  1870-1871 unter General 
Herzog zeigte, wie ungenügend die Kriegsvorbereitung 
war. Die Mobilisation war langsam, Munition und Re
servematerial fehlten ; der Soldat zeigte guten Willen, 
aber mangelhafte Ausbildung, und die geringe Hebung 
der Truppen machte sie unfähig zu längeren Anstren
gungen. In seinem offiziellen Berichte kritisierte General 
Herzog ohne Schonung die schwachen Punkte des Sy
stems und forderte vollständige Zentralisation der Aus
bildung und Verlängerung der Dienstzeit. Die Militär
organisation von 1874 übertrug dem Bunde Ausbildung 
und Bewaffnung. 8 Divisionen und 16 Landwehrbriga
den ergaben zusammen 202 479 Mann. Die Dauer der 
Rekrutenschulen und der Wiederholungskurse wurde 
auf 48-60 Tage verlängert. Man verm ehrte den wirkli
chen Dienst der Kader. Die letzten Spuren der kantona
len Uniform verschwanden mit Ausnahme der Kokar
den. Von 1874 bis 1907 wurden nach und nach ge
schaffen : Die militärwiss. Abteilung am Eidg. Poly
technikum, der Landsturm, die Festungsartillerie, die 
Befestigungen am Gotthard und bei St. Maurice, die 
Armeekorps, die Luftschiffer, die berittenen Mitrail- 
leure. Man verstärkte die gut geschulte und berittene 
Kavallerie. Die Artillerie nahm 1889 das 8,4 cm Feld
geschütz in Stahl und 1903 das Rohrrücklauf-Schnell
feuergeschütz zu 7,5 cm Kaliber an. Das Gewehr von 
1889 (7,5 mm) und 1889-1896 stellte einen beträchtli
chen Fortschritt dar. Es wurde zum Modell 1911 mit 
Spitzgeschoss umgewandelt. Der militärische Vorunter
richt und das obligatorische ausserdienstliche Schiessen 
entwickelten sich.

Am 3. Xi. 1907 nahm das Volk die Militärorganisation 
von 1907 an. Unter ihrer Herrschaft hat sich dank 
emsiger Arbeit in einigen Jahren eine von unseren Nach
barn sehr verm erkte Veränderung vollzogen. Die Trup
pen-Organisation von 1912 teilte die Armee in 6 Divi
sionen, schuf die Gebirgsbrigaden, die Infanterie- 
m itrailleurs, die Heereskavallerie, die Feldhaubitzen, 
die Militärschule für Instruktoren. Die Verlängerung dei 
Rekruten- und Aspirantenschulen auf 2 % und 3 Monate 
und die jährlichen Wiederholungskurse erlaubten eine 
weniger oberflächliche Ausbildung von Soldat und Of
fizier. Die gesamte Macht der Armee wurde gesteigert 
auf 281 000 Mann, 45 000 Pferde und 800 Geschütze, 
dazu 200 000 Mann für Hülfsdienste. Der U nterricht 
in den Generalstabskursen, der Schiesschule in Walen-

stad t und der Zentralschule hielten das Interesse an 
wissenschaftlichen Untersuchungen und geschichtlichen 
Studien im Offizierskorps wach.

Die allgemeine Mobilisation von 1914 unter General 
Wille und Generalstabschef Sprecher v. Bernegg vollzog 
sich in Ordnung und Raschheit. Das lange W arten an 
der Grenze stellte die H altung der Truppen auf eine 
harte Probe, aus der sie siegreich hervorgingen. Die 
Mannszucht Hess nicht nach. Mangel an Erfahrung und 
Routine bei manchen Offizieren besserten sich im Laufe 
der Monate und Jahre. Die Hingabe der Truppen beim 
Marsche, beim Schiessen, im  Felddienst, ihre gute 
H altung unter den Waffen gaben dem Volke Vertrauen 
und ilössten den Kriegführenden Respekt ein. Die Ar
meemanöver vom März 1917, an denen un ter ganz be
sonders schwierigen Verhältnissen 100 000 Mann teil- 
nahmen, zeigten das ausgezeichnete Funktionieren der 
höheren Stäbe, der rückwärtigen Dienste und die Be
weglichkeit der Truppen in jedem T.errain wie auch ihre 
Ausdauer und ihre Hingabe. Der Sold des gewöhnlichen 
Soldaten stieg von 0.80 auf Fr. 8.50. 1919 wurde er 
auf Fr. 2 herabgesetzt. 1915-1916 erhielt die Armee die 
feldgraue Uniform und 1917-1918 den Stahlhelm. Die 
Verstärkung der Mitrailleure, die Entwicklung der Avia
tik  und die Anwendung neuer Kam pf verfahren hielten 
die Divisionen ständig in Atem.

Bibliographie. Oechsli : Die Schweiz vor hundert Jah
ren, 1798-179!). — Leemann : Denkschrift über die Ereig
nisse im  Jahre 1838. — Muret und B. de Cérenville : 
La Suisse en 1815. Le second passage des Alliés et l'expé
dition de Franche-Comté. — Ed. Secrétan : Die schweizer. 
Armee seit 100 Jahren (in Die Schweiz im  19. Jahrh.). —
G. H Dufour : Rapport général sur l'armement et la 
campagne de 1847. — Jackv : L ’occupation des frontières 
suisses en 1870-1871. — Feyler : La Suisse sous les 
armes. — Egli : Schweizer Heereskunde. — Feiss : Das 
Wehrwesen der Schweiz. [ P .  d e  V a l l i è r e . ]

Das Jah r 1925 brachte die neue Truppenordnung 
(Bundesbeschluss betr. die Organisation des Heeres vom
18. X I I .  1924) m it teilweiser Neugliederung der Armee 
und Vermehrung der Feuerkraft durch Erhöhung der 
Zahl der Maschinengewehre und Motorisierung der 
schweren Artillerie. Folgende Spezialformationen wur
den ausgebaut : die Mineure, die Scheinwerfer, die Fekl- 
und drahtlose Telegraphie, der Artilleriemessdienst, die 
Aviatik, der Train (teilweise Motorisierung). Die Armee 
gliedert sich heute in 6 Divisionen zu 3 Brigaden zu 
2 Regimentern (wovon bei der 1., 3., 4., 5. u. 6. Di v. die
3. Brigade Gebirgsbrig.), das Regiment zu normal 3 Ba
taillonen. Jeder Brigade ist unterstellt 1 Reg. Landwehr 
und 1 Parkkompagnie. Pro Division 1 Abteilung zu
2 Schwadronen Dragoner, 2 Komp. Radfahrer, 1 Abt. 
fahrender Mitrailleure — ungerechnet die 4. (Mitr.) Kp. 
der Inf.-Bat. und die leichten Maschinengewehre in der 
Inf.-Kp. — 1 A rt. Br. zu 2 Regt, zu 2 Abt. zu 3 Feldka
nonenbatterien, 1 Feldhaubitzenabt. zu 2 B ttr. ; «dazu 
Messdienst und Parkformationen. Bei den Div. m it Geb.- 
Brig. je  1 Abt. Geb.-Art. zu 2 B ttr. und Park. Genie : 
1 Sappeurbat. (bei den Div. m it Geb.-Br. ist die 4. Kp. 
Geb.-Kp.), 1 Division Brückentrain, 1 Telegraphenkp. 
(ev. 1 Geb.-Kp.). Hierzu Sanitäts- und Verpflegungs
formationen, Train. Heeresunmittelbare, d. h. sog. Ar
meetruppen sind die Besatzungen der Festungen, 3 
I<av.-Br., ein Teil der Radfahrer, Sappeure, Pontoniere, 
Telegraphenkp., die Funkerabt., die Ballonabteilung, 
das Mineurbat., ebenso die Fliegertruppe.

Da der Oberbefehlshaber der eidg. Armee erst bei 
drohender Kriegsgefahr ernannt wird, ist das eidg. 
M ilitärdepartem ent im Friedensverhältnis zugleich 
Kommandostelle, wobei die demselben direkt unterstellte 
Generalstabsabteilung die Geschäfte des Armeestabes 
besorgt. Gesamtstärke der Feldarmee : 110 Bat., 6 Mitr.- 
Abt., 93 Feld-, leichte Haub.- und Geb.- B att., 8 15cm.- 
Haub.-, 35 motoris. B att., 6 Sappeur-, 3 Pont.-, I Mi
neurbat., 15 Telegr.- und Geb.-Tel.-Kp., 3 Funker-,
3 Ballon-Kp., 3 Flieger- und 1 Jagdfliegerabt., 1 Flug- 
parkkp., 30 Drag.-, 12 Mitr.-Schwadr. [Hptm. R a e u b e r . ]

H E F E N H O F E N  (K t. Thurgau, Bez. Arbon.
S. GLS). Gem. und Dorf ; gehörte in alemannischer 
Zeit zur sog. W altram shuntar. Die Abtei St. Gallen
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besass dort schon früh Grundstücke und Zinsleute. 
817 erhielt sie von Ludwig dem Frommen Einkünfte 
aus Hebinhova. 1315 übergab Hans von Klingenberg 
st. gall. Lehen zu H. seinem Schwager Heinrich von 
Homburg. Als 1751 der A bt von St. Gallen Miene machte, 
in H . ein Schloss zu bauen, um die Gerichtsherrschaft 
Moos, H. und Auenhofen, deren Inhaber nicht zinste, 
selber zu verwalten, widersetzten sich die evang. Be
wohner und suchten Hülfe bei Zürich und Bern. Dies 
gab der Tagsatzung Anlass, darüber zu streiten, ob den 
« Ewigkeiten » überhaupt Erwerbung von Grundbe
sitz zu gestatten  sei. Entscheid 1763, wonach H. dem 
Abt verblieb. — Vergl. T U  I. — Pup. Th. — Zinsbuch 
des Klosters Kreuzlingen (1484). [ H e r d i . ]

H E F F E R S W IL .  Siehe Mettmf.nstetten.
H E F T l .  Familien der K te. Glarus und Zürich.
A. K an to n  G larus. Hefti (früher IIœffty und Heffti). Altes, zur Zeit verbreitetstes Geschlechts des 

K ts. Glarus, das von Amden her wahrscheinlich zur 
Reformationszeit eingewandert ist. Michael erwarb 
1548 das Glarner Landrecht. Besonders in Hätzingen 
ansässig, daneben in Haslen, Schwanden, Elm und 
E nnetbühls. — 1. J ohann Heinrich, von Hätzingen, 
1749-1829, Ratsherr, Mitglied des geheimen Revolutions
komitees zum Sturz der Helvet. Verfassung 1802. —
2. J ohann Heinrich, 19. i i . 1790-15. vi. 1862, Fabri
kan t und Steuervogt. — 3. F ridolin, von Hätzingen, 
Bruder von Nr. 2, 15. I I I .  1793-11. v. 1854, Ratsherr, 
Appellationsrichter, Gemeindepräsident, Standeskom- 
missions-Mitglied, gründete m it seinem Bruder eine 
W olltuchfabrik in H ätzingen. — 4. Jon. Heinrich, 
Sohn von Nr. 3, 28. I I I .  1819-21. I I I .  1896, Oberst, R ats
herr, Appellationsrichter, Kirchgemeinde-Präsident. —
5. J oh. J akob, Sohn von Nr. 3, 8. x. 1820-28. X I I .  
1878, Schulvogt .Fabrikan t, Kirchmeier. — 6. Frido
lin, Sohn von Nr. 3, 8. I I .  1824-30. IV .  1894, R atsherr 
und Fabrikant. — 7. Peter, Dr. med., 3. iv. 1857- 
31. I .  1906, Gemeinde-Präsident von Schwanden 1893-
1905, Regierungsrat 1899-1906. — 8. Niklaus, 1860-
1906, von Hätzingen, Kantonsingenieur in Glarus. —
9. E u g e n , Sohn von Nr. 6, * 18. iv. 1861, Direktions
mitglied des Schweiz. Roten Kreuzes, Inhaber der 
W oìltuchfabrik. — 10. J a k o b ,  * 1873, Dichter von 
Volksstücken, R edaktor des Echo vom Rheinfall 1919- 
1921, N ationalrat 1919-1921, K antonaler Steuerse
kretär in Glarus seit 1921. —  11. J o a c h im , Dr. phil., 
31. I. 1876, Lehrer am Freien Gymnasium in Zürich, 
K antonsrat, Verfasser von Geschichte des Kantons Gla
rus 1770-1798. —  12. H a n s , * 21. vi. 1886, Sohn 
von Nr. 7, Dr. ju r., Advokat, Gemeindepräsident von 
Schwanden, Landrat seit 1917. —  Nach Christiania 
ausgewanderte Hefti, nun Heftye : — 13. J o h a n n e s , 
von Hätzingen, Schweizer Konsul in Christiania, 17. x . 
1792-3. X I .  1856, Chef eines Handelshauses. Sein En
kel — 14. T h o m a s  T h o m a s s e n , 1860-1923, war Gene
raldirektor des Norwegischen Telegraphenwesens und 
Kriegsminister. [Nz. u. J. J. K.-M.J

B. K an ton  Z ürich . — Pau l ,  * 1879 in Zürich, kan
tonaler Kreisforstmeister in Bülach 1911, R edaktor der 
Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen 1916, t  30. x. 1918. 
Verfasser einer Denkschrift des Schweiz. Forstvereins 
über Die Produktionssteigerung der Schweiz. Forstwirt
schaft (auch französisch : De l’augmentation de la pro
duction des forêts suisses) 1919. — SZG L. — ZWChr. 
1918, p. 370-371. [H. Br.]

HEGAR,  F r ie d r ic h ,  Musiker und Komponist,
* 11. x . 1841 in Basel, studierte am Leipziger Konserva
torium  1857, Konzertm eister in W arschau 1859, in 
London und Paris, Chordirigent in Gebweiler (Eisass) 
1861, seit 1863 in Zürich Theaterkapellm eister und 
Konzertmeister, Dirigent der Abonnementskonzerte 
1865 und Direktor des Gemischten Chors 1865-1901, 
Kapellmeister des Tonhalle-Orchesters 1868-1906, Di
rektor der Harmonie Zürich 1875-1877 und 1886-1887, 
des Lohrergesangvereins 1891-1901, Mitbegründer und 
erster Direktor der Musikschule 1876-1915. Präsident 
und Ehrenpräsident des Schweiz. Tonkünstlervereins, 
Ehrenbürger der Stadt Zürich 1873, Dr. phil. h. c. der 
U niversität Zürich 1889, während vieler Jahre die Seele 
des Musiklebens von Zürich. Fruchtbarer Komponist ; |

I hervorragende Werke sind besonders das Oratorium
; Manasse, die Männerchorlieder Totenvolk, Schlafwandel, 

Rudolf von Werdenberg, Herz von Douglas, Heldenzeit, 
die Festouvertüre für gros
ses Orchester, die Fest
kantate zur Zürcher Hoch- 
schulweihe 1914.— SZG L.
— ZW Chr. 1901, 1906,
1917.— S M  1901. — SL 
1911, p. 402. — N Z Z  
1911, Nr. 282-305 ; 1921,
Nr. 1452 und 1458. —
Schweiz. Portr.-Gall. Nr.

I 56. — Riemann : M usik- 
Lex. — F. H. 1841-1921 
(hgg. von Hug Co). —
Ed. Refardt : Die Kom
positionen von F . H. (in 
S M  1923). [H. Br.]

HEGAÜ.  Karolingische 
Gaugrafschaft zwischen 
Donau und Rhein, R an
den und Untersee, pagus 
Egauinsis 787. Im  Na
men steckt die keltische 
Stammsilbe m it der Be
deutung « Berg ». Gaugrafen sind urkundlich nach
weisbar seit 724. Zur Zeit der Staufer erscheinen die 
Grafen von Nellenburg als Gaugrafen und spätere 
Landgrafen des Hegaus, der nachmals gewöhnlich als 
« Landgrafschaft Nellenburg » bezeichnet wird. Als 
geographischer Bezirk hat sich der Name Hegau bis in 
die Gegenwart erhalten. Die Landgrafschaft ging 1422 
an die Freiherren von Thengen und 1465 an das Haus 
Oesterreich über, bei dem sie m it einer kurzen U nter
brechung von 1606-1618 bis 1805 verblieb. Durch den 
Pressburger Friedensvertrag wurde die Landgrafschaft 
w ürttembergisch und kam  durch V ertrag von 1810 an 
das Grossherzogtum Baden. Die Grafschaft war durch 
klösterliche, städtische und andere herrschaftliche 
Exemptionsgebiete mannigfach durchbrochen. Einen 
dieser Im m unitätsbezirke bildete das Stam m gut des 
Klosters Allerheiligen, das Graf Eberhard von Nellen
burg auf seinem Hausbesitz Schaffhausen in der Mitte 
des 11. Jahrh . gründete. Die klösterliche « Mundat », 
die im 15. Jahrh . an die S tadt Schaffhausen überging, 
nahm  die südwestliche Ecke der Hegaugrafschaft ein, 
das Randengebiet, zu welchem Kern die S tadt Schaff
hausen 1723 von Oesterreich auch die Landeshoheit 
über den östlich angrenzenden Streifen des Hegaus, den 
Reyath, erwarb. — Vergl. Rüeger: Schaffh. Chronik.— 
Baumann : Die Gaugrafschaften im  württember gischen 
Schwaben. — Schnitze : Die Gaugrafschaften des ale
mannischen Badens. — Tum bült : Die Grafschaft des 
Hegaus. — Hedinger : Landgrafschaften und Vogteien 
im  Gebiet des Kts. Schaffhausen. — Schaffhauser Cen- 
tenarfestschriften 1901, u. a. — A rt. R e y a t h  und 
S c h a f f h a u s e n .  [ h .  W e r n e r . ]

HEGEL,  Georg W i l h e l m  Friedr., der berühm te 
Philosoph, 1770-1831, war vom Herbst 1793 an drei 
Jahre lang Hauslehrer in der Familie des Rud. Friedrich 
von Steiger in Bern und im « Buchsigut » in Köniz 
(M. Godet in B T  1920, p. 195 ff.), des Sohnes des 
Schultheissen Niki. Friedrich. Er veröffentlichte auf 
Ostern 1798 eine Ueberetzung der Schrift des J . J . Gart : 
Lettres à Bernard de Muralt..., worin er für die W aadt 
und gegen Bern Partei ergriff. — Hugo Falkenheim in 
Preuss. Jahrbücher, Bd. 138 (1909). [H. T.]

H EG E N  HE IM , von. Altes Basler Bürgergeschlecht 
aus Hegenheim im Eisass bei Basel. Wappen : ge
te ilt von Gold und Blau m it einem Pfahl in gewechsel
ten Farben. — W e r n e r ,  der Brodbeck, erw ähnt als 
Bürger zu Basel 1292-1307. Seine Nachkommen waren 
ebenfalls Brodbecken. Sie sassen seit 1361 im Rate. — 
N i k o l a u s  war 1383 noch R atsherr zu Brodbecken ; 
1418 war sein Sohn— H a n s  bereits Meister zu Safran, 
und dessen Sohn — P e t e r  ward 1435 als Angehöriger 
der Junkernstube des Rates von den Achtburgern 
(Patriziern). Das Beispiel einer aus dem Handwerker
stände über die H errenzunft (Safran) zum Patriziat

Fr iedr ich  Hogar.  
Nach einer  Li thographie  
(Stadtbibi. W inte rthur) .
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emporgestiegenen Familie. 1434 erhielten die v. H. von 
Kaiser Sigmund eine W appenbestätigung. —• Junker 
P e t e r  t  1451 als letzter seines Geschlechtes. — LL. — 
WB. —  A H S . [C. Ro.l

H E G E TS C H W EI LE R .  Geschlecht der Gem. O tten
bach (K t. Zürich), das um 1630 von Knonau dorthin 
kam und noch früher zu Urdorf angesessen war. H a n s  
R u d o l f  H. zu O ttenbach war um 1695 Freiam tshaupt
mann. Das Geschlecht stam m t vielleicht von Häggen- 
schwil (K t. St. Gallen). — [J. Frick.] — Seit 1869 in 
Zürich eingebürgert. — 1. H e i n r i c h ,  1766-1834, Chi
rurg in holländischen Diensten, zog nach Rifferswil, 
wo er als Schärer praktizierte. — 2. J o h a n n e s ,  
Sohn von Nr. 1, Zürcher. Staatsm ann, * 14. x il. 1789 
in Rifferswil, Dr. med. in Tübingen 1812, Arzt am 
M ilitärlazarett Rheinau 1814, Arzt in Stäfa 1814-1831, 
Bezirksarzt 1828, Sprecher der Landschaft am Uster- 
tag 22. XI. 1830, Grossrat 1830, Regierungsrat 1831 
und Gesandter zur Tagsatzung nach Bern, Gegner 
der Berufung von Dr. F. Strauss an die Universität, 
erhielt am Putsch vom 6. ix . 1839 in Ausübung sei
ner Pflicht einen Schuss und f  10. IX. 1839. Unter 
seiner Amtsführung entstand u. a der K antonsspital 
1836 und wurde der botanische Garten eingerich
te t (1837), wo im Botan. In s titu t der U niversität nun 
neben seinem eigenen Herbar noch die seines Bruders 
Jakob und seines Neffen Karl aufbew ahrt werden. 
Neben der Tätigkeit als Arzt und Staatsm ann machte 
sich H. auch verdient als Botaniker und begeisterter 
Erforscher der Berge. Ueber seine 3 Versuche, den Tödi 
zu besteigen, schrieb er : Reisen in  den Gebirgsstock 
zwischen Glarus und Graubünden (1825). Botanische 
Hauptwerke : Neue Ausgabe der Flora Helvetica von 
J . R. Suter (1822) ; Sammlung von Schweizerpflanzen 
(mit J .  D. Labram) (80 Hefte, 1826-1834); Versuch über 
die helvet. Arten von Rubus (in Denkschriften 1, 1829) ; 
Die Giftpflanzen der Schweiz (1830) ; Beyträge zu 
einer krit. Aufzählung der Schweizerp flanzen (1831) ; 
Flora der Schweiz, fortgesetzt und hgg. von Osw. Heer 
(1840). An J . H. erinnern eine von der Sektion Tödi
S. A. C. bei der Hegetschwilerplatte an der Gelben 
Wand am Tödiaufstieg vom Bifertengletscher her 1863 
angebrachte eherne Gedenktafel und ein Gedenkstein 
im botanischen Garten Zürich (seit 1882). — C. Schrö
ter : J . H. (in Nbl. Waisenhaus Zur. 1913 ; m it allen 
bibliogr. Nachweisen). — 3. J o h .  J a k o b ,  Bruder von 
Nr. 2, 1795-1860, Arzt in Rifferswil, S tatthalter des 
Knonauer Amtes, eifriger Botaniker. Zwei Arbeiten von 
ihm in den Denkschriften 1, 1829. — 4. K arl, Sohn von 
Nr. 3, 1838-16. VI. 1901, Dr. med., Arzt in Rifferswil 
1865, Botaniker und zuverlässigster Flechtenkenner 
der Schweiz. — KSA 1901. — V SN G  1901. — N ZZ  
1901, Nr. 168. [H. Br.]

HEG G,  T h érèse-Ma r i e . Siehe La n d e r s e t .
HEGG.  Altes Bürgergeschlecht, heute der Gem. 

