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1783, Professor der K irchengeschichte 1787, der T heo
logie 1795-1817, R ek to r der A kadem ie 1790 ; Mitglied 
der N ationalversam m lung  1793. —  3. J e a n , 1777-1864, 
Sohn von N r. 2, A dvokat, A d ju n k t des Maire 1801, 

H onorarprofessor der Geschichte und 
der S ta tis tik  1802, P rä fe k tu rra t des 
D epartem en ts L ém an 1805, im  R eprä
sen tierenden  R a t 1814, M itglied des 
Z ivilgerichts 1815-1821, veröffentlichte 
Tablettes chronologiques (1808) ; H ist, 
des Gaulois (1804) ; H ist, de Genève 
(1811) ; E ssai statistique sur le canton de 
Genève (1817) ; Statistique de la Suisse  
(1819). — 4. C o n s t a n t  É d o u a r d , 
* 1844, E nkel von Nr. 3, Dr. m ed., 

verfasste  m it Dr. d ’E spine : Traité des maladies des en
fants. R ed ak to r der Revue mèdie, de la Suisse romande. 
— 5. E u g è n e  H e n r i , 1846-1912, B ruder von Nr. 4, 
A dvokat, dann  N o tar, M itglied des Grossen R a ts  und 
des G em einderats. — 6 . E r n e s t  V i c t o r , B ruder von 
Nr. 4, 1853-1921, D r. ju r .,  A dvokat, M itglied des 
Ju s tizh o fs  1884, des B undesgerichts 1905, dessen 
P rä sid en t 1918 ; A rtillerieoberst. — Galiffe : Not. gên.
III .  —  Rec. gên. suisse  II I .  —  de M ontet : Diet. — 
S K L .  [C . R .]

P I C T E T .  Zwei G eschlechter der S ta d t Genf. — I . P i c 
t e t , P i c t e t  d e  R oc.h e m o n t , P i c t e t  d e  S e r g y . A u s  
N eydens (H ochsavoyen) stam m endes G eschlecht, das 

sich 1474 in Genf e inbürgerte . W ap
pen : gete ilt, oben in Grün ein w ach
sender goldener Löwe, u n ten  silbern 
g em auert. — 1. M e h m e t , des Kleinen 
R ats 1534, t  1561. — 2. A m y e d , Sohn 
von Nr. 1, 1535-1607, N o ta r 1552, 
A ud iteu r 1561 und 1571, Syndic 1576, 
1581, 1585, 1590, 1595, 1599, 1604, 
S ta tth a lte r  1593, 1597, 1604, Schatz
m eister 1578-1580. — 3. J a q u e s , Sohn 
von Nr. 2, 1576-1629, S taatsschreiber 

1604, A ud iteu r 1608, des R a ts  1616, Schatzm eister 1619 
und 1623, Syndic 1621, 1625, 1629 ; gem einsam er 
S tam m v a te r der drei Zweige des Geschlechts.

Erster Zweig  ; t  1391. —  4. A n d r é , Sohn von Nr. 3, 
A ud iteu r 1633, des R a ts  1637, Svndic 1644, 1648, 1652, 
1656, 1660, 1664, 1668, S ta tth a lte r  1649, 1657, 1661,

1663, o ftm als G esandter, 
besonders an den Hof von 
Savoyen in der A ngelegen
he it von Bossey 1647, an 
Ludw ig X IV . 1658u. 1660, 
an  H erzog K arl E m anuel 
von Savoyen in der An
gelegenheit von Gorsinge 
1667-1668. —  5. I s a a c . 
1638-1704, Sohn von Nr. 
4, A ud iteu r 1662, K astlan  
von Peney 1667, S ta a tsa n 
w alt 1675, des R ats 1697, 
Syndic 1703 .—  6 . B é n ó -  
clict., Sohn von Nr. 4, 
1655-1724, P fa rre r in Genf 
1680, Professor der T heo
logie an der Akadem ie 
1686-1724, R ek to r 1690- 
1694, 1714-1718, Mitglied 
der Berliner A kadem ie der 
W issenschaften 1714, Ver
teid iger der O rthodoxie, 
befand sich in  ständ iger 

V erbindung m it den französischen P ro te s tan ten  ; Verfas
ser von m ehr als fünfzig W erken, Sam m lungen von P re 
dig ten , G ebeten, theologischen A bhandlungen usw . Seine 
Theologia Christiana (1696) w urde noch 1820 in London 
herausgegeben ; seine Morale chrétienne u. seine Prières 
pour chaque j our de la semaine (1712) erschienen bis ins
19. Ja h rh . in neuen Auflagen. Von seinen Cantiques sacrés 
(1705) sind viele noch in den heutigen K irchengesangbü
chern en th a lten . — Senébier : H ist. litt. II,  p. 294. — Mo- 
reri : Diet. hist. V. —  Eug. de Budé : Vie de Bénédict P ic
tet.—  B orgeaud : Académie de Genève, p . 529. — 7. F r a n 

ç o i s , Sohn von N r. 5, 1667-1749, A dvokat, A ud iteu r 
1696, K astlan  von Peney 1706, des R a ts  1732, Syndic
1726, 1730, 1734, m ehrm als G esandter, so bes. 1699 an 
den Herzog von Savoyen u. 1726 an  den K önig V ik tor 
A m adeus I I .  von Sardin ien . E r w urde angek lag t, 1734 
am  « T am ponnem en t » teilgenom m en zu haben , gehörte  
1737 zu den A nführern  des W iderstandes gegen die 
V olkserhebung und  dann  der A usw anderung der 
A ristok ra ten . — 8 . J e a n  F r a n ç o i s , Sohn von N r. 6 , 
1699-1778, P fa rre r in Ccligny 1726, in le P e tit  Saconnex
1727, in Genf 1729, R ek to r der A kadem ie 1750-1753, 
B ib lio thekar 1756. —  9. I s a a c , Sohn von N r. 7, 1693- 
1769, A dvokat 1714, A ud iteu r 1728, K astlan  von Peney 
1732, des R a ts  1749, S taatssch re iber 1750-1761. —
10. A n d r é , Sohn von Nr. 8 , 1736-1808, A d vokat und 
Dr. ju r . 1758, A u d iteu r 1771, G eneralkom m issär 1776- 
1783, R a t 1790. —  11. F r a n ç o i s  P i e r r e , gen. Mouli- 
neau, Sohn von Nr. 9, 1728-1798, Dr. ju r . 1752, F reund 
V oltaires, S ek re tä r der K aiserin  K a th a rin a  I I .  von 
R ussland, Professor in R eading (E ngland) 1792, w urde 
1793 von P i t t  m it einer Mission nach  B ern b e tra u t.

Zweiter Zweig. — 12. J é r é m i e , Sohn von Nr. 3, 1613- 
1669, Dr. theo l. der U n iv ersitä t Leyden 1635, P fa rrer in 
Le P e tit Saconnex 1639, in Genf 1644. —  13. J a c q u e s , 
Sohn von Nr. 12, 1643-1721, A dvokat 1664, A u d iteu r 
1673, des R a ts  1675, Schatzm eister 1675-1678, drei
zehnm al Syndic, sechsm al prem ier Syndic zwischen 
1678 und 1719, General der A rtillerie  1686-1712, 
G esandter zu den eidg. O rten 1686, an  V iktor E m a
nuel I I .  von Savoyen, 1697. —  14. J e a n , Sohn von 
Nr. 12, 1648-1722, B uchhändler und D rucker, A ud iteu r
1689. —  15. M a r c , Sohn von N r. 13, 1672-1746, D r. ju r., 
A u d iteu r 1702. — 16. P i e r r e , 1703-1768, A dvokat 
1723, Professor der R echte an  der A kadem ie 1739-1757. 
—  17. J a q u e s , Sohn von Nr. 15, 1705-1786, Offizier in 
sardinischen D iensten 1723, O berst 1749, G eneralm ajor 
1774, G enerallieu tenan t 1780, w urde 1756 vom  K önig 
von Sardinien zum Grafen erhoben, w ar G eschäftsträger 
des Königs von England in Genf 1763-1767.—  18. C h a r 
l e s , Sohn von Nr. 15,1713-1792, Offizier in sardin ischen, 
dann in holländischen D iensten, Chef des R egim ents de 
Budé 1748, liess sich 1757 in C artigny nieder, sprach 
sich 1762 absprechend über die V erurteilung des Ém ile  
und des Contrat social durch  den R a t von Genf aus und 
w urde deswegen gerüffelt. —  19. I s a a c , Sohn von 
N r. 17, 1746-1823, K orresponden t des Königs von 
Sardinien 1767-1782, Ge
sch äfts träg er des Königs 
von E ngland in Genf 1772, 
des R a ts  1790, Syndic 
1792, w urde 1794 vom  re
vo lu tionären  T ribunal zu 
ewiger V erbannung v e ru r
te ilt. Mitglied der proviso
rischen R egierung vom  31. 
x il. 1813, Svndic 1814,
1815, 1817, 1819, 1821,
1823. — 20. L o u is , Sohn 
von N r. 17, 1747-1823, 
t r a t  1769 in die D ienste 
der O stindischen K om pa
nie, weswegen er auch 
« P ic te t du Bengale » ge
n a n n t w urde, bekleidete 
d o rt bedeutende A em ter, 
bis er 1780 nach Genf zu
rü ckkehrte . — 21. M u r e  
A u g u s t e , Sohn von Nr.
18, 1752-1825, A dvokat 
1774, Professor der P h i
losophie an  der Akadem ie Genf 1786, veröffentlichte 
1791 das W erk E ssai sur le feu, das ihn b e rü h m t m achte. 
1796 gründete  er m it seinem  B ruder Charles und  mil 
F rédéric Guillaum e Maurice die Bibliothèque britanni
que, sp ä ter Bibliothèque ziniverselle, in welcher er zahl
reiche A bhandlungen über Physik , die angew andten 
W issenschaften, Reisen usw . veröffentlichte. Professor 
der E xperim en talphysik  an der Akadem ie 1802, K or
respondent des In s t i tu t  de France 1803, General- 
stuclieninspektor des französischen K aiserreichs 1807

B é n é d ic t  P ic t e t .
N a c h  e inem K u p f e r s t i c h  

(Schweiz.  L a n d esb ib i .  Be rn ) .
M arc  A u g u s t e  P ic t e t .  

N a c h  e inem  S tich  
(Schweiz.  L a n d e s b ib i .  Bern) .
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unci G eneralinspek tor der U n iv ersitä t 1808, Mitglied 
zahlreicher w issenschaftlicher Gesellschaften, w ar bis 
zu seinem  Tode eine der angesehensten  w issenschaft
lichen Persön lichkeiten  Genfs, reorganisierte  die K u n s t
gesellschaft, g ründete  und p räsid ierte  die physikalische 
und die n a tu rfo rschende  G esellschaft. M itglied der 
N ationalversam m lung  1793, der ausserordentlichenK om - 
m ission 1798, des R epräsen tie renden  R a ts  1814 und 
1815. —  B ibi, universelle (Sciences et A rts) Bd. 29. — 
W olff : Biographien. — Sénebier : H ist. litt. I I I ,  p. 207. 
—  de M ontet : Diet. — Borgeaud : H ist, de l’ Université 
de Genève 1 und  11. —  22. C h a r le s ,  Sohn von Nr. 18, 
allié de R ochem ont (P ic te t-de  R ochem ont), 1755-1824, 
t r a t  1775 in französische D ienste, reorgan isierte  und 
befehligte nach  seiner R ückkehr nach Genf 1789 die

B ürgergarde, w urde 1790 
zum  A ud ito r e rn an n t u. 
n ah m  1793 an den S itzun
gen der N ationalversam m 
lung teil, w urde beim  te r 
ro ristischen  A ufstand am
4 .  v i i . 1794 ins Gefängnis 
geworfen und vom  revolu
tio n ären  T ribunal zu ei
nem  Ja h re  H ausarrest 
v e ru rte ilt . 1799 k au fte  er 
das G ut Lancy, das er in 
einen M ustergu tsbetrieb  
um w andelte, besonders 
durch  die Z ucht von Me
rinoschafen . In  dieser er
sten  Periode seiner L auf
bahn  erw arb sich P ic te t- 
de R ochem ont w eit über 
die G enfergrenzen h inaus 

Charles  P i c t e t - d e  R o c h e m o n t .  A nerkennung  durch  seine 
N ach  e iner  Li Urographie  w  J  nies landw irtschaftlichen  Ar- 
R e y  (Schw. L a n d e s b ib i .  B e rn ) ,  beiten , seine M itarbeit an 

der Bibliothèque britanni
que und  durch sein Tableau de la situation des États- 
Unis d ’Am érique  (2. Bde., 1795-1796). D urch die 
R estau ra tio n  der R epublik  Genf eröffnete sich ihm  
ein neues A rbeitsfeld ; er gehörte  der provisorischen 
R egierung vom  31. x i i.  1813 an und  verre iste  schon 
am  4. i. 1814 m it Des A rts und  Saladin-de Budé nach 
Basel, um  von den gegen N apoleon v e rb ü n d eten  Souve
ränen  die A nerkennung der U nabhängigkeit Genfs und 
dessen Vereinigung, m it vergrössertem  Gebiete, m it der 
Schweiz zu erlangen. Vom M inister des Zaren, Baron 
von Stein, w urde er zum  G eneralsekretär der Verwal
tung  der eroberten  L änder e rn an n t und ü b te  dieses A m t 
bis in den Feb. hinein aus ; im  April begab er sich nach 
Paris zur V erteidigung der In teressen Genfs an den 
Friedens Verhandlungen. Im  P arise rv ertrag  vom  26. v. 
1814 erlangte er die A nerkennung der U nabhängigkeit 
Genfs und dessen V erbindung m it der Schweiz durch 
die S trasse von Versoix. Im  O kt. 1814 w urde er von der 
Genfer R egierung m it F rançois d ’Ivernois an den 
W iener K ongress abgeordnet. Die A bgesandten  Genfs 
erhielten von den M ächten die freie H andels- und 
m ilitärische V erbindung zwischen Genf und der Schweiz, 
sowie die A bschaffung der Zölle au f der S trasse von 
Versoix, ferner au f der savovischen Seite die A b tre tu n g  
eines L andgebiets und  die N eutra lisa tion  des Chablais 
und des F aucigny  (Protokolle  vom  20. und 29. iii. 1815). 
W ährend der h u n d e rt Tage w ar P .-de R . O berst der 
Genferm ilizen und  w urde nach dem S turz  Napoleons 
als ausserorden tlicher G esandter der E idgenossenschaft 
nach  Paris zu den neuen Friedensverhandlungen  
abgeordnet, wo er fü r Genf und  die Schweiz bedeutende 
Erfolge erzielte (s. A rt. P a r i s , F r i e d e n  v o n ) .  Ihm  ist 
die R edaktion  der U rkunde zu verdanken , in welcher 
am  20. X I.  1815 die im m erw ährende N e u tra litä t der 
Schweiz durch die M ächte an erk an n t w urde. Im  Ja n u a r 
bis März 1816 w ar P .-de R. in T urin , wo er über die in 
W ien und Paris vorgesehenen te rrito ria len  A btre tungen  
verhandelte  (T uriner V ertrag  vom  16. jii. 1816). In  
A nerkennung  seiner V erdienste dek retie rte  die eid- 
genöss. T agsatzung  am  18. v i t i .  1816, dass er sich um  
die Schweiz. E idgenossenschaft die gross ten  V erdienste

erworben habe  und die heiligsten  A nrechte au f die 
öffentliche A chtung und D an k b ark e it besitze. Im  Dez. 
1815 w urde er zum  E h re n s ta a ts ra t  e rn an n t. E r w idm ete 
sich w eiterhin der R edak tion  der Bibliothèque britanni
que, die von 1815 an  u n te r  dem  T ite l Bibliothèque u n i
verselle erschien ; ferner w ar er Mitglied des R epräsen
tierenden  R a ts . Als 1821 General Sebastiani eine fü r die 
S icherheit der Schweiz bedrohliche R ede gehalten  
h a tte , an tw o rte te  P . anonym  in einer b e rü h m t gewor
denen Schrift : De la Suisse dans l ’intérêt de l ’Europe. 
t  28. X I I .  1824 in L ancy (G rabdenkm al au f dem  F riedhof 
P la inpalais). —  B U  1825. —  E dm ond P ic te t : Biogra
phie, travaux et correspondance diplomatique de Charles 
Pictet de Bochemont. —  Correspondance diplomatique de 
Pictet de Rochemont et de François d ’Ivernois, veröffent
licht von Lucien Cram er. — Charles B orgeaud : Genève 
canton suisse. —  23. .In iques, gen. J a m e s ,  Sohn von 
Nr. 19, 1777-1816, Offizier im  D ienste Sardin iens, dann  
der französischen R epublik , H au p tm an n  der K avallerie  
1803, nahm  an den Feldzügen in Ita lien  1796, 1799 und 

I 1805-1806, in D eutschland 1808-1809, in R ussland 
1812, in D eutschland und in F rankreich  1813-1814 teil ; 
R itte r  der Ehrenlegion, R itte r  des K aiserreichs 1808, 
Schw adronschef der G ardedragoner m it O berstenrang 
18.13, Offizier der Ehrenlegion 1813, f  31. v ili . 1816. —
24. L o u is  P ic te t-C alandrin i, Sohn von Nr. 20, 1790- 
1858, V erw alter der Sparkasse 1816-1822, Mitglied des 
R epräsentierenden R a ts  1819-1841, des V erfassungsrats 
1841, des Gr. R a ts  1842-1846, V erw altungsrat der S tad t 
Genf 1845. —  J G , 27. v i. und  4. v u . 1858. — 25. P i e r r e , 
1794-1850, Offizier in österreichischen D iensten 1815, in 
sard in ischen D iensten, H au p tm an n  der G renadiere 
1826, O b erstlieu tenan t in der Brigade Savoyen 1831, 
O berst 1835, G eneralm ajor 1841, K om m andeur des 
M aurizius- und L azarusordens 1844, res. 1848, war 
G rossrat 1842-1850. —  J G , 25. i. 1850. —  25» F e r d i 
n a n d , B ruder von Nr. 25, 1796-1862, Offizier in eng
lischen D iensten, Mitglied des R epräsen tierenden  R ats 
1831-1841. — 26. A r m a n d  J a q u e s , B ruder von Nr. 25, 
.1798-1861, Offizier in  englischen D iensten . General
konsul 1835. — 26“ A u g u s t e  P ic te t-de  Bock, B ruder 
von Nr. 25, 1804-1874,
Offizier im Dienste F ra n k 
reichs 1822-1830, Sardi- 
n iensl831-1842, Maire von 
P la inpalais 1862-1874. —
27. C h a r l e s  R e n é ,  Sohn 
von N r. 22,1787-1856, Ge- 
schäftsräger B ayerns in 
Paris 1815-1817, des R e
p räsen tierenden  R a ts 
1825-1841, Maire von L an
cy 1827-1833, w urde 
1835 vom  Genfer S ta a ts 
ra t erm äch tig t, für sich 
und seine N achkom m en 
den N am en P ic te t de Ro
chem ont zu führen  ; der 
K önig von Sardinien ver
lieh ihm  1840 den Grafen- 
tite l. —  28. A d o lp h e ,
Sohn von N r. 22, 1799- 
1875, Professor der Æ- 
sthe tik  u. der Geschichte 
der m odernen L ite ra tu ren  
an der Akadem ie 1841, P riv a td o zen t 1844, gehört zu den 
ersten  G elehrten, die sich w issenschaftlich und m eth o 
disch m it der vergleichenden G ram m atik  der indo
europäischen Sprachen befassten . H aup tw erke  : Du 
culte des Cabires chez les anciens Irlandais (1824) ; De 
l ’affinité des langues celtiques avec le sanscrit (1837) ; Du 
Beau dans la nature, l ’art et la poésie (1856) ; Le mystère 
des bardes de l ’Ile de Bretagne (1835) ; Les origines indo- 
européennes ou les A ryas prim itifs  (2 Bde., 1859-1863) : 
Essais sur quelques inscriptions en langue gauloise (1859); 
Nouvel essai sur les inscriptions gauloises (1867). Als 
Artillerieoffizier erzielte P . einige Verbesserungen in der 
F ab rik atio n  von Perkussionsgeschossen, deren Geheim 
nis er an die österreichische R egierung verkaufte. Seine 
Schrift : Essai sur la propriété et la tactique des fusées de

A d o lp h e  P ic t e t .
N a c h  einer  P h o to g r a p h i e  

(S timmig. Maillant).
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guerre (T urin  1 8 4 8 )  h a t d a rau f Bezug. —  Ami el in B IG  
2 2 .  —  JG, 1 6 .  I .  1 8 7 6  ; 1 7 . ,  1 9 .  und 25. I V .  1 8 7 8 .  —  
Soret : Catalogue (le V Université, p . 3 4  f. —  2 9 .  l in o n i  
P ierre, Sohn von N r. 2 6 » ,  * 1 8 4 6 ,  Professor der ange
w and ten  Physik  an  der U n iv ersitä t Genf 1 8 7 9 - 1 8 8 6 ,  
des Grossen R a ts  1 8 8 0 - 1 8 8 2 ,  erfand ein V erfahren zur 
künstlichen  E iserzeugung m itte ls Schwefelsäure und 
ganz besonders 1 8 7 7  die F lüssigm achung des Sauer
stoffes. F ü r die Theorie der Physik  h a tte  dieses R esu lta t 
die grössten  Folgen, da dad u rch  der b isher angenom 
m ene U nterschied  zwischen perm anen ten  Gasen und  
solchen, die m an  verflüssigen kann , wegfiel. P . liess sich 
zunächst in  Berlin, dann  in Paris n ieder und  schrieb 
zahlreiche W erke ü ber das A cetylen, das Chloroform, 
die R einigung des Alkohols usw ., ferner Étude critique 
du matérialisme et du spiritualism e par la physique  
expérimentale ( 1 8 9 6 ) .  —  Soret : Calai, de l ’université, 

8 9 .  —  3 0 .  T h é o p h i l e  A d o l p h e ,  Sohn von N r. 2 7 ,  
2 2 - 1 8 9 1 ,  Offizier in sard in ischen D iensten 1 8 4 2 ,  

G eneralstabschef der Division Brescia, dann  der 
2 .  Division im  Kriege 1 8 5 9 ,  O berst und G eneralstabs
chef der calabresischen Division 1 8 6 2  ; K om m andeur 
des M auritius- und  L azarusordens, k eh rte  1 8 6 2  nach 
G enf zurück  und w ar daselbst M itglied und  Sekre tär 
des K onsistorium s. —  ,JG, 1 9 .  v. 1 8 9 1 .  —  3 1 .  A u g u s t e  
R e n é ,  Sohn von N r. 2 7 ,  1 8 3 4 - 1 9 0 2 ,  Offizier in neapoli
tan ischen  D iensten , eidg. O berst. —  3 1 a . A d o l p h e .  
1 8 3 0 - 1 8 9 3 ,  Sohn von Nr. 2 8 ,  Ingenieur, Offizier im  eidg. 
Generals tab , R itte r  der ita lien ischen  K rone 1 8 7 1 .  —
32. M a u r i c e , Sohn von N r. 31, * 1870, G ründer und 
P räsiden t des O rchesters der rom anischen Schweiz. —
3 3 .  T h é o p h i l e , Sohn von Nr. 3 1 “, 1 8 6 9 - 1 9 0 0 ,  Geolog, 
erforschte 1 8 9 8  m it den H erren  de Boccard O ber
p araguay .

Dritter Zweig. —  34. P i e r r e ,  Sohn von N r. 3, 1626- 
1690, A ud iteu r 1652, des R a ts  1670, Schatzm eister 
1672-1675. Syndic 1674, 1678, 1682, 1686, 1690. — 
35. J e a n  J a c q u e s ,  Sohn von N r. 34, 1645-1721, D r .ju r .  
1668, A dvokat am  P a rlam en t von Grenoble 1669, 
A ud iteu r 1674, K astlan  von P eney  1679, S taa tsan w alt 
1683-1688, des R a ts  1691, S taa tssek re tä r  1696-1698. 
Syndic 1700, 1704, 1708, 1712, 1716, 1717, prem ier 
Syndic 1720, O berst im  R egim ent S t. Gervais, w ar m it 
zahlreichen dip lom atischen Missionen b e tra u t,  so 1679 
an den T urinerhof in der Angelegenheit von Ju ssy , 1679 
nach A arau , 1695 nach  Grenoble, 1701 nach  Lyon, 1712 
nach D ijon. —  36. J e a n  L o u i s ,  Sohn von N r. 35, 
K a p itän lieu ten an t in französischen D iensten 1708, 
befehligte eine In fan teriekom pagnie  im  V illm ergerkrieg 
1712 ; A u d iteu r 1716, des R a ts  1721, A rtilleriegeneral 
1735. verd ien t um  die S tad tbefestigung , H au p tm an n  
der G arde 1737, versuch te  vergeblich, den A ufstand 
vom  21. V I I I .  1737 zu beschw ich tigen . —  37. J e a n ,  
Sohn von Nr. 35, 1688-1743, D atallionskom m andant in 
französischen D iensten . —  38. M a r c .  Sohn von Nr. 35. 
1693-1768, Offizier in französischen D iensten, A uditeur 
1729. des R a ts  1739, Schatzm eister 1746-1752. Syndic 
1752, 1756. 1760, 1764. —  39. G a b r i e l ,  Enkel von 
Nr. 34, 1710-1782, H au p tm an n  der G renadiere in 
sardinischen D iensten 1764, M ajor 1766, O berstlieute- 
n a n t 177:1, O berst 1774, Brigadegeneral 1778, veröffent
lich te  1761 in Genf E ssai sur la tactique de l ’infanterie. —
40. P i e r r e , Sohn von Nr. 36, 1724-1813, Offizier in 
französischen D iensten 1740, res. 1776 als O berst. I 
nahm  teil am  österreichischen Erbfolgekrieg (1740- | 
1748) und am  siebenjährigen K rieg  (1756-1763). H err \ 
von Sergy (Pays de Gex) durch seine H e ira t m it Jaque- 
line Françoise Buisson (1766). Der französische S ta a ts 
r a t  e rk ann te  ihm  1776 den Adel zu. Mitglied des Mili
tä r ra ts  1783, 1780 ein tätiges Mitglied der P a rte i der 
N égatifs und des Kom itees der V erfassungsfreunde. —
41. J e a n  L o u i s , 1739-1781, Sohn von Nr. 37, A dvokat, 
A u d iteu r 1772, des R ats 1775, Syndic 1778, begab sich 
1769 m it J .  A. M ailet nach  L appland  zur B eobachtung 
des V enusdurchgangs über die Sonnenscheibe ; ve r
öffentlichte verseli, astronom ische Schriften . —  Séne- 
bier : Hist. litt. I I I ,  p . 178. — 42. J e a n  M a p .c J u l e s  
P .-D iodati, Sohn von Nr. 40, 1768-1828, A dvokat. 
Mitglied der Z entralverw altung  des Dep. L ém an 1799, 
der gesetzgebenden B ehörde 1800-1805 und 1811-1814.

P rä sid en t des K rim inalhofs des D ep. L ém an 1806, 
K rim inalp räsiden t 1814-1828, des R ep räsen tie renden  
R a ts  1814-1821 und  1822-1828, eines der einfluss
reichsten  M itglieder der liberalen  O pposition. — Ju les 
P ic te t de Sergy : Notice sur feu M . Piclet-Diodali. — 
43. J e a n  P i e r r e  P .-B arab an , Sohn von Nr. 41, 1777- 
1857, D r. ju r .  1798, Maire von A vully  1808-1815, des 
R epräsentierenden R ats 1814-1818 und 1833-1841, des 
V erfassungsrats 1841, des Gr. R a ts  1842-1847, S ta a ts 
anw alt 1815-1818, S ta a ts ra t 1818-1832, Maire von 
Troinex 1842-1850. D ozent der E x p erim en ta lp h y sik  an 
der A kadem ie 1809-1815, Verfasser versch W erke, 
besonders agronom ischen In h a lts  : Itinéraire des vallées 
autour du M ont-Blanc  (1808) ; Traité sur les baux à 
ferme et le métayage (1823) ; M anuel des agriculteurs et 
des propriétaires ruraux  (1853) ; M anuel du drainage  
(1856). —  J  G, 10. v. 1857. —  B ull, de la Classe d ’Indus- 

; trie, Mai 1857. —• 44. Am édée Pierre  Ju les, Sohn von 
N r. 42, gen. J u l e s  P.-de Sergy, 1795-1888, D r. ju r ., 
A dvokat, A ud iteu r 1823-1826, des R ep räsen tie renden  
R a ts  1825-1833 und  1839-1842, M itglied der T agsatzung  
1834, S ta a ts ra t  1836-1839, zog sich 1842 aus dem  
politischen Leben zurück  und w idm ete sich literarischen  
und historischen A rbeiten , 
verf. u . a. Genève, origine 
et développement de cette 
République  (1845-1847) ;
Lettre sur la révolution de 
Genève du 22 nov. 1841 
(1846) ; Relation des évé
nements survenus à Genève 
en octobre 1846 (1846) ;
Les Eidguenots ou Genève 
sauvée en 1526 (d ram a ti
sche D ichtung, 1850) ; Ge
nève ressuscitée le 31 dèe.
1813 (1869). —  M D G  23, 
p . 201. —  45. F ra n ç o is  
• Iu le s ,  gen. P ic te t-d e  la 
R ive, Sohn von Nr. 43,
1809-1872, Professor der 
Zoologie an  der A kadem ie 
Genf 1835, R ek to r 1847- 
1850 und  1866-1868, K or
respondent des In s t i tu t  de 
France 1867, bedeu tender 
Entom olog, Terato log und 
Paläontolog, verfasste  neben seiner regelm ässigen 
M itarbeit am  w issenschaftlichen B ulletin  der Bibliothè
que universelle (1831-1871) : Traité élémentaire de p a 
léontologie (4 Bde., 1844-1853) ; M atériaux pour la p a 
léontologie suisse  (6  Bde., 1854-1871, m it zahlreichen 
M itarbeitern) ; Mélanges paléontologiques (1863-1868) ; 
Recherches pour servir à l ’histoire des Phryganides (1834); 
H ist, naturelle des insectes névroptères (2 Bde., 1842-
1845). E r bereicherte  die Sam m lungen des n a tu r 
h istorischen M useums und fö rderte  den B au m ehrerer 
akadem ischer In s titu te , bete ilig te  sich auch  an  der 
ak tiv en  Po litik  und w ar Mitglied des R epräsen tierenden  
R a ts , dann  des Grossen R a ts  1838-1850, 1854-1856 und 
von 1862 an , P rä sid en t der K o n s titu ie renden  V ersam m 
lung 1862, zweim al P räsid en t des Grossen R a ts , V er
w a ltu n g srat der S ta d t Genf 1845, S tä n d era t 1855- 
N a tio n a lra t 1866-1872. —  Louis Soret : François Jules  
Pictet, Notice biographique (1872). —  JG ,  16. I I I .  1872. 
— 46. É d o u a r d ,  Sohn von Nr. 43, 1813-1878, B ankier, 
V erw alter der Sparkasse, M itglied des H andelsgerich ts 
1847-1852. —  47. G u s ta v e  Ju les, Sohn von Nr. 44,

I 1827-1900, A dvokat, des Grossen R a ts  1854 m it einigen 
' U nterbrechungen  bis 1890, N a tio n a lra t 1872, B undes

rich ter 1875-1876, w ieder N a tio n a lra t 1878 und 1884 
j und S tä n d era t 1890 ; F riedensrich ter von Genf 1876- 
• 1884, spielte eine ganz hervorragende politische Rolle, 

zuerst in Genf als G ründer des Cercle na tio n a l 1851, der 
gegen die P o litik  von Ju les F azy  und  fü r die A us
dehnung der V olksrechte k äm pfte , dann  in  B ern, wo er 
die gem ässigten und  liberalen föderalistischen B estre 
bungen v e r tr a t . —  J G  und Suisse, Mai 1900. —  48. 
Marc P yram e E r n e s t ,  1829-1909, Sohn von Nr. 44, 
B ankier, G ründer der H andelskam m er 1865 und  deren

F r a n ç o i s  J u l e s  P i c t e t - d e  la  R ive .
N a c h  einer  L i th o g r a p h i e  

(Schweizer .  L a n d es b ib i .  B e r n ) .
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P räsid en t ; P rä s id en t des V erw altungsrats der H andels
bank und  des H andelsgerich ts bis 1876, veröffentlichte 
1863 eine Schrift : Des banques de circulation en Suisse, 
der es zum  gu ten  Teil zuzuschreiben ist, dass es 1881 zur 
G ründung des K o n k o rd a ts  der E m issionsbanken kam . 
P räsid en t des dem okratischen  W ahlkom itees, das 1878 
die rad ika le  R egierung s tü rz te , G ründer des Cercle 
dém ocratique 1881, P räsid en t des Gr. R a ts  1878-1889, 
N a tio n a lra t 1887-1889 und 1893, Maire von Le P e tit 
Saconnex 1894-1912. —■ J G ,  20. v u i .  1909. — 49. 
E d m o n d  O c t a v e ,  Sohn von Nr. 44, 1835-1901, w idm ete 
sich h istorischen, ph ilan th rop ischen  und kooperativen  
W erken. V erfasser von Biographie et correspondance 
diplomatique de Pictet de Rochemont (1892) ; M itarbeiter 
am  A nnua ire  philanthropique genevois, an  der Semaine  
religieuse und  am  Signal, g rü n d e te  m it seinem  B ruder 
G ustave die Ligue du dro it com m un, w ar Mitglied des 
V erw altungsrats des 1868 von Ami A u tran  in Genf 
gegründeten  K onsum vereins, bis zu seinem  Tode dessen 
P räsiden t, verschaffte  ihm  eine feste O rganisation  und 
veröffentlichte  1886 : Les Sociétés coopératives de con
som mation, ce qu’elles sont, ce qu’elles font, ce qui en 
résulte. — J  G, 26. und  30. I. 1901. —  Suisse, 26. I .  1901. 
—  Schweiz. Konsum verein, 22. v i .  1901. —■ 50. A l f r e d ,
1839-1905, Sohn von N r. 44, R ed ak teu r 1882-1894 des 
Écho des A lpes, e iner der ersten , der dem  Fussballspiel 
in Genf E ingang  verschaffte. —  51. É d o u a r d  P ic te t- 
Mallet, Sohn von N r. 45, 1835-1879, O berstlieu tenan t 
der G enietruppen 1878, Mitglied des G em einderats der 
S ta d t G enf und des Grossen R a ts  1878-1879, E nto- 
m olog. — J G , 15. und  17. v .  1879. —  52. A m é  Jules, 
Sohn von Nr. 48, * 1857, Dr. ès sciences 1881, Chemiker, 
C hem ielehrer am  G ym nasium  G enf 1889-1893, a. o. 
Professor der speziellen organischen Chemie an  der 
U niversität. 1894, o. Professor der biologischen, to x i
kologischen und pharm azeu tischen  Chemie 1899, der 
organischen und anorganischen Chemie 1906, K orre
sponden t des In s t i tu t  de F rance 1922, Dr. h. c. der U ni
v e rs itä t C am bridge (E ngland), E hrenm itg lied  zahl
reicher geleh rte r Gesellschaften. Seine Forschungen 
e rstreck ten  sich besonders au f die A lkaloide, w orüber er 
1888 ein klassisches, m ehrm als ü b ersetz tes H andbuch  
veröffentlichte ; andere W erke behandeln  die fossilen 
B rennstoffe und  die K ohlensto ffhydra te . A uf diesen 
versch. G ebieten der organischen Chemie erzielte er eine 
Reihe von Synthesen , wie diejenigen von N ikotin , 
L audanosin , P ap av erin , B erberin, M altose, Laktose, 
Saccharose oder R ohrzucker. Seine D estillation  der 
S teinkohle bei niedriger T em p era tu r m it E rzeugung von 
P rim ärpech  fü h rte  zur G ründung einer b lühenden 
Industrie . G ründer und  emsiger M itarbeiter der Helve
tica Chimica Acta. —  Jubilé  de M . le Prof. A m é Pictet,
26. x i. 1927. —  Catalogue des ouvrages publiés par les 
prof. 4, 5, 6 , 7. —  53. G u i l l a u m e  A lbert, Sohn von 
N r. 48, 1860-1926, B ankier, P rä s id en t der H andels
kam m er 1905-1907, w urde am  9. X I .  1924 in  voller 
F inanzkrise zum  S ta a ts ra t e rn an n t, übernahm  das 
F in an zd ep artem en t und  a rb e ite te  ein P ro jek t zur 
H ebung und  Besserung der k an to n a len  Finanzlage aus ; 
die Folge w ar das S teuergesetz vom  24. XII.  1924, das 
am  15. I I .  1925 m it grosser M ehrheit vom  Volke ange
nom m en w urde ; d a rau f w urde eine Anleihe zur K onso
lid ierung der schw ebenden Schuld aufgenom m en. Im  
A ugenblick, wo sich die Lage dank  seiner B em ühungen 
besserte, s ta rb  G. P . am  4. h i .  1926. —  Guillaum.e 
Pictet. —  54. P a u l  E dm ond, Sohn von Nr. 48, * 1862. 
Dr. ju r . 1889, B erner K orrespondent des Journal de 
Genève 1893-1898, G eneralsekretär der L andesausste l
lung in Genf 1896, D irek to r der von der dem okratischen 
P arte i gegründeten  Z eitung La Suisse  1898-1903, w id
m ete sich 1904-1922 fast ausschliesslich der Po litik , w ar 
Mitglied des Gr. R a ts  1898-1901 u n d  1907-1922, dessen 
P räsid en t 1919-1920. P räsid en t des G em einderats der 
S ta d t Genf 1910-1911, 1912-1913 und  1917-1918. Neben 
seiner sehr be träch tlich en  journalistischen  T ätigkeit 
veröffentlichte  P . : L ’élection des juges par le peuple 
(1904) ; Notes sur les origines de la Chambre de Com
merce (1905) ; Une politique nationale (1906) ; La liberté 
en Allem agne et en Suisse  (1916) ; Théodore Turrettini, 
notice biographique (1916) ; A  la recherche du bien-être ;

Réponse à u n  M arxiste  (1922). Seit 1921 s te h t P . an  der 
Spitze der Bewegung gegen die französisch-schw eizeri
sche Zonenkonvention  vom  7. v m . 1921, w ar P räsid en t 
der genferischen V ereinigung zur E rh a ltu n g  der F re i
zonen von 1815-1816, P räsiden t des eidgenöss. K o
m itees fü r die R eferendum skam pagne gegen die K on
ven tion , die am  18. II. 1923 vom  Schw eizervolk ve r
worfen w urde, veröffentlichte u. a . über die Zonen
frage : Zones franches de la Haute-Savoie et du P ays  
de Gex. Le véritable aspect de l ’affaire  (1928). —  55. 
L u c i e n  T h é o p h i l e , Sohn von N r. 48, 1864-1928, 
Ingen ieur und Chef in der A utom obil-F irm a Piccard- 
P ic te t & Cle (Pic-Pic), des Grossen R a ts  1901-1904. —
56. A r n o ld  Ém ile, Sohn von Nr. 48, * 1869, E ntom olog, 
Dr. ès sciences, P riv a td o zen t an  der U n iv ersitä t Genf 
se it 1909, G ründer der lap ideptorologischen Gesellschaft 
Genf, zweim al P räsiden t der Schweiz, entom ologischen 
G esellschaft, V e rtre ter der Schweiz an der in te rn a tio 
nalen  N aturschu tzkonferenz  (Brüssel 1928), veröffent
lichte : L ’œuvre de la Société académique de Genève de 
1888 à 1913 ; É m ile Young, l’influence de son œuvre sur 
la science de son époque (1925) und  zahlreiche Schriften 
aus dem  Gebiete der Biologie, der G enetik, der E n to m o 
logie usw . —  K ohler : Catal. des ouvrages... publiés par  
les professeurs, 6 und 7, p . 271. —  57. C a m i l l e ,  Sohn von 
Nr. 51, 1864-1893, N atu rfo rscher, D r. ès sciences, 
m achte 1890 m it M aurice B edot eine w issenschaftliche 
Reise in den m alayischen A rchipel. —  Revue suisse de 
Zoologie 1893. —  M aurice B edot : Compte rendu d ’un  
voyage scienti fique dans l ’archipel malais. —  58. A l b e r t .  
Sohn von N r. 54, A dvokat, G eneralsekretär 1921-1928 
und V izepräsident der H andelskam m er Genf, R ed ak 
te u r  des B ulletin  commercial et industriel suisse.

Bibliographie. E dm ond P ic te t : Notice sur la famille  
Pictet de Genève (Fam ilienarch iv  P ic te t-d e  Sergy). — 
Galiffe : Not. gén. I. —  A G S  I I .  [P. E. M.]

I I .  Fam ilie von Vernier, wo sie noch b lü h t. 1816 
w urde sie in  Genf n a tu ra lis ie rt. —  L o u is , 1847-1919. 
Maire von V ernier 1874-1902, des Gr. R a ts  1892-1919. 
— Aus einem  in M exim ieux du rch  G a s p a r d , 1780-1857, 
niedergelassenen Zweig stam m en M a r i e  J e a n  B a p t i s t e , 
1820-1899, E rzieher, V izepräsident der Société na tionale  
d ’Éducation  (F rankreich), und J e a n  J a c q u e s  P h i l i 
b e r t , gen B erthus, 1822-1896, Maler. [C. R.]

P I D O U .  Fam ilie von C om brem ont le G rand (W aad t), 
die vor 1416 erscheint und  1790 ins B ürgerrecht von 
L ausanne aufgenom m en 
w urde. — 1. A u j j u s l e ,
1754- 1821, A nw alt in 
L ausanne, P rä sid en t der 
Provisorischen V ersam m 
lung im  März 1798, öffent
licher A nkläger, S ta a ts ra t  
1803 bis zu seinem  Tode,
L andam m ann  der W aad t
1815-1816 und  1818-1821,
M itglied der T agsatzung  
1801, 1811, 1812 und
1817, R eorgan isato r des 
öffentlichen U n te rrich ts  
und des K u ltu s, t ru g  ei
nen grossen A nteil an der 
V eran tw ortung  fü r die 
öffentlichen Angelegen
heiten bei der A nkunft 
der (E sterreicher 1813 u. 
bei der A usarbe itung  einer 
neuen V erfassung. —  2.
F r a n ç o i s , 1799-1877,
Sohn von N r. 1, A dvokat 
in L ausanne, P ro fesso rder R echte an  der A kadem ie 1824- 
1842, R ek to r 1830-1833, Mitglied des Grossen R ats 
1831-1869 (P räsiden t 1833, 1834, 1838), K an to n srich ter
1840-1846. —  L. V uillem in : A uguste P idou. —  de 
M ontet : Diet. —  Livre d'Or. [M. R.)

P I D O U X .  Fam ilien der K te . F re ibu rg  und W aad t.
A. K a n t o n  F r e i  b ü r g .  Fam ilien von A um ont, P on t 

en Ogoz, Villars d ’A vry und V uadens. —  1. P i e r r e ,  
von V uadens, B ildhauer, errich te te  1716 ein Tabernakel 
f ü r  die K irche von M ontbovon. —  2.  CHARLES, von

A u g u s t e  P i d o u .
N a c h  e i n e m  P o r t r ä t  i n  

A u Peuple vaudois 1803-1903.
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V'uadens, B ildhauer und D ekorationsm aler, schuf 1749- 
1768 zahlreiche S ku lp tu ren  und Gem älde in den 
K irchen des G reyerzerlandes. —  3.-5. PnoTAis, J e a n  
J o s e p h  und  F r a n ç o i s  P i e r r e , B rüder, g rü n d e ten  1752 
in V uadens eine Fayence- und  Porzellanfabrik , die 
einige Ja h re  lang  in B lüte s tan d . —  6 . S y l v e s t r e , 1800- 
1871, T ierm aler, schuf unzählige A lpfahrtsb ilder. — 
S K L .  —  François Reich]en : Le peintre anim alier S y l
vestre P idoux  (in R H  V 1903). — 1Str. frib . 1894. —  Le 
Chamois I I I .  — Dellien : Diet. I, I I I ,  V, VILI, X II .  [J. N.]

B. K a n to n  W a a d t .  Fam ilie des w aadtländ ischen  
Broyebezirks, die in Com brem ont 1416, in Forel 1530 
usw. erschein t. —  J u s t i n , * 2. v . 1859 in T rey torrens, 
t  l . v .  1928 in Com m ugny, M athem atik leh rer in Rolle 
1881, A d ju n k t am  O bservatorium  Genf 1890, A stronom
1897. —  P S  1928. [M. R.]

P I E R R A F O R T S C H A  (deutsch  P e r f e t s c h i e d )  
(K t. F reiburg , Bez Saane. S. G LS). Gem. und W eiler, 
dessen Nam e von einem  gespaltenen  erra tischen  Block 
au f seinem  G ebiete k o m m t. Pierraforchia  1267 ; Bevrer- 
r.hie 1277. Die H a lten b erg  und  die Cirquilez besassen 
im 13. Ja h rb . die H errschaft P . ; nach  u n d  nach  w urde 
sie vom  K loster M aigrauge erw orben. Die h eu te  n ich t 
m ehr b en u tz te  K apelle S t. M aurice wird 1267 erw ähnt. 
Der W eiler gehörte zur K irchgem . M arly ; 1831 w urde 
er eine eigene Gem. —  Dellion : Diet. V II. —  K uenlin  : 
Diet. I I . — Jaccard  : Essai de toponymie, (in M D R  V II). 
—■ Alex. D aguet : Pierra-Fortscha ou le monolithe de 
Granqes (in Étr. frib. 1865). —  A S H F  IV , 62. [J. N.]

P I E R R A Z ,  É t i e n n e ,  von Liddes (W allis), P farrer, 
dann A b t von St. M aurice 1808-1822. U n te r ihm  w urde 
w ährend der französischen V erw altung seine Abtei 
vorübergehend m it dem  Hospiz au f dem  Grossen 
S t. B ernhard  verein ig t. [Ta.]

P I E R R E .  Schism atischer Bischof von Squillane 
(Calabrien), V ikar, dann  A d m in is tra to r der Diözese 
Lausanne 1431. —  R eym ond : D ignitaires. [M. R.] 

P I E R R E ,  d e .  Fam ilien der K te . N euenburg  und 
W a a d t.

A. K a n t o n  N e u e n b u r g .  A ltes B ürgergeschlecht von 
N euenburg, wo es von 1560 an  m it 
L o u is  e rw ähn t w ird. Es ist w ahrsch. 
aus Vercel (Doubs, Frankreich) einge
w an d ert und E nde des 19. Ja h rh . im 
M annesstam m  erloschen. Aus ihm  
stam m en M itglieder der Behörden der 
S tad t und des K t s. N euenburg . W ap
pen  : in B lau ein m it drei grünen 
B lä tte rn  behängtes gelbes Postho rn . 
— 1. J e a n  H e n r y ,  1655-1733, B ürger
m eister 1707, gehörte zu den zwölf 

M itgliedern des G erichts der T ro isÉ ta ts  im  Prozess vom
3. x i.  1707, durch  den das F ü rs te n tu m  N euenburg und

V alangin Friedrich  I., K ö
nig von Preussen, zuer
k a n n t w urde. G eadelt 1728 
von Friedrich  W ilhelm  I. 
—  2. L o u is  F r é d é r i c , 
Sohn von N r. 1, f  1746, 
D olm etsch in N euenburg  
1724, S ta a ts ra t  1730. —
3. J e a n  F r é d é r i c .  1735- 
1800, Sohn von Nr. 2, 
S ta a ts ra t  u. S taa tsan w alt 
1777, K äm m erer des K ö
nigs F riedrich  W ilhelm  I I .  

—- 4. C h a r l e s  L o u i s .  
1736-1824, Sohn von Nr. 
3, S ta a ts ra t u. Maire von 
N euenburg  1792, Mitglied 
des Gerichts der Trois
É ta ts  1808, A bgeordneter 
in die T agsatzung  1816- 
1820, Olllzier der E h ren 
legion, spielte im  S ta a ts ra t 
eine hervorragende Rolle, 

besonders zur Zeit der französischen Besetzung (1806- 
1814) ; als F reund  u. K orrespondent von Fauche-B orel 
in trig ierte  er w ährend der R evolution  fü r die E m igran 
ten  und w ar zur R estau ra tio n sze it einer der heftigsten

Schweiz. R eak tionäre . — 5. F r é d é r ic ,  B ruder von N r. 4, 
1765-1837, Maire von R ochefort 1788, M itglied des 
G erichts der T ro is-É ta ts , 1810, A bgeordneter in die 
Audiences générales 1816. —  6. P h i l ip p e  A u g u s t e , 
1768-1846, Sohn von N r. 3, S ta a ts ra t  1800, W ald- und 
D om änendirek tor 1807. — 7. L o u is  P h i l ip p e ,  1805- 
1889, Sohn von Nr. 6, Maire von B evais 1831, von Les 
Ponts 1832, zw eiter A bgeordneter an  der T agsatzung  
1840, K astlan  von Bou- 
d ry  1843, veröffentlichte  :
La Culture de la vigne dans 
le canton de Neuchâtel 
(1866). —  Vergi. R « e  des 
bourgeois de 1560. — M é
moires de Fauche-Borel. —
Ed. Q uartier-la-T ente  : Les 
familles bourgeoises de N eu 
châtel.—  A G S I. [ A .  D P . ]

B. K a n to n  W a a d t .  Al
tes adeliges Geschlecht, 
das w ahrschein lich  aus 
der H errschaft G randson 
s tam m t und  sich anfangs 
des 15. Ja h rh . in Giez nie- 
derliess, wo es ein Lehen 
und ein festes H aus be- 
sass. Ih m  gehörte im  17.
Ja h rh . auch  die H e rr
schaft Lignerolle. E in 
Zweig liess sich im  14.
J a h rh . in N euenburg  n ie
der. M ehrere seiner M itglieder kam en im  15. und  16 . 
J a h rh . in die Audiences générales, infolge des nach 
ihnen  b en an n ten  Lehens (Z ehnten  in Cernier), sowie 
eines Lehens in Savagnier. Vom 14. Ja h rh . an w eist 
das G eschlecht Chorherren und  P rö p ste  der K ap ite l 
N euenburg und  L ausanne auf. Der N eu enburger Zweig 
erlosch vor E nde des 16. Ja h rh . W appen : g ev ierte t : 1 
u nd  4 in Gold ein schw arzer Schrägbalken, beg le ite t 
von zwei ro ten  Spitzw eggen, 2 und  3 in Gold ein ro te r 
Sparren . — D H V . —  À  H S  1899, p . 53. —  B oyve : 
A nnales. —  Biogr. neuch. I. [ A .  D P . ]

P I E R R E F L E U R ,  d e . Zweig des Geschlechts Favre  
von Baulm es (W aad t), der sich M itte des 15. J a h rh . in 
Orbe niederliess. —  1. P i e r r e ,  S tad tv o rs teh e r von 
Orbe 1518 und  1530 zur Zeit der G laubensw irren. —
2. G u i l l a u m e , H au p t der Fam ilie 1538, S tad tv o rs teh e r 
in Orbe 1548, 1552, 1561, 1577, f  um  1579, w urde von 
der S tad t Orbe m ehrm als zu G esandtschaften  nach  Bern 
und F reiburg  abgeordnet. W ahrschein lich  stam m en die 
von R ochat und  än dern  einem  P ierre de P ierrefleur 
zugeschriebenen Mémoires von ihm . Pierre w ar der 
V ornarne seines V aters, seines Onkels u. seines Sohnes. 
Diese Mémoires gingen sp ä te r  in die H ände seines E n 
kels, A dam  de P ierrefleur, K astlans von Orbe, f  vor 1640, 
dann  an  dessen E nkel T hom asset über. E ine Kopie 
davon liegt in der K an tonsb ib lio thek  L ausanne. — 
Vergl. Mémoires de P ierrefleur, éd. Verdeil 1856. — 
R. M orax in Anciennetés du pays de Vaud. —  K an to n s
arch iv  L ausanne. —  A rchiv Orbe. —  A. Piaget, in 
R H K 1928. [M. R.]

P I  E R R E  H U  IVI B E R T .  N euenburger Fam ilie, die 
von P i e r r e  H u m b ert, der im  15. Ja h rh . in Sauges lebte, 
a b s tam m t. —  1. W i l l i a m ,  * 14. v m  1882 in Corm cn- 
drèche, L ehrer in Boudevilliers, dann  in N euenburg , 
V erfasser des Diet, historique du parler neuchâtelois et 
Suisse romand  (1926), M itarbeiter des Musée neuchâte
lois, D r. h. c. der U n iv ersitä t Basel 1926. —  2. A n d r é .  
* 2. v. 1884 in Sonvilliers, seit 1903 L ehrer in  La Chaux 
de Fonds, gab m ehrere G edichtsam m lungen : Les fer
veurs (1912) ; Les mosaïques (1916), Les béatitudes (1925) 
und Offrandes (1927) heraus. [L. M.]

P I E R R E - P E R T U I S  (deutsch  P e r t u i s  F e l s e n ;  la- 
tein . Petra periusa) (K t. Bern, Bez. M ünster. S. GLS). 
Byperthoz 1332 ; Püre Pertiisch  1364 ; P iptüsch  1388. 
W ichtiger D urchgang au f der R öm erstrasse  von Aven- 
ticum  nach A ugusta  R auracorum , oberhalb der Bir?- 
quelle. Die u rsprüngliche n a tü rlich e  Felsenöffnung ist 
w ahrscheinlich von den R öm ern erw eitert w orden ; sie 
b rach ten  da rü b er eine in  den Felsen gehauene Insch rift

C h a r l e s  L o u i s  d e  P i e r r e .  
N a c h  e i n e m  O e lg e m ä lc l e .

L o u i s  P h i l i p p e  d e  P i e r r e .  
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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an : N u m in i A ugustorum  via ducta per M arcum  D unium  
Pat '.rnum, duum virum  coloniæ Helveliorum  ; da  einige 
B uchstaben unleserlich gew orden sind, ist der Sinn der 
Insch rift in verschiedener W eise ausgelegt w orden. 
Auch Mommsen befasste sich dam it. P .-P . bed eu te te  bis 
zur französischen R evolution  die Grenze zwischen der 
P ropste i M iinster-G ranfelden und  dem  Erguel. So w urde 
sie auch  1793 von den Franzosen bei ih rem  E infall ins 
B istum  Basel n ich t ü b ersch ritten . W ährend  der Mobili
sa tion  der eidg. Arm ee 1914-1918 b a u ten  die G enietrup
pen oberhalb  dieser na tü rlich en  Felsenöffnung eine 
für M otorwagen fah rb are  Strasse. — Vergl. T rou illat. 
— B u x to rf : Heise nach der Birsquelle (1756). — Qiiique- 
rez. —  A S J  1872. —  Amweg : Bibliographie du Jura  
bernois, p . 695. [G. A.]

P I E T E R L E N  (franz.. P erl es ) (K t. Bern, A m tsbez. 
Büren. S. G LS). Gem. und P farrd o rf. Perla , Bieterlo im
13. Ja h rh . ; Byetterlon, Bieterle im  14. Ja h rh . ; Pietter- 
len, Parles im  15. Ja h rh . Röm ische Funde, u . a. ein 
M assrnfund m it 1500 M ünzen. P . gehörte zum  G ebiet 
des Bischofs von Basel, aber seit w ann und wieso, ist 
n icht a b g ek lärt. E s bildete m it R o tm u n t, R eiben und 
M einisberg eine der ach t Meiereien des E rguel. Am 
bischöfl. D inghof zu P . w urde alle Ja h re  einm al G ericht 
gehalten  ; das B lu tgerich t ta g te  jedoch  zu R eiben auf 
der Brücke gegen B üren. E in  R odel von P . von ca. 1373 
en th ä lt B estim m ungen über die bischöfl. G erich tsbar
keit. G rundbesitz  besassen zu P . ausser dem  Bischof die 
Grafen von N euenburg , B ürger von B üren und Solo
th u rn , sowie die K löster G o tts ta tt  und S t. U rban , früher 
aber ganz besonders die Freiherren von P . W appen  : 

in  Gold ein ro te r  Löwe, überleg t m it 
einem  b lauen  B alken. Die K irche (im 
D ekanat S o lo thurn  des B istum s L au
sanne) w ar dem  hl. M artin gew eiht. 
Die K o lla tu r w ar offenbar orbweise 
von den E dlen des Ortes an  die Mini
steria len  von E p tingen  gen. v . W ilden
ste in  gekom m en und  dann  in m ehrere 
A nteile zerfallen. 1354 verzich te te  der 
E delknech t Jo h . von V ogtsburg au f 
seine A nsprachen zugunsten  des H en

nem ann von E p tingen  gen. v. W ildenstein , von dem 
der K irchensatz  1416 an das K loster Bellelay kam . 1814 
gelangte er an  B ern. A nlässlich der K irchenrenovierung 
1905-1906 kam en Fresken, der G rabstein  eines H errn  
von E ptingen , W appen u .a .  zum  Vorschein. — U m  1360 
fand in P . ein durch  Solo thurner v e ru rsach ter A uflauf 
s ta tt ,  der zu einem  R ech tss tre it zwischen Biel und  So
lo th u rn  fü h rte , der 1361 von B ern geschlichtet w urde. 
Ende 1797 kam  P . m it dem  E rguel zum  französischen 
D ept. O berrhein, nach dem  W ienerkongress an  Bern 
und zum  A m tsbez. B üren. Grosse F euersb ru n st 1726. 
Spuren  der einstigen R itte rb u rg  finden sich oberhalb 
des Dorfes. Das sog. « Schlössli » w urde 1838 als L an d 
sitz der Fam ilie W ilderm eth  aus Biel e rb au t. Taufreg. 
seit 1613, E hereg. seit 1683, S terbereg. seit 1702. — 
Vergl. F R B .  — v. Mülinen : Beiträge V I. — H . T ürler : 
Die Kirche von P .  (in B T  1907).— Amweg : Bibliogra
phie. [Aeschbacher.]

P I E T H .  S ch an figger G eschlecht von Molinis (G rau
bünden). —  1. J o s i a s ,  L andam m ann  des H ochgerichts 
Schanfigg 1772. — LLH. — 2. F r ie d r ic h ,  Dr. p h il., 
* 19. I I .  1874, s tu d ierte  in Bern und  Berlin. L ehrer für 
D eutsch und G eschichte an  der K antonsschu le  Chur seit 
1898, seit 1909 auch  K an to nsb ib lio thekar ; B egrün
der der b ü n d n . V olksbibliothek, verf. eine grosse An
zahl Schriften , bes. zur Gesch. des K ts. G raubünden , 
d a ru n te r L ie  M ission  Justus v. Grurers in  der Schweiz
1816-1819 (1899); Z u r Flüchtlingshetze in  der Restau
rationszeit (1899) ; Die Feldzüge Herzog Bohans im  Velt- 
lin  u . in  Graub. (1905) ; Gesch. des Volksschulwesens 
im. alten Graub. (1908) ; Das alte Seeivis (1910) ; Grau
bünden u .d .  Verlust des Veitlins (1912) ; Schweizergesch. 
f. Bündner Schulen  (1918 ff.) ; H erausgeber des B M  ; 
M itarbeiter am  H B L S . [D.S.]

P I E T I S M U S  IN D E R  S C H W E I Z .  A. Der ältere 
Pietism us. Auch in der Schweiz w ar wie in D eutschland 
der P ie tism us eine R eak tion  gegen die to te  R ech t
g läub igkeit und  den G laubenszw ang des S taatsk irehen-

lum s des 17. Ja h rh ., zuerst innerhalb  der K irche, dann , 
infolge des feindseligen V erhaltens von S ta a t und  K ir
che aus der K irche h inausgedräng t, in sta rk em  G egen
satz zur K irche, bis es zu einer S paltung  kam . Der 
unkirchliche oder an tik irch liche radikale Flügel e rs ta rrte  
zum  Separatism us, w ährend die m ildere R ich tung  sich 
m it der K irche aussöhnte  und  nun  in ih r segensreich 
w irken konn te . Die ersten  A nfänge des P . in der Schweiz 
gehen au f deutsche P ie tisten  zurück, die 1689-1696 in 
der Schweiz ein Asyl such ten  und hier nach  Speners 
und Franches Vorbild K onventikel g ründeten . Sie w u r
den zw ar des Landes verw iesen, ab er die K onventikel 
fänden in Schaffhausen, Zürich und  Bern A nklang und 
Zuzug, sowohl bei Adeligen als auch bei Bürgerlichen, 
bei T heologiestudenten  und Laien. In  Bern  gingen S ta a t 
und K irche, die in diesen N euerungen eine G efährdung 
der a lten  O rdnungen und S itten  erb lickten , m it Gewalt 
gegen die P ie tisten  vor. Die S tuden ten  w urden gem ass- 
regelt, die Laien gebüsst, zum  Teil v e rb an n t, u n ter 
ihnen B eat Ludw ig v. M uralt, F riedr. von W attenw yl 
von M ontm irail, der spä tere  F reund  Zinzendorfs, und 
N iklaus von R od t. Auch der Theologe Sam uel König, 
ein Feuergeist, m usste  nach  D eutsch land  ziehen. Der 
Fü h re r der P ie tisten  in Schaffhausen, Jo h . Georg H u rte r, 
der G ründer eines W aisenhauses, w urde 1716 abgesetzt. 
A ehnlich erging es in Zürich  den p ietistischen  Theologen 
Fleh. Locher, Fleh. L aubi und Hs. H eb. Reutlingen, 
sowie den Laien H . B odm er und  Hs. ICasp. E scher, die 
sich die « V erbesserung » des gänzlich e rk a lte ten  und 
fast verfallenen C hristentum s angem asst h a tte n . Moch
ten die P ie tis ten  auch  durch  unreifes stürm isches 
Betonen ih rer A nschauungen und in der K ritik  der 
K irche die Grenze des Zulässigen oft überschritten  
haben, so stehen  doch die V ertre te r der K irche, die 
Geistlichen, vor allem  der Z ürcher A ntistes K lingler 
und der B erner D ekan B achm ann , in diesem  H andel in 
sehr ungünstigem  L ichte da. Auch in St. Gallen fand der 
Pietism us E ingang. Seine F ü h re r C hristoph S tähelin  
und Niki. Schärer w aren schweren A nfechtungen au s
gesetzt.

Es m uss zur E ntschu ld igung  der s taa tl. und kirchl. 
B ehörden allerdings zugegeben w erden, dass sich im 
Gefolge dieser p ietistischen  K irchenrefo rm bestrebun
gen und K onven tikelgründungen  schon früh  allerlei 
ungesunde schw ärm erische E rscheinungen zeigten, z .T . 
ganz au to ch th o n , z. T. vom  A usland her en ts tan d en . 
Die deutsche (J. Böhm e, P etersen  u. G. Arnold) u . die 
französische (A n to inette  B ourignon, F rau  von Guyon) 
M ystik und  die philadelphische Idee der E ngländerin  
Jan e  Leade fanden  u n te r  diesen E rw eckten  und E r 
regten E ingang. D azu kam  in der W estschw eiz, wo es 
besonders gä rte , das A u ftre ten  der enthusiastischen  
Propheten  aus den Cevennen, die in den C am isardenkrie- 
gen die geistigen F ü h re r der H ugeno tten  gewesen w a
ren. Der M itte lpunk t dieses westschweiz. P ie tis ten k re i
ses w ar der R atssch reiber François de M agny in Vevey. 
Da die K irche den religiös angeregten  Gliedern wenig 
zu b ieten  h a tte , schlossen sie sich in Versam m lungen 
zur S e lbsterbauung  zusam m en ; der D ruck von K irche 
und S ta a t, ab er auch  die innere K onsequenz ihres 
K irchenbegriffs d räng ten  sie zum  Separatism us. Von 
Vevey ausgewiesen, zogen einige nach  Neuenburg  ; 
von do rt auf B erner E influss w ieder v e rjag t, kam en 
sie. nach Genf, überall die Keim e der Separation  au s
streuend . In  Genf und  in  der Waadt erschienen die 
C evennenpropheten um  1704, durch  ihr A uftre ten , 
ihre P red ig t, ihre Visionen und  K onvulsionen ein unge
heures Aufsehen erregend. M ehrm als ausgewiesen, 
tau ch ten  sie im m er w ieder au f und  fanden  im m er 
wieder A nhang, fast ausschliesslich u n te r  dem  w eibli
chen Geschlecht. E ine junge, in Lyon lebende Schweize
rin , Marie H uber aus Schaffhausen, t r a t  1716 in Genf als 
P rophetin  hervor. 1724 schlossen sich Jean n e  B onnet 
und  Ju d ith  R ousseau, eine V erw andte des Philosophen, 
an  den in Genf lebenden M agny an  und begannen zu 
prophezeien ; Jean n e  B onnet gew ann selbst den B er
ner v. M uralt und  den Z ürcher B odm er als A nhänger, 
die sich fü r sie verw and ten , als die O brigkeit sie ins 
Gefängnis se tz te . E rs t das A u ftre ten  der deutschen 
Insp irierten  Rock öffnete B odm er die Augen über die
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gefährliche Z w iespältigkeit dieses schw ärm erischen 
Prophetism us.