Schtipfen, Diemerswil und Münchenbuchsee. Ein Jo 
hannes Hegk kom m t schon 1333 in der Gegend von 
Grossaffoltern vor (F R B ). — E m i l ,  von Schüpfen, Dr. 
med., * 1864 in Guggisberg, Privatdozent für Augen
heilkunde an der U niversität Bern ; Fachschriftsteller 
und Verfasser von Aufsätzen über bildende K unst. — 
SZG L. [H .  Tr .]

Ein seit 1777 in der W aadt niedergelassener Zweig 
wurde 1822 in Chexbres eingebürgert. — A u g u s t ,  1856- 
1912, Grossrat 1897-1905, Bezirksrichter 1906-1912. — 
Louis, * 1884, Sohn des Vorgen., Leiter der waadtländ. 
Grundbuchvermessung, Verfasser einer Monographie 
über das Grundbuch. — Livre d ’Or. [M. R.]

H EGG EN ZI ,  H e g g e n z e r .  Altes, Ende des 16. 
Jahrh. ausgestorbenes adeliges Bürgergeschlecht der 
S tadt Schaffhausen. Wappen : in Rot auf blauem Drei
berg ein silberner S tern . W i l h e l m  I., 1253 ; R ü d i g e r ,  
1253-1289 gen. ; H e i n r i c h ,  1253. — 1. W i l h e l m  II., 
Sohn Rüdigers, des Rats 1320. — 2. K o n r a d  I., Bru
der Rüdigers, erhält 1306 vom Grafen Eberhard von 
Nellenburg die Vogtei über Ober- und Unterhailau, 
kauft 1315 von Heinrich und Johann, den Truchsessen 
von Diessenhofen, die Vogtei zu Altorf. — 3. Ein Sohn 
von Nr. 2 verkauft 1348 die Vogtei über Iiallau an 
Bischof Ulrich von Konstanz, vergabt 1358 den Schwe

stern zum hl. Kreuz das Haus an der Repfergasse (!).
— 4. H a n s  I. (1373-1386), Vogtherr zu Altorf, j  bei 
Sempach. — 5. K o n r a d  II., Seckeimeister 1411, Bürge 
für die S tadt für Allerheiligen 1414, SpitalpHeger seit 
1415, t  ca. 1440. — 6. H a n s  II., Bruder von Nr. 5, 
Gläubiger der S tadt 1437, des R ats 1438, « Stiirmaister » 
1449, bekam als Vogt zu Kaiserstuhl ca. 1453 von Bi
schof Heinrich von Konstanz lehensweise das Schloss 
Schwarz wasserstelz, verkaufte 1459 die Vogtei zu 
Altorf an das Kloster Paradies, f  vor 1470. — 7. K o n 
r a d  III., Sohn von Nr. 6, Bürge für die S tadt 1471, 
Seckeimeister 1477, wurde wegen Betrügereien hinge
richtet. — 8. W i l h e l m  III., Bruder von Nr. 7, bi
schöflicher Vogt zu Neunkirch 1477-1499, verkauft 1482 
seine Zehnten zu W ildlingen (Heggenzer Zehnten) an 
das Kloster Rheinau ; Schiedsrichter zwischen den 
Klöstern St. Agnes en und Rheinau 1483. — 9. K o n 
r a d  IV., empfängt 1495 von Abt Martin von Reiche
nau das Schloss Weisswasserstelz zu Lehen ; ist als 
Obervogt zu Kaiserstuhl (1507-1526) auch im Besitz 
des Schlosses Schwarz wasserstelz. —  10. J o h a n n  M e l 
c h i o r ,  Sohn von Nr. 9, R at des Königs Ferdinand und 
Vogt der Grafschaft Hauenstein 1533, W aldvogt über 
den Schwarzwald 1535, erscheint 1542 mit Graf Jost 
Nikolaus von Hohenzollern als kaiserlicher Bote zu 
Baden und begehrt, von den Eidgenossen Zuzug gegen 
die Türken. Von da an erscheint er als ständiger Ge
sandter bei den Eidgenossen häufig in Abschieden. 1578 
erwarb er das Bürgerrecht zu Zürich, f  zu Ensisheim 
1587. — Vergl. US. — Rüeger : Chronik. — Im  Thurn- 
Harder : Chronik. — Kirchhofer : Neujahrsgeschenke.
— LL. [W .-K .]

HEGGI .  Bürgerliche Familie der S tadt Bern, ein
gebürgert 1631 m it B e n d i c h t  von Buchsee, Rotger
ber. Wappen : in Blau auf grünem Dreiberg goldener 
Halbmond, überhöht von langgesstieitern grünem Kee- 
b latt, das beseitet ist von 2 goldenen Sternen. Der 
letzte, A b r a h a m  R u d o l f ,  1764-1821, Metzgermeister 
und Handelsmann, wurde 1795 Miteigentümer des 
Erlacherhofes und besass auch das Schloss Muri, er 
hiess deswegen der « Muri-König ». — v. Mülinen : 
Beiträge II I, 246. — Genealogien Grüner u. v. Wer dt, 
S tadtbibi. Bern. [H .  T.]

HEGGLI .  Luzern er Familien in den Aemtern Lu
zern und Hochdorf. —- H a n s ,  Ammann zu Gelfingen 
1660. — J o s e f ,  von Gel fingen, Friedensrichter erwarb 
am 1. vi. 1849 aus Staatsbesitz um die Summe von 
33 405 Fr. das Schloss Heidegg sam t Umgelände und 
1862 die Staatsfischenze am Baldeggersee. — S taats
archiv Luzern. [P .  X .W . ]

HEGGLIN.  Weit verbreitetes Geschlecht der Gem. 
Menzingen (K ant. Zug).
Wappen : in Gold ein ro
ter, später in Rot ein gol
dener Stern zwischen zwei 
K leeblättern auf Drei
spitz. Der Name kommt 
urk. 1417 erstmals vor.
R u d o l f ,  f  bei Arbedo 
1422 ; andere H. f  in den 
folgenden Kriegen des 15.
Jahrh . — 1. U l r i c h ,
H auptm ann in französi
schen Diensten, Ammann 
1617, t  1637. — 2. K a r l ,
1631-1690, Ammann 1680- 
1681 und 1689-1690. — 3.
O s w a l d  A n t o n ,  Ammann 
1707-1708. — 4. F r a n z  
J o s e p h ,  27. i v .  1800-21. v i .
1861, Gemeinderat 1831,
Landammann 1836 ab
wechslungsweise bis zu 
seinem Tode; K antonsrat 
1831, Gemeindepräsident 1840, Grossrat 1848, Regie
rungsrat 1850 ; Förderer von Landbau, Viehzucht, 
Gewerbe und Verkehr. — 5. P e t e r  J o s e f ,  11. i.
1832-13. IV. 1893, Gründer der W asserheilanstalt 
Schönbrunn, hervorragender Arzt und Staatsm ann, 
Erziehungsrat 1858-1866, K antonsrat 1878-1891, Regie-

1' ': ' inz Joseph Hegglin.  
Nach einer  Photographie .
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rungsrat 1878-1891, Förderer der zugerischen Eisenbahn
fragen.— 6. K a r l ,  Sohn von Nr. 5, 5. XL 1865-2. XL 1923, 
ebenfalls K urarzt in Schönbrunn, K antonsrat 1899; be
schäftigte sich viel m it Heimatgeschichte ; Verfasser

1831 in ein 
1888 freies 

1915-1916 gehören sie 
Hegi-Naef aus Zürich.

Schloss I leg i  um 1754. Nach einem Kupfers tich der  Topographie von 
David Ilerr liborger.

einer Biographie des Landamm anns Franz Jos. H. i 
(1915). — Dem Geschlechte gehören auch mehrere Ver- i  

tre ter des geistlichen Standes an, sowie Ordensgeistliche, i

u. a. — 7. P. C l e m e n s ,  29. vi. 1828-24. x i. 1924, Bene
diktiner in Einsiedeln, Lehrer an der dortigen Stifts
schule und Musikdirektor ; Senior. — 8. P. A l o i s ,  |
12. x. 1850-1. XII. 1923, Sohn von Nr. 4, Jesuit, Pro- I 
fessor für orientalische Sprachen an der U niversität 
Bombay (Indien) seit 1887. — Vergl. Karl Hegglin : 
Landammann F. J . H . — L. C. Businger : Franz Joseph 
Hegglin. — W. J . Meyer ; Zuger Biographien, p. 235- 
243. " [ W .  J .  M e y e r .]

Ein gleichnamiges Geschlecht, vielleicht aus Zug 
stamm end, ist in Nidwalden Ende des 18. Jah rh . erlo
schen. 1643 wurde Peter H. zum Nidwaldner Landmann 
angenommen. — Z S K  1917, p. 145. [R. D.]

HEGI  (K t. Zürich, Bez. und S tadt W interthur, 
Quartier O berwinterthur. S. GLS). Dorf, m itte la lter
liche Burg, H errschaft und Obervogtei. Bis zur E in
gemeindung in W interthur 1922 eigene Zivil- und 
Sehnigem. O berwinterthurs. Wappen : das des gleich
namigen Adelsgeschlechtes. Das K ollegiatstift von E in
bruch besass in H. Eigengut in grösserem Umfange seit 
Anfang des 14. Jahrh ., darunter die bei der Reforma
tion an den S taa t übergegangenen grossen Waldungen 
im Hegiberg. Die niedern Gerichte gehörten als Öster
reich. Lehen im 14. Jah rh . den Herren von Adlikon, 
dann den Breitenlandenberg und seit 1531 den Hallwyl 
auf Hegi, bis sie 1587 die S tadt Zürich erwarb und mit 
den übrigen Gerechtsamen zu einer ziirch. Obervogtei 
ausgestaltete. Öffnungen des Gotteshauses Embrach 
zu Hegi von 1396 und 1464, abgedruckt bei Schauberg : 
Beiträge 7, p. 81, und J .  Grimm : Weisthümer 4, p. 342 ;
1, p. 120. Die von Zürich am 8. vi. 1587 erworbene 
und zu einer äusseren Obervogtei gemachte Herrschaft 
umfasste neben dem Schlosse Güter und Einkünfte 
zu Hegi, Wiesendangen und Stadel, die Gerichtsherr
lichkeiten zu Hegi, 0 berw interthur, Wiesendangen, 
Gundetswil und Zünikon, sowie das Meieramt des Abtes 
zu Petershausen in W iesendangen, die Lehenschaft und 
Kollatur der Kaplaneipfründe zu Pfäffikon, Tavernen
rechte zu Ober w interthur und Wiesendangen, sowie ein 
bestimmtes Gemeinwerk. Diese Besitzungen waren zum 
Teil Lehen vom Bischöfe von K onstanz, von der Graf
schaft K iburg und vom Reiche, vom Abt von St. Gallen 
und von den Grafen von Fürstenberg als Erben der 
Freiherren von Klingen. Mit dieser zürch. Vogtei war 
die Mitgliedschaft bei der Herrenstube in W interthur 
verbunden.

Die Burg, ein einstiges Weiherschloss, stam m t im

Kern, dem W ohnturm, aus dem Ende des 12. oder 
Anfang des 13. Jah rh . und war bis 1798 ein Lehen vom 
Domstifte Konstanz. Der 1457 auf Hegi geborene Kon- 
stanzer Bischof Hugo von Hohenlandenberg liess mit 

seinem Bruder Ulrich die Burg erweitern 
und eine zweistöckige Kapellenanlage 
anbringen. Wohl schon 1460 ging die 
Burg an die Herren von Hohenlandenberg 
und um 1519 an die Herren von Hallwyl 
über, die sie 1587 sam t der Herrschaft 
an die S tadt Zürich verkauften. Von den 
zürch. Obervögten war Hans Jacob 
Gessner (1613-1618) der baulustigste. 
Renovation des Ganzen seit 1915. Ori
ginale Wappenfolge der Obervögte im 
Schlossturm. Nach der 1798 erfolgten 
Aufhebung der Obervogtei wurden die 
Liegenschaften verpachtet,
Erblehen verw andelt und 
Eigentum . Seit 
Prof. Friedrich
— Nbl. Stadtbibi. ■Winterthur 1815. — 
M A  GZ 23, Heft 6, p. 321 (29). — A S A  
1890, p. 348.— Die Schweiz 1904.— ZP  
1918, Nr. 107 ff. — ASA N. F. 1918, Nr. 3.
— N Z Z  1919, Nr. 796. — Ausstellungs
zeitung Winterthur 1924, Nr. 3. — Nbl. 
Hülfsges. in Winterthur 1925. — F. Hegi- 
Naef : Schloss u. Herrschaft Hegi (1925) 
m it Verz. der Obervögte. [F. H.]

HEGI .  Familien der K te. Bern, Luzern und Zürich.
A. K a n to n  B e r n . Die schon im 17. Jahrh . in Rogg- 

wil eingebürgerte Familie H. soll nach Glur (Roggw. 
Chronik) aus dem K t. Zürich stamm en. [H. T.]

B. K a n to n  L u z e r n . Familie aus der Umgegend von 
Pfaffnau (seit 1418). — H a n s ,  Richter in Pfaifnau 1454. 
— H a n s ,  Richter 1588. — M a l a c h i a s ,  1803-1865, Bi
bliothekar in St.. U rban. — U l r i c h ,  von Zell 1843-1908, 
Gemeindepräsident 1875, Grossrat 1883, Regierungsrat 
1894. — Vergl. Herzog : Ehrentempel IV. — S taats
archiv. [P. X . W . ]

C. K a n to n  Z ü r ich . Bürgergeschlecht der Stadt Zü
rich seit 1623, bis 
zum Anfang des 19. 
Jah rh . am Stam m 
orte Wiesendangen
u. im 16.-18. Jah rh . 
auch im Dorfe Hegi 
blühend. Wappen 
seit Beginn des 17. 
Jah rh . : 1. in Gold 
aus grünem Drei
berg, je  aus einem

Berge wachsend drei vierblätterige ungehärtete grün- 
gestielte rote Rosen m it goldenen Butzen ; 2. in Blau 
grüner Dreiberg, aus dessen m ittlerem  Berg drei weisse 
Maiglöcklein an grünen Stielen wachsen. — 1. H a n s  
Hegi, auch von Hegi, der Stam m vater, ei scheint seit 
ca. 1452 als reichenauischer Rebmann zu W iesendan
gen, Weibel zu Wiesendangen 1490-1500. — 2. K o n 
r a d ,  1491-1536, Reisläufer im Dienste König Maximi
lians, Rottm eister Wiesendangens, 1513 im Dijonerzug 
und 1515 in der Schlacht bei Marignano, S tabhalter 
der Herren von Hallwyl zu Wiesendangen 1523-1525 
undkiburgischer Grafschaftsweibel; Steuereinzieher der 
Grafschaft bis 1533. — 3. H a n s ,  1535-1537, Vogt der 
Herren von Hallwyl zu Wiesendangen. — 4. J o h a n n e s ,  
* in FIall au als Sohn des aus Wiesendangen stam m en
den, 1592 in Eglisau verbürgerten H e i n r i c h ,  1584-1650, 
S tam m vater der Familie H. von Zürich, Theologie
student in Heidelberg 1607-1610, Pfarrer zu Schönau 
bei Heidelberg 1610, zu Waldalben 1612 und zu Steinen
wenden (Kurpfalz) 1614. Im 30jährigen Krieg vertrieben 
1621, S tadtpfarrer zu Frauenfeld 1622, erhielt er 8 .1. 1623 
mit seinen Söhnen das Bürgerrecht in Zürich. Pfarrer zu 
Horgen 1634. — Familiengeschichte Blätter 1912. —
G.Toepke : Matrikel der Univ. Heidelberg II . — Quellen
il. Studien zur Hess. Schul- und Universitätsgesch., 
Heft 7. — 5. J o h a n n e s ,  Sohn von Nr. 4, 1615-1675, 
Pfarrer zu Steckborn 1636, wo er 1642 einen Altarbilder-
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liandel auszufechten hatte, Pfarrer zu Stein a. Rh. 1648, 
zu Glarus 1657, gl. J .  Dekan des Landes Glarus. — 
Le livre du recteur (Genève), p. 108. — Gesch... Amm ann
I .  — 6. A b r a h a m , 1635-1704, Bruder von Nr. 5, W und
arzt, S tad tarzt (1. W undarzt am Spital) 1691, erfolg
reicher Bruchoperateur, Regimentsfeldscherer 1682. — 
Nbl. Waisenhaus 1871, p. 23 ; 1872, p. 43 ; 1926, p. 16.
— 7. J o h a n n e s , * 1643, Sohn von Nr. 5, Theologie
student 1665 in Genf, 1668 in Heidelberg, machte 
grössere Reisen im Ausland ; Uebersetzer französischer 
und englischer Bücher, Pfarrer zu Elm 1669, zu Thalwil 
1677, Dekan des Zürichseekapitels 1699, f  1711 bei 
der Einweihung der neuen Kirche in Langnau am Albis.
— Matrikeln Genf it. Heidelberg. — Sprüngli : Die alte 
Kirche zu Thalweil. — Langnauer Pfarrblätter 1911, 
Nr. 2 u. 3. —  8. J o h a n n e s , Sohn von Nr. 7, 1688-1738, 
Kanzlei Verwalter zu Greifensee und Nachgangschreiber 
in Zürich ; Verfasser einer dreibändigen, in der Stifts
bibliothek St. Gallen liegenden Zürcher. Stemmatologie 
und nach LL  einer Topographie des Kts. Zürich (1737).
— 9. J o h a n n e s  der ältere, 1747-1799, Sohn des Pfarrers 
Hans Kaspar zu Oberglatt, wie seine beiden Brüder, 
Grossrat Jo h . H e in r ic h  und Kornhausmeister H ans 
K a s p a r , bildender Künstler. Führte als Goldschmied 
und Kupferstecher ein unstetes Leben, in Lausanne, 
Freiburg i. Ue., Zürich usw. Ausser den im S K L  er
wähnten Arbeiten stamm en von ihm die Bildnisse des 
Antistes J . R. Ulrich und dessen Nachfolgers J . J . Hess 
(1777), sowie des Kupferstechers D. Beyel (1780). Er 
war auch für Lavaters Physiognomisches K abinett 
und Fragm ente tä tig . — Nbl. Waisenh. 1915, p. 68. —

Z T  1915-1917. — F. C. 
Longchamp : L ’estampe et 
le livre à gravures (1921). 
— 10. F r a n z ,  Sohn von 
Nr. 9, 1774-1850, einer 
der bekanntesten Klein
meister der Schweiz im 
Kupferstich ; * in Lau
sanne, f  in Zürich. Be
nannt nach seinem m üt
terlichen Oheim François 
Verdeil. Sein Lehrer im 
Zeichnen u. in der Tech
nik der A quatinta war 
Melchior Pfenninger in 
Zürich ; in Basel arbeitete 
er von 1796 an beim Maler 
und Verleger P. Birmann, 
kehrte 1802 nach Zürich 
zurück und übte sich von 
1804 an auch im Radieren, 
das ihn bald zum belieb
testen und gesuchtesten 
Illustrator machte ; seine 

P latten für N eujahrsblätter, Taschenbücher und li
terarische Werke zählen in die H underte. Die Bau
werke, Geschichte, Sitten und Gebräuche Zürichs sind 
vielfach die Vorbilder für seine Zeichnungen und P latten. 
Von grossen W erken sind zu nennen : die A quatinta
p latten für Bridels Voyage pittoresque de Basle à Bienne 
und für die grossen geogr. Pariser Verlagswerke Oster
walds und Bance’s. — Nbl. Künstlerges. Zur. 1851. — 
A D B . — H. Appenzeller : Der Kupferstecher F . H. 
von Zürich. — SK L . — N Z Z  1919, Nr. 296. — F. C. 
Longchamp : L ’estampe et le livre à gravures. — 11. 
H a n s  K a s p a r ,  * 1778 in Freiburg i. Ue., f  1856 in 
Zürich, Bruder von Nr. 10, zuerst Schrift- und Form
schneider, seit 1820 Graveur und Gründer der ersten 
lithogr. Anstalten in Zürich. Aus seiner Strassburger 
Zeit stammen seine Schnitte zu Zeichnungen für J . P. 
Hebels Rheinischen Hausfreund. — S K L . — H S V S V  
III, p. 761. — O. Behagel : Briefe von J . P. Hebel I, 
p. 90 ff. — J . P. Hebel : Das Schatzkästlein des Rhein- 
länd. Haus freundes. — 12. Johann Salomon, gen. J e a n ,  
1814-1896, Sohn des Goldschmiedes und späteren Kauf
manns Salomon in Zürich und Schaffhausen (Zürcher 
Portraits II , fol. 32), Kunstmaler. Bis 1843 bildete er 
sich neben seinem Jugendfreund Gottfr. Keller in 
München aus, später in Genf, Vevey, Paris, hielt sich

Franz  Hegi um 1850.
Nach einer Ze ichnung  von 

J . Notz (Stadtbibi. W inte rthur) .

bis 1860 in Mexico auf ; m alte eine Menge Studien in 
Aquarell nach Land und Leuten, die auch ethnogra
phisches Interesse besitzen. In seiner späteren Genfer- 
zeit arbeitete er für Zeitschriften und naturwissen
schaftliche Werke. — SK L . — E. Erm atinger : Neue 
Briefe aus G. Kellers Frühzeit (in Deutsche Rundschau, 
Dez. 1914 u. Sonntagsblatt des Bund  1915). — E. E r
matinger : Gottfr. Kellers Briefe und Tagebücher. —■ 
Die Schweiz 1916, p. 413. — P. Schaffner : Gottfr. 
Keller als Maler. — 13. Gustav, 1843-1905, Urenkel 
des Goldschmiedes und Kornhausmeisters J o h .  Kaspar 
(S K L ),  Pfarrer zu Rickenbach bei W interthur 1869, 
zu Fischenthal 1879, von 1885 an Präsident der Be- 
zirksschulpflege Hinwil, auch Mitglied des K antonsrats 
1881-1896. — Z W  Chr. 1905, p. 209. — N Z Z  1905, 
Nr. 184. — SZG  44, p. 210. — A SG  X, p. 214. — 
Gedruckte Abdankung  (1911). — 14. Gustav, Sohn von 
Nr. 13, * 1876, Dr. phil., Botaniker in München, dokto
rierte in Zürich m it : Das obere Tösstal und die angren
zenden Gebiete floristisch und pflanzengeogr. dargestelll 
(M itt. aus dem Botan. Museum der Univ. Zürich XVI,
1902). Botan. Hilfsarbeiter beim Kolonialwirtschaftli
chen Komitee in Berlin 1901, Kustos am bayer, bo ta
nischen Garten in München 1902-1908, Privatdozent an 
der U niversität München 1905, a. o. Professor 1911, 
Schweiz. Konsul 1911-1920 und Generalkonsul in Mün
chen 1920-1924. Hauptwerk : Illustrierte Flora von 
Mitteleuropa (1906 IT., bis je tz t 8 Bde.). Ferner mit
G. Dunzinger : Alpenflora, die verbreitetsten Alpen
pflanzen von Bayern, Tirol u. der Schweiz (1905 ff.). — 
ZW Chr. 1910, p. 516.— SZG L. — 15. F r ie d r ic h  Her
mann, Dr. phil., Bruder von Nr. 14, * 1878, Historiker, 
in Rüschliicon bei Zürich. Diss. : Die geächteten Räte 
des Erzherzogs Sigmund von Oesterreich und ihre Be
ziehungen zur Schweiz (Innsbruck 1905 u. 1910). Ad
ju nk t am Staatsarchiv Zürich, bezw. II. Staatsarchivar 
1905-1917, Privatdozent an der Univ. Zürich für histor. 
Hülfs Wissenschaften (u. W irtschaftsgeschichte) seit 
1913, Titularprofessor 1921. Redaktor des ALIS  1910- 
1915, des AS G 1910-1913. M itarbeiter am H B LS. 
Werke : Festschrift der Z un ft zur Schmiden in  Zürich 
1336-1912 ; mit H. Nabholz : Die Zürcher Steuerbücher 
des 14. Jahrh. ; Sigelabbildungen zum UZ IX -X I ; Der 
Glückshafenrodel des Zürcher Freischiessens 1504. — 
Vergl. im allg. LL. — L. Bosshart : Chronik. — Egli : 
Adens. — Wirz : Etat. — Keller-Escher : Promptuar. 
— Thieme und Becker : Allg. Lex. der bildenden Künst
ler, 16. Bd., p. 247. — SG B  I. — J . Siebmachers 
Wappenbuch V, 10, Heft V. — Für Nr. 14 und 15 : 
Degenere Wer ist’s ? V II. Ausgabe. — SZG L. — Meyer
v. Knonau : Festschrift Univ. Zürich 1914, p.  58. [F. H.] 

HEGI,  von. Kiburgisches und bischöflich-konstanzi- 
sches Ministerialengeschlecht, benannt nach der noch 
erhaltenen Burg Hegi, 1225-1493. Erbliche Meyer des 

Klosters Petershausen zu Wiesendan- 
gen (Öffnung von 1473), Besitzer der 
Vogtei Buch bei Wiesendangen und 
Mitglieder der Herrenstube in W inter
thur. Bürger zu Schaffhausen seit 1352 
und W interthur seit mindestens 1407. 
Erscheinen um die Mitte des 13. Jahrh. 
oft als Zeugen in Urkunden der Grafen 
H artm ann des altern u. des jüngern von 
Kiburg. Wappen : in Gold ein steigen
der schwarzer Löwe. Die Ueberein- 

stimmung mit demWappen der bischöflichen Truchsesse 
von Hugelshofen lässt auf Abstammung von letzteren 
schliessen. — 1. W e z e l  1. (1225-1244), Lehenträger des 
Bischofs von Konstanz, Stam m vater. — 2. R e c k o  (1241- 
1262), nim m t 1248 am Kampfe des Grafen H artm ann 
des altern von Kiburg gegen den stau fischen Exkönig 
Konrad im Eisasse teil. R itter und kiburgischer Mini
sterial 1252, to t 1327. — 3. W e z e l  II. (1272-1317), 
R itter und Ministerial des Stiftes Konstanz 1287. —
4. H u g o  I., Meier des Klosters Petershausen in Wiesen
dangen 1285 (heisst in der Urkunde bloss Hugo dictus 
Majer, in der Siegelumschrift Hugo de Hegi). Schultheiss 
zu W interthur 1342-20. XII. 1343 ; to t 4. v. 1352. —
5. W e z e l  I I I . ,  der A eit ere oder Alte, Sohn von Nr. 4, 
Gerichtsherr (Meier) von Wiesendangen 1348 und 1352,
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Vogt und Meier zu Buch 1351, Bürger zu Schaffhausen 
seit 1352 und m it seinen Geschwistern pfandweiser 
Inhaber des toggenburgischen Zehntens zu Gächlingen 
(K t. Schaffhausen), Empfänger österreichischer Lehen 
1361, Besitzer der Burg Salenstein am Untersee 1379 
usw., erwirbt das Bürgerrecht zu W interthur 1407. Er 
und seine 2 Söhne gerieten wegen ihrer Veste Hegi in 
einen Kleinkrieg m it W interthur, der 1409 von den 
Österreich. R äten zu Baden beigelegt wurde. — 6. 
H u go  II. (135.2-1396), Bruder von N r .  5, Bürger zu 
Schaffhausen 1352 und Meier zu Wiesehdangen 1381.
— 7. J o h a n n e s , Bruder von Nr. 5, Bürger zu Schaffhau
sen 1352, Johanniterkom thur zu Ueberlingen 1361 und 
1381-1399, zu Feldkirch 1360 (?)-1367, O rdensstatthalter 
zu Tobel im Thurgau 1377, S ta ttha lter in deutschen Lan
den, sowie Balleier der oberen Ballei von Deutschland 
1397. — ZGO  29, p. 161 ; 22, p. 27 ; 32, p. 177 ff. — 
X III. Jahresbericht Vorarlberg, p. 6 u. XXV, p. 3 0 .— 
Rtinger : Chronik von Schaffhausen, p. 765, Note. — 
W itte : Urk.-Buch Strassburg V II, p. 832. — 8. R ü d i 
g e r , Bruder von Nr. 5, Bürger zu Schaffhausen 1352, 
Propst des Augustinerchorherrenstiftes Ittingen 1371-
1412.— v. Mülinen : Helvetia sacra. — Rüeger : Chronik.
— Staatsarch. Zürich u. S tadtarchiv W interthur. — 
UStG  IV, p. 186. — Z S K  X II u. X III . —■ 9. V e r e n a ,  
Schwester von Nr. 5, Bürgerin zu Schaffhausen 1352, 
Aebtissin des Zisterzienserinnenklosters Kalchrain 1388- 
1422, das 1422 unter ihr abbrannte. — v. Mülinen : 
Helvetia sacra. — 10. W e z e l  IV., Sohn von Nr. 5, 
kaufte die österreichische Vogtei zu Gundetswil (K t. 
Zürich) bei Frauenfeld 1404, erneuerte das Bürgerrecht 
zu W interthur 1407, ist m it seinem Bruder Hugo Lehen
träger der Abtei St. Gallen 1410. W ird in W iesendan
gen von 2 Bauern aus Reutlingen-W interthur erschla
gen 1416. Sühnvertrag vom 20. V I .  1416. —  Urk. Stadt- 
arch. W interthur. — Thommen : Urk. aus Österreich. 
Archiven II . —  11. H u g o  II I . (1409-1426), nahm  mit 
seinem Bruder Nr. 10 am Konzil zu Konstanz teil ; am 
W affenstillstand 1426 zwischen Appenzell und dem 
Grafen von Toggenburg, dessen Diener er ist, beteiligt ; 
to t 1430. — 12. HUGO IV., Sohn von Nr. 11, nahm  am 
Ueberfalle Bruggs durch die Freiherren von Falkenstein 
1444 teil u . beteiligte sich in Österreich. Diensten am Zu
satz in W interthur gegen die Eidgenossen 1460. Stiftete 
vor 1449 eine Pfründe und ewige Messe zum Golden
bergeraltar in Ob er w in terthur. Bürgerrecht in W inter
thu r 8. II. 1468. U nterstü tzte im W inter 1491 die Armen 
der Stadt, f  nach 8. vii. 1493, begraben zu Oberwinter
thur ; sein Grabstein auf der Morsburg. — LL. — A SA 
VI, p. 348. — Rüeger : Chronik. — OBG II . — A H S  
1901 u. 1912. — L. Bosshart : Chronik. — Nbl. Hülfsges. 
Winterthur 1925 u. Separatausgabe v. F. Hegi : Schloss
u. Herrschaft Hegi. [F. H.]

Eine andere Familie v o n  H e g i , aus Zug stammend, 
1651 in den Österreich. Adelsstand und 1677 und 1694 in 
den Freiherrenstand erhoben, f  Geschlecht im Erzbistum 
Salzburg. Wappen : in Weiss 3 goldgekrönte schwarze Ra
benköpfe m it türkisbesetztem  goldenem Ring im Schna
bel. Im  freiherrlichen W appen liegt der Stammschild 
auf einem von R ot und Weiss gevierteteli Schild m it 
Lilienkreuz in gewechselten Farben. —  1. O s w a l d , 
* ca. 1605 in Zug als Sohn des Michel Hägi, aus ,einem 
zugerischen Beisassengeschlecht. Studierte in Freiburg
i. B. Jurisprudenz ; P rak tikan t am Reichskammerge
richt zu Speyer, Kam m ersekretär des Fürstpropstes zu 
Ellwangen 1634, Stadtschreiber zu Reichenhall, 1639, 
Urbar- u. Hofrichter des Frauenklosters auf dem Nonn- 
berg in Salzburg, fürst erzbis chö Ili eher R at, 1648 öffent
licher Notar. Verabfolgung des Mannrechts durch Zug 
1634. Erhielt am 10. V I .  1651 von Kaiser Ferdinand II I . 
den österr. Adelsstand, f  19. i. 1660. —■ 2. A u g u s t i n  
F r i e d r i c h ,  1638-1686, wurde nach grossen Reisen 1662 
Truchsess des Erzbischofs und hernach Hofrat, nach 
1668 geheimer R at, oberster Kriegskommissär und Di
rektor des Münz- und Bergwesens, erhielt am 26. I. 1677 
von Kaiser Leopold ein Freiherrendiplom m it irriger 
Bezugnahme auf die A bstam mung von dem r i t t  er
ra ässigen Geschlechte derer von Hegi (bei W interthur). 
Besitzer des Schlossgutes Ursprung bei Salzburg. 1685 
fiel er in Ungnade. — 3. F r a n z  G u i d o b a l d ,  1655-1718,

Stiefbruder von Nr. 2, churfürstlicher Kriegsrat, Pfleger 
zu Lofer, Neuhaus, Tittmoning. und W artenfels. 5. IV. 
1694 Freiherrendiplom von Kaiser Leopold I. — Das 
Geschlecht starb 1757 im Mannesstamm aus. — Gfr. 
23, p. 311. — OBG II , p. 10. — Neuer Siebmacher IV, 
6, H eft 1. — Ludwig Pezolt : Das Schloss Ursprung 
und seine Besitzer (51. Bd. der Mitteilungen der Gesell
schaft für Salzburger Landeskunde). — Mitteilungen des 
Archivrates I I I , 1. Heft, p. 85. [F. H.1

H E G N A U  (K t. Zürich, Bez. Uster, Gem. Volkets- 
wil. S. GLS). Dorf und Zivilgem., Schulgem. 1918 mit 
Volketswil. Wappen : das des gleichnamigen Junker
geschlechts. Die 1902 auf dem « Rüssel » gemachten 
Funde aus 2 alamannischen Kindergräbern liegen im 
Landesmuseum. Die schon 1504 nachweisbare Kapelle 
wurde zum Schulhaus um gebaut und ist seit 1755 m it 
dem jetzigen Turm versehen. Vor ca. 60 Jahren ist 
ein an die Kapelle gebautes altertümliches Haus, « Klo
ster » genannt, abgetragen worden. Bis zur Ablösung 
der ICirchgem. Volketswil 1521 von Uster war H. nach 
Uster pfarrgenössig. Grundbesitz besassen die Propstei 
in Zürich, das Stift Einsiedeln und das Lazariterhaus im 
Gfenn. Der Zehnten, Lehen von Oesterreich, kam  1451 
an die Propstei Zürich. Das Geschlecht Hegnauer besass 
noch im 16. Jahrh . eine Vogtei in H. — ASA N. F. IV, 
p. 241 u. 319. — Nüscheler : Gotteshäuser II I , p. 335.
— Nbl. Uster 1866, p. 26. — Mem. Tig. — Peterhans : 
Ins Zürcher Oberland, p. 75 ff. [F. H.]

H E G N A U ,  v o n ,  und H E G N A U E R .  Habsburg. Die
nergeschlecht des gleichnamigen Dorfes, im 14. Jahrh . in 
Baden und im 15. Jah rh . in Zürich verbürgert, im 17. 
Jahrh . auch in Fehraltorf und im 18.-19. Jahrh . auf der 
Burg U ster wohnhaft, heute noch in U ster verbürgert. 
Ob Zusammenhänge m it den H. zu Elgg und in Seengen 
existieren, ist fraglich. Das Geschlecht zu Hegnau hatte  
noch im 16. Jahrh . gewisse Vogteirechte, konnte aber 
seine privilegierte Stellung nicht behaupten, verliess 
vor 1553 das Burgsäss und verbauerte im Dorfe. Da 
sich in Zürich und Baden die dortigen Hagnauer auch 
Hegnauer nannten und z. T. die gleichen Vornamen 
führten, sind beide Geschlechter schon öfters m it ein
ander verm engt worden. Wappen : geständert von Blau 
und Gold. — 1. J o h a n n e s  (1331-1376), seit 1367 Junker 
und Bürger zu Baden, besass 1363-1376 die H err
schaftsrechte der Herren v. Uelingen zu Endingen. —
2. W i l h e l m  (1363-1413), Sohn von Nr. 1, Junker, 
Bürger zu Baden, Einnehmer der dem Adel, den 
Klöstern und Städten im Aargau auf erlegten ausser
ordentlichen Steuern 1388-1389. — 3. J o h a n n e s  wird 
am 22. XI. 1440 Bürger zu Zürich. — 4. J a k o b ,  m it 
Kleinhans 1522 Vogtherr zu Hegnau, f  1531 in der 
Schlacht bei Kappel. Die Vogt ei ging 1535 an die 
Trüb über. — Vergl. Merz : Burgen des Aargaus, p. 184.
— Derselbe : Wappenbuch Baden (mit irrtüm licher Bei
ziehung von Hagnauern aus Zürich). — QSG XV, 2, 
p. 713 ff. — Zürcher Stadtbücher. — M A  GZ 23, Heft 6.
— UZ V-XI. — F B B  I I I .  — Heg. Pfäfers. —  Jahr- 
zeilb. Uster. — Reg. Einsiedeln. [F .  H.]

H E G N A U E R .  Siehe H a g n a u e r .
H E G N A U E R .  Seit der 2. Hälfte des 14. Jah rh . unter 

den Formen Hegner, Heginer und Hegnauer vorkom
mendes, noch blühendes Ratsgeschlecht des Fleckens 
Elgg (K t. Zürich), wohl gleichen Ursprungs wie die 
Hegner in W interthur. In W interthur verbürgert 1900, 
in Zürich 1877. Wappen : in R ot 3 Barbierhandwerks
zeuge. — 1. U l r i c h ,  Vogt zu Elgg 1466-1482, Pfleger 
der h. K reuzpfründe. — 2. H e i n r i c h ,  1767-1835, Ge- 
richtsschreiber, eifriger P atrio t, Mitglied der Landes
kommission und des Grossen Rats 1798, Suppleant des 
helvetischen Senats, einziger V ertreter des K ts. im 
obersten Gerichtshof der Schweiz (Oberrichter), Un
te rs ta ttha lte r des D istrikts, wieder Grossrat 1828. — 
K. Hauser : Gesch. von Elgg. —• Meier : Gesch. von 
Wetzikon. [F .  H.]

H E G N E R .  Familien der K te. Schwyz und Zürich.
A. K a n to n  S c h w y z . Eines der ältesten Bürgerge

schlechter der March, heute Bürger von Galgenen, 
Lachen, Schübelbach und Vorderthal. Wappen : in Blau 
auf grünem Dreiberg ein linksgewendeter gelber, rot- 
gezungter Löwe m it präsentierendem silbernem Säbel
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Eine Anzahl dieses Geschlechts waren Siebner, Präsiden
ten, R atsherrn, Gerichtsbeamte, W eltpriester und Kon- 
ventuale. —• 1. H e i n r i c h , Landam m ann der March 
1410, siegelt den ersten Landrechtsbrief m it Schwyz 
1414 im Namen der March. — 2. A r n o l d , Landam
m ann der March 1414, 1421, 1422, 1424, 1428 und 

1434, siegelt den erw. Landrechtsbrief 
1414 im Namen der Regierung von 
Schwyz ; half 1428 den Streit des 
Grafen von Toggenburg und der S tadt 
Zürich m it Glarus entscheiden. —
3. R u d o l f , Landam m ann der March 
1490. — 4. H e i n r i c h , Landamm ann 
der March 1520-1524 und 1527-1529. 
— 5. H e i n r i c h , Sohn von Nr. 4, eben
so 1532-1537, 1539, 1542-1549, 1550,
1552. — 6. Ga l l u s , Sohn von Nr. 5, 

S ta ttha lte r 1549, 1551-1563, Landamm ann der March 
1563-1565, f  in den 1570er Jahren. — 7. R u d o l f , 
Sohn von Nr. 6, * 1540, H auptm ann in Frankreich 
1570, S ta ttha lter 1586-1588, Landamm ann 1589-1591, 
1592-1594, 1596-1597, 1599, 1604. — 8. J o h a n n  
F r a n z , ebenso 1613-1614. — 9. H an s  H e i n r i c h ,
Sohn von Nr. 7, * 1580, S ta ttha lter 1630-1632, Land
am m ann der March 1632-1634, 1643, 1644, 1646, 
1651, 1653. — 10. J o h a n n  Ma r t i n , Landesfähnrich, 
Landamm ann der March 1662-1663. — 11. H e i n r i c h  
R u d o l f , ebenso 1670-1671. — 12. Jo n . R u d o l f , Sohn 
von Nr. 9, Landschreiber 1642-1667, des Rats, S ta tt
halter 1668-1670, Landam m ann der March 1670-1672,
1678-1680, t  1683, begründete in der Verwaltung der 
Landeskanzlei eine über 100 Jahre dauernde Regierungs
dynastie. — 13. J o h . R u d o l f , Sohn von Nr. 12, Land
schreiber 1667-1677, Kanzler des Klosters St. U rban. —
14. K arl  ARNOLD, Sohn von Nr. 12, Dr. med., Land
am m ann 1704-1705, f  1707. — 15. J o h . Ma r t i n , Sohn 
von Nr. 12, Landesfähnrich, Landschreiber 1688-1705, 
Landam m ann 1708-1711. — 16. F r a n z , Landammann 
der March 1713-1714. — 17. F r a nz  I g n a z , Sohn von 
Nr. 12, Landschreiber 1677-1688. — 18. J o h . H e i n r i c h , 
Sohn von Nr. 12, ebenso 1703-1740. —- 19. J o s e f , 
Landam m ann 1717-1718. — 20. Jo n . I gn a z , Sohn von 
Nr. 18, Landschreiber 17 4 0 -f  1765. — 21. F ranz  
A n t o n , Landam m ann 1769-1770. — 22. J o h . P e t e r , 
Gemeindepräsident 1836-1842, Gerichtspräsident der 
March 1848-1854. — 23. J a k o b  Me i n r a d , * 8. i x .  1813, 
Grossrat, Verfassungsrat, Bezirksammann der March 
1852-1854, N ationalrat 1854-1857, Substitut des Bun
desgerichts 1862-1870, Gerichtspräsident der March 1866- 
1879, t  7. x i i .  1879. — 24. K a s p a r , * 24. XII. 1814, 
leitender Ingenieur beim Bau der Nydeckbrücke in 
Bern 1841-1844, Erbauer der Eisenbahnlinie Fried- 
richshafen-Ulm 1845-1848, Ersteller einer grossen An
zahl Strassen und K unstbrücken, H auptm ann der Ar
tillerie im Sonderbund, Gerichtsschreiber der March 
1852-1862, f  30. ix .  1886. — 25. J o s e f , Enkel von 
Nr. 22, * 1872, K antonsrat, Säckelmeister des Bez. 
March seit 1920. — 26. A u g u s t , * 6. i i . 1880, Dr. med., 
Dozent der Augenheilkunde an der U niversität Jena 
1912, a. o. Professor 1916, erhielt 1922 als Gründer und 
Präsident des Schweiz. Hilfskomitees für die hungernden 
Völker das Ehrenbürgerrecht von Innsbruck. Chefarzt 
am kantonalen Augenspital in Luzern. — Vergl. Archiv 
Schwyz. — Bezirksarchiv Lachen. — Genossenlade 
Galgenen. [B. Hegnek.1

B. K an ton  Z ürich . Geschlecht in W interthur, das 
früher in dieser S tadt eine hervorragende Rolle spielte. 
Wappen (laut W appenbrief Albrechts von Bonstetten 
1492 für Stadtschreiber Gerhard) : in Blau ein Metzger
beil, belegt m it Sstrahligem schwarzem Stern. —
1. J o h a n n  Heginer, Bürger 1430, des Rates der 
Vierzig 1434. — 2. H a n s , H auptm ann der W inter- 
thurer bei Héricourt 1474, worüber er einen Bericht 
hinterliess. — 3. G e b h a r t , Schultheiss 1508-1516. —
4. G e b i i a r t ,  Schultheiss 1522, verzichtete kurz nach 
der W ahl und übernahm  die Stadtschreiberstelle. 
Zum Dank für seine Vermittlung anlässlich des 
Bauernauflaufs zu Töss (1525) ernannte ihn die Zürcher 
Regierung zum Landschreiber des « enneren» u. äusseren 
Amtes der Grafschaft Kiburg. Dieses Amt blieb in der I 

h b l s  iv —  8

Familie ; 11 Hegner haben es nach Gebhart noch be
kleidet. Er stellte das Stadtbuch, eine in Abschrift er
haltene Sammlung von Urkunden zur W interthurer 
Geschichte der Jahre 1265-1535, zusammen. Seine 
Schweizerchronik ist nur auszugsweise erhalten. — A S  G 
1906. — 5. C h r i s t o p h ,  Sohn von Nr. 4, Stadtschreiber 
1538-1565. Verfasser einer in Abschrift erhaltenen 
Schweizerchronilc. — A S  G 1906. — 6. H a n s  U l r i c h ,  
Schultheiss 1636-1665, Mitgründer des Musikkolle
giums und der Bürgerbibliothek, t  1665. — 7. H a n s  
U l r i c h ,  * 6. i .  1632, S tadtrichter 1668, Verfasser einer 
in Abschrift erhaltenen Chronik der Jahre 1601-1678, 
t  4. V I .  1678. — Nbl. Stadtbibi. Winterthur 1881. — 
Die hohe Machtstellung des Geschlechts zeigt sich in 
der grossen Zahl seiner Glieder, welche die Schultheissen- 
würde innehatten, ausser den genannten sind dies noch : 
J a k o b  (1671-1682), H a n s  H e i n r i c h  (1686-1694), S a 
l o m o n  (1688-1699), J a k o b  (1699-1709), H a n s  U l r i c h  
(1709-1729), S a l o m o n  (1746-1763), J o h a n n e s  U l r i c h  
(1763-1786), S a l o m o n  (1786-1798). Einige Hegner wa
ren eifrige Pietisten. H a n s  
K o n r a d ,  1748-1835, in 
H errnhut, verfasste eine 
Fortsetzung von Dav.
Cranzens Brüder-Historie 
(1791). — P. W ernie : Der 
schweizer. Protestantismus 
im  IS .Jahrh .—  8. U lrich ,
* 7. I I .  1759, Sohn des 
Stadtarztes, Dr. med. in 
Strassburg 1780, Land
schreiber der Grafschaft 
Kiburg 1786, Bibliothekar 
der Bürgerbibliothek 1789- 
1833. Dank dem Ansehen, 
das er sich als Landschrei
ber unter dem Landvolke 
erwarb, konnte er 1798 
zwischen diesem und der 
provisorischen Regierung 
der S tadt W interthur eine 
verm ittelnde Rolle spielen 
und wurde zum W ahl
mann gew ählt. K antons
richter 1798-1801. Nachdem er eine W ahl in den ge
setzgebenden R at der helvetischen Republik abgelehnt, 
unternahm  er eine Reise nach Paris, die er unter dem 
Titel Auch ich war in  Paris (1803-1804) beschrieb. 
D istriktsrichter 1801-1803, S tad tra t 1805-1814, Frie
densrichter 1806-1814, Mitglied des Gr. Rates 1814- 
1829, des Kleinen Rates 1814-1815. Der grosse Erfolg 
seines Romans Die Mollcenkur (1812 ; 3. Aufl. mit 
Fortsetzung Suschens Hochzeit 1819) bestärkte ihn aber 
in seinem Entschluss, sich ganz der Schrifstellerei zu 
widmen. 1814 erschien Salys Revolutionstage, sodann 
Berg-, Land- und Seereise (1818). E r verfasste auch eine 
Reihe von Künstlerbiographion : Leben Joh. Rud. 
Schellenbergs (1807), Leben Anton Graffs (1815), Leben 
des Malers Joh. Kasp. Küster (1822), Joh. Heinr. Troll 
(1825), Hans Holbein der Jüngere (1827). Von ihm stam 
men ferner die N eujahrsblätter der W interthurer S tad t
bibliothek 1810-1834. Seine Gesammelten Schriften er
schienen 1828 in 5 Bänden. 1836 veröffentlichte er noch 
Beiträge zur näheren Kenntnis... Joh. Kaspar Lavaters 
aus Briefen... und nach persönlichem Umgang, f  4. I .  
1840. — AD B. — H. Was er : U. H. (1901). — R. I-Iun- 
ziker im Almanach der literar. Vereinigung Winterthur 
1918. — M. Rychner : Rückblick a u f i  Jahrh. (1925). 
— 9. S a l o m o n ,  * 16. x i. 1789, Sohn des letzten 
Schul theissen, Ingenieur, kantonaler Inspektor des 
Strassen- und Wasserbaues, an der Linthkorrektion 
hervorragend tätig , wurde nach Eschers Tod m it der 
technischen Leitung dieses Werkes beauftragt. 1838 
übernahm  H. die Leitung der Terrainaufnahmen für eine 
Eisenbahn Zürich-Basel (s. F. Wrubel : Die Schweizer 
Nordbahn, p. 22 ff.) ; nachher war er in Basel für die Be
festigungen tätig . A djutant des Generalquartiermeisters 
Finsler 1813 (vergl. sein Tagebuch der Belagerungs-Ope
rationen gegen die Festung Hüningen...). Ei dg. Oberst 
und Geniekommandant, t  27. I V .  1869. — N Z Z  1869,

August  1926

U l r i c h  I l o g u e r .  
N a c h  e i n e m  P o r t r ä t  d e r  
S t a d t b i b i .  W i n t e r t h u r .
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Nr. 135. — 10. R e i n h a r d ,  * 1832, Dr. med. 1857, Spi
ta larz t in W interthur 1863, Präsident der Spitalpflege ; 
Gründer und Präsident der naturwissenschaftlichen 
Gesellschaft in W interthur 1884, f  4. I. 1909. ■—■ M itt. 
d. nat. Ges. Winterthur 8. —  LL. [L. F o r r e  r .]