Diese deutschen In sp irierten , die 1716 in die Schweiz 
kam en, h a tte n  ihre Im pulse ebenfalls von Cevennenpro- 
phe ten  em pfangen, die, um  P ap st und Su ltan  zu be
kehren , die W elt durchzogen und 1714 nach  Halle 
gekom m en w aren. In  der W ette rau  und in M ittel
deu tsch land  tra fen  sie m it S ep aratis ten  zusam m en, dem 
gewesenen P fa rrer G ruber und dem  S a ttle r  Rock, die 
d o rt im  Exil leb ten , und  die alsbald  von dem  Geist der 
P ro p h e tie  erfasst w urden. N un zogen auch  sie aus, die 
W elt aus dem  geistlichen Schlafe aufzuw ecken. In  der 
Schweiz w ar der Boden wohl v o rbere ite t. Die hässlichen 
P ie tistenverfo lgungen h a tte n  bereits eine k irchen
feindliche G esinnung erzeugt, die kirchenfeindlichen 
Schriften  eines w underlichen deu tschen  Separatis ten , 
Jo h . T en nhard ts , h a tte n  E ingang u. grosse V erbreitung 
gefunden. M agny h a tte  sie sogar ins Französische 
überse tz t. Schon in der W ette rau  h a tte n  sich beim 
A usbruch der In sp ira tio n  Schweizer Separatis ten  
an  sie angeschlossen, u .a .  die S trum pfw eberin  U rsula 
Meyer aus T hun  und  der Toggenburger Goldschm ied 
Hch. G iezendanner, der in M arburg stu d ierte . Sie 
alle, R ock, G ruber, G iezendanner und  die M eyer, tau c h 
ten  m ehrm als in der Schweiz auf, G iezendanner schon 
1715, G ruber m it zwei G efährten  1716, Rock etw as 
sp ä ter. Ih r  A u ftre ten  ve ru rsach te  überall ein neues 
Aufflam m en des stürm ischen P ietism us. Ih re  B usspre
d ig ten  und  A nkündigungen schw erer G ottesgerich te  
m ach ten  sichtlich  E indruck  au f w eite Kreise, riefen 
ab er auch einem  sta rk en  G egendruck des S taates und 
der K irche. Obschon sie oft eingesperrt und  v e rjag t 
w urden, kam en sie im m er w ieder zurück. G iezendanner 
fand besonders in seiner H eim at, dem  Toggenburg, 
bei G eistlichen und  Laien E ingang, ebenso in Zürich bei 
J .  J .  Schulthess und  J .  K asp. Ziegler und  ändern  
P ie tisten , m usste  schliesslich ab er das L and verlassen. 
Die deu tschen  In sp irierten  G ruber, R ock und Gleim 
folgten seinen Spuren, durchzogen Zürich und das 
B ernerland , wo sie vor P farre rn  und  Laien ihre Zeug
nisse ab leg ten . Gerne h ä tte n  sie vor allem  den angesehe
nen P fa rre r Sam . L utz  ( L u c iu s> gewonnen, allein dieser 
besonnene M ann, ein F ü h re r der Jüngern P ie tistenge
nera tio n , w iderstand  ih ren  Lockungen und blieb der 
K irche treu . Rock kam  im  ganzen 5m al in die Schweiz, 
zu le tz t 1741. Es gelang ihm  n ich t, dauernde S ep arati
stengem einden zu gründen , aber die In sp irierten  h a 
ben den Geist des Separatism us doch m äch tig  ge
s tä rk t.

Mit dem  N achlassen der Verfolgungen und dem  wei
sen E inlenken der K irche, die sich die w ertvollen K räfte  
des P ietism us d ien stb a r m achte, w ar dem  w eitern U m 
sichgreifen der S eparation  der Boden entzogen. Eine 
m ilde, k irchlich  gesinnte P ie tistengem einschaft im  O ber
land, die sog. Heimberger- oder oberländischen Brüder. 
s tan d  d auernd , so lange sie ex istierte , bis 1910, u n te r  
dem  E influss des Geistes von Lucius. Doch gab es im 
18. Ja h rb . noch zwei Mal schw ärm erische E rup tionen , 
der sog. Briigglerrotte der G ebrüder K ohler in Rüeggis- 
berg (1745-1750) und  um  1800 in  A m soldingen durch  
das A uftre ten  von A nton U n te rn äh re r, des libertin isti- 
schen P ro p h e ten  und G ründers der G em einschaft der 
A ntonianer, deren zuchtloses T reiben noch im  19. Ja h rh . 
den B ehörden schwere Sorgen bereite te .

U ngefähr um  1730 h a tte  sich der P ie tism us in den 
Schweiz. K irchen A nerkennung und H e im atrech t er
k äm p ft, so dass da  und d o rt sogar die K onventikel ge
d u ldet w urden. Seine berü h m testen  k irchlichen V ertre 
te r  w aren Sam uel L utz  im B erner O berland, Jo h . E rn st 
in A arau , H ieronym us A nnone in Baselland, Hch. 
Stähelin  und D av. A nt. Zollikofer in S t. Gallen und die 
P fa rre r Füssli und U lrich in Zürich. Zum  Glück w ar die 
ganze Bewegung schon in ein ruhigeres Fahrw asser 
geraten , als der G ründer der h e rrnhu tischen  B rüder
gem einde, G raf Nile, von Z inzendorf, Füh lung  m it den 
Schweizer P ie tis ten  suchte und  seine R eisen in die 
Schweiz m ach te  (1735-1751). E r w ar durch  seinen 
F reund  von W attenw yl, der m it ihm  im  Paedagogium  
von H alle gewesen w ar, m it den B erner P ie tisten  in 
V erbindung gekom m en. Zinzendorfs herzliche, gefühls-

mässige Jesusliebe w urde in allen p ietistischen  K reisen 
und bis w eit in die K irche hinein im  G egensatz zu de r 
trockenen s ta rren  O rthodoxie, ab er auch  zu dem  s tre n 
gen, herben  alte rn  P ietism us, als eine befreiende W ohl
t a t  em pfunden. D a er keine eigene K irche g ründen  und 
n u r die G läubigen in Sozietä ten  sam m eln w ollte, gab 
m an  sich um so unbefangener dem  Z auber der h e rrn 
hu tischen  F röm m igkeit hin . L utz , A nnone, P ro f. We- 
renfels, B ürgerm eister W olleb u n d  der P h ilan th ro p  
Isaak  Iselin  von Basel, P fa rre r E rn st in A arau , Pfr. 
D an. Willi in Chur und  viele vornehm e B ern er und 
Z ürcher t ra te n  m it ihm  in V erkehr und B riefw ech
sel. Es feh lte  ab er auch  h ier n ich t an  gelegentlichen 
K onflik ten  m it K irche und S taatsgew alt, besonders in 
G raubünden .

U m  1760 w ar der H ö h ep u n k t der p ietistischen  B e
wegung übersch ritten . M ehr und  m ehr t ra t  sein Zwil
lingsbruder, der R ationalism us , in den V ordergrund , 
der sich m it dem  P ietism us zu einer A rt v e rn ü n ftig er 
O rthodoxie v e rband . Die K onventikel verloren  ihre 
Z ugkraft, selbst die h e rrnhu tischen  Sozietä ten  fü h rten  
gegen E nde des 18. Ja h rh . ein küm m erliches D asein. 
Einzig in der von Basel aus gegründeten  Deutschen 
Christentums- Gesellschaft ü b erd au erte  der P ie tism us als 
O rganisation  die Jah rh u n d ertw en d e . Die reifste  F ru c h t 
des in ih r verkörperten  Basler P ie tism us ist die G rün
dung der Basler Bibelgesellschaft und  der Basler M is
sionsgesellschaft. E in n u r lose verb u n d en er Kreis von 
P ie tis ten  der Ostschweiz h a tte  in der geistig hochbe
deu tenden  F rau  Anna Schlatter-B ernet, der F reund in  
L avaters und  Jung-S tillings, ihren  M itte lp u n k t. J .  K . 
L av a te r in Z ürich wird m an k au m  als P ie tis ten  re insten  
W assers anführen  dürfen , da  er zu viel vom  Geist der 
A ufk lärung  in sich aufgenom m en h a tte .

B. Der neuere P ietism us. D urch den Réveil (s. A r t . 
E r w e c k u n g ) in Genf, W aad t und  N euenburg em pfing 
der P ie tism us der Schweiz zu A nfang des 19. J a h rh .  
einen neuen  Aufschw ung und erlebte eine neue B lü te 
zeit. Doch is t der P ie tism us des 19. Ja h rh . ein w esentlich 
anders g earte tes Gebilde als derjenige des 18. J a h rh . 
W ohl s te h t auch  an  seiner W iege eine en thusiastische 
Bewegung, getragen  von der seltsam en russischen G rä
fin von K riidener, die 1813 in Genf a u f tra t  u n d  die 
N ordschw eiz durchzog. W ohl sind auch je tz t  w iederum  
die P riv a tk o n v en tik e l zur Pflege des persönlichen 
G laubenslebens und christlicher G em einschaft sein 
W ahrzeichen. A ber seine Spitze r ic h te t  sich je tz t  n icht 
m ehr gegen die O rthodoxie, sondern sehr b estim m t 
gegen den in  der K irche zur H errschaft gekom m enen 
R ationalism us, dem  die P ie tis ten  n ich t m it U nrech t 
den N iedergang des kirchlichen Lebens gegen E nde des
18. Ja h rh . zur L ast leg ten . E r is t auch  je tz t  vielfach 
Laienbew egung, ab er es fehlte ihm  auch  n ich t an 
glänzend bered ten  u n d  w issenschaftlich bedeu tenden  
theologischen V ertre te rn  (César M alan, Gaussen und 
Galland in Genf, A lexander V inet in L ausanne und 
F red . G odet in  N euenburg). W ieder sind K irche und 
S ta a t ihm  en tgegengetreten , aber da die E ntw ick lung  des 
m odernen R ech tss taa tes  seit der R evolu tion  die Idee 
der G laubens- und Gewissensfreiheit realis iert h a tte , 
konnte  und d u rfte  der S ta a t d e rartige  religiöse Bewe
gungen n ich t m ehr einfach un terd rü ck en , wie 120 Jah re  
vorher. E in P ie tis t und  Schw ärm er, der M ajor D avel. 
w ar n ich t um sonst der erste M ärtyrer der w a ad tlän d i
schen Fre iheit gewesen. So h a tte  ein unk luger s ta a tlic h e r 
W iderstand  gegen die als « Mömiers » verschrienen P ie 
tis te n  zur Folge, dass sich in Genf und  in der W aad t 
grössere Teile von der S taatsk irch e  ab lösten  u n d  F re i
k irchen b ildeten . In  Genf enstanden  1818 eine neue 
K irche in der Pélisserie und  1823 die Eglise du Tém oi
gnage, in der W aad t 1845 u n te r  dem  E influss der Ideen 
von V inet die église libre du canton de Vaud.

Von der W estschweiz grill' der « R éveil » au f die 
deutsche Schweiz über, in Basel du rch  F rau  von K rii
dener, in B ern durch  französische Geistliche. Die Be
wegung w ar in der S tad t Bern sehr s ta rk . K irche und 
S ta a t sch ritten  m it S trafen  ein. E rs t die liberale R e
gierung von 1831 gew ährte  D uldung. In  Folge des 
D ruckes en ts tan d  eine von der K irche gelöste « Freie 
Gem einde », deren G ründer K arl von R o d t w ar und
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deren  b ed eu ten d ste r V ertre ter, Pi'r. A rnold B ovet, der 
P ionier der B laukreuzbew egung gew orden ist Die k ir
chenfreundlichen P ie tis ten  schlossen sich 1831 in der 
Evangelischen Gesellschaft (s. d.) zusam m en, die in der 
Folgezeit die einflussreichste p ietistische O rganisation 
geworden ist. Zu ih r gehörten  u. a . Theod. von Lerber, 
G ründer und  L eiter eines Christi. G ym nasium s, P fr. 
Fried. G erber, G ründer des ev. L ehrersem inars. V orbild
lich w ar ih r W irken  au f dem  G ebiet der in n ern  Mission 
durch  G ründung  von A n sta lten  — bes. des D iakonis
senhauses (Frl. v. W urstem berger). Auch in  Genf, Basel, 
Zürich, St. Gallen und  Graubünden  b ilde ten  sich E va n 
gelische Gesellschaften aus den R esten  der p ietistischen  
K onventikel, die tre u  zu K irche h ie lten , aber ebenso 
entsch ieden  fü r die A ufrech te rh a ltu n g  des reform ierten  
B ekenntnisses e in tra ten . Tn Zürich waren die P ie tisten  
die K ern tru p p e  im  K am pf gegen die B erufung von 
S trauss 1839, in B ern gegen die B erufung von Zeller 
1847. Den E vangel. Gesellschaften ist es zuzuschreiben, 
dass in  der K u ltu r- und B ekenntn iskam pfzeit 1848- 
1874 in  der deu tschen  Schweiz keine K irchenspaltung  
e in tra t, w ährend sich 1873 in N euenburg nach einem 
schweren B ekenn tn isstre it die Eglise indépendante  von 
der S taatsk irch e  löste. A ber gem einsam e Missionsbe
strebungen  (Mission R om ande, Mission de Paris) und 
gem einsam e kirchliche In teressen  fü h rten  in der W est
schweiz die ge tren n ten  K irchen e inander n äher. In der 
deu tschen  Schweiz verloren  die K irche und die Evang. 
G esellschaften viele ih rer Glieder an  die neu a u fta u 
chenden Sekten , die das E rbe  des P ietism us an  sich zu 
reissen such ten . —  Vergl. E . Blösch : Geschichte der 
Schweiz, reform. Kirchen  —  R. H agenbach  : Kirchen- 
gesch. des 18. und 19. J a h r h .—  W . Idadorn : Geschichte 
des P ietism us in  den Schweiz, reform. Kirchen. —  W . Ha- 
dorn : Kirchengeschichte der reform. Schweiz. —  P. 
W ernle : Der Schweiz. Protestantismus im  18. Jahr
hundert. —  M. H ürlim ann  : Die A u fk lä ru n g  in  Z ü 
rich. [ W .  H a d o r n .]

P I E T R I ,  M a r t i n o  de, A rch itek t, von Campo, 
M aggiatal, * 1766 in  Campo, s tud ierte  an der Akadem ie 
Cadix und  w urde 1799 von der spanischen Regierung 
nach Chili zur G ründung  einer A kadem ie gesand t, 1807 
nach L im a berufen , b au te  d o rt die K irche der V äter 
vom  K reuz und  das D om inikanerkloster. —  S K L .  — 
Vegezzi : Esposizione storica. [C. T.]

P I E T R O .  Mehrere Tessiner dieses N am ens sind n u r 
du rch  ihren  H e im ato rt b ek an n t. — 1. P i e t r o  d e  B i s 
s o n e ,  B ildhauer, w ar 1387 am  M ailänder Dom tä t ig  ; 
es is t ungewiss, ob er m it dem  gleichnam igen K ü nstle r 
identisch ist, der 1406 m it seinem  Sohne P ie tro  A ntonio, 
von Bissone, ebenfalls B ildhauer, in R om  erw ähn t w ird.
— 2. P i e t r o  oder P e t r u s  d e  C a r a v o l i o ,  R ich te r von 
Biasca 1291-1292, einer der A nführer eines A ufstandes 
in B iasca, s tan d  1301 an  der Spitze der dortigen Gem.
—  3. P ietro  d e Carona , B ildhauer in Venedig im  15. 
Ja h rh ., gehört zum  Geschlecht Solari-L om bardi. —
4. P i e t r o  A n g e lo  d e  C a ro n a , B ildhauer in  Genua 1527, 
gehört zum  G eschlecht della Scala. —  5. P i e t r o  d e  Ca
s t e l  San  P i e t r o  w urde 1439 m it den P ro jek ten  für 
die W asserw erke von Lecco b e au ftrag t. S u perin tendan t 
der M arm orbrüche von Olcio 1441. —  6. P i e t r o  
d e  C a s t e l l o ,  S tu ck künstle r, a rb e ite te  1606 m it seinem 
B ruder A ntonio am  K loster W ettingen . —  7. P i e t r o  
oder P ie r in o  d e  C a s tio n e  (Castiglione), B ildhauer, 
a rb e ite te  fü r P a p s t P au l I I .  am  Palazzo San Marco in 
Rom und  1451 an den Kapellen der E ngelsbrücke. — 
8. P i e t r o  d e  C o n to n e , einer der v ier K onsuln von 
Corno 1201. —  9. PIETRO d e  G a n d r ia ,  M ilitäringenieur, 
w ar 1514 an  den Befestigungsw erken von Genua be
sch äftig t. —  10. P i e t r o  d e  G e n t i l l in o ,  Maler, in 
Corno 1490, w urde im  selben J a h r  von Ludovico Moro 
nach M ailand berufen . —  11. P i e t r o  d e  L am one, 
A rch itek t des Herzogs von M ailand, befestig te  D om o
dossola 1482-1485 und  w urde 1486 nach  Bellinzona zur 
B efestigung von dessen Schlössern gesand t. —- 12. P ie 
t r o  A n to n io  d e  L u g an o , B ildhauer in F e rrara , a r 
beite te  an  der R estau ra tio n  des M ausoleums des 
Papstes U rban  I I I .  1456-1473. —  13. P i e t r o  A n to n io  
d e  L u g a n o , Maler, Mitglied der A kadem ie San Luca 
in R om  1533. —• 14. P i e t r o  P a o lo  d e  M e lid e ,  A rchi

tek t und B ildhauer,besorg te  den Bau und die b ildhaueri
sche A usschm ückung der Kapelle S. M aria del Verde 
in der K a th ed ra le  von Perug ia  1477. —  15. P i e t r o  
d e  M o r c o t e ,  A rch itek t, b au te  eine Kapelle in der heu te  
verschw undenen K irche S. F rancesco in Pieve di Sacco 
1487. — 16. P i e t r o  d e  T e s s e r e t e ,  B ildhauer, w ar 1426 
an der K a th ed ra le  Como beschäftig t. —  S K L .  —  BSlor. 
1880, 1882, 1884, 1885, 1890, 1891, 1893, 1907. — Ve- 
gezzi : Esposizione storica. —  M erzario : I  Maestri 
comacini. —  R iv. arch. com. 1922. —  A rch. stor. lom. 
X II . — K . Meyer : Blenio u. Leventina. — A. Baro filo : 
Memorie storiche. —  L. B ren tan i : Storia artistica 
d. collegiata di Bellinzona. [C. T r e z z i n i .]

P I E V E .  Der A usdruck pieve, von plebs =  Volk, 
bedeu tete  dasselbe wie P farrei. E r w urde u rsp r. zur 
Bezeichnung eines ganzen a lten  P farrsprengels g eb rau ch t, 
von denen das Gebiet des heutigen K ts. Tessin acht 
aufwies, näm lich die pievi B alerna, R iva San V itale, L u
gano, Agno, Capriasca, Locarno, Bellinzona u n d  
Biasca. Brissago gehörte  zur pieve Canobbio (Italien) : 
Chiasso zur pieve Zezio (Como). Die pieve d ’Agno 
e rstreck te  sich über die heu tigen  Grenzen h inaus. Nach 
und nach w urden en tfern te  O rtschaften  von einiger 
B edeutung selber K u ltu szen tren  und  eigene K irchge
m einden, aber noch heu te  m ein t m an  m it pieve  das 
ganze G ebiet der u rsprünglichen K irchgem ., m it den  
se ither en ts tan d en en  P farreien , die sich darin  gebildet 
haben . Das vicariato foraneo (D ekanat), das seit dem 
Konzil von T rien t vorkom m t, um fasst n ich t im m er das 
ganze Gebiet der pieve ; so zäh lt der Tessin gegenw ärtig  
8 p ievi und 24 D ekanate. Die Befugnisse des pievano 
(P farrer der pieve) sind die gleichen wie diejenigen des 
Dekans. Die pieve w ar ferner ein politischer, u n m itte lb a r 
über der vicinanza  (N achbarschaft oder Gemeinde) ste 
hender K reis. U n te r der Schweiz. H errschaft w ar die Vog
tei Lugano politisch in v ier pievi e ingeteilt : Lugano. 
Agno, C apriasca u. R iva San V itale. [ C .  T r e z z i n i . ]  

P I E V E  C A P R I A S C A .  Siehe C A P R I A S C A  ( P i e v e  
Dl).

P I E V E N  ( P l e f e n ,  die drei) w urden die drei K irch- 
hören Borico, G ravedona u. Dongo am  oberen rechten  
U fer des Comersees g enann t, die im  M itte la lter eine 
kleine R epublik  m it K onsuln b ilde ten  und  sp ä te r  an 
Corno u. M ailand kam en. 1512 nahm en die I I I  B ünde 
die drei P . gleichzeitig m it dem  Veltlin und den G raf
schaften  C hiavenna und  Borm io ein. J .  J .  Medici se tzte  
sich dann in Musso fest und  bese tz te  die drei P . Im  
Friedensschluss nach  den M üsserkriegen m ussten  die 
B ündner au f diese L andschaft verzich ten . — U. Cana
peti : R æ tiæ  alp. topogr. descriptio. — Hisloria Rætica. 
— F. Sprecher : Rhetische Cronica I I I ,  V II. [C. J.] 

P I F F A R E T T I ,  L u i g i ,  von L igornetto , B ildhauer, 
Neffe von Vincenzo Vela, * 20. x i .  1861, f  5. VI. 1910, 
beendigte 1895 das V eladenkm al im  K an tonssp ita l 
M endrisio, schuf auch  ein Vincenzo u n d  Spartaco  Vela 
darstellendes M arm orm edaillon, das sich in der Ge
m eindeschule von L igornetto  befindet, das A iroldidenk- 
ma! au f dem  K irchhof L ugano u . a  m , — S K L .  [C. T.] 

P I G N A T .  Fam ilie von V ouvry (W allis), die seit 
dem  14. Ja h rh . b e k an n t is t. —  1. A l p h o n s e ,  1750-1822, 
P fa rrer extra muros von S itten  1775, Professor und  R ek
to r am  K ollegium  S itten  1785, D om herr 1785, G eneral
v ikar, D ekan von V aleria 1798, dann von S itten  1812- 
1822. —  2. H y p o l i t e ,  1815-1885, S ta a ts ra t  1848, 
S tän d era t, h in terliess A ufzeichnungen über V ouvry . —
3. É m i l e , sein Sohn, 1841-1919, P räsid en t von V ouvry  
und Mitglied des Grossen R ats . [Ta.]

P I G N I E U  (K t. G raubünden , Bez. H in terrhe in .
S. G LS). K leine ref. rom anische Gem., die einst einen 
Teil der G rafschaft Scham s bildete und  1354 erstm als 
( P y n n iv ) e rw ähn t w ird . Die K apelle des h l. V alentin  hat 
schon 1518 einen Pfleger. B au einer neuen  K irche 1783. 
In der U m gebung w urde B ergbau getrieben. E ine alte  
Brücke aus dem  15. J a h rh . t rä g t  eine im  G LS  z it. la t. 
In sch rift. —  Vergl. M ohr : Cod. d ipi. I I I ,  N r. 59. — 
N üscheler : Gotteshäuser. —  Regesten von P. [L. J.] 

F I G N O L A T ,  PIERRE F r a n ç o i s ,  1838-1913, franzö
sischen U rsprungs, 1900 in Genf n a tu ra lis ie rt, L an d 
schaftsm aler, e rw ähnt im  S K L .  —  Vergl. Nos anciens
1918. [C. R.]
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P I G U E T .  Aus dem  Jo u x ta i (W aadt) stam m ende 
Fam ilie, die sich in  die K te . Genf u n d  N euenburg 
verzw eigte.

A. K a n t o n  W a a d t .  Das Geschlecht is t 1264 u n ter 
dem  N am en Pegay  b ek an n t. N ach ihm  w urden zwei 
W eiler im Jo u x ta i b e n an n t. W appen : schräg gete ilt, 
oben in  B lau drei goldene S terne, u n ten  in Gold ein 
schwarzes steigendes, ro tgezäum tes P ferd , beg le ite t von 
einer senkrech t gestellten , ro tbew im pelten  b lauen Lanze 
(V arianten). —  1 . H e n r i ,  1787-1830, P fa rre r in Y ver
don, L ucens, C hevroux und C otterd , red ig ierte  .1808- 
1809 die Bibliothèque du chrétien und veröffentlichte 
Mélanges littéraires (1816). Seine G a ttin  É l i s e ,  geb. 
Bauer, verfasste  Lettres d ’une amie maternelle à ses 
élèves. Beide w aren m it H enri D ruey eng befreundet. —
2. H e n r i  A n d r é , ih r Sohn, 1821-1867, Professor der 
system atischen  Theologie an  der A kadem ie L ausanne 
1854-1867. —  [ G .  A . B . ]  —  3. A r m a n d , * 1855, B ankier 
in Y verdon, N a tio n a lra t 1911-1925. —  E rn es t A ubert : 
Les familles de la vallée de J o u x . —  M arcel P iguet : 
Hist, de l'horlogerie à la vallée de Joux. [M .  R.]

B. K a n t o n  G e n f .  Mehrere Fam ilien  dieses Nam ens 
dessen sich in  Genf n ieder —  I. Aus dem  Zweige von 
P i e r r e ,  der 1749 in Genf H a b ita n t w urde, stam m te  — 
T h e o d o r e  A m i,  1816-1889, A dvokat, politisch  zunächst 
Fazist und m ehrm als M itglied des Grossen R a ts , 
Kanzler 1840-1847, S ta a ts ra t 1853, S tä n d era t 1853- 
1854. —  I I .  Aus dem  Zweige des I s a a c  D a n i e l ,  der 
1815 ins B ürgerrech t aufgenom m en w urde und  die 
Spieldosenfabrikation  in Genf e in führte, s tam m te  — 
C h a r l e s  T h i m o t h é e ,  1840-1904, M aler, K o n serva to r 
des M useum s R a th . —  I I I .  Zum Zweige von D a v i d  
M o ï s e  S im o n ,  der 1843 das Genfer B ürgerrech t erw arb, 
gehörte Jacq u es M o i s e  D avid, 1822-1891, Schulin- 
spektor, des Grossen R a ts  1856-1862, 1872-1874, S ta a ts 
ra t 1855. Zu ändern  Zweigen gehören —  1. C h a r l e s ,  
* 1857, n a tu ra lis ie rt 1887, U hrm acher, des Grossen 
R ats 1890-1913, V erw altungsra t der S tad t Genf 1898- 
1910, K o n serva to r der A riana se it 1910. — 2. R o d o l 
p h e  Eugène, 1840-1915, Maler, G raveur, K upferstecher, 
in Paris, M itarbeiter des Daily Graphic von New Y ork 
und der Z eitschrift L ’A rt.  Goldene Medaille von Paris 
1900. —  S K L .  [C. R.]

C. K a n t o n  N e u e n b u r g .  — Ju les  A l b e r t ,  von 
Le Chenit, * 2. II. 1854 in  Le B rassus, liess sich 1872 in 
Le L o d e  nieder, wo er bis 1906 U hrm acher w ar, w urde 
1888 B ürger von Le Locle, Mitglied des dortigen  Ge- 
m eindera ts 1891, dessen P rä sid en t 1897-1920, des Gr. 
R ats 1895-1918 (P räsid en t 1912), N a tio n a lra t 1899- 
1917, M itglied des V erw altungsrats der S. B. B. [L. M.]

P I L A T U S  (K te . Luzern u . U nterw alden . S. G LS). 
Vor 1433 fractus mons oder F rakm ont genan n ter Berg. 
E r is t seit Ja h rh u n d e rte n  m it der Schweiz. ICultur- 
und  N aturfo rschung  verbunden  und g ilt als die W iege 
des Schweiz. A lpinism us. Die b ek an n tes ten  Sagen, die 
sich an  ihn  knüpfen , sind die vom  gew ittererregenden 
Bergsee, von D rachen und  E rdm ännchen , die Pontius- 
P ilatussage und  die T ürst- und W uotansage. Die 
ä lte sten  N am en von B esuchern datie ren  vom  Jah re  
1387. U n te r die ä ltesten  B erichte zählen die von Felix 
H äm m erlin  1447, V adian  1518, Conrad Gessner 1555, 
Felix P la te r  1584, R enw ard C ysat ca. 1590, L oretus 
1666 und  Jo b  Ja k . W agner 1676. Der Berg erhielt 1555 
die erste und  ä lte ste  L okalllora der Schweiz, 1728 die 
erste  einlässliche B ergm onographie (gedruck t 1767), 
1728 die erste Spezialkarte  und  1750 das erste Bergrelief 
der Schweiz. Als B ildh in tergrund  verw endeten  diesen 
Berg zuerst : D iebold Schilling 1512, H ans Holbein 
der jüngere  ca. 1517 und H ans R ud. M anuel 1551. 
E röffnung der B ahn am  4. VI. 1889. —  Vergl. P . X . W e
ber : Der P ila tus u . seine Geschichte. —  Derselbe : Die 
Bedeutung des P . in  der A lpenkunde  (in J S A C ,  Bd. 49). 
— Derselbe : Vom P ila tus (in Luz. Schreib- u. ILaus- 
haltungsmappe  1926, p. 55-63).—  H. Dübi : Drei spät- 
mittelalterliche Legenden (in Zeitschrift des Ver. f. Volks
kunde , Berlin). — Geologische B eschreibungen von F r. 
Jos. K aufm ann  1867 u n d  B u x to rf 1924. —  K arl Arn
berg : Der P . in  seinen pflanzengeographischen und  
wirtschaftlichen Verhältnissen. [P. X. W e b e r .]

P I L E T .  W aad tlän d er Fam ilie, die in Rossinière

schon 1350 und in C hâteau d ’CEx 1358 erschein t. Sie 
gab ih rem  K a n to n  N otare, A erzte, M agistratspersonen 
und P fa rrer. J e a n  J o s i a s , Schw eizergardist in den 
Tuilerien 1792, erh ie lt 1817 die Medaille « Treue und 
E hre  ». —  1. G a b r i e l , 1795-1879, P fa rrer in R ouge
m ont 1837-1845, G rossrat 1842-1843. — 2. J e a n  
A l e x a n d r e  S a m u e l , 1797-1865, P fa rre r in F ra n k 
fu rt a /M ain 1828, in A rzier 1834-1836, Professor an der 
École de théologie libre von Genf 1836-1862, V erfasser 
k ontroverser Schriften . —  3. É d o u a r d , * 1866, G rossrat 
1909-1914, G erich tsp räsiden t der Côte seit 1914. —
4. M a r c e l  P.-G olaz, * 1889, Sohn von Nr. 3, F ü r
sprecher in L ausanne, G rossrat 1921, N a tio n a lra t 1925, 
w urde am  13. x n .  1928 als N achfolger C huards zum  
B undesra t gew ählt. —  de M ontet : Dictionnaire. —  L i
vre d ’Or. [M .  R . ]

P I L L A C O R T E  ( P i l a c u r t e ). t  Fam ilie  von Carona 
(Tessin). W appen : (in R ot) 3 (silberne) zugespitzte  
Pfähle ; das (goldene) S ch ildhaupt m it einem  (schw ar
zen) A dler belegt (16. Ja h rb .) . —  1. G i a c o m o  w ar einer 
der V erfasser der Satzungen von Carona 1470. —
2. G i o v a n n i  A n t o n i o , B ildhauer, bisweilen S p ilim -  
bergo genann t, 1480-1520 erw ähnt, a rb e ite te  von 1480 
an  in der K a th ed ra le  von Acqui, 1484-1520 in der 
P rovinz U dine. —  1550 arb e ite ten  P illacorte  in der S t. 
M arkuskirche von Venedig. — A H S  1925. — BStor. 
1890, 1900, 1908. —  H eusler : Rechtsquellen des K ts. 
Tessin  XIII .  —  G. Casella : Carona, Morcole e Vico- 
Morcote. — E . P o m e tta  : Come il T icino. —  R iv. arch, 
com. 1913. [C.  T . ]

P I L L E R  ( B i e l l e r , P i e l l e r ). F reibu rger Fam ilien , 
die im  K an ton , nam en tlich  im  Sensebezirk, sehr verbrei

te t  sind. Die ä lte sten  w erden im  15. 
J a h rh . e rw ähn t, einige bü rg erten  sich 
im  17. Ja h rh . in  F re ibu rg  ein. W ap
pen: I. in B lau ein goldener B ienenkorb 
(V ariante). II. in B lau au f grünem  
D reiberg ein weisser H ü hnerhund  m it 
H alsband  und R ing. —  1. E m m a n u e l  
N i c o l a s , von F reiburg , S te ind ruck
zeichner, liess sich 1838 in Sizilien 
nieder, en tdeck te  in den R uinen von 
Term ini und in der M adoniekette  in 

Sizilien lithographische K alksteine, f  19. x . 1841 in der 
Casa N uova in Jerusa lem . — 2. F r a n ç o i s  X a v i e r , von 
R ech th a lten , * 10. I V .  1812 in M enzisberg, P riester 1836, 
P rediger der neapolitan ischen  G esandtschaft in K on
stan tinopel und  H auslehrer 1836-1840, dann in Neapel
1840-1843, P fa rrer von Plasselb 1845, von Bösingen 1846- 
1857, Theologieprofessor am  bischöflichen Sem inar 1857, 
Seelsorger und D irek tor des V isitand inerinnenklosters 
in F re ibu rg  1863, Mitglied des b isch e ll. G erichtshofs 
1879, A d m in is tra to r des B istum s 1880, G eheim käm m e
rer des Papstes 1883, h in terliess eine handschriftliche 
Sam m lung von Fam iliengenealogien der P farre i B ösin
gen und  veröffentlichte u. a. M anuale ritu u m  liturqicse 
romanæ. —  3. J o s e p h , von F reiburg , 1879-1925, 
Mitglied des Gerichts des Saanebezirks 1916-1921, 
Ju s tiz h au p tm an n  und U n tersuchungsrich ter der 2. D i
vision 1917-1921. —  4. J o s e p h , * 31. v u . 1890 in F re i
burg , Dr. ju r ., F ü rsprecher, Professor der R echte  an der 
U n iv ersitä t F re ibu rg  1919, an  der U n iv e rsitä t Genf 
1921 : B undesrich ter 1926, U rheber eines Avant-projet 
de code pénal fribourgeois (gem einsam  m it O verbeck) 
und  eines Avant-projet de code de procédure pénale pour  
le C. de Fribourg. — L L H .  —  R aem y-Fuchs : Ghron. 
frib. — Le N arrateur 1841, N r. 41, 47 ; 1842, N r. 2. — 
A S H F  IV, 139. — K K Z  1893. — Sem. cathol. 1893. — 
Étr. frib. 1895, 1926, 1927. —  La Liberté 1921, Nr. 70 ; 
1925, N r. 223 ; 1926, Nr. 80, 93, 94. — Revue des familles 
1919, p . 246. —  M onat-Rosen  1925-1926. —  P S  1926. —
H . de V evey : E x-libris frib. —  G. S tuderus : F am ilien 
namen. — S taa tsa rch . F reiburg . [G. Cx."|

P I L L I C H O D Y .  Fam ilie von Nyon (W aadt), die sich 
1524 in Y verdon niederliess. W appen  : in R o t ein 
durchgehendes weisses K reuz, bew inkelt von 4 goldenen 
K reuzehen. — 1. F r a n ç o i s ,  f  1538, K om m issär und 
E innehm er des Herzogs von Savoyen in  Y verdon. — 
2 J e a n ,  K astlan  von Ste. Croix 1560-1580. —  3. F r a n 
ç o i s ,  t  1782, K astlan  von Y verdon, erw arb die H err-
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sch aft Bavois dessus 1747. — 4. J e a n  G e o r g e s ,  * 1715 
in Bern, Neffe von Nr. 3, Dr. ju r .,  K astlan  von B aulm es 

1738, von Y verdon 1782, H err von B a
vois 1782,1 15. v . 1783, veröffentlichte : 
E ssai concernant les ordonnances qui 
ont dérogé au coulumier du P ays de 
Vaud  (1756) ; Droit naturel d ’un  père 
à son fils (2 Bde., 1769). —  5. Louis 
Georges François, Neffe von N r. 4,
* 7. IX.  1758 in Y verdon, S tad tm a jo r 
1783, ins heroische B ürgerrech t au f
genom m en 1794; erw arb im  gl. J .  die 
H errschaft Bavois dessous. 1798 zum

O berstlieu tenan t der Légion fidèle e rn an n t, w urde er am
28. F ebr. vom  General B rune v e rh afte t, bevor er sein

K om m ando h a tte  ü b er
nehm en können. Ludwig 
X V III . e rnann te  ihn  zum  
O bersten und R itte r  des 
M érite m ilitaire  und  noch 
im  gleichen J a h r  zum  B ri
gadegeneral (B revet erst 
1816). Am 30. IX. 1802 
bem äch tig te  er sich m it 
einigen h u n d e rt M ann der i 
S ta d t Orbe, m usste  aber 
am  Tage d a rau f sein Heil 
in der F lu ch t suchen. Ad
ju ta n t  des Grafen von Ar- 1 
tois 1816, K om m andeur 
des Mérite m ilita ire  1821, 
e rtran k  im  N euenburger
see bei S t. A ubin am  2. 
v in .  1824. —  Die P . w aren 
sta rk  an  der U n te rn eh 
m ung des E ntreroches- 
K anals bete ilig t und des
sen M itbesitzer. — L L .  — 

de M ontet -.Diet. — Livre d ’Or. —  Verz. d. B ürger der 
S ta d t Bern seit 1848. [ M .  R.]

P I L L I O D .  W aad tlän d er Fam ilie, die in  B lonay vor 
1524 erscheint. —  1. L o u i s e ,  1836-1910, s. u n te r  O d i n .  
—  2. A l f r e d ,  1866-1921, N a tio n a lra t 1913-1917, 
O berstlieu tenan t der A rtillerie. [ M .  R.]

P I L L O U D  ( F i l l i o ) .  Sehr a lte  F reibu rger Fam ilie, 
die schon vor 1419 in Châtel S t. Denis eingebürgert w ar ; 
sie gab u. a. M itglieder der B ehörden und G rossräte und 
spielte bis h eu te  im  gen. Flecken eine ansehnliche 
Rolle. E in Zweig h a t sich 1693 in F re ibu rg  eingebür
g e rt. W appen : gete ilt, oben in Silber drei goldene 
Schräglinkshalken, u n ten  in Gold ein ro ter Sparren  über 

einer grünen  Tanne. — 1. O s w a l d ,
* 1873 in Châtel S t. Denis, Maler, 
Lehrer am  Technikum  in F re ibu rg  seit 
1905. — 2. A u g u s t e , * 1883 in F re i
burg , P riester 1910, g ründete  1913 die 
Z eitung l ’A ction sociale, w ar deren Re
d a k te u r bis 1922 ; Sek re tär der Union 
rom ande der katholischen A rbeiter 
1913, D irek tor der S tiftungen des Bis
tu m s 1922-1927. —  Philipona  : Hist, 
de Chätel-St.-Denis. — S K L .  — Revue

des familles 1916, p. 375. —• Semaine catholique 1913,
1922. — S taa tsa rch iv  F reiburg . [G. Cx.]

P I L NY,  O t t o ,  * 28. vi. 1866 in Budweis (Böhm en), 
B ürger von Zürich 1915, seit 1885 in Zürich als P o rträ tis t 
und O rientm aler tä tig , in neuerer Zeit, wie sein Sohn 
A l e x  (* 1901) T echniker, auch  erfinderisch au f dem 
Gebiete des Stereoskop- und  N aturfarbenfilm es. — 
S K L . —  S Z G L .  —  N Z Z  1923, Nr. 1704 : 1925, Nr. 579 : 
1926, Nr. 73. [D. F.]

PI IMAULT.  Zwei R efugiantenfam ilien  dieses N a
mens kam en im  16. u. 17. Ja h rh . aus der L andschaft 
Poitou nach  Genf. — I. Töpferfam ilie, 1562 eingebür
gert. W appen : in B lau eine goldene Schildkröte. — 
J e a n ,  f  1606, P fa rre r in Ju ssy , sp ä ter in Genf, R ek
tor der A kadem ie 1572-1575, einflussreiches Mitglied 
des K onsistorium s. —  I I .  Fam ilie  von S t. M aixent, 
1625 e ingebürgert. W appen : in Silber eine grüne F ich te , 
begleitet von 2 ro ten  S ternen . Aus ih r gingen m ehrere

P fa rre r hervor. —  Rec. gèn. suisse  I . —  Arm orial gene
vois. —  H eyer : Église de Genève. [H. Da.]

P I N G O Ù D .  Fam ilie  von La S arraz  (W aadt), die vor 
1569 erschein t und sich 1639 in L ausanne e inbürgerte .
—  A l f r e d , 1847-1907, m ach te  den m exikanischen 
Feldzug m it, t r a t  in die schweizerische Arm ee ; O berst 
1892, R e g .-S ta tth a lte r  von L ausanne 1890-1907, O rga
nisa to r und K o m m andan t des F euerw ehrkorps von 
L ausanne. [M. R.]

P I N I .  Tessiner Fam ilie  von Airolo (15. Ja h rb .) , 
Bellinzona usw . —• 1. H e i n r i c h ,  von Airolo, Venner 
der L even tina , S ta tth a lte r  des L andvogts, f  bei Mari- 
gnano 1515. —  2. E r m e n e g i l d o ,  B arn ab iterm ö n ch  von 
M ailand, Professor der Chemie und M ineralogie, ve r
öffentlichte 1783 : M emoria M ineralogica sulla M on
tagna et sui Contorni di S . Goltardo. —  E. W ym ann : 
Schlachtjahrzeit von Uri. —  N hl. Uri 1918. —  A. M. Ger
ber : Die Entw icklung d. geograph. Darstellung des 
Landes Tessin bis 18-50. [C. T.]

P I N Œ S C H .  H otelierfam ilie von F e tan  (E ngadin). 
Die G rundlage fü r ih r E m porkom m en legte C l a  P. 
Dessen Sohn K a s p a r ,  1856-1913, g rü n d e te  m it seinem  
B ruder D uri ( t  1923) die w e itb ek an n te  H o telgruppe 
« W aldhäuser » V ulpera-T arasp . [M. v.J

P I N O N .  Aus D énezy stam m ende Fam ilie, von der 
ein Zweig sich in Ouchy und  L ausanne niederliess und 
1775 ins genferische B ürgerrech t aufgenom m en w urde. 
W appen : in Blau 3 w ahrsch. goldene T annenzapfen .
— J o s e p h , 1775-1839, O beraufseher des Genies und  
der Z eughäuser 1814, erlangte dank seiner persönlichen 
V erw endung die R ückgabe von K anonen, welche die 
österreichische Arm ee nach  W ien m itgenom m en h a tte , 
w urde dafür zum  O berstlieu tenan t e rn an n t und erhielt 
eine Goldm edaille, sowie einen durch  S ubskrip tion  au f
gebrach ten  E hrensäbel. Mitglied des Conseil rep ré sen ta 
tif  ; k an tonaler K riegskom m issär 1818-1839. Anlässlich 
des Polenhandels 1834 heftig angegriffen, rech tfertig te  
er sich durch  eine Schrift : A u x  Genevois. —  Vergl. 
A lb . Suisse rom. 1843 .—  JG ,  2.-14. ix . 1917. —  M G S  
I I I  27. [A. Gh.]

P I N S E T .  f  Geschlecht der S ta d t Zürich, begründet 
durch  J a k o b ,  H u tk räm er, aus der L andschaft Faucigny, 
der am  13. i. 1590 zum  H intersässen  angenom m en 
w orden. Das B ürgerrech t w urde ihm  am  20. x i l.  1596 
geschenkt, nachdem  er dem  Spital, dem  Siechenhaus 
an der Spanweid und  dem  Briiggerfonds Z uw endungen 
grössten Umfangs gem acht h a tte . [ D.  F. ]

P I O C H E T ,  A n t o i n e ,  f  1467, D om herr 1438, K an
to r, Sak ristan  und G eneraiv ikar von Genf 1447, D om 
herr 1427 und P ro p st von L ausanne 1462. — R eym ond : 
Dignitaires. [M. R.]

P I O D A ,  DE  LA P I O D A .  Tessiner Fam ilie, die 
schon 1284 in Tegna erw ähnt wird und 1695 in Locarno 

eingebürgert ist. W appen : in B lau 2 
weisse Q uerbalken m it W olkenschnitt, 
im  ro ten  Sch ildhaup t ein weisser
A dler au f einem weissen Berg. —  1.
G i o v a n  B a t t i s t a , * 15. x n .  1786 in 
Locarno, f  23. m .  1845 in Lugano, 
M ajor in holländischen D iensten 1816- 
1824, in der H eim at In sp ek to r der 2. 
tessinischen Division, dann O berin
s tru k to r der Tessinerm ilizen, eidg. 
O b erstlieu tenan t 1828, G rossrat 1814- 

1815, 1820-1830, 1839-1845, S ta a ts ra t 1824-1839, T ag
satzungsgesandter 1826, 1828 und 1833 ; G ründer des 
tessinischen Schützen Vereins 1832. —  2. G io v a li  Tt a t 
t in ta ,  Sohn von Nr. 1, * 4. x . 1808 in Locarno, t  3. x i. 
1882 in Rom , F ürsp recher und N o tar, S taa tsan w a lt des 
Bez. Locarno 1834, S taatssch re iber 1839-1842, 1847- 
1855, S ta a ts ra t  1842-1847 und 1855-1857. T agsatzungs
gesandter 1844, N a tio n a lra t 1848-1854 (P räsid en t 1853- 
1854), B undesra t 1857-1864, a. o. G esandter und bevoll
m äch tig ter M inister in Turin  1864, dann  in Florenz 1865- 
1870, endlich in Rom  1871-1882 ; kom m andierte  als 
O berstlieu tenan t eine Brigade im  Sonderbundsfeldzug 
und in terim istisch  die 6. Division, schlug als e rste r 1843 
die D urchbohrung  des G o tthards vor und  verfoch t diese 
Idee 40 Jah re  h indurch . D ank seiner In te rv e n tio n  
erk lä rte  sich Ita lien  zu einer Subvention von 54 Millio-

Georges Pilliehody. 
Nach einem Oclgemälde.

innruTTLn
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neu fü r das G o tth ard u n tern eh m en  bereit. V erfasser von: 
Osservazioni intorno alla riforma della costituzione, del
0 . Ticino  (1830). — 3. G i u s e p p e , Sohn von Nr. 1, 5. vi. 
1810-31. v ili . 1856, K antonsingen ieur, b au te  das 
Regierungsgebäude in Locarno, die S trasse  Locarno- 
Brissago u. a. m . —  4. L u i g i  M a r i a , Sohn von Nr. 1,
10. ix . 1 8 1 3 -1 . v i. 1887, F ü rsp recher, h ie lt sich 1839- 
1853 in den V ereinigten S taa ten  a u f  ; S ta a ts ra t 1863- 
1870, dann Schweiz. L egationsra t in R o m .—  5. P a o l o ,  

Sohn von N r. 1. 20. X I I .  
1818-1893, po lyg lo tt, P ro 
fessor der latein ischen und 
griechischen Sprache an 
der U n iv ersitä t Berkeley 
(K alifornien). Seine drei 
Söhne sind Ingenieure 
und  leben in  den Ver
einigten S taa ten . — 6. 
G i o a c i i i m o ,  Sohn von Nr. 
2, * 27. I V .  1842, f  1874 
in K airo, Ingenieur am  
Suezkanal 1866, in K airo 
1870, wo er die A rbeiten  
des Ism aïlakanals zwi
schen dem  Nil und dem 
Suezkanal und die Bewäs
serungsbau ten  des D elta 
und  des m ittle ren  Aegyp
ten  leite te . —  7. A l f r e d o ,  

Giovan B at t is ta  Pioda (Nr. 2 ) .  E nkel von N r. 1 * 1. X I .
Nach einer Photographie. + 7 XI_ 19 0 9  i n f o 

cam o, D r. ju r . u. phil., des 
Gr. R ates seit 1893 (P räsiden t 1897), N a tio n a lra t 1893- 
1905, Schuldnspektor u . D irek tor der Technischen Schule 

von Locarno, Verfasser 
von Teoso fia (1889) ; Con
fessioni di un  visionario 
(1892) ; Baleni (Gedichte 
1899) ; A i  Confini (1907) 
usw . — 8. G i o v a n  B a t 
t i s t a , Sohn von Nr. 2,
* 24. I V .  1850 in Lugano, 
t  30. X I .  1914 in Porto  
d ’Anzio, D r. ju r . , a. 0 . Ge
san d ter und bevollm äch
tig te r M inister der Schweiz 
in W ashing ton  1894, in 
Rom 1902 bis zu seinem 
Tode, veröffentlichte : 
L ’É tat et les Églises aux  
États- Unis d ’Am érique  (in 
P J  1900). —  9. C a r l o  
E u g e n i o ,  Sohn von Nr. 2,
* 9. x . 1855, A ttaché  der 
S chw eiz .  G esandtschaft in 
Rom , liess sich sp ä ter in 
den V ereinigten S taaten

nieder, wo er w ährend des W eltkriegs als In s tru k to r  
und V ortragender im  Camp Sewis w irk te. —  BStor. 
1890, 1894, 1902, 1908, 1909, 1911, 1912, 1915. — Dc- 
Vit : Il lago M aggiore. —  S. D o tta  : I  T icinesi. —  P S  
1912, 1914. —  Educatore 1874, 1882, 1909, 1915. — 
.IG , 2 und  5. XII. 1914. —  Almanacco Ticinese 1889. — 
M itteilungen von H rn . M. F . P e d ro tta . [ C .  P r e z z i m i . ]  

P I O T . W aad tlän d er Fam ilie von Pailly , die vor 
1515 erscheint. —  1. J a c q u e s  S a m u e l .  1743-1812, P o r
tra it-  und  L andschaftsm aler in L ausanne. —  2. A u 
g u s t e  L o u i s ,  1784-1868, Sohn von Nr. 1, Maler und 
Zeichner, Sem inarlehrer 1848-1861, K o n serva to r des 
M useums A rlaud 1849-1855, m alte  zahlreiche A nsichten 
von L ausanne. — 3. E m i l e ,  * 1837 in Paris, Maler, 
m alte  eine Kreuzabnahme im  M useum von L ausanne. 
— 4. A m é l i e  C a r o l i n e ,  1836-1912, verm ach te  der 
S ta d t L ausanne 150 000 F r. zugunsten  der Ju g en d 
fürsorge. —  de M ontet : Diet. —  Livre d ’Or. —  P S  
1912. [M. R.]

F I O T T A , P IO D A . Fam ilie des K ts. Tessin, die 
1541 in Morhio Inferiore, 1568 in Vacallo erw ähnt 
w ird. W appen  der Fam ilie von Vacallo : g e te ilt durch  
einen m it drei v ierstrahligen goldenen S ternen be

legten, gebogenen g rünen  Q uerbalken, oben in R o t ein 
schw arzer gek rö n te r A dler, u n ten  in  B lau ein g rü n er 
Fisch (V ariante). —  1. B a r t o l o m e o , von Vacallo, 
plebano der Pieve B alerna 1571. —  2. G i o v a n n i  A n 
t o n i o , gen. der Vacallo, f  1596, F estungsingenieur des 
S taa tes  M ailand im  Solde Philipps I I .  von Spanien, 
befasste sich 1593 m it dem  K irchenbau  von M ontrogno.
—  3. G i u s e p p e , Sohn von Nr. 2, A rch itek t, A rtillerie
h a u p tm a n n , zeichnete den P lan  der F estung  F uentes 
am  Comersee 1603. —  A H S  1916, 1925. —  R iv . arch, 
com. 50. —■ S K L .  — BStor. 1879, 1885, 1908 —  M onti : 
A tti .  —  F ranscin i : La Svizzera italiana. —- Oldelli : 
Diz. —  Bianchi : A rtis ti ticinesi. [C. T.]

F I O T T I ,  F I O T T O ,  P I O T T A .  Tessiner Fam ilie  von 
Brissago, die seit der ersten  H älfte  des 16. Ja h rh . auch  
in Locarno g enann t w ird . W appen  : in B lau 2 ü b erein 
ander gelegte silberne Fische, der zweite nach  links 
gew endet (15. Ja h rb .) . —  A l t o b e l l o ,  Goldschm ied 
und Juw elier am  Hofe von T urin  1591, in M antua 
1601, a rb e ite te  auch  in  R om  und in F lorenz, w urde 
1596 in M ailand als Spion des Herzogs von M antua ins 
Gefängnis geworfen. — A H S  1925. — BStor. 1885, 1888, 
1904. —  S K L .  — A S  I . —  M erzario : 1 M aestri coma- 
c in i. — G. Nessi : M emorie storiche di Locam o. —  A. Ba- 
roffio : Storia d C. T icino. [C. T.]

F I O T T I N O  ( M O N T E )  (deutsch  PL ATI FER) (K t. 
Tessin, Bez. L even tina . S. GLS). Schlucht und  O rt
schaft. Gemäss dem  B undesvertrag  von 1351 zwischen 
Zürich und den W ald stä tten  bildete der M onte F io ttin o  
die Südgrenze des Gebiets, innerhalb  dessen die O rte  
einander zur H ilfeleistung v e rp flich te t w aren . Am  12. x . 
1799 fand in der Schlucht ein G efecht zwischen F ran zo 
sen und  (E sterreichern  s ta t t .  Gegen 1550 b au te  Uri 
eine neue S trasse  durch  die Schlucht, die durch  ein gros
ses Tor versp errt w ar, um  zur Dazio Grande oder M onte 
F io ttin o  genann ten  Z o llstä tte  zu g e langen . Zur D eckung 
der B aukosten  g e s ta tte te  die T agsatzung  eine E rhöhung  
der Z ollgebühren. Die heutige  Strasse, die sich im  allge
m einen m it derjenigen von 1550 deck t, w urde 1820-1822 
g eb au t. Der Zollposten von M. P . blieb bis 1848 b este 
hen, m it einem  kleinen U n te rb ru ch  1798. E r gab zu 
einem  langw ierigen S tre it zwischen den K tn . U ri und 
Tessin Anlass. Die W iener E rk lä ru n g  vom  19. m .  1815 
e rk an n te  Uri und  Tessin je  die H älfte  der in M. P. 
erhobenen Zollgebühren zu. Tessin k au fte  1846 die 
R echte  Uris um  227 000 P fund  zurück . —  K . Meyer : 
Blenio und Leventina. —  C attaneo  : I  Leponti. — P i 
golio : Scandaglio historien. —  B ren tan i : Miscellanea- 
storica. [C. Trezzini.]

P I P I T Z ,  F r a n z  E r n s t ,  * 1815 zu K lagenfu rt (K ä rn 
ten ), H isto riker, Schriftste ller, Dr. ph il. h. c. der U niver
s itä t K önigsberg, P riv a td o zen t an der U n iv ersitä t Zürich 
1848-1852, schrieb w ährend seines Schweizer A ufen thal
tes (1838-1852) u . a. Fragmente aus (Esterreich (1839) : 
Die Grafen von K yburg  (1839) ; Z ur K enntn is der Ge
sellschaft Jesu  (1843) ; Bücher und M enschen (1846) ; 
M irabeau  (1850). R ed ak to r der Triester Zeitung  1851. t  1900 in Graz. —  B J N  1900. —  C. von W urzbach  : 
Biograph. Le-ri/co» X X II , p . 320. [D. F.]

P I R M I N .  Heil. M issionsbischof, + 3. XI. 753 zu H o rn 
bach, g ründete  die B enedik tiner-K löster R eichenau. 
N iederaltaich  (B ayern), Pfäfers (?), M urbach (Eisass). 
H ornbach  u . a. R eliquien seit 1577 in In n sb ru ck . Die 
neueste  Forschung über P . (Dom  M orin, P . Jecker) 
erwies die bisherige A nsicht, P . sei Angelsachse oder 
Ire , als u n h a ltb a r. Säm tliche Indizien  weisen d a ra u f  
h in , dass P . R om ane w ar und  Spanien oder dem  einst 
u n te r  w estgotischem  Einfluss gestandenen  Süd frank- 
reich (N arbonne) en ts tam m e. Jene  Gegenden m usste 
er bei den A rabereinfällen  verlassen. Sein H auptw erk  
Scarapsus sch ildert die V erhältnisse im  W estgo ten re i
che, wie sie bei den eingebornen R om anen herrsch ten  
und d a rf deshalb n ich t als S ittenzeugnis fü r die Ger
m anischen S täm m e angesprochen w erden. —  Vergl. 
Dom G. Morin in Rev. Bened. X I I I  (1906), X X X I 
(1914/1919) und ders. in  Rev. Charlemagne I (1911).— 
de Sm edt in Acta Sanctorum boll. nov. I, 1 (1894) 1-45.
—  G. Jecker : St. P irm ins H erkunft u . M ission  (in K u l
tur der Reichenau  I, 19-36). —  P . Gail Jecker : Die H ei
mat des h l. P . m it Bibliogr. (1927). [A. v. C.]

Giovan B at t i s ta  Pioda  (Nr. 8). 
Nach einer Photographie.



PISGATOR IRISCHEN

P I S C A T O R ,  JOHANNES, 1546-1625, P rof. der Theo
logie zu H erborn , besorgte anfangs des 17. Ja h rb . eine 
neue U ebersetzung der Bibel, die Bern 1684 als offizielle 
U ebersetzung  in seinem  deutschen  G ebiete p rok la
m ierte  und  1728, sowie 1736 fü r die U n te rtan en  drucken 
liess. —  S. A rt. B i b e l .  [H .  Tr.]

P I S C A T O R I U S ,  J o h a n n e s ,  eigentl. F ischer, von 
S te in , bis 1531 D om inikaner in Ulm , dann evangelischer 
P fa rre r zu B alzheim  an der Iller und  in  M am m ern, 
theol. und  h isto r. S chriftste ller, V erfasser von Her
kommen, U rsprung und A u fg a n g  des Türkischen und  
Ottomana. K ayserthum s. — Mägis : Schaffh . Schriftsteller. 
— L L .  —  Zw . W erke 8 .  [ S t i e f e l .]

P  I S O  IM I , P I S O I M E .  Fam ilie  von Ascona (Tessin), 
die se it dem  16. Ja h rb . e rw äh n t w ird. W appen  : ein

Z innen tu rm , b ese ite t von 
zwei H albm onden und 
ü b erh ö h t von zwei S ternen 
(Farben  unbek an n t). Nach 
ih rem  u rsp r. N am en Pixo- 
no degli Abondi zu schlies- 
sen, m uss diese Fam ilie ein 
Zweig der Fam ilie A bbon
dio von Ascona sein. — 
1. P a o l o  A n t o n i o ,  Ilolz- 
schnitzler, 22. v . 1658-
27. II. 1711, schuf u. a. 
den H a u p ta lta r  der a lten  
P fa rrk irche  von Biasca. 
—  2. G aetano  M a tteo , 
Neffe von Nr. I, * 18. VII.  
1713, f  in Locarno am  4.
III. 1782, A rch itek t, u rsp r. 
e infacher A rbeiter im  Tirol, 
s tu d ierte  dann  in Rom, 
F lorenz, M ailand, Venedig 
und  W ien. D ort zeichnete 
er die P läne des Pa lastes 

L iechtenstein , spezialisierte  sich im K irchenbau  in Rom  
bis gegen 1750, begann 1751 den Bau der K athedra le  
von N am ur und  errich te te  das Sem inar St. Johannes 
des T äufers in L ü ttich . In  So lo thurn  zeichnete er die 
P läne und  le ite te  den B au der S t. U rsenkirche 1763 
bis zu seiner plö tzlichen E n tlassu n g  1770. R itte r  des 
Goldenen Sporns 1760. — 3. P a o l o  A n t o n i o  G i u s e p p e ,  
Neffe von Nr. 2, * 7. II. 1738 in Ascona, t  27. x i. 1804 in 
So lothurn , A rch itek t, Schüler seines Onkels, dessen 
M itarbeiter beim  Bau der U rsenkirche, w urde 1772 nach 
Solothurn  zurückberufen , K an tonsbaum eister, been
d ig te  die K a th ed ra le  und le ite te  die R estau ra tio n  zahl
reicher öffentlicher G ebäude und K irchen. —  4. F r a n 
c e s c o ,  Neffe von Nr. 3. * 9. iv . 1783 in Ascona, f  in Rom
3. v i i .  1820, O berstlieu ten an t der N ationalgarde  in 
Rom . —  5. A l e s s a n d r o ,  Neffe von Nr. 4, 26. v i. 1812- 
8 m . 1861, P rä sid en t der H andelskam m er. —  6. G i u 

s e p p e  C a r l o  S a v e r i o ,  
* 2 5 . v in . 1827 in Ascona, 
f  26. X .  1898 in Cornano, 
P riester, P fa rre r von As
cona 1853-1863. Professor 
am  K ollegium  M ariahilf in 
Schwyz, P fa rre r in Gerra- 
G am barogno, dann in Go- 
lino und in Cornano. — 
7. S e v e r i n o  B e r n a r d o  
A g o s t i n o ,  B ruder von 
Nr. 6, * 20. x . 1837 in 
Ascona, f  3. x . 1915 in L u
gano, P riester, P fa rre r von 
Caviano 1860-1867, P fa r
rer, dann E rzp ries te r von 
Ascona 1867-1889, Chor
herr von Lugano und  b i
schöflicher K anzler 1889. 
G eheim käm m erer des Pap- 

S everino Pisoni. stes 1891, G eneralv ikar des
Nach einer Photographie. B istum s 1894-1904, E rz 

p ries te r der K athedra le  
von Lugano von 1899 an . — A H S  1919. —  BStor. 
1884, 1888, 1902, 1904, 1905. —  S K L . —  Oldelti : P iz.

—  M onti : A tti. —  De Vit : II Lago Maggiore. — S e r 
rani : Ticino sacro. —• Ami et : Cajetan M atthäus P i 
soni. —  Bianchi : A rtis ti ticinesi. —  F . Schvvendimann : 
St Ursen. [C. T r e z z i n i . ]

P I S T O R I U S ,  J o h a n n es, Dr. m ed., * 4. II. 1546 
zu N idda (Hessen) als Sohn von Johannes P . dem  
älte ren  1503(?)-1583, lu theran ische in  S uperin tendenten  
der Diözese Alsfeld (Hessen), der auch  m it Schweizern 
(B laurer, Ru Hinge r und G w alther) in Briefwechsel 
s tan d . P . t r a t  1575 zum reform ierten  G lauben über, 
1588 zum  K atholizism us, beteilig te sich in hohem  Masse 
an  den R eligionsgesprächen zu Baden-B aden 1589 und 
E m m endingen (Baden) 1590, s tan d  von 1590 an  in 
engerer V erbindung m it dem  Bischof von K onstanz , 
em pfieng die W eihen u n d  w urde G eneralv ikar dessel
ben, w ar als solcher auch  in der Schweiz vielfach tä tig , 
erh ie lt das U rner und  Schwyzer L an d rech t und  u n te r 
nahm  es, die H elvetische Konfession von 1566 zu w ider
legen, eine A ufgabe, dio er jedoch  n ich t völlig du rch 
füh rte . 1597-1604 versuch te  er unausgesetz t, den R a t 
von Zürich zu einem R eligionsgespräch m it dem 
Bischof von K onstanz als V orsitzendem  zu drängen und 
veröffentlichte in diesem  Zusam m enhang A d e n  der 
zu Zürich zwischen... (dem) Bisch offen zu  Coslantz... 
und  eynem... Rath der Statt Zürich wegen der Religion  
angestellter D isputation  (1603), w orauf m an  von Zürich 
aus an tw o rte te  m it W ahrhafftige Acten der... (vom) 
Bischöfen zu  Costant... an Bürgermeister und Raht der 
Statt Zürych wegen der Religion begerten... D isputation  
(1603). Dieser Schrift se tz te  er w ieder entgegen einen 
Spiegel der Zwinglischen Calvinischen Religion... (1604). 
Daneben w ar P . au f w issenschaftlich-historischem  Ge
b iete tä tig . M ehrere seiner A rbeiten  verlegte er in  der 
Schweiz, z .B . in Basel : Ilistoriæ  Polonicæ corpus (1582) ; 
Scriptores A rtis  Cabalisticæ  (1587), t  1608 zu F reiburg  
i. Br. — Vadianische B riefsam m lung  V-VI. — T. Schiess: 
Briefwechsel Blaurer. —  Gfr. X X V lit ,  57. —  H o ttin - 
ger : Helvet. Kirchengeschichte I I I ,  p . 964. —  A D B .  — 
W etzer u. W elte  : Kirchenlex. —  Herzog : Realencyclo- 
pädie. —  L .  W eisz : A ugsburg u. die Schweiz. [D. F.]

P I S T O R I U S ,  J o h a n n e s ,  B ürger von Basel, 1688 als 
B uchdrucker in N euenburg niedergelassen, gab u . a. 
1689 den A lm anach  von A braham  Ami e t heraus, wurde 
aber 1692 au f die Beschw erden des französischen Ge
sand ten  hin ausgewiesen. E r k eh rte  ohne Zweifel spä
te r  w ieder nach N euenburg  zurück und  d ru ck te  1707 
eine Adresse in P lak atfo rm , die dem  neuen F ürsten  
von N euenburg  gew idm et w ar. —  S taat.sarch. N euen
burg . —- M N  1866, p. 175 ; 1871, p. 225. [L. M.]

P I S Y .  Siehe P i z y .
P I T A S C H  (K t. G raubünden , Bez. G lenner, Kreis 

Ilanz. S. GLS). P farrdo rf, Pictaso  960, das dam als laut 
T au sch v ertrag  O ttos I m it dem  Bischof von Chur 
an das B istum  Chur überging. Die K irche von P . blieb 
bis 1538 in  dessen Besitz. Im  12. Ja h rh . erscheint auch 
ein M inisterialengeschlecht von Pitasch  (R einardus und 
W alth eru s 1139), das aber bereits in  13. Ja h rh . ve r
schw indet. Es soll in dem  sp äter irrtüm licherw eise  als 
« Schloss M atsch » den Grafen von M atsch zugeschriebe
nen T urm  daselbst gew ohnt haben  (B uholzer in B M
1927). Im  M itte laller und noch in spä terer Zeit fü h rte  
eine bei Löw enberg von der H au p tstrasse  abzweigende 
S eitenstrasse über die B rücke von Cästris nach P. und 
von dort über das G üner K reuz nach Sailen und dem 
R heinw ald. Die w eltliche H errschaft ü b er P . ü b te  
w ahrsch. zuerst die H errschaft Cästris aus. Mit dieser 
zusam m en kam  es wohl in der 2. H älfte  des 13. Ja h rh . 
an  die H erren  von B elm ont und  nach deren A ussterben 
(ca. 1370) an  die H erren  von Sax, die ihre dortigen 
H errschaftsrech te  1483 dem  B istum  Chur v e rkauften . 
1538 veräusserte  dieses die H errschaftsrech te  fü r 1800 II. 
an die G erichtsgem einden, w om it auch P. seine volle 
F reiheit erlangte . U ngefähr zu gleicher Zeit t r a t  es 
der R eform ation bei. In nerha lb  des obern Bundes ge
h örte  P . zum  4. H ochgericht. —  Vergl. Mohr : Cod. 
dipi. I-IV . —  E . Camenisc.h : Ref.-Gesch. — P . C.
P la n ta  : Die currhät. Herrschaften. — Sprecher : Chron.
— Campeil : Topogr. [P. G illardon.]

P I T S C H E N  (ital. P i c c o l i ) .  B ürgerfam ilien von
Andcer, Sent. Zernez, St. M oritz und  F u ldera  (K t.

G aetano M atteo Pisoni. 
N ach einem Oelgemiilde.



P1TTARÜ PIUSVEREIN
G raubünden). D itischi, u rsp r. iden tisch  m it P ., sind in 
S t. A nton ien , M alans und S obiers e ingebürgert, f  in 
M aienfeld. P itsoben (vom  rom . pitschen  — klein) werden 
als Freie von L aax  im  1 5 . u . 1 6 . Ja h rb . und  als Am 
m änner e rw äh n t. — 1. U l r i c h ,  H au p tm an n  in fran 
zösischen D iensten , Com missari in Cläven 1 5 6 3 ,  L an 
d esh au p tm an n  1 5 7 5 .  —  2 . H a n s ,  von Davos, P o d esta t 
zu Borm io 1 6 9 3 .  —  L L .  — F. Jeck lin  : Am tsleute. —  J . 
R. T ruog : B ündner Prädikanten  [L. J.]

P 1 T T A R D ,  P I T  A R D .  Genfer Fam ilie, die schon 
1 3 0 2  in Ju ssy  (Genf) e rw ähnt w ird. 
Sie besass do rt be träch tlich e  G üter, 
sowie das erbliche A m t des Tor- und 
Schlossw ächters. M ehrere Zweige w ur
den in  das B ürgerrech t Genfs aufge
nom m en. W appen : in B lau ein silber
ner Q uerbalken über drei goldenen 
S ternen , ü b erh ö h t von einem  ro ten  (!) 
H erz. —  1. A m é d é e , des R a ts  1 4 1 0 , 
1413, 1 4 1 4 . —  2 . J e a n  F r a n ç o i s ,  
v ierm al Syndic 1571-1583. —  3 .  E u -  

( jc iie  Am i, * 1 8 6 7 , seit 1 9 1 6  Professor der A nthropologie 
an der U n iv e rs itä t Genf, verfasste  zahlreiche F ach 
schriften , n am en tlich  Les crânes valaisans de la vallée 
du Bliône ( 1 9 0 9 )  ; La Roum anie  ( 1 9 1 7 )  ; Les peuples des 
Balkans ( 1 9 2 0 )  ; Les races et l ’histoire ( 1 9 2 4 )  ; Le cancer 
dans les races hum aines  und ca. 4 0 0  w eitere wissen
schaftliche A bhand lungen . M itglied, E hrenm itg lied  oder 
K orrespondent m eh re rer A kadem ien und zahlreicher 
g e leh rte r G esellschaften, K om m issär des V ölkerbundes, 
G ründer des a lban ischen  R oten K reuzes ; R itte r  der 
Ehrenlegion, K o m m andeur der rum änischen  K rone, 
en tdeck te  zahlreiche p räh isto rische S tationen in F ra n k 
reich, solche der S te inze it in A lbanien, des Paläolith i- 
kum s in K leinasien usw . —  Catal. des ouvrages pubi, par 
/ ’Université de Genève. — Seine G attin  H é l è n e , geh. 
Dufour, ist in der L ite ra tu r  u n te r  dem  Pseudonym  
.Noëlle R oger (s. d.) b ek an n t gew orden. —  4. L o u is  
E d m o n d ,  * 1 8 7 2 , D r. ju r ., D ozent an  der U n iversitä t 
Genf, V erfasser von W erken  über die Kriegsgesetze, den 
Schutz  von A ngehörigen eines S taa tes  im  A usland, 
das in te rn a tio n ale  Seerecht usw . — Galifl'e : Genève 
hist, et arch. —  A. Corbaz : Un coin de terre genevoise. — 
Arch. Genf. . [Th. P.]

P I T T E L O U D .  W alliser Fam ilie  von Vex und Les 
A gettes, die seit dem  15. Ja h rb . b ek an n t ist. — 1. A l
p h o n s e ,  M itglied des A ppellationsgerichts 1 8 9 0 , sp ä ter 
dessen P rä sid en t. — 2 .  C y r i l l e ,  * 1 8 8 9 , Fürsprecher, 
N a tio n a lra t 1 9 2 5 - 1 9 2 8 ,  S ta a ts ra t 1 9 2 8 . l[T a .]

P I T T E T .  Fam ilien  der K te . F reiburg  und W aad t.
A . K a n t o n  F r e ib u r g .  PlCTET, P lT ET .  I m  K t. F rei

burg  sehr ve rb re ite te  Fam ilie, die seit 
dem  1 4 . Ja h rh . bek an n t und  in ca. 2 0  
Gem. e ingebürgert is t. E in Zweig von 
Greyerz bü rg erte  sich 1644 in F rei
b u rg  ein. W appen : in  Blau au f g rü 
nem  D reiberg ein ro tes H erz, überhöht 
von einem  goldenen Sparren  und  drei 
goldenen K leeb lä ttern  (V arianten). — 
—  1. J e a n  J o s e p h ,  von Greyerz, 
H au p tm an n , dann O berstlieu tenan t in 
französischen D iensten, zeichnete sich 

in den italienischen Feldzügen aus. S t. L udw ig sritte r ; 
kehrte um  die M itte des 18. Ja h rh . nach Greyerz zurück  
und kom m andierte  die O berstenkom pagnie im  Regi
m ent Greyerz, f  gegen 1770 in Greyerz. —  2. L é o n ,  
von Greyerz und  F reiburg , * 11. iv. 1 8 0 6 , N otar, Gross
ra t 1837-1856, ausgenom m en 1 8 4 7 ,  S ta d ta m m a n n  von 
Greyerz 1838-1841, beteiligte sich am  A ufstand  vom
6. i. 184/ gegen den Sonderbund, w urde v e rh afte t, 
konnte  aber in der N acht vom  1 4 ./1 5 . O kt. entw eichenu. 
k eh rte  einen M onat sp ä ter m it den eidg. T ruppen  nach 
Freiburg  zurück. M itglied der provisorischen Regierung 
vom  1 5 . Nov. 1847, S ta a ts ra t  1 8 4 8 - 1 8 5 4 ,  R egierungs
präsiden t 1 8 4 9  und 1 8 5 2 ,  U rheber w ichtiger Gesetze 
(H andelsgesetz, N otaria tsgesetz  usw.), w urde 1 8 4 8 , 
1 8 4 9 , 1 8 5 1  und 1 8 5 3  m it d ip lom atischen Missionen be 
tra u t .  E iner der In itia n te n  der K an to n alb an k  1850, 
e rster P räsiden t des A ufsichtsrates 1851-1854, g ründete  
1853 die H ypothekarkasse  und leitete  sie 1854-1858.

t  29 iv. 1858 in F reiburg . —  G um y : Reqeste de H aute- 
rive. —  M D R  X X II , X X II I .  — A S H F  IV, 69. —  Del- 
lion : Diet. X I, 238. —  P. A ebischer : Origine des noms 
de fam ille. —  H . Thorin  : Notice hist, sur Gruyère. —  
J .  J a q u e t : Souvenirs d ’un  
Gruyérien I, 28, 211. —
F  G X V III , 142. —  Le 
Confédéré 1848, N r. 144.
—  Le Chroniqueur 1848,
Nr. 5 2 ,5 3 .—  G. Castella :
Histoire du Comté de F r i
bourg. —  J .  Schneuwly :
Notice sur Léon Pittet,
Ms. —  S taa tsa rch iv  Fre i
burg . [6. Cx.]

B. K a n to n  W a a d t .  —
Zahlreiche Fam ilien des 
N am ens. Die ä lte sten  er
scheinen in Suchy 1403,
Seigneux 1405, Cuarnens 
1475, O rm ont dessous 
1540, Pam pigny  1592, Cro- 
n ay  und Bière 1651. — 1.
N i c o d , D ekan von N euen
burg  1469-1474, P farrer 
von E ssertines 1452. —  2 
B e n j a m i n , f  1863, Gross
ra t, N a tio n a lra t 1848- 
1851. — 3. H e n r i , 1847-1909, B uchdrucker in Bière, 
G ründer der Feuille d ’A v is  du P ied du Jura . — 4. P a u l ,
* 1869, G em eindepräsident von Moiry 1901, des G r.R a
tes 1909-1924 (P räsiden t 1922), N a tio n a lra t 1919-1924. 
R e g .-S ta tth a lte r  von Cossonay 1924. —  Livre d'Or. — 
P S  1922. [M. R.)

P I T T I E R .  W alliser Fam ilie von E n trem o n t, die 
seit dem  17. Ja h rh . b ek an n t und in Orsières und Sem- 
b ran ch er niedergelassen is t. — J o s e p h  L o u i s ,  A dvokat, 
entschiedener A nhänger des A nschlusses des W allis an 
F rankreich , w urde vom  General T urreau  zum  P rä fek 
ten  e rn an n t. — R ibordy  : Documents. [Ta.]

P I T T O N .  W aad tlän d er Fam ilien von Valeyres 
sous R ances (1443) und  Pom y. — H e n r i ,  von Pom y,
* 1872, F riedensrich ter, N a tio n a lra t 1924. [M. R.] 

P I U S ,  Abt. von St. Gallen. Siehe R e h e r .  
P I U S V E R E I N  (französisch ASSOCIATION SUISSE DE

P i e  IX ). Von Ign . von Ah 1856 angereg ter, am  21. VH. 
1857 in Beckenried gegründeter Verein. E r verfolgt, den 
Zweck, die religiösen R echte  der Schweizer K atholiken 
zu verte id igen, W erke der M ild tä tigkeit und  der sozialen 
Fürsorge, sowie literarische, w issenschaftliche oder k ü n s t
lerische W erke zu schaffen und zu fö rdern . E r veran- 
lasste die G ründung der Z eitung Liberté von F reiburg  
und die E n ts teh u n g  zahlreicher M ännervereine u . schuf 
die In ländische Mission. 1899 n a n n te  er sich Schweiz. 
Katholikenverein  ; 1900 verein ig te er sich m it der « Fé
dération  catholique rom ande » und  m it dem  B und der 
katho lischen  A rb e ite r-u n d  M ännervereine der deutschen 
Schweiz, die beide 1888 gegründet w orden w aren; 
von da an heisst er Schweizer. Kath. Volksverein (Asso
ciation populaire catho lique suisse). E r besitz t in Luzern 
seit 1906 ein perm anen tes S ek re ta ria t, Sektionen fü r 
die M ild tä tigkeit (C aritas), die E rziehung  und  B ildung, 
die Geschichte, die Presse (Pressverein) und  die In län 
dische Mission, veröffentlichte A nnalen  ; Stim m en atis 
dem Volksverein und Volksbildung. Mit ihm  eng ve r
bunden  sind der Schweiz. S tuden tenvere in , der B und 
der Jünglingsvereine, die christlichsozialen O rganisa
tionen , der Verein für M ädchenschutz, die Conférences 
de Saint-V incent de Pau l, das Apologetische In s ti tu t 
in Luzern, der katholische L ehrerverein  usw . Bis 1904 
w urden 38 G eneralversam m lungen abgehalten , die 
durch  die allgem einen Schweiz. K a tho liken tage  ersetz t 
wurden (in L uzern  1903, F re ibu rg  1906, Zug 1909, 
St. Gallen 1913, F re ibu rg  1921, Basel 1924). Z en tra l
p rä s id en ten : Theodor Scherer-B occard 1857; A dalbert 
W irz 1885; R udolf von R eding-B iberegg 1892; A dal
be rt W irz 1899 ; E . P esta lozzi-P fy ffer 1902 ; H ans 
von M att 1922 ; Em il B uom berger 1927. 1903 zählte  
der Verein 224 O rtsvereine und 35 000 M itg lied er; 
1927 : gegen 600 O rtsvereine m it ca. 50 000 M itgliedern.

Léon P i t te t .
N ach einem  P o r trä t  von 

J .  H ünerw adel.
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— P iu s-A nnalen, französisch : B ulletin  de l’Association  
suisse de Pie IX ,  O rgan des Vereins seit 1861. —  Der 
Schweizer K atholik, seit 1900. —  Der Sonntag, seit 1921.
-  Volksvereins-Annalen  (zugleich Jah rb u ch ) seit 1926.

—  Berichte über den P ius- und Katholikenverein, bis 
1904. — Jahrbücher 1905-1923. —  Die offiziellen Be
richte ü ber die K atho liken tage  seit 1903. —  K K Z  
1856. — J .  G. M ayer : Graf Th. Scherer-Boccard, p. 99.
—  J .  Beck : Die. katholischsoziale Bewegung in  der
Schweiz- (in H S V S V  I, 735). [J. T r o x l e r .]

P IZ Y  (K t. W aad t, Bez. A ubonne. S. G L S ). D orf und 
Gem. P isis  1188 ; Pesis 1197. U n te r einem erratischen 
Block en td ek te  m an einen M assenfund von 29 Beilen, 
Messern usw ., die eingeschm olzen w urden. U nw eit 
d avon  fanden  sich G räber aus der B ronzezeit. 1374 er
ste llte  Guillaum e de P izy, P rio r von E to y , in  P . ein 
befestigtes H aus, sowie ein Sp ital des Grossen St. B ern
hard für 12 Mönche. E s k am  zum  S tre it m it Guillaum e 
de G randson, H errn  von A ubonne, der das Vogteirccht. 
über das neue K loster verlang te  u. auch  erhielt. Dieses 
w urde schliesslich dem  P rio ra t E to y  überlassen. 1738 
erw arben die R olaz, H erren  von. Le R osay, dessen R u i
nen. H eute  sind noch einige R este davon sich tb a r. — 
D H V . [ M .  R . ]

P I Z Z O T T 1 .  Tessiner Fam ilie, die seit 1357 in Lu-
diano erw ähnt w ird. —  S im o n e , 25. v i. 1760-12. x ii .
1820 in Lu diano, R ich ter von Elenio u n te r  der h e lve ti
schen R epublik , A bgeordneter in den tessin . L and tag  
1802, G rossrat 1813-1815. —  A S H B .  —  S. D o tta  : I  
Ticinesi. [C. T.]

P L A F F E Y E N  (frz. P i .a n fa  v on , aus plana fagus) 
(K t. F reiburg . Sensebez. S. GLS). Gem. und Dorf.

W appen : in Schwarz ein silberner 
B alken. U rspr. eine rom anische Sie-
delung, schein t P . schon bei der
G ründung des K luniazenserstiftes 
R üeggisberg (1076) an  dieses gekom 
m en zu sein und  wird 1148 zuerst 
u rk . erw ähn t. Es besass dam als 
schon eine M uttergo ttesk irche, die 
1143 nachw eisbar und  1228 als zum 
D ekanat von Fre ibu rg  gehörig er
w ähn t w ird . D er P rio r von R üeg

gisberg besass die K o lla tu r. Das Tal PI. bildete, 
eine eigene M ark, die sich von R ech th a lten  bis G utt- 
m annshaus und von der Sense bis Plasselb erstreckte, 
m it den W eilern B rühl, Im holz R em ilisberg, Sensen
m a tt, Menzisberg, R iedgarten , B rünisried und W üsten 
egg. G rundbesitz  im  Tale von P . besassen auch  die 
E nglisberg u n d  die Grafen von T ierstein . R üeggisberg 
war du rch  einen A m m ann im  Tale v e rtre ten  ; die 
hohe G erich tsbarkeit lag in H änden  der K astvögte. 
Als solche erscheinen die H erren  von R iim lingen, dann 
die Grafen von A arberg  und  die H erren  von Illens ; 
1254 gelangten  die treib . B esitzungen von R üeggisberg 
in P . u n te r  die Vogtei des Grafen H artm an n  d. J .
von K iburg , nach  dem  A ussterben dieses Geschlechts
an  R udolf von H absburg , der nun seinen M inisteri
alen U lrich von M aggenberg d am it belehn te  ; vor
übergehend besase sie Aimon von Mont.enach als savoy. 
Lehen. D aneben findet m an die H erren  von Englisberg 
seit dem  13. Ja h rh . als G rundherren  in Tale, welche 
dasselbe ganz u n te r  ihre L ehenshoheit zu bringen wuss
ten . W illi, von Englisberg b estä tig te  seinen L ehensleu
ten  w eitgehende F reiheiten  (1319), was aber von den 
sp ä tem  Z insherren n ich t m ehr respek tie rt worden zu 
sein schein t, so dass die B auern  von P. durch  den sog» 
L andbrief Herzog A lbrechts V I. von (E sterreich ge
sc h ü tz t w erden m ussten . N ach dem  Tode W ilhelms 
von Englisberg gelangte sein Besitz in P . an den Grafen 
P e le r  von A arberg, w eiterh in  an A nton vom  Turm - 
Ges telenburg , dann  an Je a n  und W ilhelm  de la Beaum e. 
Die E roberung  von Illingen durch Bern und Freiburg  
1475 b rach te  auch die H errschaft ü ber P . an diese 
beiden S täd te  und durch  A b tre tu n g  i486  defin itiv  an 
Fre ibu rg  um  den Preis von 2819 11., w ährend Freiburg  
die L ehenrechte  von R üeggisberg bereits an sich ge
b ra ch t h a tte . Die Grafen von Ti erstem  aber erlangten 
zu ihrem  eigenen Besitz im  Tale beim  A ussterben der 
R itte r  von M aggenberg um  die M itte des 14. Ja h rh . aus

deren N achlass die von diesen bisher ausgeübten  Lehens
rechte und solche des Spitals von F reiburg , insbes. die 
m ilitärisch  w ichtige T alsperre Granges beim  Dorfe P ., 
w odurch der Zugang zum  NBüschels und Jau n p ass b e 
herrsch t w urde. Alle diese w ertvollen B esitzungen w ur
den 1442 an die S ta d t F re ibu rg  ab g etre ten . Mit dem 
Uebergang an F reiburg  i486 h a tte  die H errschaft das 
K losters im  Tale von P . ein E nde genom m en ; von da 
an liess F re ibu rg  das Tal du rch  einen Vogt verw al
ten. 1312 u n tern ah m  der K astlan  von G rasburg einen 
Streifzug nach P. ; im  L aupenkrieg  1339-1341 w urde es 
als neu tra les Gebiet von den B ernern verschont, kam  
aber in den Kriegen Berns gegen den G rafen von 
Savoyen 1349-1352, und durch  E infälle  der B erner im 
Sem pacherkrieg 1386-1388 neuerdings zu Schaden. — 
Vergl. Dellion : D id .  —  Büchi : Die B itter von M aggen
berg (in F  G X II) . — W äger : Gesch. von Rüeggisberg. —  
P. de Zürich : Les fiefs Tierstein  (in A U F  X II) . — U rbar 
von 1669, Ms. im  S taa tsa rch iv  Freiburg . [A. B ü c h i . ]  

P L A I N  P A L A  IS (K t. Genf, Linkes Ufer. S. GLS). 
Gem. und V orstad t von Genf, die aus der a lten  V orstadt 
Palais, aus Teilen der V orstäd te  L a C orra tene, St. Lé
ger, S t. V ictor usw. gebildet w urde. D er N am e kom m t 
von plana palus  =■ sum pfige Ebene. Im  16. Ja h rh . 
b lüh ten  die V orstäd te. In  Palais befanden  sich das 
D om inikanerkloster und der F riedhof der P estk ran k en  : 
St. Léger, längs der R ö m ers trasse , die nach  A nnecy 
und Vienne in der D auphine fü h rte , g eb au t, besass 
eine K irche gleichen N am ens. Die K irche und das K lo
ste r N .D  des Grâces stan d en  am  Ufer der Arve. M ilitäri
sche G ründe zwangen die B ehörden, die A b tragung  der 
V orstäd te  anzuordnen  ; so w urden diese zwischen 1530 
und 1540 vollständig  geschleift und  die Bewohner 
innerhalb  der M auern Genfs angesiedelt. E rs t im  Laufe 
des 18. Ja h rh . b ildeten  sich nach  und nach  einige W eiler 
am  S tan d o rt der ehem aligen V orstäd te. Die französische 
E roberung  von 1798 verein ig te  die ganze Bannm eile 
Genfs u n te r  einer einheitlichen, extra muros genannten  
V erw altung. Bei der B ildung des D ep artem en ts Lém an 
am  22. ix . 1798 kam  P. zu einem  K an to n , der sich aus 
einigen G em einden, m it Chêne als H a u p to rt, zusam m en
setzte  ; 1800 w urde diese O rganisation  aufgehoben, und 
es en ts tanden  die heu tigen  G em einden. P fa rreg iste r seit 
1798. — L. Blondel : Les faubourgs de Genève au X V e s. 
—  H . Friderich  : Notice hist, sur P lainpalais. [H. F.] 

P L A N .  Fam ilie  von C hatilion (D auphine), die sich 
1725 nach  Genf flüchtete. —  1. P h i l i p p e  Jean  Théodore, 
3 i n . 1827-14. v u . 1885 in Champel, Schriftsteller. 
K onserva to r der B iblio thek von Genf 1855-1866, M it
a rb e ite r des Journal de Genève, der Gazette de Lausanne, 
des Journal des Débats usw ., g ründete  1851 den Genevois, 
veröffentlichte u . a. La volière ouverte (A nthologie ro 
m anischer D ichter, 1852) ; Lettres trouvées, épisode de la 
vie de Jean Diodati (1864) ; Psaumes et cantiques de 
l ’Église fidèle (1864). — Seine G a ttin , geb. C h a r l o t t e  
L o u i s a  Guillaum e, 1834-1906, verfasste  u . a. eine Ueber- 
trag u n g  von H om ers Odyssee (1873) und Ilias (1878) 
nach  F erd . Schm idt. — 2. D a n i e l l e , T och ter von 
Nr. 1, * 1863, publiz ierte  Un Genevois d ’autrefois : 
I I .-A . Gosse (in B IG  X X X III ) ,  schrieb m ehrere Ueber- 
setzungen aus dem  Dänischen : A ndersen, Sophie 
B anditz , Jonas Lie : M itarbeiterin  an Nos anciens et 
leurs œuvres. —  3. P i e r r e : P a u l , Sohn von Nr. 1, 
* 21. m . 1870 in Genf, B ibliograph und  Jo u rn a lis t, 
M itarbeiter am  Journal des Débats und Mercure de 
France, V erfasser einer Bibliographie von R abelais : 
Les éditions de Rabelais de 1532 à 1711 (1904) ; Callot. 
maître graveur (1910). H erausgeber der Correspondance 
générale de J . J . Rousseau. — France protestante. [D. P.] 

P L A N  L E S  O U A T E S  (K t. Genf, L inkes Ufer. 
S. GLS). Dieses an  der ehem aligen R öm erstrasse Genf- 
Vienne gelegene D orf hiess im  M itte lalter Ver ; es hiess 
sp ä ter nach  der Ebene, in der es s teh t und  die in 
den U rkunden  des 16. Ja h rh . irrigerweise P lanum  occa- 
rum  ( — P laine des Oies) infolge G leichlauts von Plaine 
des V u a ttes g en an n t. Die U eberreste einer röm i
schen Villa w urden dort aufgedeckt. 1301 kam  es 
in P . h insichtlich  des Ver-W aldes zu einer Ueber- 
e inkunft zwischen dem  Grafen von Genevois und 
dem  P rio ra t St. Jean . Das D orf gehörte zur K irchgem .
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Compesières und  zur g leichnam igen, 1 8 1 6  mit. Geni' 
v erein ig ten  Gem einde. 1 8 5 1  w urde eine unabhängige 
Gem. P lan  les O uates geschaffen. In  der N ach t vom
1 . / 2 .  I I .  1 8 3 4  fand  in P . eine H eerschau der polnischen 
E m igrierten  und  politischer F lüch tlinge aller N ationen 
vor dem  geplan ten  E infall Mazzinis in Savoyen s ta tt ,  
der ab er n u r zu einem  Angriff au f den sardin ischen 
Zollposten von Annenrasse fü h rte . W appen : gete ilt, 
oben ia  Blau ein goldenes M alteserkreuz, u n ten  in 
Gold ein ro tes, senkrech t gestelltes Schw ert. —  Vergl. 
M D G . —  Hegeste genevois. —  Arm orial des communes 
genevoises. [L. B.]

P L A N A T E R R A  ( P l a n t a i r ) ,  d e .  Adeliges B ürger
geschlecht aus Chur, das seinen Sitz im  befestig ten  H ause 
P la n a te rra  daselbst h a tte . W appen : in Silber zwei 
schwarze liegende Ste inbockhörner. Versch. V ertre ter 
w aren A m m änner von Chur : G a u d e n z , f  1 3 2 6  ; A n 
d r e a s , f  1 3 3 1 .  Mit G a u d e n z  f  die Fam ilie 1 3 9 7 . Um 
das E rbe  en tspann  sich ein S tre it. 1 4 0 1  ging das H aus 
zu Chur in den Besitz des K losters Pfäfers über. — 
Mohr : Cod. dipi. —  Ju v a lt  : Neer. Cur. —  W egelin : 
Heg. v. P fife r s . [A. v. C.]

P L A N C H E R E L .  F re ibu rger Fam ilie aus B ussy 
(Broye) wo sie schon 1 5 4 1  e rw ähn t ist. —  M i c h e l , 
* 1 6 . I .  1 8 8 5 ,  Dr. es sc. 1 9 0 7 ,  P riv a td o zen t an  der U ni
v e rs itä t Genf 1 9 1 0 , o. Prof. fü r M athem atik  an  der 
U n iv ersitä t F re ibu rg  1 9 1 1 - 1 9 2 0 .  Prof. für höhere M athe
m atik  an  der E . T. H . in Zürich seit 1 9 2 0 , veröffentlichte 
über 3 0  A rbeiten  in Fachzeitsch riften . —  S Z G L .  — 
Poggendorff : Handwörterbuch  V. [D. F.]

P L A N C H E S  ( L E S )  (K t. W aad t, Bez. Vevey. 
S. GLS). Die Gem. L. P . e rstreck te  sich von der Veraye 
bis zur B uch t von M ontreux, d. h. etw a 5 0 0  m  östlich 
vom B ahnhof T errite t bis ca. 2 0 0  m  w estlich vom  
K ursaal. Sie hiess früher « Gem einde E n tre  Baye et 
V eraye». Die F rak tio n  neben der K irche von M ontreux 
w ird besonders L. P. gen an n t. Es gehörte u rsp r. dem 
Bischof von S itten , der dieses G ebiet 1 2 9 5  dem  K an to r 
G irard von Oron a b tra t.  Dieser v e rk au fte  es 1 3 1 7  dem 
G rafen von Savoyen. Seit der M itte des 15. Ja h rb . 
e rfreu te  es sich einer selbständigen G em eindeverw al
tu n g ;  der H erzog von Savoyen verlieh ihm  F reiheiten . 
Vergl. im  übrigen den A rt. M o n t r e u x . —  D H V .  [M. R.| 

P L A N C H E T T E S  ( L E S )  (K t. N euenburg, Bez. La 
C haux de Fonds. S. G LS). Gem. und  P farrdo rf. W ap
pen : gete ilt, oben in R o t ein silberner Sparren , u n ten  in 
Silber die schw arze Jahreszah l 1 8 1 2 . Das D orf setzte  
sich früher aus zwei Teilen zusam m en : dem  D azenet 
im Osten, zur Mairie Le Locle gehörend, und  dem  Grand 
Q uartie r im  W esten , einem  Teil der Mairie Les B renets. 
1 8 1 2  w urde es zu einer Gem. erhoben, aber die Zuge
hörigkeit zu Le Locle und Les B renets d au erte  bis 1 8 2 1  
fo rt, in welchem  Ja h r  das D azenet m it Les B renets 
vereinigt w urde. 1 8 3 2  kam  die ganze Gem. zur Mairie 
La C haux de Fonds. K irchlich w aren die Bew ohner 
von L. P . je  nach  ih rem  W ohnsitz  entw eder nach Le Lo
cle oder nach Les B renets pfarrgenössig bis zur E rrich 
tung  einer eigenen P farrei 1 7 0 2 . Tau R egister seit. 1 7 0 3 . 
E heregister seit 1 7 0 2 , S terbereg ister seit 1 7 0 3 .  —  L. Au- 
b e rt : Fondation de la paroisse des Planchettes (in M N  
1 8 9 0 ) .  —  S taa tsa rch . N euenburg. [L. M.]

P L A N C U S .  Siehe M u n a t i u s  P l a n c u s .
P L A N E Y  (K t. Bern, A m tsbez. F reibergen, Gem. St. 

Braix). E hem al. Dorf, 1139-1329 g enann t. Die A btei Bel
lelay besass do rt Lehen und  Z insgüter. E in edles Ge
schlecht dieses Nam ens bestan d  im  14. Ja h rh . Das 
D orf verschw and w ahrscheinlich im 18. Ja h rh . — 
Vergl. D aucourt : Notice sur les localités disparues de 
l ’ancien évêché de Bâle. [G. A.]

P L A N T A ,  von P .  M inisterialen- und H äu p terge
schlecht des K ts. G raubünden, engadinischen U rsprungs. 
Sein ä lte ste r S tam m sitz  is t Z utz (Zuoz), wo auch  der 
a lte  P la n ta tu rm  s teh t. Die ersten  N achrich ten  stam m en 
aus dem  12. J a h rh . Schon 1110 wird eine A n g e l i n a  P. 
als Æ b tissin  des K losters M ünster gen an n t (Foffa : 
M ünstertal, p. 62). 1139 üb erg ib t Bischof K onrad  die 
im  gl. J .  von den Grafen von G am ertingen erworbenen 
R echte und  B esitzungen der G rafschaft O berengadin als 
Pfandlehen an  C o n r a d  P . und die Seinen (Sprcchersche 
Chronik von 1672, p . 294 u . 296 ; s. auch  Nr. 35, u n ten ).

H eute noch u rk . nachw eisbar erscheint zu erst A n d r e a s  
1244 als In h ab er der M in isteria läm ter. U n te r w eiteren 
D okum enten aus dem  13. Ja h rh . erschein t 1288 die 
Verleihung von F ischercirech ten  an  den O berengadiner 
Seen seitens des B istum s als ewiges L ehen an  A n
d r e a s  I I .  D ieser erh ie lt sodann 1295 von Bischof 
B erthold das M in isteria lam t im  O berengadin und  das 
K anzleram t, n eb st allen E rzen  und Bergw erken do rt- 
selbst zu einem  ewigen freien Lehen fü r sich und  seine 
N achkom m en. Die K aufsum m e en tsp rach  dem  B etrage 
der aus dem  Ja h re  1139 stam m enden  Schuld des Bis
tu m s an die P . Diese t ra te n  von da an  (und offenbar 
schon viel früher) in den w ich tigsten  das Oberengadin 
be tr. Fragen einheitlich , d. h . k o rp o ra tiv  auf, v ertre ten  
durch ein oder m ehrere M itglieder. Sie b ild e ten  dori 
also gew isserm assen eine legale Oligarchie. Es is t nicht 
unw ahrschein lich , dass das G eschlecht u rsp r. durch 
B erg b au tä tig k e it zur B edeu tung  ge lang t w ar, doch 
t r i t t  eine solche bis 1295 dokum entarisch  k au m  zu Tage. 
Die G erich tsbarkeit im  O berengadin lag  n u n  von 1295 
an  ganz in den H änden  der P la n ta . Sie w aren ein 
ritte rb ü rtig es  G eschlecht, W appengenossen u n d  h a tten  
das Siegelrecht. Ih r  H au p ts itz  blieb Zuoz. 1462 w urde 
u n te r  F ü h ru n g  der P . selber dem  Oberengadin eine 
V erfassung gegeben (s. u n te r  Nr. 15), w orau f 1470 das 
R ech t der P . au f die M inistrai- oder L an d am m an n 
stelle durch  gütliche V erständ igung  dahin  beschränkt 
w urde, dass die S tim m berech tig ten  u n te r  zwei K an d i
daten , w ovon der eine ein P . sein m usste , w ählten . 
1566 sodann w urde diese B estim m ung dah in  geändert, 
dass s te ts  entw eder der L andam m ann  oder dessen 
S ta tth a lte r  ein P . von Zuoz sein solle (Sprcchersche 
Chronik von 1672, p . 297. —  P . C. von P la n ta  : Die 
currätischen Herrschaften, p . 53. —  C hronik der Fam ilie 
von P lan ta ). Die le tz ten  politischen V orrechte der P . in 
Zuoz w urden form ell erst durch  die V erfassung von 1803 
aufgehoben (G. F ien t : Wegweiser zur Verfassungs- und  
Gesetzeskunde, p . 11). Das T ätigkeitsgeb ie t der P . in 
der Feudalzeit besch ränk te  sich jedoch  n ich t au f das 
O berengadin, sondern sie erscheinen beinahe gleich
zeitig als In h ab er teilweise b ed eu tender Rechte im 
U nterengadin , M ünstertal. P usch lav , Bergell und  O ber
halbste in , bald  auch im  A lbulata l u n d  Dom leschg. Im
14. und  15. Ja h rh . beteilig ten  sich die P . u n te r  teihvei- 
sem V erzicht au f ihre V orrechte an  der Bewegung zur 
Schaffung der Freien G erichtsgem einden und  so auch  
1367 in  hervorragender W eise an  der G ründung des 
G otteshausbundes.

Mit. dem  Ja h re  1500 ungefähr begann das Geschlecht 
sich auch  nach einigen Gegenden des b ü n d n . Rheinge- 
b iets hin bleibend auszubre iten . Von diesem  Z eitp u n k t 
an  w erden die folgenden fü n f L inien un tersch ieden  :

1. Lin ie  Zuoz, dort, und 
sp ä ter auch  im Dom 
leschg und  in C hur a n 
sässig. — 2. Linie W il
denberg, so g en an n t nach 
dem  Schlosse W ilden- 
berg bei Zernez, spä ter 
auch verzw eigt nach 
Steinsberg  (Ardez), Rhä- 
ziins, R ietberg , Rodels, 
M alans, und  in neuerer 
Zeit nach  G uarda u . Süs.
—  3. Lin ie  Chur, in Chur:
—  4. Linie Süs, in  Süs :
— 5. Lin ie  Samaden, im
19. Ja h rh . auch nach 
R eichenau u. Chur ve r
zweigt. —  Die A ngehöri
gen von zwei französi

schen Linien, der P la n ta  in Valence, welche den G rafen
titel führen und der K irgener B arons de P la n ta  w erden 
im  nachfolgenden n ich t e rw ähn t. Stam m w appen : In 
Silber eine schwarze B ären ta tze  ; vollständiges W appen: 
gev ierte t m it llerzsch ild  (S tam m w appen), in den vier 
Feldern die W appen  der Gebiete, in denen die Fam ilie 
oder Zweige derselben einst bleibend obrigkeitliche 
R ech te  (ewige Lehen) h a tte , näm lich  : 1. O berengadin 
(S. Luzius) ; 2. Remiis (E inhorn) ; 3. S teinsberg-
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Ardez (halber Steinbock) ; 4. W iesberg im Tirol : Vogel 
au f H ügel (F arb en  vveiss und  schw arz).

In  der Zeit von der Schaffung der einzelnen B ünde bis 
zur A ufhebung derselben 1848 h a t  das G eschlecht in 
jedem  der I l i  B ünde O b erh äu p te r gestellt, sowohl 
B undespräsiden ten  im G otteshausbunde als L an d rich te r 
im O beren- u . B undeslandam m änner im  Zehngerichten- 
b.und. Es können h ier ab er n ich t alle In h ab er solcher 
A m tsstellen aufgeführt w erden, noch die na turgem äss 
überaus zahlreichen B ekleidungen des L an d am m an n am 
tes im  O berengadin und  auch  im  U nterengad in  u. von 
m anchen öffentlichen Æ m tern  u . A ufträgen. Die beiden 
höchsten  Æ m ter im Veltlin (L an d esh au p tm an n  u. Vi
cari) w aren im  Laufe der drei Ja h rh . von 1512-1798 sehr 
oft an  M itglieder des G eschlechtes vergeben. Die P lan ta  
au f W ildenberg haben  die L an d eshaup tm annw ürde  u. a. 
in fünf aufeinanderfo lgenden G enerationen bekleidet, 
e rstm alig  in dieser Reihe 1645, zu le tz t 1789. —  1. C o n 
r a d  1139 ; s. oben. — 2. A n d r e a s , 1244, item . —
3. A ndreas I I . ,  lau t D okum enten  von 1288-1313 der 
H aup tbefestiger der herrschaftlichen  S tellung des Ge
schlechtes im E ngadin  (s. oben). — 4. J o h a n n e s ,  R itte r, 
Sohn von N r. 3, e rh ä lt die Veste S teinsberg (Ardez) zum 
Pfandlehen. —  5. C o n r a d ,  B ruder von N r. 4, erw irbt 
1302 Schloss und  B esitzung W ildenberg bei Zernez. 
—  6. P e t e r ,  B ruder von Nr. 4 u. 5, e rh ält 1348 m it 
zweien seiner B rüder (w orunter. Nr. 4) die Veste S te ins
berg zum  ewigen Lehen. —  7. U l r i c h ,  R itte r , Enkel 
von N r. 5, K riegsm ann , b ü rg t 1347 dem  Grafen von 
T irol fü r den gefangenen Bischof von Chur, erhält j 
im gleichen J .  die B estä tigung  des ewigen Lehens der 
Bergwerke zu F u ldera  im  M ünstertal (U rk. bei B ru
nies : Der Schw eiz. N ationalpark, A usgabe von 1918). —  ; 
8. G e o r g ,  Sohn von Nr. 7, v e rk au ft 1386 das Vize- j  

dom inât im  O berhalbste in  an  die G ebrüder von Mar- 
mels. —  9 .  T h o m a s ,  R itte r , siegelt 1367, m it I t a l  
(N r. 11) und  zwei än dern  P la n ta  an  der betreffenden 
V ersam m lung teilnehm end, die S tiftungsu rkunde  des 
G otteshausbundes « für uns und  all P lan ten  und die 
Com un gem einlich im  oberen E ngadin  ». Es w ar dies 
die erste  B undesbegründung  in R ä tien . A m tet 1369 
bei einem  S tre itfa ll in M eran m it P e ter von Schönna, 
Burggrafen von T irol, und  einem R itte r  B ernew art als 
O bm ann der Sehiedsleute. D urch Kriegszug 1372 im 
A ufträge des Papstes und  gegen die Visconti bis 1375 
(Friedensschluss) H err zu C hiavenna. —  10. J a k o b ,  m it 
seinem  B ruder T hom as (Nr. 9) 1367 u n te r  den G ründern 
des G otteshausbundes, v e rk au ft 1387 das V izedom inat 
im  Dom leschg n eb st Veste T agste in  an  den Freiherrn  
B run von R häzüns. —  11. I t a l ,  H au p tm an n  au f 
F ü rs tenburg , 1367 ebenfalls u n te r  den B egründern  des 
G otteshausbundes, w ird M itinhaber der H errschaft 
H aldenstein  bei Chur, n im m t 1392 m it Georg (N r. 8) 
und Jak o b  (N r. 10) und  ach t anderen  seines Geschlechts 
teil an der grossen am  Bodensee s ta t t  findenden Ver
sam m lung der R itte rsch aft vom  St. Georgenschild ; 
b ü rg t 1405 m it anderen  fü r den gefangenen Bischof 
H artm an n . —  12. C o n r a d i n ,  schliesst 1429, fü r die 
G otteshausleu te  im  E ngadin  handelnd , ein Schutz- und 
T ru tzb ü n d n is m it F riedrich  V II., dem le tz ten  Grafen 
von Toggenburg, der die Z ehngerichte v e r tra t.  — 
13. P a r c i f a l ,  Nachfolger seines V aters au f Schloss 
Rem üs, wird 1431 in der Fehde m it CEsterreich gefan
gen, jedoch  durch  V erw endung des Dogen von Venedig 
und au f Befehl des Kaisers Sigism und freigelassen, 
wobei der G raf von T oggenburg und  der Bischof von 
Chur fü r ihn b ü rg en . —  14. F r i e d r i c h ,  Sohn von 
Nr. 11, D om herr zu Chur 1443. — 15. H a r tm a n n ,  
Enkel von Nr. 11, F ü h re r der E ngadin  er im  Scham ser
kriege 1450, welchen anderse its  H ans von R echbegr fü r 
die Grafen von W erdenberg  fü h rte  ; siegelte m it anderen 
1452 den F riedensvertrag , ferner 1462 m it zwei ändern  
P lan ta  die V erfassung des O berengadins. — 16. T h o
m a s ,  Sohn von Nr. 15, w ar in der S chlacht an der Calven 
1499 B annerträg er der O berengadincr und befehligte 
den erfolgreichen Seitenangriff a u f die feindliche H a u p t
stellung. Seine B rüder J a c o b ,  der eine F ahne erbeu tete , 
und T h e o d o s i u s  zeichneten sich do rt ebenfalls aus 
(s. Simon Leninius : Raeteis). — 17. H a r tm a n n ,  Vize
dom  im  O berengadin und  O berhalbste in  1475, is t im

Kriege von 1499 als M inistrai und H au p tm an n  des 
O berengadins einer der O rganisatoren  und fü h rt in der 
Schlacht an  der Calven die O berengadiner (Raeteis)
—  18. E m e r i t a , Schw ester von N r. 16, w ar, wie vor u. 
nach ihr m ehrere ihres Geschlechtes, Æ btissin  des K lo
sters M ünster, w urde 1499, einige M onate vor der Cal- 
vensch lach t, durch  die 
(E sterreicher als Gefange
ne fo rtg efü h rt (R aeteis).
— 19. C o n r a d ,  U renkel v.
N r 13, siegelt 1502 den 
F 'riedensvertrag  der U I 
B ünde m it CEsterreich, 
g ib t K aiser M aximilian 
1508 m it zw eitausend 
M ann das Geleite bis zum 
G ardasee und befehligt 
1512 bei der E roberung  
des Veitlins durch  die I I I  
Bünde die G otteshaus
leute, w orauf er als e rster 
L andeshaup tm ann  die 
Reihe dieser obersten 
W ürden träger des Veitlins 
eröffnet. — 20. 'Chômas,
E nkel von Nr. 16, F ü rs t
bischof von Chur 1548- 
1566. Seine versöhnliche 
H altung  und  seine Ver
w an d tschaft m it einfluss
reichen P ro te s tan ten  haben  wohl dazu beigetragen, 
dass das B istum  Chur vom  Schicksal der Bischofsitze 
Basel und L ausanne verschont blieb. — 21. J o h a n n , 
Linie W ildenberg, D oktor beider R echte, In h ab er von 
Schloss und  H errschaft R häzüns seit 1558 und dadurch  
einer der drei H au p th erren  des O bern B undes, e rh ält 
vom  P a p st eine Bulle m it V ollm achten, wird deshalb 
v e rd äch tig t und tro tz  E insprache der E idgenossen 1572 
zu Chur e n th a u p te t (s. L it.). Die H errschaft R häzüns 
blieb noch bis 1680 im Besitze seiner N achkom m en. — 
22. J o h a n n , Sohn von Nr. 21, wie dieser D oktor beider 
Rechte und H err zu R häzüns, L and esh au p tm an n  im  
Veltlin, G esandter zu den E idgenossen 1590, ebenso 
1603 nach  Venedig, venetian ischer R itte r , G esandter 
nach  M ailand 1604, h a t 
das Schloss R häzüns m it 
vielen M alereien und  In 
schriften  verziert, die in 
den letz ten  Ja h ren  (R e
novation  des Schlosses als 
Ferienheim  fü r A usland
schweizer) erfolgreich au f
gefrischt w urden. —  23. 
l ’o m p e j n s ,  Linie W ilden
berg, * 1570, stu d ierte  in 
Basel, w urde sp ä ter k a th o 
lisch und vom  B istum  
m it w ichtigen Æ m tern  be
trau t. W ährend der B ünd
nerw irren  s tan d  er bis zu 
seinem  Tode m it seinem  
B ruder, R itte r  R u d o l f , 
im M itte lpunk t der E reig
nisse. Als F ü h re r der spa
nisch-österreichischen P a r
tei w urden die B rüder 
durch  das von der franzö
sisch-venetianischen P a r
tei inszenierte  S tra fgerich t zu Thusis 1618 fü r vogel
frei e rk lä rt, w orauf sie m it k räftigen  G egenm assnahm en 
an tw o rte ten . 1621 jedoch  w urde Pom pejus durch  eine 
Schar B erittener u n te r  Georg Jen a tsch  n äch tens au f 
Schloss R ieth  erg im  Dom leschg überfallen und erm ordet. 
Seine G esta lt ist in der L ite ra tu r  vielfach behandelt 
worden (in C. If. Meyers Jürg  Jenatsch  und in Jen a tsch - 
Dram en von R ichard  Voss, P. C. von P la n ta , G. von 
P lan ta  und  anderen). Seine und  seines B ruders R udolf 
N achkom m enschaft ist im  M annestam m  erloschen. 
Seine T och ter K a t h a r i n a  L u c r e t i a  (in der L it. als Lu- 
cre tia  b ekann t) ist die S ta m m u tte r  der Farn. v. T ravers-

Conrad v. P la n ta  (Nr. 19). 
Nach einem Oelgemälde 

(R hätisches Museum. Chur)

Pom pejus v. P lan ta . 
N ach einem Oelgemälde 

(R hätisches M useum, Chur).
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Ort.enstein. —  24. C o n r a d in ,  L inie Zuoz, h ie lt zur 
venetian ischen  P a rte i, ohne doch an  deren A usschrei
tungen  sich zu beteiligen. L andam m ann  des O berenga
dins, H au p tm an n , venetian ischer R itte r  1633, erhielt 
1640 vom  Bischof die B estätigung  des a lten  Lehens 
über den Silser See. E r und  sein B ruder C o n s t a n t i n  
w aren die F ü h re r des O berengadins w ährend der 
B ündnerw irren  ; angesichts von H andelsperren  sorgten 
sie u n te r  E insetzung  ihres persönlichen K red ites u . a. 
für rechtzeitige G etreidezufuhren . —  25. A m b r o s iu s ,  
Sohn von Nr. 22, in ju n g en  Ja h ren  L an d rich te r (H au p t 
des Oberen B undes), w urde nach seiner U ebersiedelung 
nach M alans 1648 B undslandam m ann  (H au p t des 
Z ehngerichtenbundes), w ar 1649 einer der drei bevoll
m äch tig ten  G esandten  beim  endgültigen  L oskauf der 
8 G erichte (P rä tig au ) von allen österreichischen H err
schaftsrech ten . —  26. J o h a n n , Linie W ildenberg, 
erw arb von den M iterben des R itte rs  R udolf das Schloss 
W ildenberg bei Zernez, das dann  über 200 Ja h re  im 
Besitze seiner N achkom m en blieb. V orher L an d sh au p t
m ann  im Veltlin, b rach te  er 1652 den L oskauf des 
U nterengad ins, ohne T arasp  zw ar, von allen h e rr
schaftlichen R ech ten  Güsterreichs zu S tande. —  27. 
P e t e r ,  Linie Zuoz, Sohn C onstan tins (u n ter N r. 24), 
s tu d ierte  in Z ürich und  Basel, käm p fte  aber schon 1635 
als 19jähriger H au p tm an n  in einem Schw eizerregim ent 
a u f C andia und in G riechenland (Peloponnes) fü r Ve
nedig gegen die T ürken . Als M ajor zurückgekehrt, tra i 
er in kaiserliche D ienste, w ar 1658 O berst und  In h ab er 
eines R eiterreg im entes. N ach Auflösung desselben 
fü h rte  er 1664 ein R egim ent B ündner nach Spanien und 
d o rt in den K rieg gegen P o rtu g a l und  w urde verw undet. 
S pä ter, au f B erufungen nach F rankreich  und  Holland 
verzich tend , fü h rte  er 1672 ein R egim ent B ündner nach 
Genua und in dessen K rieg gegen Savoyen. —  28.

M e i n r a d , Linie W ilden
berg, Schwiegersohn des 
französischen M arschalls 
von Rosen, erw arb 1684 
das Schloss W ildenstein im 
Baselland und renovierte  
es ; t  in der Schlacht bei 
N ym  wegen 1693. — 29. 
P e t e r  C o n r a d i n , Linie 
Zuoz, e rh ie lt 1706 Schloss 
und  G üter R em iis im  U n
teren g ad in  zum  ewigen 
M annlehen. —  30. Gu- 
BERT, E nkel von N r. 25. 
zu M alans, B undsland
am m ann 1690, sp ä ter Ge
san d ter der I I I  Bünde zu 
den Eidgenossen. — 31. 
L u d w i g  A u g u s t ,  Linie 
W ildenberg  - R ietberg , in 
französischen K riegsdien
sten , O berst u n d  In h ab er 
des R egim ents von P lan 
ta, B rigadegeneral 1748, 

in der Schlacht bei R ossbach 1757 m it von D iesbach 
F ü h re r der Schw eizertruppen (D aguet : H ist, de la Con
fédération suisse) ; L ieu ten an t général des Armées du 
Roy 1759.—  32. P e t e r , Linie Chur, w urde in spanischen 
D iensten  G eneralm ajor, w ar dann  in englischen u. zu le tzt 
in russischen D iensten, t  in Riga 1768. —  33. J o h a n n  
CARTISTA, Linie Zuoz, w urde in holländischen K riegs
diensten  1745 O berst des B ündnerreg im ents und 1747 
G eneralm ajor. —  34. A l b e r t  D i e t e g e n , Linie Zuoz, 
H au p tm an n  im Schw eizerregim ent in B atav ia , Ge
neral in H olland 1790. — 35. P e t e r  Go n r a d i n , Linie 
Zuoz, G esandter der I I I  B ünde nach  Venedig 1766, 
m achte sich sp ä te r  um  die V erbesserung der V erkehrs
wege im  E ngadin  verd ien t und w irk te  vielfach in der 
Politik  m it ;  erh ielt 1778 vom  Bischof die B estätigung 
des Lehens von 1139 und  aller spä teren  Lehen des 
H oohstiftes C hur an  die P la n ta . — 36. A n d r e a s , Linie 
Süs, 1717-1773, P fa rre r in C astasegna, sp ä te r Dr. der 
Philosophie und  Prof. der M athem atik  in E rlangen, zog 
h ierau f m it seiner Fam ilie nach London, wo er B ibliothe
k a r am  B ritischen  Museum und  M itglied der königl.

G esellschaft fü r K ünste  und  W issenschaften  w urde. —
3 7 . M a r t i n ,  Linie Süs, B ruder von Nr. 3 6 , 1 7 2 7 -  
1 7 7 2 , stu d ierte  bei seinem  vorgen. B ruder u . in Zürich 
Theologie, M athem atik  und  P hysik . P fa rre r 1 7 4 5 , dann 
H a u sleh re rin  D eutsch land  und  G raubünden . G eborener 
Jugenderz ieher, g ründete  er 1 7 6 1  mit. J .  P . N esem ann das 
« Sem inarium  » in  H aldenste in , das rasch  b ek an n t und 
aus der ganzen Schweiz 
u n d  auch aus dem  A us
lande besuch t w urde. —
Pestalozzi und  Fellenberg 
folgten sp ä ter zum Teil 
seinen G edanken. Speziell 
auch Physiker, w urde er 
gelegentlich auch  als E r
finder der Scheibenelek
trisierm aschine und  der 
Verw endung der D am pf
k ra ft zur Fortbew egung 
von W agen und  Schiffen 
gen an n t, doch scheinen 
ihm  au f diesem  Gebiete 
offiziell andere  zuvorge
kom m en zu se in . N ach sei
nem  Tode ging die Schule 
bald  ein. —  J .  G. A rnstein 
im N euen Samm ler 1 8 0 8 .
—  W olf: Biographien  I I .
—  J .  K eller : Das S em i
nar Halde nstein-M arsch- 
lins. —  M onographie in 
V orbereitung. —  S. auch  L it. am Schlüsse. —  3 8 . J o 
s e p h ,  1 7 4 4 - 1 8 2 7 ,  Sohn von Nr. 3 6 , ging m it seinem  Va
te r  nach London, s tu d ierte  in U trech t u . G öttingen, kam  
nach  Reisen in F ran k reich  und Ita lien  a n ’s B ritische 
M useum in London, w urde 1 7 7 4  Mitglied der königl. 
Gesellschaft der W issenschaften, sp ä ter O berbib lio the
k a r und  erster V orsteher des B ritischen M useum s. 
D urch eine Pub likation  über die rom anischen Sprachen 
R h ä tien s erw eckte er, 
wohl als erster, das In 
teresse w issenschaftlicher 
Kreise fü r diese. 1 8 0 0  p u 
b lizierte er The H istory o f 
the Helvetic Confederacy 
12 Bde.). —  3 9 . J o s e p h ,
1 7 8 7 - 1 8 4 7 ,  Sohn von Nr.
3 8 ,  Sek re tär des englischen 
B evollm ächtig ten  Lord 
Castlereagh bei den euro
päischen K ongressen von 
1 8 1 3  und 1 8 1 5  ; sp ä ter 
im  M inisterium  des /B us
sern, Parlam entsm itg lied  
fü r H astings, Geheim er 
R a t (P riv y  councillor) und 
U n te rs taa tssek re tä r  im 
M inisterium  des Herzogs 
von W ellington 1 8 3 4 ,  m it 
diesem und vier ändern  «to 
be comm issioners for exe
cuting th e  office of trea su 
rer of th e  exchequer ». —  Dictionary o f N ational Biogra
phy. —  A n n u a l Register 1 8 3 4 , A ppendix  to chronicle. — 
M it ihm  erlischt dieser englische Zweig. — 4 0 .  P e t e r .  Io 
nie W ildenberg, 1 7 3 4 - 1 8 0 5 ,  L an d sh au p tm an n  des Velt- 
lins 1 7 8 9 ,  M itglied der In terim al-R eg ierung  1 7 9 9 - 1 8 0 0 ,  
is t u n te r  der B ezeichnung « der rä tische  A ris to k ra t » bel
letristisch  b ek an n t geworden durch  seinen W iderstand 
gegen die rom antische H e ira t seiner T och ter m it dem 
O bersten u. spä teren  Grafen N icolaus C hrist. —  4 1 .  Gau
d en z.  Linie Sam aden, 1 7 5 7 - 1 8 3 4 ,  gen an n t «der Bär», 
stu d ierte  in W ien u. t r a t ,  nachdem  er im Veltlin das Vi- 
cari-A m t bek le idet h a tte , bald in der biindnerischen 
Po litik  in den V ordergrund. 1 7 9 7  von den I I I  Bünden 
zu B onaparte  nach  O beritalien abgesand t, gelang es 
ihm , infolge der w iderstreitenden  Auffassungen im  eige
nen L ande, n ich t, das Veltlin fü r B ünden zu re tten . 
1 7 9 8  weilte er als G esandter in P aris  ; 1 8 0 0  w urde er 
zum  P rä fek ten  von R h ä tien  e rn an n t und v e rfü g te

P e te r  von P lan ta  (Nr. 32) 
Nach einem Oelgemälde 
im Besitze der Familie.

Mar tin  von P lanta .  
Nach einem Oelgemälde 

(Rhätisches Museum, Chur)

Joseph von P lan ta  (Nr. 39) 
Nach einem Oelgemälde.
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Gaudenz von P lanta .  
Nach einem Oelgemälde 

(Rhätisches Museum, Chur).

dîne a u f  vo lls tänd ig  neuer G rundlage ruhende, der heu 
tigen  ähnliche V erfassung. N ach der neuen O rdnung 
1803 w ar er oft als B undspräsiden t (H au p t des G ottes
hausbundes) M itglied der kan to n a len  R egierung u . Tag
sa tzungsgesandter, sowie G rossratsm itglied (s. L it.). —

42. J a k o b , Linie Sam a- 
den, 1752-1818, übernahm  
von zwei Oheimen ein 
H andlungshaus in  Am 
ste rd am  und  b rach te  es 
w ährend der napoleoni- 
schen Zeit m it seinem 
B ruder A ndreas zu hoher 
B lüte . —■ 43. F l o r i a n , 
Linie Sam aden, 1763-1843, 
anlässlich der Schaffung 
der M ediationsakte 1802- 
1803 G esandter Blindons 
in Paris, sp ä ter m ehrm als 
B undspräsiden t u . Tag
sa tzungsgesandter, eifri
ger Förderer des Strassen- 
baues. —  44. U l r i c h , 
1791-1875, Sohn von Nr.
43, ebenfalls B undesprä
sident und T agsatzungs
gesand ter, S tandespräsi
den t (G rossratspräsiden t) 
1843, eidg. O b e rs tu . M it

glied vieler w issenschaftlicher Vereinigungen; erwarb 
1819 das Schloss R eichenau. —  45. A d o i .f  Florian, 
1820-1895, Sohn von N r. 44, Forscher au f dem  Gebiete 
der A grarchem ie und der B ienenzucht (Bild im Schweiz. 
B ienenm useum  in Zug). —  46. J a c q u e s  Am brosius, 
1826-1901, B ruder von N r. 45, g ründete  m it P e ter 
von P la n ta  (N r. 52) das H andlungshaus P la n ta  in

A lexandrien , liess sich 
sp ä te r  in Chur nieder, 
w elcher S ta d t er bedeu
tende  Schenkungen m ach
te . —  47. V i n c e n s ,  1799- 
1851, Sohn von N r. 43, in 
vielen staatlich en , k irch li
chen und  gem einnützigen 
B ehörden tä tig , Verfasser 
von Die letzten Wirren  
des Freistaates der Drei 
Bünde. —  48. A n d r e a s  
R udolf, 1819-1889, E nkel 
von Nr. 43, D r. ju r .,  M it
glied des N ationalra tes 
1848-1869 und 1876-1881, 
P räsid en t desselben 1865- 
1866, w ar au f vielen Ge
b ieten  erfolgreich tä tig , 
so im  S trassen- u. F o rs t
wesen, in L and- und  Alp- 
w irtschaft, ferner als M it
begründer der K u ran sta l
te n  von S t. M oritz, Tarasp 

und Borm io, eidg. K om m issär im  Tessin 1851, P räsiden t 
der schweizer. N atu rfo rsch . Gesellschaft 1863 (s. L it.), 
—. 49. S t e p h a n ,  Linie Chur, 1784-1866, m achte  als 
ju n g er Offizier die englischen Feldzüge m it gegen die 
Franzosen in Spanien, au f M alta, Sizilien und Neapel 
und gegen M oham ed Ali in /E gyp ten , w ar sp ä ter im 
L ande O b erstlieu tenan t u . G rossrat. — 50. R u d o l f  A n 
d r e a s ,  1819-1900, Sohn von N r 49, 1857 A d ju tan t des 
Generals D ufour bei der T ruppenaufstellunggegen  Preus- 
sen (N euenburgerhandel), O berst, Chef des G eneralstabs 
der V III . Division 1860.— 51. P e t e r  C on rad in ,  Linie 
Zuoz, 1815-1902, stu d ierte  Ju s , redigierte  in jungen  
Ja h ren  versch. Z eitungen .u n d  Z eitschriften , wurde 
sp ä ter Mitglied des K leinen R ats , P räsid en t des Grossen 
R a ts  1853, 1856-1872 m eist Mitglied des S tändera ts , 
lange Ja h re  P räsid en t des K antonsgerich ts, V erw altungs
ra t der V ereinigten Schweizer B ahnen, P räsiden t und 
M itglied vieler anderer B ehörden und  K om m issionen. 
In  A nerkennung seiner A usarbeitung  des bündn . 
Zivilgesetzbuches von der U n iv ersitä t Zürich 1862 zum
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Andreas von Planta .  
Nach einem Oelgemälde 

(Rhätisches Museum, Chur)

Dr. h . c. e rn an n t ; B egründer des R hätischen  M useums in 
Chur, Verfasser von Das alte R ätien  ; Die currätischen 
Herrschaften in  der Feudalzeit ; Geschichte von Graubün
den u n d  anderer h ist. W erke ; auch ly rischer D ichter 
und  Verfasser von historischen D ram en, sowie von 
Novellen (s. u n te r  Nr. 23, sowie L it. un ten ). — 52. P e 
t e r  Conradin, Linie Zuoz,
1829-1910, g ründete  1853 
m it Jacq u es von P lan ta  
(Nr. 46) das H andelshaus 
P la n ta  in A lexandrien, 
kau fte  sich 1862 in F ü r
stenau  an  und  gab 1892 
nach gründlichen Quellen- 
u. A rchivstudien  die Chro
n ik  der F am ilie  von P lan
ta heraus. Auch liess er in 
den J H G G  A rbeiten  über 
Geld u . Geldeswert, W ap
pen und Sie fiel und  a n 
deres erscheinen. —  53.
A d o l f , Linie Chur, 1846- 
1911, und  sein B ruder 
R u d o l f , 1856-1925, w a
ren hervorragende In d u 
strielle in T urin . —  54.
R u d o l f  U lrich, Linie Sa- Peter Conradin v. Planta (Nr. 51). 
m aden, 1852-1919, Sohn v. Nach einem Oelgemälde 
N r. 48, S tabschef der V III . |Rhatlscheä Muscum’ Chur>- 
Division 1894, O berst
der In fan terie  1896, Verfasser m ilitärischer und  ge
schichtlicher S tudien  (be tr. C alvenschlacht : Auszüf/e  
aus dem M ailänder Staatsarchiv  ; Korrespondenz zw i
schen de Baldo und Flerzoq Ludovico il Moro 1499, 1887). 
Besitzer des P lazzelhauses in Sam aden. —  5 5 .  JA C Q U ES 
E m m anuel Vincens, 1855-1917, B ruder von Nr. 54, 
M ajor der In fan terie , G utsbesitzer in Tänikon bei 
A adorf (T hurgau), ste llte  w ertvolle ökonom isch
landw irtschaftliche S ta tis tik en  au f (u .a .  Le Domaine de 
Tänikon 1850-1910). —  56. F lorian  Adolf A ll  r e d ,  
* 1857, Dr. ju r ., Sohn von Nr. 45, P räsid en t des Gros
sen R ates 1893 und  1896, N a tio n a lra t 1896-1914 (P rä 
sident 1913-1914), G esandter der E idgenossenschaft 
beim  Königreich Ita lien  
1914-1918, " beim  D eu t
schen Reiche 1919-1922,
P räsid en t d . V erw altungs
ra tes  der R hätischen  B ah
nen 1905-1914, ebenso der 
B ern inabahn , f  1922 im 
A m te als G esandter beim  
D eutschen Reiche. — N Z Z  
■1922, Nr. 285 (s. L it.).
—  57. R u d o l f  A lexan
der, * 1861, Sohn von 
N r. 46, lern te die en
glische und deutsche 
L andw irtschaft gründlich 
kennen und erw arb als
dann das grosse G ut R uss
imi bei L an d q u a rt, das er 
bei seinem  frühen  Tode 
1895 n ebst In v e n ta r und
B etriebskap ita l dem  K t. Alfred von Planta.
G raubünd^n hin terliess Photographie,
(je tz t « P lan tah o f », Must er
w irtschaft und landw irtschaftliche Schule). — 58. 
R o b e r t , Dr. phil., * 1864, Sohn von Nr. 52, S prach
forscher (Indogerm anist und R om anist), schrieb eine 
G ram m atik  der oskisch-um im ischen D ialekte in zwei 
B änden und  w andte  sich nachher, seit e tw a 1900, 
dem  R ätorom anischen zu (linguist. Teil des U rk u n 
denbuches des V orarlbergs ; V orarbeiten  fü r das 
Id io tikon ; R ätisches N am enbuch). —  59. F r a n z  R u 
dolf, * 1865, B ruder von Nr. 58, Industrieller, dann 
im H ause PI in A lexandrien , O berstlieu t. der G ebirgsar
tillerie 1903, O berst 1917. —  60. G a u d e n z , * 1869, B ru 
der von Nr. 59, L andw irt, V erfasser von D ram en (wo
ru n te r  Jenatsch u . Lncretia  (1914) u. Gedichten (1927) 
und der E rzäh lung  Grippe im  Land  (1927). — Kiirsch-
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ncrs Litsraturlcalender. —  61. P e te r  Co n r a d i n , * 1866, 
E nkel von N r. 51, G rossrat, f  1914 als P rä sid en t des 
K reises Dom leschg. —  62. P e t e r  C onradin, Linie 
Zuoz, * 1867, O b erstlt. der In fan te rie , L andam m ann  des 
O berengadins 1907-1911, G rossrat 1909-1922, f  1922 als 
S tan d esp räs id en t. —  63. O t t o , Linie W ildenberg, 
* 1868, m it. M. V aler H erausgeber der literarischen

Z eitschrift Rheinquellen 
1 8 9 5 - 1 8 9 6 ,  V erfasser d e u t
scher und ladin ischer Ge
d ichte , f  1 8 9 7 . — P. Lan- 
sei : La M usa ladina. —  
6 4 .  C o n r a d i n , Linie S ü s ,  
* 1 8 6 8 ,  P farrer, P rof. an 
der K antonsschule  in  Chur 
und  K o n rek to r derselben, 
t  im  A m te 1 9 2 5 .  —  6 5 .  A l 
b e r t  R udolf, * 1 8 7 5 , B ru
der von Nr. 6 2 , D r. m ed. in 
St. M oritz, Verfasser von 
Das kranke K in d  und das 
K lim a der Hochalpen (Ber
lin 1 9 1 3 ) .