HEID.  Siehe L a n t h e n .
HEID.  Familien aus dem Entlebuch (seit ca. 1456) 

u . im Amt Willisau. Letztere Familie kam  1851 aus 
Deutschland. — H a n s ,  Landesfähnrich in Schüpfheim 
1590, 1599. — J o s e f ,  von Entlebuch, Amtsschreiber 
1875, öffentlicher Verteidiger 1880-1890. — S taats
archiv. [P. X. W.]

HEI DB ÜH L (K t. Bern, Amtsbez. Thun, Gem. 
Uetendorf. S. GLS). Anhöhe nördlich von Uetendorf 
m it M auerüberresten einer römischen Villa und De- 
pendenzgebäuden, die zu verschiedenen Malen (1848, 
1901 usw.) teilweise ausgegraben wurden. H ypokaust, 
farbiger M auerverputz. Funde : Leistenziegel, Tonge- 
fäss, Ton- und Terrasigillatascherben, Eisenartefakte, 
Kupfermünzen des Augustus und des Domitian. — 
Vergl. Jahn  : Kt. Bern, p. 259. —• P. Hofer : Rom. 
Anlagen bei Uetendorf und Uttigen. — ASA 1915, 
p. 191Ï. [R. M.-W.]

HEIDECK,  K a r l  W i l h e l m  von.  Siehe H e i d e g g e r .  
HEIDE GG  (K t. Luzern, Amt Hochdorf, Gern Gel

ängen. S. GLS). Gut erhaltener W ohnturm  m it Um
fassungsmauer und Kapelle, Stammsitz des Dienst
mannengeschlechtes gleichen Namens, welches seit 
1361 m it Luzern verburgrechtet war. Diesem U m stan
de verdankte die Burg ihre Erhaltung im Sempacher- 
kriege. Die von Heidegg besassen die Burg und H err
schaft bis 1439, die Businger von Regensberg von 1421- 
1483, dann kam  sie an die H asfurter 1483, Ammann 
1528, Kündig 1561, Fleckenstein 1618. 1664 wurde das 
Mannlehen in ein Kunkellehen umgewandelt und 1665 
durch Hans Heinrich Pfyfler erworben. Ein Zweig dieser 
Familie nannte sich von da an Pfyfler von Heidegg ; 
dessen Erben verkauften Heidegg 1700 an den S taat 
Luzern. Die Domäne wurde 1849 an Jos. Heggli von 
Gelllngen und von diesem 1875 an Ludwig Pfyfler ver
kauft. Die Kapelle wird zuerst 1597 erwähnt. — Vergl. 
P. X . Weber in Vaterland 1918. [v. V.]

H EI DE GG  (K t. Zürich, Bez. Bülach, Gem. Unter- 
embrach). Burghügel von ovalem Grundriss m it Mauer
resten, zwischen den Quellbächen des Stampfenbachs. 
Schon Stum pf nennt diesen zerstörten Burgstall H. und 
gibt ihm ein eigenes Geschlecht. Urkundlich dagegen 
kom m t die Burg nicht vor. Sie wird die Bezeichnung 
nach den luzernischen Herren von Heidegg erhalten 
haben, die als Erben der Herren von Wagenberg die 
Burg Wagenberg bei Oberembrach im 14. u. 15. Jahrb . 
besessen haben. — M A G Z  23, 6. Heft. — Aehrenlese 
Nr. 10 (April 1921). [F. H.]

HEI DEG G,  von. Kyburgisch-habsburgisches Mini
sterialengeschlecht, das in verschie
denen Schweizerstädten verburgrech
te t war. Wappen : urspr. in Gold 
ein schwarzer Eisenhut, später gespal
ten von Gold und Schwarz. — 1. 
H e i n r i c h  (1185-1227), R itter 1210.—
2. H e i n r i c h  (1223-1266), Sohn von 
Nr. 1, R itter 1235, Reichsministerial 
1245. — 3. K o n r a d  (1241-1293), 
Sohn von Nr. 2, R itter und Reichs
ministerial 1245, im Deutschorden 

1289. — 4. H i l t b o l d  (1241-1285), Bruder von Nr. 3, 
R itter 1270, f  1293. — 5. H e i n r i c h  (1277-1333), Sohn 
von Nr. 4, R itter 1329, f  1338. — 6. G o t t f r i e d  (1293- 
1315), f  am Morgarten, R itter 1305. — 7. H e i n r i c h , 
Sohn von Nr. 5, W artner zu Beromünster 1338, Pfarrer 
in Gossau, Pfrundherr in Dietwil 1398. — 8. H e i n r i c h  
(1329-1385), Bürger zu Luzern 1357. — 9. H a r t m a n n  
(1307-1372), Sohn von Nr. 6, R itter 1345, to t 1376, 
Herr von Aristau. — 10. J o h a n s  (1349-1418), Bürger zu 
Luzern 1415, Herr zu Heidegg. — 11. P e n t e l l i  (1385- 
1433), Sohn von Nr. 8, D eutschritter 1393, Komtur 
zu Beuggen 1429, zu Mülhausen 1433. — 12. J o h a n s  
(1334-1383), Chorherr zu Embrach, Propst 1375. — 13. 
U l r i c h  (1388-1432), Sohn von Nr. 10, in Aarau sesshaft 
und Bürger zu Luzern 1400, Herr zu Heidegg. — 14.

HEIDEGGER
H a n s  K o n r a d ,  Sohn von Nr. 10, D eutschordensritter 
1420. — 15. J o h a n s  (Hans, Henmann) (1388-1454), 
Herr zu Wagenberg und Kienberg, Schultheiss zu 
Breisach 1395, Vogt zu Windegg und im Gaster 1399, 
R at der Herrschaft Oesterreich 1402, Bürgermeister zu 
Regensburg 1410, Bürger zu Solothurn 1422, f  1455. —
16. L a u r e n z  (1484-1549), Abt zu Muri 1508, erhielt 
während der Reformation durch seine Energie das 
Kloster und seine Besitzungen beim alten Glauben. —
17. H a n s  U l r i c h  (1491-1552), Bruder von Nr. 16, Herr 
zu Kienberg 1517, Schultheiss zu Aarau 1527-1552. —
18. H a n s  C h r i s t o f  (1537-1587), Schultheiss zu W alds
hu t 1558, W aldvogt der Grafschaft H auenstein 1572, 
erzherzogl. R at 1586. —- 19. L a u r e n z  (1525-1555), 
Sohn von Nr. 17, Bürger zu Solothurn 1540, Grossrat 
1542, Jungra t 1551, Heimlicher und Bürgermeister 
1553, t  1555. — 20. H i e r o n y m u s ,  Bruder von Nr. 19, 
Magister und Chorherr zu Solothurn 1549, f  1555. —
21. H a n s  L u d w i g  (1587-1603), Sohn von Nr. 18, W ald
vogt der Grafschaft Hauenstein und Schultheiss zu 
W aldshut 1587. — Das Geschlecht erlosch m it —
22. M a r t i n ,  österr. H auptm ann in Konstanz 1633, 
t  1646. — Vergl. LL. — LLH . — Merz in GHS 3. — 
Derselbe : Burganlagen u. Wehrbauten I. — Gfr. Reg.
— Bestallungsbuch. — Monatrosen 1870. — Th. v. Lie- 
benau : Laurenz v. Heidegg, Abt von M uri. [v. V.]

HEI DEG GE R.  Zürcher Bürgergeschlecht, t  1914.
Wappen : in Gold eine Mohrin (Heidin) 
in einem zu 12 Plätzen von Gold und 
Schwarz geteilten Kleide, in jeder 
der ausgestreckten Hände einen auf
gerichteten silbernen Pfeil haltend. 
Die H. besassen zeitweise die thurg. 
Gerichtsherrschaft Birwinken. Stamm
vater ist — 1. E r h a r d ,  von Nürnberg, 
Seidensticker, Bürger 1503, im Gros
sen R at 1531, f  30. XI. 1549. — 2. 
H a n s  K o n r a d ,  Sohn von Nr. 1, 1502- 

1576, Kaufmann, Mitkämpfer bei Kappel, Zunftmeister 
zur Saffran 1542. — 3. S e b a s t i a n ,  Sohn von Nr. 1, 
* 1520, Medailleur, ging nach Wien und gab 1547 das 
Zürcher. Bürgerrecht auf. — 4. L u d w i g ,  Enkel von 
Nr. 1, * 1551, Goldschmied. Von drei Söhnen von Nr. 2 
stammen die im Folgenden m it I - III  bezeichneten 
Hauptlinien ab.

Linie I, meist Zünfter zur Schmieden, ausser den 
angeführten noch mehrere Zunftmeister. — 5. K o n r a d ,  
1562-1626, Landvogt von Regensberg 1614, des Rates 
1625. — 6. H a n s  K a s 
p a r ,  Bruder von Nr. 5,
1568-1629, Zunftmei
ster zum Weggen 1614,
Landvogt von Grünin- 
gen 1619. — 7. Hans 
K o n r a d ,  1649-1721,
Z u n f tm e is te r  z u r  
Schmieden 1689, Land
vogt von Kiburg 1693, 
wieder Zunftmeister 
1700, S tatthalter 1719.
— 8. H e i n r i c h ,  Sohn 
von Nr. 7, 1679-1736,
Landvogt von Grü- 
ningen 1719.— 9. Jo 
hann Iionracl, Sohn 
von Nr. 8, 1710- 2. 
v. 1778, studierte in 
Zürich, Lausanne,
Neuenburg und Ber
lin, des Kleinen Rats 
1752, des Geheimen 
Rats 1757, Seckei
meister 1759, Bür
germeister 12. XI. 1768. Seit den 50er Jahren hatte  
er an den wichtigsten politischen Geschäften hervor
ragenden Anteil, so an der Beilegung der Toggen- 
burger Unruhen 1755, an den Vermittlungsversu
chen in Genf 1766-1767 und an den Verhandlungen 
zu einem Bündnis der Gesamteidgenossenschaft, 
d. h. auch der evangelischen Orte, mit Frankreich,

Johann  Konrad Heidegger.  
Nach einem Oelporträ t von 

Heinrich F reudweile r  (Stadtbibi. 
W in ter thur) .



HEIDEGGER HEIDEGGER 115
das er früher bekämpfte, als Staatsoberhaupt aber 
half zum Abschluss (1777) bringen. Im Innern ist 
er der Schöpfer mehrerer bedeutender E inrichtun
gen, wie der obrigkeitlichen Zins- und Anleihens- 
anstalt Leu & Cie 1755 (Präsident der engem Zins
kommission 1754-1759, der weitern 1759-1768) und 
der Reform des städtischen Schulwesens in den 1770er 
Jahren. Ausserdem war er M itstifter, Gönner und 
langjähriger Sekretär der Zürcher Naturforschenden 
Gesellschaft, an deren wissenschaftlicher Tätigkeit er 
sich durch zahlreiche eigene Arbeiten beteiligte, er 
erwarb sich grosse Verdienste um die Bürgerbibliothek 
(Stadtbibliothek), wo er als Bibliothekar, seit 1759 als 
Präsident des engern Bibliothek-Konvents, wirkte (seine 
ihm hier errichtete Bronzebüste von Valentin Sonnen
schein ist je tz t im Landesmuseum). — H. C. Hirzel : 
Denkrede. — von Balthasar : Lobrede. — Eine kurze 
Lebensbeschreibung... usw. — Nbl. Stadtbibi. Zur. 
1779. — Nbl. Waisenhaus Zur. 1861. — Gesch. der 
Wasserkirche (in Nbl. Stadtbibi. Zur. 1846, p .  87 ff.). — 
Landmann : Leu $• Co., p .  45-57. — 10. H a n s  K o n r a d , 
Sohn von Nr. 9, * 21. I. 1748, Landvogt von Mendrisio 
1780-1782, Zunftmeister zur Schneidern 1783, Syndikats
gesandter in den ennetbirgischen Vogteien 1787, ver
zichtete auf seine Aemter 1795 und ging nach Konstanz, 
dann nach München, wurde königl. bayrischer Kammer
herr u . Geheimrat u. 1803 in den Freiherrenstand erho
ben (der geviertete Schild zeigt 2 und 3 das Heideg- 
ger’sche W appen, 1 und 4 gespalten von Gold und 
Schwarz, dasjenige des alten R itter- und Reichsministe
rialengeschlechts von Heidegg, von dem eine irrige 
Annahme die H. abstammen lässt. — OBG) ; später zu 
Rapperswil, f  zu Zürich 29. VI.  1808. Er war Sammler 
von Gemälden. — 11. Job. H e i n r i c h , 1738-1823, Buch
händler, Fraum ünsteram tm ann 1784, lebte später in 
Italien ; belletristischer Autor, ferner Verfasser eines 
Handbuchs für Reisende durch die Schweiz, sowie die 
Munizipalität Zürich betreffender Schriften ; Teil
haber der Buchdrucker firma Grell, Füssli und Co. 1756- 
1798, K unstdilettant und Sammler, ha tte  wesentlichen 
Anteil an der Stiftung des Kunstsaales in Zürich, des 
Vorgängers der Sammlung der Kunstgesellschaft. — 
Schweiz. Monatschronik V III, 4. — 12. H e i n r i c h , Sohn 
von Nr. 11, 1778-1824, deutscher Protokollführer des 
Senats in Aarau 1798, kämpfte in der helvetischen 
Armee 1799, H auptm ann in französischen Diensten 
1803, in Spanien gefangen 1810, auf Malta interniert 
1813-1814, nahm an der eidg. Grenzbesetzung gegen 
Frankreich teil, wieder in französischen Diensten 1815, 
Oberstlieutenant im 1. Garderegiment 1820, Offizier der 
Ehrenlegion 1821. — Job. Jalt. Wiek : Standrede. — 
Schweiz. Monatschronik IX , 86. — 13. A n d r e a s , 1688- 
1746, Pfarrhelfer in Glarus 1713, an der Predigerkirche 
in Zürich 1727, daselbst Pfarrer 1732. In Glarus gab 
er zur Bekämpfung der Armut den Anstoss zur Einfüh
rung der Baumwollindustrie. — 14. H a r t m a n n , 1677- 
1739, In tendant und Landeshauptm ann der Abtei St. 
Gallen 1712-1718, Landvogt von Andelfingen 1724, 
Zunftmeister zur Waag 1732 ; Miterwerber der Bod
mers chen Druckerei 1719. — 15. J o h a n n e s , Neffe von 
Nr. 14, 1715-1780, Buchdrucker, Teilhaber an der 
Firma H. u. Co., Verfasser von Beiträgen in den von 
ihm herausgegebenen Freymütigen Nachrichten... —
16. H a r t m a n n , Enkel von Nr. 14, nahm in französi
schen Diensten am 7jährigen Krieg teil, lebte dann in 
angesehener Stellung am Hofe von Zweibrücken, nach
her in München, t  daselbst als Oberstlieutenant ; 
malte als D ilettant Pferdestücke und Reiterschlachten. 
— 17. K a r l W i lh e lm ,  Sohn von Nr. 16, Militär und 
Künstler, 6. X I I .  1788-21. I I .  1861, bayrischer Artille
rielieutenant 1805, nahm an den Feldzügen gegen 
Preussen 1807 und gegen Oesterreich 1809 teil, kämpfte 
in der französischen Armee in Spanien 1810-1813 und 
machte dann in der bayrischen Armee im Generalstab 
Wredes die Befreiungskriege mit, in denen er Weih
nachten 1813 die Festung Blamont überrumpelte, war 
im Gefolge des bayr. Kronprinzen Ludwig in England 
und am Wiener Kongress, wurde als Oberstlieutenant 
vom König 1826 nach Griechenland geschickt, befeh
ligte die Unternehmung gegen Oropós 1827, wurde

Kommandant von Nauplia und Militärgouverneur 
über Argos 1828, bayr. Oberst 1829, Generalmajor und 
Mitglied des Regentschaftsrates für König Otto 1833- 
1835 und unter dem Namen von Heideck gen. Heidegger 
in den bayr. Freiherrenstand erhoben 1844 ( Wappen : 
gespalten von Gold und Schwarz). Später war er bayr. 
Generallieutenant und Präsident des General-Audito- 
riats ; malte Landschaften und Schlachten, auch Fres
ken, radierte und lithographierte. — N Z Z  1861, Nr. 58.
— Die Bayrische Philhellenen-Fahrt 1826-1829 (in Dar
stellungen aus der Bayerischen Kriegs- und Heeresge- 
schichte, Heft 6 u. 7). — 18. Jon . J a k o b ,  Kupferstecher, 
1752-1781.

Linie 11. Ihre Angehörigen waren meistens Handwer
ker. — 19. G o t t h a r d ,  1666-1711, Pfarrer von St. Mar- 
grethen 1688, von Rorbas 1697, Inspektor des Alum
nats in Zürich 1703 ; seiner Zeit sehr geschätzter sati
rischer Schriftsteller in deutscher Sprache, verfasste 
ausser theologischen polemischen Schriften und einer 
lateinischen Phraseologie für die Schule ( Manuductor), 
eine Schutzrede der roten Haare, eine Wiedergabe der 
Salernitanischen Gesundheitsregeln in Versen, eine Lob
schrift des Tabaks, eine Abhandlung gegen die neue 
L iteraturgattung der Romane u. a. m. ; gab die Acerra 
Philologica neu heraus. Neuausgabe seiner kleinen 
deutschen Schriften durch Bodmer 1732. — Bächtold.
—  20. H a n s  U l r i c h ,  1700-1747, Bildnismaler und 
Radierer. — Nbl. Stadtbibi. Zur. 1875, p. 13 ; 1876, 
p. 20. — Zürcher Portraits II . — Basler Portraits I I I .  — 
21. Hans G e o r g ,  Sergeant, beschrieb seine Erlebnisse 
in napoleonischen und niederländischen Diensten 1807- 
1825, hgg. von J . Häne in Z T  1925.

Linie I I I ,  t  1914. — 22. Hans K o n r a d ,  1569-1652, 
Goldschmied, Zunftmeister zum Kämbel 1624, S tatthal
ter 1627, Verfasser einer 
Schrift : Wie sich ein Re
gent im  Regiment verhallen 
solle. — 23. Hans H ein 
r ic h ,  1633-18. i. 1698, be
deutender Theologe, stu 
dierte in Marburg und 
unter dem Orientalisten 
Hotting er in Heidelberg, 
wo er doktorierte, Pro
fessor für loci communes 
und Kirchengeschichte an 
der Akademie Steinfurt 
1659-1665, nachher in Zü
rich Prof. der Ethik und 
1668 Nachfolger Hottin- 
gers. Im  Streite um  die 
Abwehr neuer Lehren über 
die Gnadenwahl tr a t er 
gegen die Anhänger einer 
allgemeinen Verdammung 
erfolgreich für eine blosse 
Missbilligung lediglich der 
Neuerungen von Saumur 
ein und verfasste die dann angenommene Formula 
consensus. Er war gegen den Lutheranismus ver
söhnlich und dem Unionsgedanken günstig gesinnt, 
ein massvoller Gegner des Pietismus, und erwarb sich 
grosse Verdienste um die verfolgten Glaubensgenossen 
in Frankreich und Ungarn. Unter seinen theologischen 
Schriften waren besonders seine Lehrbücher (Corpus 
theologiae christianae ; Medulla und Medulla medullae 
theologiae christianae) erfolgreich ; erwähnt seien ferner 
eine Biographie des genannten Hottinger u. eine Selbst
biographie. — Vergl. ausser letzterer und J . Kasp 
Hofmeisters Nachrichten über sein Ende die Artikel 
in A D B  und in Herzogs Realencyklop. f. protest. Theo
logie und Kirche. — 24. P h i l i p p  K o n r a d ,  Sohn von 
Nr. 23, 1662-1730, Dr. med. zu Heidelberg 1681, S tad t
arzt zu Stein a. Rh. 1684-1698, dann Arzt in Brugg, 
später in Frankreich, befreundet m it dem französ. 
Gesandten Du Luc. — 25. Job. J a k o b ,  Sohn von Nr. 23, 
1666-1749, wirkte in der 1. Hälfte des 18. Jahrh . in 
London als Leiter der Oper am königlichen Theater, für 
die er auch Libretti ins Englische übersetzte, sowie der 
Maskenfeste des Hofes und der vornehmen Welt. — Th.

Hans Heinrich Heidegger  um 
1679. Nach einem Kupiers tich 

von C. Meyer 
(Stadtbibi. Winte rthur) .
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V etter in Nbl. Stadtbibi. Zur. 1902. — Vergl. im  allg. 
Keller-Escher : Promptuar. — N Z Z  1914, Nr. 1627, 
-1662 und 1667. —  S GB. —  LL. — LLH . —- SK L . — 
Thieme-Becker : Künstlerlexikon. — Hegi : Zunft zur 
Schmieden.— Corrodi-Sulzer in der Festschr. Orell Füssli.
—  Z W  Chr. 1915, p. 16. [C. B.] 

H EID EL BER G  (K t. Thurgau, Bez. Bischofszell,
Gem. H ohentannen. S. GLS). Burgstelle, Schloss und 
Weiler. Haidoltsberg 1137. Die Burg, deren Ueb erres te 
zwischen dem jetzigen Schloss und dem Dorf Hohen
tannen liegen, scheint aus dem 12. Jah rh . zu stammen 
und war im M ittelalter zusammen mit dem Gericht 
H ohentannen bischöfl.-konstanzisches Lehen. Durch 
die Appenzeller zerstört 1403. Beim Erlöschen der Fa
milie von H. im 15. Jahrh . fiel die Herrschaft an den 
Bischof zurück, wurde an die Schenken von Kastell 
verliehen oder verpfändet, von diesen 1566 an Bischofs
zell verkauft und als bistürnliches Pfandlehen dem 
Spital übertragen. Als 1702 der Obervogt Franz Joseph 
Felix von Beroldingen zum Schrecken der evangl. 
Lehensleute die Herrschaft H. an sich zu bringen ver
suchte, erwarb sie mit Hilfe der Zürcher Regierung 
Georg Joach. Werdmüller zu Oetlishausen 1708. Von 
1726 an bis in neuere Zeit waren die von Muralt Besit
zer. Je tz t gehört das Schloss, das um die Mitte des 18. 
Jahrh . südlich der alten Burg gebaut wurde, einem 
Thurgau er. —  Bibliogr. wie unter A rt. H e i d e l b e r g , 
v o n . [ H e r d i .]

H EID EL BER G  , von. f  Bischöflich-konstanzisches 
Ministerialengeschlecht im Thurgau. 
Wappen : in Blau drei m it roten 
Edelsteinen verzierte goldene Schnal
len. Die Herren von H. besassen 
bischöfliche und st. gallische Lehen, 
im 14. Jahrh . die Vogtei Bischofs
zell, die Burg Singenberg nach dem 
Aussterben der dortigen Truchsessen, 
Burg Schönenberg 1385. Gestützt auf 
eine falsch datierte Urkunde hat Pu- 
pikofer angenommen, die von H. hätten  

zuerst in Heldswil gesessen. Das ist unsicher und ha t in 
der L iteratur Verwirrung gestiftet. Die V ertreter des 
Geschlechtes, für das eine zuverlässige Stam mtafel noch 
fehlt, tragen die Namen Dietegen, Herdegen, Rudolf, Ul
rich, Werner, meistens Albrecht, Johann, Konrad und 
Wetzel, aber nie Heinrich, tro tz Rahn. — 1. W e z i l o  de 
Haidoltsberg (Wetzel I.), Domherr zu Konstanz 1137. ■—
2. M a g d a l e n a ,  Aebtissin in Schännis 1144. — 3. W e t 
z e l  II., beim Streite zwischen den Herren von Toggen- 
burg und dem Kloster St. Johann als Unterhändler in 
Rom 1215. — 4. W e t z e l  III., wohl Sohn von Nr. 3, 
1236-1269, oft Zeuge, vielleicht Dichter einer Marga
retenlegende. — 5. H e r d e g e n ,  nachgewiesen 1253- 
1275, m it Giel von G lattburg 1254 Schiedsrichter im 
Streite zwischen Abt Berchtold von St. Gallen und 
Bischof Eberhard von Konstanz, tauscht 1255 (nicht 
1215, vergl. T U  I I I , p. 61 ff.) an Abt Berchtold Höfe in 
Heldswil und Buhwil gegen Güter in Willisdorf, die er 
dann an St. K atharinenthal verkauft — 6. R u d o l f ,  
1250-1269, Domherr zu Konstanz. — 7. D i e t e g e n ,  
1269-1295, Vogt zu Bischofszell 1295. — 8. A l b r e c i i t ,  
Vogt zu Bischofszell 1404. — 9. K o n r a d ,  b es ass 1420 
Singenberg als st. gallisches Lehen, f  gegen 1450 als 
letzter. — Vergl. LL. — TU . — Stum pf : Chronik. — 
OB G. — Pup. T h .— Derselbe : Thurgau (in Gemälde 
der Schweiz). — Rahn : Denkmäler. — Zürcher Wap- 
penr., Nr. 189. — Herrliberger I I I  (Adelberg). [ H e r d i .  1 

HEI DE LB ER GE R .  Familien der K te. St. Gallen 
und Zürich.

A. K an ton  St. G allen. Geschlecht der S tadt Wil.
— P. M a u r u s , * 2. ii. 1628, Profess in St. Gallen 1649, 
Lehrer an der Klosterschule 1657, Offizial 1666-1674, 
Subprior, Bauherr in Neu St. Johann 1678, Pfarrer in 
Peterzell 1679, wurde wegen sittlicher Vergehen im Jan. 
1681 gebüsst, am 20. Febr. in das Klostergefängnis 
gesetzt, am 5. April aus ihm entledigt, entfloh am 29. 
Mai nach Herisau, von dort nach Sax und Zürich, wo 
er zur protestantischen Kirche übertrat. Als Abt Gal
lus II . sein Auslieferungsbegehren 1682 vor die Tagsat
zung brachte, wich Zürich dem in Aussicht gestellten

Rechtsbot des Stiftes dadurch aus, dass H. die Stelle 
eines Burgvogts des Kurprinzen zu Heidelberg erhielt, 
später im Dienste des Landgrafen von Hessen-Kassel 
Amtm ann in Lengsfeld und 1689 Amtschultheiss in 
Ziegenhain wurde. In Ungnade gefallen, kehrte er 1697 
nach St. Gallen zurück, f  daselbst 26. VII. 1698. — LL. 
— A S  I, VI, 2, p . 28ff. ■— von Arx : Gesch. des Kts. 
St. Gallen II I , p. 195 f. — Gfr. 73, p. 101. — Stiftsar
chiv. [J. M.]

B. K an ton  Z ürich. Geschlecht der Gem. Hochfel- 
den (K t. Zürich), das seit 1630 dort bezeugt ist.[J.FiucK.]

HEIDELIN,  t  Basler Geschlecht, dessen Glieder 
von der Mitte des 15. Jahrh . an hauptsächlich als Färber 
und Wollweber bezeugt sind. Wappen : in Gold eine 
zweispaltige schwarze Zipfelmütze m it ro ter Bordur 
am untern Rand. Mit — N i c l a u s ,  ca. 1444-ca. 1506, der 
1464 die W ebernzunft erneuerte und 1499 Zunftmeister 
wurde, treten  die H. erstmals in den Kleinen R at der 
S tadt ein. Sein Sohn — M a r c u s  (Marx), f  1553, Woll
färber, zünftig zu Webern und Safran, wurde 1529 (als 
Freund der Reformation) Oberstzunftm eister. In der
1. Hälfte des 17. Jahrh . ist ein Zweig des Geschlechts 
nach W att wil (K t.  St. Gallen ) ausgewandert. — 
WB. [p. Ro.]

HEIDEN ( - H æ u s e r ,  - H ü t t e n ,  - H c e h l e n ,  - H u b e l ,  
- S t e i n e ,  - S t r a s s e n ,  - W e g e ,  - G r æ b e r ,  usw ; ital. Case 
dei Paghani, frz. maisons des Sarrasins, -de César). 
Volkstümliche Bezeichnungen von heute noch mehr 
oder weniger sichtbaren Gegenständen, die auf ein F ort
leben gewisser Traditionen hinweisen, die, wenigstens 
teilweise, auf vor- oder frühgeschichtliche Zeit zurück
gehen. Oft knüpfen sich auch Sagen daran und geben 
ebenfalls der prähistorischen Forschung Hinweise. Da 
aber überhaupt alte Siedelungsreste m it diesem Namen 
bezeichnet werden, ist in den Schlussfolgerungen grosse 
Zurückhaltung geboten.

Was speziell die in den Berggegenden vorkommenden 
H eidenhütten anbetrifft, die kleine Dörfer an oft recht 
unzugänglichen Orten in einer Höhe von 1800-2000 m 
bilden, deren Ruinen aus mörtellosen Mauern bestehen, 
in den Ueberlieferungen aber nirgends erwähnt werden, 
so ist in der Regel ihr Alter auch nicht zu bestimmen, 
da keine Begleitfunde vorliegen. Man darf auch daran 
denken, dass im M ittelalter das Alpenklima günstiger 
war als jetz t, und dass infolgedessen auf den grösseren 
Höhen auch mehr Siedelungen waren als je tz t ; diese 
H eidenhütten können also auch abgegangene m ittel
alterliche Siedelungen sein. Ueb er die H eidenhütten 
in den Alpen h a t besonders F. Keller, über die im Ju ra  
(Mont Reculet, Credo) B. Reber Forschungen angestellt, 
die schliesslich auch zu keinem endgültigen Resultat 
geführt haben. Ueb er die Tessiner Grottenburgen (case 
dei paghani), h a t F. Burckhardt im ASA 21 (1919) 
deren Zurückreichen bis ins 12. Jahrh . n. Chr. wahr
scheinlich gemacht. — [E. T.] — Die Bezeichnung Hei
denloch (im K t. Baselland) haftet zunächst unbestreit
bar an römischen Gemäuern. Wo die römische W asser
leitung, die von Lausen nach Augst führte, zu Tage 
tra t, wurde der Ort als Heidenloch bezeichnet. So 1. 
das Heidenloch unterhalb der Kirche von Lausen ;
2. das Heydenloch an der burchalden (1530, 1544) im 
Liestaler Bann gegen Füllinsdorf ; 3. by Heidenloch 
ob St. Gallengut (15. Jahrh.) ; 4. uff Hohenwart bey 
dem Heydenloch (15. Jahrh.), by Heydenloch, stosst 
binden an Juch (15. Jahrh.) ; 5. uf Augsterveldt bei 
dem Heidenloch (1609) (3. 4. 5. alle im Füllinsdörfer 
Bann). Das Heidenloch in Augst selbst hat sich 1917- 
1918 als Unterbau eines Tempels erwiesen. Die Bezie
hung auf römische Bauten ist aber auch wahrscheinlich 
beim Heidenloch in Läufelfmgen, sowie dem in Buben
dorf am Fussweg gegen die Engelsburg (Ingoldsberg). — 
Staatsarch. Baselland. [ K .  G a u s s . 1

HEIDEN (K t. Appenzell A. R., Bez. Vorderland. 
S. GLS). Gem. und Pfarrdorf. Die Gegend der jetzigen 
Gem. Heiden gehörte im M ittelalter grösstenteils zum 
Gebiet der Burg Rheineck, welche bis etwa 1200 ein 
Lehen des Bischofs von Konstanz war. Daher die 
Ortsbezeichnungen Bischofsau und Bischofsberg, die 
beide in der Gem. H. liegen und schon 1411 urk. er
w ähnt werden. Der Name Heiden dagegen kom m t erst
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1536 in einem Abgabenrodel der Kirche zu Thal (K t. 
St. Gallen) vor. In der Folgezeit gehörte H. kirchlich 
zu Thal, politisch zu der Trogenerrhode, später zur 
Gem. Kurzenberg, bis es sich 1658 als selbständiges 
Gemeindewesen konstituierte. Schon 1651-1652 hatte  
es eine eigene Kirche gebaut und sich von Thal los
getrennt. 1838 war eine neue Kirche beinahe vollendet, 
als am 7. Sept. fast das ganze Dorf abbrannte. Die 
Kirche, 75 W ohnhäuser, 53 Ställe und Nebengebäude 
wurden eingeäschert ; der Gesamtschaden betrug ge
gen eine Million. Zur Entwicklung von H . trug  seit 
1854 besonders sein Ruf als Molken- und L uftkurort bei. 
1875 wurde der Ort durch eine Zahnradbahn mit 
Rorschach verbunden. Bevölkerung : 1667, ca. 1250

Einw. ; 1800, 1720 ; 1864, 2940 ; 1920, 3280. Tauf- und 
Eheregister seit 1652, Sterberegister seit 1.678. — Vergl. 
A U . — Zellweger : Urkunden. ■— Rohner : Gem.
Heiden. [ A .  M . ]

HEIDEN ( d e r  H E I D O )  (K t. Wallis, Bez. Visp. 
S. G LS). Oberster Bewässerungskanal im Nanzertal, der 
am Gamsagletscher etwa 2500 m ü. M. geschöpft wird 
und die Wasser herausleitet zu den Maiensässen von 
Visperterminen. Die Bezeichnung dürfte wohl der Be
schaffenheit des Landes (wild, unbebaut), « der Hei
de » und nicht einer religiösen Vorstellung (« nicht 
christlich ») entlehnt worden sein. Im  Finnelntälchen 
bestehen die Reste eines uralten Stauwerkes und unter 
der gegenwärtigen W asserfuhr laufen die Spuren des 
« Alten Heido », der durch einen Felssturz zerschlagen 
und deshalb vor Jahrhunderten schon durch den 
« neuen » ersetzt worden ist. Die « alte Suon » ist seit 
dem 13. Jahrh . aus Urkunden bekannt. « Duo hey- 
denscliuo W asserleyta de Nantz » (1304) mündete in 
den Gebüdensee, der früher als Staubecken benutzt 
worden war ; der Heido bleibt für die obersten Weid
hänge erhalten, während die untern Wasserleitungen 
nun ihre Wasserzufuhr durch den 1917 vollendeten, 
2,6 Km langen sog. W assertunnel erhalten. — Staats
archiv Sitten. [ L .  M r . ]

HEIDEN,  Familien der K te. St. Gallen und U nter
walden.

A. K an ton  St. G allen. HEIDEN (PAGANUS). Seit

1260 erscheinendes t  gräfliches Ministerialen- und 
Bürgergeschlecht von Rapperswil. — K o n r a d ,  1260. 
— U l r i c h ,  1294. — N i k o l a u s ,  1297. — UZ. [M. Schn.]

B. K an ton  U n terw ald en . Alte f  Landleute von 
Unterwalden, Kircher von Kerns. — 1. J e n n i  muss 
1367 vor der Landsgemeinde zu Sarnen am Grunde 
Urfehde schwören, keinen Landmann m it fremden 
Gerichten zu schädigen und im Lande wohnhaft zu 
bleiben, wofür sich zehn seiner Sippe m it 100 fl. ver
bürgen mussten. — 2. H e i n i ,  Vertreter der Kernser 
vor Gericht 1463, öfter Tagsatzungsbote zwischen 1477 
und 1491, offenbar einer der bedeutendsten Männer 
des Landes. — Urk. im Staatsarch. Obwalden. — 
AS. [R .  D.]

H E I D E N B U R G  (K t. Zürich, Bez. Hinwil, Gem. 
Seegräben). Urgesch. Befestigungsanlage. — Vergl. Art. 
A a t h a l . — ASA 1883, p. 431. [F. H.]

H E I D E N H E I I V 1 .  Ursprünglich bürgerliches Ge
schlecht der S tadt Konstanz ; tra t früh in den Adel ein 
und wurde später zu den alten ritterschaftlichen Ge
schlechtern gezählt. Wappen : in Blau über einem 
abw ärts gekehrten goldenen Halbmond ein goldener 
Stern. — F r i e d r i c h  Haidenhaimer empfing von Kaiser 
Sigismund 1435 einen Adelsbrief, besass von 1450 an 
Burg und Herrschaft Klingenberg, welche Margarethe 
Payr er von Hagenwil ihm zugebracht hatte. Nach 
seinem Tode belehnte Herzog Siegmund 1464 seine 
Söhne L u d w i g  und B a r t h o l o i i æ u s  mit Klingenberg.
— N i k l a u s  F r i e d r i c h  von H. zu Klingenberg 1520, 
wurde 1527 m it dem Hof Degenhart bei Klingenberg 
belehnt, führte in Homburg wieder die Messe ein, 
t  1548. — K a s p a r  L u d w i g , belehnt m it Klingenberg 
1550, erwarb 1562 die H errschaft Gachnang (bis 1587), 
f  zwischen 1581 u. 1589. Das Geschlecht starb 1789 
im Mannesstamm aus.

Stumpfs Chronik erwähnt als Stammsitz des Ge
schlechts ein Schlösschen H. zwischen Weinfelden u. 
M ärstetten ; davon fehlt jede Spur. — LL. — Pup. Th.
— Thg. Nbl. 1829. — Wälli : Gesch. d. Herrsch. Wein
felden. — Kuhn : Thurg. sacra I. — OB G. — Rahn : 
Kunstdenkmäler Thg. [Albert S c h e i w i l e r  ]

H EI DEN HE IM ,  MORITZ, gelehrter Hebraist, * 23.

H e i d e n  ( A p p e n z e l l )  v o r  d e r  F e u e r s b r u n s t  v o m  7. i x .  183S. N a c h  e i n e r  Z e i c h n u n g  v o n  ,1. U .  F i t z i
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IX. 1824 als Sohn des Rabbiners zu Worms, t r a t  zum 
Christentum über ; Dr. theol., Pfarrer in England und 
1864-1890 Kaplan der englischen Kirche in Zürich, für 
die er die Anglican Church Leaves herausgab. P rivat
dozent an der Univ. Zür. für alttest.amentliche Fächer 
1864-t 12. x. 1898. Seine an seltenen Judaicis reiche 
Büchersammlung kam  an die Stadtbibliothek Zürich. — 
N Z Z  1898, Nr. 284. — G. von Schulthess : Die Zürcher. 
Theologenschule (Festgabe der theolog. Fak. Zür. 1914), 
p. 120 f. [H. Br.]

HEI DE NR E IC H.  Zunftmeistergeschlecht des 15.-
16. Jah rb . in Zürich, Seitenlinie der Herren von Lan
denberg-Greifensee. Wappen : 1. in Silber eine H aus
marke ; 2. geteilt, oben in Silber ein aus der Teilung 
wachsender rotgekleideter Mann mit Garbe und Bogen, 
unten fünfmal schräglinks geteilt von Schwarz und 
Gold. —  1 .  H e i d e n h i c h  oder H e i d e n r i c u s  v .  Landen
berg oder Landenberger, 1433 Bruder des Zürcher 
Bürgers W alter v. Landenberg-Greifensee, 1430 Gross
keller des Grossmünsterstifbs ; offenbar Stam m vater der 
folgenden Landenberg gen. Heidenrich oder auch nur 
Heidenrich. — Diener : Haus Landenberg, p. 87. — 
Studer : Landenberg, Taf. VI. — Mon. Germ. Neer. I, 
p. 559. — 2. J o h a n n e s  (1456-1510), wohl Sohn von 
Nr. 1, heisst Landenberg gen. Heidenrich oder nur 
H., Mitglied des Stadtgerichts Natalis 1487, des Gr. 
R ats und Mitglied der Dreierkommission für den Aus
bau des Grossmünsterturms 1489, Zunftmeister zur 
Saffran Baptistalis 1490, Bauherr 1490, Vogt zu Männe
dorf 1490 u. 1492, wieder Zwölfer zur Saffran 1496. — 
Vergl. LL. — Waldmann-Dok. (Reg. Landenberg). — 
Ilottinger : Historia eccles. V II, p. 37. — Hegi : Glücks
hafenrodel von 1504. — Keller-Escher : Promptuarium. 
— Geschlechterbücher Dürsteier und Meiss. — Staats
archiv Zürich : Obmannamtsurk. 380 (Siegel ?). [F. H.]

HEI DE NR IC H ,  HANS, von München, Burger zu 
Luzern 1472, W erkmeister des Steinmetzen-Handwerks 
ca. 1479-1487, arbeitete u. a. 1480 am Bau der Tuch
laube, 1487 zu Heiligkreuz. — Korrespondenzblatt d. 
Luz. Beamten 1925. [P. X. W.]

HEIDER.  Familien der K te. St. Gallen und Zürich.
A. K a-iton St. G allen. Geschlecht der S tadt Wil ; 

wird als Geschlechtsname in der Schweiz schon 1256, 
im st. gallischen Stiftsgebiet 1276 bezeugt, in der Um
gebung von Wil 1488. Stefan H., gen. Müller, der 
Weibel zu Wil 1566. — J o h a n n e s , Abt von Pfäfers, 
Profess im Kloster Einsiedeln 1561, S tatthalter von 
Pfäffikon 1576, wurde von den VII Orten 1580 zum Ad
m inistrator von Pfäfers bestellt, wusste nach dem 1584 
erfolgten Tode des Bartholomäus Spiess die Einsetzung 
eines neuen Abtes durch den Bischof von Chur und die 
V II Orte hinauszuzögern, um dem Konvente die Wahl 
zu erhalten, die im Dezember 1586 auf ihn fiel. Um die 
wirtschaftliche Wiederherstellung des Klosters verdient, 
liess 1590 die Rechte und Privilegien in ein neues gol
denes Buch Zusammentragen, restaurierte die Kloster
gebäude, erbaute die St. Annakapelle im Hof Ragaz 
1591, f  5. in . 1600. Wappen : in Gold auf grünem Boden 
stehender Gemsbock m it dreiblätterigem Klee im Maule. 
•— Vergl. Karl Kiefer : Die Familie Heider. — Gfr. 17, 
p. 85. — AS I, IV, 2, p. 1084 f. — Steiger : Schweizer 
Aebte aus Wiler Geschlechtern, p. 38, 48. — Eichhorn : 
Ep. Curiensis, p. 291. — Pfäf. Archiv im Stiftsarchiv 
St. Gallen. [J. M.]

B. K an ton  Z ürich. Geschlecht der Gemeinde Wild
berg, das seit 1589 dort bezeugt ist und aus der Pfalz 
stam m t. [J. F r i c k .]

HEIDER,  V a l e n t i n ,  25. m .  1605-28. x i .  1664, 
Dr. jur., Bürgermeister von Lindau, wurde von einer 
Anzahl schwäbischer Städte bei den Friedensverhand
lungen in Westfalen akkreditiert, wo er nach der Abreise 
W ettsteins eine Zeitlang (April-Okt. 1648) auch die 
Interessen der Schweiz vertra t. — R ott : Repris, dipi. 
VI. [ H e r d i .]

H E ID N IS C HB ÜH L  (K t. Wallis, Bez. Raron). Ein 
östlich der Burg von Raron gelegener Felshügel, reich 
an Schalen, Einschnitten und Trichtern, der einst (den 
Heiden) als Opferplatz gedient haben kann. Die seit 
1870 daselbst ausgegrabenen Gegenstände beweisen, 
dass der H. m it seiner Umgebung einer der wichtigsten

M ittelpunkte vorzeitlicher Besiedelung im Ober wallis ge
wesen ist, jünger zwar als die steinzeitliche Besiede
lung am Lowistutz bei Glis, älter und reicher als die 
L atenestätte der Binnäcker und älter als das eisen
zeitliche Badestädtchen Leukerbad. Funde : 1. Meissei 
aus der Bronzezeit (ASA 1870, 171) und Scherben viel
leicht aus gleichem Alter ; Hoclcgräber aus Steinplatten, 
in Gruppen geordnet, 0,70 m lang, m it Leichengerüsten 
der Dolichocephalen, von West nach Ost gekehrt, 
dazu Bronzespangen mit dem Walliser Ornament, Ringe 
und Fibeln (1871). 2. 22 andere Gräber ähnlichen In
halts (Funde in Genf) (1873). 3. Mehrere Gräber m it 
zwei Torques (bronzezeitlich ?), 1 Gürtelhaken aus 
Bronze, 1 Armspange, 1 eiserne Speerspitze, 1 Schleif
stein, 2 bronzene Ohrringe und Tongefässe (1875). 
Seither u. a. 1 Bronzespange, 1 Kinderrassel, 1 Schlan
genfibel und Scherben der Eisenzeit. Wohl schon in der 
Steinzeit besiedelt, war der H. sicher in der Bronze- 
und Eisenzeit eine ansehnliche W o h nstä tte .— Vergl. 
ASA 1870, 1873, 1891, 1893. [L. Mr.]