B ibliographie. Genealo
gie der F am ilie  von P lanta. 
—  P . von P la n ta  (F ü rs te n 
au) : Chronik der F am ilie  
von Planta  (1892) ; Nach
trag 1905. —  B. G. di 
Grollalanza : La fam iglia  
Planta, Cenni storici e 
genealogici (P isa 1881). 

M arlin P lanta, der Vorläufer Pes- 
J .  B o tt : Dr. Jnh. Pianta,

Rudolf von T'Ianta (Nr. 57). 
Nach einer Marmorbüste  von 

Rich. Kissling im 
Rhät ischen Museum, Chur.

— R. Christoffel : 
talozzis und Feilenbergs.
Freiherr zu R äzüns und seine Zeit. —  M. Valer : Johann  
non P lanta  ; E in  Beitrag zur Gesch. Rhätiens im  16. Jahrh.
— Gian B undi : Dr. Job. von P lanla-R äzüns und sein 
Lehnsherr (in LiM  1916 und S. A .). —  P . C. von P la n ta  : 
Andreas R ud. von P lanta, ein republikanischer Staats
m ann. —  D erselbe : M ein Lebensgang. —  C. Jecklin  : 
Ständerat Peter Conradin von P lanta. —  Jacob  H eer : 
Ständerat Peter Conradin von P lanta. —  B. Delnon : 
Gaudenz v. P lanta, gen. «der B ä r».— G audenz v. P la n ta  : 
A lfred  von P lanta. —  S G B  I . [G. v. P.]

P L A N T A M O U R .  Aus Chalon sur Saône stam m endes 
G eschlecht ; das 1697 ins B ürgerrech t von Genf au f

genom m en w urde. W ap
pen : in W eiss ein g rüner 
Baum  au f g rünem  Boden ; 
im  blauen S childhaupt 
ein weisses verschlungenes 
B a n d .— 1. É m i l e ,  1815- 
1882, A s tro n o m , erster 
Professor der Astronom ie 
an  der A kadem ie Genf 
1839, 1848 auch  der Geo
graphie, D irek to r des Ob
servatorium s, das er m it 
erstklassigen In s tru m en 
ten  au srü ste te , beschäf
tig te  sich auch  m it Geo
däsie. Verfasser zahlrei
cher w issenschaftlicher 
Schriften  u. a. : Rem ar
ques sur la question du lac 
(1881) ; Remarques sur 
l ’écoulement du Rhône à 
Genève (1880). K orrespon
d ierendes M itglied des 
In s t i tu t  de F rance. — Sor

ti e t : Catal. — J G  27. i x .  1882. —  2. P h i l i p p e , 1816- 
1898, B ruder von N r 1, Chem iker, erfand 1847 ein Ver
fahren  zum  Vergolden der U hrräd er. Seit 1877 m achte  
er m it seinem  L im nographen täg liche B eobachtungen 
und stu d ierte  die Schw ankungen des Seespiegels. Die 
m eisten seiner A rbeiten  erschienen in  den Archives des 
science sphysiques et naturelles. E r h in terliess der S ta d t 
G enf seine B esitzung Sécheron, den heu tigen  öffentli
chen P ark  Mon R e p o s .—  JG , 18 9 8 .— 3. A m é l i e  Dio
d a ti, geb. P  , T och ter von N r. 1, 1842-1927, verm ach te

Émile Plan tamour.
Nach einer Li thographie  von 

W . K ranz  (Sammlg.  Mail lar t) .

ih r Verm ögen genferischen w oh ltä tigen  und gem ein n ü t
zigen W erken. —  J G ,  1927. — Vergl. im  allgem einen : 
Not. gén. I I I .  —  S K L . —  A G S  I I I .  I H .  Da. ]

P L A N T I E R ,  J a q u e s ,  1680-1750, aus einem  Ge
schlecht aus Alais im L anguedoc, B ürger von Genf 1723, 
Verfasser m ehrerer h ist, und religiöser W erke, u . a. 
Réflexions sur l'histoire des J u ifs  (2 Bde., 1721 ; Discours 
sur la calomnie  (1734) ; Instruction chrétienne (5 Bde., 
1756). — W appen  : in Blau über einem  goldenen Löwen 
ein gold. Schrägbalken, ü b e rh ö h t von einem  gold. 
B ienenkorb. —  France protestante. —  Senébier : H ist, 
litt. —  LI,. —  S K L .  [ H .  Da. ]

P L A N T  I N . Geschlecht von M ontpreveyres (W aadt.), 
das seit 1502 b e k an n t ist. —  J e a n  B a p t i s t e ,  1624-1700, 
P fa rre r in C hateau d ’CEx 1653, L ausanne  1660-1663, 
P rinzipal am  Collège L ausanne 1663-1674. H isto riker, 
Verfasser von Helvetia antiqua et nova (1656) ; Abrégé de 
l ’histoire générale de Suisse  (1666) ; Chronique de la ville 
de Lausanne  (Ms.). — Vergl. B. D um ur : Jean-B apliste  
P lantin  et sa famille  (in M D R , 2 .  Serie I X ) .  [M. R.] 

P L A N Z E R  (V O N  P l a n z e r e n ,  a b  B l a n z e r u n ,  a n  
B l a n t z r e ,  B l a n t z e r ) .  A ltes, in  A lt
dorf, F lüelen , S ch a ttd o rf, Sisikon und 
schon seit 1300 h au p tsäch lich  in B ürg
ten eingebürgertes U rnergeschlecht. 
S tam m sitz  H of P lanzeren  in B ürgten. 
W appen : a ltes, in Silber ein blaues 
latein isches K leeb la ttk reu z  ; neues, 
ge te ilt, oben in B lau 2 silberne Lilien, 
u n ten  in R o t ein silbernes T atzen 
kreuz, eine silberne Devise ü b er der 
Teilung. —  1. J o h a n n ,  L andesfähn

rich, f  1515 zu M arignano. —  2. H e i n r i c h ,  Vogt zu 
Blenio 1536, des K riegsrats 1554, G esandter an  den 
N un tius 1562, T agsatzungsbote  1569-1580. — 3. J o h a n n
I I . ,  E nkel von Nr. 2, des R a ts , L andesfähnrich , T ag
sa tzungsbote  1607-1618, Vogt der R iviera 1612, zu Bel- 
lenz 1614, t  1619. — 4. J o h a n n  D i e t r i c h ,  E nkel von 
Nr. 2 , in A ltdorf, H au p tm an n  in F rankreich  und  Spa
nien, Vogt der R iv iera  1636-1638, f  28. IV. 1638. —  5. 
K a s p a r ,  Sohn von Nr. 3, des R ats , Vogt zu Livinen 
1646-1649, t  4. V I .  1661. —  6. A n d r e a s ,  Sohn von Nr. 3, 
des R a ts , T agsatzungsbote  von 1626 an , L andesfähn
rich 1635, L an d e ss ta tth a lte r  1653, L andam m ann  1655- 
1657, t  1673. — 7. J o h a n n  K a s p a r ,  Sohn von N r. 6, 
Landesfähnrich , f  1688. —  Vergl. Jah rze itb ü ch e r und 
P fa rrarch iv e  in A ltdorf, Bürglen und  Spiringen. — P ro t, 
des 16 Ja h rh .,  sowie « U raniens G edächtn istem pel » im  
S ta a tsa rch . U ri. —  Vergl. K . L. M üller : M aterialien  
(im H ist. M useum , A ltdorf). —  A S  I. —  N bl. von 
Uri 16, 18, 21 u . 22. —  Gfr. 20, 22, 39, 43. —  Lusser : 
Gesch. des K ts. Uri, p. 387. —  W ym ann : Schlacht

jahrzeit. —• Z S K  V. — E . H u b er : Urner W appenbuch. 
— • L L . [ J .  M ü l l e r ,  A . ]

P L A P P A R T .  E ine in m ehreren  K t n .  der Schweiz 
u n d  in D eutsch land  gepräg te, gewöhnlich n ich t d a tie rte  
Münze (14.-16. Ja h rh .)  im  W erte  von ca. 15-16 P fenn i
gen ; doch p räg te  Bern E nde des 15. Ja h rh . P lap p arte  
im  doppelten  W ert der a lten , w oraus der B atzen  e n t
stan d . P la p p arte  w urden in den M ünzstä tten  von Zü
rich, B ern, F reiburg , So lo thurn , S ta d t u. B istum  B a
sel, L aufenburg  und  im B istum  S itten  gem ünzt. — 
H alske : Handw Örter buch der M ün zku n d e . —  E d. J e n 
ner : Die M ünzen der Schweiz. —  IT. A ltherr : Das 
M ünzwesen der Schweiz. [L. M.]

P L A P P A R T K R I E G .  Siehe KUHPLAPPARTKRIEG. 
P L A S C H Y  ( d e  P l a n ,  P l a s s y ,  P l a s c i i i n ) .  Alte 

Fam ilie von Inden  (K t. W allis), die nach dem  W ohnort 
P lan  (Bodm en) b en an n t ist und  sich nach  Lenk, A lbinen 
L eukerbad  u n d  V aren verzw eigt h a t.  —  1. DESIDERA
TES, von Lenk, * 1610, K apuziner, w irk te  in Appenzell 
und von 1656 an  in Brig, wo K asp . von S tockaiper ein 
Hospiz e rrich te t h a tte  ; t  19. x u .  1659 im  R ufe der 
H eiligkeit. — 2. S t e p h a n ,  von Lenk, Z endenhaup tm ann  

; 1702-1720. —  3. J o h .  J o s . ,  von Leuk, N o tar, Zenden
h au p tm an n  1737. —  B W G  V. —  F u rre r I I I .  [ D . I . ]  

P L A S S E L B  (aus la t. plana silva) (K t. F reiburg , 
' Sensebez. S. GLS). D orf u . Gem. W appen : in Schwarz 

ein silberner Q uerbalken, d a rü b er ein springender gol
dener H irsch. U rspr. eine vorröm ische Siedelung, ge
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h ö rte  P . im  M itte la lte r den H erren  von Écublens und 
gelangte als Lehen derer von H a tten b erg , die do rt 
V ogteirechte besassen, durch  K au f 1291 an W ilh. von 

G ham pvent, Bischof von L ausanne. 
Das P rio ra t M ünchenwiler besass den 
Z ehnten  daselbst im  15. Ja h rh . und 
v e rk au fte  ihn an den F reibu rger B ür
ger P e ter von Pavilla rd . S päter scheint 
die H errsch aft über P . an die H erren  
von Corbers gelang t zu sein ; 
A lexia, W itw e Peters von C., veräus- 
serte  die hohen und  n iedern  Gerichte 
daselbst an  G reta  Velga und P e te r
m ann  von Englisberg (6.  IV. 1303). 

1456 verein ig ten  die E nglisberg die R echte  von Cor- 
bières, C o rpataux  und W ippingen und die von Plasselb 
in ih rer I lan d . Ju n k e r  H ans von E . schenkte  ein E del
lehen in P . an  die Fam ilie B untschu in R ech thalten  
und Plasselb als freies E igen. Von den E nglisberg er
w arb die S ta d t F re ib u rg  P . E ine K apelle als F ilial
k irche von Piaffeyen bestand  d o rt bereits im 13. Ja h rh . 
und w ar dem  hl. M artin gew eiht, ist 1319 u rk . bezeugt 
und w urde 1707 von Piaffeyen abgelöst und zur Pf: rr- 
k irche erhoben. T aufreg ister seit 1761, E hereg. seit 
1721, S terbereg. seit 1720. — Ap. Dellion : Diet. IX . —
—  F R B  V I. —  Reg. F rib . [A. B.] 

P L A S T  ( B l a s t ) .  A l t e  t  F a m i l i e  v o n  L ö t s c h e n ,  d ie
auch in R aron und  N iedergestein v e rb re ite t w ar. —
I. C h r i s t i a n ,  von N iedergestein, Bote des Zendens 
1517, 1519. —  2. P e t e r  J o s e f ,  von Lötschen, P riester 
1761, Sem inard irek to r 1762-1764, T itu lard o m h err 1764, 
P fa rre r von N aters 1764-f 1769. —  Im esch : Landrats- 
nbsch. —  B W G  W. [ D . I . ]

P L A S T R O ,  M a r t i n  de ,  aus der Bresse, A b t von 
St. M aurice 1532, Offizial von S itten  fü r das U n te r
wallis, t  1583 an  der P est. [Ta.]

P L A T E A ,  d e ,  in (Am i i e n g a r t ) .  N ach dem  D orf
p latz , H engert, H oim garten  (P la tea , P lan , Place) 
n an n ten  sich im  14. und  15. Ja h rh . im  W allis versch. 
Fam ilien, ohne dass eine Zusam m engehörigkeit n ach 
w eisbar ist. N u r die G eschichte der edlen Fam ilie 
de Platea von V isp  lässt sich vom  13.-18. Ja h rh . verfol
gen. A n s e l m  und  W a l t h e r  H en-G arten  in Visp 1226.

Die Fam ilie h a t sich vielfach verzweigt, 
so nach E rnen  und  Mörel (M itte und 
Ende des 13. Ja h rh .) , nach V enten 
und Siders (E nde des 14. Ja h rh .) , 
nach  N aters, M und, S itten , Selkingen 
usw . (15. Jah rh .) und ist im 18. Ja h rh . 
erloschen. W appen : in Blau eine gol
dene Lilie. —  1. R u d o l f ,  M eyer von 
E rn en , E nde des 13. Ja h rh . —  2. 
J o h a n n e s ,  von Visp, e rster Ju n k e r  der 
Fam ilie (1329), B ote von Visp 1335, 

K astlan  von Goms 1344, K astlan  des Schlosses uff der 
Flüe in N aters 1348. — 3. P e t e r ,  von Visp, w iederholt 
Bote des Zendens 1351-1361, B annerherr 1356, e rhält 
1356 die V erw altung  des M eyertum s von Visp. — 4. 
I - I i l p r a n d ,  von Visp, N o ta r von 1392 an , erw arb durch 
H e ira t m it der E rb to ch te r  A nton ia  von A nchet (Siders) 
die H errschaft von A nchet und  Besitzungen in V enten ; 
w iederholt B ote des Zendens Siders, Schiedsrichter 
■zwischen Savoyen und W allis 1418. — 5. A n t o n ,  von 
Visp, N o ta r von 1396 an , erscheint seit 1406 in S itten , 
B ürgerm eister von S itten  1417, des öftern  Bote des 
Zendens S itten  bis 1438. —  6. J o h a n n ,  von Biel, 
L andeshaup tm ann  1422 und 1423, Meyer von Goms 
1431, L an d e sh a u p tm a n n s ta tth a lte r  1432. —  7. P e t e r 
m a n n ,  von Siders, Sohn von Nr. 4, N o tar von 1420 an, 
S ek re tä r des L an d ra tes  1437-1440, des öftern Bote des 
Zendens Siders, L and esh au p tm an n  1468-1470. — 8. 
F r a n z ,  von Siders. K astlan  von Siders 1478, Landvogt 
von S t. M aurice 1487-1489. — 9. P h i l i p p ,  von Siders, 
Sohn von Nr. 8, D om herr von S itten  1485, Vizedom von 
Vex 1510 und 1517, Offizial und G eneralv ikar 1522, am  
20. x . 1522 zum  Bischof gew ählt, jedoch vom  Papste  
n icht b e s tä tig t, verzich te te  1529 a u f  das B istum  und 
w urde 1532 G rossakristan  des K apitels, + 22. iv . 1538.
—  10. J o h a n n e s , von S itten , L a n d e sh a u p tm a n n sta tt
h a lte r  1503 und 1504, K astlan  von S itten  1507, Landes

h au p tm an n  1507-1508, L andvog t in S t. M aurice 1509 
und  1510, t  ca. 1525. —  11. J o d o k , von S itten , Sohn von 
Nr. 10, D om herr 1505, G rossdekan von S itten  1524, 
t  1532. —  12. J o h a n n e s , von S itten , w ird 1520 als 
einfacher K leriker D om herr von S itten , v e rzich te t 1531 
au f diese W ürde. L an d e sh a u p tm a n n sta tth a lte r  1537, 
B annerherr 1540, K astlan  von S itten  1542, t  1569. — 
13. P e t e r m a n n , von Siders, B annerherr von Siders 
1520, L andvog t von St. M aurice 1526 und  1527, L an d 
vogt von E vian  1546. — 14. F r a n z , von Siders, L an d 
vogt von M onthey 1538 und 1539. —  15. F r a n z , von 
Siders, B annerherr von Siders 1573, L andvog t von 
M onthey 1580 und 1581. —  16. P e t e r m a n n , von 
S itten , Z en denhaup tm ann  von S itten  1540, L andvogt 
von H ochtal 1546, K astlan  von S itten  1568. —  17. 
F r a n z , von Siders, B annerherr von Siders 1600, L an d 
vogt von St.. M aurice 1607 und 1608. —  18. St e p h a n , 
von S itten , L andvog t von S t. M aurice 1675, Landes
schreiber 1687, K astlan  und B annerherr von S itten  
1688, L an deshaup tm ann  1698 und 1699. —  Vergl. 
B W G  V, VI. —  Im esch : Landratsabschiede. —  F u rre r
I I I .  —  S taa tsa rch . S itten . — Arch. V aleria. —  Siehe 
auch A rt. I n  G a s s e n . [d . i.]

P L A T E L .  Fam ilie von Senarclens (W aad t), die sich 
1831 in B ern einbürgerte . — E d m o n d  J e a n ,  * 1846. 
Chemiker, D irek tor der eidg. Münze 1880, f  1895.[H.T.]

P L A T T E L ,  H e n r i  D a n i e l ,  Maler, 1803-1889, aus 
einem Geschlecht, das aus Paris nach  Genf zog und  sich 
E nde des 18. Ja h rh . do rt niederliess, ste llte  in den P a ri
ser Salons aus. — S K L .  [C. R.]

P L A T T E N ,  F r i t z ,  * 8 . v u . 1883 als Sohn des 1890 
n a tu ra lis ie rten , aus Müden (Preussen) stam m enden 
P e t e r ,  von T ab la t (St. Gallen), Schlosser, S ek re tä r der 
sozialdem . P a rte i der Schweiz 1915-1918, Mitglied des 
Gr. S ta d tra ts  von Zürich 1917-1922, des N a tiona lra ts 
1918-1922, des O ltner A ktionskom itees (L andesstreik) 
1918, M itgründer der K om m unistischen P a rte i (s. d.) 
der Schweiz, leb t seit 1924 in M oskau. —  Der Landes
streikprozess... 1919. —  Jahrbuch der eidg. Räte 1922.
—  E . Schenker : Die sozialdem. Bewegung in  der 
Schweiz. [E. H .]

P L A T T E R .  Aus dem  W allis stam m ende, m it Tho
m as (Nr. 1) in Basel eingew anderte, 1534 daselbst ein
gebürgerte , 1711 im  M an
nesstam m  t  Fam ilie. W ap
pen  : in Blau au f Silber
p la tte  auffliegende weisse 
T aube. — 1. T hom as,
* 10. II. 1499 zu Grenchen 
(V ispertal), t  26. i. 1582, 
zu Basel, e rst Geisshirt, 
dann  fah render Schüler, 
sp ä ter Seiler, dann K or
rek to r u. B uchdrucker, 
schliesslich R ek to r der 
Lateinschule au f Burg 
(Pädagogium ), Verfasser 
einer b e rü h m t geworde
nen ku ltu rgesch ich tlich  
in te ressan ten  Selbstb io
graphie , der besten  ihrer 
A rt aus dem  16. Ja h rh . ;
B esitzer eines der drei 
G undeldinger Schlösser.
— 2. F e l i x ,  * O ktober 
1536, Sohn von N r. 1, Dr. 
m ed., Professor, w ieder
ho lt R ek to r der U niversi
tä t ,  S tad t- und Spitalarzt, 
genoss einen bedeutenden

Thom as P la tter .
Nach einem Stahls tich von 

P. Aubry  (Schweizer. Landes- 
hibl. Bern).

f  in Basel 28. v u . 1614, 
R u f auch  im  Auslande. 

Die Fürstenhöfe  von B aden, B randenburg , Sachs n 
und W ü rttem b erg  suchten  seine ärztliche Hilfe ; auch 
bei K önig H einrich IV . von F ran k reich  s tan d  er in 
G unst. E r veran lasste  die G ründung eines botanischen 
G artens und  einer A natom ie in Basel und is t in den 
Ländern  deu tscher Zunge der früheste  V e rtre ter der 
von Vesal eingeschlagenen anatom ischen R ich tung . 
Grosse V erdienste erw arb sich P. in der P estzeit 1563 
und 1564. V erfasser zahlreicher Schriften m edizini
schen und k u ltu rh is t. In h a lts , d a ru n te r  De corporis
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h um a n i structura et u su  (m ehrbändig). —  Briefwechsel 
m it seinem  V ater aus der S tud ienzeit in M ontpellier.
—  U n iv ersitä tsb ib lio thek  und  S taa tsa rch iv  Basel. —

A D B .  —  A utobiogr., hgg. 
v. G. A. S erhard . —  Th. u . 
F . P . Z u r  Sittengesch. des 
lß .  Jahrh. bearb . v. H ein
rich Boos. [Th. N o r d m a n n . ]

P L A T T E R .  J u l i u s ,  
* 27 . XII. 1844 in K aste l
ru th  (Tirol), Professor an  
der U n iv ersitä t Zürich 
1879 -1884  , Professor der 
S taatsw issenschaften  an  
der E . T . H . von 1884 
an , f  1923. Verfasser zahl
reicher Schriften  volks
w irtschaftlichen  und so- 
zialpolit. In h a lts .—  Z S S t.
1923. —  N Z Z  1923, Nr.
1612. —  G. v. W yss : 
Hochschule Zürich, p. 
8 8 .  [Theod. N o r d m a n n . ]  

P L A T T N E R .  Fam ilien 
der Ixte. Baselland und 
G raubünden.

A. K a n to n  B a se lla n d . 
E ine u rsp r. aus Lausen 

stam m ende, seit 1700 in Liestal vorkom m ende Fam ilie. 
Von L iesta l s ta m m t eine zweite Fam ilie des N am ens. 
Zur ersteren  gehört —  1. J o h a n n  H e i n r i c h , 1795- 
1862, erst Sp innereibesitzer in N iederschöntal, M it
glied der ersten  provisorischen R egierung v. Baselland 
1831, nach  der K on stitu ie ru n g  des K an tons P räsid en t 
des R egierungsrates 1833, w urde 1844 als R eg .-R at 
n icht w ieder gew ählt ; N a tio n a lra t 1849-1852, f  in 
O lten 18. x . 1862. — Baselland. Ztg., 23. x . 1862. — 
Seiler : S ta m m b a u m .—  K arl W eber : Die Revolution 
im  Kanton Basel. — A. Iselin-V ischer : Die indus
trielle E ntw icklung von Niederschöntal. — 2. O t t o , 
* 29. VI. 1886 in L iestal, K u n stm ale r, Schüler H odlers.
—  S K L .  [ K .  G a u s s .]

B. K a n to n  G ra u b ü n d e n . Fam ilie aus U ntervaz
(G raubünden). —  J o h a n n e s ,  F rühm esser der K irche 
zu Chur 1488. —  1. P la z id n s ,  * 23. I. 1834, Prof. in 
Schwyz 1859, in A lts tä tten  1860-1861, in Zug, wo er 
R ek to r der K antonsschu le  w urde, 1862-1863, Prof. und 
V izerektor der b ü ndn . K antonsschule  Chur 1864-1870, 
des Gr. R a ts  1859-1904, m ehrm als dessen P räsiden t, 
R eg ie ru n g ss ta tth a lte r 1873-1874, R egierungsrat 1884- 
1887, R eg .-P räs. 1886, E rziehungsrat 1872-1877, 1877- 
1883 ; Mitgl. der S tandeskom m ission 1879, 1881-1883, 
1888-1893, sowie m ehrerer an d ere r B ehörden. Die 
H au p tverd ien te  PI. hegen au f dem  Schulgebiete, sowie 
in seinen zahlreichen P ub likationen . A uf historischem  
G ebiete w ar er eifrig tä tig , publiz ierte  1874 die Raeteis 
von L em nius, gab 1882 deren deutsche U ebersetzung 
in G edichtform  heraus, publiz ierte  1890 die Historia  
Raetica des U lrich Campeil. M itarbeiter bei der H eraus
gabe der Eidg. Absch., deren Generalreg. (1245-1555) er 
1Ì578 kom pilierte. Die Gesch. des Bergbaues in  der 
östlichen Schweiz erschien 1878. PI. schuf auch  als 
D ram atiker, E p iker und  L yriker W erke von bleiben
dem  W erte ; erh ie lt 1918 von der Schillerstiftung einen 
Preis. —  2. S a m u e l ,  B ruder von Nr. 1, * 1838 in U n te r
vaz, F ü rsp recher in S t. Gallen, dann  Jo u rn a lis t, R e
d a k to r des N euen Tagblatts der Stadt S t. Gallen, der 
Rorschacher Zeitung  und 1866-1870 der Vorarlbergischen 
Landeszeitung  in Bregenz, des B ündner Tagblatt 1871- 
1890, t r a t  dann  in den S taa tsd ien st bis 1899, f  in Chur- 
waldcn 23. II. 1908. P . w ar in Chur Mitglied m ehrerer 
B ehörden, schrieb als D ich ter n ebst zahlreichen Ge
d ich ten  Donat v. Vaz ; Guardaval ; Sigband  ; Don 
Allegro u . a. m . —  3. W i l h e l m ,  Sohn von Nr. 1, * 6. I. 
1868, seit 1904 des K leinen S ta d tra te s  von Chur, Se
k re tä r  des Ju s tiz - , Polizei- und S an itä tsd ep artem en tes 
des K ts. G raub., des Gr. R ates seit 1909, P räsid en t 1915, 
R egierungsrat 1917-1926, publiz ierte  : Die Entstehung  
des Freistaates der drei Bünde und  sein Verhältnis zur  
allen Eidgenossenschaft (1895). —  Vergl. K reyenbüh l :

Plaz. Plattner (1920). — R obbi : Die Standespräs. 
u. Vizepräsidenten des K ts. Graub. —  Bündner Tagblatt 
1908, Nr. 52. —  W eber : N alionallitteratur. [A. v. C.] 

P L A T Z H O F - L E J E U N E ,  ÉDOUARD, * 30. VI. 1874, 
von Solingen (R heinpreussen), B ürger von Paudex  
(W aadt) 1905, D r. ph il., P fa rre r in L avey  1914, B ullet 
1916, Scherzingen (T hurgau) 1927, Schriftste ller, Ver
fasser von religiösen und sozialen S tud ien . [M. R.] 

P L E I G N E  (deutsch  P l e e n )  (K t. Bern, Bez. Dels- 
berg. S. G LS). Gem. und  Dorf. Plenna  1179 ; Blennes 
1213. Spuren  früherer E isenm inen. P . w urde von den 
Edlen dieses N am ens ans K loster L ützel v e rk au ft, 
was zu einem langen S tre it fü h rte , der 1592 durch ein 
U ebereinkom m en beigelegt w urde. L ützel v e rzich te te  
erst 1765 au f seine R echte. W ährend  des 30jährigen 
Krieges w urde P . 1637 zerstö rt. Die St.. P e ter und  Paul 
geweihte K irche w urde 1787 n eu gebau t und  1864 
eingew eiht. Die K o lla tu r gehörte bis 1780 den ITallwyl, 
h ierau f dem  Bischof von Basel. T aufreg iste r seit 1660, 
E he- und S terbereg ister seit 1666. —  T rouillat. —  D au- 
court : D id .  IV . — V au trey  : Notices V. [G. A.]

P L E I V  (K t. G raubünden . S. G LS). T alkirche und 
H of bei Villa im  Lugnez. D er Nam e b ed eu tet lediglich 
« P farrk irche » (ecclesia plebeia). 1322 w ird die K irche 
als « in bürge » stehend  bezeichnet. Sie w ar dem gem äss 
befestig t. Spuren der M auern sind noch erkenntlich . Im 
G egensatz dazu w ar Villa die unbefestig te  Siedelung. 
Die K irche zu PI. is t dem  hl. V incentius gew eiht. Sie 
bestan d  schon im  A nfang des 9. Ja h rh . und  w ar königli
che E igenkirche. Im  14. Ja h rh . w ar die K irche im  Be
sitze der F reiherren  von B elm ont. N ach dem  A usster
ben der B elm ont ging der K irchensa tz  an die Fam ilie 
von Sax über. E r w ar Lehen vom  B istum  Chur. Bis 
fast zur M itte des 16. Ja h rh . blieb PI. die Talk irche von 
Lugnez. In  P leiv w ar das B ap tis te riu m  und  der F riedhof 
fü r die L eu te  des ganzen Tales. Die K irche w ar reich be
g ü te rt. T aufreg ister seit 1633, E hereg . seit 1700, S terbe
reg. seit 1688. —  M ohr : Cod. d ipi. — N üscheler : Gottes
häuser. —  P u rtsch e r in J H G G  1911. — Sim one! : 
Weltgeistliche. —  P fa rrarch iv  P leiv. [A. v. C.]

P L E P P ,  J o s e f ,  1595-1642, A rch itek t, Feldm esser 
und Maler in B ern, Sohn des G lasm alers H a n s  J a k o b  P. 
aus Chur (S K L ),  W erkm eister am  M ünster in Bern von 
1634 an, der CG 1635, zeichnete u . a. den G rundriss und 
A nsichten von Schloss und S ta d t L enzburg, eine An
sicht von A arburg  und eine A nsicht der S ta d t Bern von 
Süden (H ist. Museum B ern), die au f seiner B ernerkarte  
von 1638 (N ova et compendiosa inclyta Urbis et A gri 
Bernensis descriptio geographica) rep roduziert ist. — 
S K L . —  LL . —  L L H .—  S a l o m o n ,  B ruder des vorgen. 
H ans Jak o b , Schulm eister in Zofmgen, Prof. der P h i
los. in B ern 1578- +1583. — W vss : Bieter Schulwesen. 
— B ähler in B T  1924, 50. ' [H. T.]

P L E S S I S - G O U R E T ,  d u .  Adelige, aus d. B retagne 
stam m . Fam ilie. W appen : gev ierte t, 1 u . 4 in Silber ein 

schw arzer Adler, 2 u. 3 in R o t ein gol
dener B alken. Das G eschlecht re icht 
zurück au f — 1. É L IE ,  1581-1656, 
H errn  von La P rim aye und Le Plessis, 
B aronvon L odijk  (H olland), O berst u. 
G eneral-Q uartierm eister der französi
schen Arm ee in H olland ; er w urde 
1637 vom  Prinzen von Oranien m it der 
Schaffung eines N etzes von schiffba
ren K anälen  vom  R hein  zur Rhone 
b e tra u t ; so kam  er in die W aad t zum 

Bau des E ntrerocheskanals und k au fte  die H errschaft 
É p en d e s .—  2. A n d r é ,  1632-1719, Sohn von N r. 1, H err 
von Épendes, d iente in P reussen u. H olland u. w urde 
In fan te rieo b ers t in kaiserlichen D iensten . — 3. I s a a c ,  
1627-1681, B ruder von N r. 2, H err von B avois in der 
W aad t u. L ü tzau  in B randenburg , General, G esandter 
des K u rfü rs ten  von B randenburg  in der Schweiz, B ür
ger von B ern. —  4. E m m a n u e l ,  1667-1744, Sohn von 
N r. 2, H err von Épendes u. Oppens, zeichnete sich in 
Villmergen aus. —  5. F r a n ç o i s ,  * 1755, O berstlieu te
n a n t in  bernischen D iensten , erhielt fü r hervorragende 
D ienste die goldene Medaille. —  6. É l i s e ,  1826-1891, 
G attin  des französischen Senators de Pressense. V erfas
serin von Jugendschriften , P h ilan th ro p in . —  7. G e o r -

Felix P la t te r  um  1584. 
Nach einem Kupfers tich von 

Hans Bock dem Aeltcrn 
(Oeftentl. Kunstsammlg .  Basel).



PLETSGHER PLUMHOF
GES, 1838-1913, A rzt i n  Orbe, Professor der Zoolo
gie und  der vergleichenden A natom ie an  der A kade
mie L ausanne 1870-1885, V erfasser zahlreicher wissen
schaftlicher W erke. —  8.  T h é o d o r e , P rä fek t von Nyon 
1872-1878, N a tio n a lra t 1877-1878. —  de M ontet : Diet.
—  Livre cl’Or. —  P aria  : Descendance ... [M. R .]

P L E T S C H E R ,  G L E T S C H E R .  Seit dem  15. Ja h rh .
au ftre ten d es Schleitheim er B ürgergeschlecht, von wel
chem Glieder 1874 auch  Schaffhauser B ürger w urden.
—  1. S a m u e l ,  1838-1904, F ü rsp recher, Lokalhistoriker, 
H erausgeber der Randenschau  und  V erfasser von Mo
nographien über R an denburg  und K üssaburg , schrieb 
auch G edichte. —  W anner : Schaffh. Geschichtsschrei
ber d. 19. Jahrh. — Festschrift des K ts. Schaffh . 1901. — 
K atalog  d. Schaffh. S tad tb ib i. — 2. G e o r g ,  * 1818, 
R eg ierungsra t 1876-1888 —  3. H e i n r i c h ,  * 20. x . 1878, 
Dr. ju r .,  R eg ierungsra t 1911-1915, S ta d tp rä s id e n t von 
Schaffh. seit 1919. —  S Z G L . —  US. [ S t i e f e l .]

P L E U J O U S E  (deutsch  P l O t z i i a ü S E N  ; la t. P lu-

Schloss Pleujouse um 1840. Nach einer Lithographie 
von J .  F. Wagner.

viosa) (K t. Bern, Bez. P ru n tru t .  S. GLS). Gem. u . Dorf. 
Seine Geschichte fä llt m it derjenigen des gleichnam igen 
Geschlechts zusam m en. P lu iusa  1105 ; Nuwemburc  
1141 ; Pluhusen  1433. E inige Teile der B urg P. aus dem
10. oder 11. Ja h rh .,  u . a. ein Teil des H a u p ttu rm s  
bestehen noch. M ehrere der edlen G eschlechter der Ge
gend besassen in P . B urglehen, durch  die sie zur 
V erteidigung des Schlosses v erp flich te t w aren . U n te r 
dem  Basler Bischof Jo h an n  von Venningen w urde P. 
verpfändet. Es ging sp ä ter an  die Asuel, den Chevalier 
de N an t, dann an  die H erren  von M örsberg über. Im  
Krieg dieser le tz te m  gegen die Eidgenossen 1424 w urde 
das Schloss P . v e rb ran n t. Es blieb bis 1583 im  Besitz 
der M örsberg und  kam  h ierau f an die Grafen von Or- 
tem burg. W ährend  des 30jährigen K riegs bem ächtig ten

sich die von B aron M artin  von Degenfeld befehligten 
Franzosen des Dorfs P . und verw üsteten  es. Beim 
Tode der W itwe Marie M agdalene von O rtem burg  kam  
das Schloss w ieder an  den Bischof von Basel (1660). 
Im  18. Ja h rh . w urde es vom  F orstm eiste r des F ü rs t
bischofs bew ohnt, w ährend der französischen R evolu
tion aber als N ationaleigentum  v erk au ft. Man rich te te  
eine W irtsch aft darin  ein, und  es blieb bis ans E nde 
des 19. Ja h rh u n d e rts  bew ohnt. 1924 w urde es von 
einer Gesellschaft erw orben, die b em ü h t ist, es vor dem 
Verfall zu bew ahren. Bevölkerung : 1818, 205 Einw . ; 
1920, 105. — Das Geschlecht P . spielte in der Gegend 
eine gewisse Rolle. Es erlosch anfangs des 15. Ja h rh .
—  T rou illa t. — V au trey  : Notices I I  ; Evêques I, 395.
— W . Merz : Schloss Pleujouse  (Ms.). —  G, Amweg : 
Le château de Pleujouse. [G. A.]

P L O N G E O N ,  P L O N J O N .  f  G eschlecht der S ta d t 
Genf, das die H errschaft Bellerive besass. W appen : in 
R o t ein m it drei grünen  K leeb lättern  belegter Q uerbal
ken. —• 1. L o u i s ,  Syndic 1509 und 1519, w ar einer der 
bedeu tendsten  der vom  Bischof Jo h . von Savoyen 
abgesetzten  « E idguenots ». — 2. H e n r i ,  A u diteu r 1580, 
t  1584. — 3. G e o r g e ,  1565-1610, des R ats der CG 
1605, abgesetzt, weil er eine K om pagnie fü r die D ienste 
des Herzogs von Savoyen ausgehoben h a tte . —  Der 
Nam e des Geschlechts verblieb einem  G ute, zu dem  der 
heutige P arc  des E aux-V ives gehörte. —  Vergl. Galiffe : 
Not. gén. I I I .  —  G autier : Hist, de Genève. [C. R.]

P L O Y A R D .  Fam ilie französischen U rsprungs, die 
sich zuerst in H am burg , im  17. Ja h rh . aber in Lyon und 
Genf niederliess und  sich 1693 in  Genf e inbürgerte . Sie 
erlosch im 19. Ja h rh . W appen : in Silber ein m it drei 
grünen K leeb lä ttern  belegter, b lauer Schrägbalken.
—  1. J e a n  L o u i s , 1702-1777, g ründete  eine bedeu tende 
H andelsfirm a in Marseille und  w ar d o rt K onsu laragen t 
von D änem ark und Norw egen.—  2. N i c o l a s  T h é o d o r e , 
1741-1821, d iente 1754-1770 in der dänischen und 1770- 
1775 in der russischen M arine, t r a t  d a rau f w ieder in 
dänische D ienste, w urde 1777 in D änem ark geadelt und 
K äm m erer, dann  Vogt von F lensburg  (Schleswig) und 
S ta a ts ra t. —  Vergl. R évérend : A nnuaire  de la nobl. 
/rarop.J 924, p. 3 6 8 .—■ Fam ilienpapiere. [H. Da.]

P L Ü S S .  Fam ilien  der K te . A argau, Basel u. Bern.
A. K a n t o n  A a r g a u .  B ürgergeschlechter der S tadl 

Zofmgen (1620, 1744, 1844, usw.) und m ehrerer O rt
schaften  in deren U m gebung (M urgenthal, R yken , A ar
burg), deren gem einsam er S tam m v ate r im  16. Ja h rh . 
aus F rankreich  (Nîmes) eingew andert sein soll. — 
Schauenberg-O tt : Stammregister von Zofingen. —  A u 
g u s t ,  Dr. phil., * 1879 in L angentha l, b earb e ite te  die 
Bde. 8 und 9 der F R B ,  w ar M itarbeiter m ehrerer h ist. 
Zeitschriften  (A S G , B T , A H V B , A H S ),  R ed ak to r des 
A SG  von 1905 an  ; verf. besonders eine Gesch. der 
Freiherren von Grünenberg, f  10. IX. 1905. —  LI. Ttirler 
in B B  G V I. [H.  Tr.]

B. K a n t o n  B a s e l .  L ehrerfam ilie aus R yken bei 
M urgental (K t. A argau), 1867 in Basel 
eingebürgert m it J o h a n n ,  1811-1890, 
L ehrer. W appen : in Blau m it silber
nem  Schildrand ein goldener sch reiten 
der Löwe, überlegt m it einem  silber
nen A nker. — 1. T h e o d o r ,  1845- 
1919, Sohn des V orgenannten , Dr. 
phil. in Bonn 1865, n a m h afte r k lassi
scher Philolog und L ehrer, am  Oberen 
G ym nasium  in Basel seit 1880. —
2. B e n j a m i n , 1851-1921, Dr. phil.,

B otaniker, Verfasser einer Anzahl trefflicher Büchlein 
zur E in führung  in die K enn tn is der einheim ischen Flora, 
sowie eines Leitfadens der Naturgeschichte. L ehrer an 
der R ealschule in Basel. — B erichte  des Basler G ym na
sium s und der Basler R ealschule. —  S L  1919, 1921. — 
Basler Nachrichten 1919, Nr. 492. [C. Ro.]

C. K a n t o n  B e r n .  Bürgerliches G eschlecht der 
S tad t B ern. J a k o b ,  Schneider, von A arburg , B urger
1613. W appen  : in Blau au f grünem  D reiberg ein gol
denes H auszeichen, bese ite t von zwei gold. S ternen. Das 
Geschlecht zählte  in ä lte re r Zeit bes. H andw erker und 
Geistliche. —  L L . —  Gr. [H. Tr .]

P L U M H O F ,  H e n r i ,  1836-1914, von B evensen (H an-
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no ver), E h ren b ü rg er von Vevey, kom ponierte  p a tr io ti
sche K a n ta ten , sowie die Musik der W inzerfeste in 
Vevey von 1889 und 1905. [M. R.]

P L U R A ,  C a r l o ,  von L ugano, H olzbildhauer, |  ge
gen 1735, soll nach  Füssli in m ehreren  K irchen T urins 
gearb e ite t haben . —  Füssli : Gesch. d. besten K ünstler.
—  S K L .  [C. T . ]

P L U  R S  (ita l. PlURO) bilde te  einen Teil der bündn .
G rafschaft K läven  an  der Grenze des H ochgerichts 
Bergell. D er O rt bildete eine eigene Podesteria  und war 
nach B erichten  der Zeitgenossen von sehr w ohlhabenden 
L euten  bew ohn t. Am 25. v m . 1618 is t er durch  den 
S turz  des Berges Conto zerstö rt w orden. — Sprecher : 
Rhät. Chronik, p . 172. —  A nhorn : Erschröckenliche 
Z eitung  wie der Flecken P lvrs ... Untergängen. —  Crolla- 
lanza : Storia del Contado di Chiacenna. [B. M.]

P O C H O N .  Fam ilien der K te . F re ibu rg , N euenburg, 
Bern und W aad t.

A. K a n t o n  F r e i b u r g .  A lte B ürgerfam ilien von Cugy, 
D om pierre und Vesin, deren  N am e seit 1364 in A um ont 
und seit 1395 in F re ibu rg  erw ähnt w ird. — J e a n ,  in 
A um ont 1411. —  F r a n ç o i s ,  B annerherr, W o h ltä te r 
der K irche Cugy 1728. —  G um y : Regeste de Hauterive.
— G rangier : A nnales d’Estavayer. —  Dellion : Diet. IV, 
464. (J. N.]

B. K a n t o n e  N e u e n b u r g  u n d  B e r n .  Fam ilie von 
C ortaillod, die seit dem  16. Ja h rh . b ek an n t ist. Sie 
s ta m m t vielleicht ab  von einem É m o n e t  P. in Böle 1441. 
Ein Zweig, dem  m ehrere Goldschm iede en tstam m en, 
liess sich 1801 m it J e a n  A l e x i s  (* 1769) in Bern nieder 
und bü rg erte  sich 1871 daselbst ein. —-125. Gedenkfeier 
1926. —  W appen : in R o t über grünem  D reiberg ein 
goldenes A nkerkreuz ; Schildhaupt von B lau m it einem 
goldenen S tern . —  A d o l f ,  * 17. XI. 1869, Goldschm ied, 
eifriger Sam m ler und  Zeichner von M ilitärb ildern  und 
Schriften , bes. ü b er die Schw eizerregim enter in  frem den 
D iensten , veröffen tlich te  m it A. Zesiger Schweizer 
M ilitär 1700-1875, liess au f seine K osten  durch  den 
österr. M ilitärschriftsteller F re iherrn  v . Schram m - 
Schiessl die Gesch. des öste rr. Schw eizerregim ents 
Bürkli (Ms.) verfassen . M itarbeiter des H B L S .  — Zu 
einem  ändern  Zweige gehört-—• F r i t z  P .-Je n t, * 1875, 
Verleger des B und. [H. T.]

C. K a n t o n  W a a d t .  G eschlecht von Chavannes 
le Chêne (vor 1622), sp ä te r vnn Chêne Paqu ier. [M. R.]

P C  G O R E L L I ,  P O C O B E L L O .  Edles Geschlecht, 
das schon 1241 in Lugano, sp ä te r  in Me- 
lide e rw ähnt w ird, wo es erlosch. Es 
spielte  gegen E nde des 15. Ja h rh . 
eine bedeutende Rolle in  den K äm pfen 
zwischen den G hibellinen und den 
W elfen von Lugano. W appen  des Zwei
ges von Lugano : gespalten  von Silber 
und B lau, d a rü b er ein gelber Löwe 
a u f  gelbem  Boden, ü b erh ö h t von einem 
schw arzen Adler. Zweig von Melide : 
in Blau ein T urm  m it gelbem  Dach, 

beseitet von zwei steigenden gelben Löwen. —  1.-2. 
A r d i c i o  und  F o r m a z i o ,  von Lugano, B rüder, N otare, 
e rw ähn t 1294-1299. — 3. C r i s t o f o r o ,  erw ähnt 14-40- 
1442, procuratore von L ugano. —  4. G i a c o m o l o ,  pro
curatore von Lugano 1456. — 5. U r b a n o ,  erw ähnt von 
1430 an , f  vor 1473, Caneparo des L uganerta ls 1442- 
1459, B ürger von M ailand 1455. —  6. P i e t r o ,  Sohn von 
N r. 5, t  von 1473, procuratore von Lugano 1465. -—
7. A l b e r t i n o  oder A l b e r t o , erw ähnt seit 1478, pro
curatore von Lugano 1482 und A bgeordneter der T al
schaft zum  Herzog von M ailand. — 8. G i o v a n  D o n a t o , 
A bgeordneter Luganos zum  H erzog von M ailand 1479.
— 9.-10. L o d o v i c o  und G i o v a n n i  P i e t r o , von Lugano, 
K astlane  des Castello piccolo von Bellinzona 1499. —
11. G a b r i e l e , erw. 1512-1522, zeichnete sich 1512 
bei der Belagerung des Schlosses Lugano aus. Bei der 
E innahm e Luganos durch  die F ranzosen nach  der 
Schlacht bei M arignano w urde er von diesen m it ändern  
M itgliedern seiner Fam ilie v e rb an n t und  1517 von den 
Schweizern begnadig t. —  12. A l e s s a n d r o , C horherr 
von Lugano 1517-1531, nach  der Schlacht von M ari
gnano v e rb an n t, k eh rte  1517 zurück. — 13. N ic o l ò  
verm ach te  1545 dem  K apite l Lugano die Z ehntenrech te .

die er in Croglio besass. W ahrsch. is t er iden tisch  m it 
einem P ., der 1515-1517 v e rb an n t w urde. —  14. A n 
d r e a , G eneralcaneparo des L uganerta ls 1517, wird 
noch 1532 e rw ähn t. — 15. L f.l i o , von Lugano, Gold
schm ied, erw. 1533-1571. — 16. A n t o n i o , Leibarzt 
K arls V. —  17. A n t o n i o , vielleicht Sohn von Nr. 14. 
erw. von 1542 an ; G eneralcaneparo  des L uganerta ls 
1548-1550, A bgeordneter an die T agsatzung  1548 we
gen des K onflik ts m it Carona und Ciona, einer der 
Z ollpächter von Lugano 1550-1554, einer der Schweiz. 
G esandten in Compiègne 1549 in der Frage über den 
ausstehenden  Sold, w arb 1542 als H au p tm an n  in 
französischen D iensten 475 Soldaten an u n d  käm pfte  
im P iem ont ; 1554 w ar er als W erbeoffizier fü r den H er
zog von T oscana tä.tig, f  vor Ju n i 1556 in französischen 
D iensten. — 18. B a t t i s t a , von Lugano, Maler, erw. 
1599 ; vielleicht s ta m m t ein a ltes Gem älde in der 
K a th ed ra le  Lugano von ihm . — 19. B a r t o l o m e o , 
G eneraladvokat der Vogtei Lugano 1653. —  20. GIO
VANNI, N achkom m e von N r. 16, Dr. theo l. und Dr. ju r., 
erw. 1661-1679 als Schweiz. A gent beim  P ap ste , w ahrsch. 
auch A gent Spaniens 1679, v e rw and te  sich 1669 beim  
röm ischen H of zur E rlangung  von B eiträgen fü r die 
B efestigung von R appersw il. K aiserlicher R a t ; ver
öffentlichte 1661 : ... Orationem dictam in  Quirinali ad 
Sanrtissim um  DD. A lexandrum  V I I  pro cathol. Helvetia  
legalis. —  21. F i l i b e r t o , V erw andter von N r. 20, 
Je su it, e rw ähnt 1679 als P rediger des K aisers. —  22. 
A n t o n i o  M a r i a , f  1682, in Lugano, K apuziner, As
sisten t des O rdensgenerals. —  23. G i u l i o , 22. x . 1766- 
22. IV. 1843, von Melide, Ingenieur im  P iem ont, H a u p t
m ann  der ro ten  Freiw illigen von Lugano 21. I. 1798. 
Mitglied der provisorischen R egierung von Lugano 1798 
und 1799, des Gr. R ats 1806-1830, S ta a ts ra t 1815-1836, 
O berst, schuf als Ingen ieur u. a  das P ro jek t der gros- 
sen Brücke von Fre ibu rg  1826, die S trasse  über den 
M onte Ceneri 1805, die S trasse  von der Tessinergrenze 
nach Chur über den S. B ernardino 1818-1819, wofür er 
E h ren b ü rg er von G raubünden  w urde. •— 24. F r a n 
c e s c o  G i o v a n  M a r i a , Sohn von N r. 23, * 1. m .  1794, 
t  24. iv . 1869 in Melide, Ingen ieur, Kriegskom m issär 
1824, des Gr. R a ts  1830, S tabschef der Tessiner T ru p 
pen 1836. —  Vergl. A H S  1914, 1916, 1919, 1925. — 
Corti : Fam iglie  patrizie del C. T icino. —  A S  I. — 
A S H R .  —  Period, de soc. stor. com. IV . —  BStor. 1879, 
1882, 1889, 1891, 1895, 1904, 1906, 1912, 1915, 1927. 
1928. —  M onitore di Lugano  1921, 1923, 1924. — Ve- 
gezzi : Esposizione storica. — E. P o m e tta  : Come it 
Ticino. — A. Baroffio : Storia del C. T icino. —  M onti ; 
A tti.  —- W irz : Regesten. —  L L . —  Franscin i : La 
Svizzera italiana. —  Derselbe : Storia della Svizzera 
italiana. ■— E. M otta : Nel primo centenario dell’ind i
pendenza del C. T icino. —  La Liberté, 5. ix . 1924. — 
W astler : Steirisches K ünstler-Lexikon. —  L. B ren tan i : 
Miscellanea storica. [C. Trezzini.]

P O D E S T À ,  P O D E S T A T ,  P O T E S T A S  nann te  
m an  im Tessin und  in Ita lien  die G ouverneure oder Ver
t re te r  des L andesherrn . Sie fü h rten  auch den T itel Rector 
und  m anchm al Vicar. Der G ouverneur des L ugan erta] es 
hiess gewöhnlich capitaneo oder capitano, derjenige von 
Bellinzona commissario, derjenige von Locarno Rector 
und Generalvicar, derjenige von Blenio Rector. E in P. 
wird zum  erstenm al 1182 im  O bertessin erw ähn t. 
Gewöhnlich w ar der P o desta t ein F rem der und w ech
selte alle Ja h re . M eistens h a tte  er einen S te llv e rtre te r 
oder V ikar, besonders wenn er n icht selbst im  L ande 
w ohnte . Seine Befugnisse w aren besch rän k t durch  die 
R ech te  des L andesherrn  oder durch  lokale F re iheiten  ; 
sie be tra fen  besonders die G erichtsverw altung.

Es scheint, dass in den am brosianischen Tälern an 
fänglich ein einziger P o d esta t am te te  (noch 1228). Von 
ca. 1230 an  h a tte n  das Blenio- und das L ev en tin a ta l 
je  einen eigenen P ., der von den D om herren von Mai
land  das Tal gewisserm assen in P a c h t ftota fictaritia) 
besass. Man begegnet dieser Art der In v e s titu r  wenig
stens um  das E nde des 13. Ja h rh . D er P o d esta t b ildete 
die erste In stan z  und , m it dem  R at der T alschaft, die 
zweite In stan z  in Zivilsachen, m it A usnahm e der k irch
lichen A ngelegenheiten. Gegen seine E ntscheide be
stan d  das A ppella tionsrech t an  die placita donnegalia
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ln  S trafsachen  besass er, m it dem  R a t, die niedere und 
die hohe G erich tsbarkeit und  zw ar ohne B eschränkung 
und ohne A ppellation . D er R ek to r des B leniotals ku m u 
lierte  m anchm al sein A m t m it dem jenigen eines avo- 
gad.ro ; m it der Zeit gelang es ihm , die R echte der D om 
herren  b e träch tlich  zu verm indern  ; das A m t w urde 
ta tsäch lich  erblich, wie cs auch  fü r Biasca der Fall w ar 
(s .  A rt. O r e l l i ). Der P .  der Le ven tin a  resid ierte  in 
Fai do oder Giornico, derjenige des B leniotals gew öhn
lich im  Schloss Serravalle . W ahrsch . gab es einen Po- 
d e s ta ten  fü r Claro und  die ben ach b arten  D örfer ; 
1355 wird einer fü r Claro, Bresciano und Osogna er
w ähnt, 1374 ein R ek to r fü r Gnosca und G orduno. In 
Mendrisio w ird der P . im  15. Ja h rh . erw ähn t. In Lo
carno fü h rten  die drei H ä u p te r  der A delskorporation  im 
15. Ja h rh . den T ite l eines P . Auch an der Spitze der 
a lten  se lbständ igen  Gem. s tan d  oft ein P o d esta t m it 
b esch ränk ten  V ollm achten, z. B. in M orente (15. Jah rh .), 
G am barogno u . a .  O.

Mit dem  Beginn der H errschaft der Eidgenossen 
übernahm en die V ögte im  allgem einen die Befugnisse 
der früheren  P o d esta ten  oder der avogadri. M anchm al 
werden sie in den U rkunden  als P  bezeichnet. Das A m t 
blieb in den selbständigen Gem. bestehen , so auch bei 
den cayitanei von Locarno. —  K . Meyer : Blenio u . Le- 
ventina. —  Derselbe : Die C ap itam i von Locarno. — 
BStor. 1880. —  E. P o m e tta  : Come il Ticino. — G. F e 
rne tta  : Briciole di storia bellinzonese. [C. T r e z z i n i .] 

Die B ezeichnung P . findet sich auch in den ita lien i
schen T alschaften  G raubiindens (Bergoli und Puschlav . 
n icht aber im  Misox) für den K reisp räsiden ten . Quadrio 
füh rt sie au f F riedrich  I. zurück. Zum  ersten  Mal 
ersch. der T itel u rk . 1293 (potestas vallis Bregalliæ). 
U rspr. bischöfl. B eam ter, dessen W ahl allm ählich an 
die Gem einde überging. —  Auch die b iindn. A m t
leute in T irano, M orbegno, T rahona, Teglio, P iuro  u. 
Borm io fü h rten  den T ite l P . —  S. V. Vassal! : Das Hoch-
n e v i  r h l  7 -ìevnell  IL* T i

PO E SC H U N G . t  G eschlecht der S ta d t R appersw il, 
das sich 1572 und  1584 e inbürgerte . W appen : H aus
zeichen. —  M e c h t i l d i s , Æ btissin  von H erm etschw il 
1687, t  1688. -— v . M ülinen : Helvetia sacra. — St.adt- 
arch . R ’wil. [M. Silin.]

P O E T Z S C H ,  G u s t a v e ,  aus einer 1873 in N euenburg 
eingebürgerten Fam ilie  von B reslau, M aler, * 17. XII.
1870 in N euenburg , e rw ähnt im  S K L .  [L .  M .]

P O F F E T .  Alte F reiburger Fam ilien von A ltersw il,
Bösingen, D üdingen, S t. U rsen usw ., die seit dem 
15. J a h rh .  bekannt, sind. W appen : in R o t drei weisse, 
ro tb eb u tz te  und  g rü n b eb lä tte rte  R osen. —  L u c i e n , 
von D üdingen und  W ünnenw il, 1878-1927, G eneral
sek retä r der freiburgischen elektrischen U n te rn eh m u n 
gen 1920-1927, U ntersuchungsrich ter der I I I .  Division 
1916, im  V erw altungsrat der Freiburger Nachrichten 
1911-1927, kons. Po litiker. —  G. S tuderus : Die F a 
m iliennam en. —  Bevue des familles 1918, p . 104. — 
É tr .fr ib .  19 2 9 .—  R aem y-F uchs: Chronique. —  S taats- 
a rch . F reiburg . [G. Cx.]

P O G G I ,  F r a n ç o i s ,  1838-1900, italienischer, in Genf 
e ingebürgerter M aler, schm ückte  u. a. die Fassade des 
S tad thauses von L ausanne. — S K I,.  [C. R.]

F O G L I A ,  Fam ilie von Olivone (Tessin). —  C a r lo ,  
t  24. ix . 1877, 85 Ja h re  a lt, A dvokat, des Gr. R ats 
1827-1842 und  1867-1877 (P räsiden t 1834, 1837, 1841,
1871 und 1875), Mitglied der provisorischen R egierung 
nach der D ezem berrevolution  1839, H a u p t der Gegen
revo lu tion  1841, w urde am  21. iv . 1842 in co n tu m a
ciam  von einem  ausserorden tlichen  T ribunal zum  Tode 
und zur K onfiskation  seiner G üter v e ru rte ilt, leb te  bis 
1860 im  A uslande, beteilig te sich im  Früh ling  1843 am  
Versuch der E xiliierten , sich des Tessins zu bem ächtigen 
und die R egierung zu s tü rzen . O b erstlieu tenan t 1841.
— S. D o tta  : I  Ticinesi. — T artin i : Storia politica. — 
C attaneo : I  Leponti — G ubler : Gesch. d. K ts. Tessin.
—  W einm ann : Gesch. d. K ts. Tessin. (C. T.]

P O  I N T E T .  W aad tlän d er Fam ilien von É chandens
(1648) und Corcelles sur Concise (1582). E in Zweig der 
le tz te m  liess sich im  17. Ja h rh . in Vernéaz (N euenburg) 
nieder. —  J e a n , M itglied der provisorischen V ersam m 
lung  der W aad t 1798. [M. R.]

P O I R I E R  D E L A Y ,  L o u is , von Y verdon, * 1866, 
aus einer Fam ilie  von C h ä teau b rian t (F rankreich ), die 
1821 im K t. W aad t n a tu ra lis ie rt w urde ; L ehrer in 
M ontreux, des Gr. R a ts  1925, Verfasser eines Atlas 
historique de la Suisse, eines A llas de géographie histori
que u. eines Dici, commercial el financier [M. R.]

P O L ,  L u Z in s ,  von Malix (G raubünden), 27 m . 
1754-2 XII.  1828, P fa rrer in Schuders, Luzein, Fläsch, 
Malix und Fideris, B otan iker, E ntom olog, T opograph 
und  L andw irt, M itarbeiter am  älte ren  und neuen 
Sammler, als Geisel nach  Innsbruck  und Graz dep o rtie rt 
1799-1801, sp ä te r bahnbrechender V erfechter und P ra k 
tiker der W ildw asserverbauung in G raubünden  ; besass 
eine eigne D ruckerei. D ekan der Synode, V erfasser 
kirchlicher Schriften . —  Vergl. J .  Zim m erli : Dekan
L . P . ' [B. H.]

P O L A K ,  M i c h e l ,  * 1885, aus einer französischen 
Fam ilie, die sich 1892 in Les P lanches-M ontreux ein
bürgerte , offizieller A rch itek t der Schweiz. L andes
ausstellung 1914, je tz t  in Brüssel, wo er, sowie in Mon
treu x , zahlreiche B auten  errich te te . [M. R.]

F O L A  N U S ,  A m a n d u s ,  von Polansdorf, h e rv o rra 
gender reform ierte r Theolog, * zu Oppeln (Schlesien) 
1561, D r. theo l. in Basel 1590, P rof. des A lten T esta 
m en ts daselbst 1596, R ek to r der U n iv ersitä t 1609, 
Schwiegersohn des A ntistes J .  J .  G rynäus. H aup tw erk  : 
Syntagm a theologiæ christianæ  (1609), f  1610. — A D B . 
— R. Thom m en : Die Rektoren der Universität Basel 
(in Festschrift der Universität 1910). [C. Ro.]