HE I ERL I. Appenzellischer Geschlechtsname, aus 
der Koseform von Heinrich entstanden, kom m t seit 
1500 häufig in Urkunden 
vor. — J a k o b ,  von Gais,
Archäologe, * 11. v m .
1853, Sekundarlehrer in 
Hottingen - Zürich 1882,
Privatdozent an der Uni
versität und E. T. H. Zü
rich 1889 u. 1900, D r.phil. 
h. c. der Universität Zü
rich 1901, widmete sich 
der Erforschung der Ur
geschichte der Schweiz.
Fruchtbarer Fachschrift
steller, dessen Abhand
lungen hauptsächlich im 
ASA und in den M A G Z  
erschienen, f  18. vii. 1912.
Hauptwerke : Urgesch. des 
Wallis (mit W. Oechsli in 
M A  GZ 24) ; Urgesch. der 
Schweiz (1901) ; Urgesch. 
v. Graubünden (mit W.
Oechsli, in M A G Z  26) ;
Vindonìssa I (in Arg. 31) ; Das Kesslerloch bei Tliayngen 
(in NeueDenkschr.43) ; Archäolog. Kartender Kte. Zürich, 
Thurgau, Aargau und Solothurn ; Urgesch. der Schweiz 
in B SL  V, 2 ; Das Wauwilermoos (mit E. Scherer in Mitt. 
Nat. Ges. Luzern, 1925). — Die Schweiz 1912. — ZWChr. 
1912. — N Z Z  1912 Nr. 1009. — E. Tatarinoff im 
JS G U  5 (1912). — ASA 1912. — Seine Frau — J u l i e
H. geb.Weber, von Zürich, * 1859, Trachtenforscherin, 
Verfasserin von Die Schweizer Trachten (6 Serien Ta
feln) ; Die Volkstrachten der Schweiz, Bd. 1 u. 2 (1923- 
1924). M itarbeiterin am GLS u. H B LS. [A. M.]

HEIL (HEYL),  H e i n r i c h ,  aus der W etterau 
(Bistum Mainz), ca. 1527-1598, studierte in Köln bis 
zum Magistergrad (ohne ihn zu empfangen), ordiniert 
zu Konstanz ca. 1550, dann Pfarrer in Altdorf, erhielt 
1559 m it seinen Söhnen Jakob und Melchior das Land
recht von Uri und 1560 vom Papst für sich und seine 
Amtsnachfolger bedeutende W eihevollmachten. Stifter 
einer Pfründe und eines Kelches m it seinem W appen, 
der noch erhalten ist. Dekan des V ierwaldstätterkapitels 
1568 und 1579 das geistige H aupt des urschweiz. Klerus 
bei seiner Opposition gegen die Reformdekrete des 
Nuntius Franz Bonhomini. H. war auch Bücherzensor 
und 1579 der erste unter den vier neu von der Regierung 
ernannten Schulvisitatoren. — Steffens u. R einhardt : 
Nuntius Bonhomini, Dokumente ; Bd. I-II und Ein
leitung. — Gfr. 54 und 79, p. 238. — Feiler : Ritter 
Lussy. — Z S K  1907. — [E. w.] — H e i n r i c h ,  Sohn des 
Vorgen., 1565-1642, beschenkt die Glocken in Altdorf 
1586, Kaplan zu Beromünster, Chorherr in Zurzach 
1592, grosser W ohltäter des Stifts Zurzach und des 
Klosters Hermetschwil ; schrieb eine wertvolle Chronik 
von Zurzach und Umgebung. — Vergl. Huber : Gesch. 
des Stiftes Zurzach. — Derselbe : Urk. des Stifts Zur
zach. — Archiv für Schweiz. Reformations geschickte

J a k o b  H e i e r l i .
N a c h  e i n e r  P h o t o g r a p h i e .
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II. — v. Mülinen : Prodromus. — AS V 2, p. 1666.
— Rechnungen und Steuerrodel der Pfarrkirche Alt
dorf. [Jos. M ü l l e r ,  A.]

H E I L A N D ,  M a r k u s ,  ein gelehrter Pfarrer ohne 
Universitätsbildung, * nach 1500 in Vaihingen (W ürt
temberg), erst Tuchscherer, dann Mönch im Augustiner - 
kloster in Basel, M itarbeiter Konrad Pelikans an seinem 
hebräischen Lexikon, Korrektor bei Frohen, von 1525 
(Advent) an Pfarrer in Reinach (Baselland), Pfarrer von 
Bubendorf 1529, Dekan des W aldenburgerkapitels 1530- 
1534, des Aussatzes verdächtig entlassen, 1535 in Basel, 
Pfarrer in Gamertingen 1535-1537, in Calw, dessen 
Reformator er wurde, 1537-1548, Diakon in Strassburg 
1548-1550, t  daselbst 1550 an der Pest. — K. Gauss : 
Bilder aus der Kirchengesch. des Baselbiets aus den Tagen 
der Ref. — Baselbieter Kirchenbote 1911, Nr. 3 u. 4. — 
Gust. Bessert : M. H. der Reformator Calws (in Blätter f. 
•württ. Kirchengesch., N. F. X X V III, p. 1 ff.). [K. G.]

H E I L I G E  A L L I A N Z .  Siehe A l l i a n z  ( H e i l i g e ) .
H E I L I G E  L I G A .  Sie bildet den A uftakt zu jenem 

Abschnitt der franz. Hugenottenkriege, der als der 
Krieg der 3 Heinriche bezeichnet wird. Durch den 
am 10. VI. 1584 erfolgten Tod des Herzogs von Anjou 
und Alençon, des jüngsten Bruders des kinderlosen 
Königs Heinrich III ., wurde Heinrich von Navarra, 
der Führer der Hugenotten, nächster Anwärter an die 
Krone Frankreichs. Der Verhinderung dieser prote
stantischen Thronfolge galten nun vornehmlich die Ver
handlungen, die im Vertrag von Joinville (31. x ii. 1584) 
zur Gründung der hl. Liga führten. Zwischen Heinrich 
von Guise nebst den ändern Führern der kath. Partei in 
Frankreich, sowie den V ertretern des spanischen Königs 
Philipp II. als Vertragsparteien wurden folgende Ab
machungen getroffen : Zweck der Liga sollte sein der 
Schutz, die Verteidigung und Erhaltung der röm.- 
ka th . Religion, sowie die vollständige Ausrottung jeder 
Ketzerei in Frankreich und in den Niederlanden. Dazu 
versprach König Philipp II. monatliche Hilfsgelder, 
sowie den U nterhalt von 4000 Reitern und 6000 
Schweizern für den Kampf gegen die Hugenotten. Die 
Guisen verpflichteten sich zur Rückgabe von Cambrai, 
ebenso zur Mitwirkung bei der Bekämpfung der nieder - 
länd. Rebellen. Als Thronfolger in Frankreich wurde der 
Oheim Heinrichs von Navarra, der Kardinal von Bour
bon, bezeichnet. Die ausserhalb der Grenzen Frank
reichs liegenden Besitzungen Heinrichs, also Nieder- 
N avarra und Béarn, sollten an die Krone Spanien 
fallen. Im Frühling darauf begann der Krieg, der seine 
Rückwirkung auch auf die Eidgenossenschaft ausübte, 
indem  von Seite des Königs Heinrich II I . die Werbung 
von 6000 Mann erbeten wurde, die er von der Mehrheit 
der Orte zugesagt erhielt. Die 5 innern Orte stellten 
ihrerseits unter dem Einfluss Ludwig Pfyffers der Liga 
7000-8000 Mann zur Verfügung, die unter Pfyffers 
Führung auf dem Umweg über den Gotthard und durch 
Savoyen nach Frankreich gelangten. — Vergl. La visse 
et Rambaud : Hist, générale VI (1917). — E. Lavisse : 
Hist, de France V I1 (1904). — Ranke : Franz. Gesch. I.
— Dierauer II I . — A. Ph. Segesser : Ludwig Pfyffer 
■und seine Zeit I I I . [ G i l l a r d o n . ]

H E I L I G E N B E R G  (K t. Zürich, Gem. W interthur). 
Um 1225 von Graf Ulrich von Kiburg gestiftetes, dem 
hl. Jakob geweihtes weltliches Chorherrenstift. 6 Pfrün
den. Abgeänderte S tatu ten  vom 12.  v i i .  1273 bestätigt 
von Rudolf v. Habsburg. 1425 übertrug Hartm ann 
Hoppeier die Kapelle des hl. Georg am Feld bei Win
te rthu r der Jakobskirche auf dem Heiligenberg. 1444 
wurde die Kirche Buch a. I. dem Stift H. inkorporiert ; 
1473 verkaufte ihm Hans von Breitenlandenberg die 
Kollatur der Kirche in Schlatt. Am 2. x . 1479 setzte 
der W interthurer R at, dem Zürich, als Nachfolger des 
Hauses Oesterreich Patron von Heiligenberg, die Auf
sicht über das Stift anvertraut hatte, eine Prokurator- 
Ordnung fest. Die Vogtei übte der Landvogt zu Kiburg 
aus. Güter und Rechte besass das Stift in der Umgebung 
von W interthur, in Seen, Eisau, Stadel, Volken usw. 
Renovation der St. Jakobskirche Mitte der 1480er Jahre. 
Stiftung einer St. Jakobsbruderschaft 1486. Infolge der 
Glaubensänderung hörte der Gottesdienst 1525 auf. 
Kirche und Häuser erwarb die S tadt W interthur als

Lehen von Zürich. 1530 wurde m it dem Abbruch der 
Kirche begonnen. Von den Chorherren ist Laurentius 
Bosshart (f 1532) als Chronist bekannt geworden. — 
K. Hauser in Nbl. Stadtbibi. Winterthur 1908. — R. Hop- 
peler in Z S K  1909. [L. F o r r e r . ]

H E I L I G E N B E R G ,  A r n o ld  v o n ,  Mönch im Klo
ster St. Gallen, Gegenbischof von Konstanz im Investi
tu rstre it, erhielt auf Betreiben Abt Ulrichs II I . von St. 
Gallen am 28. III.  1092 von Kaiser Heinrich IV. die 
Investitur des Bistums Konstanz. Nach einem vergebli
chen Versuche Abt Ulrichs 1092 gelang es, wahrschein
lich Ende 1102, seinem Bruder, Graf Heinrich von 
Heiligenberg, den päpstlichen Bischof Gebhard II I . zu 
vertreiben ; am 2. II. 1103 wurde Arnold inthronisiert. 
Im  gl. J . unternahm  er einen Zug gegen Schaffhausen. 
Am 2. II. 1104 wurde er m it Heinrich IV. und Otto von 
Heiligenberg vom Papst Paschalis II . exkommuniziert, 
im Frühjahr 1105 durch König Heinrich V. vertrieben. 
Noch 1112 machte er einen Versuch, sich gegen Ulrich I. 
des Bistums wieder zu bemächtigen. — Vergl. Lad ewig : 
Regesta Episcoporum Const. I. [C. B.]

H E I L I G E N B E R G ,  B e rc li to ld  (II.) v o n ,  Bischof 
von Chur, Kanonikus von Chur 1283, wurde als Bischof 
vom Metropoliten zu Mainz bestätigt, erhielt aber nie 
die bischöfliche Weihe. 1291 erteilte er in Rom mit 
ändern Bischöfen Ablässe an Rapperswil und in Chur 
u. bestätigte im gl. J . Ablässe der Kapelle Sta. Maria zu 
Ilanz. Am 4. IX. 1291 bestätigte er den Bürgern von 
Zürich das freie Geleite auf der Septimerstrasse. Am 
8. x . 1293 schlossen er und andere rätische Herren zu 
Vicosoprano ein Bündnis m it Mathäus Visconti von 
Mailand. 1294 verpfändete er Ulrich von Flums Schloss 
und H errschaft gleichen Namens. Dem Kloster Münster 
schenkte er mehrere Kapellen und Kirchen, f  17 .1. 1298. 
— Mayer : Bistum Chur I, p.  259 ff.— OB G II, 191. [L. J.] 

H E I L I G E N S C H W E N D !  (K t.B ern, Amtsbez. Thun. 
S. GLS). Gem. u. Dorf. Bernische H eilstätte für 
Tuberkulöse. Im Jubiläum sjahr der Stadt Bern 1891 
regte der Arzt Dr. Glaser die Errichtung einer Volks
heilstätte zur Pflege tuberkulöser Kranken an. 1894 
folgte die Gründung des Vereins der bern. H eilstätte 
für Tuberkulöse mit Sitz in Bern, 1895 die Eröffnung der 
ersten Volksheilstätte auf dem K ontinent m it 45 Betten 
unter Mitwirkung der gemeinnützigen Bevölkerung, der 
Aerzte und der kirchlichen Liebestätigkeit im K t. Bern. 
Heute zählt H. 240 K rankenbetten, H auptförderer der 
A nstalt war Dr. med. Samuel Schwab in Bern. —• 
Jahresberichte. [P .  v.  G r e y e r z . ]

H E I L I G E R  S T U H L .  K raft seiner anerkannten 
völkerrechtlichen Persönlichkeit h a t der Heilige Stuhl 
schon sehr früh m it der Eidgenossenschaft diploma
tische Beziehungen unterhalten. Bis zum Jahre 1500 
handelte es sich vor allem um die vorübergehende E nt
sendung von päpstlichen Legaten und Sondergesandten 
an die deutschen Kaiser und Könige, zu deren Reich 
damals weite Teile der heutigen Schweiz gehörten. Die 
Gesandtschaften trugen fast durchweg kirchlichen Cha
rakter ; ihre Geschäfte betrafen meist Diözesanangele- 
genheiten der Bistümer Basel, Chur und Konstanz. Als 
erster in der Schweiz tätiger Gesandter wird Bischof 
Heinrich I. von Chur genannt. Von 1500 bis 1560 folgten 
sich die päpstlichen Legaten in fast ununterbrochener 
Reihenfolge. Ihre Geschäfte waren meist politischer 
N atur. Nachdem die Eidgenossen nach dem glücklichen 
Ausgang der Burgunderkriege auf der Höhe ihrer Macht 
angelangt waren, suchten vor allem die grossen Renais
sance-Päpste Julius II., Leo X. und ihre Nachfolger 
dieselben für ihre Politik zu gewinnen. In den lombar
dischen Feldzügen sind diese Beziehungen besonders 
stark zum Ausdruck gekommen. Noch heute werden in 
der Schweiz verschiedene Banner und Insignien gezeigt, 
die an das erfolgreiche Eingreifen der Eidgenossen gegen 
die französische Uebermacht in Italien erinnern. So 
besitzt das Landesmuseum den Herzogshut und das 
goldene Schwert, die Kardinal S chin er im Aufträge des 
Papstes den heimkehrenden Siegern des Pavierzuges am 
28. v. 1512 in Verona übergab. Im gl. J . verlieh ihnen 
auch Papst Julius II. den Ehrentitel ecclesiasticae liber- 
tatis defensores. Mit der Errichtung einer ständigen 
N untiatur im Jahre 1560 änderte sich auch die Politik
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der Kurie. Die päpstlichen Nuntien wurden im An
schluss an das Tridentinische Konzil immer mehr an
gewiesen, den Aufgaben der kirchlichen Reform sich 
zuzuwenden. Zum ersten ständigen, aber nicht residic-

Heiliger Stuhl . Das « Geweihte  Schwert» .  Geschenk des Papstes  
Ju l ius  II. an die E idgenossen 1511-1512.

renden Nuntius wurde Bischof Volpi von Corno ernann t. 
Für die Erledigung wichtiger Aufträge musste sich 
dieser Nuntius jeweils persönlich in sein Jurisdiktions
gebiet begeben. Nach seinem R ücktritt 1578 stellten 
die katholischen Stände beim Papste das Begehren um 
die Errichtung einer N untiatur im Lande selbst. Ihr 
grosser Befürworter war Kardinal Karl Borromeo (s. 
d.), der auch sonst auf den Ausbau der N untia
tu r einen nachhaltigen Einfluss ausgeübt hat. Sehr 
gefestigt scheint allerdings damals die N untiatur nicht 
gewesen zu sein, indem schon nach Ablauf der glanzvol
len Amtsdauer des ersten in der Schweiz residierenden 
Nuntius Bonhomini (s. d.) ein Rückfall in die frühere 
interm ittierende Praxis drohte. Im  gleichen Geiste wie 
Bonhomini wirkte auch Nuntius S antonio ; seine Arbeit 
galt ebenfalls in erster Linie der Reorganisation des 
Schweiz. Kirchenwesens. U nter den nächsten Nachfol
gern, vor allem unter Nuntius Paravicini, nahmen lang
wierige Jurisdiktionsstreitigkeiten einen immer um
fangreicheren Platz unter den N untiaturgeschäften ein. 
Einzelne Nuntien suchten auch die Politik der katho
lischen Orte nach K räften zu unterstützen. Mit dem 
Abschluss des goldenen Bundes (s. d.) 1586 steht aller
dings die N untiatur in keinem ursächlichen Zusammen
hang. Ueberhaupt war den Nuntien, entsprechend einer 
an Nuntius d 'Aquino erteilten Instruktion, die Beobach
tung strengster N eutralität zur Pflicht gemacht. Papst

Sixtus V. wies sie sogar ausdrücklich an, konfessionellen 
Kriegen nach Möglichkeit entgegenzuwirken. Wenn 
trotzdem  in der Folge beidseitig politische Fehler und 
Kompetenzüberschreitungen vorgekommen sind, so be
trifft dies nur vereinzelte Fälle. Die Verlegung des Nun
tiatursitzes nach Altdorf anlässlich des Udligenschwiler 
Handels (1713-1725) hatte  ihre guten Gründe ; über die 
p litische Tätigkeit der Nuntien Caracciolo und Passio
nei kann heute noch kein abschliessendes Urteil gefällt 
werden. Die Helvetik hob dann die N untiatur kurzer
hand auf ; doch suchte Stapfer bereits 1802 wieder Rom 
um die Errichtung derselben an. Der neuernannte Nun
tius Testaferrata wurde 1803 in Freiburg feierlich be- 
grüsst und 1804 vom Landam m ann von W attenw yl 
sogar zur eidg. Tagsatzung eingeladen. Mgr. Testaferra- 
tas Nachfolger hatten  während der Verfassungskämpfe 
der 1830er und 1840er Jahre oft einen recht schwierigen 
Stand. Wohl gelang es dem Nuntius, 1815 die Garantie 
der bestehenden Klöster und Stifte in den Bundesver
trag aufnehmen zu lassen, auf die Dauer vermochte er 
aber seinen S tandpunkt nicht durchzusetzen. Als 1840 
im Aargau die Klöster trotzdem  aufgehoben wurden, 
erhob der Nuntius de Angelis dagegen energischen 
Einspruch. Die Verhältnisse spitzten sich dabei derart 
zu, dass Papst Pius IX . es vorzog, 1850 die N untiatur 
nur mehr m it einem Geschäftsträger zu besetzen. Eine 
Reihe von Neuerungen auf kirchlichem Gebiete veran- 
lassten abermals den päpstlichen Geschäftsträger bei 
Bund u. K antonen Protest zu erheben, was natürlich 
das Verhältnis zu den Behörden noch mehr trübte. Die 
im Frühjahr 1873 erfolgte Ausweisung des apostoli
schen Vikars von Genf, Mermillod, aus der Schweiz, 
sowie die Absetzung des Bischofs von Basel durch die 
Diözesanstände, ha tten  die päpstliche Encyklika Etsi 
multa luctuosa vom 1. XII. 1873 zur Folge, in der Pius IX . 
die kirchlichen Vorgänge in der Schweiz in scharfen 
W orten tadelte. Obgleich der päpstliche Geschäftsträ
ger Agnozzi in letzter Stunde noch zu verm itteln suchte, 
brach der Bundesrat am 12. XII.  1873 die Beziehungen 
zum Hl. Stuhl ab, ohne indessen zu unterlassen, dem 
Vertreter des Papstes « für seine versöhnliche H altung 
alle Anerkennung zu zollen ». Dieser Abbruch der 
Beziehungen, der katholischerseits schwer empfunden 
wurde, ist vor allem als ein Ausfluss der damaligen 
kulturkäm pferischen Atmosphäre anzusehen. Nach An
sicht des Hl. Stuhles waren damit jedoch die Beziehun
gen nicht abgebrochen, sondern er war nur vor
läufig in die Unmöglichkeit versetzt, den Posten zu 
besetzen. Die Regierungen der Ixte. Uri, Schwyz, Ob
walden, Nidwalden, Zug, Freiburg, Appenzell I. R., 
Tessin und Wallis stellten denn auch schon 1878 an den 
Bundesrat das Gesuch um Wiederaufnahme der Bezie
hungen m it dem päpstlichen Stuhle. Der Bundesrat 
lehnte dieses Ansuchen ab. Er vertra t immerhin den 
Standpunkt, dass es den Kantonen freistehe, im ein
zelnen Falle für den Verkehr m it Rom seine Vermittlung 
in Anspruch zu nehmen. Infolge dessen sind auch die 
Beziehungen nicht ganz abgebrochen geblieben. Ver
schiedene wichtige Geschäfte fanden in der Folge ihre 
Erledigung durch Gelegenheitsgesandtschaften (Mission 
Ferrata nach Bern 1883, 1884, 1888 zur Regelung der 
Basler- und Tessiner Bistumsverhältnisse ; Theodor 
Wirz nach Rom 1888 zum Austausch der R atifikations
urkunden zum Uebereinkommen bezügl. der aposto
lischen Administration im K t. Tessin). So blieb es bis 
zum Weltkriege, da Papst und Bundesrat mit gleicher 
Hingabe sich in den Dienst der grossen Friedenswerke 
stellten. Schon der E in tritt Italiens in den Krieg (Früh
jah r 1915) hatte  den Bundesrat auf Anregung des Vor
stehers des politischen Departem ents, des Bundesrats
A. Hoffmann, bewogen, dem Hl. Stuhl gewisse Erleich
terungen für den diplomatischen Verkehr zu bewilligen. 
Noch im gl. J . war Graf Santucci als Beauftragter des 
Apostolischen Stuhles in der Schweiz erschienen, um im 
Sinne Benedikts XV. m it dem Bundesrate zwecks Schaf
fung eines gemeinsamen Werkes zugunsten der Kriegs
opfer Beziehungen anzuknüpfen. Aus diesen U nter
handlungen entstand das Internierten-W erk, das vielen 
Tausenden von Soldaten die ersehnte Rettung brachte. 
Zur Förderung dieser gemeinsamen Friedensarbeit
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wurde dem Hl. Stuhl auch bewilligt, einen offiziösen 
V ertreter in der Schweiz zu unterhalten. Benedikt XV. 
sandte gegen Ende des Jahres 1915 Mgr. Marchetti nach 
Bern. Im  Frühjahr 1918 folgte ihm Mgr. Maglione, der 
1920 unter Zustimmung des gesamten Bundesrates zum 
Nuntius ernannt wurde. Da der Bundesrat sein Ver
hältnis zum Hl. Stuhl einseitig gelöst ha tte , und da es 
nicht in seiner Absicht lag, beim V atikan einen Ver
tre ter zu ernennen, konnte derselbe auch wiederum von 
sich aus der W iederaufnahme der Beziehungen, wie sie 
vom kathol. Schweizervolk gewünscht wurde, zustim
men. Die Wiederaufnahme der diplomatischen Be
ziehungen erfolgte gestützt auf den Bundesratsbe
schluss vom 18. VI. 1920, auf Antrag des Vorstehers des 
politischen Departem ents, Bundesrat Motta. Die neue 
N untiatur unterscheidet sich von den früheren um ein 
wesentliches, indem sie entsprechend dem seit 1918 
in K raft getretenen Codex iuris canonici einen ausge
sprochen diplomatischen Charakter träg t.

W ährend in der frühesten Zeit wiederholt Männer 
weltlichen Standes m it päpstlichen Gesandtschaften 
betrau t worden waren, wurden seit Mitte des 16. Jahrh . 
hohe geistliche W ürdenträger zu Nuntien ausersehen. 
Von den seit 1560 bei der Eidgenossenschaft be
glaubigten 52 Nuntien haben nicht weniger als 36 
die Kardinalswürde erlangt. Ein Nuntius (Conti) 
wurde als Innozenz X III . auf den päpstlichen Thron 
erhoben. Bis auf 2 (Peter von der Vorst und Godwin 
Owen, beide Holländer) waren sämtliche Nuntien 
italienischer H erkunft. Ein Nuntius (Sacrati) liegt in 
Luzern begraben. Nuntius Caracciolo wurde auf Veran
lassung der katholischen Orte 1716 abberufen. Die 
Jurisdiktion der Nuntien erstreckte sich seit 1586 auf 
die Diözesen Basel, Chur, Konstanz, Lausanne und 
Sitten, sowie alle anderen S tädte und Orte, die den 
Eidgenossen und Rätiern un tertan  und verbündet 
waren. Die N untiatur ha tte  bis 1873 ihren Sitz in 
Luzern. In politisch bewegten Zeiten wurde er bis
weilen nach auswärts verlegt (Stans 1596, Altdorf 1557, 
1713, 1725-1730, Schwyz 1836-1843). Seit 1920 residiert 
der Nuntius in Bern.

W ährend der Hl. Stuhl durch volle 4 Jahrhunderte bei 
der Eidgenossenschaft vertreten war, hat diese nie eine 
Gesandtschaft beim Vatikan unterhalten. Die kathol. 
Stände begnügten sich damit, namentlich in der Zeit 
von 1500 bis 1670, ab und zu Sondergesandtschaften 
nach Rom zu entsenden. Meist handelte es sich dabei 
um Kapitulationsgeschäfte und sogenannte Obedienz- 
gesandtschaften, wie solche von den Päpsten anläss
lich ihrer Thronbesteigung jeweils anbegehrt wurden. 
Der Versuch, eine ständige Gesandtschaft einzuführen 
wurde 1701 von der Tagsatzung abgelehnt. Zeitweilig 
waren auch die H auptleute der päpstlichen Schweizer
garde m it diplomatischen Missionen beim Hl. Stuhl 
be trau t (Jost v. Meggen, Kaspar von Silenen, Jost 
Segesser). Zu den bedeutendsten politischen Geschäften 
dieser Zeit gehört das Bündnis der 5 katholischen Orte 
mit Pius IV. von 1565. Dessen Urheber, R itter Melchior 
Lussi, genoss in Rom hohes Ansehen ; auf dem Konzil 
von Trient wurde der Unterwal du er Landammann im 
Range sogar dem venetianischen Botschafter gleich
gestellt. Seit 1714 unterhielt der katholische Vorort 
beim Vatikan eigene Agenten ; es waren meist 
Mitglieder der Familie della Fargna. Diese Agenten 
scheinen die Rolle der früheren Protektoren, wie sie 
die Orte seit 1560 besessen hatten, übernommen zu 
haben ; sie befassten sich namentlich mit kleineren 
kirchlichen Angelegenheiten. Mit der Helvetik nahm 
auch diese Spezialmission ein Ende. Einem Versuche 
des Landammanns der Schweiz, 1804 eine Agentschaft 
in Rom zu errichten, wurde nicht Folge gegeben. Dafür 
errichtete die Tagsatzung 1815 in Rom ein Honorar
konsulat, das 1841 in ein Generalkonsulat umgewan
delt wurde.

Eine besondere Stellung im Verkehr mit dem Hl. 
Stuhl nahm seit jeher die päpstliche Schweizergarde ein 
(s. H B L S  II , p. 397). Diese Leibwache stand in keiner 
Beziehung zu den späteren Truppenwerbungen Ju 
lius’ II., wie sie sich insbesondere aus dem am 26. II. 
1510 m it dem Hl. Stuhl in Luzern abgeschlossenen
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Bündnis ergeben. Im  Laufe der Jahrhunderte hat 
die katholische Eidgenossenschaft nicht weniger als 
14 K apitulationen m it dem Papst abgeschlossen, von 
denen allerdings die meisten das S ta tu t der päpstlichen

Heil iger Stuhl . Ehrenbanner  ; Geschenk des Papstes  Julius II. 
1512 an die Eidgenossen (Landesmuseum Zürich).

Schweizergarde betrafen. Um die Mitte des 16. Jahrh. 
umgaben sich auch verschiedene Legaten, sowie der 
päpstliche Gonfaloniere aus dem Hause der Grafen von 
Montorio, mit Schweiz. Palastwachen. Es entstanden 
die Gardekompagnien in Ravenna (1536), Bologna 
(1542), Rimini und Ancona (1546). Die Garde des Lega
ten  in Ferrara kam erst 1660 hinzu. Auch dem Prole
gaten in Avignon wurde 1573 eine Schweiz. Schloss
wache bewilligt. Die Kommandostellen dieser Garde
truppen blieben bis zu ihrer Aufhebung 1796 (in Avi
gnon schon 1790) bestim mten Familien Vorbehalten 
(Arnold in Bologna, Tanner in Ravenna, Brandenberg 
in Ferrara usw.). Eine Sonderstellung nahm die 
Schweizergarde in Rom ein. Die Kapitulationsverhand
lungen mit kathol. Ständen leitete der jeweilige Garde
hauptm ann, der seit Alters einem luzernischen Häupter- 
geschlechte entnommen wurde. Nach Abschluss musste 
der Vertrag zur Ratifikation noch auf den Kanzleitisch 
der Tagsatzung gelegt werden. Die letzte Kapitulation 
zwischen dem Papste und der Regierung von Luzern 
fand 1825 s ta tt ; sie betraf ausschliesslich die römische 
Schweizergarde. 1832 verhandelte Graf Franz Simon 
Salis-Zizers im Aufträge Gregors XVI. mit den K tn. 
Schwyz und Graubünden für ein erstes, m it Wallis und 
Nidwalden für ein zweites Fremdenregiment. Die Ver
träge wurden der Tagsatzung nicht mehr zur Ratifika
tion unterbreitet, weil sich die Truppen dieser beiden 
Regimenter nicht ausschliesslich aus Schweizern zu
sammensetzten und die Werbung eine fakultative war. 
An der Spitze dieser Truppen stand General Caspar de 
Latour von Brigels. Der Vertrag wurde mit der Er
richtung der römischen Republik 1848 aufgehoben. Die 
Schweizer, die sich 1852 wieder in den Dienst des 
Kirchenstaates stellten, tra ten  nicht mehr auf Grund
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einer K apitulation in fremden Sold. Beide Regimenter, 
denen sich noch eine Eskadron berittener Jäger — 
die einzige Reitertruppe, die die Schweiz im Ausland 
je besessen hat — hinzugesellte, setzten sich aus Frei
willigen zusammen, die sich zur Verteidigung des 
K irchenstaates eingefunden hatten  ; sie mussten zum 
grössten Teil schon 1860, nach der Niederlage von 
Castelfidardo entlassen werden. Die letzten Truppen, 
die in einem Jägerregim ent bestanden, schieden 1870 
anlässlich der Einnahme Roms aus. Bei diesen mili
tärischen Operationen zeichnete sich General Graf 
Raphael de Courten von Sitten ganz besonders aus ; 
er leitete den Kriegsrat anlässlich der Verteidigung 
Roms 1870. Das S ta tu t der heutigen Garde stam m t von 
Pius IX . aus dem Jahre 1878. W ährend ihres 400- 
jährigen Bestehens h a t die Schweizergarde nur 4 U nter
brechungen erlebt : 1527-1548,1799-1801, 1809-1814 und 
1848-1849, die ihren Grund in der Besetzung Roms 
durch fremde Truppen hatten . Die Schweizergarde 
spielte nam entlich unter ihren ersten H auptleuten, die 
gleichzeitig als V ertreter der katholischen Stände auf
tra ten , eine politische Rolle. Sie ta t  sich auch wieder
holt militärisch hervor. Wir erinnern nur an den Helden
tod Kaspars von Silenen in Rimini und Kaspar Röusts 
vor der Peterskirche in Rom. Die glänzende Verteidi
gung der Peterskirche und der Engelsburg anlässlich der 
Plünderung Roms durch die zügellosen Heere Frunds- 
bergs im Mai 1527 gehört zu den schönsten Ruhm estaten 
der Schweizer in fremden Diensten. Die Garde hatte  seit 
1739 ihre eigene Kirche und G rabstätte in S. Pellegrino 
nächst dem V atikan ; ihr S tandquartier im Vatikan 
war von jeher ein beliebtes Besuchsziel der Schweiz. 
Rompilger.

Verzeichnis der Hauptleute der päpstlichen 
Schweizergarde.

1505-1517 Kaspar von Silenen.
1517-1524 Markus Röust.
1524-1527 Kaspar Röust.
1527-1548 V akant.
1548-1559 Jost von Meggen.
1559-1564 Kaspar Leo von Silenen.
1565-1592 Jost Segesser.
1592-1628 Stephan Alexander Segesser.
1629-1640 Nikolaus Fleckenstein.
1640-1652 Jost Fleckenstein.
1652-1657 Johann Rudolf Pfyffer von Altishofen. 
1657-1686 Ludwig Pfyffer von Altishofen.
1686-1696 Franz Pfyffer von Altishofen.
1696-1705 Johann Kaspar Mayr von Baldegg.
1705-1712 Vakant.
1712-1727 Johann Konrad Pfyffer von Altishofen. 
1727-1754 Franz Ludwig Pfyffer von Altishofen. 
1754-1792 Jost Ignaz Pfyffer von Altishofen.
1792-1798 Franz Ludwig Pfyffer von Altishofen. 
1803-1834 Karl Pfyffer von Altishofen.
1834-1847 Martin Pfyffer von Altishofen.
1848-1860 Xaver Leodegar Meyer v . Schauensee, Vater. 
1860-1878 Alfred von Sonnenberg.
1878-1900 Louis de Courten.
1900-1910 Xaver Leodegar Meyer v. Schauensee, Sohn. 
1910-1921 Jules Répond.
Seit 1921 Ludwig Hirschbühl.
Verzeichnis der päpstlichen Legaten und Nuntien in  der 

Schweiz seit 1500.
1500-1505 Perault (Peraltus), Raimundus, de, Bischof 

von Gurk, Legat.
1509 Grassi, Achilles, de, Bischof von Città di 

Castello, Legat.
1510-1515 Schiner, Matthaeus, Bischof v. Sitten, Legat. 
1511 StafBlio, Johannes, Bischof von Sebenico.
1513 Gerio (Ghersio), Gorius de, Bischof von Fano, 

Internuntius.
1514, 1521-1538 Filonardi, Ennius, Bischof von Ver oli. 
1538-1543 Filonardi, Ennius, Bischof von Veroli, Legat. 
•1516-1517 Gambara, Jacobus, Bischof von Albenga. 
1517-1521 Pucci, Antonius, Bischof von Pistoja.
1537 van der Vorst, Peter, Bischof von Acqui. 
1543-1552 Franco, Hieronymus.

1554-1560 R averta (Reverta), Octavianus de, Bischof 
von Terracina.

1559-1565 Volpi, Johannes Antonius, Bischof von Corno. 
1579-1581 Bonhomini (Bonomi), Johannes Francisons, 

Bischof von Vercelli.
1578-1582 Ninguarda, Felicianus, Bischof von Scala 

und S. Agata.
1586-1587 S antonio (Santori), Johannes B aptista, Bi

schof von Tricarico.
1587-1591 Paravicini, Octavius, Bischof von Alessan

dria.
1591-1595 Owen, Goodwin, Bischof von Cassano. 
1595-1606 Torre, Johannes della, Bischof von Veglia. 
1606-1608 Verallo, Fabricius, Bischof von S. Severo. 
1608-1613 Aquino, Ladislaus di, Bischof von Venafro 
1613-1621 Sarego, Ludovicus de, Bischof von Adria. 
1621-1628 Scappi, Alexander de, Bischof von Campa

gna.
•1628-1630 Bocci, Cyriacus, Erzbischof von Patras.
1630-1639 Scotti, Ranutius, Bischof von Borgo S. 

Donnino.
1639-1643 Farnese, Hieronymus, Erzbischof von Patras. 
1643-1646 Gavotti, Laurentius, Bischof von Ventimiglia.
1646-1647 Sacrati, Alphonsus, Bischof von Comana.
1647-1652 Boccapaduli, Francisons, Bischof von Sul

mona und Valva.
1653-1654 Caraffa della Spina, Carolus, Bischof von

Aversa.
1654-1665 Borromeo, Fredericus, Patriarch von Alexan

drien.
1665-1668 Ubaldi-Baldeschi, Fredericus, Erzbischof von 

Cesarea.
1668-1670 Aquaviva de Aregonia, Rodolphus de, Erz

bischof von Laodicea.
1670-1679 Cibo, Odoardus, Erzbischof von Seleucia.
1679-1685 Cherofino di Cherofini, Octavius, In ternun

tius.
1685-1687 Cantelmi, Jacobus, Erzbischof von Cesarea.
1687-1689 Zarini, Hieronymus, Internuntius.
1689-1692 M enatti, Bartolomeus, Bischof von Lodi. 
1692-1695 Asti (Aste), Marcellus d ’, Erzbischof von 

Athen.
1695-1697 Conti, Michael Angelus de, Erzbischof von 

Tarsus, von 1721 an Papst Innozenz X III . 
1698-1703 Piazza, Julius, Erzbischof von Rhodos. 
1703-1709 Bichi, Vincentius, Erzbischof von Laodicea. 
•1710-1716 Caracciolo di S. Martino, Jacobus, Erzbi- 

. schof von Ephesus.
1716-1720 Firrao, Josephus, Erzbischof von Nicea.
1720-1721 Dondori (Dondi), Francisons, Abbate, In 

ternuntius.
1721-1730 Passionei, Dominions, Erzbischof von Ephe

sus.
1731-1739 Barni, Johannes Baptista, Erzbischof von 

Edessa.
1739-1744 Durini, Carolus Francisons, Erzbischof von 

Rhodos.
1744-1754 Accjajuoli, Philippus, Erzbischof von Petra. 
1754 Spinola, Hieronymus, Erzbischof von Lao

dicea.
1754-1759 Bufalini, Johannes Octavius, Erzbischof von 

Chalcedon.
1759-1764 Oddi, Nicolaus, Erzbischof von Trajanopolis. 
1764-1773 Valenti-Gonzaga, Aloysius, Erzbischof von 

Cesarea.
1773-1775 Servanzi di S. Severino, Severinus, In ter

nuntius .
1775-1785 Caprara, Johannes Baptista, Erzbischof von 

Iconium.
1785-1794 Vinci, Josephus de, Erzbischof von Berito 

(Beirut).
1794-1798 Gravina, Petrus, Erzbischof von Nicea. 
1803-1816 Sceberras-Testaferrata, Fabricius, Erzbi

schof von Berito (Beirut).
1816-1817 Zeno, Carolus, Erzbischof von Chalcedon.
1818-1819 Macchi, Vincentius, Erzbischof von Nisibi.
1819-1826 Nasalli, Ignatius, Erzbischof von Cyrhus. 
1828-1829 Ostini, Petrus, Erzbischof von Tarsus. 
1830-1839 Angelis, Philippus de, Erzbischof von Car

thago.
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1839-1841 Gizzi, Thomas Pascali:, Erzbischof von 

Theben.
1841-1845 Andrea, Hieronymus d ’, Erzbischof von 

Melitene.
1845-1850 Macioti, Alexander, Erzbischof von Colossae. 
1850-1864 Bovieri, Josephus, später Bischof von Monte- 

fiascone, Geschäftsträger.
1864-1868 Bianchi, Angelus, später Erzbischof von 

Mira, Geschäftsträger.
1868-1874 Agnozzi, JohannesBaptista, Geschäftsträger. 
1920-1926 Maglione, Aloysius, Erzbischof von Cesarea. 
1926 Di Maria, Pietro, Erzbischof von Iconium.

Bibliographie. H. Abt : Die Schweiz und die Nuntiatur. 
Eine Richtigstellung (mit ausführlicher Literaturangabe).
— C. Benziger : Die diplomatischen Beziehungen des 
Heiligen Stuhles mit der Eidgenossenschaft (in Schweiz. 
Rundschau 1925, p. 257 ff. m it L iteratur). — Derselbe : 
Die diplomatischen Vertreter des Hl. Stuhles in  der 
Schweiz von 1500 bis 1925 (in Z S  G VI). — Den gegneri
schen S tandpunkt vertritt E. His : Die Nuntiatur in  
der Schweiz. Eine vollständige Sammlung der Portraite 
der Nuntien in der Schweiz findet sich im Kapuziner
kloster Wesemlin bei Luzern ; reproduziert bei P. R. 
Steimer : Die päpstlichen Gesandten in  der Schweiz. 
Der Verkehr m it der N untiatur war in einem eigenen 
Ceremoniale niedergelegt ; diesbezügliche Aufschlüsse 
bringt J . Balthasar in Verschiedene Acta betr. das Cere
moniale der Stadt Luzern Bd. II  (1696-1803), p. 3-340, 
im S taatsarchiv Luzern. — A. Lütolf : Die Schweizer
garde in  Rom. — Historisches Nbl. von Uri 1921, 1922 
und 1924. [C. Bzr.]

H E I L I G K R E U Z  (K t. Luzern, Amt Entlebuch, 
Gem. Hasle. S. GLS). W allfahrt:- und K urort. Zwischen 
1341 und 1344 gründete der ehemalige R itter, nunmehr 
Cisterzienserbruder Job. von Aarwangen auf dem 
Berge W ittenbach ob Hasle ein Eremitenhaus für 7 In 
sassen und eine Kapelle. Die Stiftung wurde 1344 durch 
Herzog Friedrich von Oesterreich bestätigt. Unter der 
geistlichen Oberaufsicht des Klosters St. Urban und 
unter dem Schutz der Vögte von Wolhusen, seit 1405 
der S tadt Luzern, lebte die Eremitengemeinde bis 1469, 
wo die Brüder nach St. Urban zurückkehrten. Damals 
fiel Grund und Boden von W ittenbach an Luzern, 
welches die Gegend an die Landleute von Entlebuch 
ab tra t ; sie gehört heute zum Korporationsgut des 
Landes Entlebuch. 1480 taucht der Name « Heilig
kreuz » auf. Die Kapelle wurde 1488-1493 in ihrer heuti
gen Gestalt neu gebaut. 1896 wurde die Kirche renoviert. 
Zu Beginn des Bauernkrieges, am 26. I. 1653, kamen die 
7 alten Pfarrgem. des Entlebuch mit ihren Geistlichen 
prozessionsweise hieher und beschlossen in der Ver
sammlung nach dem Gottesdienst einstimmig die An
nahme von 8 Postulaten zuhanden der Regierung. — 
Vergl. Staatsarchiv Luzern. — Boog : Das Eremitenhaus 
im  Wittenbach (in G fr. X I). — Lang : Grundriss I, 753.
— Gfr. 60, p. 56 u. 65 ; 69, p. 66 ff. — v. Liebenau : 
Bauernkrieg (in JSG  19, p. 92 ff.). — Studer : Beitr. 
z. Entleb. Gesch., p. 33 ff. — Bieri : Wallfahrts- und 
Kurort H. [P . X. W.1

H E I L I G K R E U Z  (K t. St. Gallen, Bez. u. Gem. 
St. Gallen. S. GLS). Die W allfahrtskirche zum Heiligen 
Kreuz auf dem Espen, heute eine Filiale der Dompfarrei 
St. Gallen, ha t ihrer Umgebung ihren Namen gegeben 
und die alte Ortsbezeichnung Stemmishusen verdrängt. 
Das grosse Kreuz stand nachweisbar schon Ende des
17. Jahrh . frei, nahe der Strasse nach Arbon, erhielt 
1735 ein Dach zum Schutze gegen die W itterung, 1749 
eine offene hölzerne Kapelle. 1759-1760 wurde eine 
steinerne Kapelle erbaut, die 1771-1772 schon dem 
jetzigen Bau Platz machen musste ; 1776 wurde
er um zwei Seitenkapellen vergrössert. P. Ivo Walser 
hatte  als Offizial des Stiftes St. Gallen sich um Bau 
und W allfahrt besonders bem üht. Im Innern ist die 
Kirche durch spätere Renovation ihres Barokstils 
beraubt worden. — Vergl. Ostschweiz 1922, Nr. 242.
— Gesch. der Wallfahrt zu dem heiligen Kreuze (St. 
Gallen 1794). — Stiftsarchiv. [J . M.]

H E I L I G K R E U Z  (K t. St. Gallen). Weiler. Siehe 
M e l s .

H E I L I G K R E U Z  (K t. Thurgau, Bez. Münchwilen.

Munizip.-Gem. W uppenau. S. GLS). Weiler und katholi
sche Kirchgem., Amptuncelle im 13. Jahrh . ; Amtzell, 
Amtenzell bis gegen 1500. Im  Alten Zürichkrieg (Feb. 
1446) äscherte Hans von Rechberg das Dorf sam t der 
Kirche ein. 1447 verkaufte Ludwig v. Eppenberg das 
Meieramt über den Kelnhof an St. Gallen. Unter den 
Eidgenossen gehörte H. zum Berggericht ; die niedere 
Gerichtsbarkeit und das Mannschaftsrecht ha tte  der 
Abt von St. Gallen; dem thurgauischen Landvogt waren 
nur Malefizsachen unterstellt. Die Kirche zum hl. 
Kreuz war ursprünglich Filiale von Lenggenwil und 
gehörte zum Dekanat Leutmerken, das Patronat 
ha tte  die Abtei St. Gallen. 1215 wird ein Leutpriester 
von Amtzell erwähnt. Am 22. IV. 1430 stiftete Job. 
Rudolf von Rosenberg, Gerichtsherr zu Zuckenriet, 
eine Kaplanei m it reichlicher Pfründe, deren Kolla- 
tu r nach dem Tod des Stifters gleichfalls an St. Gallen 
überging. Zur Reformationszeit tra ten  der Pfarrer W itt
wyler und der Kaplan Täschler sam t dem grössern Teil 
der Gemeinde zum neuen Glauben über ; bis 1540 fand 
nur evangelischer Gottesdienst s ta tt ; dann wurde auf 
Drängen des Abtes der katholische Kultus wieder ein
geführt, und seit 1575 ist die Kirche wieder völlig 
katholisch. Den Evangelischen blieb nur das Recht 
der Beerdigung auf dem Friedhof m it Abdankung im 
Freien. E rst durch den Bau der Kirche von Schönhol
zers wil en erhielten sie 1714 von neuem ein Gotteshaus. 
Am Tag der Kreuzauffindung gehen aus den Gem. 
Lenggenwil und Niederhelfenschwil Prozessionen nach 
Heiligkreuz, am Dienstag vor Himmelfahrt aus Schön
holzers wilen, Welfensberg und W uppenau. — Vergl. 
TU . — Pup. Th. — Pupikofer : Gemälde. — Nüscheler : 
Gotteshäuser. — ■ Kuhn : Thurgovia Sacra I. [ L e i s i . ]  

H E I L I G K R E U Z  (K t. Wallis, Bez. Desti. Raron, 
Gem. Grengiols. S. GLS). W allfahrtsort in Langental. 
Die Kapelle, wo eine Partikel des hl. Kreuzes verehrt 
wird, wurde 1680 von Melchior Bodenmann, von 
Grengiols (1669 Meyer von Mörel), errichtet und des 
öftern restauriert. —• Burgener : Wallfahrtsorte der 
Schweiz II, 187. [D. I.]