P O L A R  (urspr. P o l l a r o ) .  Fam ilie von B reganzona 
(Tessin). W appen : in Blau eine B arke au f grünem  
W asser m it weissbew im peltem  M ast, begle ite t von ei
nem  goldenen S tern  im  rech ten  Obereck. Die P  s ta m 
m en angeblich von G i o v a n n i  M u z i o  Pollaro ab, einem 
italienischen C ondottiere, der sich gegen 1400 in Bre
ganzona niedergelassen habe und anfangs des 15. Ja h rh . 
im Kriege gefallen sei. E iner seiner Söhne, Offizier in 
den D iensten des Herzogs von Savoyen, soll von diesem 
die G ü ter Pollaro und  La Calusia (Turin) erhalten  und 
daraus ein M ajorat gebildet haben  ; dieses blieb bis 
ins 19. Ja h rh . im Besitz der Fam ilie. 1637 erw arben die 
Po lar den M uzzanosee. —■ 1. I g n a z i o ,  in fu lie rte r A bt 
am  französischen Hofe bis zur R evolution . — 2. P i e t r o ,  
B ruder von Nr. 1, * 1773 in B reganzona, f  1. ix . 1845, 
des Gr. R a ts  1803-1813, 1815-1830, 1834-1839 und 1844 
bis zu seinem Tode, Mitglied des K antonsgerich ts 1817- 
1827, S ta a ts ra t 1827-1830. —  3. S e c o n d o ,  Sohn von 
Nr. 2, * 3. v . 1821, t  1895 in B reganzona, m ach te  als 
Offizier den Sonderbundsfeldzug m it Des Gr. R ats 
1845-1852 und  1859-1881, w urde 1855 m it seinem 
B ruder G iovanni aus politischen G ründen zu v ier Jah ren  
Gefängnis v e ru rte ilt, ab er das U rteil w urde 1858 vom 
Grossen R a t kassie rt. —  4. G i o v a n n i ,  Sohn von Nr. 2, 
A nw alt, * 20. IV. 1825, t  26 I 1868 in B reganzona, des 
Gr. R a ts  1859-1867, N a tio n a lra t 1866. Seine W ahl 
wurde am  17. VH. 1867 kassie rt, doch w urde er schon 
im  folgenden O kt. w iedergew ählt. M itarbeiter am tessi- 
nischen S trafgesetzbuch. — 5 I g n a z i o ,  Sohn von N r 2, 
* 22. v ili . 1837, f  12. XI. 1900 in B reganzona, des Gr. 
R a ts  1881-1893, N a tionalra t 1880-1893, des V erfassungs
ra ts  1891. —  6. G i o v a n n i ,  Sohn von Nr. 5, * 31 v ili. 
1868 in B reganzona, des Gr. R ats seit 1897 N a tio n a lra t 
1928. —  A H S  1916. —  D o tta  :  I T icinesi [C. T r e z z i n i . ]  

P O L A R I ,  G a e ta n o , * 1827 in Vico-Morcote, 
f  5. iv . 1894 in M orcote, nahm  lebhaften  A nteil an den 
politischen K äm pfen seiner Zeit im K t. Tessin G rossrat 
1852-1855 : Mitglied des K om itees des Popolino  1854 
und R ed ak teu r des Popolo, le itete  nach dem  P ronun
ciam ento von 1855 in Bern den Ticino  und w ar h ierauf 
bis 1875 als L ehrer der L ite ra tu r in Pinerolo (Piem ont) 
tä tig . Professor der L ite ra tu r  und der Philosophie am 
Liceo Lugano 1875-1877 und 1894; beschäftig te  sich 
auch  m it Archäologie und der etruskischen Sprache. 
M itarbeiter der Opinione (T urin , sp ä ter Florenz), der 
Perseveranza (M ailand), der Tim es (London) u . m ehrerer 
Zeitschriften, besonders der Nuova Antologia ; veröffent
lic h te : Enrico Tozzoli (1861) und II nostro diritto pub
blico ecclesiastico (1886). —  BStor. 1894. — Educatore 
1894. —  Corriere del Ticino  1892, N r. 179. — Popolo e 
Libertà  1925, N r. 94. [C. T.]
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F O L A T A ,  P O L L A T A .  Fam ilie von Melano (Tes
sin). W appen  : in R o t au f g rünem  Boden ein goldener 
Kelch, ü b e rh ö h t von einem  vveissen T ru th a h n . Aus die
ser Fam ilie  stam m en  m ehrere A rch itek ten  und Inge
nieure. — F r a n c e s c o ,  M ilitäringenieur, e rw äh n t in 
Pav ia  1656, w urde im gl. J .  m it der A ushebung des 
K ontingents der Tessiner T ruppen  fü r den ersten  Vill- 
m ergenkricg b e tra u t und soll in der Schlacht vom  24. 
J a n . eine Schar von tessin ischen Freiw illigen befehligt 
haben, w ar 1660 an  den B efestigungsw erken von F re i
burg tä tig , wo er noch 1670 erw äh n t w ird ; 1667 schuf 
er die P läne zu den neuen B efestigungsanlagen von Solo
th u rn . —  A H S  1919. —  BStor. 1899. — G. Casella : B is
sone e alcune terre vicine. — S K L .  [C. T.]

P O L D O ,  de .  Aus M ailand stam m ende, anfangs des 
15. Ja h rh . in S itten  eingebürgerte , schon lange t  F am i
lie. — 1. A m b r o s i u s ,  N otar, B ürgerm eister von S itten  
1434. —  G rem aud. — 2. A n t o i n e ,  f  1512, D om herr 
von L ausanne, Genf und  M aurienne 1482, apost. 
P ro to n o ta r 1484. [D. I. u. M. R.]

P O L E N .  Schon u n te r  der H errschaft der Jagello- 
nen (1386-1572) h a tte  die neu aufb lühende K rönungs
s ta d t K rak au  au f Schweiz. H andels- u . G elehrtenkreise 
eine s ta rke  A nziehung auszuüben verm ocht. S t. Galler 
G eschäftsleute (von W a tt ’sche H andelsgesellschaft) u. 
K unsthandw erker aus Basel und dem  Tessin suchten  
die W eichselstad t au f (G. B. Q uadri). Der B erner 
C hronist Valerius Anshelm . der Basler R ech tsgelehrte  
Bonifaz A m erbach, der D ich ter G larean und  andere 
H um anisten  u n terh ie lten  m it der b e rühm ten  Jagelloni- 
schen H ochschule einen ständ igen  V erkehr. Die k u ltu 
relle B erührung  nahm  m it der E in führung  der R eform a
tion in Polen an  B edeutung  nu r zu. N am entlich  en t
spann sich zwischen den führenden  R eform atoren  beider 
L änder ein reger Briefwechsel, von dem  sich B ruch
stücke bis je tz t  erhalten  haben . Die N am en von Vadian, 
den nahe verw and tschaftliche  Bande an Polen knüpften , 
Bullinger, Zwingli, Pellikan, Calvin, M usculus und Beza 
sind enge m it der polnischen R eform ation  verbunden . 
Polnische Theologen hinw iederum  suchten  ihre A m ts
brüder in  der Schweiz auf. Das von H einrich  B ullinger 
abgefasste helvetische G laubensbekenntnis w urde auch 
für die reform ierte  K irche Polens verbindlich  e rk lärt. 
Die reform ierten  O rte spendeten  bis tie f  in das 18. J a h rh . 
regelm ässige B eiträge an  den U n te rh a lt der wenigen 
noch vorhandenen  p ro tes tan tisch en  Gem einden in Po
len. Das katho lische Polen h inw iederum  w ar an den 
Konzilien von Basel und  K onstanz v e rtre ten  (N ikolaus 
Lasocki). Schweiz. Söldner, die um  jen e  Zeit im Dienste 
der S ta d t N ürnberg  standen , bete ilig ten  sich u n ter 
Führung K önig L adislaus I. von Polen an  den Feld
zügen w ider die T ürken.

Im  17. Ja h rh . nahm en die Beziehungen der E idgenos
senschaft zu Polen rasch ab, der Zerfall des polnischen 
Reiches d ü rfte  dazu n ich t das W enigste beigetragen 
haben. E rs t die glänzenden K riegsta ten  K önig J o 
hann I I I .  Sobieski’s Hessen das V ertrauen  E uropas 
in das polnische K önig tum  wieder von neuem  e rs ta r
ken. Sobieski’s F reundschaft zu unserem  L ande kam  
besonders in der A kkred itierung  (1678) eines Gesandten 
bei der E idgenossenschaft zum  A usdruck (Baron J o 
hann A nton M arcacci von Locarno). K urz  zuvor h a tte  
der K önig auch tessinische K ü nstle r nach Polen b e ru 
fen. Seit dem  U ebergang der polnischen K rone an  das 
sächsische F ürs ten h au s nahm  der m ilitärische Zuzug 
aus der Schweiz s tänd ig  zu. Dieser U m stand  veran lasste  
König A ugust I I .  1702, einen eigenen G esandten (F re i
herrn de la Jay ) nach der Schweiz zu en tsenden , um  
daselbst ü ber eine Leibw ache von H allebard ieren  und 
ein A ufgebot von einigen 1000 M ann anderer T ruppen  
zu verhandeln . Da die T agsatzung  ab lehn te , sah sich 
der K önig genötig t, seine Schweizergarde ohne behördli
ches Z utun  anzuw erben. E ine  endgültige O rganisation  
derselben konnte  jedoch  erst 1733 m it der U ebergabe 
des K om m andos an General H u b ert von D iesbach aus 
F reiburg  (1669-1742) vorgenom m en w erden. U n te r 
König A ugust I I I .  gelangten  verseli. Schweiz. Offiziere 
zu hohen E hrenste llen  : General F ranz  Noë von Crou- 
saz, aus L ausanne, 1694-1769 ; General Josef und Jean  
Grisel de Forel, aus F re ibu rg  ; General Georg R udolf

Fäsch, aus Basel, 1720-1787, dessen V ater O berst 
Jo h an n  R udolf Fäsch, 1680-1751 ; G eneral Charles 
E m m anuel de W arnery , aus Merges, 1720-1786, und 
General P ierre  L efort, aus Genf, 1719-1796, und dessen 
V ater, Je a n  L efort 1685-1739, der durch  m ehrere Ja h re  
G esandter des Königs von Polen in R ussland war; Ge
neral Jo h . von E p tin g en  von Basel, 1714-1783 ; General 
Charles A lexander R aym ond  de Cérenville, v. L ausanne, 
1728-1796. In polnischen d ip lom atischen D iensten s tand  
Jo h an n  Beckh aus T hun  (1724-1759), der O berst und 
K am m erherr Dom inik von W eber aus Schwyz (1689- 
1766), der E rzieher des le tz ten  Polenkönigs S tanislaus I I .  
A ugust Ponialow ski. Sein B ruder, K ap u zin erp a te r Ap- 
pollinaris von W eber, 1685-1761, w ar längere Zeit Ilof- 
kap lan  im  fürstlichen  H ause Sobieski. E r erw arb sich 
nam entlich  durch  die E in führung  der K apuziner-M is
sionen in Polen und  R ussland grosse V erdienste. Der 
Je su it F ranz  Carl Ludw ig von Roll, 1645-1705, nahm  
als B e ich tvater der G attin  des Königs S tanislaus Lesz- 
cynski eine angesehene Stelle am  polnischen Hofe ein.

W ährend  des polnischen Thronfolgekrieges (1733- 
1735), der ganz E u ro p a  in B rand zu stecken d ro h te , 
zeigte die E idgenossenschaft die grösste U n p arte ilich 
keit. Die S tände such ten  sogar, als es 1738 zum  Friedens
abschluss in W ien kam , zum  D ank fü r ih r V erhalten  von 
den M ächten in das F ried en sin s tru m en t eingeschlossen 
zu w erden. T ro tz  versch . Zusicherungen kam  es aber 
doch n ich t zu einer A nerkennung  der N e u tra litä t. 
Besonders rege w ar im  18. Ja h rh . der w issenschaftliche 
A ustausch, wobei allerdings die Schweiz m eist der ge
bende Teil war. Leonhard  E uler, Jo h an n  B ernoulli, 
E lie R everdin , Elie B ertran d , Frédéric  César L aharpe 
und andere haben  in ständigem  K o n ta k t m it polnischen 
Gelehrten gestanden . B ertrand  b rach te , vom  K önig 
eingeladen, m ehrere Ja h re  (1765-1768) in W arschau zu. 
Ih m  ist es n ich t zum  w enigsten zu verdanken , dass die 
polnischen landw irtschaftlichen  Kreise in der Folge 
w iederholt ihre Fachgenossen in der Schweiz zu R a te  
zogen. Junge  polnische Adelige hielten  sich um  die M itte 
des 18. J a h rh . der S tudien  ha lber ziem lich zahlreich in 
der W estschweiz auf. In  W arschau h inw iederum  hielt 
sich nahezu w ährend eines V ie rte ljah rh u n d erts (1764- 
1787) Maurice Glayre, der nachm alige bek an n te  w aad t
ländische S taa tsm an n , auf. Als S ek re tä r des Königs 
S tanislaus II. A ugust Poniatow ski h a t er es v e rstanden , 
au f den M onarchen einen n ich t u n bedeu tenden  E influss 
auszuüben. Im  D ienste dieses Königs s tan d  auch  der 
hochangesehene A rzt Jo h an n  Friedrich  von Ile rren - 
schw and, der sich nam en tlich  um  die H ebung  des Me
dizinalw esens in Polen grosse V erdienste erw orben ha t. 
E ndlich  seien noch Jo h an n  C aspar L av a te rs  freu n d 
schaftliche Beziehungen zur F ü rs tin  Isabella  Czarto- 
ryska  erw ähn t.

Grosses A ufsehen und begreifliche A n teilnahm e er
w eckten die verschiedenen Teilungen des durch  P a rte i
käm pfe u n terw ü h lten  polnischen Reiches. Sie dienten 
der a lten  E idgenossenschaft, wo zum  Teil ähnliche 
V erhältnisse bestanden , zur schreckenden W arnung . 
Die gastliche A ufnahm e, die viele unglückliche Schweiz. 
T eilnehm er am  R usslandfeldzuge 1812 und 1813 in 
Polen gefunden h a tte n , Hess zweifellos auch  in der 
Schweiz m anchero rts w arm e S ym path ien  fü r die polni
sche Sache erstehen . Es d a rf uns daher n ich t w undern , 
wenn Polen dieser freundschaftlichen  K undgebung  in 
den Tagen seiner höchsten  Not ganz besonders einge
denk w urde u. wenn gerade die besten  seiner Söhne sich 
m it Vorliebe in unsere gastfreundliche R epublik  flüchte
ten . Schon der blu tige A ufstand  von 1794 h a tte  der 
Schweiz vereinzelte F lüchtlinge gebrach t, u n te r  ihnen 
den polnischen N ationalhelden T haddaeus Kosciuszko 
(s. d.). Die sterb liche H ülle des einstigen O berbefehls
habers der polnischen Arm ee w urde (1817) in der J e 
su itenk irche zu Solothurn  beigesetzt. A uf W unsch dei- 
polnischen N ation  erfolgte aber schon am  23. VI. 1818 
ihre feierliche U eberführung  nach  der K önigsgruft in 
K rak au . Die Eingeweide Kosciuszkos ruhen  im m er noch 
au f dem  F riedhof von Zuchwil bei Solothurn  (D enk
m al). Sein H erz h a tte  der T ote der T och ter eines F reu n 
des, Em ilie Z eltner, verm ach t. Als hochgehaltenes 
E igen tum  der Fam ilie  Zeltner, ging es sp ä ter durch
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V erheiratung in den Besitz der Fam ilie Morosini über, 
die diese Reliquie bis 1895 in ih rer H auskapelle  zu 
Vezia bei Lugano au f bew ahrte. Von d o rt w urde es 
1895 nach  R appersw il ü b e rfü h rt, woselbst es in einem 
besonderen M ausoleum im  Schlosshofe m it den übrigen 
polnischen N ationalheilig tüm ern  bis 1927 (Ueberfiih- 
rung in  die a lte  H eim at) h a rrte .

1831, nachdem  ein e rneu ter Versuch Polens, das 
russische Jo ch  abzu sch ü tte ln , m isslungen w ar, ergoss 
sich aberm als eine W elle polnischer F lüch tlinge über 
unser L and . Auch diesm al nahm  das geistige H au p t der 
Bewegung, der gefeierte D ichter A dam  Mickiewicz, 
zeitweilig A u fen th alt in  der Schweiz. 1839-1840 h a tte  
er den L ehrstuh l fü r latein ische L ite ra tu r an der A ka
dem ie in  L ausanne inne. W eitaus die m eisten V erbann
ten  w aren u rsp r. nach  F rankreich  ausgew andert. Ihr 
unruhiges V erhalten  schein t aber ein längeres Verblei
ben daselbst im m er unsicherer gem acht zu haben . Dies 
veranlasste  den polnischen O bersten  Oborski m it 416 
bew affneten G efährten , « der heiligen Legion », am  9. u. 
15. IV. 1833 bei P ru n tru t  au f Schw eizerboden überzu 
tre ten . Die Berner R egierung gew ährte  den Polen a n 
fänglich gastliche A ufnahm e. Als H a u p tq u a rtie r  w urde 
ihnen Biel angewiesen. In  der Folge sah sich die T ag
satzung  dann  ab er doch genötig t, im  Interesse der poli
tischen S icherheit des Landes, die T ruppe wieder zur 
R ückkehr nach  F rankreich  zu veranlassen . Da der w est
liche N achbar ih r inzw ischen n ich t m ehr den D urch
gang gew ähren wollte, entschlossen sich die Polen, vor
derhand  in der Schweiz zu bleiben, wo m an sich 
zu ih rer w eiteren H ilfeleistung noch besonders organi
sierte . Das U nglück wollte es, dass die kleine Schar 
sich in ihrem  F reiheitsd range dem  dam als in der 
Schweiz w eilenden italienischen R evolu tionär Mazzini 
anschloss und dam it die S tellung der Schweiz gegen
über dem  A uslande aufs schw erste k o m prom ittie rte . 
1834 w urde in Biel die Vereinigung « Das junge Polen » 
gegründet, die sp ä ter in Mazzinis « Jungem  E uropa  » 
aufging. Mazzinis (s. d.) m issglückter E infall in Sa
voyen h a tte  zur Folge, dass auch die polnische E in 
w anderung einer scharfen K ontrolle  u n te rs te llt  w urde 
und die polnischen T eilnehm er an  derselben das Land 
verlassen m ussten . Den Zurückgebliebenen w urde die 
M öglichkeit geboten, sich endgültig  in der Schweiz 
niederzulassen ; sie fanden in  den versch. Landesge
genden, nam entlich  im  heroischen Seeland, ih r A uskom 
men und  erfreu ten  sich allgem einen M itgefühls.

1848 m ach ten  sich die Polen erneu t bem erkbar. Am
29. m . 1848 erliess G raf N akw aski m it einigen F reunden  
von G enf aus einen A ufruf, der die Schweiz zu n ich ts 
G eringerem  aufforderte , als zu den W affen zu greifen 
und für die heilige Sache Polens in den K am pf zu ziehen. 
D ank der allgem einen B eunruhigung E uropas h a tte  
dieser A ufruf für unser L and kein übles Nachspiel. 
Ein letz tes Mal w and ten  sich die Polen 1863 nach  der 
Schweiz. D iesm al nahm  die Bewegung wegen ih rer Aus
dehnung (es m ögen an  die 2000 F lüchtlinge gewesen sein) 
einen besonders e rnsten  C harak ter an . Der U m stand , 
dass der B undesrat an  der In terv en tio n  der W estm ächte  
bei den Russen tro tz  einer an ihn ergangenen E inladung 
nicht te ilnahm , h a tte  dazu geführt, v ielerorts den G lau
ben zu erwecken, dass die Schweiz die polnischen U nab
hängigkeitsbestrebungen  begünstige. R ussland b enu tz te  
sogar den Anlass, beim  B undesra t wegen angeblicher 
U n te rstü tzu n g  des polnischen A ufstandes vorstellig 
zu w erden. U nsere oberste B ehörde wies den V orw urf 
m it aller E n tsch iedenheit zurück und berief sich dabei 
a u f  ih r seit a lte rs geübtes A sylrecht. Im m erh in  sah die 
L andesbehörde sich veran lasst, im  Laufe der Ja h re  
die Zuw anderung von m ittellosen E lem enten, von denen 
die m eisten noch von B und und K an tonen  u n te rs tü tz t  
werden m ussten , einzuschränken. E ine endgültige Re
gelung der ganzen Flüchtlingsangelegenheit kam  über
h au p t erst m it dem  Tage zustande, als die in der Schweiz 
verbleibenden 600 F lüchtlinge auch das Schweiz. B ürger
rech t erw orben h a tte n . Zur E rle ich terung  des Verkehrs 
m it der a lten  H eim at h a tte  die polnische N ationalre
g ierung w ährend der R evolutionszeit 1863 sogar einen 
B evollm ächtigten fü r die Schweiz e rn an n t. Anfänglich 
war A. Grazewski m it dieser Mission b e tra u t worden,

sp ä ter ging das A m t an den Grafen L adislaus P la te r  
(1808-1889) über, dessen Nam e m it der Geschichte der 
Polen in der Schweiz au f das engste verk n ü p ft is t. Sein 
H aus « zum  B rölberg » bei K ilchberg wurde zum M ittel
p u n k t der polnischen Bewegung. P la te r  h a t es auch 
v erstanden , die m assgebenden Schweizerkreise für seine 
Sache zu gewinnen ; nam en tlich  in Zürich und St. Gal
len zählte  er zahlreiche Freunde. Diese schlossen sich 
zu einer um fangreichen V ereinigung zusam m en, die w äh 
rend  der Ja h re  1863-1865 den aller M ittel en tb lössten  
polnischen Flüchtlingen bedeu tende U n te rstü tzu n g en  
gew ährte. An der Spitze der Bewegung s tan d en  der 
bekannte  Po litiker Salomon Vögelin, ihm  zur Seite 
als Sekre tär G ottfried  Keller. O b erstlieu tenan t F ran z  
Ludwig von E rlach  begab sich sogar persönlich au f den 
K am pfp latz  (seine Schrift : Die K riegsführung der Polen 
im  Jahre 1863). H a tte  m an in der Schweiz schon regen 
A nteil an  diesen F reiheitskäm pfen  an den Tag g eb rach t, 
so nahm  diese m it der polnischen N iederlage noch zu. 
Mit ganz W esteuropa te ilte  m an dam als in der Schweiz 
die B efürchtungen h insichtlich  einer russischen U eber
m acht, ein U m stand , der nam en tlich  dem  Grafen P la te r  
in seinen fortgesetzten  Bem ühungen fü r die Befreiung 
Polens zu G ute kam . In  zwei Z eitschriften , im  Weissen 
Adler und in der Unabhängigkeit, suchte dieser K äm pfer 
den P a trio tism u s seiner aus der H eim at vertriebenen 
L andsleute w achzuhalten . E r w urde in seinen B estre
bungen vom  m ilitärischen H au p te  des A ufstandes, 
General Langiewicz, der sich ebenfalls nach der Schweiz 
geflüch te t h a tte  und B ürger von G renchen geworden 
war, nach K rä ften  u n te rs tü tz t. Die in  der Schweiz 
zurückgebliebenen E m igran ten  fe ierten  am  18. v m . 
1868 den 100. Ja h re s tag  der K onföderation  von B ar, 
die den A nfang des polnischen Leidensweges gebildet 
h a tte , m it der E rrich tu n g  eines D enkm als bei R ap p ers
wil. Zwei Ja h re  sp ä ter (1870) g ründete  P la te r  im  alten  
K iburgerschloss in R appersw il ein polnisches N a tional
m useum , das die Reliquien der polnischen F reiheitshel
den aufzunehm en bestim m t w ar. Im  O ktober 1927 
w urde die s ta ttlich e  Sam m lung nach  W arschau ü b er
füh rt. Am 3. v . 1891 begingen die Polen in R appersw il 
den 100jährigen G edenktag  ih rer V erfassung (Milt- 
kowski).

Z ahlreich w aren die Polen, die zu ihrem  N ationalhei
ligtum  im  frem den L ande w a llfah rte ten . Tow ianski, 
Slovacki, K rasinski, Zerom ski, H o esitk u n d  andere haben 
in ihren  Schriften  sich dan k b ar ihres Schw eizeraufent
haltes erinnert. H enrik  Sienkiewicz s ta rb  am  15. XI. 1916 
in Vi vis, wo er seit A usbruch des W eltkrieges die 
L eitung des « Comité de Secours pour les victim es de 
la guerre en Pologne » übernom m en h a tte . N icht zu 
vergessen ist auch das einzige grössere D enkm al polni
scher K u nst in der Schweiz, die G lasm alereien Mo
tto ff ers in der K a th ed ra le  zu F reiburg .

Besonders rege w ard der K u ltu rau stau sch  in den 
letzten  Jah rzeh n ten  au f w issenschaftlichem  Gebiete. Die 
U niversitä ten  von Genf, L ausanne und F reiburg  haben 
Hunderte von polnischen S tu d en ten  beherberg t. Aus 
dem  eidg. Polytechnikum  gingen m it von den tü ch tig 
sten  polnischen Technikern  hervor. R ech t zahlreich 
w aren auch die poln. H ochschullehrer in der Schweiz 
(u. a. Prof. N arutow icz und Professor Ignaz Moscicki, 
die beide sp ä ter die W ürde eines P räsiden ten  der poln i
schen R epublik  bekleideten). 1897 liess sich auch  der 
b e rühm te  P ian ist und  nachm alige erste M inisterpräsi
den t Polens, Ignaz Paderew ski, in R iond-Besson bei 
Merges nieder. E r is t E hrenbürger von Vivis und  Merges 
seit April 1925.

In  Polen b lü h te  der S c h w e i z .  H andel zu Anfang des
20. Ja h rh  neu auf. A uch die Schweiz, lan dw irtschaftli
chen Kreise nahm en nam en tlich  in neuester Zeit engere 
Fühlung m it Polen : der Genfer G elehrte E dm ond P r i 
vat veröffentlichte B ücher über dieses Land.

E ine u n erw arte te  A nnäherung  der beiden Völker 
b rach te  der W eltkrieg . Die A uflösung des russischen 
Reiches erm öglichte es Polen, sich erneut, für seine 
U nabhängigkeit einzusetzen In  der Schweiz begrüsste  
m an die E rrich tu n g  eines Bollwerkes gegen die bolsche
wistische Invasion . Schon gleich nach  der E rk lä ru n g  von 
R ussisch-Polen zum  unabhängigen K önigreich durch
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die Z en tra lm äch te  im  Nov. 1916 h a tte  die R egen t
schaft den Grafen Michael Rostw orow ski als V ertrauens
m ann  nach der Schweiz en tsan d t. Mit der tatsäch lichen  
E rrich tu n g  des unabhängigen  F re is taa tes  am  14. x i. 
1918 ging dessen Mission im D ezem ber gl. J .  an  den 
nachm aligen M inister des A usw ärtigen  A ugust Zaleski 
über. Als e rster n e u tra le r  S ta a t a n e rk an n te  die Schweiz 
am  10. m .  1919 die neue R epublik  Polen. Vom März 
bis Mai 1919 u n te rh ie lten  sowohl die R egentschaft als 
auch  das « Comité na tio n a l polonais » in Paris d irek te  
Beziehungen zum  B undesra te  ; die E rrich tu n g  der Ge
san d tsch aft erfolgte e rst am  14. v . 1919 (G eschäftsträger 
Je a n  de Modzelewski). W ährend  des Krieges w ar es vor 
allem  die vom  « Comité na tio n a l » in Paris abhängige 
« Agence polonaise de Presse » in L ausanne, die sich 
der Polen in der Schweiz annahm .

Die Schweiz w a r  in W arschau  seit 1875 durch  ein 
K onsu la t v e rtre te n . Am  5. v ii. 1921 w urde dieser P o 
s te n in  eine G esandtschaft um gew andelt, nachdem  schon 
am  7. A ugust eine diplom atische Sonderm ission, m it 
dem  ehem aligen M inisterresidenten in R ussland , A lbert 
Ju n o d , an der Spitze, dem  P räsid en ten  der R epublik  
in W arschau  die G lückw ünsche des B undesrates ü b er
m ittelt. h a tte . E rs te r  S c h w e i z .  G esandter w ar O berstd i
visionär H ans Pfyffer von A ltishofen (bis 1923), ihm  
folgte nach  einer längeren  V erw eserschaft am  24. x . 
1924 Dr. H ans von Segesser nach.

Die Schweiz b eherberg t zurzeit ü b er 5000 polnische 
S taatsangehörige  ; in den V orkriegsjahren w aren die zu 
T ausenden sich ein fin den den polnischen L an d arb e ite r in 
verseli, landw irtschaftlichen  B etrieben sehr begehrt. 
Die Schweiz. Kolonie in  Polen dagegen um fasst knapp  
1300 Personen. Die gegenseitigen Beziehungen sind 
du rch  eine Reihe von V erträgen  und A bkom m en ge
regelt, denen die H andelsübere inkunft vom  26. VI. 1922 
zugrunde liegt. Vergleichs- und Schiodsvertrag vom  7. 
m . 1925.

Bibliographie. N . A. K ubalsk i : M émoires sur l'expé
dition des réfugiés polonais en Suisse et en Savoie 1833- 
1834 (Paris 1836). —  E. M ottaz : Stan islaus-A ugust 
Ponialowski et M aurice Glayre (Paris 1897). —  Th. 
W otschke : Der Briefwechsel der Schweizer m it Polen 
(Leipzig 1908). —  Ja n  K ucharzew ski : Les Polonais en 
Suisse au X V e s. — R . Feiler : Polen und die Schweiz.
— A. Rechner : Thaddaeus K osziuszko . —  A. Lew ak : 
Histoire de l ’émigration et de la Légion polonaise en Suisse  
(Varsovie 1923). — J .  A m m ann : Das Polenm useum  in  
Bapperswil 1870-1927. —  A. Lew ak : Gottfried Keller 
und der polnische F reiheitskam pf. — C. Benziger : Die 
Beziehungen der Schweiz zu Polen (Bern 1929). [Bzr.]

P O L E R E N  oder P O H L E R E N  (K t. Bern, A m tsbez. 
T hun . S. GLS). Gem. und D orf in der K irchgem . 
T hierachern . R este v . p räh isto rischen  H öhlenw ohnungen. 
P . gehörte u rsp r. zur H errschaft Strät.tligen und kam  
im 14. J a h rb . an die H erren  von B urgistein , wird 1344 
in einer G üterte ilung  dieses H auses erstm als genann t, 
kam  E nde  des 15. Ja h rh . an  die Fam ilie  von May, 
kaufte sich ab er 1616 von allen H errschaftsrech ten  los 
und w urde dem  G ericht A m soldingen in der Landvogtei 
Thun angegliedert. [ H .  T r . ]

P O  L E T T I .  Fam ilien  der K te . Frei bürg  und Tessin.
A. K a n t o n  F r e i b u r g .  Aus Faenza (Italien) stam m en

de Fam ilie, die sich 1866 m it M i c h e l ,  M usiklehrer, in 
Freiburg  e inbürgerte . —  S taa tsa rch . F reiburg . [J .  N.]

B  K a n t o n  T e s s i n .  Fam ilie  von G iubiasco, die sich 
infolge einer H e ira t sp ä te r  Polett.i-Scalabrini nan n te . 
W appen  : (in Blau) ein (roter) Q uerbalken m it (golde
nem) R and , belegt m it einem (weissen) K reuzchen, 
ü b erh ö h t von zwei (gold.) S ternen  ; im (gold.) Schild
hau p t ein (schwarzer) A dler (T ink tu ren  unsicher : 1795).
— 1 . G i u s e p p e  A n t o n i o , 1765-1841 in G iubiasco, N o tar 
1790, G rossrat 1808-1815 und 1821-1830, Mitglied des 
K antonsgerich ts 1813-1829 und 1830-1833 ; des k a n 
tonalen V erw altungsgerichts 1813. —  2. G i o v a n n i  
P a o l o  E n r i c o , 30. vi. 1771 -2 0 . i i . 1863 in Giubiasco, 
Mitglied des helvetischen Gr. R a ts  1798-1800, des Gr. 
R a ts  1803-1813, des K antonsgerich ts 1803-1807 ; Se
k re tä r des Grossen R a ts  1808 und 1809, M itglied des 
G erichts von Bellinzona 1830. —  Vergl. Â H S  1925. — 
A S H R .  —  D o tta  : T Ticinesi. [C. T.]

P O L I , F e d e l e ,  von Brusino-Arsizio, * 1. v . 1827, 
t  11. x . 1886 in P u ra , P riester 1854, bis zu seinem  Tode 
P fa rre r von P u ra , D ekan von Agno 1872, w urde 
1859 ein Opfer der religiösen Verfolgungen und war 
zweim al e ingekerkert. In  P u ra  b a u te  er die kleine K ir
che delle Grazie. — S. B orrani : Ticino Sacro. —  F. 
A ndina : V . Fedele Poli. [C. T.]

P O L I E R .  Fam ilien der K te . Genf und  W aad t.
A. K a n to n  Genf. Fam ilie von M ont de Sion (Gene

vois), die sich 1452 in Genf e inbürgerte . —  H e n r i , 
H au p tm an n  von Le Molard 1526, A u d iteu r 1533. — 
Arch, von Genf. [C. It.]

B. K a n to n  W a a d t .  Fam ilie von Le R ouergue 
(F rankreich), die im  16. Ja h rh . in 
die W aad t kam . W appen  : in W eiss 
ein schw arzer, ro tb ew eh rter H a h n .
—  1. J e a n , t  1602, von Villefranche 
(R ouergue), K u rie r des K önigs von 
F rankreich  in der Schweiz 1553, lies? 
sieh 1554 in Genf, dann in Nyon nieder, 
wo er das V izedom inat erh ie lt, endlich 
in L ausanne, wo er 1575 B ürger w urde.
— 2. J a q u e s , f  1623, Sohn von Nr. 1, 
H err von B o ttens. —  3. J e a n  P i e r r e ,

f  1677, Sohn von  N r. 2, O b erstlieu tenan t der w aad t
ländischen Milizen, B ürgerm eister von L ausanne 1655- 
1673, spielte zur Zeit des B auernkrieges eine politische 
Rolle ; veröffen tlich te  religiöse W erke. —  4. J e a n , 
B ruder von N r. 3, H err von V ernand  und  Goum oens 
le C hâtel. —  5. J e a n  F r a n ç o i s , f  1692, Sohn von N r. 4, 
H err von B retigny , B rigadier in französischen D iensten , 
f  in der Schlacht bei S teenkerke. —  6. J e a n  P i e r r e , 
1670-1747, Sohn von Nr. 3, H err von B o ttens, O berst, 
nahm  am  Villm ergenkrieg teil, h in terliess Memoiren 
(Ms.). —  7. G e o r g e s , 1675-1759, B ruder von N r. 6, 
H err von S t. G erm ain, Professor des Griechischen und 
der Moral an  der A kadem ie L ausanne 1702, des H e
b räischen und  der K atechese 1705, g ründete  die Écoles 
de C harité ; Verfasser religiöser W erke. — 8. G e o r g e s , 
1702-1752, Sohn von Nr. 6, O berst im D ienste H an 
novers. —  9. P a u l  P h i l i p p e , 1711-1758, B ruder von 
N r. 8, G eneralm ajor der englischen O stindischen K om 
panie. —  10. J f.a n  A n t o i n e  N o ë , 1711-1758, B ruder 
von Nr. 8, H err von B ottens, P fa rre r in L ausanne von 
1754 an, D ekan der Classe 1776, s tan d  m it V oltaire und 
den E ncyclopäd isten  im  Briefwechsel. —  11. A n t o i n e , 
1705-1797, Sohn von N r. 7, H err von St. G erm ain, 
B ürgerm eister von L ausanne 1764-1794, redig ierte  einen 
K atech ism us au f G rund des A lten T estam en ts, ferner 
Essai de projet de p a ix  perpétuelle (1788) ; Le Gou
vernement des mœurs und  Coup d ’œil sur ma patrie. ■—
12. G e o r g e s  L o u i s . 1718-1793, O berst der Schweizer
garde in H olland 1766, G eneralm ajor in Preussen . -—
13. A n t o i n e  L o u i s  H e n r i , 1741-1795, C hefingenieur 
der englischen O stindi
schen K om panie, K om 
m an d a n t von K a lk u tta , 
dann  General im  D ienst 
des Grossmoguls, erfuhr 
nach  seiner R ückkehr in 
die H eim at wegen seiner 
liberalen  A nschauungen 
A nfechtungen von Seiten 
der B ernerregierung und 
zog sich nach Avignon zu 
rück , wo er erm ordet w u r
de. Dem  B ritish  M useum 
schenkte  er eine herv o r
ragende Sam m lung orien
ta lisch er A rbeiten . —  14.
M a r i e  É l i s a b e t h , 1742- 
1817, T ochter von Nr. 8,
N ichte von Nr. 13, S tif ts 
dam e in Preussen , L ehre
rin  an  deutschen F ü rs ten - Henri  Polier (Nr. 18).
höfen. leitete  1793-1800 Nach einem P or trä t  in
das Journal littéraire von A u peuple vaudois.
Lausanne, veröffentlichte
U ebersetzungen und (in U eberarbeitung) die Memoiren 
ihres Onkels. — 15. P a u l i n e , 1751-1832, Schw ester von
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Mr. 14, h e ira te te  1786 den B aron Louis de M ontolieu 
(s. d.). —  16. É l é o n o r e ,  1738-1807, Schw ester v. Nr. 15, 
G a ttin  von Charles R eym ond de Cérenville, V erfasserin 
verschiedener R om ane. —  17. G o d e f h o y ,  1753-1783, 
B ruder von N r. 15, Schriftste ller, veröffentlichte seine 
W erke in M anchester. —  18. H e n r i ,  1754-1821, Offizier 
in französischen D iensten , schloss sich in der R evolu
tion  der w aad tländ ischen  R egierung an, w ar Chef der 
gem ässigten P a rte i, P räsid en t des O bergerichts, P rä fek t 
des Dep. L ém an 1798-1802, G rossrat 1808-1814, M it
glied des V erfassungsrats 1814. —  19. P i e r r e ,  1795- 
1830, Sohn von N r. 13, französischer Ingenieur, w urde 
von N apoleon zum  R itte r  der Ehrenlegion und 1826 
vo i K arl X . zum  Grafen e rn an n t, liess sich in R ussland 
nieder, wo er K äm m erer des Zaren und H ofzerem onien
m eister w urde. —  20. G o d e f r o y ,  1782-1833, E rzieher 
des Prinzen G ustav  W asa von Schweden, w urde zum 
schw edischen B aron e rn an n t ; K äm m erer des Kaisers 
von (E sterreich . —  Vergl. Généalogie Polier. — de 
M ontet : Diet. [M. R .]

P O L 1 E Z  LE G R A N D  (K t. W aad t, Bez. É challens. 
S. G LS). D orf und  Gem ., Pollie le Grant 1225, v e rm u t
lich vom  röm ischen N am en Pollius (Po liez-P itet). Im  
M itte lalter gehörte P . zum  Schlosse É challens, wo die 
Goum ocns und  Vulliens, die A btei M ontheron und  das 
P rio ra t L u try  R echte  besassen. Die K irche un ters tan d  
se it 1141 der A btei M ontbenolt, ab er das P rio ra t L u
try  verfüg te  über den Z ehnten. N ach m ehrfachen  Ver
suchen kam  es 1619 zur A bstim m ung über den k a th o li
schen G ottesd ien t, der d a rau f aufgehoben w urde. Verz. 
der P fa rre r seit 1588. U nter der bernischen H errschaft 
blieb P . dem  Schloss Échallens u n m itte lb a r u n ters te llt. 
T aufreg iste r seit 1631, E hereg ister seit 1701, S terbe
reg ister seit 1 7 5 5 .—  D H V . [M. R.I

P O L I E Z - P I T E T  (K t. W aad t, Bez. Échallens. 
S. G LS). D orf und  Gem. Pollie lo P itet 1230. An der 
S trasse  L ausanne-D om m artin  fand m an die R este einer 
eingeäscherten  röm ischen Villa m it S ta tu e tte n  (Venus 
u. a.), Töpfereien u n d  M ünzen, die bis zu M axim ian 
(235-238) reichen. Im  M itte la lter gehörte P . zum  
S teuerbezirk  D om m artin , der E igen tum  des Bischofs 
von L ausanne w urde. Dieser belehn te  m it einem  Teil 
davon die H erren  von B o ttens. Von den B o ttens ging 
das D orf an  die M ontfaucon über, dann  an  die Chalou, 
1476 an  Bern und  F reiburg . Die der hl. M aria M agdalena 
gew eihte K irche hing zuerst von D om m artin , sp ä ter von 
B o ttens ab ; sie w urde 1631 und  1685 neu geb au t und 
1915 durch  eine neue katholische K irche er e tz t und 
abgetragen . 1868 w urde P . von B ottens losgelöst und 
zu einer se lbständigen K irchgem . erhoben. Die P ro te 
s ta n te n  haben  seit 1820 eine K apelle. —  D H V. [M. R . |  

P O L I T I S C H E  P A R T E I E N .  Die Schweiz bo t seit 
a lte r  Zeit dem  Parteiw esen einen günstigen Boden, 
weil die Schweizer sich dank  ih rer besonderen s ta a tl i
chen In s titu tio n en  früher als andere  Völker m it den 
öffentlichen A ngelegenheiten ihres Landes a k tiv  be 
fasst haben . Im m erh in  kan n  h ier n ich t von den überaus 
verschiedenen Parteigegensätzen  der ä lte ren  Zeit (vor 
1798), noch von der grossen Spaltung  in U n ita rie r und 
Föderalisten  zur Zeit der H elvetik  die R ede sein, son
dern n u r von den politischen P arte ien  im  heu tigen  Sinne, 
die ü b er festere oder losere O rganisationen und einen 
Teil der öffentlichen Presse verfügen und nach  gewis
sen, m ehr oder m inder form ulierten  G rundideen in 
denen das allgem eine W ohl des S taates und  eigene 
M achtziele n ich t im m er scharf ause inander zu h a lten  
sind, handelnd  au fzu tre ten  versuchen. Von derartigen 
Parte ien , die sich n a tu rgem äss infolge verschiedener 
Ziele im öffentlichen Leben dauernd  befehden m üssen, 
kann  m an in der Schweiz kaum  vor dem  Beginn der 
R egenerationsepoche um  1830 sprechen. Seither lassen 
sich v ier G rundform en des politischen Lebens u n te r
scheiden, deren vielfache Spielarten  und  wechselnde 
Bezeichnungen sich zw ar ganz und gar n ich t scharf 
voneinander un terscheiden  lassen : I. der Liberalism us 
als po litischer und  religiöser Freisinn  ; 2. der R adika lis
mus m it w eiter gehenden dem okratischen  Forderungen , 
der in W irtschaftsangelegenheiten  öfters näh er m it dem 
Sozialism us als m it dem  L iberalism us v e rw an d t is t ; 
.3. Der K onservatismus, der vom  religiösen E lem ent

! wesentlich m itbestim nff ist im G egensatz zu den fo rt
schrittlich-freisinnigen Parteien  ; 4. der Sozialism us, 
als A usdruck der B estrebungen der in te rnationalen  re 
volutionären  Sozialdem okratie , der deswegen im  H a u p t- 
zug des gem einsam en vaterländ ischen  Gedankens so 
s ta rk  von allen übrigen Parteien  geschieden ist, dass 
diese, inbegr. die erst seil 1918 mit eigenen Zielen be
stehende Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpar ei, heu te  
gegenüber der Sozialdem okratie  insgesam t als « b ü r
gerliche » P arte ien  schlechtw eg bezeichnet w erden.

Seit der R egeneration  der 3üer Jah re , besiegelt durch 
die B undesverfassung von 1848, h e rrsch t das fo rt
schrittlich-freisinnige Prinzip , d. h. L iberalism us und 
R adikalism us verein ig t, in der eidg. P o litik  und auch 
heu te  noch in der M ehrzahl der eidg. S tände vor. 
Seit 1891 ist die ka tho lisch-konservative  R ich tung  zu
sam m en m it der freisinnigen im B undesrat v e rtre ten . 
In den K an tonen  m it m ehrheitlich  katholischer Be
völkerung dom iniert in der Regel die konservative  
R ich tung  (katholischer Konfession), obschon es, z. B. in 
den K tn  F re ibu rg  und L uzern, in den vergangenen 
Jah rzeh n ten  durchaus n ich t an  U m w älzungen gefehlt 
h a t, die vorübergehend die liberale oder rad ika le  R ich
tung  ans R uder b rach ten , w ährend um gekehrt eine 
H ochburg  des Freisinns, der K t. Bern, noch in den 
50er Ja h ren  des 19. Ja h rh . vorübergehend eine konser
v a tive  F ü h ru n g  erh ie lt. —  Der K onservatism us p ro 
tes tan tisch e r Konfession h a t übrigens heu te  in keinem  
K an ton  eine führende Stellung inne und besass n u r in 
wenigen deutschschw eiz. K an tonen  (Bern bis 1918, 
Basels! ad t, Schaffhausen) eine gewisse politische Be
deu tung . In  den westschweiz. K an tonen  dagegen id en ti
fizierte sich der p ro tes tan tisch e  Kons rva tism us m it 
dem politischen und w irtschaftlichen L iberalism us und  
verm ochte, z. B. in  Genf, auch  zeitweilig die M ehrheit 
in der R egierung zu erlangen. — Der Sozialism us ist bis 
h eu te  in der ganzen Schweiz in der M inderh it geblieben, 
verm ochte aber, besonders seit Beginn der 20er Jah re  
des 20. Ja h rb ., z. T. vorübergehend, z. T . dauernd, 
dom inierende Positionen m it festgefügter O rganisation 
und eigener Presse in den K antonen  Zürich (S täd te  
Zürich und  W in te rth u r), Bern (Bern und Biel), Solo
th u rn  (Solothurn  und O lten), B ase ls tad t, Schaffhausen 
und N euenburg (La Chaux de Fonds und Le Lode) 
zu erlangen. In  den Grossen R ä ten  der K te . S t. Gallen, 
Bern, Basel, Zürich, A argau, Genf und  N euenburg 
besitz t er eine sehr s ta rke  V ertre tung .

Die liberalen  und  rad ikalen  P arte ien  der versch. 
K an tone  besitzen in der Schweiz. F reisinn ig-dem okrati
schen P arte i (s. d.) eine gem einsam e O rganisation für 
die eidgenössische Po litik , die Sozialdem okraten ebenso 
in der Schweiz. Sozialdem okratischen P a rte i (s. d.). 
— E ine die ganze Schweiz um fassende parte ipolitische 
katholische O rganisation  besteh t seit 1894 (s. A rt. 
K o n s e r v a t i v e  V o l k s p a r t e i ).  Jede  der drei g en an n 
ten , die ganze Schweiz durchdringenden p o lit. H aup l- 
rich tungen  h a t ihre V ertre te r in der B undesversam m 
lung zu einer eigenen F rak tio n  zusam m engeschlossen. 
Auch die 1918 in m ehreren  K an tonen  neu gebildete 
Bauern- Gewerbe- und Bürgerpartei, die, vom  Freisinn 
abgespalten , im K t. B ern z. B. die bisherigen K onser
va tiv en  aufgesogen h a t  und d o rt führend  geworden ist, 
b ildet eine n ich t n u r w irtschaftl. Zwecken dienende, 
sondern au f eidg. Boden politische Ziele verfolgende P a r
tei, die je tz t  im  N a t.-R a t 31 V ertre te r aus 8 und  im 
S tän d era t 3 V e rtre ter aus 3 K tn . zählt.

Im  übrigen bilden die Bezeichnungen der kan tonalen  
politischen P arte ien  eine w ahre M usterkarte . In  den 
K an tonen  B ern, G raubünden , W aad t, Genf und  in den 
m eisten  katholischen K an tonen  sind Liberale und 
R adikale n ich t als besondere P arte ien  ausgeschieden 
und füh ren  je  nachdem  die N am en L iberale, R adikale. 
D em okraten  und  Freisinnige. Die p ro testan tischen  K o n 
servativen  ih rerseits heissen in Basel, Schaffhausen. 
W aad t und  N euenburg  L iberale, in Genf D em okraten . 
Die K atho lisch-K onservativen  heissen in Zürich C hrist
lich-Soziale, im  B erner J u ra  D em okraten , in Genf In d e
pendenten . Die einheitliche Bezeichnung Sozialdem o
k ra ten  trag en  dagegen in der ganzen Schweiz die so
zialistischen P arte ien . A uf die nähere  G ruppierung in
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den einzelnen K an to n en  selbst kann  aber diese Ueber- 
sich t n ich t e in tre ten , weil die P arte iv erh ä ltn isse  in den 
m eisten  A rtikeln  über die einzelnen K an tone  selbst 
erw äh n t w erden. A usserdem  h aben  die grossen, eidg. 
o rganisierten  P arte ien , ebenso die oben n ich t bes. er
w ähnte, aufgelöste P a rte i der Grütlianer, sowie die 
Partei der K om m unisten, im  H B L S  ihre eigenen A rti
kel. —  Jahrbuch der Zürch. Freitagszeitung  1907. — 
Revue de F ribourg  1910. | H. Tr.]

P O L L A C S E K ,  M i c h a e l , von U n g v ar (Tschecho
slowakei) * 1848, B ahningenieur bei der Schweiz. N ord
ostbahn  1873-1877, veröffentlichte 1878 im  A ufträge der 
R egierung des K ts . Zürich ein Gutachten über den Be- 
triebswert der Schweiz. N ationalbahn  und gab in seiner 
D enkschrift Der Secundärbetrieb norm alspuriger E isen 
bahnen (1879) k o nkre te  R eform vorschläge hinsichtlich  
der no tle idenden N ationalbahn  (A ntw orten  von G .B ri- 
del und  K asp . W etli), t  1906 in B u d ap est. —  Die E i 
senbahn  V. — N Z Z  1878, N r. 464, 466, 472, 474. —
A. G ubler : Die Schweiz. N ationalbahn. | D .  F. ]

P O L L E G  I O (deutsch  B o l e i s c h )  (K t. Tessin, Bez. 
L evantina. S. G L S ). Gem. und  P farre i. Politum. im  
13. Ja h rh . ; Polezio 1236 ; Bolesio 1455 ; Apullegio  
1570, auch Ospedale Santa M aria  und  Monastero in  
Campo canino (1368). Zu Beginn des 13. J a h rh . gehörte 
P . zur vicinanza  Giornico, 1329 zu r degagna Sym bola 
oder vicinanza  Sy m ora ; im 16. Ja h rh . b ildete  es zu
sam m en m it Bodio und  Personico eine vicinanza. 
H eute  is t es ein selbständiges patriziato. In  P . leiste ten  
die U rner den K riegsschw ur vor dem  A rbedo-K rieg, 
und von h ier aus san d ten  die Eidgenossen am  14. x i. 
1478 dem  H erzog von M ailand die K riegserklärung. Das 
D orf w urde im  gleichen J a h r  von den T ruppen  des 
Herzogs verw ü ste t. N ach der Schlacht bei Giornico 
w urden die Gefallenen in P . beigesetz t, wo die Schweizer 
eine K irche zu E hren  der unschuldigen ICindlein errich
te te n , die nach 1570 vergrössert w urde, sowie ein Bein
haus, das m an  1808 beim  Bau der K an tonsstrasse  zer
s tö rte . 1517 w urde P . zum  Sitz des G erichts bestim m t, 
das die S tre itigkeiten  zwischen dem  K önig von F ra n k 
reich und  den E idgenossen b e tr . die L andvogteien  zu 
beheben h a tte . K irchlich gehörte  das D orf zur P farrei 
B iasca, dann  zu denen von Giornico und  Bodio, um  
1602 selbst zu einer K irchgem . erhoben zu w erden. Ein 
Sp ital wird 1236 erw ähn t, das w ahrsch. von den H um i- 
lia ten  zwischen 1210 und  1236 gegründet u. deren M än
ner- u. F rau en k lo s te r schon 1270 e rw ähn t werden. Die 
K irche S an ta  M aria bei dem  Spital wird im 13. Ja h rh . 
g en an n t. Das K losterspi tal von P . w ar eine der u n m it
telbaren  U rsachen des K rieges von Giornico. Bei der 
A ufhebung des H um ilia tenordens 1571 übergab  K arl 
ß o rro m äu s den K losterbesitz  dem  Sem inar der am bro- 
sianischen Täler, das ta tsäch lich  1622 in neuen G ebäu
lichkeiten  eröffnet und  dem  Grossen Sem inar e inver
le ib t w urde. Das Sem inar P . bestan d  bis 1852, m it A us
nahm e von zwei U n te rb räch en  1674-1682 und  1786- 
1796. Die rad ika le  R egierung säkularisierte  es und 
r ich te te  do rt ein G ym nasium  ein, dann ein L ehrerse
m in a r (1873-1882). 'D a s  P riestersem inar w urde 1882 
w ieder eröffnet, aber bei E rrich tu n g  des tessinischen 
B istum s zu dessen U n tersem inar gem acht. 1919 w urde 
es nach Lugano verleg t ; seine R äum e beherbergen seit 
1923 eine K nabenschule . Pest 1629 ; U eberschw em m un- 
gen : 1515 (14 T ote), 1665, 1817, 1834, 1868. Bevölke
rung'. 1567, 50 H aushaltungen  ; 1824, 336 E in w. ; 1920, 
385 —  K . M ever : Blenio u. Leventina. —  A S  I. — 
BStor. 1880-1882. 1884, 1921. —  E . P o m e tta  : Come 
il T icino. —  C attaneo  : I  Leponti. —  Rigollo : Scanda
glio historico. — R H E  1921. — Pagine nostre I-111. — 
D ’A lessandri : A tti di S . Carlo. — W einm ann : Gesch. 
des K ts. Tessins. —  W irz : Regesten. — Foglio officiale 
del C. Ticino  1846. [C. T r e z z i n i . ]

P O L L E N  ( P O L L U X ) ,  t  G eschlecht von Fiesch und 
L ax (Goms). D er Nam e ist von P au l (?) abgeleitet. — 
J a k o b ,  von L ax, P fa rre r von Mörel 1617-1624, von 
Visp 1624-1630, D om herr von S itten  1630-t 1638. — 
B W G  V. [ D.  I.]

P O L L E N S .  Fam ilie des K ts. W aad t, die die Meie
reien A rnex und R om ainm ötier erw arb . —  C l a u d e ,  
Abt vom  Lac de Jo u x  1536, v e rh e ira te te  sich nach  der

R eform ation  und erh ie lt von B ern das Lehen von 
Cuarnens. | M .  R . ]

P O L L I N  I. Fam ilie  von M endrisio (Tessin), die früher 
in T rem ona eingebürgert w ar. W appen : in Silber ein 
n a tü rlich e r H ahn  au f grünem  D reiberg. —  1.  G a e t a n o ,  
* in M endrisio 1740, f  w ahrsch . in Sardin ien , reicher 
K aufm ann , w anderte  nach  Sardin ien  aus und  ste llte  
dem K önig das Geld zum  L oskauf von 800 Sard en zur 
V erfügung, die von P ira ten  als Sklaven nach  Afrika 
e n tfü h rt w orden w aren (1798). 1799 w urde P . von 
K önig K arl E m anuel IV . geadelt und von V iktor A m a
deus zum  R itte r  und Grafen erhoben. —  2. G a e t a n o  
P i e t r o  L u i g i ,  2. n. 1822-18 . n. 1902, P fa rre r von Mor- 
bio Superiore, 1862 bis zu seinem  Tode P ro p s t von Men
drisio, D ekan, n ich t resid. C horherr von Lugano 1899.
—  3. P i e t r o  C a b l o  G i u s e p p e ,  A nw alt, B ruder von 
N r. 2, * 28. x i i.  1828, t  2. IV. 1889 in M endrisio, 18 Ja h re  
lang (bis 1871) S taa tsan w a lt, S ta a ts ra t 1873-1876, Gross
r a t  1877-1889. — 4. F r a n c e s c o  G i o v a n n i ,  M usiker, 
B ruder der zwei V orgen., * in M endrisio 20. VI. 1832, 
f  in M ailand 23. iv . 1871, t a t  sich in M ailand durch  
seine zahlreichen K om positionen hervor, fü h rte  1856 
am  K onserva to rium  von M ailand Orfanella della Svizzera 
auf. K apellm eister und D irek to r am  S ca la th ea te r 1860- 
1867, verzich te te  a u f  die Professorenstelle  am  K onser
v a to riu m  in M ailand, um  seine Schweiz, N ationalitä t 
n ich t aufgeben zu m üssen. —  A H S  1914u. 1916. — Corti : 
F am iglie  patrizie ticinesi. — B Stor. 1891 u. 1892. — 
Oldelli : D izionario. —  Baroffìo : M emorie storiche. — 
Educatore 1871. —  D o tta  : I T icinesi. [ C .  ' P r e z z i m i ] .

P O L L I U T ,  J e a n ,  von Cruseille (Genevois), N otar, 
B ürger von Genf 1461, Syndic 1461, 1480. [C. R.]

POI VI ETTA.  Tessin er Fam ilie, die schon 1586 in 
Broglio e ingebürgert is t ; eine andere  Fam ilie  besitzt, 
das B ürgerrech t von L avertezzo , schein t aber m it der 
obigen n ich t v e rw an d t zu sein. W appen  der P . von 
Broglio : geviert e t, 1 und  4 in Blau ein goldener Q uer
balken  ; 2 und  3 in Silber ein ro te r  Löwe, der einen 
na tü rlich en  Apfel h ä lt  ; H erzschild  von R o t m it 
einem  goldenen B alken (V arian te). —  1. P i e t r o  B a t 
t i s t a ,  * 1775 in V uillafans (Doubs, F rankreich ), f  1843 
in Broglio, A rzt, G rossrat 1815-1830 und 1834-1839, 
Mitglied des G erichts des M aggiatals 1814, 1815-1830.
— 2. B e n e d e t t o ,  Sohn von N r. 1, * 1804, f  1875 in 
Broglio, A d vokat und  N o ta r, G rossrat 1830-1834, einer 
der F ü h re r der G egenrevolution von 1841, w ährend 
w elcher er m it Pedrazzin i die G ruppe von Ponte-B rolla 
befehligte ; 1842 in  contum aci; m  z u m  Tode v e ru rte ilt , 
1850 am n estie rt. —  3. A n g e l o ,  Sohn von N r. 2, 1834- 
1876 in Broglio, A rzt, G rossrat 1867-1876, G ründer 
und P rä sid en t des L andw irtschaftlichen  Vereins des 
M aggiatales. — 4. E l i g i o ,  Sohn von Nr. 3, * 27. IX. 
1865 in Broglio, S ek re tä r des Grossen R ates, Mitglied des 
G erichts von B ellinzona-R iviera, G rossrat 1901, R ed ak 
to r  der Libertà , sp ä ter der Voce del Popolo, M itarbeiter 
an  den M onat Rosen, D irek to r der technischen Schule 
und  des h is t. M useum s von B ellinzona, U ebersetzer 
bei den S. B. B., 2. K reis, bis 1928, veröffentlichte  u . a . : 
P rim izie  (1888) ; M useo di Bellinzona  (1912) ; Come il 
Ticino venne in  potere degli Svizzeri (1912-1915) ; Sunto  
di storia ticinese (1913) ; M oti di libertà delle terre ticinesi 
(1918), ü b erse tz te  R ahns I  M onum enti artistici del medio 
evo nel C. T icino. — 5. D a n i e l e ,  Sohn von N r. 3, * 1869 
in Broglio, C hefarzt bei der Sim plon- und L ötschberg- 
bauu n te rn eh m u n g , C hefarzt der S c h w e i z .  U nfallversi
cherungskasse in L uzern, V erfasser von Sanitäre E in 
richtungen u. ärztliche E rfahrungen beim B au  des S im 
p l ontunnels 1896-1906 ; Gewerbevergiftungen u. B erufs
krankheiten  (1917) usw . R itte r  der K rone von Ita lien .
— 6. A n g e l o , Sohn von N r. 3, * 1871 in Broglio, 
P riester 1893, Dr. theo l., Professor am  Grossen Sem inar 
von Lugano 1893-1904 und  seit 1920 ; R ek to r dieser 
A n s ta lt 1920-1927, P fa rre r von Pazzalino 1911-1920, 
von M assagno seit 1927 ; n ich t resid . D om herr von 
Lugano, R ed ak to r des Credente cattolico und der Patria. 
D irek to r der Z eitschrift Pagine nostre, veröffentlichte 
zahlreiche apologefische und  polem ische Schriften , u a.: 
Le calunnie contro il catechismo nelle scuole (1908) ; Il 
processo e la condanna di Galileo Galilei (1909) ; La 
morale atea (1909). —  7. G i u s e p p e , Sohn von N r 3,
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* 7. m . 1872 in Broglio, D r. es le ttres , L ehrer der L ite ra 
tu r  an der H andelsschule von Bellinzona seit 1898, seit 
1902 ita lien ischer R ed ak to r der M onat-Bosen, veröffen t
lichte seit 1924 : Briciole di storia bellinzonese. —  8. 
Ma n su eto , Sohn von N r. 3, * 1875 in Broglio, F o rs t
ingenieur, le ite te  zahlreiche S ch u tzb au ten  im  H och
gebirge. S ta a ts ra t  1921-1922, publiz ierte  : Nelle Pre- 
alpi ticinesi (1917) ; L ’aumento della produzione boschiva 
svizzera u. a. m . —  D o tta  : /  Ticinesi. —  A H S  1914,
1919. —  T artin i : Storia politica. —  A S  I. —  Civiltà  
cattolica 1928. —  S Z G L .  [C. Tre-zini.]

PO IV U V IE R ,  Ch r i s t o p h  F r i e d r i c h  v o n , von H eil
b ronn , * 22. x . 1787 in Calw (W ürttem berg ), Schüler 
J .  H . H ahns in Zürich 1804-1806, P rof. fü r Physiologie, 
allgem . Patho log ie , T herapie und S taa tsarzneikunde  
an der U n iv ersitä t Zürich 1833-1841, D ekan 1836-1838, 
R ek to r 1839-1840, B ürger von F lu n te rn  (Zürich) 1837, 
G esundheitsarz t 1835, t  LI. II. 1841 ; H erausgeber d. 
Schweiz. Zeitschrift fü r N atur- und H eilkunde  1834- 
■1841. —  N Z Z  1841, Nr. 19. — Callisen : M ediz. Schrift
steller-Lexikon  X V , p. 148 ; X X X I, p . 269. — H irsch : 
Biogr. Lex. hervorragender Aerzte IV . —  A D B . — D enk
schrift med.-chir. i.es. Zürich  1860, p. X I I I .  [D. F.]

P O  (VI IVI E R  A T S  ( L E S )  (deutsch  B r e s s e l e r w a l d e n )  
(K t.B ern , A m tsbez. F reiberge. S. G L S ). Gem. u. P farrei. 
Pomerat 1370. Die H erren  von Gliers (Gleres) in F ra n k 
reich besassen in  P . das Lehen M alnuit, das sp ä ter an  die 
Fam ilie  F roberg  (M ontjoie) überging. Beim A ussterben 
derselben fiel das Lehen an den Bischof von Basel zu
rü ck . P . gehörte zuerst zur K irchgem . M ontfaucon, dann 
zur K irchgem . Saignelégier, von der es 1783 abgelöst 
w urde. Die St. Pe ters- und Pau lsk irche w urde 1786 
geb au t. Bevölkerung  : 1764, 431 E in w. ; 1920, 349. — 
T rou illa t. —  V au trey  : Notices V I. — D aucourt : Diel.
IV . I G. A .  |

P O M P A P L E S  (K t. W aad t, Bez. Cossonav S. GLS). 
Gem. und Dorf. Pons P apu li  1409. Der N am e geh t au f 
eine Brücke über den Nozon an  der S trasse nach 
F rankreich  zurück. Im  M itte la lter gehörte  die O rt
schaft zur H errschaft La Sarra. 1645 m achte  diese 
daraus eine besondere H errschaft fü r eines der Jüngern 
Glieder der Fam ilie de Gingins. Sie gehörte  zur P farr- 
gem . O rny. Die Mühle von P. durchschneidet einen 
W assergang des Nozon. E in Teil fliesst in die Venoge 
und  in den Genfersee (Rhone), der andere in die Zihl 
und  den N euenburgersee (R hein), w eshalb P . im 
Scherze « M itte lpunk t der W elt » gen an n t w ird . — 
D H V .  (M. R.]

P O M Y  (K t. W aad t, Bez. Y verdon. S. G LS). Gem. 
und  Dorf. Pomierus 1184 ; Pomers 1186. Man en t
deckte h ier am  R and  der R öm erstrasse die U eberreste 
einer röm ischen W ohnung. P . gehörte zur H errschaft 
B elm ont infolge A b tre tu n g  des Bischofs an  d n  Baron 
Jo rd a n  von B elm ont 1220. Seit 1177 h a tte  die A btei 
M ontheron do rt bedeutende R ech te, die 1536 an  die 
S ta d t L ausanne übergingen, welche sie bis zur R evolu
tion  behie lt. 1453 w ar in P . eine St. Georgenkapelle, die 
zur K irche von Y verdon gehörte. 1684 w urde in P . ein 
P fa rre r  in sta llie rt und eine K irche gebau t. Tauf- und 
E hereg ister seit 1684, S terbereg ister seit 1728. — 
D H V . [M. R.]

P O N C E T .  Fam ilien  der K te . F re ibu rg  und Genf.
A. R a n to li F r e ib u r g .  Fam ilie von N eyruz. f  F am i

lien des N am ens b lü h ten  im  14. und  15. Ja h rh . in 
Greyerz, M urten und  Courlevon ; Zweige derjenigen 
von Courlevon Hessen sich in C ourgevaux und Coussi- 
berlé nieder, wo eine davon noch heu te  u n te r  dem  N a
m en Ponseth  e ingebürgert ist. Zur Greyerzerfam ilie 
gehören : —  1. Gu illa u m e , N o tar 1360. — 2, H e n r i , 
1395-1419 erw ähn t, G ouverneur und  Syndic von 
G reyerz 1412. — M D B  X X II , X X III . —  H . T horin  : 
Notice hist, sur Gruyère. —  F  G X V III . —  W elti : 
Stadtrecht von M urten. — S taa tsa rch . F reiburg . [ G. Cx.]

B. K a n to n  Genf. Fam ilien vom  Genfersecbecken, von 
denen sieben Zweige vom  15.-19. Ja h rh . ins B ürger
rech t der S ta d t aufgenom m en w urden. Aus der Fam ilie 
des Pays de Gex gingen hervor : —  P i e r r e , A dvokat, 
der 1594 De ju re  m unicipa li libellus m it einer W id
m ung an  den H erzog von Savoyen publiz ierte  ; er w urde 
deswegen aus Genf ve rb an n t, jedoch im  gl. J .  begnadigt.

Die Fam ilie von Chancy gab zwei talentvolle  Zinngies- 
ser : — J e a n , B ürger 1595 und — M i c h e l , dessen Sohn.