H E I L I G K R E U Z  (Kt. Zug, Gem. Cham. S. GLS). 
W allfahrtskapelle und Töchterinstitut. Ursprünglich 
stand eine kleine Kapelle St. Bartholomäus, die durch 
ein sonderbares Bild des sterbenden Heilandes ein 
W allfahrtsort wurde und 1711 und 1716 vergrössert 
werden musste. Um die vielen Pilger zu fassen, wurde 
1730 eine neue Kirche zum hl. Kreuz mit drei Altären 
gebaut und eingeweiht, die 1868 durch einen Neubau 
ersetzt wurde. 1859 gründeten ehemalige Baldegger- 
Schwestern ein neues Kloster und ein Töchterinstitut 
m it Haushaltungsschulen, das sich immer mehr ent
wickelte ; 1882 wurde ein neues Institutsgebäude errich
te t und ein Lehrerinnenseminar angegliedert. — Vergl. 
Jahresber.... seit 1882. — ■ Gfr. 40, p. 43. [W. J. M e y e r . ]  

H E I L M A N N .  Familien der K te. Bern und Freiburg.
A. K an ton  B ern , f  Geschlecht der S tadt Biel.

Wappen : geviertet ; 1 u. 4 in Blau 
ein goldener Schrägbalken, belegt mit 
drei blauen Pfennigen, 2 und 3 in 
Schwarz ein wachsender, weissgeklei
deter Mann m it einer grünen Pflanze 
in der Rechten. Eingebürgert 1734 mit 
— 1. J o h .  C h r i s t o p h ,  1702-1773, von 
Marburg. Er war der erste Buchdrucker 
in Biel. Der Bischof von Basel hatte  
nie die Errichtung einer Druckerei in 
Biel gestatte t und versuchte auch H. 

Schwierigkeiten zu machen. Doch nahm ihn der R at 
eigenmächtig auf, gegen die Bedingung, alle Mandate 
der städtischen Obrigkeit unentgeltlich zu drucken. Die 
Druckerei, die H. m it Andreas B urckhardt von Basel 
zusammen betrieb, baute sich bald zu einem grösseren 
Verlag aus, der namentlich Bibeln und religiöse E r
bauungsbücher druckte, dazu Grammatiken und literari
sche Werke. H .’s Sohn Niklaus verkaufte die Druckerei 
1788 an Joh. Jak . Thurneysen aus Basel. — 2. N i k l a u s ,  
Sohn von Nr. 1, 1739-1816, wurde vom Basler Bischof 
mit dem fürstbischöflichen Lehen von Rondchätel 
belehnt ; auch führte er das Amt eines Fürstenschaffners 
in Biel. Zeichnete sich aus durch literarische und bisturi-



HEILSARMEE HEIM

sehe Interessen, veröffentlichte in den Beobachtungen der 
Oek. Gesellschaft Bern 1787 '.TopographischeBeschreibung 
des Meiertums Biel ; führte nach der Vertreibung des 
Bischofs zur Revolutionszeit m it ändern die Regent
schaft über das Erguel, Biel u . N euenstadt.— 3. G eorg  
F r ie d r ic h ,  Sohn von Nr. 2, * 1785, studierte in Halle 
und Heidelberg Rechts- und Staats Wissenschaften, 
besuchte auch die Fellenberg’sche A nstalt auf Hofwil. 
Für die S tadt Biel unternahm  er öfters diplomatische

von Schwarzenberg betr. 
die Staatszugehörigkeit 
Biels, zu den alliierten 
Monarchen nach Basel 
und im gl. J .  1814 an die 
Tagsatzung in Zürich. H. 
verw andte sich für die E r
hebung Biels zur H aupt
stad t eines jurassischen 
K antons, der die prote
stantischen Gebiete des al
ten Bistums Basel um fas
sen sollte. In  der näm li
chen Angelegenheit reiste 
er für die S tad t an den 
Wienerkongress, allerdings 
ohne den gewünschten E r
folg. H. bekleidete den 
Grad eines Obersten. 
A m tsstatthalter u . A m ts
richter 1816, Mitglied des 
Grossen Rats, Präsident 
der Ersparniskasse Biel 
1823-1820, t r a t  1829 als 

H auptm ann in das neu errichtete bern. Regiment 
in Neapel, wo er bis 1844 blieb. Auch nach seiner 
Rückkehr widmete er sich den öffentlichen In te r
essen seiner V aterstadt, f  24. v i i .  1862 als letzter 
dieser Familie. Sein einziger Sohn — 4. F r i t z ,  
städtischer Polizeidirektor, f  schon 1860. — Das 
reichhaltige Archiv der Familie ging durch Schenkung 
in den Besitz der S tad t Biel über. — Vergl. SB B  4. —
A. Maag : Die ersten Buchdrucker in  der Stadt Biel (in 
B T  1891, 1892). — A. Bähler : Biel vor 100 Jahren. —
H. Türler : Das alte Biel und seine Umgebung. — 
W. Bourquin : Die Ersparniskassc Biel 1823-1923. — 
Alb. Schenk : H. de Bienne et le F ie f noble de Rond- 
chatel (in A S J  1921). — Stadtarchiv Biel und Familien
archiv. [W. B.]

B. K an ton  F re ib u rg . F I e l m a n ,  H e i l m a n ,  f  Ge
schlecht der S tadt Freiburg. Wappen : in Silber ein 
ro ter Querbalken, begleitet von drei grünen Linden
b lä ttern  (Varianten). — 1. A n t o n i u s ,  Maler, Sohn von 
Heininus Tscheny alias Linweber, bestätigte 1458 das 
Bürgerrecht seines Vaters. — 2. C h r i s t o p h ,  Glasmaler, 
1581-1610, Mitglied der Lukas-Bruderschaft, schuf 
zahlreiche Werke in Freiburg und auf der Landschaft. 
— 3. C h r i s t o p h ,  der jüngere, Sohn von Nr. 2, des Rats 
der CG 1614, Landvogt von dann 1617-1622, wurde am 
21. vi. 1627 ins Patriziat aufgenommen ; des R ats der 
Sechzig 1629, f  1648. — Vergl. LL. — S K L . — Weitzel : 
Répert. des baillis (in A S H F  X). — Staats arch. Frei
burg : Bürgerregister. [G. Cx.]

H EI LSA RM EE.  1865 von William Booth gegrün
dete, militärisch organisierte, aus der Not moderner 
Verhältnisse heraus entstandene, auf dem Methodi- 
stentum  sich aufbauende religiössoziale Gemeinschaft 
von grundsätzlich internationalem , christlichsynkreti- 
stischem Charakter, bestim m t zur R ettung der geistig 
und leiblich verwahrlosten Schichten der menschlichen 
Gesellschaft. An der Spitze der in männliche und weib
liche Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten geglieder
ten Armee steht der m it monarchischer Gewalt ausge
sta tte te  General. H auptzeitschrift : The War Cry ; Der 
Kriegsruf. Mittel zum Zwecke : Evangelisation durch 
Versammlungen militärischen Gepräges unter eindring
lichem W erben zur plötzlichen Bekehrung und soziale 
R ettungsarbeit.

In der Schweiz verbreitete sich die H. seit 1882, an
fangs unter grossen Schwierigkeiten, Störungen der 
Versammlungen durch das Publikum und Versamm

lungsverboten durch kantonale Regierungen (1883 
Genf, Neuenburg, W aadt, Bern, 1885 Zürich, 1888 
Appenzell I. Rh. ; Petition für die Anwendung des Je 
suitengesetzes gegen die H.-A.). Eine Wendung bedeu
tete  das A uftreten von Bundesrat Ruchonnet in seinem 
Bericht an die Bundesversammlung vom 2. VI. 1890 und 
das Kreisschreiben des Bundesrates vom 14. II. 1893, 
durch das die endgültige Aufhebung der Ausnahmege
setze gegen die Heilsarmee eingeleitet wurde (Bern 1897, 
Genf 1898). H eute erfreut sich die H.-A. in der Schweiz 
allgemeiner Achtung und wird gelegentlich auch von 
Behörden un terstü tz t. Sie zählt 119 Korps m it 400 
ständig diensttuenden Offizieren ; H auptquartier und 
Kommissariat in Bern ; 3 Rettungsheime für Mädchen 
und Frauen (Zürich 1894, Basel 1900, Vevey 1904) ; 
4 Nachtasyle für Frauen (Zürich 1907, Genf 1908, Basel 
1909, Neuenburg), 3 für Männer (Zürich 1899, Genf 
1904, Basel 1906), 1 Asyl für Kinder und M ütter (Zü
rich), 2 Arbeitsstellen für Männer (Zürich, Basel), 2 
landwirtschaftliche Kolonien für entlassene Sträflinge 
und Arbeitslose (Köniz bei Bern, Devens bei St. Aubin- 
Neuchätel), 4 Hülfsposten (Zürich, Bern, Genf, Biel) ; 
Nachforschungsbureau (Bern) ; Plazierungsbureau 
(Bern). — The Salvation Arm y, Year Book. — P. A. 
Glasen : Der Salutismus. Eine sozialwissenschaftliche 
Monographie über General Booth und seine Heilsarmee 
Jena (1913). [f E. B.]

KEIM.  Familien der K te. Appenzell, Graubünden 
und St. Gallen.

A .  K an ton  A ppenzell. H a i m , IL e y m , P lÆ M . Altes 
Appenzeller Geschlecht, seit ca. 1400 nachweisbar, 
das vielleicht von Gais 
stam m t. — 1. J o h a n n e s , 
von Appenzell, 1585-1597 
wiederholt regierender 
Landam m ann des ganzen 
Landes, nach der Landes
teilung Landamm ann von
I. Rh. bis 1618, ein hefti
ger Gegner der Reforma
tion und der leitende Mann 
Innerrhodens in den Strei
tigkeiten m it Ausserrho- 
den ; Gesandter an ei dg.
Tagsatzungen, zahlreichen 
Konferenzen u. Bündnis
verhandlungen ; t  1620.
— 2. F r a n z  J o s e p h , von 
Schlatt, 2. H. 1793-3. x.
1859, Landschreiber 1822,
Landamm ann von I. Rh.
1855-1857, S tänderat 1853- 
1857. — 3. S a m u e l , von 
Gais, 8. iv. 1764-25. II.
1860, Erbauer des K ur
hauses zum Ochsen, stand als Freisinniger in der 
Revolutionszeit auf Seite der Franzosenfreunde ; S ta tt
halter des D istrikts Teufen 1800, Abgeordneter an 
verschiedene politische Konferenzen. — 4. J o h a n n  
H e i n r i c h ,  Sohn von Nr. 3, 16. x i. 1802-22. x n . 1876, 
Dr. med., hob als K urarzt von Gais die Fremden
frequenz besonders durch seine Schrift : Die Heilkräfte 
der Alpenziegenmolken und der Molkenkurort Gais. F ort
schrittlich gesinnt, war er ein Hauptförderer der Land
buchrevision von 1831-1834, Verfasser vieler politi
scher Flugschriften ; Landeshauptm ann, L andesstatt
halter, N ationalrat 1849-1851, ei dg. Repräsentant im 
K t. Schwyz 1847-1848. — 5. H e i n r i c h  J a k o b ,  Sohn 
von Nr. 4, 5. XI. 1828-12. i. 1892, Pfarrer in Gais 1853- 
1889, entfaltete als Mitglied und Präsident der Landes- 
schulkommission und anderer Behörden und als Dekan 
der Landeskirche eine sehr rege und wirksame Tätig
keit auf dem Gebiete der Schule und Kirche, ebenso 
auf sozialem und literarischem Gebiet als Redaktor 
der Appenzellischen Jahrbücher 1861-1888. — [A. M.] 
—■ 6. H e i n r i c h  H e r m a n n ,  von Gais, * 24. i. 1855, 
Pfarrer in Wängi (Thurgau), Präsident des protestan
tisch-kirchlichen Hilfsvereins, Mitbegründer und Leiter 
des interkantonalen Verbandes für N aturalverpfle
gung, eifriger Förderer sonstiger W ohlfahrtseinrichtun-

Missionen, so zum Fürsten

G e o r g  F r i e d r i c h  H e i l m a n n .  N a c h  
e i n e r  M i n i a t u r  a u f  E l f e n b e i n .

J o h a n n  H e i n r i c h  H e i m .  
N a c h  e i n e r  L i t h o g r a p h i e  v o n  

L .  W e g n e r .
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gen ; f  9. II. 1920. — SZG  1920, p. 59. — Thurg. Zei
tung, 10 il. 1920. — [Herdi.] —■ 7. F r i t z ,  Dr. med., 
Enkel von Nr. 4, * 20. II. 1886, Chef der medizinischen 
Klinik in Lausanne 1914-1918, Privatdozent für innere 
Medizin, Verfasser zahlreicher medizinischer Abhand
lungen. — Vergl. A U . —  A J  1860, 1882, 1892. — 
Koller : Appenz. Geschlechterbuch. [A. M.]

B. K an ton  G raubünden . Berühmte f  Ratsfamilie 
der S tadt Chur im 16. und 17. Jahrh ., später, bis in das 
19. Jahrh ., angesehene Kaufmannsfamilie. — S t e f a n  
H. sitzt schon im 15. Jahrh . im R at. — Luzi, Stadtvogt 
und Bürgermeister von Chur im Reform ationszeitalter ; 
einer der drei Gesandten zur Besiegelung des Bündnisses 
mit Frankreich 1549 ; stand im Briefwechsel m it Bullin- 
ger und tr a t 1526 für die Gleichberechtigung beider 
Konfessionen auf dem Bundestag von Davos ein.

Im  17. und 18. Jahrh . wimmelt es von Heim im 
S tad tra t von Chur. So werden genannt : — Luzi, 
S tadtvogt 1670. Ungefähr gleichzeitig sind A n d r e a s  
und D a n ie l  Oberzunftmeister. Im  folgenden Jahrh. 
sitzen im R at D a n ie l  und J o h a n n  B a t t is t a . — 
A l e x a n d e r , A m tsstadtvogt 1806. — Vergl. QSG 23, 
Einleitung von Dr. Schiess. — Valer : Gesch. des Churer 
Stadtrates. — • LL. —  A H S  1906. [M. V.]

C. K an ton  St. G allen. H e i m ,  früher meist H a IM  
geschrieben. Geschlecht der S tadt und der Alten 
Landschaft St. Gallen. H e i m o ,  Zeuge für St. Gallen 
854, ebenso ein Träger dieses Namens 1170 ; J o h a n s  
Haim, von Fronacker (Gossau), Leibeigener des Klo
sters St. Gallen 1391 ; H e i n i  Haim, Ammann zu Gossau 
1401 ; H a n s  Haim zu Wilen bei W ittenbach 1420, usw. 
Schon 1444 kommt das Geschlecht auch in der Stadt 
vor. Von B a l t h a s a r ,  1554-1601, trug  die Besitzung 
zum Schlüssle auf dem Rosenberg eine Zeit lang den 
Namen Haimenberg. Dieser Stamm f  1646. — H a n s  
H. von Gais (Appenzell), wurde 1745 zum Bürger

angenommen. Von ihm 
und von H. aus Hü fin
gen (Baden), eingebürgert 
1898, stammen die jetzi
gen Stadtbürger des Na
mens H. ab. — UStG. — 
H artm ann : Leb. Geschl. 
(Ms. Stadtbibi. St. G .).— 
Bürgerbuch 1920. — Bau
denkmäler der Stadt St. 
Gallen, p. 513. — [Bt.] —
1. A lb e r t ,  von St. Gallen, 
* 12. iv. 1849 in Zürich, 
wo er 1898 das Bürger
recht geschenkt erhielt, 
studierte Naturwissen
schaften in Zürich und 
Berlin ; Privatdozent an 
der Universität Zürich 
1871, Prof. an der E. T.

A lbert Heim. J f  1 8 7 3 > ?• “ • ? r o f - a n  d e r
Nach einer Photographie.  U niversität Zurich 1875,
(Schw. Landesbibi. Bern). 0 . Professor 1888 - 1911,

Direktor der geologischen 
Sammlungen beider Hochschulen 1881 und Schöpfer der 
Sammlung für allgem. Geologie ; Präsident der Schweiz, 
geologischen Kommission 1894 -1926 und damit He
rausgeber der Beiträge zur Geologie der Schweiz. Dr. phil. 
h . c. der Univ. Bern 1884 und Oxford. Unternahm 
Studienreisen nach Italien, wo er 1872 die grösste Vesuv
eruption des 19. Jahrh . erlebte und beschrieb, nach 
Skandinavien, dem Kaukasus, Finnland, Neuseeland, 
Ostalpen, Nordafrika, England usw., erhielt den Preis 
Marcel Benoist 1924 ; wissenschaftl. Ballonfahrten 
(erste Fahrt über die Alpen 1898 mit der «Wega»). 
Bahnbrechender Erforscher der geologischen Verhält
nisse der Schweiz, die er in zahlreichen Veröffentlichun
gen beschrieben hat : Untersuchungen über den Mecha
nismus der Gebirgsbildung (2 Bde. mit Atlas 1878) ; 
Handbuch der Gletscherkunde (1885) ; Geolog. Karte der 
Schweiz 1:100 000, Blatt 11 (1885) mit Text ; Geologie der 
Hochalpen zwischen Beuss und Bhein (1891) ; Les dislo
cations de l’écorce terrestre (mit E. de Margerie. 1891) ; 
Geolog. Uebersichtskarle der Schweiz 1:500 000 (mit C.

Schmidt, 1894 und 1912) ; Das Säntisgebirge (mit Atlas, 
1905) ; Geolog. Karte der Glarner Alpen  (mit J . Oberhol
zer, 1910) ; Luftfarben in  der Landschaft (1912) ; Geo
logie der Schweiz (2 Bde., 1919 und 1921). Daneben viele 
Aufsätze in Zeitschriften {Nbl. der naturforsch. Ges. 
Zürich ; Viertel]ahrsschr. nat. Ges. Zur. ; JS A C  usw.), 
Verfasser zahlreicher Expertisen über Tunnelbauten, 
Wildwasserverhauungen, Wasserfassungen und S tauan
lagen, Bergstürze und Rutschungen, Erz-, Kohlen- und 
Steinlager. Erdbebenforscher. Nach seinen Angaben 
wurde in St. Moritz 1886 der Eisensäuerling Funtauna 
Surpunt entdeckt. Hervorragender Zeichner von Pano
ram en : Zürichberg (1865 u. 1901), Mythen, Pizzo Cen
trale, Rüchen- Glärnisch, Säntis, Stätzerhorn, Zürcher 
Quaipanorama, Suphellafield usw. ; Schöpfer n a tu r
getreuer Reliefs : 6 geolog. Typenreliefs, Tödigruppe, 
Jura, Säntisgebirge. Förderer der Feuerbestattung und 
der Kynologie, Kämpfer für Abstinenz und sexuelle 
Moral. Zu seinen Ehren wurden benannt : der Heim
slock 1894 in der Tödigruppe ( GLS) und die am 22. ix . 
1918 eingeweihte Albert Heim-Hütte der Sektion Uto 
S. A. C. am W interstock nördl. vom Urserntal (Alpina  
1918, p. 120-122 ; P S  1918). — Festschrift, A . H. 
gewidmet (1919). — Poggendorff : Handwörterbuch 3-5.
— SZG L. — G. von Wyss : Hochschule Zur. 1833- 
1883, p. 104. — Meyer v. Knonau : Festschrift der Univ. 
Zur. 1914, p. 63. — Schweiz. Porlr. Gail. 283. — Die 
Schweiz 1919. — N Z Z  1919, Nr. 535, 542, 548 und 572.
— Seine Frau — 2. M arie  H., geb. Vögtlin, * 1845 in 
Bozen (K t. Aargau), erster weiblicher Dr. med. 1874 
und erste praktizierende Aerztin Europas, verheiratet 
1875, Mitgründerin der Schweiz. Pflegerinnenschule m it 
Frauenspital in Zürich, populär-wissenschaftl. Schrift
stellerin auf dem Gebiete der Säuglingspflege, beson
ders Die Pflege des Kindes im 1. Lebensjahr ; f  7. x i . 
1916. — K SÀ  1917, p, 1353. — VSNG  1917. — N ZZ,
17. xi. 1916. — Deutsche medizin. Wochenschr. 1916, 
p. 1492. — Deutsches biograph. Jahrbuch 1, 1925, p. 357.
— Johanna Siebei : M. H .-V . 1919.— 3. A rn o ld , 
Sohn der Vorgen., Geologe, * 20. m . 1882 in Zürich, 
Dr. phil., Privatdozent an beiden Hochschulen in Zürich, 
unternahm  Forschungsreisen in allen Erdteilen, Ver
fasser von zahlreichen geologischen und geographischen 
Arbeiten. —■ SZG L. [H. Br.]

HEIM,  Ignaz, * 7. m . 1818 in Renchen (Baden), 
Bürger von Laufenburg, 
zuerst Apotheker, wid
mete sich dann der Musik ;
Direktor der « Harmonie 
Zürich » 1852-1872 und 
anderer Gesangvereine ;
Mitgründer u. Vorstands
mitglied der Musikschule 
Zürich bis f  3. x ii. 1880 ;
Komponist vieler beliebter 
Volkslieder ; Herausgeber 
der sog. neuen Synodal- 
liedevbiicher, darunter der 
Sammlung von Volksge
sängen für den Männer
chor (1862, 200. Auflage 
1918) ; 10 Bändchen Neue 
Volksgesänge, zum grossen 
Teil eigene Kompositio
nen. Denkmal am Heim
platz in Zürich seit 1883.
— ADB. — Nbl. der allg.
M usik ges. Zur. 1914. —
E. Schönenberger : I. H.
— S M  1881. — Z W  Chr. 1918. — Seine Frau — Emi 
lie , geb. Müller, von Rheinfelden, 1830-1911, berühm te 
Sängerin. — ZWChr. 1912. [H. Br.]

HEIMANN.  Familien der K te. Bern und Unterwal
den.

A. K an ton  B ern . Wenig zahlreiches Geschlecht von 
Reichenbach, Gadmen und Hasleberg. — A rn o ld , von 
Hasleberg, * 22. IX. 1856 in Langnau, t  28. m . 1916 als 
Progymnasiallehrer in Biel, Verfasser einer Anzahl 
beliebter Volksstücke, meist in heimischer M undart : 
Elsi die seltsame Magd (nach Gotthelf, 1899) ; Hintere g g-

Ignaz Heim.
Nach einer Li thographie  

(Schw. Landesbibi.  Bern).