Andere im  19. Ja h rh . ins B ürgerrech t von Genf au f
genom m ene Fam ilien haben  Angehörige in den gesetz
gebenden R ä ten  geh ab t. —  A rch. Genf. [C. R.]

P O N C I N I .  Tessiner Fam ilie von Ascona, Curio. 
Castano usw . W appen : eine Brücke (F arb en  unbe
k an n t). — A l b e r t o ,  P riester, f  in A gra im  A lter von 
76 Ja h ren  22. XII.  1877, G rossra t 1834-1845 ; einer der 
G ründer der helvetischen B uchdruckerei von Capolago 
1830. —  A H S  1919. —  Educatore 1878. —  D o tta  : 
I  T icinesi. [C. T . ]

P O N G E L L I .  Fam ilie von R ivera  (Tessin). —  1. G i 
r o l a m o , Som asker, * in R ivera  1755, publiz ierte  1785 
zwei V ersdichtungen : Il Lario  und I Coralli. —  2. G i u 
s e p p e , A rzt, 1836-1895, G rossrat 1868-1877. — BStor. 
1894. —  D o tta  : I Ticinesi. [C. T.]

P O N S .  I. Genfer Fam ilie aus V illem agne (L angue
doc), die 1751 in den H a b ita n ten s ta n d  aufgenom m en 
w urde. — 1. J a c q u e s  S a m u e l ,  1769-1855, lange Zeit 
anglikanischer P fa rre r in B ristol, dann  in London. 
K aplan  der anglikanischen K irche in Genf 1831, ver
öffentlichte m ehrere B ände P red ig ten . —  2. L o u is , 
1778-1847, B ruder von N r. 1, Chef eines der b ed eu ten d 
sten  B ankhäuser in Lyon, Mitglied des M unizipalrats 
und des K onsistorium s dieser S tad t, v e rm ach te  dem 
Spital von Genf 4000 F r. —■ Sordet : Diet. —  H ey er : 
E gl. de Genève.

I I .  Aus dem D auphine stam m ende Fam ilie, die sich 
1737 au f G enfergebiet niederliess. —  A n t o i n e  L o u i s . 
1801-1873, zuerst L ehrer im A usland ; des Gr. R ates 
und des Conseil a d m in is tra tif  1842, S ta a ts ra t  1847- 
1851. —  JG . 30. x i. 1873.

I I I .  —  J e a n  B a p t i s t e  Joseph , von Toulon (F ra n k 
reich), * 1870, B ürger von Genf 1903, Jo u rn a lis t, Gross
r a t  1907-1910, M itglied des Conseil a d m in is tra tif  
1922. [A. Ch j

P O N T  (K t. F reiburg , Bez. V ivisbach. S. GLS). 
Gem. und  Dorf, das im  M itte la lter zur H errschaft 
Oron gehörte. Es fiel 1555 an den K an to n  F reiburg  
anlässlich der Teilung des Besitzes des Grafen Michel 
von Greyerz, gehörte  bis 1798 zur L andvogtei Bue, bis 
1848 zum  gleichnam igen Bezirk und endlich zum  Vivis- 
bachbezirk . P . war im m er nach St. M artin kirchgenössig.
— K uenlin  : Diet. I I .  — Dellion : Diet. IX . —  D H V  
(A rt. Oron). [ J .  J o r d a n .]

P O N T  ( H E R R E N  V O N ) .  Freiburgisches B aronen
geschlecht, das 1137 u. 1138 m it U l d r i c  und R o d o l p h e  
a u f t r i t t . W appen : in R o t ein goldener Schrägbalken, 
belegt m it einem blauen Löwen. — 1. P i e r r e ,  V izegraf 
von Ogo, schenkte m it seinen 5 B rüdern  der A btei 
H um ilim ont 1137-1148 das D orf P osât. —  2. H u g u e s ,  
A bt von H au teriv e  1150-1165. —  3. P i e r r e ,  Prio r von 
H au terive , anfangs des 13. Ja h rh . Bischof von Belley.
—  4. J oc.e l i n , um  die M itte des 13. Ja h rh . H err von 
Vivers und K astlan  von M urten. —  Das G eschlecht, 
das zu den W o h ltä te rn  von H au terive  zäh lt, erlosch 
um  die M itte des 15. Ja h rh . —  Gum y : Begeste de H au
terive. —  J .  J .  Dey : Ponl-en-Ogoz (in M F  I). — J .  Jo r 
dan : L ’abbaye d 'H um ilim onl (in A S H F  X II ) .  — 
M D B  X X II . [ J .  J o r d a n . ]

P O N T - W U L L Y A M O Z .  W aad tlän d er Fam ilie, die 
seit 1350 in R ivaz bei S t. Saphorin vo rkom m t und 
u n te r  diesem D oppelnam en 1553 ins B ürgerrech t von 
L ausanne aufgenom m en w urde. —  1. L o u is  G a m a l i e l .  
1735-1789, O berst in sardinischen D iensten . —  2. J e a n  
I s a a c ,  t  1790, B ruder von Nr. 1, Offizier in französischen 
D iensten, G atte  von F r a n ç o i s e  L o u i s e  B urnand 
(1751-1814), die eine R eihe von historischen R om anen 
schrieb und einen politischen Briefwechsel füh rte . —
3. A l p h o n s e , 1787-1847, Sohn von Nr. 2, K am m erherr 
des K aisers von (E sterreich , Sekre tär des F ü rs ten  von 
M ettern ich , zum  B aron von Pont-W ullyam oz e rn an n t.
— 4. A l p h o n s e , Sohn von N r. 3, * 1819 w ar 1864 Se
k re tä r  des K aisers M axim ilian von M exiko. — de 
M onte! : Diet. —  W aad tl. Ivantonsarch . —  Gothaisches 
Freiherrl. 'laschenbuch  1883, p. 632. [M. R.]

P O N T  E N  O G O Z  (K t. F reiburg , Bez. G reyerz. 
S. GLS). D orf und Gem. W appen  : das der frü h em  
H erren  von P o n t : in R o t ein goldener Schrägbalken,
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belegt m it b lauem  Löwen. Das D orf w ar im  12. Ja h rb . 
M itte lp u n k t der H errschaft P o n t, die noch A vry, G rand 

und  P e tit  F a rv ag n y , P o sâ t und  Or- 
sonnens um fasste. 1250 w urde die 
H errsch aft ein Lehen des G rafen von
Savoyen ; sie gehörte  der Fam ilie
P o n t ; sp ä te r  w aren die Corbiöres,
L angin, M enthon, C hallant und Prez 
d a ran  m itb e te ilig t. 1464 tau sch te  An
to in e  de M enthon m it F re ibu rg  seinen 
Teil der H errsch aft gegen die H err
schaften  Châtel S t. Denis und  Vuis- 
sens und  v e rk au fte  ihm  1482 seine 

R echte  au f P . um  16 000 fl. ; die än d ern  M itherren
folgten bald  diesem  Beispiel. P . w ar bis 1617 H a u p to rt
der L andvogtei ; von da an  w ar es F arv ag n y . 1798 
w urde die Vogtei dem  Bez. Bulle angeschlossen, 1848 
dem  G reyerzbezirk. K irchlich h a t  P . im m er zur P farre i 
A vry  gehört ; seit dem  15. J a h rh . und  w ahrsch . schon 
viel früher s tan d  do rt eine S t. Theodulkapelle . — 
K uenlin : Diet. I I .  — Dellion : Diet. I I .  —  J .  J .  Dey : 
Pont-en-Ogoz (in M F  I). [ J .  J o r d a n .]

P O N T  L A  V I L L E  (deu tsch  P o n n e n d o r k ) (K t. F re i
burg , Bez. G reyerz. S. GLS). Gem. und 
D orf. W appen  : in R o t eine weisse 
Brücke m it 3 Bogen ; der Schildfuss 
silbern g e flu te t. Pons 1148 ; Pons 
villa  1439. Dieses D orf v e rd an k t sei
nen N am en der B rücke, die es m it dem 
linken Saaneufer ve rb in d e t. A uf seinem  
Gebiet befindet sich ein M enhir. Man 
v e rm u te t, dass eine R öm erstrasse  vom  
u n te rn  G reyerzerlande her die Saane 
u n terh a lb  P. überq u erte . Im  M ittel

a lte r  u n te rs ta n d  P . m it L a Roche dem  Bischof von 
L ausanne ; 1537 kam  es u n te r  die freiburgische L andes
hoheit und zur Vogtei Bulle. Die H erren  von La Roche, 
die Castella von Greyerz, die W ild, das Sp ital von F re i
bu rg  u . a. w aren  in P . b eg ü te rt. Die sehr a lte  K irche 
ist schon 1148 bezeugt ; sie gehörte  dam als dem  K loster 
P rte rlin g en . 1228 bildete  P . eine P farrei ; Conon d ’Es- 
tav ay er e rw ähn t d o rt ein P rio ra t, w ahrsch. m it Mön
chen aus Peterlingen . Dieses P rio ra t m uss aber nu r 
von k u rzer D auer gewesen sein ; die sp ä tem  U rkunden  
kennen es n ich t m ehr. Das K loster Peterlingen  besass 
bis zu seiner A ufhebung die K o lla tu rrech t von P . La 
Roche tren n te  sich 1654 von der P farre i P . ab . Diese 
vergrösserte  dam als die a lte  K irche, beh ie lt ab er beim  
U m bau das in rom anischem  Stil gehaltene Chor des 
a lten  G ebäudes bei. 1882 w urde diese K irche aufgege
ben und  die heutige  g eb au t. Die T husybrücke, die 
n ich t aus der R öm erzeit s tam m t, b estan d  schon im
15. J a h rh . 1544 w urde die erste ste inerne B rücke ge
b a u t. U n te rh alb  der T husybrücke b a u te  der S ta a t 
1898-1901 das S tauw ehr an der Saane zur Speisung des 
E lek triz itä tsw erkes von H au teriv e . —  Vergl. K uenlin : 
D iet. I I . —  Dellion : Diet. IX . —  Dey : Un m enhir (in 
M F  I). —  J .  P . K irsch : Die ältesten P farreien  (in F  G 
X X IV ). —  P. A ebischer : Sur les m artyria  (in Z S G
1928). — A S H F  I, 197, 375 ; IX , 218. —  Fuchs-R aem y : 
Chronique frib . —  A F  I , 270. —  A. G rem aud : Le pont 
de Thusy  (in F A  1897). — F. Delisle : Entreprise Thusy- 
Hauterive (in Étr. frib. 1900 und 1903). —  R. de Dies- 
bach  : L ’utilisation des forces hydrauliques. —  A. W eitzel: 
Carte des anciennes terres et bailliages. [J .  N.]

P O N T A N I N G E N  ( P uLTI NGEN) .  R itte rb ü rtig es  Mi- 
n isterialgeschlecht der A btei D isentis. Ih re  B urg stand  
im T avetsch . —  1. R itte r  W i l h e l m  v. P .  w urde vom  
A bte von D isentis 1252 m it der B urg Castlium  ob Som- 
vix be lehn t. In  der Folge w ar er Gegner des K losters 
D isentis, so dass P a p st N icolaus I I I .  1278 gegen ihn 
und andere  Adelige e in sch ritt. — 2. H u g ,  R itte r , B ruder 
von N r. 1, 1285, 1300. —  3. H e i n r i c h ,  A bgeordneter 
des A btes von D isentis nach  dem  W allis 1323. — 4. 
U l r i c h  (1374 usw.) w urde der S tam m v a te r der T runser- 
linie, die im 16. Ja h rh . noch b lü h te . T alam m ann in Ur- 
seren 1363. D er w ichtigste V ertre te r des Geschlechtes 
is t —  5. V o l e r ,  A bt von D isentis 1402-1438. E r ste llte  
sich an  die Spitze der im m er m ächtiger w erdenden frei
heitlichen Bewegung in R aetien . H erren  und Volk des

b ü n d n . O berlandes v e rs tan d  er sukzessive zu einigen, so- 
dass 1424 (16. März) u n te r  seiner L eitung  der Obere 
oder Graue Bund zu T runs beschw oren w urde. A b t P. 
besuch te  das K onstanzer-K onzil u. nahm  am  K loster u. 
an  den K irchen  in  D isentis bauliche V eränderungen vor. 
Im  15. Ja h rh . leb te  eine Linie der P . im  Lugnez. 1425 
belehnte  der Bischof den H a n s  P . und dessen Söhne m it 
Lehen zu Sagens. —  Vergl. W artm an n  : Urk. —  QSG  
X .—  M ohr: Cod.dipi. — Bischöfl. A rchiv C h u r.—  Gem.- 
A rchiv T runs. —  A rchiv Mompé-Medel (D isentis). — 
Synopsis A n n a l. Desert. —  Schum acher : A lb u m  Deserti- 
nense. —  P . A. Vincenz : Der Graue B und  (Festschrift 
1924). —  P u rtsch er : Der Graue B und . —  B M  1924.
—  H oppeier : Urseren im  M ittelalter. —- Alexis C hri
sten  : Die E ntw icklung der Gerichtsverfassung in  
Urseren. [A. v. C.]

P O N T E ,  G i o v a n n i ,  von Pon te  Capriasca, B ildhauer, 
seit 1473 in Siena g en ann t, a rb e ite te  1474 m it A ntonio  
von Pon te  an  der K a th ed ra le  von Siena, soll 1497 

! 88]ährig  in Venedig gestorben sein. —  B e r n a r d o ,  von 
P o n te  T resa oder P o n te  C apriasca, Maler, in M ailand 
Schüler des L eonardo da Vinci. —  A n d r e a  d e  A r a n o ,  
von P o n te  C apriasca, B aum eister, erhöh t gegen 1565 
den K irch tu m  der a lten  S. Francescokirche in  L ugano.
—  S K L .  —  L. B ren tan i : M iscellanea Storica. [C. T.]

P O N T E  und D E L  P O N T E .  Tessiner Fam ilie, die
1227 in Q uinto, 1443 in Lugano, 1524 im  M aggiatal. 
1523-1525 in Garona, 1537 in Salarino, 1571 in  Castel 
S. P ie tro  e rw äh n t w ird. —  1. A n t o n i o  del Ponte , viel
leich t von Carona, b au te  die R ia ltob rücke  in Venedig 
und  a rb e ite te  nach  der F eu ersb ru n st von 1577 am  
D ogenpalast. Seine V orfahren a rb e ite ten  1474 in  Siena.
—  2. Ca m i l l o , von Salarino, * 15. v in .  1777, m asste  sich 
1798 beim A usbruch des A ufstandes der « P a trio ten  » 
das P la tzkom m ando  von M endrisio an . H au p tm an n  
in ho lländischen D iensten 1815-1821. —  A S  I. —  M otta: 
N el prim o Centenario. —  BStor. 1890 und  1912. —  Ca
sella : Carona, Morcote e Vico-Morcote. —  L. B ren tan i : 
M iscellanea Storica. [C. T.]

P O N T E  B R O L L A  (K t. Tessin, Bez. und Gem. Lo
carno. S. GLS). O rtsch aft und  Schlucht am  E ingang des 
M aggiatales. Pons Brora  1284 ; Ponte Broie 1440. In  
röm ischer Zeit soll do rt eine B rüche bestan d en  haben . 
1841 fand in  P  ein Gefecht zwischen den R egierungs
tru p p en  und den konservativen  G egen revo lu tionären  
s ta t t  ; le tz te re  w urden geschlagen. —  B Stor. 1911. — 
T artin i : Storia politica. —  G ubler : Gesch. d. K ts. 
Tessin  [̂ G T ^

P O N T E - C A M P O V A S T O  (K t. G raubünden , Bez. 
M aloja, Kreis O berengadin. S. GLS). Dorf. D er Nam e 
rü h r t  her von der B rücke, die h ier über den In n  fü h rt. 
Po n te  gehörte bis 1588 zum Talgem einde verband  O ber
engadin und  w urde erst dann zur politischen Gem. m it 
eigenem  T errito rium . P . besitz t B edeu tung  wegen des 
U eberganges über den A lbulapass ; eine K u n sts trasse  
w urde 1855-1866 g eb au t Seit E röffnung der A lbulabahn 
1903 geh t der V erkehr über Revers. — Siehe auch 
C a m p o v a s t o .  (B. M.]

P O N T E - C  A P R  I A S C A  (K t. Tessin, Bez. Lugano. 
S. GLS). Gem. und  P fa rre i. Ponte de Creviasca 1484. 
P . ste llte  in der ersten  H älfte  des 15. Ja h rh . dem  H er
zog von M ailand 37 Soldaten  und  K riegsm ateria l. Schon 
u n te r  den H erzogen und  w ährend  der Schweiz. H err
schaft b ildete  es eine selbständige Gem einde m it eigenen 
Satzungen  u. P rivilegien, die schon 1443 e rw ähn t sind 
u. von den souveränen K an tonen  noch 1648 b e s tä tig t w ur
den, m it völlig unabhäng iger Verwal tung  u . m it ziviler Ge
rich tsb a rk e it bis zum  S tre itw erte  von 10 D ukaten . E b en 
sow ar P . n u r den souveränen K an tonen  steuerpflich tig  
(392 L ire im  Ja h r) .  1476 w urde P . vom  G em eindever
band  der pieve C apriasca h insich tlich  der S teuerpflicht 
gegenüber der herzoglichen K am m er losgelöst, wobei 
aber die B eitragspflich t an  den G ehalt des G ouverneurs 
von Lugano au frech t erhalten  blieb . Die Gem. h a tte  
auch  der K irche San to  Stefano von Tesserete G rundzin
sen zu zahlen, w ovon sie sich 1648 loskaufte . 1478 h a tte  
sie u n te r  dem  E inm arsch  der Schweizer zu leiden und 
w urde 1500 von den Ghibelline:! von Lugano verw ü ste t ; 
am  14. April des gl. J .  besetz ten  und zerstö rten  die W el
fen von P . und  Sonvico die ghibellinischen H äuser von
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Lugano. N ach 1803 w ar P . bis 1814 der Sitz des Ge
richts des Vedeggio. K irchlich  u n te rs ta n d  P . zweifellos 
zuerst San to  S tefano von Tesserete ; ab er schon 1570 
war es eine selbständige P farre i. Die a lte  P farrk irche  
S. Am brogio ging w ahrsch . au f das 13. Ja h rh . zurück 
und w ar 1350 gew eiht w orden ; der K irch tu rm  und 
andere Teile sind noch in der heu tigen , 1835 gebauten  
K irche e rhalten . Diese beherberg t eine S ta tu e  des hl. 
A m brosius aus dem  15. Ja h rh . und u n te r  än d ern  Ma
lereien eine bem erkensw erte K opie des hl. A bend
m ahls von L eonardo da Vinci, die schon 1567 E rw äh 
nung findet. Die E nde des 16. Ja h rh . neuaufgebau te  
St. R ochuskirche, am  S tan d o rt einer ändern  schon 
1485 gen an n ten , b esitz t Fresken  von 1551. P est 1484. 
Bevölkerung : 1779, 187 E inw . ; 1920, 180. T aufreg ister 
seit 1572 ; E hereg iste r seit 1573 ; S terbereg ister seit 
1656. —  A S  I. —  R ahn  : I  M onum enti. — Derselbe : 
W anderungen. —  D ’A lessandri : A tti di S . Carlo. — 
Sim ona : Note di arte antica. —  I  M onum enti Storici ed 
artistici del C. Ticino  V I u . X IV . —  B Stor. 1881, 1882, 
1884, 1888, 1890 und 1892. —  W eiss : Die tess. Land- 
vogteien. — L. B ren tan i : Lugano e il Ceresio. —  M oni
tore di Lugano  1921, 1922, 1924 und  1925. — A rch. 
Stor. d. Svizzera italiana  1928. [C. Trrzzini.]

P O N T E - T R E S A  (K t. Tessin, Bez. Lugano. S .G L S). 
Gem. und  P farre i. Pons Tresiae w ird schon 818 genann t. 
Der U eberlieferung gem äss ging eine R öm erstrasse 
nach  R ä tien  bei P . vorbei ; se it ä lte sten  Zeiten w ar 
es ein n am h afte r  kom m erzieller und m ilitärischer D urch 
gangsort. 590 sollen die L angobarden  d o rt von den 
F ranken  geschlagen w orden sein. E in anderer K am pf 
fand  1126 im  zehnjährigen K rieg zwischen Corno und 
M ailand bei der T resabrücke s ta t t .  1478 konzen trie rte  
der G raf G. B. dell’A nguillara bei P . die T ruppen  des 
Herzogs fü r den G iornicokrieg. Am  9. v. 1517 w urde in 
P . der V ertrag  u n terzeichnet, nach  dem  S tabio  und  der 
R est des M endrisiotto  schweizerisch w urden, gegen 
A b tre tu n g  Dom odossolas. Im  Mai 1518 fand in P . die 
K onferenz zwischen den D elegierten des Königs von 
F ran k reich  und  der K an tone  b e tr . die Vollziehung von 
A rt. 12 des ewigen Friedens s ta tt .  Die alte  Brücke 
w urde 1477 neu g eb au t. Die Fam ilien Crivelli und  Stop- 
pani besassen den B rückenzoll, welches R ech t noch 
1828 e rw ähn t w ird. Die heutige B rücke s tam m t aus dem 
Ja h re  1846. D er E rzbischof von M ailand h a tte  in P . 
F ischereirechte, die schon 1363 und noch im  18. Ja h rh . 
e rw ähnt w erden. 1678 w urde die F ischerei in den in te r
na tionalen  Gewässern durch  eine K onvention  geregelt. 
P . stellte  in der ersten  H älfte  des 15. Ja h rh . dem Herzog 
von M ailand 21 Soldaten . Es bildete von der herzogli
chen Zeit an  bis 1798 eine selbständige Gem einde m it 
einem Konsul oder P o d esta ten  an  der Spitze, m it dem 
R ech t der niederen  G erich tsbarkeit in S trafsachen  und 
unbegrenzter Z iv ilgerich tsbarkeit, genoss S teuerfreiheit 
und  zah lte  w eder Strassen- noch B rückenzoll.'K irchlich  
gehörte  P . zuerst zur P farre i Agno, dann  zur P farrei 
L avena (Italien ), ab er von 1571 an  b ildete  es m it dem 
italienischen D orf P o n te  T resa eine U n te rp fa rre i. Die 
E rrich tu n g  der eigenen K irchgem . durch  L ostrennung  
von L avena  fand 1821 s ta tt .  Die schon 1501 erw ähnte 
P farrk irche w urde im  17. und  18. Ja h rh . u m gebau t. 
Bevölkerung  : 1920, 412 E inw . P fa rreg iste r seit 1601. 
E isenbahn  L ugano-P onte  T resa seit 1912. —  Vergl. 
A S I. —  W eiss : Die tess. Landvogteien. —  M onti : A tti.
—  G alli-T am burini : Guida del M alcantone. —  E . Mas- 
poli : La pieve d ’A gno. —  BStor. 1879, 1881, 1882, 1885, 
1890, 1895, 1921. — Almanacco ticinese 1925. —  Arch. 
Stor. d. Svizzera ita liana  1928. [C. T r e z z i n i . ]

P O N T E L S .  Siehe BUNDTELS.
P O N T E T ,  D U .  W aad tlän d er Fam ilie, die v o r 1488 

in Eysins und  Duillier vorkom m t. — M a rc  J u l e s ,  
* 1836, f  20. ix . 1926, g ründete  1865 die französische 
evangelisch- reform ierte  K irche von B aysw ater bei 
London, der er bis 1920 v e rstan d  ; eine der h e rvorragend
sten k irchlichen Persönlichkeiten  Londons. — GL. 
13. x . 1926. [M. R.|

P O N T E Y S ,  P O N T H E Y S .  L ausanner Fam ilie, 
nach der ein S ta d tte il von L ausanne b en an n t w urde.
—  1. H u g u e s , K astlan  von L a T our de Peilz 1293-1305.
— 2. Cl a u d e , Prior von M ontheron 1519-1526. —  3.

F r a n ç o i s , B ruder von N r. 2, K astlan  von flforges 1510.
— 4. F r a n ç o i s , Sohn von N r. 3, M itherr von S t. Sapho- 
rin  su r Merges 1547-1571. [M. R.]

P O N T H A U X  (K t. F reiburg , Bez. Saane. S. GLS).
Gem. und  P farre i. Pontet 1142 ; Pon- 
teur 1166, 1228 ; Pontoux  1349, 1390 ; 
P onthoux  1384 ; P ontaux  1453. W ap
pen : 5m al gespalten  von Silber und 
R o t ; im  silbernen S ch ildhaup t ein 
ro tes S t. M auritiuskreuz. A rchäologi
sche Funde 1870 und  1884. P . b estan d  
schon im  12. Ja h rh . und  lag  in der 
H errschaft M ontagny. Im  B urg rech ts
v e rtra g  von 1349 zwischen F re ibu rg
u. Peterlingen  w urde es von den zwei 

S täd ten  als V erhandlungsort gew ählt. Im  Kriege gegen 
Savoyen 1447 p lü n d erten  und  äscherten  die F re ibu rger 
P . ein. Es kam  1478 an  Fre ibu rg  und gehörte  bis 1798 
zur Vogtei M ontagny, 1798-1803 zum  Bez. Payerne, 
1803-1815 zum  Bez. M ontagny, 1815-1830 zum  Bez. 
F reiburg , 1830-1848 zum  Bez. D om pierre, se ither im m er 
zum  Saanebezirk . P . s tan d  u n te r  dem  L an d rech t der 
W aad t. Die Gem. gab sich 1662, 1807 und  1834 S a tzu n 
gen. P . besass schon frü h  eine M auritiuskapelle, die 
1145-1159 vom  Bischof von L ausanne dem  P rio ra t S t. 
Maire gegeben w urde ; dieses besass sie noch um die 
M itte des 14. Ja h rh . In  seinem  C artu larium  von 1228 
fü h rt sie Conon d ’E stav ay er als P farrk irch e  auf, 
w ahrsch. weil sie sich gewisser R echte  erfreu te. A ber 
in  ändern  U rkunden  des 15. Ja h rh . erschein t sie 
als T och terk irche der P fa rrk irche  von P re z . E ine neue, 
zwischen 1597 und  1607 e rb au te  K apelle w urde 1806 
w ieder hergeste llt und  1816 gew eiht, 1880 aber, kurz 
nach  der E rhebung  von P . und  N ieriet zur se lb stän d i
gen P farre i (1877), abgetragen  und  durch  eine grössere, 
1882 gew eihte K irche e rsetz t. E ine Fam ilie  von Pon- 
touz k om m t im  14. Ja h rh . vor. Zweige davon bürgerten  
sich um  die M itte des 14. Ja h rh . in F re ibu rg  ein. — 
Vergl. L L . — R aem y-Fuchs : Chron. frib . —  M D B  V II.
—  Rec. dipi, du C. de Fribourg  I, I I I .  —  H idber : 
Urkundenregister. —  K uenlin  : Diet. —  Dellion : Diet. 
IX . — A. Büchi : Freiburgs Bruch  (in Collect, frib . V II).
—  A S  I, Bd. I, 423. — M. B enzerath  : Die K irchenpa- 
trone der allen Diözese Lausanne. —  J .  P . K irsch : 
Die ältesten P farrkirchen des K ts. Freiburg. —  G um y : 
Regeste de Hauterive. —  P . A ebischer : Origine et for
mation des noms de famille. —  L. Genoud : M anuel des 
œuvres. — S taa tsa rch . F reiburg . [G. Cx.]

P O N T H E R O S E ,  d e .  Fam ilie  von E stav ay er le 
Lac, die im  14. Ja h rh . in der seit dem  15. Ja h rh . den 
A delstitel führenden Fam ilie  Graz aufging, indem  
le tz te re  den e rstem  N am en annahm . W appen  : in 
B lau ein silberner Löwe. —  1. P i e r r e ,  G ouverneur 
von E stav ay er 1411, des R a ts  1443. —  2. H u m b e r t ,  
Sohn von N r. 1, K astlan  von Cudrefin 1472-1473, 
1505-1506, Vogt der W aad t 1481-1483. — 3. L o u is , 
Sohn von N r. 2, K astlan  von E stav a y e r 1506, 1521, 
von Cudrefin 1507-1514. —  4. A n t o i n e ,  Sohn von 
Nr. 2, B ürger von F reiburg  1506, M itherr von Écu- 
blens 1519, K astlan  von Cudrefin 1504, 1530, von 
E stav ay er 1522-1535 ; Ju n k e r von Morges und  E s ta 
vayer. —  5. J a c q u e s ,  Sohn von N r. 2, P fa rre r von Con
s tan tin e  1502-1532, C horherr von N euenburg , G eneral
v ik ar der A btei Peterlingen , t  1532. — 6. B e n o i t ,  Sohn 
von N r. 2, C horherr v. N euenburg 1512, von S t. N ikolaus 
in F reiburg  1515, D om herr von L ausanne 1525, P farrer 
im T ravers tal 1527, O berhofprediger des K önigs von 
F rankreich  1523, aposto lischer N o ta r. —  7. C h r i s t o 
p h e ,  Sohn von Nr. 3, K astlan  von E stav ay er 1535- 
1536, H err von R ueyres 1558 — 8. F r a n ç o i s ,  E nkel 
von Nr. 7, H err von R ueyres, M ontbrelloz und  M onnaz.
— 9. L a u r e n t , E nkel von Nr. 8, O berst in französi
schen D iensten, f  1704. —  10. J a c q u e s , * 1656, O berst 
in französischen D iensten , S t. L udw igsritte r. —  11. B e r 
n a r d  N i c o l a s , Sohn von N r. 10, Offizier in französi
schen D iensten , |  in S t. Dom ingo gegen 1751, le tz te r 
seines Geschlechts. —  G rangier : A nnales. —  M. R ay
m ond : Dignitaires de Lausanne. —  H. de V evey : 
Gesch. der F am ilie  Pontherose (Ms.). —• Genealogien 
D um ont (im K an to n sa rch . der W aad t). [H. V.]
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P O N T  I C O - V IR U N  S O , H u m an is t, 1467-1520, P ro 
fessor der griechischen und  late in ischen  L ite ra tu r  in ; 
Reggio d ’Em ilia  1500-1503, einer der frühesten  ita lien i
schen R eisenden (Verz. seiner zahlreichen W erke bei 
Oldelli : Dizionario), soll nach  Oldelli, C antü , Lavizzari
u . a. aus M endrisio stam m en und  der Fam ilie  Bosia 
oder Busioni angehören. Em ilio M otta  h a t  dagegen in 
BStor. 1898 u n d  1903 bewiesen, dass sein w irklicher 
N am e Pontico  de Carcano von M ailand ist. — Vergl. 
A rt. B o s i a .  —  BStor. 1898, p .  195 ; 1003, p .  42. [C. T.'| 

P O N T I R O N E  (K t. Tessin, Bez. R iv iera , Gem. 
Biasca. S. G LS). Pontrono  im  14. Ja h rh . D orf und 
P farre i. Im  M itte la lte r gehörte P . zur vicinanza  B iasca, 
anfangs des 19. J a h rh . w ird es als Gem einde erw ähnt, 
aber in der Folge n u r noch als ein W eiler in der Gem. 
B iasca. Im  Nov. 1478 w urde das D orf von den E idge
nossen eingeäschert, K irchlich  gehörte  P . zuerst zu 
B iasca, w urde aber 1606 zu einer se lbständ igen  P farre i 
erhoben. Die 1567 gen an n te  K irche S. Michele w urde 
1800 (23. Sept.) von einem  U n w ette r zerstö rt, aber 
bald  w ieder au fg eb au t. Bevölkerung : 1567, 40 H au s
ha ltu n g en  ; 1920, 103 E in  w. T aufreg ister seit 1600 ; 
E hereg iste r seit 1643 ; S terbereg iste r seit 1644. —  BStor. 
1881 und  1883. —  A SH F t. —  D 'A lessandri : A tti .  — 
K . M eyer : Ble.nio u. Leventina. [C. T.]

P O N T 1 S E L L A .  B ergellergeschlecht. —  J o h a n n  
von Pundsscholla , D om herr von Chur, t r a t  1526 zu 
Ilanz zur R eform ation  ü ber. Sein Sohn —  J o h a n n ,  
R ek to r der C hurer L ateinschule 1544, sp ä ter S ta d tra t,  
Schreiber des G o tteshausbundes im  Prozess P lan ta , 
t  1574. [M. V.l

P O N T I U S  A S C L E P I O D O T U S ,  kaiserlicher S ta t t 
h a lte r, der in der 2. H älfte  des 4. Ja h rh . die P rovinz der 
G rätschen und P ontin ischen  A lpen v e rw alte te , wohl der 
erste C hrist, der die w eltliche Gewalt über das W alliser 
L and  au sü b te , liess im  Ja h re  377 das a lte  R egierungs
gebäude zu S itten  w ieder hersteilen . Die zugehörige 
In sch rift ( D E V O T I O N E  V I G E N S  /A U G U S T A S  P O N T I U S  
A E D I S  /  R E S T I T U I T  P R A E T O R  / L O N G E  P R A E S T A N T I  US I L L I S  / 
Q U A E  P R I S C A E  S T E T E R A N T  /T A L I S  R E S P U B L I C A  Q U E R E  /  
D .  N .  G R A T I A N O  A U G .  I I I I  E T  M E R .  COS / P O N T I U S  A S C L E 
P I O D O T U S  v . p .  p .  D D . )  ist im  R a th au se  zu S itten  einge
m au e rt und  trä g t  das M onogram m  Christi. Beim  A us
graben  eines K ellers aufgefunden, kam  die M arm or- 
p la tte  m it der In sch rift in den Besitz des O bersten Am- 
büel zw 1630 u. 1650, der sie der S ta d t übergab . N ach 
den b isher b ek an n ten  Funden  ist es die ä lte ste  ch ris t
liche In sch rift, die je  in E u ro p a  ein öffentliches A m ts
gebäude geziert h a t.  E rstm als beschrieben in einem 
Briefe vom  1 2 .x . 1709 (Cuperus) und veröffentlicht von 
J .  J .  Scheuchzer : Itinera  (1723). —  Vergl. E . Egli : Die 
christl. Inschriften ... (in M A  GZ X X IV , 5 ff.). [L. Mr.] 

P O N T O - V A L E N T I N O  (K t. Tessin, Bez. Elenio.
S. G LS). Gem. und  P farrei. Ponte  1205. E ine u n te r  
dem  N am en Consiglio e rw ähnte  vicinanza  um fasste  im 
M itte la lter die 3 heu tigen  Gem. P ., Castro und M arcita. 
Die vicinanza  b estan d  schon 1200 und w urde erst 1897 
aufgelöst, und  jede der drei Gem. b esitz t ihre eigene 
vicinanza', sie bildete eine der 6 rodane  des B leniotales 
und gehörte  zur fagia de medio, auch fagia de A quila 
oder de P . g en an n t. Die A btei S. P ie tro  in Cielo d ’oro 
besass d o rt G üter, die 1205 von A dam o de Contone 
g ek au ft w urden. E in Schloss, bei dem heutigen Castel- 
lazzo, w urde 1309 in E ntrecix io  oder Trescisio erw ähnt. 
P est 1484 ; Epidem ie 1804 m it zahlreichen Todesfällen. 
K irchlich b ild e t P . seit u n b ek an n te r Zeit eine Pfarrei. 
Die San M artinokirche wird 1298 gen an n t, 1309 der 
P frü n d n er derselben. 1567 b estan d  bereits die K irch 
gem einde. E ine spätgo tische Kapelle s tand  in Sam a- 
corte . Bevölkerung : 1567, 70 H au shaltungen  ; 1920, 
520 E inw . T aufreg iste r seit 1570, E hereg ister seit 1572, 
S terbereg ister seit 1672. — K . M eyer : Blenio u. Leven
tina. —  D erselbe : Die Capitanei von Locarno. —  R ahn  :
I M onum enti. — G. Sim ona : Note di arte antica. —
D 'A lessandri : A tti di S . Carlo. — Baroffio : Storia. — 
BStor. 1884. [C. T.]

P O N T O N I .  Fam ilie von C im alm otto (Tessin). 
W appen : in R o t ein silbernes P o n to n  (Boot), begleite t 
von 3 goldenen Lilien (2, 1) (1697). —  M a r t i n o ,  4. i. 
1678 - 20. m .  1751, v e rm ach te  30 000 Lire zur S tiftung

der K aplanei C im alm otto , aus der die spä tere  P farre i 
erw uchs. —  A H S  1914. —  G. B u e tti : Note storiche 
religiose. [C. T.]

P O N T R E S I N A  (K t. G raubünden , Bez. M aloja, 
K reis O berengadin. S. G LS). Gem. und Dorf. D er 
N am e des O rtes e rin n ert an  die Sarazenen, die arge 
V erw üstungen in  diesen G ebieten angeste llt haben 
sollen. In  diesem  Z usam m enhang w ird P . (ad pontem  
Sa risin a m )  1139 zum  ersten  Male e rw ähn t. Bis 1538 
gehörte  P . zur grossen Talgem einde O berengadin 
(siehe A rt. E n g a d i n ) .  Als Siedlung am  Fusse des 
B erninapasses h a t  P . im m er eine gewisse B edeu tung  
geh ab t. Dem  U m stan d  is t es wohl zu verdanken , dass P . 
drei G otteshäuser besass, die K irche M aria M agdalena, 
die H eilig-G eist-K . und  die K apelle  S t. N icolaus. In 
der neuesten  Zeit h a t  der sich im m er s tä rk e r e n t
wickelnde Berg- u . W in te rsp o rt dem  O rte neue B edeu
tung  gegeben. P fa rreg iste r seit 1736. [ B .  M .]

P O N T S  D E  M A R T E L  ( L E S )  (K t. N euenburg , Bez. 
Le L o d e . S. G LS). Gem. und P fa rrd o rf. W appen  : 
g e te ilt von Blau m it weisser Brücke aus 3 Bogen und 
von R o t m it einem  goldenen H am m er. Die Gegend 
hiess u rsp r. M artel (nach einem  P ersonennam en, der 
sich auch  in den N am en der W eiler P e tit  M artel und 
M artel D ernier w iederfindet). Der heu tige  Nam e rü h rt 
von B rücken im  T orfm oor her. 1377 bek lag te  sich die 
G räfin Isabelle, dass der H err von V alangin die B rücken 
bei M artel abgebrochen habe  ; 1579 w erden die grosse 
und die kleine Brücke von M artel n eu erste llt. Spuren 
von B rücken w aren noch um  1800 sich tb a r. Das Gebiet 
von Les P on ts lag zum  grössern Teil au f dem  Boden der 
Mairie R ochefort, zum  kleinern  au f dem jenigen von 
T ravers ; es w urde nam en tlich  im  15. Ja h rh . von L euten  
aus L a Sagne und  Le L o d e  besiedelt. Die 1786 e rs tan 
dene Gem einde w urde 1832 eine M airie. K irchlich 
gehörte  Les P o n ts  u rsp r. zu P o n ta reu se , dan n  zu 
B oudry  ; 1652 w urde es eine eigene P farrgem einde. 1618 
w urde eine K apelle e rb au t, 1653 eine K irche. Deren 
h eu tiger B au s tam m t von 1844. Bevölkerung  : 1803, 
1546 E inw . ; 1920, 1790. T aufreg iste r seit 1662, E h e 
register seit 1670, S te rbereg iste r seit 1759. —  S. P e te r  : 
Description topogr... des Ponts. —  F . M. Ju rg en sen  : Les 
Ponts-de-M artel (in M N  1886-1887). [L. M .]

P O N T V E R R E .  Savoyische H errschaft. Sie gehörte
u. a . den M ontchenu u. den Quim ier, die sich nach  ih r 
ben an n ten . — 1. F r a n ç o i s  de M ontchenu, u n te r  dem 
N am en P. b e k an n t, w ar der erste A nführer des 1528 von 
den Feinden  Genfs gegründeten  Löffelbundes (s. d.) und 
w urde am  1. i.  1529 in Genf n iedergem etzelt. —  2. B e 
n o i t  Quim ier, ebenfalls u n te r  dem  N am en P . b e k an n t, 
P fa rre r von Confignon 1693-1733, nahm  R ousseau bei 
sich auf, w ar sein ganzes Leben lang ein e rb itte r te r  
Feind Genfs, ste llte  in L ancy und  A ire la Ville den 
katho lischen  G lauben w ieder he r und veröffentlichte  
Description de l ’Église de Lancy et de la manière dont le 
culte catholique y a été rétabli en 1701. —  A. de Foras : 
A rm orial de Savoie. — G au tie r : H ist, de Genève. [C. R.j 

P O N T V E R R E ,  d e .  Savoyisches Adelsgeschlecht, 
das in  der W aad t die H errschaften  S t. T riphon  und 
A igrem ont besass. — 1. P i e r r e ,  H err von St. T riphon 
1238-1275. —  2. G u i l l a u m e ,  f  1330, H err von St. 
T riphon  und  B rens, v erte id ig te  fü r den G rafen von 
Savoyen in Genf die Inselburg  ; besass von 1321 an 
Rechte im  O rm ontta l. — 3. A y m o n ,  t  1371, Neffe von 
Nr. 1, H err von P . und  A igrem ont, K astlan  von Chillon 
und Vogt von Gex 1353. — 4. F r a n ç o i s ,  E hem ann  von 
Helinode d ’A llam an, H errin  von A ubonnc, t  k inderlos 
vor 1396. Seine G üter fielen an seine M utter, Françoise 
de la Tour, zurück . —  5. G u i c h a r d ,  D om herr von Genf 
1297, D ekan von A nnecy 1308-1311. —  Foras : A rm o
rial. [M. R.]

P O N Z I A ,  P a o l o  d e lla ,  von Cimo (Tessin), B ild
hauer in Genua und in Carpi 1526-43. —  B ianchi : A r 
tisti tic in es i. [C. T.]

P O P P .  G eschlecht der Gem. S teinach (St. Gallen), 
das m indestens seit 1672 d o rt e ingebürgert is t. H a n s  
Bopp, L andm ann  von A ppenzell, aber w ahrsch . w ohn
haft in  A rbon 1426 ; R ü e d i  B. von B erneck 1441. —
1. GhII  J o s e p h ,  *12. ix . 1792, P riester 1815, P rä fek t an 
der k a th . K antonsschule  1815, P fa rre r in L ü tisbu rg
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1818, in H äggenschw il 1821, n ich t resici. D om herr 1830, 
K an to n sra t, A d m in is tra tio n sra t 1835-1845, P fa rre r in 
K irchberg  1839, in  H äggenschw il 1844, K anonikus u. 
P fa rr-R ek to r in S t. Gallen 1847, g ründete  die k a tho l. 
M ädchen-R ealschule, f  26. ix . 1859. H au p tred n e r an  
der grossen katho lischen  P ro testversam m lung  in Gossan 
vom  29. X I I .  1834, w urde d o rt zum  P räsid en ten  des

«katholischen Vereins »ge
w äh lt. Aus diesem bildete  
sich die konservative  P a r
te i des K ts . S t. Gallen, der 
P . im St. Gallischen W ahr
heitsfreund  1835 das erste 
O rgan schuf und  bis zum 
F rüh ling  1836 redigierte . 
V erfasser der politischen 
B roschüre : Rufende S tim 
me in  der W üste an das st. 
gallische Volk (1830); liess 
auch  m ehrere  P redig ten  
g edruck t herausgeben. — 
Vergl. G m ür : Rechtsquel- 
Zen 1 ,1 7 6 .—  U S tG V ,  460, 
1020. — B au m g artn er : 
Gesch. des K ts. St. Gallen 
I I ,  I I I .  —  K K Z  1859, p. 
454. — R üdlinger-R othen- 

G a l l  J o s e p h  P o p p .  Hue : Toggenb. Chronik,
N a c h  e i n e r  Lithographie. p. 242, 260. — St. Gail.

Nbl.  1926, p . 27. [  J. M.)
P O P U L U S ,  J e a n  L o u i s ,  1807-1859, in Genf, Genre- 

u n d  H isto rienm aler, P o r trä tis t .  — S K L .  [ C .  R.] 
P O R C E L E T .  Fam ilie  von C hâteau  Châlons, die sich 

1776 m it C l a u d e  P i e r r e ,  Spita la rz t von E stav ay er 
1767, t  1780, in E stav a y e r le Lac e inbürgerte . —
2. P i e r r e  L o u i s ,  * 1776, A rzt, nahm  am  K rieg in der 
Vendée teil, zog 1819 als R egierungskom m issär m it den 
freiburgischen A usw anderern  nach  Brasilien, wo er 
s ta rb . W appen : ein au f einem E rdw all stehender Baum
u. ein schreitendes W ildschwein (Farben  u n b ek an n t). — 
Vergl. G rangier : A nnales.  —  Ellgass : Généalogie (Ms.). 
—  R. H enseler ; Fam illes staviacoises. [ H .  V .  u n d  R æ m y . ]  

P O R C H  A T .  W aad tlän d er Fam ilie von Y verdon 
(1353), P en th a laz  (1550) und M ont le G rand (1730). —
I. J e a n  J a c q u e s ,  * 1800 in Rolle, f  1864 in L ausanne, 
Professor des röm ischen R ech ts an  der A kadem ie L au

sanne 1823-1832, der la 
tein ischen Sprache 1832- 
1838, D ich ter, E rzäh ler
u. F abeld ich ter, gab m eh
rere G edich tbände heraus, 
die ersten  u n te r  dem Pseu
donym  Valamont, E rzäh 
lungen fü r die Jugend , 
sowie Trois mois sous la 
neige  (1837), üb ersetz te  

Iio raz  und  T ibull in fran 
zösische Verse und v e ran 
s ta lte te  eine französische 
Ausgabe von Goethes 
W erken (1860-1863). —
2. C a r o l i n e ,  T ochter von 
N r. 1, 1829-1892, G attin  
von Louis Gonin, h in ter- 
liess einige P o rtra its  und 
L andschaften . — de Mon- 
t e t  : Diet. —  Livre d ’Or 
—  Galerie des suissse célè
bres. —  S K L .—  [CI. A .  B .  h . 
M. R.] —  3.  F e r d i n a n d ,  

von P en thalaz , B ürger von L a Chaux de Fonds, 8. IV. 
1852 - 19. XI. 1921 in N euenburg , R ed ak to r des National 
Suisse  1884-1892, G rossrat 1889-1892 und  von 1901 an, 
G em einderat von N euenburg  1900, S tad tp rä s id en t 1906- 
1912 und von 1915 an, V orsitzender des E idg. Sänger
vereins. —  Messager boiteux de Neuchâtel 1923. [L. M.] 

P O R C H E L  (PORCIIIER, P o r c h y ) .  Fam ilie von Ché- 
nens (F reiburg), wo sie seit A nfang des 17. Ja h rh  er
w ähn t w ird. —  F r a n ç o i s ,  * 1843, P rieste r 1870, P fa rre r 
von Sales 1873-1888, K aplan  von M ünchenwiler 1894-

1900, von B ürglen 1900-1908, f  1908, se tzte  das von P. 
A pollinaire Dellion begonnene Diet, des paroisses fo rt, 
verfasste  auch Hiérarchie catholique. —  Semaine cathol.
11. IV. 1908. —  Liberté 1908, N r. 78. — Revue Suisse  
catholique X I, 176. [J. N.]

P O R C H E T .  Fam ilie, von Corcelles le Jo ra t  (W aadt) 
(1432), Svens (1416) V ucherens und  M oudon (1542). 
Zu dem  1861 in Genf e ingebürgerten  Zweige gehört" —  
F e r d i n a n d ,  * 13. v m . 1878, D irek to r der kan tonalen  
landw irtschaftlichen  Schule in L ausanne 1912, S taa tsra l 
1920, P riv a td o zen t an  der U n iv ersitä t L ausanne 1910, 
G ründer der landw irtschaftlichen  Schule M arcelin 1921. 
Verfasser einer S tudie über Louis A gassiz  u n d  zahl
reicher landw irtschaftlicher Fachschriften . [M .  R . ]  

F O R E T T I ,  E m i l i o ,  von Lugano, * 7. VI. 1888, P fa r
re r von M orcote 1912, M itglied des b ischöflichen Ge
richtshofes in Lugano 1913, n ich t resid . D om herr der 
K athedra le  1914, E rzp rieste r, D ekan und  G eheim käm 
m erer des Papstes 1915. [C. T . ]

P O R G L I .  Fam ilie von Ronco bei Ascona (Tessin). 
W appen : gespalten  von R o t und Gold m it drei Rosen 
(2,1) in gew echselten F arben  ; au f der Teilung eine 
silberne Scheibe, belegt m it stah lfarbenem  R echtsarm , 
der drei goldverzierte  K eulen h ä lt (V arian ten). —  1. 
G i o v a n n i ,  P riester, * in Ronco bei A scona 1. v m . 1798, 
f  in R iva  San V itale 6. v i. 1870, E rzp ries te r und D ekan 
von R iva  San V itale 1823 bis zu seinem  Tode ; M itar
be ite r an  von M ülinens Helvetia sacra. — 2. G i o v a n n i ,  
1822-30. v i i .  1869, A rch itek t in M ailand, wo er sich an 
der R evolu tion  von 1848 bete ilig te  und  infolgedessen 
nach dem  Tessin zurückkehren  m usste. Bis zu seinem 
Tode L ehrer an  der Zeichenschule von Curio. —  3. 
R occo , 1843-1897, H olzschnitzler in F lorenz, wo er an 
der A usschm ückung der Villa Dem idoff a rb e ite te . E ine 
seiner besten  A rbeiten  is t die W iedergabe der bek an n 
ten  T üren  G hibertis an der T aufkapelle  von Florenz.
—  4. D a m a s o ,  t  in M uralto 3. IV. 1916 im  A lter von 
67 Ja h ren , M aler, h in terliess m ehrere  P o rträ ts  und 
Fresken in m ehreren  K irchen des K ts. Tessin, in  L o
carno, Cevio usw. — A L IS  1914 und 1919. — S K L .  — 
Educatore 1870 und 1916. —  BStor. 1880. [C. T . ]

P O R R A L .  Genfer Fam ilie, die seit dem  14. Ja h rh . 
e rw ähnt ist. —  1. P i e r r e ,  Syndic 1492. —  2. M a r t i n ,  
Syndic 1517, als « E idguenot » 1519 abgesetzt. —  3. 
A m i,  t  1542, Syndic 1532, 1536, erster Syndic 1542, 
einer der B egründer der U nabhängigkeit Genfs, für die 
er am  3. n .  1534.au f dem  St. P e tersp la tz  beinahe das 
Leben h ä tte  lassen m üssen. Als Schriftste ller schrieb 
er M ysterien ; auch sein geistreicher Briefwechsel h a t 
literarischen  W ert. 1522 anlässlich des E inzugs des 
Bischofs P ierre  de la B aum e und  1526 beim  A bschluss 
des B urgrech tsvertrages m it Bern w urden von ihm 
verfasste  G elegenheitsstücke aufgeführt. — A rch. Genf.
—  R . C. pub . —  Sordet : Diet. [C. R.] 

P O R R E N T R U Y .  Siehe P r u n t r u t .  
P O R R E N T R U Y ,  d e . Seit 1136 erw ähntes adeliges

Geschlecht. E inige seiner A ngehörigen bekleideten  im
13. Ja h rh . das A m t eines S tad tv o rs teh ers  oder P ro k u ra 
tors der Grafen von P fir t in P ru n tru t  ; andere waren 
R itte r . Das Geschlecht erlosch in der ersten  H älfte  
des 15. Ja h rh . W appen : in R o t ein silberner Balken, 
belegt m it drei ro ten  D rachenköpfen. [G .  A . ]

P O R R E T .  Fam ilie von Fresens (N euenburg), wo 
sie schon seit der M itte  des 15. Ja h rh . e rw ähn t w ird. —
1. Jo  SUÉ H e n r i ,  * 7. v i. 1798 in V alangin, H olzschnei
der in Gent 1790-1791, in Lilie gegen 1800, t  daselbst
13. IV. 1844. —  2. H e n r i  D é s i r é , "  Sohn von N r. 1, Holz
schneider, illu strierte  1824-1845 zahlreiche W erke der 
R om an tik . —  3. Jam es A l f r e d ,  * 4. ix . 1843 in Boudry, 
P fa rrer in Morges 1869-1879, in Provence 1871-1877, 
in L ausanne 1877-1889, P fa rre r und Theologieprofessor 
an der F acu lté  libre in Genf seit 1879 ; verfasste  u . a. : 
Le Boudha et le Christ (1879) ; L ’insurrection des Cé- 
vennes (1885) ; Les éléments essentiels de la religion
(1889) ; Les philosophies morales du temps présent (1897).
—  P S  1918, 1924. —  4. C h a r l e s  Frédéric, *22. i l  1845 
in Fresens, t  24. v i. 1921 in L ausanne, G ym nasiallehrer 
in N euenburg  1866-1870, P fa rre r in L ’A bbaye (W aadt) 
1870-1873, Theologieprofessor an  der F acu lté  libre von 
L ausanne 1873-1917, M itarbeiter und 1877-1881 Schrift-

J e a n  J a c q u e s  P o r c h a t .  
N a c h  e i n e m  P a s t e l l g e m ä l d e  
v o n  C a r o l i n e  G o n i n - P o r c h a t .
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lei ter des Chrétien évangélique, verfasste  zahlreiche 
Schriften  über Theologie u. E rb au u n g . —  5. M a x  E u 
g è n e ,  * 15. x ii. 1865, in N euenburg , Dr. ju r .,R e c h tsa n 
w alt in N euenburg , B undesgerich tsschreiber 1912-1919, 
V erfasser von La loi neuchâteloise sur les communes
(1890) ; Le droit neuchâtelois et le Code civil suisse  (1912), 
h a t m ehrere ju ris tisch e  A bhandlungen  ins F ranzösische 
übertrag en , z. B. Commentaire du Code civil suisse von 
F u rti u. Commentaire du Code féd. des obligations von 
Schneider und  F ick . —  6. Je a n  Em ile, gen. J e a n  
P i e r r e ,  Sohn von Nr. 4, * 16. ix . 1872 in L ’A bbaye, 
L ehrer am  Collège von V evey 1898-1899, an  der H andels
schule von N euenburg  seit 1899, schrieb m ehrere  R o
m ane : L ’échelle (1904) ; Sorts le masque (1910) ; M in i 
Lalouet (1913). —  Livre d ’or de Belles-Lettres de N eu
châtel. [ L .  M . ]

P O R R O .  Schon 1587 in Bissone und Locarno er
w ähn te  Fam ilie. W appen  der P . von Locarno : fünfm al 
schräg gete ilt, d a rü b er 3 senkrech t gestellte  L au ch sten 
gel ; im S ch ildhaup t ein gek rö n te r A dler (F arben  u n 
b ek an n t). —  1. B e r n a r d i n o ,  auch einfach B ernardino 
von Bissone gen an n t, B ildhauer des 15. Ja h rh ., a rb e ite te  
von 1496 an  den S k u lp tu ren  der Fassade der K artau se  
von P av ia  und an  der R estau ra tio n  des H erzogspalastes 
von S k u ta ri nach  der B elagerung von 1474 durch  die 
T ürken . N ach M erzario soll er das Becken der F o n tan a  
S an ta  in  Venzone, das T aufbecken der K a th ed ra le  von 
Tolm ezzo und das P o rta l der K irche von Tricesim o 
geschaffen hab en . N ach Caffi jedoch  w äre ein anderer 
B ernardino von Bissone der Schöpfer dieser W erke. —
2. C e s a r e ,  w ahrsch . ein M ailänder, herzoglicher S ta t t 
ha lte r von Bellinzona 1477 u n d  1497-1499. —  3. G i o 
v a n n i ,  w ahrsch. ein V erw andter von N r. 2, herzoglicher 
S ta tth a lte r  von B ellinzona 1495-1497. — B Stor. 1880 
und 1904. —  M erzario : M aestri Comacini. — S K L .  — 
M onum enti storici e artisti del C. T icino. [C. T.]

P O R S E L  (K t. F re ibu rg , Bez. V ivisbach. S. GLS).
Gem. und Dorf. A lte N am ensform  : 
Porcel. W appen  : in R o t ein goldener 
Schrägen, d a rü b er ein schw arzes W ild
schwein. In  d e rN äh e fin d en  sichU eber- 
reste  von röm ischen Siedelungen. P. 
gehörte  im  M itte la lter zur H errschaft 
Oron ; 1393 w ar das H aus Illens dam it 
be lehn t. D am als schon h a tte  es eine 
G em eindeverw altung. 1555 kam  es 
m it P o n t an  F re ibu rg  u n d  gehörte 
n u n  bis 1798 zur Vogtei R ue ; 1798- 

1848 zum  Bez. Rue, se ither V ivisbachbezirk . 1641 
schlossen sich P . und  Bouloz zu einer P farre i zusam 
m en und  tren n ten  sich von der K irchgem . St M artin. 
Seit dem  14. Ja h rh .,  v ielleicht schon vorher, stand  
in P . eine S t. G orgonskapelle, die ve rm u tlich  von 
den M önchen von H a u tc rê t g eb au t w urde ; zu glei
cher Zeit gab es zwei B ruderschaften  : die zum  h. 
Gorgon und  die zum  heiligen Geist. Die K apelle  w urde 
1584 neu g eb au t. 1641-1645 e rrich te te  m an  eine P fa rr
kirche, die 1872-1873 re s tau rie rt w urde P farreg iste r 
seit 1655. —  Vergl. K uenlin  : Diet. I I .  —• Dell!on : 
D id .  IX . [ J .  J o r d a n . )

P O R T  (K t. B ern, A m tsbez. N idau. S. G LS). D orf 
und Gem. in der K irchgem . N idau, bis zur R eform ation  
selber ein K irchdorf.

Urgeschichte. P., am  Z ihlkanal gelegen, ein reicher 
urgeschichtlicher F u n d p la tz , ergab bei der Anlage des 
K anals u m  1886 eine neolithische S ta tion , in 2,3 m 
Tiefe P fähle und H olzrost und  etw as tiefer eine 60-70 cm 
m ächtige K u ltu rsch ich t m it B eilfassungen, Steinbeilen 
(eines aus N ephrit) und rohen Scherben, sowie T ierkno
chen. E ine bronzezeitliche S ta tio n  liegt obenher der 
L än d te , bei der E inm ündung  der Zihl ; aus der S ta tion  
P o rtlän d te  sind latènezeitliche und röm ische Funde 
(Eisenhelm ) b ek an n t. Die S ta tion  Stüdeli, u n te r  den 
sog. P o rtm a tten , b e steh t w ahrsch . aus zwei versch. 
neolithischen A nsiedlungen ; die S ta tio n  Spers ist 
bronzezeitlich. An der Gem eindegrenze P .-N idau  liegen 
die sog. M oosstationen, von denen eine m it offenbar 
zwei H ü tten  1925 teilweise u n te rsu ch t w erden konnte. 
A nlässlich der Ju ragew ässerkorrek tion  (1868-1874) 
w urde u n terh a lb  P . im a lten  Z ih lbe tt in 3-4 m  ein Mas

senfund der L a tènezeit gehoben, den E. von Feilenberg 
und nach  ihm  F orrer u . a. m it einem  dortigen  gallischen 
O ppidum  in Beziehung b rach ten . Man d a rf an  einen 
befestig ten  F lussübergang  denken. D ort stiess m an  
näm lich  auch  au f eine a lte  B rücke, sodass die V er
h ältn isse  in P . m it denen von La Tene selbst Aehnlich- 
ke it aufw eisen. L eider h a t  es im  G ebiet von P . an  sorg
fältigen B eobach tungen  gefehlt ; durch  R au b b au  ge
hoben, ist das F u n d m ate ria l in die Museen von Basel 
und  Z ürich v e rk au ft w orden. Die M assenfunde liegen 
im  M useum  von B ern. E in  zw eiter M assenfund, b e 
stehend aus B ronzesachen und  keltisch-röm ischen Ge
genständen , kam  bei Brügg und Schw adernau zu glei
cher Zeit zum  Vorschein. O berhalb B rügg fand m an 
auch  R este  von zwei a lten  H olzbrücken, die m it der 
festgeste llten  röm ischen S trasse B rügg-P ort, au f dem  
rech ten  F lussufer, im  Z usam m enhang sein können. — 
Vergl. 9. Pfahlbaubericht, p. 67, 72. —  Jahresbericht 
des H ist. M useum s Bern  1921, p. 87. —  J S G U  1925, 
p . 38. [o. T.]

P . lag in  der G rafschaft N idau und zw ar im  Inselgau, 
dem  engeren Schlossbezirk von N idau. G üter besassen 
d o rt ausser den G rafen von N idau und K iburg  m eh 
rere B ürger von B ern. Die K irche s tan d  e inst au f dem 
heutigen  F riedhof. D er K irchensa tz  und der Z ehnten 
gehörten den K luniazensern  au f der S t. Petersinsel, 
kam en aber noch v o r der R eform ation  an das Vinzen- 
zenstift in Bern, sodann an  B ern selbst. N ach der R e
form ation  kam  P., dessen K irche aufgehoben w urde, 
zu nächst zu r P fa rre i B ürglen, hernach zu N idau. Im  
G ut Bellevue ob P . s ta rb  General O chsenbein. Aus P. 
s tam m t die Fam ilie  B ondeli. —  F  HB. —  v. M ülinen : 
Beiträge V I. —  P . A eschbacher : Stadt und  Landvogtei 
N idau .—  Lohnet1 -.Bern. Kirchen, p . 5 2 4 . [ A k s c h b a c h e r . )

P O R T  V A L A I S  (K t. W allis, Bez. M onthey. S. G LS). 
Gem. und  P farre i, die auch  Le Bouveret und Les 
É vou ettes  um fasst. P . w ar früher ein H afen, der einzige 
des W allis am  Genfersee. Sein G ebiet gehörte u rsp r. 
den Grafen von Genevois, die es im  1 2 .  Ja h rh . der A btei 
S t. Michel de Cluse im  P iem ont schenkten  u n te r  B eibe
h a ltu n g  der Vogtei ü ber die im  folgenden Ja h rh . zum 
P rio ra t gew ordene Schenkung ; die Vogtei ging im 14. 
Ja h rh . an  die vom T urm  von V evey, sp ä ter an  Sa
voyen ü b er. Das K loster ü b te  die G erich tsbarkeit aus, 
m it A usnahm e der T odesstrafe, die dem  Vogt zu Chil
lon zukam . N ach der B esetzung von M onthey durch 
die O berwalliser (1536) b ildete  P . eine kleine K astlane i, 
deren In h ab er das Schloss P o rte  du Sex bew ohnten . 
M ilitärisch gehörte  P . zum  B anner von M onthey. Es 
b ilde t seit 1796 eine Gem einde. E ine K irche w ird im
12 .  Ja h rh . e rw ähn t, ab er sie u n te rs ta n d  St. Michel de 
Cluse und  scheint erst 1574 nach  dem  R ü ck k au f des 
P rio ra tes  du rch  die Zenden zur P fa rrk irche  geworden 
zu sein. A us diesem  G runde w urde das P a tro n a ts re ch t 
bis 1 9 1 3  von der W alliser R egierung au sgeüb t, erst 
se ither vom  Bischof von S itten . Die ursprüngliche 
K irche w urde 1613 und  1852 vergrössert. —  G rem au d . 
— R ivaz : Topographie. [ T a . ]

P O R T  A (K t. G raubünden , Bez. M aloja. S. G LS). 
D urch einen Felsriegel beim  Schlosse C astelm ur ge
b ild e ter T alabschluss, der das Bergeil in zwei Teile 
scheidet, Ob- und  U n te rp o rta , die bis 1851 zwei Ge
rich te  b ilde ten . D ort befand sich schon zur R öm erzeit, 
wie neue G rabungen beweisen, eine N iederlassung, 
wohl eine B efestigung gegen E infälle  ü ber die B erg
pässe Sep tim er u . M aloja. S p ä ter s tan d  d o rt ein 
a ltes K astell, ebenso die H au p tk irch e  des Tales (Nossa 
D onna), beide schon in einer U rk . O ttos I I I .  von 988 
gen an n t. D er P fa rrer fü h rte  den T ite l « a rchipresby- 
ter », und die grosse Glocke w urde g e läu te t, wenn ein 
Bergeller P o d esta t oder ein Glied der Fam ilie  Salis 
gestorben war. [C. J.)

P O R T A .  Fam ilien der K.te . G raubünden , Tessin 
und  W aad t.

A. K a n t o n  G r a u b ü n d e n .  PORTA DELLA PORTA, 
v o n  P o r t a ,  B i æ s c h  v o n  P o r t a ,  a  P o r t a .  Fam ilie  
des G otteshausbundes, in Chur, Brienz, Fe tan  und 
Schuls, sowie im V intschgau ansässig, die in Beziehung 
s te h t zu den von Porta im P rä tig au . In  B rixen erschei
nen von Porta 1148 ; a P o rta  in A rdüsers Chronik 1208.
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J a k o b  de P . in Schuls 1373 ; P a n i g a d  de P . in G lurns 
1394, Vasall des U lrich IV . von M atsch. A l f r e d  à  P. 
von F e tan  e rh ä lt 1317 m it A ndr. v . P la n ta  die B erg
werke im Val Scarl zu L ehen von H einrich V II., K ö
nig von B öhm en als G raf von T irol. Fürstb ischöfliche 
L ehensleute  sind die von P . im  U nterengad in  seit 1410. 
ln  Schuls oder F e tan  k om m t um  diese Zeit auch der 
Beinam e Schütz vor. —  1. E g l i  della P ., S ta d tr ic h te r  in 
C hur 1412. —  2. N i k o l a u s  della P ., K anzler in Chur 
1420-1451. —  3. H a n s  Sülz (Schütz ?), L andam m ann  
von D avos 1536. —  4. H a n s  (Jo hann), aus der Brienzer 
Linie der P ., P o d e sta t zu Teglio 1561. —  5. Beatus  
à  P ., Sohn von N r. 3, Bischof von Chur 1565, ersch. 
u rk . auch  als B a tt  Bläschen. —  M ayer : B istum  Chur. 
In  D avos, wo die Fam ilie  der beiden Vorgen. schon 
im  ä lte sten  T aufbuch  v o rkom m t, heisst sie sp ä ter nu r 
noch Biäsch, und u n te r  dem selben N am en erscheinen P. 
in Chur um  die W ende des 15./16. Ja h rh . (Biäsch v . P . ne

ben della P .). Versch. 
oder alle L inien der 
P . führen  ein T or im 
W appen, z. B. die P . 
von F e tan  in Silber 
einen ro ten  Torbogen 
zwischen zwei ro ten  
T ürm en, die Biäsch 
à  P. g e te ilt von Silber 
und R o t m it je  ei
nem  Tore m it geöff

ne ten  F lügeln in  gew echselten F arb en . —  LL sp rich t 
von einer Linie Bisch à P . von Schuls ; es ist wohl die 
sp ä ter im  U nterengad in  eine grosse Rolle spielende 
Linie B iz  à P . Von der D avoser u n d  C hurer Linie der 
à  P . w erden ferner g en an n t : —  6. H a n s  B iäsch v . P., 
L andvog t zu M aienfeld 1589. —• 7. H a n s  v . P ., von 
Chur, L andvog t zu M aienfeld 1593. — 8. H e i n r i c h  
Biäsch v. P ., A ufseher beim  T husner S trafgerich t, be
sorgte die A m tsgeschäfte des L andam m anns von D avos 
z. Z. der B ü ndner W irren . —  9. J ö r g  Biäsch v . P ., 
L andam m ann von D avos, B undeslandam m ann  des 
Z ehngerichtenbundes 1743.—  9 .P e tru s  Dom. Kosins

à  P ., v. F e tan , 1732-1808, 
t r a t  1756 in die Synode. 
P farrer und  D orfw irt in 
Scanfs, Präses der Synode 
1778, K irchenhisto riker. 
H au p tw erk  : Historia re- 
form alionis ecclesiarum  
rhäticarum  (3 Bde.). — 10. 
A n d r e a s  l l o s i n s  à P .,
* 28. X I .  1754 zu Fideris, 
Feldpred iger im  R eg t. Sa- 
lis-M arschlins in F ra n k 
reich bis 1792, g ründete  
1793 in F e tan  das In s ti
t u t  à  P ., w urde b ah n b re 
chend fü r das Schulwesen 
des U nterengad ins, gab als 
erster ein Schulbuch (II 
magister amiaivel, 1819) 
heraus, w ar m it P e s ta 
lozzi befreundet, t  1838, 
von allen w eit und b re it 
g each te t u . geehrt. — 11. 

J o h a n n  R o s i u s ,  Sohn von N r. 10, * 1805, in die Synode 
aufgenom m en 1829, L eiter des In s ti tu ts  seines V aters , 
m it seinem  B ruder P e t e r ,  Schulinspek tor 1832-1841, 
P fa rre r in Scanfs 1841-1850, rief 1850 m it seinem  B ruder 
das In s t i tu t  von neuem  ins Leben, m usste  es aber 1868- 
1869 endgültig  schliessen. 1885 b ra n n te  es ab . — Vergl. 
LL. —  M uoth : Zwei sog. Aemterbücher. — Derselbe : 
Gaudenz von M atsch. —  L ad u rn er : Die Vögte von 
M atsch. — Mohr : Cod. diplom . —  Begesten der Gem. des 
U nterengadins. — A rdüser : Hochvernampte Personen.
— A. Sprecher : Gesch. von Graubünden im  I S .  Jahrh.
— N otizen über Schüler des Institu ts à P . 1797-1816 
(Ms. der K an tonsb ib i. Chur). [S tephan à  P o r t a  u .  M. V.]

B. K a n  t o n  T e s s i n .  P o r t a  u .  D e l l a  P o r t a .  Nam e m eh
rerer Fam ilien versch . U rsprungs. P . w erden 1195 in Bel
linzona, 1237 in Osco (schon 1719 erloschen), 1275 in Men-

drisio, 1279 in R iva  San V itale, 1348 in Villa Luganese, 
1354 in Origlio, 1364 in Lugano, im  15. Ja h rh . in Manno 
erw ähn t. Die Deila P o rta  von R ovio heissen in W irk lich
ke it Tam agnino. W appen  der P . von Bellinzona : ein 
m it Zinnen u. 2 geöffneten T ürflügeln versehenes Tor, das 
Sch ildhaup t m it einem  A dler belegt (15. Ja h rh .,  Va
rian te) ; von M end risi o : in Silber ein offenes Tor m it 
2 ro ten  T ürflügeln, au f 3 ro ten  S tufen  stehend  ; von 
C im alm otto : gete ilt, oben in R o t ein schw arzer Adler, 
u n ten  in Silber ein rotes Schloss (V arian te). —  1. P i e 
t r o ,  von R iva San V itale, P riester, C horherr von B ellin
zona 1279, E rzp rieste r von Berbenno (Veltlin) 1300. —
2. G i o v a n n i ,  P o d esta t oder herzoglicher G ouverneur 
von Bellinzona 1355. —  3, E c i d i o ,  von Lugano, Chor
h e rr  von Lugano 1364, P ro p s t von B iasca 1386. —  4. 
A n t o n i o ,  von M ailand, L ehrer an  der L ateinschule von 
Bellinzona 1440 bis zu seinem  Tode 1445. —  5. G i o 
v a n n i ,  Orgelbauer, von Corno, b au te  1463 die erste 
Orgel von S. Lorenzo in Lugano. —  6. G i a c o m o ,  von 
M endrisio, 1416 als n am h afte r  Maler e rw ähn t. —  7. 
G i a c o m o ,  von M endrisio, A rch itek t und  B ildhauer, 
a rb e ite te  am  H erzogspalast und  am  Dom  von M ailand, 
dessen B au d irek to r er 1520-1526 w ar, auch  an  der 
K artau se  von P av ia  (Fassade und G rabm al des Grafen 
von V irtù). — 8. G e r o l a m o ,  E dler von Vacallo, plebano 
der pieve B alerna fü r das Val Muggio 1582. —  9. F l a 
m i n i o ,  von Vacallo, plebano der pieve B alerna 1615-1616 
und 1621. — 10. A n t o n i o ,  von M anno, * in Manno 
1612, t  in Böhm en gegen 1670, A rch itek t, a rbeite te  
besonders in P rag , B areide u. R au d n itz . H ofarch itek t 
des Herzogs von Sagan S tanislas von Lobkow itz, stifte te  
sein Verm ögen fü r from m e W erke, sowie fü r junge 
L eute  von M anno, die in Rom  K u n sts tu d ien  m achen 
wollten. —  11. P r o v i n o ,  von M anno, V erw andter von 
Nr. 10, * in Manno zwischen 1630 u. 1640, t  in  P iacenza 
1694, S tu k k a tu r u. B ildhauer, a rb e ite te  besonders in P ia 
cenza, wo zahlreiche W erke von ihm  zu sehen sind, so 
die bronzenen Pferde der M onum ente A lessandro u. 
R anuzzo Farnese und  S tu ck sta tu en  in versch. K irchen.
—  12. F r a n c e s c o  A n t o n i o ,  f  in M anno 40 Ja h re  a lt
10. IV. 1670, soll der Sohn von N r. 10 sein und  war 
A rch itek t in U ngarn . — 13. B e r n a r d i n o ,  B ruder von 
N r. 12, f  gegen 1730, zeichnete sich als Maler aus. —
14. F r a n c e s c o  A n t o n i o ,  Sohn von N r. 13, 1691-1767, 
in M anno, Maler, A rch itek t u n d  B ildhauer. — 15. A n 
t o n i o ,  Sohn von Nr. 14, 1733-1764 in M anno ; S tucka
teu r, a rb e ite te  in B ergam o, Cesena und Bologna. — 
16. B e r n a r d o ,  Sohn von N r. 15, * in  Manno 1760, 
S tu ck ateu r, a rb e ite te  in H olland, wo er w ahrsch. s ta rb .
— 17. A n t o n i o ,  Neffe von N r. 16, 1787-1869 in Manno, 
G rossrat 1839 ; m it ihm  erlosch die Fam ilie von Manno.
—  18. F r a n c e s c o ,  Sohn von N r. 17, Ingenieur und 
Artillerieoffizier, * in Manno 1822, f  in Rio de Janeiro  
1855, a rb e ite te  an den ersten E isenbahnbau ten  in B ra
silien. —  A B IS  1914 und 1925. — Corti : Fam iglie pa 
trizie d. C. Ticino. — AS I. —  S K L .— Monitore di Lugano 
1921. — BStor. 1879, 1883, 1895, 1903, 1904, 1907, 1909, 
1912, 1915 und  1927. —  B ianchi : A rtis ti ticinesi. — 
Oldelli : D iz. —  Merzario : I  M aestri comacini. —  Ve- 
gezzi : Esposizione storica. — B enoist-S im ona : Lugano  
un  semenzaio di artisti. —  Simona : Note di arte antica. —
G. P o m e tta  : Briciole di storia bellinzonese. —  K . M eyer : 
Blenio u. Leventina. —  Pagine nostre V. —  Period, d. 
soc. slor. Comense 1878. —  L. B ren tan i : L ’antica chiesa 
matrice di S . Pietro in  Bellinzona. [ C .  T r e z z i n i . ]

C. K a n t o n  W a a d t .  P o r t a .  Fam ilie, die aus der Lom 
bardei in die W aad t einw anderte, sich vor 1500 in Lully  
n ieder]iessu .1522 dort e inbürgerte , ebenso 1568 in L au 
sanne und 1823 in Savigny. — 1. S a m u e l ,  1716-1790, 
R echtsanw alt in L ausanne, veröffentlichte  K om m en
tare  über den P laid général und  den C outum ier vaudois, 
A bhandlungen ü b er das P rozessverfahren, das L ehen
rech t u. a. m . — 2. M a r c  A n t o i n e ,  1725-1797, Professor 
der R echte  an  der A kadem ie L ausanne 1764-1781, Ver
fasser des Code des lois... du gouvernement d 'A ig le. —
3. R o d o l p h e ,  1757-1833, M unizipalrat in L ausanne 
1803-1823, G rossrat 1803. —  4. C h a r l e s ,  1807-1864, 
L ehrer, P fa rre r in Le Sentier 1844-1845, einer der 
B egründer der Église libre. —  5. M a u r i c e ,  * 23. v . 1879, 
Lehrer, Jo u rn a lis t, Schriftste ller Verfasser von Lettres

Andreas Rosius a Porta. 
N ach  einem Oelgemälde.
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à un nenlii (1917) ; Nous pendant ce temps (1920) ; Pays
(1922) ; La petite, vie (1924). — de M onte! : Diet. [M. li. | 

P O R T A ,  a  ( d e  P o r t a ,  zun  P o r t ,  z u m  t o r ) ,  
A n t o n ,  u rsp r. ein E delm ann  von M ailand, b eg ü te rt 
in A ltd o rf und F lüelen, Zeuge 1371, ein R ädelsführer 
der au fständ ischen  U rn er 1392, T agsatzungsgesandter 
1391-1401, B ürger zu L uzern  1386, zeichnete sich in 
der Sch lach t bei Sem pach aus. Sein W appen  bei Liebe- 
nau : Die Schlacht bei Sem pach , Tafel I I ,  p. 42. — V ergi. 
auch  T schudi : Chron. Helvel. —  A S . — L iebenau : 
Arnold W inkelried , p. 124. —  D erselbe : Schlacht bei 
Sempach, p . 91, 255. —  G fr. 1, 2 . — H istor. N b l.v o n  
Uri X V . [J. M ü l i . e r ,  A .]

P O R T A L B A N  (K t. F reiburg , Bez. B roye. S. GLS). 
Poraban 1228. D orf und  Gem. der P farre i Delley. Die 
a lte  St. Jakobskapelle  w ird schon 1166 g en an n t ; sie 
verschw and  im  15. Ja h rh . Im  14. J a h rh . leb te  ein R it
tergeschlecht des N am ens, das vom  H ause Asnens-de 
Delley abzustam m en  schein t. —  Dellion : Diet. — 
G rangier : A nnales. [H. V.]

P O R T E .  M ehrere Fam ilien dieses N am ens siedelten 
sich in  Genf an . —  I. Fam ilie  von Grenoble, die sich 
1720 e inbürgerte  u n d  zwei im  S K L  gen an n te  Gold
schm iede aufw eist. —  I I .  Fam ilie  von Die im  D auphine. 
— J a c q u e s  A n d r é ,  1715-1787, L ehrer am  Collège von 
Genf, P fa rre r  an der französischen K irche in M arburg, 
F rideriksdorf, Offenbach, Burg bei M agdeburg, L ehrer 
der französischen L ite ra tu r  in  R itte lm  1762-1787, v e r
fasste  A bhandlungen  ü b er late in ische G ram m atik  und 
S y n tax . —  H ey er : É glise de Genève. — I I I .  Fam ilie 
aus dem  B erner Ju ra , die 1870 das B ürgerrech t er
w arb . [C. R.]

P O R T E  DU S E X  (K t. W allis, Bez. M onthey, Gem. 
V ouvry. S. G LS). Schloss, das die O berwalliser 1597 
zwischen V ouvry  und  P o rt  Valais in  der K astlane i Le 
B ouveret erstellen und  1674-1676 restau rieren  Hessen. 
Es d iente dem  K astlan  von Le B ouveret oder P o rt- 
Valais als R esidenz. F rü h e r ve rb an d  eine Fähre  die 
beiden R honeufer ; sie w urde im  19. Ja h rh . durch  eine 
H olzbrücke e rsetz t. Die heutige  B rücke s tam m t von 
1905. —  R am eau  : Château du Valais. — R ivaz : Topo
graphie. [Ta.]

P O R T E F A I X .  Fam ilie  aus dem  D auphine, die sich 
1622 in Y verdon niederliess m it P i e r r e ,  A rzt und 
A potheker. —  J o s e p h ,  O berstlieu ten an t, zeichnete sich 
1712 bei Villmergen aus. [M . R.]

P O R T E I N  (K t. G raubünden  Bez. H einzenberg, 
Kreis Thusis. S. G LS). Gem. und D orf. 1116 schenkte 
B ischof Guido dem  K ap ite l in Chur den H of zu Portennis 
(P o rte in  ?). N ach dem  E inkünfterodel des B istum s aus 
dem  E nde des 13. Ja h rh . besass dieses d o rt verschiedene 
Z insgüter. In  P . und  U m gebung w ohnten viele Freie, die 
zu den « Freien  ob dem  Flim sw ald » gehörten . Die alte 
gotische, dem  hl. Gallus gew idm ete K irche, die ä lte ste  u. 
H au p tp farre i des ganzen H einzenbergs, ist im  18. Ja h rh . 
zum  grossen Teil in  das Tobel ab g estü rz t. [C. J.[

P O R T E N  (T ransportverbände) in G raubünden. 
Schon in  röm ischer Zeit w urden längs der Passtrassen  
S ta tionen  e rrich te t, die dem  M ilitär und dem  V erkehr 
d ien ten  (stationes u . mansiones, bes. in Muro ii. C uria). 
In  fränk ischer Zeit erscheinen die H ospize. Im  M ittel
a lte r w ird der W aren tran sp o rt vom  L andesherrn  
selber be trieben . Aus der O rganisation  der Feudalherrn  
gingen die T ransportgenossenschaften  des sp ä tem  
M ittelalters hervor. D er Nam e « der P o rt », sp ä ter 
« die P o rt », s tam m t aus dem  Italien ischen  il porto. 
Thusis h a tte  m it den N achbargem . Cazis und Masein 
den W eg durch  die V iam ala fü r Sch litten  und  W agen 
fah rb a r gem acht. E ine G ruppe von P riv a ten  aus diesen 
Gerp. schein t nun  im  E inverstän d n is  m it dem F eudal
h e rrn , Jö rg  von W erdenberg-Sargans, eine T ran sp o rt
genossenschaft (Port) gebildet zu haben . S päter gingen 
die R echte  und Pflichten  dieser u . an d ere r Genossen
schaften  an  die Gem einden über. A uf der u n te rn  S trasse 
(Chur-Splügen oder S t. B ernhardin) gab es 6 P o rten  :
1. Port Imboden (Em s, B onaduz, R häzüns zu einer 
H älfte , Kazis zur än dern  H älfte) ; 2. Port Thusis  
(zeitweise m it Masein) ; 3. Port Schams ; 4. Port R hein 
wald ; 5 Port M isox  (Flecken Misox ’/8, Scazza :l/8) ; 
6. Port Jakobstal. —  A uf der obern S trasse (Septim er)

sind deren v ier : 1. Port Lenz (m it C hurw aiden) ;
2. Port T inzen  (seit 1706 das ganze O berhalbstein) ;
3. Port Stalla (m it M arm els) ; 4. Port Bergeil (alle Gem. 
von ob P o rta ). Das Monopol der P o rten  bezog sich 
u rsp r. n u r au f H andelsw aren ; Lebens- und G ebrauchs
gegenstände fü r E inheim ische k o nn te  jederm ann  
tran sp o rtie ren . Jede  P o rt besass eine Su s t (sosto =  R uhe). 
Zur W ahrung  der T ran sp o rto rd n u n g  und  Schlichtung 
von S tre itigkeiten  en ts tan d en  eigene Ju d ik a tu re n . An 
der obern S trasse  a m te te  in diesem  Sinn ein P ortensd i- 
rek to r m it den D elegierten der 4 P o rten , au f der un tern  
S trasse b estan d  ein o rganisiertes P o rten sg erich t, das 
m eistens in  Thusis ta g te . Den E inzug  des Sustengeldes 
besorgte der Sustenm eister od. Teiler, der auch die W aren 
u n ter die F u h rleu te  verte ilte . Das Portenw esen  genügte 
dem zunehm enden V erkehr des 18. Ja h rh . n ich t m ehr u 
gab zu ständ igen  K lagen Anlass ; dennoch ü b erd au e rte  
es die R evolution , und  1808 ste llte  der Grosse R a t eine 
neue T ran sp o rto rd n u n g  auf, gem äss welcher die Porten  
einer H andlungskom m ission  und einem  H a n d e ls trib u 
nal u n te rs te llt  w urden . Im  H u n g erjah r 1817 w urden die 
P o rten rech tc  vorübergehend  aufgehoben, m ussten  aber 
tro tz  der E insprache der Spediteure  w ieder eingeführt 
w erden. 1834 erfolgte eine neue R evision der P o rte n 
ein rich tung , w odurch allen P o rten te ilh ab ern  freie w ech
selweise K onkurrenz gew ährt w urde. Die Porten  
bete ilig ten  sich m it bedeu tenden  Sum m en am  B au der 
Obern und U n te rn  K om m erzia lstrasse  und  w urden 
d afü r vom  S tra ssen u n terh a lt b efre it. Ih re  A ufhebung 
erfolgte infolge eines Gesuches der B ündnerbehörden 
von 1858 durch  Beschluss der B undesversam m lung  
1861. — Vergl. B örlin : Die Transportverbände und das 
Transportrecht der Schweiz im  M ittelalter. —  Portenbuch 
der Porten der untern Strasse (Ms.). —  R. A. C anzoni : 
Z ur Rechtgeschichte der Fuhrleite. —  H erm ann P fis te r : 
Das Transportwesen der internationalen Handelswege 
in  Graubünden. —  J . A. Sprecher : Ueber die bündn. 
Portensrechle (in B M  1898). [L. J . ]

P O R T E S ,  de .  Fam ilie aus dem  D auphine, die sich 
E nde des 17. Ja h rh . in der W aad t n iederliess.— 1. L o u is , 
1666-1739, Offizier in  französischen D iensten , erw arb 
1698 das heimische L an d rech t, 1723-1725 die H e rr
schaften  Grassier, Coinsins und Genollier ; t ra t  1703 in 
sardinische K riegsdienste, w urde 1720 In fan te rie 
general, 1722 G raf von V errier, 1728 G ouverneur von 
A lexandrien  —  2. L o u is , Sohn von N r. 1, G raf de 
P o rtes, H err von Genollier, G eneralm ajor in H olland, 
geriet 1758-1765 m it B ern in heftigen  S tre it, weil er 
einen seiner U n te rtan en  in Schutz genom m en h a tte , 
und schrieb d a rü b er eine D enkschrift, die von den 
B ernern  v e rb ra n n t w urde. —  3. G u i l l a u m e ,  1750- 
1823, Sohn von Nr. 2, Offizier in H olland, zur Zeit der 
R evolution O berst, v erte id ig te  1803 in  Paris die In te 
ressen der w aad tländ ischen  Adeligen. —• de M onte! : 
Diet. —  de M andach : Le comte Guillaume de Portes. —  
Livre d ’Or. [M. R.]

P O R T I E R .  Fam iliennam e, der zu allen Zeiten in 
Genf v e rtre ten  ist. —  J e a n ,  von C hâtillon-de Michaille 
(Ain, F rankreich), N o tar, B ürger 1521, S ek re tä r des 
Bischofs P ierre  de la B aum e, feuriger K a tho lik  u . P a r
teigänger des Herzogs, b ekäm pfte  m it E ifer die R efor
m ation  und die U nabhängigkeitsbestrebungen  ; im  A uf
ru h r vom  28. m . 1533 vor der S t. Petersk irche  ve r
w undete er P ierre  Vandel ; im  A ufstand  vom  3. I I .  1534 
gab sein T reiben Anlass zu einer H ausdurchsuchung , 
was zur E n td eck u n g  von U rkunden  b e tr . seine v o r
zeitige E insetzung  als G ouverneur von Genf fü h rte  E r 
wurde dafü r v e ru rte ilt  und  h in g erich te t. — G autier : 
H ist, de Genève. [C. R .]

P O R T  M A N N .  E n tlebucher Fam ilie, die seit dem 
A nfang des 15. Ja h rh . b ek an n t is t. —  1. H a n s ,  Glaser 
1575. —  2. Ni k l  a u s ,  Landessiegler 1642, L andes
h au p tm an n  1653. —  3. C h r i s t o f ,  L andessiegler und 
R ich ter zu Schüpfheim  1690. — 4. F r a n z  J o s e f ,  von 
E scholzm att, 1. x . 1 8 4 0 -2 . v ii. 1917, S ekundarlehrer 
1860, A nw alt 1870, G rossrat 1881. O berrich ter 1901, 
V erfasser einer Schrift über den B auernkrieg  (1903). — 
Gfr. 73, X V II. —  5. H a n s ,  D r. m ed., von E scho lzm att, 
* 1875, A rzt daselbst seit 1904, schrieb : Flora der Gem. 
Escholzmatt (1922) und P fr . Sclinyders Karte des Entle-
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buch (1925). —  Vergl. Schneller : Lukasbruderschaft. — 
G fr. Reg. —  J S G  X IX . —  S taa tsa rch iv  L uzern. — 
[P .  x. w.] —  F r a n z  J o s e f ,  von E scho lzm att, * 26. v i i .  
1887. H an d e ls leh re rin  L uzern  1908-14, am  s tä d t. G ym 
nasium  in Bern 1914-27, D irek to r der T öch terh an d e ls
schule der S ta d t Bern 1927, L ek to r an der U niv . Bern 
seit 1920, G rossrat seit 1922. [H. Tr.]

P O R T U G A L .  W ährend  des M itte lalters kam  es 
w iederholt vor, dass E idgenossen au f ihren  Reisen nach 
Spanien, nam entlich  nach  San Jago  de Com postella 
auch  P o rtu g a l besuch ten  (K onrad  von Scharnach tal). 
Zu den ersten  Schweizern, die sich längere Zeit in P . 
aufh ie lten , dürfen  wohl jene  Teilnehm er an  dem 
unglücklichen Feklzug Philipps IV. von Spanien gegen 
P ortugal 1664-1668 gerechnet w erden. Von den beiden 
in P . verw endeten  Schw eizerregim entern Jo h . Jos. von 
Beroldingen und  Carl H ieronym us Closs k eh rten  nur 
ganz spärliche U eberreste  nach der H eim at zurück. 
1626 g e s ta tte te  der R a t von B ern der W itw e des 
In fan ten  E m anuel von P o rtu g a l, Em ilie von N assau, 
den E rw erb des Schlosses P rang ins im  W aad tlande. 
A usgezeichnete D ienste leiste te  der po rtu g . Krone 
G enera lkap itän  Jak o b  Ph ilipp  Ignaz von L anderset 
(1730-1798). W ährend  der langen Jah re , die er als 
A rtilleriechef in Goa zubrach te , tru g  er n ich t wenig 
zur S icherung der po rtu g . K olonien bei. W ohl zu 
grösstem  A nsehen ab er gelangte der G rosskaufm ann 
und B anquier D avid de P u rry  (-1709-1786), dessen 
W ohltä tigkeit in P . heu te  noch in Volke fo rtleb t. 
D er Bieler D avid  Schw ab besass m it M euron in T or
res Noves eine In d ien n ed ru ck ere i. Zu Beginn des 
19. J a h rb . nahm  das B ankhaus de M euron eine füh
rende Stellung in  der Kolonie ein. Gross w aren die 
Opfer, die die Schw eizerbataillone Felber (Bleuler) 
und L aharpe (Segesser) im H eere General Ju n o ts  bei der 
Invasion  und E roberung  von P o rtu g a l 1807 zu bringen 
h a tte n . Im  A ugust 1808 m ussten  die F ranzosen und 
m it ihnen auch  die Schweizer, die inzw ischen au f eine 
kleine T ruppe  zusam m engeschm olzen w aren, der 
englischen U eberm ach t weichen (Schlacht von Vim eiro ; 
K ap itu la tionen  von C in tra , E lvas und  A lm eida). E in 
zw eiter Feldzug der Franzosen  nach  P . 1809, an  dem  
das 2. und 3. Schw eizerregim ent in napoleonischen 
D iensten be te ilig t w ar, fiel ebenso ungünstig  aus. E r 
endete  m it dem  B lu tbade von O porto und der G efangen
nahm e zahlreicher Schweizer (Garnison von Chaves). 
P . gehört auch  zu den M ächten, die am  20. in .  1815 die 
A nerkennungsurkunde der im m erw ährenden  N eu tra 
lität. der Schweiz u n terzeichnet haben . Um  die M itte des 
19. Ja h rh . h ie lt sich K önig Ludw ig längere Zeit in Genf 
au f ; 1911 beherberg te  B ern vorübergehend den en t
th ro n ten  K önig E m anuel von P o rtu g a l. Die Schweiz ist 
in L issabon seit 1817 konsularisch  v e rtre te n  ; 1861 
wurde das K onsu la t in ein H onorargeneralkonsu lat 
um gew andelt. 1896 kam  ein w eiteres K onsu lat in Porto , 
1922 ein solches in  Lourenço M arques hinzu. Seit 1918 
ist der Schweiz. G esandte in M adrid auch  in Portugal 
a k k red itie rt. Die Schweiz. Kolonie in P o rtu g a l um fasst 
einschliesslich der Schweizer in den po rtug . Kolonien 
ungefähr 600 Personen. Besonders b lühend  ist die 
Schweizerkolonie in M ozam bique, die neben einer 
erfreulichen B etä tigung  im H andel (G raf S tucky) auch 
eine segensreiche M issionstätigkeit e n tfa lte t. In  Angola 
h a t 1928 eine Schweiz. Forschergruppe, m it W . Borie 
aus N euenburg  an  der Spitze, ihre T ätig k eit aufgenom 
men. P o rtuga l besitz t in  der Schweiz seit 1872 eine 
G esandtschaft. Die N am en der G esandten  lau ten  : J .
A. Ferreira , V icom te de S an ta  Isabel 1872-1874 ; S. G.
B. Nello, com te de San Miguel, 1881-1883 ; A. F erre ira  
dos A njos, com te de F o n ta lv a , 1887-1891 ; D. G. 
Soares-N ogueira 1891-1901 ; A. D ’Oliveira 19Ó2-1911 ; 
A. G uerra Ju n q u e iro  1911-1914 ; A. C. B andeira  de 
Sousa-Santos 1914-1916 ; A. M. B. Ferreira  1916-1928. 
Der G esandtschaft sind K onsu late  in Basel (1907), Bern 
(1861), Davos (1904), Genf (1855), L ausanne (1911), 
Luzern (1906) und Zürich (1883) u n te rs te llt. — A. Maag: 
Gesch. der Schweizertruppen im  Kriege Napoleons in  
Spanien  und Portugal 1807 - 1814 . — F arla  : Descen
dance . ..  [ B z r . j

P O R Z A  (K t. Tessin, Bez. Lugano. S. G LS). Poli

tische und  K irchgem . Porze 1557 ; Portia 1591. 1907 
fand m an d o rt G räber aus der Zeit vor der Invasion  der 
Gallier. In  der 1. H älfte  des 15. Ja h rh . m usste die Gem. 
dem  H erzog von M ailand 1 7  Soldaten  stellen. Der 
Kirche S. Lorenzo von Lugano, von der sie sich 1686 
loskaufte, h a tte  sie eine jäh rlich e  Abgabe zu en trich ten . 
P est 1473 und 1484. K irchlich  gehörte P . zuerst zu 
L ugano, dann  zu Cornano. Von 1647 an  b ilde te  es eine 
eigene K irchgem . ; die W eiler T revano, Cornaredo und  
Resega w urden 1912 von Cornano abgelöst und m it der 
K irchgem . P . verein ig t. Die K irche S. B ernardino wird 
schon 1569 erw ähn t. Bevölkerung : 1845, 215 E inw . ; 
1920, 306. Tauf- und E hereg ister seit 1647, S terbe- 
regisler seit 1648. —  BS(or. 1884 ,1888 ,1890 ,1894 ,1908 .
—  M onitore di Lugano  1923. —  R iv. archeol. comense 
1910. —  L. B ren tan i : M iscellanea storica. [C. T.]

P O S A T  (K t. F reiburg , Bez. Saane. S. G LS ). Gem. 
und Dorf, im  P a to is Poja, Posset. Anfangs des 12. Ja h rh . 
hiess das D orf Vilar A ldiert und  gehörte  dam als den 
H erren  von P o n t. Diese schenkten  es zwischen 1 1 3 7  und 
1148 zum  grössten  Teil der A btei H um ilim ont. Die 
Mönche e rrich te ten  in P . eine Kapelle und  lan d w irt
schaftliche H äuser ; bald  w urde der Sitz der P räm on- 
stra ten se rin n en  d o rth in  verlegt, aber deren P rio ra t in P . 
ging nach  m ehreren  Ja h ren  ein. H um ilim ont k au fte  
1310 von den H erren  von P o n t das Vogtei rech t ü b er den 
O rt. Von 1420 an  bew irtschafte ten  die Mönche die 
Dom äne n ich t m ehr, sondern  gaben sie in P ach t. 1580 
w urden die Jesu iten  des K ollegium s von F re ibu rg  an 
Stelle der P räm o n stra ten ser H erren  des O rts. P. gehörte 
im m er zur K irchgem . F arvagny . F rau  von P rarom an- 
L anthenheid  re stau rie rte  1675 die K apelle, die in der 
Folge ein W allfah rtso rt w urde. P . gehörte 1482-1798 
zur Vogtei F a rv ag n y , 1798-1803 zum  Bez. F reiburg , 
1803-1848 zum  Bez. F a rv ag n y  und  kam  1848 zum 
Saanebezirk. — K uenlin  : Diet. I I .  —• Dellion : Diet. 
V. —  J .  Jo rd a n  : L ’abbaye prémontrée d ’H um ilim ont 
(in A S H F  X II). —  H auser : La chapelle de Posât. —  
M agnin : Pèlerinages fribourgeois. — Revue Suisse cathol.
X . — M F  I I .  — S taa tsa rch . F reiburg . [ J .  J o r d a n . ]  

P O S C H U I N G ,  Fam ilie  aus A blän tschen  bei Saanen. 
W appen  : in Blau über grünem  Schildfuss drei weisse 
Spitzen. — J o h .  S a m . ,  L ehrer in B ätte rk in d en , schrieb 
A nw eisung  zum  Rechnen und  M essen (1818). — Siehe 
auch B ö s c h u n g .  [ r .  m . -w . ]

P O S I E U X  (K t. F reiburg , Bez. Saane. S. GLS). 
Gem. und D orf. F rühere  Form en : Posiou , Posiouoz, 
Posioz, Posuos, Posuez, P osyuz. Das K loster H au terive  
besass d o rt seit dem  13. Ja h rh . das G ut Muèses ; 1260 
k au fte  es die H älfte  des Z ehnten , schliesslich besass es 
die G erich tsbarkeit über den grössten Teil des Dorfes. 
Am 24. v. 1852 fand  in P . eine V ersam m lung von ca. 
15 000 F re ibu rger B ürgern s ta tt ,  welche der radikalen  
Regierung ihre M issbilligung aussprachen , das W ah l
verfahren durch  geheim e S tim m zettel und die Volks
wahl au f G rund der V erfassung verlang ten  und nach  
M issbilligung der religiösen In to le ranz  ih r F estha lten  
an den Prinzip ien  der christlichen Politik  aussprachen . 
Das D orf gehörte bis 1798 zu der sog. a lten  L andschaft 
von F reiburg , dann zum  Bez. F re ibu rg  und seit 1848 
zum  Bez. Saane. K irchlich gehörte P . bis 1590 zu Ma- 
tran , h ie rau f zu E cuvillens. Die K apelle Les Muèses 
(M ariä H im m elfahrt) w urde 1567 eingeweiht, die K a
pelle Sacré Cœur durch  freiwillige S teuern  von fre ib u r
gischen K atho liken  g estifte t und  am  30. VI. 1924 ein
g e w e ih t.— K uenlin  : Diet. I I .  — Dellion : Diet. V. — 
Gum y : Reg. de Hauterive. — E sseiva : Le Sonderbund.
— C astella: Hist, du C. de Fribourg. [J .  J o r d a n . ]  

P O S S A R T ,  B O S S H A R T .  B ürgergeschlecht der
S ta d t F reiburg , das 1627 ins Pa triz ia t 
aufgenom m en w urde. W appen : geteilt 
von Schwarz und Gold m it je  einer 
K ugel in gew echselten Farben , belegt 
m it einem kreuzw eisen Gespänge in 
den Farben  der Felder. —  1. J e a n .  
A usspender 1617. —  2. M i c h e l ,  Sohn 
von N r. 1, R ek to r der Grossen B ruder
schaft 1628-1637, B auherr 1635 H eim 
licher 1638, Vogt von Sehw arzenburg  
1640-1645, Venn er des A uviertels 1647-



472 POSTW ESEN POSTW ESEN
I zweimal, nach den ändern Städten einmal befördert. 

Besondere W agen, chasse-marées genannt, führten 1632 
Waren und W ertsachen von Genf nach Lyon und um- 

I gekehrt, während die eigentliche Briefpost zwischen

Die Postkutsche von Neuenburg, 1830.
Nach einem Aquarell im Besitze von Francis  Mauler, Neuenburg.

1650. —  3. J e a n ,  Sohn von Nr. 2, Baudirektor von St. 
Nikolaus 1650-1653, Vogt von Illens 1665-1670. —  4. 
P i e r r e ,  Sohn von Nr. 2, Notar, Vorsteher der « Bru
derschaft der Seelen im Fegfeuer » 1657-1662, Vogt von 
Plaffeien 1662-1667, t  1682. —
5. J e a n  R o d o l p h e ,  Sohn von  
Nr. 2, Rektor der Grossen Bru
derschaft 1670-1675,Bauherr 1675,
Heimlicher 1677, Vogt von Schwar- 
zenburg 1680-1685, Venner des 
Auviertels 1688-1691, t  1710. —
6. J e a n ,  Sohn von Nr. 3, Vogt von  
Rue 1708-1710, f  1710 — 7. F r a n 
ç o i s  R o d o l p h e ,  Sohn von Nr. 5,
Vogt von Corbières 1706- 1711,
Venner des Auviertels 1715-1718,
Heim licher 1719, f  1733.— 8. J e a n  
F r a n ç o i s ,  Sohn von N r .  5 ,  Vogt 
von Vaulruz 1721-1726, t  1744.
— 9. F r a n ç o i s  N i c o l a s ,  Korn
herr 1723, Vogt von Rue 1748- 
1753, Venner des Auviertels 1757- 
1760, Zeugherr 1760, des Kleinen  
Rats 1760-1764. — L L .  —  L L H .
— A. W eitzel : Répertoire (in A S H F  
X ). —  Staatsarch. Freiburg. [ J . N . ]

P O S T W E S E N .  I. Im A l t e r 
t u m .  Die ersten Spuren einer orga
nisierten Post in der Schweiz rei
chen in die Römerzeit zurück.
Der ausschliesslich für den Staats
dienst bestim m te cursus publicus 
ermöglichte damals über die Alpen 
den Briefverkehr zwichen Rom u.
H elvetian, Germanien und Gallien.

II. M i t t e l a l t e r .  In den Stürmen der Völkerwande
rung war der Postdienst m it dem Römerreich unter
gegangen, so dass es auch in der Schweiz lange Zeit 
keine regelmässigen Verbindungen mehr gab. Immer
hin war der Briefaustausch nicht vollständig unterbun
den ; er wurde z. B. von Mönchen verm ittelt, die im 
Lande umherzogen. Vom 14. Jahrh. an bestand ausser- 
dem ein von mehreren Städten (Bern, Basel, St. Gallen, 
Zürich u .  a.) am tlich unterhaltener Botendienst. 
Die vereidigten Boten trugen die Farben der Stadt, 
in deren Dienst sie standen. Anfänglich wurden sie 
nur bei besondern Gelegenheiten ausgeschickt, doch 
nahmen diese Botengänge m it der Zeit zu, und man 
bediente sich ihrer auch für den Austausch privater 
Mitteilungen.

III. N e u e r e  Z e i t  b i s  1798. Als erste bem ühten sich 
später die Zünfte der K aufleute, den alten ungenügen
den Botendienst durch bessere Postverbindungen zu 
ersetzen. Den Anfang machten st. gallische Kaufleute. 
Schon 1569 vertraute der Reformator Heinrich Bullin- 
ger ihren Boten seine Briefe nach Augsburg und 
Nürnberg an. Von 1575 an wurde der Verkehr regel
m ässig, so dass die St. Galler sowohl m it Nürnberg als 
auch m it Genf und Lyon durch ständige Postboten  
verkehren konnten. Der erste gedruckte st. gallische 
Posttarif datiert von 1621. Auf den gleichen Strecken 
richteten 1585 die Gebrüder Peyer v. Schaffhausen einen 
ähnlichen Dienst ein. In Schaffhausen ging in der Folge 
der Postdienst an die Fam ilie Klingenfuss, dann an die 
Thurn und Taxis über. Freiburg hatte von 1587 an 
seine Postboten. In Zürich sandten die Gebrüder Hess 
von 1630 an Boten nach Genf und Lyon. Der Tessiner 
Diego Maderni organisierte 1653 einen regelmässigen  
wöchentlichen Postverkehr zwischen Luzern und Mai
land ; 1663 dehnte er ihn nach Basel aus und erhielt 
im folgenden Jahr von der Tagsatzung den Titel eines 
Obersten Courriers. 1662 ging das zürcherische Postw e
sen an die Handelskammer über, die ihn, wie auch 
das kaufm. Direktorium in St. Gallen, bis 1798 besorgte. 
In Basel lag er 1682-1798 ebenfalls in den Händen des 
Kaufm. Direktoriums. 1666 verbanden Botenkurse 
Zürich m it Basel, Schaffhausen, Bern, St. Gallen, Genf, 
Glarus, W interthur, K onstanz, Luzern, Zurzach, 
Rapperswil, Chur und Bergamo (Italien). Zwischen 
Zürich und Schaffhausen wurden die Briefe wöchentlich

I diesen beiden Städten durch einen reitenden Boten be- 
! sorgt wurde. Anderseits wurde 1669 ein französisches 
; Postbureau in Genf eröffnet, das bis 1813 bestand.
! Ein savoyisch-schweiz. Postam t bestand in Genf eben

falls vor 1798. Im W allis traten 1616 an Stelle der bis
her m it der Besorgung der amtlichen Schreiben betrau
ten beiden Tamburen zwei Boten, die auch die B estel
lung privater Korrespondenzen besorgten. Gegen Ende 
des 17. Jahrh. liess der in Pruntrut residierende Fürst
bischof von Basel seinen Verkehr m it der Stadt Basel 
durch eine eigene Post besorgen. Auf einem Teil der 
Strecke m usste dies von den Untertanen der Reihe 
nach im Frondienst besorgt werden. Von 1645 an wer
den Postboten im Neuenburgischen erwähnt ; die P ost
m eister von Pontarlier und Besançon unterhielten da
selbst gegen 1690 ein Comptoir. Die Könige von Frank
reich besassen ihrerseits seit dem 16. Jahrh. auf 
Schweizerboden (u. a. in Lausanne) Relaisstationen zum  
Auswechseln der Postpferde für den Verkehr m it der 
Gesandtschaft in Solothurn. Die Stadt Bern stand  
allerdings gegen 1674 noch ausserhalb des grossen Han
delsverkehrs ; ihre Behörden unterhielten einen kost
spieligen Botendienst, durch welchen die amtlichen  
Schreiben nach den verschiedenen Poststationen ge
bracht wurden, wo die Kuriere von St. Gallen, Schaff
hausen und Basel nach Genf durchkamen. Der her
vorragende Berner Patrizier Beat Fischer (s. d.) be
seitigte 1675 die für seine Vaterstadt unhaltbar gewor
dene Lage und errichtete, nachdem er die Posten seines 
K ts. in Pacht genommen hatte (s. Art. F i s c h e r ’s c h e  
P o s t ) ,  Postäm ter, durch die er einen ausgedehnten Ver
kehr m it dem In- und Auslande sicherte und den gan
zen Dienst zur schönsten Blüte brachte. Bis gegen das 
Ende des 17. Jahrh. blieben allerdings verschiedene Ge
genden der Schweiz ohne Verkehrsmittel ; ihre E in
wohner m ussten sich an Leute wenden, die sich aus 
irgend einem Grunde auf die Reise begaben und dabei 
die spärlichen Briefe und Pakete m itnahm en. Langsam  
entwickelte sich der Postverkehr im  18. Jahrh. Gegen 
1798 verkehrten Posten zwischen den wichtigsten Städ
ten drei-, vier- und sogar fünfmal wöchentlich. An Stelle 
der früheren Boten zu Fuss oder zu Pferd fuhren nun 
Postkutschen auf den grossen Verkehrsstrassen. Neben  
solchen, welche hauptsächlich Briefe und Reisende be
förderten, gab es auch W agen, die ausschlieslich zum
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Transport grösserer W arensendungen bestim m t waren. 
Es bestanden damals in der Schweiz 6 Verwaltungen 
m it 18 verschiedenen Posttarifen.

IV. H e l v e t i s c h e  R e p u b l i k  (1798-1803). Am 3. ix . 
1798 erklärten die gesetzgebenden Räte den Postdienst 
als Staatsregal der Republik. In Bern setzten allerdings 
die früheren Postpächter ihre Tätigkeit fort. Der Dienst 
unterstand zunächst dem Finanzdepartem ent, dann einer 
aus drei Mitgliedern bestehenden Zentralverwaltung. 
Die Taxen wurden vereinheitlicht; doch kam die helveti
sche Regierung nicht dazu, sich m it der Einführung 
weiterer Postreformen zu befassen.

V. K a n t o n a l e  P o s t e n  (1803-1848). Die Mediations
akte vom  19. II . 1803 gab den Kantonen die Souveräni
tät auch im Postwesen zurück. In einigen (Zürich, 
Luzern, W aadt u. a.) wurde der Postdienst in S taats
regie genommen, ebenso in Neuenburg unter der R e
gierung des Fürsten Berthier (1806-1814). Andernorts 
(Bern, Freiburg, Solothurn usw.) wurde der Postdienst 
an Private oder auch an andere Kantone verpachtet. 
Die ausgedehnte Pacht der Familie von Fischer dauerte 
bis Ende 1832. In Genf, im Dept. Mont Terrible (Berner 
Jura) und im W allis wurden die Posten zur Zeit der 
Vereinigung dieser Gebiete m it Frankreich (bis zum 
Sturz Napoleons) nach französischem Vorbild organi
siert. Damals erfuhr der Postbetrieb beträchtliche Ver
besserungen. Auf verschiedenen Strecken verkehrten 
Eilpostwagen, besonders von Bern nach Basel über 
Oelsberg (1838). Es wurden auch Extraposten geschaf
fen für ausländische Reisende im Relaisverkehr auf 
Schweizergebiet. In einigen Kantonen führte man den 
Zeitungsdienst und den Nachnahmendienst ein. Die 
Zahl der Postbureaux und Briefkasten stieg beträcht
lich. Die Briefe wurden beim Abgang, manchmal auch 
bei der Ankunft, bereits m it einem Datum stem pel 
versehen. Die K te. Genf, Basel und Zürich führten 
1843-1845 die Frankierung durch Briefmarken ein. 
Auch die Landgegenden bekamen eine geordnetere 
Postverbindung. Mehrere K te. Unterzeichneten 1818 
Konkordate, durch welche für alle Teilnehmer gewisse 
Fragen, wie das Postgeheim nis, die Portofreiheit am t
licher Postsachen und Reklamationen der Postkund
schaft in einheitlichem Sinne geregelt wurden. Eine 
Postkonferenz, an der zwölf Kantone teilnahm en, kam  
1844 in Zürich zusammen. Sie befasste sich m it den 
Taxen für Briefe, Reisende und den Transitverkehr. 
Mehrere Uebereinkommen kamen zustande, doch nicht 
zur Ausführung wegen der zu vielen Vorbehalte, die 
einige Kantone anbrachten, und weil ein Kanton 
die Ratifizierung verweigerte. Eines dieser Konkor
date sah die Einteilung des Schweiz. Gebietes in fünf 
Taxzonen vor. Die vorgesehenen Vereinheitlichungen  
hätten einen grossen Fortschritt bedeutet, da damals 
fünfzehn kantonale Verwaltungen bestanden, die alle 
eigene Tarife zur Anwendung brachten. Von 1832 an 
befasste sich die Tagsatzung m it der Revision der Bun
desakte von 1815. Ein von einer Kommission aus
gearbeiteter Vorentwurf bestim m te schon die Ueber- 
nahme des Postdienstes durch die Eidgenossenschaft 
gegen eine den Kantonen und Privatbesitzern von 
Postrechten zu bezahlende Entschädigung. Doch stiess 
diese Massnahme auf solchen W iderstand, dass darauf 
verzichtet wurde. Das Projekt von 1833 gewährte 
der Zentralgewalt nur noch das Recht der Ueber- 
wachung des Postdienstes. So blieben die im P ost
wesen angestrebten Reformen liegen bis zur Bundes
revision von 1848. Damals verkehrten die Postwagen ein 
oder zweimal täglich auf den Hauptstrassen, auf weni
ger wichtigen Strassen nur zwei bis dreimal wöchentlich. 
Einigen Kantonen war es gelungen, m it dem Auslande 
mehr oder weniger günstige Postverträge abzuschliessen. 
Die Briefe aus Paris z. B. brauchten nicht ganz 48 Stun
den nach Bern, d. h. sie kamen dreimal schneller an 
als noch ein halbes Jahrh. vorher. Die Taxe für einen 
einfachen Brief (7 % Gramm) bewegte sich zwischen 
5 und 60 Rappen, je nach den Kantonen und den 
Entfernungen.

VI. E i d g e n ö s s i s c h e  P o s t  (1849 b i s  z u r  G e g e n 
w a r t ) .  Die Bundesverfassung von 1848 übertrug der 
Eidgenossenschaft den Postbetrieb auf dem ganzen

Gebiet der Schweiz, und zwar vom  1. i. 1849 an. Den 
Kantonen und der Familie Thurn-Taxis (für Schaffhau
sen) wurde für die Abtretung ihrer Regale eine E n t
schädigung bezahlt. Das erste eidg. Gesetz über das 
Postwesen datiert von 1849 (das heutige von 1924). 
Seit 1848 ist das Gebiet der Eidgenossenschaft in e lf  
Postkreise eingeteilt. Die Oberaufsicht über die P ost
verwaltung gehört zu den Kompetenzen des Bundesra
tes. Eine zentrale Dienstverwaltung wurde m it der 
Oberpostdirektion eingesetzt. Dank der heutigen, zur 
Zeit der alten Postkutschen noch unbekannten Beför
derungsmittel : Eisenbahnen, Autom obile und L uft
schiffahrt, hat sich die schweizerische Post in ungeahn
ter W eise entwickelt. Die Zahl der Postbureaux aller 
Kategorien betrug im Jahre 1800 nur 420, 1850 bereits 
1490, Ende 1927 aber 4012. Die Zahl der Briefkästen 
in den genannten Jahren war 580, 1541 und 11 274. 
Ein enges Verbindungsnetz besteht zwischen sämtlichen 
Postäm tern. Unter den neuen Erleichterungen, die im  
Laufe der Zeit geschaffen wurden, seien genannt : die 
Einführung einheitlicher Taxen (1849), die Schaffung 
von Bahnpostwagen (seit 1857), die Einführung des 
Postm andatdienstes (1861-1862) und des Nachnahm e
dienstes (1865-1866), die Ausgabe von Postkarten (1870), 
die Organisation der Feldpost (1870-1871). die Einrich
tung der amerikanischen Postfächer zur Abholung der 
Korrespondenzen (1873), die Einführung der Einzugs
mandate (1875), den Postscheck- u. Girobetrieb (1906), 
die Einführung von Antwortscheinen (1907), die Er
laubnis zum Gebrauch von autom atisch registrierenden 
Maschinen zur Frankierung der Postsendungen. Auch 
der Bestelldienst wurde bedeutend verbessert. Je nach 
der Bedeutung der Ortschaften erfolgt sie täglich ein 
bis dreimal. 1874 wurde in Bern der W eltpostverein  
gegründet ; in dieser Stadt befindet sich auch dessen 
internationales Bureau, das unter der Oberleitung der 
Schweiz. Postverwaltung steht. Zu erwähnen ist auch 
das 1907 eröffnete, interessante Postm useum  in Bern. 
Während des W eltkrieges hat die Schweizerpost der 
gesam ten Menschheit die grössten Dienste geleistet : 
von 1914-1918 hat sie die ungeheure Menge von 714,5 
Millionen Poststücken aller Art für die Kriegsgefan
genen aller Länder befördert. Die Schweiz schloss 1920" 
m it dem Fürstentum Liechtenstein ein Abkommen, 
nach welchem sie den Postdienst auf dessen Gebiet 
besorgt. Im Sept. 1927 beteiligte sie sich an der interna
tionalen Konferenz im Haag zur provisorischen Regle
mentierung der Fluggpost. —  Seit 1849 hat der P ost
verkehr eine grosse Entwicklung erfahren. Die Schweiz. 
Postkutschen beförderten 492 355 Reisende im Jahr 
1850 ; im Jahr 1927 bedienten sich 2 835 431 Reisende 
der Postwagen und Postautom obile in unserem Lande. 
Die alten Pferdeposten sind seit wenigen Jahren zum 
grössten Teil durch Automobile ersetzt worden. Gegen 
Ende 1927 bestanden in der Schweiz nur noch 103 das 
ganze Jahr hindurch m it einem Pferd betriebene P ost
wagenkurse, 4 Sommerkurse, wovon zwei m it zwei Pfer
den, und 57 W interkurse, wovon 17 m it zwei Pferden. 
1927 hat die Schweizerpost ferner im internen und im 
internationalen Verkehr befördert : 601,7 Millionen 
Briefpostgegenstände, m it Einschluss der Einzugs
m andate und Nachnahmen, aber die Zeitungen nicht 
eingerechnet (1870 waren es nur 56,6 Millionen),. 
1 % Millionen fremde Transitkorrespondenzen (1870 : 
10 000) ; 335,2 Millionen Zeitungen (1870 : 34,2 Mil
lionen) ; 42,5 Millionen Paketsendungen (mit Einschluss 
des fremden Transitverkehrs) ; 5,3 Millionen P ost
mandate im Betrag von 412,6 Millionen Franken. Im 
gleichen Jahre wurden durch Flugzeuge 1 224 478 
Briefe und 2292 Pakete befördert. Die Briefe, Post
karten und politischen Zeitungen werden jeweilen den 
Schweiz, und den m eisten ausländischen Luftlinien, 
welche Schweiz. Flugplätze bedienen, zum Transport 
übergeben, wenn dadurch eine schnellere Zustellung an 
die Adressaten möglich wird, selbst wenn für diese 
Sendungen kein besonderer Zuschlag für die Luftbe
förderungbezahlt werden ist. Ende 1927 standen 15 485■ 
Personen im Dienst der Postverwaltung.

Bibliographie. Postverwaltung : Die Schweiz. Post 
Illustriertes P osthandbuch ; Am tliche Gesetzessamm-
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lung ; Verfügungen u . Verordnungen zum Betriebsdienst 
1849 ff. — Postjahrbuch  1912-1914. — G. Baumann : 
Das Postwesen in  Basel unter dem K aufm ännischen  
D irektorium  (1682-1798). —• G. Bavier : Die Strassen 
der Schweiz. — B ibliographie des Postdiensles (1895 u. 
1903). —  K. Breny : Z ur E ntw icklung des Postwesens in  
der Schweiz.—  J .  Buser : Das Basler Postwesen vor 1849.
— Gesch. der Schweiz. Posttaxengesetzgebung. — A. D au
cun rt : Le service postal à Delémont aux X V I I e et 
X V I I I e siècles. —  H. Diem : Das appenzellische S tras
sen- und Postwesen. —  J .  Domenig : Die Graubündne- 
rische Kantonal Post. —  A. Furrer : Die Post vor der 
Helvetik. —  Gfr. 1882. —  F. Hanselmann : Das Post- 
und Ordinariwesen in  Schaffhausen bis 1848. —  G. Heer : 
Das Glarner Postwesen. —  M. Henrioud : Études sur les 
anciennes postes des cantons de F ribourg, Genève, 
Neuchâtel, Valais, Vaud et du J u ra  bernois (6 Mono
graphien) . — C. Hoch : Die ersten Posteinrichlungen in  
der Schweiz. —  J .  Lenggenhager : Beitrag zur Verkehrs
geschichte Graubündens m it besonderer Berücksichtigung  
des Postwesens. —  F. Meng : Die Schweiz. Feldpost. —  
Mirabaud : Les timbres-poste suisses (1843-1862). —
H. Müller : Die Fischersche Post in  Bern in  den Jahren
1675-1698. —  A. Ochsenbein : Die E ntw icklung  des 
Postwesens der R epublik  Solothurn 1442-1849. —  Gh. 
Pasteur : Das Postwesen und  die Tagsatzung und die 
Uebernahme der kantonalen Posten durch den B und  
(1803-1848). —  A. Peter : Gesch. der Postgebäulich

keiten  Zürichs 1630-1913. —  J. Pupikofer : Die thur- 
gauischen Posten vor der Zentralisation. —  A. Ritter : 
Vereinheitlichungsbestrebungen im. Postwesen der Schweiz 
1815-1848. —  BStor. 1886. —  A. Rotach : Das Post
wesen der Stadt St. Gallen von seinen A nfängen  bis 1798.
—  E. Rüd : Post und  Zeitung. —  A. Schelling : Die 
kaufm ännische Botenanstalt S t. Gallen-Nürnberg. — 
S. E. Spielmann : Das Postwesen der Schweiz. —  A. Sta
ger : Das Postwesen zur Zeit der Helvetik. — A. Weber : 
Die E ntw . des Postw. im  K t. Zug . [M. H.)

P O T T E R , P O T T U ,  R o d o lp h e , französischen Ur
sprungs, und sein Sohn, beide Holzbildauer, schufen 
1468-1469 die Chorstühle in der Kirche von Rom ont. —  
F A  1891. — S K L .  [G. Cx.]

P O T T E R , P C E T T E R .  Aus Hessen-Kassel stam 
mende Fam ilie, die 1756 ins H abitatantenrecht von 
Genf aufgenommen wurde. Ihr entstam m en zwei Maler :
—  A d o lp h e , 1835-1911, und sein Sohn —  M aurice, 
1865-1898. —  S K L .  [C. R.]

P O T T E R A T .  W aadtländer Familien von Chavannes 
le Chêne, Cronay, Donneloye, Mézery, Murrens, Orny 
und Yverdon. —  1. S é b a stie n , * 1646, Professor der 
Mathematik an der Akademie Lausanne. —  2. Jean  
H en ri, 1756-1827, Notar und Kastlan von Orny, einer 
der Anführer der Bourla P apay  1802, wurde zu sechs 
Jahren Gefängnis verurteilt, aber dann begnadigt. 
Des Gr. Rats 1803, des Appellationshofs 1805-1824 
(Präsident 1821-1824), Staatsrat 1824-1827. —  3. C har
le s  L ouis Em m anuel, 1788-1860, Notar in Orny, des 
Gr. Rats 1824-1836, Friedensrichter 1826-1840, Oberst
lieutenant der Artillerie. —  4. D en is , 1843-1913, des 
Gr. Rats 1879-1882, Oberpferdearzt der eidg. Ar
mee 1882-1913, Oberst 1911. —  5. L ouis, 1869-1928. 
Sohn von Nr. 4, Ingenieur der Jura-Simplonbahn 1893. 
baute die Kraftwerke Les Clées, Lonza, Thusis und 
Vernayaz, einen Teil des Hafens von Saigon (1903), 
die Nordrampe der Lötschberglinie (1906). Professor an 
der E. T. H. 1917-1926 ; Genieoberst. [M. R.]

P O T T E Y .  t  Freiburger Geschlecht, das sich 1467 
dort einbürgerte m it — Jacob, der CG 1470-1493. —  
W ill i ,  der Sechzig 1487, Heimlicher 1493-1499. — L L .

—  Staatsarch. Freiburg. [G. Cx.]
P O T T I E R .  Familie von Nan tua (Ain, Frankreich),

die sich im 17. Jahrb. in Monthey (Wallis) niederliess 
und 1709 das dortige Bürgerrecht erwarb. —  1. A drien  
Félix , 1793-1855, Mitglied des Verfassungsrats 1839, 
des Gr. Rats und des Nationalrats 1848-55. — 2. La- 
dislas, 1835-1895, Advokat, Gemeinde-Präsident von 
Monthey, Mitglied des Grossen Rats und des Appella
tionshofs. [Ta. I

P O T T U .  Geschlecht von Dardagny (Genf), das 
Zweige nach Genf abgab. Diese spielten dort schon vor

der Reformation eine Rolle, besonders — G i r a i i d ,  Chef 
einer Oppositionspartei im Rat 1533. [C. R.]

P O U D R E T .  Familie von Valence (Dauphine), die 
sich 1761 in Lausanne einbürgerte.—  H e n r i ,  * 1872. 
Oberst und Brigadier, Instruktionsoffizier der Artille
rie, einer der Hauptbegründer des Pferdesports in der 
Schweiz ; M ilitärschriftsteller. —  [R.] —  E m i l e ,  1841- 
1907, Notar, Gerichtspräsident von Moudon. [M. R.] 

P O U G E T . Familie von Orsieres (Wallis) seit dem
18. Jahrb., aus der Mitglieder der Gemeinde- und 
Kantonsbehörden stam m en. — 1. J o s e p h ,  N ational
agent unter den Franzosen 1800. — 2. C a m i l l e ,  * 17. i. 
1883, Advokat, Präfekt von Entrem ont seit 1913, des 
Grossen Rats seit 1913 (Präsident 1924-1925). —  P S  
1924. [My.]

P O U L A I N  DE  LA B A R R E .  Aus Paris stam 
mende Familie —  F r a n ç o i s ,  1647-1723, Dr. der Sor
bonne und Pfarrer in der Diözese Laon, trat 1688 in 
Genf zum reformierten Glauben über, wurde 1689 ins 
Habitantenrecht aufgenommen, 1708 Schullehrer, 1716 
Bürger, veröffentlichte Schriften über die Gleichbe
rechtigung der Geschlechter und über die französische 
Sprache. — France protestante. — Sénebier : H ist. litt. 
—  de Montet : Diet. — R G S  111. —  II. Grappin : Rev. 
hist. litt, de la France  1913, 1914. [ a .  Ch.]

P O U P I N ,  A b e l ,  f  1556, von Seiches in Agenois, 
Barfüsser, trat zum reformierten Glauben über und 
war Pfarrer in Genf 1543, in Issoudun, in Valeiry und 
1548 wieder in Genf, wo er im gl. J .  Bürger wurde. 
Wegen seiner masslosen Sprache erhielt er von der 
Obrigkeit mehrmals Verweise, so besonders 1547. Ver
fasser einiger theologischer Werke. — Heyer : Église
de Genève. .  [C. R.]

P O U R T A L È S .  Aus La Salle (Cevennen) stam m en
de Refugiantenfam ilie, die sich mit 
L ouis, Bürger von Genf 1716, und 
seinem Bruder J é r é m i e  in der Schweiz 
niederliess. Altes W appen : geteilt von 
Rot m it einem offenen weissen Tor 
und von Blau m it einem weissen Pe
likan, der sich die Brust aufreisst. 
Neueres (1815) : gevierte t, 1 und 4 in 
Blau der weisse Pelikan, 2 u. 3 in Rot 
zwei weisse Sparren ; Herzchild von 
Blau m it dem offenen Tor. — A H S  

1899, p. 55. —  1. Der vorgenannte J é r é m i e ,  Kaufmann, 
1701-1784, liess sich gegen 1720 in Neuenburg nieder, 
wo er Bürger und von 
Friedrich II. 1750 geadelt 
wurde. Er ist der Stam m 
vater des Neuenburger 
Zweiges. —  2. ./a r iy n es  
Louis, Sohn von Nr. 1,
* 9. v ili . 1722, t  20. m .
1814 in Neuenburg, grün
dete dort ein Handelshaus 
mit Fabriken und W aren
lagern in den bedeutend
sten Städten Europas. Der 
von Claude Abram Du
Pasquier gegründeten In- 
diennefabrik in Cortaillod 
verlieh er einen grossen 
Aufschwung und sicherte 
ihren Produkten einen 
Absatz auf allen grossen 
Märkten des K ontinents.
Er befand sich beständig  
auf Reisen, erwarb ein
grosses Vermögen und er
hielt den Beinamen eines 
die Herrschaft Tloskau 
700 000 Fr. zur Gründung des Pourtalèsspitals in Neu
enburg, das 1811 eröffnet wurde. Von seinen drei
Söhnen wurden 1814 zwei zu preussischen Grafen 
erhoben, der jüngste 1811 zum französischen Grafen. 
Der König von Preussen bestätigte 1815 diese Titel m it 
W appenmehrung. Mit ihnen teilt sich das Geschlecht in 
drei Zweige. —  3. P a u l ,  1735-1821, Brudervon Nr. 2, 
Maire von Les Verrières 1776-1781.

Jacques  Louis de Pourtalès.  
Nach einem OelgBmälde.

«roi des négociants », erw arb 
(Böhm en), schenkte  1808
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Erster Zweig. — 4. L o u i s ,  Sohn von Nr. 2, 14. v. 
1773-8. v. 1848, in Neuenburg, Maire von Boudevilliers 
1794-1807, Staatsrat 1803, Oberjägermeister des Für
sten Berthier 1807, gehörte 1814 zur Deputation, die in 
der neuenburgischen Angelegenheit zu den alliierten 
Souveränen nach Basel gesandt wurde. Als Mitglied

der Tagsatzung 1815-1817 
Unterzeichnete er den eidg. 
Bundesvertrag für Neu
enburg. Eidg. Artillerie
oberst 1820, eidg. Artille
rieinspektor 1820, Präsi
dent des Staatsrats 1831- 
1836, erhielt 1814 den Gra
fentitel. —  5. L ouis Au 
g u s t e ,  Sohn von Nr. 4, 
1796-1870, Maire von Cor- 
taillod 1814-1831. — 6. 
Charles F r é d é r i c  von 
Pourtalès - Steiger, Sohn 
von Nr. 4, * 10. VI. 1799 
in Neuenburg, f  5. V I.  1882 
in der Mettlen bei Bern, 
Oberst, befehligte 1831 
unter Pfuhl die Kolonne, 
die das Traverstal und 
Chaux de Fonds besetzte, 
stand 1856 an der Spitze 
der royalistischen aufstän
digen Bewegung, besetzte 

am 3. Sept. Le Locle und wurde am 4. bei der W ie
dereinnahme des Schlosses Neuenburg verwundet. —
7.  Louis F r a n ç o i s ,  Sohn von Nr. 5, * 4. m . 1823

in Neuenburg, f  17. v i i .  
1880 in Beverly Farmes 
(M assachussets, U. S. A.), 
Naturforscher, Mitarbeiter 
von Agassiz, den er nach 
Amerika begleitete, war 
m it der Ueberwachung
der Küsten der Vereinig
ten Staaten betraut und 
leitete die Baggerarbeiten 
zur Erforschung der Klip
pen Floridas 1866-1868.
Konservator des zoologi
schen Museums von Cam
bridge, veröffentlichte u.
a. : Contributions to the
fauna o f the Gvlfstream. 
—  B ull. sc. nat. Neti- 
châtel X II, 372. — 8.
J a c q u e s  A l f r e d ,  1824- 

Frédéric do P o u r ta l è s  (N r .  6). 1889, Bruder von Nr. 7,
N a c h  einer Photographie. Herr von Laasow und

Kramdorf (Preussen), Be
sitzer von La Lance bei Concise. Seine Nachkommen 
befinden sich in Preussen. — 9. Pierre M a u r i c e ,  1837- 
1908, Bruder von Nr. 7 und 8, Präsident der neuen
burgischen M issionsgesellschaft, Präsident der Direk
tion der Sparkasse 1898-1908. Philanthrop. — 11.
Gu y  James, * 1881, Grossneffe von Nrn. 5 und 6,
Schriftsteller in Paris, veröffentlichte Uebersetzungen 
von Shakespeare und La cendre et la flamme (1910) ; 
Solitudes (1913) ; M arins d ’eau douce (1919), De 
Hamlet à Sw ann  (1924) ; La vie de Franz L iszt (1925); 
Chopin (1927). Er nahm die französische Staatsange
hörigkeit wieder an.

Zweiter Zweig. — 11. J a m e s  A l e x a n d r e ,  Sohn von 
Nr. 2, * 28. X I .  1776, in Neuenburg, f  24. m . 1855 in 
Paris, erwarb 1813 die Herrschaft Gorgier. Nach dem 
Verkauf seiner Rechte an den Fürsten von Neuenburg 
(1831) behielt er das Schloss bis 1848 als Lehen. Dieses 
blieb hierauf im Privatbesitz seiner Familie bis 1880. Als 
Kunstliebhaber und Sammler legte er eine berühmte 
I lemälde- und Antiquitätensam m lung in seinem Hause 
in Paris an. (K atalog von Th. Panofka : A ntiques du 
cabinet du comte de Pourtalès-Gorgier, 1834). — 12. J a c 
q u e s  R o b e r t ,  Sohn von Nr. 11, 1821-1874, nahm die 
französische Staatszugehörigkeit wieder an und war

Mitglied der Nationalversam mlung. —  13. A rthur , 
Neffe von Nr. 12, 1844-1928, Diplom at in französichen 
Diensten, zuletzt Minister in Guatemala.

Dritter Ziveig . —  14. Jules Henri Charles F r é d é r i c  
von Pourtales-Castelane, Sohn von Nr. 2, * 23. I I .  1779 
in Neuenburg, Offizier in preussischen Diensten, H aupt
mann in französischen Diensten 1806, Generaladju
tant des Fürsten Berthier 1808, Stallmeister der Kai
serin Josephine 1810, wurde 1811 zum Grafen erhoben. 
Oberstinspektor der neuenburgischen Milizen 1818, 
Staatsrat 1831 ; Oberzeremonienmeister am preussi
schen Hofe 1842, königlicher Kämmerer, Inhaber 
mehrerer Orden, Ritter der Ehrenlegion, j- 29. I .  1861 in 
Clärens ; hatte die Schlösser Greng bei Murten und 
Oberhofen erworben. —  15. A lb e r t ,  Sohn von Nr. 14, 
1813-1861, preussischer Minister in Konstantinopel 
1850, in Paris 1859-1861, königlicher Kämmerer. —  
16. J a c q u e s  L ouis F ré d é r ic , Neffe von Nr. 15, 1853- 
1928, deutscher Botschafter in St. Petersburg beim Aus
bruch des W eltkrieges 1914. —  Louis Malzac : Les 
Pourtalès. —  Biogr. neuch. II . —  Livre d ’Or de Belles- 
Lettres de Neuchâtel. —  La Société du Jard in . —  E. Quar- 
tier-la-Tente : Farn, bourgeoises. — Forschungen v. 
Graf Preysing (Ms). [L. M.]

P O U T  A I X , P O U T E X .  Familie aus der Gegend 
von Choully und Peney (Genf), die vom  14.-18. Jahrh. 
sehr verbreitet war. — Clement, Syndic 1429, 1439, 
1448 und 1458. —  Staatsarch. Genf. [ . R.]

P O U Z A I T .  Aus Dieu le Fit (Dauphine) stammende 
Familie, die 1718 ins Habitantenrecht von Genf auf
genommen w urde.—  L ouis Philippe , 1723-1783, und 
David F rançois, 1733-1788, Brüder, wurden 1770 
als Anführer der natifs verbannt, aber 1781 wieder 
in ihre Rechte eingesetzt. David François erlangte 
1783 das Bürgerrecht. —  A mi, Bruder der Vorgen.. 
1727-1797, Bürger 1788, sehr geschickter Uhrmacher.
— Jea n  L ouis, 1808-1839, Pfarrer in Genua, Verfasser 
einer Réfutation du méthodisme. —  Cornuaud : M ém oi
res. —  Heyer : Église de Genève. [A.  Gh.]

P O Y P Ê ,  A d é l a ï d e ,  Gräfin von, * ca. 1775, t  1859 
in St. Didier (Ain, Frankreich), hielt sich während der 
französischen Revolution (1789-1798) in Freiburg auf, 
ebenso später noch mehrmals zwischen 1830 und 1845, 
schenkte 1841 dem Bischof von Lausanne eine beträcht
liche Summe zum Ankauf des Klosters der Liguoria- 
ner von Freiburg und zur Gründung einer Anstalt der 
wohltätigen Schwestern von St. Vinzenz von Paul, dem 
heutigen Waisenhaus und Spital de la Providence. —  
Kuenlin : Diet. — Dellion : Diet. VI, IX . — A S  H F  IV, 
198. —  L. Genoud : M anuel des œuvres. —  T. de Raemy : 
V émigration française à Fribourg  (Ms). [G. Cx.j

P O Y P O N E ,  A imo d e . Junker, Landeshauptmann 
des Wallis und Major von Sitten 1377-1383. —  Sein 
Bruder —  2. P h i l i p p e ,  Kastlan von Montorge 1379.
— Gremaud. [D. I. u. Ta.]

P O Z Z I .  Familien der K te. Graubünden u. Tessin. 
A. K anton G raubünden. P o z z y  ; d e l  Pozzo ; DEL

POZZO D I BESTA.
I Altes, während des

Veltlinermordes 
1620 aus Teglio 

y  ?  ®  ■ vertriebenes Adels- 
geschlecht, Seiten- 

E/m Ie F E yI  ̂ linie derBesta, Her-

patrizische Familie 
von Poschiavo und 
Brusio. W appen : 

geteilt, oben in Rot schreitender goldener Löwe m it 
einem grünen Baum in der linken Pranke, unten in 
Weiss ein blauer Querbalken ; später in Gold ein roter 
gemauerter Sodbrunnenturm, beseitet von zwei grü
nen geflügelten Drachen. Ein Zusammenhang mit 
der gleichnamigen tessinischen Familie ist nicht, aus
geschlossen. Das Geschlecht erscheint urk. erstmals 
m it Ser R om erio, * ca. 1200, und dessen Sohn G uil- 
le lm u s  1290. M artino  del Pozzo warnte die Pusch- 
laver vor dem kommenden Veltlinermord und rettete  
seine Familie nach Poschiavo. Der Familie wurde aber 
die Aufnahme ins Bürgerrecht des Hochgerichts zwei

Louis de Pourtalès.  
Nach einem Oelgcmälde 

von Auròle Robert.
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volle Ja h rh u n d e rte  lang  v e rsag t. — P i e t r o  Pozzi, * 6. 
XI. 1803- 10. x . 1859, P o d esta t in Postillavo , gehörte 
der ä lte ren  Linie an.

Jüngere oder spanische L in ie. Sie le ite t sich her von 
—  1. A n d r e a  Pozzy (* 9. II. 1772), der erst in napoleoni- 
schen, dann in spanischen K riegsdiensten  s tan d  und 
nach  seiner E n tlassu n g  als Z uckerbäcker in Bilbao Be
g ründer der b ü n d n . A usw anderung  nach  Spanien w urde. 
E r gerie t als P ro te s ta n t in die H ände der Inqu isition , 
aber du rch  einen ihm  ergebenen P riester w urde ihm

zur F lu ch t verholten , und 
au f aben teuerlichen  W e
gen gelangte er in die H ei
m a t zurück. —  2. A n d r e a  
E n r i c o  Pozzy, 23. v u . 
1849- 16. IV. 1921, E nkel 
von N r. 1, w ar G ründer 
und  vieljähriger D irektor 
der B ank in R agaz. — 
3. A n d r e a  G i o r g i o  U l i s 
s e  Pozzy, * 23. v ii. 1894, 
Sohn von N r. 2, D r. ju r., 
ehem aliger S ek re tä r der 
Gem ischten K om m ission 
fü r O berschlesien, R ech ts
anw alt in D avos, Verfasser 
der Rechts geschickte des 
Puschlavs, H erausgeber 
und  R ed ak to r der Z eit
schrift Ju n g  Rätien. — 
E ine gegen E nde des 18. 
Ja h rh . in Agen (Südfran
kreich) ausgew anderte  L i

nie is t französisch gew orden. — S a m u e l  Pozzi, Dr. 
m ed., S enator und Mitglied der A kadem ie, bek an n ter 
A rzt in Paris, F ü h re r der französischen P ro te s tan ten , 
w urde 1922 in Paris von einem  W ahnsinnigen erm or
de t. [A. P.]

B. K a n t o n  T e s s i n .  Pozzi, Pozzo, d e i .  Pozzo., d e  
P u t e o .  Fam ilien P . w erden in Locarno 1284, Coldrerio 
1411 ( t  ca. 1875), Isone 1435, Q uinto 1515, Morbio- 
Superiore 1570 ( t) ,  Sessa 1668 (aus A lessandria), 
Corzoneso 1614, Castel S. P ie tro  u. a. O. e rw ähn t. Ein 
Zweig der P . von Castel S. P ie tro  liess sich 1771 in 
R iva  San V itale n ieder. Im  L au f des 16. u n d  17. Ja h rh . 
siedelten sich m ehrere  Fam ilien  P . von Coldrerio in 
Rom  an . W appen  der P . von Coldrerio und  Castel S. P ie
tro  : das frühere  W appen  der P . von G raubünden  (s.

oben). P . von Giumaglio 
und  Coglio : in B lau wie
A. und  m it einem golde
nen Stern  im  Schildhaupt 
(1780). —  1. A n d r e a ,  von 
M orbio-Superiore, pleba- 
no der pieve B alerna für 
das M uggiotal 1570, 1572, 
1574,1575. — 2. A n t o n i o ,  
erw ähn t in Rom  l566-1593, 
verp flich te te  sich im  le tz 
te m  Ja h re  gegenüber der 
apostolischen K am m er zur 
V ollendung des Pa lastes 
S ix tu s’ V .— 3. T o m m a s o ,  
V ette r von N r. 2, B au
m eister, von 1581 an  in 
R om  erw ähn t, a rbeite te  
von 1593 an  an  der Vollen
dung des P a lastes Six
tu s ’ V. in R om  u. te s tie rte  
1636. —  4. F i l i p p o ,  von 
Coldrerio, w ahrsch. Sohn 
von N r. 2, A rch itek t, a r
b e ite te  u n te r  Clemens 

V III . (1592-1605) am  A q u äd u k t und am  T h ea te r der 
Villa Belvedere in R om . Sein Sohn A n t o n i o ,  A rch itek t 
in R om , w urde 1626 in einem  Duell g e tö te t. —  5.
D o m e n i c o ,  von Coldrerio, M aler, 1575 in  Rom  erw.,
schuf 1588 ein Gem älde in der K irche von Villa Col
drerio . —  6. A n g e l o ,  von Coldrerio, B aum eister, 
a rb e ite te  im  V atikan  und  1606 am  Bau der Kapelle

Borghese in S ta . M aria Maggiore in R om . — 7. Gio- 
v a n  P a o l o ,  von Coldrerio, Goldschm ied in R om , er
w äh n t 1610, f  1621 in R om . —  8. F r a n c e s c o ,  B ild
hauer, schuf 1689 eine S ta tu e  fü r die K a th ed ra le  Corno.
— 9. A n t o n i o ,  von Morbio Superiore, B ildhauer. Nach 
Laghi soll er m it Bernini an  den S kulp turen  des B ru n 
nens au f der P iazza N avona in R om  m itg eab re ite t haben .
—  10. F r a n c e s c o ,  M aler, B ildhauer und  A rch itek t, von 
Castel S. P ie tro , 1702-1784, b au te  den Chor der K irche 
S. E usebio von Castel S. P ie tro , a rb e ite te  in D eu tsch 
land  und  besonders in So lothurn , wo er den H a u p ta lta r , 
die K anzel und  die S k u lp tu ren  der Fassade von St. 
U rsen  nach  den P länen  von Pisoni schuf. Vor 1761 
fü h rte  er die S tück arb e iten  an der S tiftsk irche von 
Arlesheim  aus. —  11. C a r l o  L u c a ,  Sohn von  N r. 10. 
B ildhauer und  S tuck k ü n stle r, 1735-1805, in Castel 
S. P ie tro , a rb e ite te  in  Schw aben, H olland, B rüssel, in 
der A btei V ilingheim , in M annheim , wo er m it seinem 
B ruder Giuseppe H o fs tuckkünstler w urde, am  Schloss 
Schw etzingen, in B aden-B aden, G enua, M ailand und 
So lo thurn . F ü r  den H erzog von W ü rttem b erg  besorgte 
er die A usschm ückung des Schlosses Ludw igsburg . Im  
Tessin w urde er O berst. V ielleicht ist er iden tisch  mit. 
Carlo, von Castel S. P ie tro , der 1798 an  den K ongress 
von M endrisio, an  G eneral B rune in M ailand und  an die 
helvetische R egierung in A arau zu den V erhandlungen 
ü b er die Vereinigung des M endrisiottos m it der Schweiz 
abgeordnet w urde. M itglied des Gr. he lve t. R a ts  1798- 
1800. —  12. G i u s e p p e ,  Sohn von Nr. 10, S tu ck k ü n stle r, 
t  1811 in M annheim , wo 
er fa s t im m er als H of
stu ck k ü n stle r tä tig  w a r .—
13. D o m e n i c o ,  Sohn von 
N r. 10, * 4. v. 1744 in 
Castel S. P ie tro , f  am  2.
XI. 1796 in R iv a  S. Vi
tale , H isto rien- und  P o r
trä tm ale r, e rh ie lt m it 21 
Ja h ren  den grossen Preis 
der M alerei an  der A kade
m ie P a rm a , besorgte die 
künstlerische Ausschm ük- 
kung der früheren P fa rr
kirche von M endrisio und 
w irk te  in Corno u . M ann
heim , m alte  1769 die drei 
Fresken  im  M ittelgew ölbe 
der K a th ed ra le  Solothurn .
Gem älde im  historischen 
M useum und  im Museum 
Caccia in Lugano. F reund  
und  K orresponden t Füess- 
lis fü r seine Geschichte der 
besten K ünstler. E r liess sich 1791 in R iva  S. V itale 
nieder u. w urde S tam m v a te r dieses Zweiges der P . —
14. G i u s e p p e ,  P riester, verm ach te  am  15. II . 1792 die 
Sum m e von 15 000 Lire zur G ründung einer u n en tg e ltli
chen Zeichenschule in Lugano ; W o h ltä te r des Spitals 
dieser S ta d t. —  15. G i o v a n  F r a n c e s c o ,  v .  P ra to  L evan
tin a , t  1817, P fa rre r von Airolo. D r. theo l., aposto lischer 
P ro to n o ta r, G eneralv ikar des E rzbischofs von M ailand 
für die am brosianischen Täler, einer der D elegierten der 
L evan tina  zu den F ranzosen im Mai 1799 zur Ver
hand lung  über die K ap itu la tio n  der T alschaft, r e tte te  
m it L ebensgefahr Airolo vor der A usplünderung. A n
hänger der Vereinigung der Le v en tin a  m it U ri ; M it
glied des kan to n a len  L andtages 1801 und 1802, b e 
schrieb das U nglück der L evan tina  1799-1802 in den 
Étrennes helvétiques von Bridel 1803. —• 16. C e l e s t i n o ,  
von G ium aglio, 1820-21 . II . 1887, in Maggia, A dv o k a t, 
des Gr. R a ts  1848-1855, 1867-1871 und  1873-1875, von 
1855 an  M itglied des K an tonsgerich ts und P räsiden t 
der K rim ina lkam m er ; Schulinspek tor fü r das Maggia- 
ta l. —  17. P i e t r o ,  von Morbio Superiore, befehligte 
1815 eines der beiden T essinerbataillone w ährend  des 
E inbruchs in die F re igrafschaft ; O berstkom m andan t 
der tessinischen S icherheitskom pagnie 18%1 ; des Gr. 
R ats .1815-1830, M itglied des K antonsgerich ts 1814, 
1827-1830 und  von 1844 an. —  18. S i l v i o ,  von R iva  
S. V itale, U renkel von Nr. 13, 20. XI. 1 858-21 . v m .

Andrea Enrico Pozzy. 
Nach einer Photographie .

Carlo Luca  Pozzi.
Nach einem Kupferst ich 

von R. Schellenberg (Schw. 
'Landesbibi. Bern).

Domenico Pozzi. 
Nach einem Oelgcmälde.
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1913, A d vokat u. N o ta r, des Gr. R a ts  seit 1893, des Ver
fassungsrats 1891 u n d  1892 ; V erfasser von II tempio ed 
il beneßcio de S . Croce in  H iva .—  A L IS  1914 und  1926.
— Corti : Fam iglie  patrizie ticinesi. —  Oldelli : Diz. — 
Bianchi : A rtis ti ticinesi. — Laghi : Glorie ticinesi. —  
M onti : A tti. —■ Vegezzi : Esposizione storica. —  Ftiessli : 
Gesch. der besten K ünstler. —  Bernasconi : Le M ae
stranze ticinesi. —  Period, d. Soc. stor. com. X I. —  A S  I.
—  A S H B .  —  BStor. 1880, 1881, 1885, 1904, 1909, 1911, 
1915, 1921, 1923 und 1927. —  Schw endim ann : St. 
Ursen. —■ Woiss : Die tessin. Landvogteien. —• Sim ona : 
Note di arte antica. — Educatore 1878 und  1887. —  
Festgabe a u f  d. E rö ffn u n g  d. hist. M useum s Uri 1906.
—  C attaneo  : I  Leponti. —  S K L .  [C. Trezzini.J

P R A D E L L A . B ürgerfam ilie von E m s (G raub.). —
C h r i s t ia n  aus T aufers, Setzer in der O tto ’schen D rucke
rei in Chur, k au fte  1820 von D ekan Luzius Pol in Luzein 
eine B uchdruckerei, rich te te  diese au f dem  bischöflichen 
H of in Chur ein, und  b e trieb  sie bis 1847. —  J o h a n n  
A n to n , B uchdrucker in  Chur, betrieb  1848-1868 in 
Chur eine D ruckerei.—  F. P ie th  : Gesch. der B ündn . 
Presse (Das Buch der schweizerischen Zeitungsverleger 
1926). [F. P.)

P R A D E N  (K t. G raubünden , Bez. P lessur, Kreis 
Churw aiden. S. G LS). Pol. Gem.; sie gehörte bis zur 
neuen K reisein teilung (1854) politisch  zur Gerichtsgem . 
Langwies, kirchlich m it Tschiertschen zuerst zu Castiel, 
dann  zu T schiertschen, w urde im 16. Jah rli. m it dem 
l ie b e rtr i tt  zur R eform ation selbständige K irchgem einde. 
Tauf- u. S te rbereg iste r seit 1646, Ehereg. seit 1697. [F.P.]

P R A D E R . Fam ilien von Davos, Tam ins und  L ang
wies (G raubünden). — 1. P e t e r  Brader, von Davos, 
L andam m ann des Z ehngerichtenbundes 1464 ; ebenso
— 2. Simon Brader, 1477, 1482, siegelte das B ündnis 
des Z ehngerichtenbundes m it den H erren  von B randis 
zu M aienfeld. —  3. B la s iu s ,  von Tam ins, P fa rre r in 
V alendas 1556, Fö rderer der R eform ation  im  Grauen 
B und. —  In  D avos w ar die Fam ilie bis in die neueste 
Zeit in R a t und G ericht v e rtre ten . —  4. S a lo m o n , 
K reispräsiden t seit 1925. —  5. J a k o b , u rsp r. L ehrer, 
jah rzeh n te lan g  P rä sid en t und  M itglied des Gemeinde- 
und K irch en ra ts von D avos, f  1928. —  L L . — F. Jeck- 
lin : Zinsbücher von St. N ikola i und Churwalden. [M. v.]

P R A D E R W A N . Aus dem W eiler P rad erw an  (Tin- 
terin) stam m ende Fam ilie, die vom  14. Ja h rh . an 
in F re ibu rg  v e rb ü rg ert w ar. W appen : in  Schwarz ein 
weisses R ad, ü b erh ö h t von einem  weissen K reuz. —
I. N ic o la s ,  V enner des A uviertels 1437-1440.— 2. N i
c o la s ,  Venner des A uviertels 1492-1495, Vogt von 
Schw arzenburg  1495-1498, Schultheiss von M urten 
1499-1503. —  3. J e a n ,  Grossweibel 1519-1520, V enner 
des A uviertels 1520-1522, des K l. R a ts  1522-1527, 
Zeugherr 1523. —  4. R o d o lp h e , Sohn von N r. 2, 
Heim licher 1531, B auherr 1532, V enner des A uviertels 
1535-1537, des Kl. R a ts  1537-1553, Siechenvogt 1545- 
1548, t  1553. —  5. G e o rg e s , H eim licher 1544, Vogt 
von Illens 1546-1549, von Surpierre 1551-1554, Siechen
vogt 1554-1555, des K l. R a ts  1555, Vogt von Locarno 
1560-1562, f  1566. — 6. F r a n ç o is ,  Sohn von Nr. 5, 
Vogt von F on t-L a  Molière 1578-1583, H eim licher 1583, 
Venner des A uviertels 1583-1586, B auherr 1588, Siechen
vogt 1591-1597, t  1597. —  L L . —  A. W eitzel : Reper
toire (in A S H F  X). —  P. de Z urich : Catalogue (in A F  
1918, 1919). —  S taa tsa rch . F reiburg . [ J .  N . ]

E in  Zweig (Pradervand) is t in Corcelles und  in 
Payerne (W aadt) ansässig und erlangte 1543 dort das 
B ürgerrecht. —  F é l ix ,  K an to n srich ter 1832-1850. — 
Livre d ’Or. (M. R.]

P R A D E Z . Fam ilien der K te . Genf und  W aad t.
A. K a n to n  Genf. Zwei Fam ilien der S ta d t Genf. — 

P ie r r e , 1668-1754, gen. P rades de la R am ière, aus einer 
Fam ilie P . aus Bonneins in G uyenne, Ingen ieur, stand  
zuerst in n iederländischen D iensten und  w urde 1715 
nach  Genf zur A usführung eines neuen B efestigungs
planes berufen, der vom  französischen Ingenieur Le- 
vasseur des Roques em pfohlen worden w ar. Die A rbei
ten d au erten  bis 1729 und koste ten  m ehr als 600 000 T a
ler. Die B efestigungsw erke w urden 1850 abgetragen , um 
P la tz  zur V ergrösserung der S ta d t zu schaffen. P . er
h ie lt 1721 unen tge ltlich  das B ürgerrech t. Auch Bern

leiste te  er m ehrm als D ienste und  w urde deswegen 1727 
b e lohn t. W appen : in B lau ein weisser Schrägen, be- 
w inkelt von v ier goldenen S ternen.

E ine zweite Fam ilie P . kam  anfangs des 18. Ja h rh . 
von B édarieux im Languedoc nach  Genf und liess sich 
sp ä ter in V evey und  L ausanne nieder. W appen : geteilt 
von B lau m it einem weissen E inhorn  und von Gold m it 
einem  schw arzen A nker. —  G. F a tio  : Genève et les 
Pays-Bas. —  S K L .  [ H .  D a . ]

B. K a n t o n  W a a d t .  Fam ilie aus dem L anguedoc, die 
sich 1700 in Vevey e inbürgerte . —■ 1. G e o r g e s ,  * 1810 
in M oudon, f  1895 in L ausanne, D irek to r des Schul
wesens in Y verdon 1833-1836, Professor des Griechi
schen in L ausanne 1836-1838, P fa rre r in Y verdon 1838- 
1845, in L ü ttich  1847-1886, R ed ak to r des Journal 
des Églises protestantes de Belgique, veröffentlichte 1894 
eine französische U ebersetzung in Versen von Goethes 
F au st. —  2. E d i t h ,  1836-1894, T ochter von N r. 1, 
A quarellm alerin  und M itarbeiterin  an der Bevue interna
tionale in R om , schrieb einen R om an Dans le cloître 
u n ter dem  Pseudonym  E. M aurice. -—  3. E u g é n i e ,  
* 1850, Schw ester von Nr. 2, Verfasserin zahlreicher 
R om ane. —  4. E m i l i e ,  * 1840 in Vevey, f  1909 in Genf, 
alliée Vouga, B lum en- und  Vogelm alerin. —  S K L .  
—  Livre d ’Or. [ G .  A .  B . ]

P R A D  1 E R .  Fam ilie von S t. A m broix im  Languedoc, 
die 1757 ins H ab ita n ten re ch t von G enf aufgenom m en 
w urde. — 1. G e o r g e s  D a v i d  G e r m a i n ,  1764-1796, 
W irt des « E cu de France », m it Louis A lexandre Bou- 
d it A nführer der P a rte i der Englués (reak tionäre  P a r
tei), m ehrm als eingekerkert, v e ru rte ilt und  w ieder 
begnadigt, w urde am  22. ix . 1792 von der Menge im 
A ugenblick to tgeschlagen, als er, eben zu vorüberge
hender V erbannung v e ru rte ilt, den G erichtshof verliess. 
E r w ar v e rh afte t gewesen, weil er eine bew affnete 
n äch tliche S treiferei gegen die R evolu tionäre  u n te r 
nom m en und  sich dazu m it L. A lexandre ß o u d it vorher 
gegenseitig v e rab redet h a tte . —  2.  C h a r l e s  S im o n ,  
1783-1847, Neffe von Nr 
1, b eg ab ter K upferstecher, 
schuf u . a. die P o rträ te  
von II . B. Saussure, N a 
poleon und  M urat, sowie 
Stiche nach  Ingres und 
ändern . —  3. Je a n  Jaq u es 
gen. James,  B ruder von 
Nr. 2, 1790-1852, B ild
h auer, begann seine T ätig 
ke it m it Je a n  Ja q u e t und 
den K upferstechern  W ie
landy  und  D avid D ctalla, 
erh ielt au f V erw enden von 
V ivan t D enen eine P en 
sion und lebte in Paris, be 
kam  den grossen Rom preis 
1813. R itte r  der E h ren 
legion nach  der A usstel
lung seiner Psyche. Das 
Genfer M useum besitz t 
eine be träch tlich e  Sam m 
lung seiner Skizzen und 
Modelle, ferner die B ü
sten  von R ousseau, Charles B onnet, Sism ondi, General 
D ufour, G eneral R a th  u. a —  Vergl. S K L  m it Bib- 
liogr. [C. R.]

P R Æ G E L Z .  Siehe P R E L E S .
P R A D O ,  N o r b e r t  d e l , D om inikaner, * 4. vi. 1852 

in Pola de L aviano (Spanien), Dr. phil. und  theol., 
Professor an  der U n iv ersitä t M anila (Philippinen) bis 
1890 ; h ierauf Professor der Moral, dann der D ogm atik 
an  der U n iversitä t F re ibu rg  1891-1918, Verfasser zah l
reicher theologischer und philosophischer Schriften, 
f  13. VI. 1918 in F reiburg . —  Vergl. La Liberté, 15. VII. 
1918. —  Ètr. frib . 1919. — Bevue des familles 1918, p. 
466. [G. Cx.|

P R Æ M O N S T R A T E N S E R ,  Ein 1120 in P rém ontré  
bei L aon (Frankreich) von S t. N orbert, D om herrn  von 
X an ten  (Preussen), Sohn des Grafen von Gennep, 
gegründeter, nach der Regel des hl. A ugustin  lebender 
O rden regu lierter C horherren. N ach dem  G ründer

James Pradier.
Nach einer Li thographie von] 

M. Alophe (Sammlg. Maillart).
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w erden sie vom  Volke auch  Norbertiner g enann t. Der 
O rden en ts tan d  im Anschluss an  eine Bewegung zur 
Deform der W eltgeistlichkeit und sah fü r seine M it
glieder die A usübung des P red igeram ts, die L eitung  von 
Pfarreien  und  zugleich ein so strenges k lösterliches 
L eben vor, wie es eben die (Zisterzienser auszuüben 
begonnen h a tte n . W ie beim  C isterzienserordcn gab es , 
auch  bei den P . L aienbrüder zur Besorgung von 
landw irtschaftlichen  A rbeiten  und  H andw erken . Ebenso 
gab es schon zu Beginn einen ansehnlichen weiblichen 
Ordenszweig. W ahrschein lich  b re ite te  sich der Orden 
dank  der F ö rderung  durch  den W aad tlän d er B a rth é 
lém y de Jo u x , Bischof von L aon, in der W estschw eiz 
rasch  aus und fasste  zuerst 1126 am  Jouxsee, in  der 
M utterab te i von H um ilim on t oder M arsens u. in B ellelay 
(beide 1137 gegr.) Fuss. Es folgten die K löster S t. Luzi 
in Chur ca. 1140, F o n ta ine  A ndré (N euenburg) 1143 ; 
C hurw aiden (G raubünden) 1164 ; das Bellelay u n te r 
ste llte  P rio ra t G randgourt (Bern) 1180 ; R iiti (Zürich) 
1206 ; K losters (G raubünden) um  1222 ; schliesslich 
G o tts ta t t  (Bern) 1255. E inige P räm o n stra  tenserinnen- 
P rio ra te  bestan d en  n ich t lange : in P o sâ t (Freiburg) 
gegen die M itte des 12. Ja h rb . ; in  R ueyres bei St. 
Saphorin  (W aad t) 1141 bis jedenfalls anfangs des
13. J a h rh . Die T rach t der P räm onstra tenserm önchc  
b estan d  im m er aus ganz weisswollenen Stoffen : einer 
weiten T unica  m it einem Skapulier, einer K apuze, 
einem  Stoffgürtel und einem  M antel ; die L aienbrüder 
tru g en  graue K leider. Die P räm onstra tcn serin n en  
tru g en  bis E nde des 13. Ja h rh . eine schwarzwollene 
T unica, einen kleinen schw arzen M antel und im  W in ter 
ein Lam m fell ; sp ä te r  k leideten  sie sich auch weiss.

Die m eisten  K löster unseres Landes (wie übrigens 
der gesam te Orden) zeichneten  sich bis E nde des
13. J a h rh . du rch  from m en E ifer und W ohlstand  aus ; 
d ann  ab er m ach te  sich ein gewisses Sinken der Moral 
b em erkbar, es kam  auch  zu einer w irtschaftlichen  Krisis, 
besonders weil es an L aienbrüdern  fehlte. Im  14. und
15. Ja h rh . geriet der O rden geradezu in Verfall. Zur Zeit 
der R eform ation  w urden die A bteien  R ü ti (1525), 
G o tts ta tt  (1528), F o n ta in e  A ndré (1530), Jouxsee 
(1536) und  K losters (1548) aufgehoben, w ährend die 
Mönche aus C hurw aiden 1536 fliehen m ussten . Zur Zeit 
der G egenreform ation beschloss P a p s t Gregor X I I I .  die 
Säkularisa tion  von H um ilim ont. Es gelang dem  Orden 
h ierauf, durch  strengere  B eobachtung  seiner Regel 
wieder zu Ansehen und  W ohlstand  zu gelangen, beson
ders in Bellelay. Infolge der französischen R evolu tion  u. 
ih rer N achw irkungen w urden aber in der Schweiz auch 
seine le tz ten  K löster aufgehoben, so Bellelay und 
G randgourt 1797, S t. Luzi 1804 und  Churwaiden 1807 

Bibliographie. G. M adelaine : Histoire de saint
Norbert. —  Taïée : Prémontré. É tude sur l'abbaye de ce 
nom. —  v. M ülinen : Helvetia sacra. — L. C. Hugo : Sacri 
ac candidi ordinis praemonstralensis annales. —  
M. H eim buch er : Orden und Kongregationen I, 416. — 
Die A rt. über die obgenannten  O rte. [ J .  J o r d a n . ]  

P R Æ P O S I T I ,  L e o n a r d u s ,  B accalaureus des R ech
tes, D om herr von S itten  1457-1492, v e r tra t  des öftern 
das K ap ite l in R echtshändeln  und  hin terliess m ehrere 
R echtsbücher. —  B W  G V I. [ D .  I .]

P R Æ S A N Z  (rom . P a r s a n s )  (K t. G raubünden . Bez. 
A lbula, Kreis O berhalbste in . S. GLS). Gem. und  Dorf. 
Presan  1156. U rspr. bildete das ganze T al eine (Ökonomi
sche E in h e it ; sp ä ter gehörte P . zu Salux und Del. 1556 
kam  ein U ebereinkom m en zustande, lau t welchem  den 
Präsanzern  ein D ritte l aller von der Gem. zu vergebenden 
Æ m ter zugesprochen w urde. Die A llm einden teilten  
P. und Salux 1561. K irchlich gehörte P . zu Salux. Die 
T rennung  erfolgte 1641, w orauf sich P . aber bis 1726 
R eam s anschloss u . erst dann  eigene P farre i w urde. In  P. 
sind 2 a lte  K irchen  : S t. N icolaus, die 1475 erscheint, 
u . S t. B artho lom äus in der G em eindefraktion  Salischins. 
Der Bischof von Chur bezog A bgaben aus Prisannes 
(1290-1298) ; das C hurer D om kapitel w ar seit dem  12. 
J a h rh . d o rt b eg ü te rt. — P fa rreg iste r seit 1726. — Vergl. 
Gern .-A rchiv P . — M ohr : Cod. dipi. I -111. —  Moor : 
Urbar, des Domkapitels. — M uoth : Zwei sog. Æ mter- 
bilcher. —  Sim one! : Weltgeistliche. —  A. N üscheler : 
Gotteshäuser. [A. v. C.]

P R Æ T I G A U  od. P R Æ T T I G A U  (K t. G raubünden . 
Bez. Ober- u. U n te r-L a n d q u art. S. GLS). T alschaft des 
K ts. G raubünden . Vallis prum aria  1224 ; Pertennia  
1246 ; P ertinna , Pertins  im  14. Ja h rh . ; Prelenkowe im 

' 15. Ja h rh .,  rom anisch  Val Partons. Der N am e is t sicher 
n ich t in b a rb arisch er W eise aus pratum  (W iese) und 
Gau zu dem  volkstüm lichen  « W iesental » zusam m en- 
geschweisst.

Urgeschichte. A uf A nfänge der Besiedelung in der 
S teinzeit weisen ein S te inbeilfund bei Seewis u n d  andere 
Funde vom  U ebergang über Schlappin  nach  dem  M onta- 
fun  hin . Aus der B ronzezeit is t neuestens eine G usstä tte  
bei Schiers m it reicher A usbaute  aufgedeckt w orden. 
Die V erm utung , dass die Sulzfluhhöhlen oder das 
« Toggikirchlein » in Val D avos bei Jen az  bew ohnt ge
wesen seien, is t durch  n ich ts b e s tä tig t w orden. E her 
d ü rften  die m anigfachen Sagen von « W ild leu ten  » au f 
eine längst ausgestorbene U rbevölkerung  h ind eu ten . 
Sehr spärliche röm ische M ünzfunde lassen au f eine noch 
zur R öm erzeit ziem lich schwache Besiedelung schliessen. 
Die B esiedlung h ielt sich zu nächst an  die beidseitigen 
B erglehnen, da  die Talsohle durch  die A usbrüche der 
L an d q u a rt und  der w ilden Seitenbäche s te ts  w ieder 
v e rw ü ste t w urde. Vom 13. Ja h rh . an  bese tz ten  W alser 
von D avos und  Schauflgg her die H ochlagen in Schlap
pin, Gaffen, D anusa ob F u rn a  und  S türw is ob Seewis. 
Doch blieb die rom anische Sprache vorherrschend  bis 
zur R eform ationszeit. Seither ist das Tal rein deutsch .

A us vorch ris tlicher Zeit is t ein O pferstein  au f Arffina 
(s. A rt. J e n a z )  erhalten . Die C hristianisierung erfolgte 
bei der u rsp r. leb h aften  V erkehrsverb indung  m it dem 
b en ach b arten  Schanfigg wohl von do rt, und zw ar von 
S t. P e te r  her. Zeuge dafür ist das P e tru sp a tro c in iu m  
der K irche Jen az . Die R eform ation  fand  zu erst in  St. 
A ntonien , bald  n achher in den m eisten  übrigen Gem ein
den, zu le tz t (erst um  1590) in Seewis E ingang. Doch 
b ü rg erte  sie sich auch  d o rt bald  so fest ein, dass der 
Versuch der G egenreform ation im  P rä tig au er K rieg 
1621-1622 gänzlich scheiterte . Die einzige Mönchssiede- 
lung des Tales, das um  1220 als T och terk loster von 
C hurw aiden gegründete  P räm o n stra tenserk löste rle in  St. 
Jak o b  zu K losters, ging 1525 durch  A u s tr i t t  der w eni
gen Insassen  ein.

Als Glied der röm ischen Provinz R æ tia , deren Südteil 
dann als Curisches R ä tien  zur K aro lingerzeit u n te r  
einem G augrafen oder P räses s tan d , te ilte  das T al lange 
Zeit die Schicksale des ganzen rä tischen  L andes. E rs t 
u n te r  der H errschaft der F re iherren  von Vaz heb t 
sich seine G eschichte deu tlicher ab, zum  Teil auch hier 
b estim m t du rch  das M achtstreben  des B istum s Chur, 
das im  T al reich b eg ü te rt w ar und  dessen C horherren
oder K apite lsgerich t bei Schiers 1150-1677 eine A rt 
S ta a t im  S taa te  neben den drei w eltlichen H ochge
rich ten  K losters, Castels und  Schiers b ildete. Aus der 
E rb sch aft der Vaz kam  das P rä tig au  nach  einigen W ech
selfällen 1344 an  die G rafen von Toggenburg. N ach 
dem  Tode F riedrichs V II., des le tz ten  G rafen von T., 
1436, fiel das G ericht Castels an die Grafen von M atsch 
und K irchberg  zurück, das U ebrige an  die G rafen von 
M o n tfo rt-T e ttn an g . N achdem  diese ih ren  gesam ten 
Besitz im Z ehngerich tenbunde 1466 sehr w ider den 
W illen des Landvolkes an  (E sterreich  abg etre ten  h a tte n , 
h a lf sich dieses d adurch  über die Schw ierigkeiten h in 
weg, dass es die neuen  B esitzungen 1471 an  die ihm  
s ta rk  v e rp flich te ten  M atsch ve rk au fte , in der sichern 
V oraussicht, das längst e rs treb te  Gebiet bald  w ieder 
endgültig  in die H and  zu bekom m en. In  der T a t be
willigte G audenz, der le tz te  M atsch, schon 1477 den 
W iederkauf, und  1496 k au fte  ihm  M axim ilian auch 
noch die G erichte Castels und  Schiers ab. Doch blieb 
das P rä tig au  auch u n te r  (E sterreich  noch im  Besitze 
so vieler E igenrechte, dass es sich niem als als e igentli
ches U n te rtan en lan d  (Esterreichs fühlte . E rs t (E ster
reichs Versuch der G egenreform ation im  P rä tig au er 
Kriege 1621-1622 b rach te  eine endgültige Lösung dieses 
Z w itte rverhä ltn isses, indem  er nach  dem  F riedens
schlüsse 1649 zu einem  vo llständ igen  A uskauf aller 
seiner H errschaftsrech te  in den I t i  B ünden fü h rte  
(E rinnerungsfeier 1922 ; G ründung  der Evangelischen 
P rä tig au er G edäch tn isstiftung).
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Aus der Zeit der a lten  H erren  im  P rä tig a u  stam m en 
noch die B urgru inen  : F rag ste in  m it der T alsperre 
in der K lus, Solavers ob G rüsch m it der ehem aligen 
K irche S t. L auren tiu s, S trah leck  bei F ideris, Gasteis 
bei P u tz  und  K apfenste in  oder H ohensansch ob 
K üblis (s. d. A rt.) . Ganz verschw unden sind im Laufe 
der Zeiten V alära  bei F ideris, der S tam m sitz  der noch 
b lühenden  Fam ilie  V alär, S tad ion  ob der K irche Luzein, 
Castlins ob der F u rn a  bei Jonaz und  Casteilum  am  
E ingang in das Seiten tä lchen  V alzeiua.

D er T algrund  längs der L an d q u a rt, m eist n u r  schm al, 
is t erst se it E nde des 18. Ja h rb . stückw eise, dann  im
19. J a h rh . m it eidg. und  k a n t. B eihülfe planm ässig  und 
n ach  dem  gew altigen H ochw asser vom  15. v i. 1910 
neuerdings durch  kostspielige W u h rb au ten  fü r den A n
b au  gew onnen w orden. H aup tsäch lich  in S t. A ntonien 
u nd  h in te r  Seewis leiden w eite G ebiete im m er wieder 
u n te r  den Law inen.

D as P rä tig a u e r B auernhaus, m eist im  sog. K opf
strick  erste llt, d ien t gleich dem  B erner O berländer
haus v ielfach als V orbild auch  fü r V illen b au ten . Die 
ä lte ren  H äuser trag en  als o rnam en ta len  Schm uck m eist 
ein geschn itztes oder gem altes S pruchband  über der 
obern Fensterreihe, in der Regel m it religiösen Sprüchen 
in re ichverz ierter F ra k tu r . Seit Ja h rh u n d e rte n  w erden 
der E isensäuerling  von Fideris und die Schwefelquelle 
von Serneus als G esundbrunnen g eb rauch t. Das Schwe
felbad G aney ob Seewis und das B ad im Val D avos bei 
Jen az  dagegen sind längst eingegangen.

1889 w urde die B ahn Land q u a r t-K losters (1890 bis 
Davos), die S tam m linie der rä tisch en  B ahn, eröffnet.
—  Vergl. F ien t : Das Prättigau. —  T höny : Law inen- u. 
Wasserschaden im  Prättigau. —  G adien t : Das Prättigau.
—  Bürgerhaus X V I. — A rt. G r a u b ü n d e n  und  die 
dortige L it. [J. R. T r u o g . ]

P R Æ T I G A U E R  K R I E G .  U n te r diesem  Nam en 
w erden die K äm pfe zusam m engefasst, welche besonders 
1621-1622 zwischen den B ew ohnern des b iindn . Zehn- 
gerich tenbundes m it A usnahm e der G erichte B eifort 
und C hurw aiden und  den (E sterreichern  g eführt w ur
den und  erst 1649 zu einer endgültigen  Lösung fü h rten . 
Doch te ilte  auch das U nterengad in  ganz das gleiche 
Schicksal.

Als innere U rsache fä llt vor allem  in B e trach t, dass 
der Z ehngerich tenbund  ein Glied des F re is taa ts  der 
I I I  B ünde, gleichzeitig aber in vielen S tücken von 
(E sterreich  abhängig  w ar, das seine H errschaftrech te , 
zu denen vor allem  die hohe G erich tsbarkeit gehörte, 
durch  seinen au f dem  Schlosse Gasteis (s. d.) sitzenden 
L andvog t ausüben liess. In  der E rbeinigung von 1518 
jedoch h a tte  (E sterreich das R ech t des Zehngerichten- 
bundes au f die M itgliedschaft im  F re is taa t ausd rück
lich an erk an n t. N achdem  aber (E sterreich  in seinem 
ganzen übrigen Gebiete in der 2. H älfte  des 16. Jah rh . 
die G egenreform ation d u rchgeführt h a tte , m ochte es 
ihm  fast als se lbstverständ lich  erscheinen, dies auch im 
P rä tig au  zu tu n . Der V erw irklichung dieses P lanes 
aber s tan d  die Z ugehörigkeit des Tales zu den I I I  
B ünden im  W ege, denn bei diesen b estan d  seit den Ilan- 
zer A rtikeln  von 1526 das R ech t der freien E ntscheidung  
jedes E inw ohners für die a lte  oder neue Lehre, und der 
Z ehngerich tenbund  h a tte  sich schon frü h  fast völlig 
dem  evangelischen G lauben zugew andt. N ur das Ge
rich t B eifort und der u n te r  dem  E influss des K losters 
stehende Teil von C hurw aiden w ar bei der a lten  Lehre 
geblieben. E rs t im  A nfang des 17. Ja h rh . jedoch erhob 
sich eine neue W elle evangelischer Bewegung in G rau
bünden  und  w irk te  auch in C hurw aiden, dessen K loster 
seit 1536 n u r m ehr dem  N am en nach bestand .

Als Vorspiel und äussere U rsache zum  Kriege da rf 
wohl der V eltlinerm ord vom  Ju li 1620 und  der Abfall 
des V eltlins von den I I I  B ünden gelten , denn h in te r 
diesen Ereignissen s tand  neben dem  von M ailand 
geschürten  H ass der V eltliner das V erlangen der m it 
(E sterreich verein ig ten  M acht Spaniens nach  dem  Be
sitz der B ündner Pässe. Dazu kam  die V erräterei der 
B ündner O berländer, die entgegen den k laren  a lten  
B undesbriefen m it den V O rten  und (E sterreich einen 
Sonderbund schlossen, in der Hoffnung, dadurch  dem 
a lten  G lauben w ieder zur V orm acht zu verhelfen. Zwar

gelang es der französischen S ta a tsk u n s t, durch  den 
V ertrag  von M adrid im Mai 1621 von Spanien das 
V ersprechen der R ückgabe des Veitlins an  B ünden  zu 
erzwingen, aber die B ünde w ollten a u f  die dafü r ge
ste llte  B edingung völliger U n te rd rü ck u n g  des evangeli
schen G laubens schon m it R ücksich t au f den reichen 
G rundbesitz  ih rer evangelischen B undsleu te  im  V eltlin 
n ich t eingehen.

Diese W eigerung b en u tz te  (E sterreich , um  die Bünde 
m it K rieg zu überziehen. Noch w ährend b ü n d n . Ge
san d te  in In n sb ru ck  V erhandlungen pflogen, griff es 
im O ktober 1621, letz tlich  allerdings v e ran lasst durch  
einen tö rich ten  b ü ndn . Versuch der R ückeroberung 
Borm ios, das L and gleichzeitig von C hiavenna, M ariins- 
b ruck  und  dem  M ontafun her an. Der E infall des O ber
sten  Brion über das Schlappinerjoch nach  K losters 
w urde zw ar von den P rä tig au ern  gehörig zurückge
schlagen, ab er schon 14 Tage nachher b rach  B rion von 
der L uziensteig her aufs neue ins T al ein, w ährend  gleich
zeitig  der H erzog von F eria  ü b er D avos vo rd ran g  und 
O berst B ald iron nach  N iederw erfung des U nterengadins 
Chur besetz te . Die evangelischen H ä u p te r  und die 
m eisten P räd ik an ten  m ussten  sich flüchten, die P rä ti
gauer und  U nterengad iner ihre W affen abliefern und 
(E sterreich  au f den K nieen huldigen, es begann 
eine w üste Schreckensherrschaft der österreichischen 
T ruppen . U eberall zogen K apuziner in die P fa rrhäuser, 
rich te ten  die evangelischen K irchen  fü r den M essdienst 
ein, und  B aldiron verb o t strenge die A usübung evangeli
scher G ottesd ienste  und  die Teilnahm e an solchen.

D a erhob sich am  P alm sonntag , den 24. IV. 1622, das 
g equälte  P rä tig a u e r Volk, trieb die U n te rd rü ck er m it 
P rügeln  und  ändern  N otw affen aus dem  Tal, zwang 
die ins Schloss Castels geflüch te te  M annschaft zur 
U ebergabe und schloss die übrigen F lüchtigen in  M aien
feld ein. U n te r  den erschlagenen B edrückern  befand 
sich auch  der P a te r  Fidelis (s. d.). B aldiron  w urde m it 
einem Teil seiner M acht in Chur abgeschnürt und 
m usste nach vergeblichen D urchbruchsversuchen froh 
sein, freien Abzug zu erlangen. U n te r dem  D reibünden- 
general R udolf von Salis w urde eine Befreiung auch des 
U nterengad ins versuch t, m isslang aber hauptsäch lich  
infolge der schlechten M annszucht der B ündner völlig, 
und als (E sterreich  m it viel s tä rk e rn  frischen T ruppen 
u n te r  dem  Grafen von Sulz und  O berst B aldiron an 
rück te , m usste  sich Salis nach  D avos und  ins P rä tig au  
zurückziehen. Vergebens se tzten  sich die P rä tig au er 
und  ihre wenigen Zuzügler bei A quasana oberhalb  
Saas am  9. ix . 1622 todesm utig  zur W ehr. B aldiron 
zog sengend und  b rennend  von Dorf zu Dorf, se tzte  
sich in Maienfeld fest und  verschonte  C hur nur, weil es 
ihm  Geiseln stellte.

Im  L indauer V ertrag  vom  20. ix . 1622 erzw ang (E ster
reich die A blösung der 8 G erichte und  des ganzen U n te r
engadins vom  F re is taa t der I I I  B ünde und  ihre E r
k lärung  als U n te rtan en lan d  (E sterreichs. W ährend  des 
schrecklichen « H ungerw in ters » 1622-1623, wo tro tz  
des L indauer V ertrags das Volk von den B esatzungs
tru p p en  unm enschlich  b ed rän g t w urde, verhandelten  
dann F rankreich , Venedig und Savoyen über ein 
B ündnis, um  die D urch führung  des M adrider V ertrags 
von (E sterreich zu erzwingen und  die B ündner Pässe 
für sich selber frei zu bekom m en. E ndlich  zog (E ster
reich seine T ruppen aus B ünden zurück und  v e rstan d  
sich 1628 auch zu einer E rneuerung  der E rbeinigung, 
jedoch  n u r in  dem  Sinne, dass die 8 G erichte und  das 
U nterengad in  zw ar w ieder zu G raubünden gehören, der 
evangelische Glaube daselbst jedoch  ausgeschlossen sein 
sollte. T rotzdem  erfolgte schon 1629 ein neuer E inbruch  
österr. T ruppen , der im  Verein m it der P est bis 1631 
w eiteres unsägliches E lend ü ber das L and b rach te . Aber 
der nach  dem  M antuanischen E rbfo lgestreit zwischen 
F rankreich  und  (E sterreich abgeschlossene F riede von 
Gherasco befreite  es endlich w ieder von den Feinden.

Doch erst am  E nde des 30jähriges Krieges, als (E ster
reich völlig erschöpft und  v e ra rm t w ar, gab dieses der 
E rk en n tn is  R au m , dass an eine Z urückführung  des 
P rä tig au s und  U n terengad ins zum  a lten  G lauben n ich t 
zu denken sei und diese Gegenden also an d au ern d  einen 
F rem dkörper in seinem  Reiche bilden w ürden. So schlug
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es selber 1647 den beiden T älern  den A uskauf seiner 
R ech te  vor, der 1649 u n d  1652 erfolgte. —  Vergl. F o rt, 
v . Sprecher : H istoria motuurn et bellorum  usw . (1629). 
—  Derselbe (deutsch) : Kriege u. Unruhen  (1701). — 
Jo h . v. Guler v. W eyneck :
Piindtnerischer H and lun
gen wider holte.. Deduction 
(1622).—  F o rt. v. Ju w a lta :
Gesch. gem. drey Bünde  
1592-1649, hgg. v . Leh
m ann 17 8 1 .—  Ul. v. Salis- 
Soglio : D enkw ürdigkeiten, 
hgg. v . M ohr 1858. —  An
horn  : Graw P ünter Krieg, 
hgg. v . Moor 1873 .—  L u d 
wig : Der Prättigauer F re i
heitskam pf. —  D erselbe :
Versuch der Gegenreforma
tion  (in J H G G  1905). —
Derselbe : Verhandlungen  
über die Prättigauer A n 
gelegenheit (ebendaselbst 
Ì906). —  Alf. v . F ingi :
Der Prättigauer F reiheits
k a m p f  (G edichte, 1844). —
F. P ie th  : Das denkw ür
dige Jahr 1622... —  M art.
Schm id : Die Erhebung der 
Prätigauer im  F rühling  
1622 (d ram a t. Gedicht 
1922). [J. R. Trvog.]

P R Æ T O R I U S  , H e r 
m a n n ,  * 25. v i. 1852 in 
S tu t tg a r t ,  im w ürttem - 
bergischen K irchendienste  
1874-1877, im D ienste der .
Basler Mission von 187 7  Schloss Prangins  um  1860. N
an , anfangs als e rster Se
k re tä r , von 1881 an  als zw eiter In spek to r, f  7. v . 1882 
au f einer Inspek tionsreise  in A kra  (G oldküste) Die 
E ingeborenen der G oldküste eh rten  sein A ndenken 
durch  die E rrich tu n g  einer nach  ihm  b en an n ten  Ge
d äch tn isk irche. —  Z u r E rinnerung an H . P  (aus dem 
Heidenboten). [C. Ro.]

P R Æ Z  (K t. G raubünden , Bez. H einzenberg , K reis 
Thusis. S. G LS). P farrgem . m it den zwei H öfen Dalin 
und R aschlinas. E rste  E rw ähnung  (Paretz) zwischen 
1290 und  1298 (E inkünfterode l der K irche zu Chur. 
—• M ohr : Cod. d ipi. I I ,  p . 100). H aup tsäch lich ste r 
G rundherr im  M itte la lter w ar das K loster Ivatzis bis zu 
dessen A ufhebung 1565. H ochgerichtlich  gehörte  P . 
wie der übrige H einzenberg  den F re iherren  von Vaz, 
den W erdenbergern  und  seit 1495 dem  Bischof von 
Chur (A uskauf erst anfangs des 18. Ja h rb .) . Die K irche 
des St. Pau lus, 1488 geb au t, is t Filiale der H au p tk irch e  
des H einzenbergs zu P o rte in . T rennung  1519, bald  d a 
rau f U e b e rtr itt  zur R eform ation . Hoher P . soll die 
röm ische Splügenstrasse g eführt haben . Ehe- und  Stec
her egist er seit 1639 ; G eburtsreg ister seit 1652. —  Vergl. 
Regesten von P .  — N üscheler : Gotteshäuser. [L. J.] 

P R A H I N S  (K t. W aad t, Bez. Y verdon. S. GLS). 
D orf u n d  Gem. ; Prehens 1187. Röm ische R uinen . P . 
scheint ein Teil der H errsch aft ü o n ncloye  gewesen zu 
sein. Diese kam  zum  grössten  Teil an  die V itztum e von 
Moudon, dann  an  die Glane und Loys, w ährend  einige 
Teile E igen tum  der Orzens, C onstantine  u n d  M artines 
w urden. Schliesslich k au fte  Je a n  Philippe de Loys, 
H err von V illardin, V itz tu m  von M oudon, alles zurück 
und  hu ld ig te  1685 Bern. Seine N achkom m en besassen 
P. bis zur R evolu tion . K irch lich  gehörte  P . im m er zu 
D onneloye. —  D H V . [ M .  R . ]

P R A N G  I NS  (ICt. W aad t, Bez. N yon. S. G LS). D orf 
und Gem. P ringeins  1142 ; P rengins  1135-1185. Neoli- 
thische S ta tio n  ; röm ische Siedelung (m an g lau b t dort 
P flasterüberreste  der B äder von Nyon gefunden zu 
haben), M ünzen, röm ische In sch riften  im  Schloss 
(w ahrsch. aus N yon stam m end) ; B urgundergräber. Im  
M itte la lter w ar P . M itte lp u n k t einer grossen H e rr
schaft, die sich von M ont le V ieux bis zum  Pays de Gex 
erstreck te . Von A nfang an  gehörte P . den H erren  von

I Cossonay und  von 1281 an  dem  nach dem  O rte b en an n 
ten  Zweige dieses Geschlechts, der vom  E rzbischof von 
Besançon auch  m it N yon be lehn t w ar. 1293 kam  P . an 

1 Ludwig von Savoyen (s. A rt. P r a n g i n s ,  B a r o n e  v o n ) ,

ach einer L i thographie  von Thévenin  (Schw. Landesbibi.  Bern).

1361 ging die H errsch aft als Lehen an A ym on 
d ’U rtières, 1369 an  Ib le t de C hallant, 1409 an  A ym on 
de V iry, 1428 an  Je a n  de Compois, gegen 1529 an  George 
de R ive, G ouverneur von N euenburg , 1552 an  Je a n  de 
Diesbach, 1627 an  Em ilie von N assau, dann  an den 
Grafen von D ohna, an  die B a lth asa r, die M anuel, die 

: D ankeim ann , die R ieu, u n d  1719 an  Jean  G uiguer 
(s. d.) über, dessen N achkom m en das Schloss und  das 
G ut 1814 dem  frü h em  K önig Jo seph  B on ap arte  von 
Spanien verkau ften . S päter w urde das Schlossgut 

I zerstückelt ; das Schloss se lbst k am  an die H e rrn h u te r, 
die B ergerie an  den P rinzen Louis B o n ap arte . Im  Schlosse 
nahm  1920 K arl von H absburg , der le tz te  K aiser von 
O esterreich, A u fen th a lt. —  F rü h e r gab es in  P . eine 

I S t. P an k ra tiu sk irch e , die S te. Claude, von 1210 an  dem 
I  K apite l L ausanne u n te rs ta n d . 1538 erhie lt sie einen 
- eigenen G eistlichen, w urde dann  N yon angeschlossen, 

1671 w ieder P fa rrk irche  und  1834 w ieder m it Nyon 
: verein ig t. — DHV. [M. R . |

P R A N G I N S  ( B A R O N E  V O N ) .  Zweig des H erren 
geschlechts von Cossonay. Wappen :

 .____  in Gold ein schw arzer A dler. —  1.
H u m b e r t ,  1096-1147, nahm  an einem 
K reuzzug teil und  b a u te  die L ieb
frauenkirche der S ta d t Nyon in a ra 
bischem  Stil w ieder auf. —  2. G u i l 
l a u m e ,  t  1267, R itte r  1211, H err 
von P ., N yon, M ont le V ieux und 

V  Bellerive. —  3. A y m o n  (1267-1306), 
L /  H err von N yon und  von P ., w urde in 

die S tre itigkeiten  zwischen dem  G ra
fen A m adeus von Savoyen und  der D auphine B éatrice, 
H errin  von Faucigny, verw ickelt. D er G raf von Sa
voyen und sein B ruder Ludw ig, H err der W aad t, be 
m äch tig ten  sich der S ta d t N yon im  Ju n i  1293 ; ein 
J a h r  sp ä ter m usste  ihnen  Aym on all seinen B esitz ge
gen eine Sum m e von 50 P fu n d  und  eine Lebens
rente  von 80 P fund  ab tre ten . —  4. G a i , f  1394, Ju r is t, 
P ropst von L ausanne 1360, D om herr u n d  K a n to r  von 
Lyon 1374, R a t des G rafen von Savoyen, Bischof von 
Lausanne 1375-1394, nahm  die S ta d t gegen das K ap ite l 
in Schutz. —  5. J e a n ,  f  1446, D ekan von A venches
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1385, K an to r der K a th ed ra le  1404, Bischof von L au
sanne 1432, vom  P ap ste  m it U n te rs tü tzu n g  des K ap i
tels e rn an n t, h a tte  sich gegen Louis de la P a lu d , den 
V ertrauensm ann  des B asler Konzils, zu verteid igen. 
Nach A osta v e rse tz t 1440, T itu larerzb ischof 1444. — 
L. de Charrifcre : Dynastes de Cossonay. — S chm itt und 
G rem aud : H ist, du diocèse de Lausanne. — M. R eym ond: 
Dignitaires. [M. R.'|

P R A R A T O U D  (K t. F reiburg , Bez. Broye. S. G LS). 
D orf und Gem. Prarastos 1466 ; Praratos 1668. Dieses 
D orf gehörte  zur ehem aligen H errschaft Surpierre, 
w urde 1536 freiburgisch  und kam  zur Vogtei Surpierre 
bis 1798, dann zum  Bez. E stav ay er (1798-1803), Sur
pierre (1803-1848) und 1848 zum B royebezirk . Die Gem. 
u n te rs tan d  dem  L an d rech t der W aad t. Sie gab sich 
1815 eigene Satzungen . P . w ar zu 'allen Z eiten nach  
Surpierre pfarrgenössig . —  K uenlin  : Diet. —  Dellion : 
Diet. X I . —  M D R  V II. — Bult, paroissial de Surpierre , 
Aug. 1917-Aug. 1918. —  S taa tsa rch . F reiburg . [G. Cx.] 

P R A R O M A N  (K t. F reiburg , Bez. Saane. S. G LS).
Gem. und P farrei. Praroman  1148, 
1180 ; Perroman  1301 ; late in isch  pra- 
tum  rom anum  =  W iese des R om anus. 
W appen  : in Gold ein au fgerich te te r 
schw arzer B är. B edeu tende R este von 
röm ischen Siedelungen. Die Fam ilien 
M aggenberg, M arly, T reyvaux , Corpa- 
ta u x , W icherens und P rarom an , sowie 
das K loster H au terive  besassen dort 
R ech te  und  Lehen. A uch die Jo h an - 
n ite r-K o m tu re i von F re ibu rg  w ar dort 

schon E nde des 13. Ja h rh  b eg ü te rt und  dehn te  ihren 
Besitz im  L aufe des 14. J a h rh . durch  K äufe aus. 1479 
waren die Marsei und M ayor die w ichtigsten  H erren  und 
E igen tüm er von P . O ffenbar h a t  auch  Savoyen m eh r
m als R echte  au f dieses D orf bean sp ru ch t, denn die b e tr. 
Forderungen  b ilde ten  eine der B eschw erden, die F re i
burg  in seiner K riegserk lärung  vom  17. x n . 1447 
geltend m ach te . P . gehörte bis 1798 zu der sog. alten 
L andschaft von F re ibu rg  und  zum  B urg -P anner ; es 
kam  dann zum  Bez. La R oche, 1803 zum Bez. F reiburg  
und 1848 zum  Saanebezirk . Der O rt u n te rs ta n d  dem 
S ta d tre ch t (m unicipa le) und gab sich 1600, 1732, 1764, 
1805 und  1816 eigene Satzungen. E r besass auch ein 
Siechenhaus. U rspr. gehörte P . zur P farre i Ependes, 
doch besass es eine St. L auren tiuskapelle , die schon 
1390 erw ähn t w ird. In  der N ähe von P . w urde 1314 
von B erth a  de Luceria u n te r  dem  N am en Vox Dei ein 
C isterzienserkloster g e stifte t. Die K irchgem . w urde 1644 
errich te t ; sie um fasste  die Gem. P ., B onnefontaine, 
M ontécu, M ontévraz, O berried und  Z enauva ; B onne
fontaine  und M ontécu tren n ten  sich 1892 davon. Der 
S ta a t F re ibu rg  ü b te  die K o lla tu r bis 1867 aus ; dann 
kam  sie an  den Bischof von L ausanne. Die heutige 
K irche w urde 1639 gew eiht. In der P e tite -R ied era  
w urde ein 1805 bew illigtes T rap p istin n en k lo ster gebau t, 
das n u r bis 1816 b estan d . Seine G ebäude w urden von 
der G räfin Poype erw orben und  1838 dem  Bischof von 
L ausanne als Som m erresidenz geschenkt. P farreg ister 
seit 1645. — LL. — M D R  V II. — K uenlin  : Diet. — 
Dellion : Diet. IX . — M. de D iesbach : Reges te frib . (in 
A S H F  X ). — Guray : Regeste de Hauterive. —  J . K . 
Seitz : Die Johanniter-K om turei Freiburg  (in F  G X V II. 
X V III). —  A. Biichi : Freiburgs Bruch m it Qisterreich 
(in Collect, frib . V II). —  M. B enzerath  : Die K irchen
patrone der alten Diözese Lausanne  (in F  G X X ). — 
M F  I. A S H F  V I, 359 ; IX , 88, 119. —  É tr. frib. 1919. 
— P. A ebischer : Survivances du culte des eaux  (in SA U  
1926). —  L. W aeber : Les diverses tentatives... (in Sem. 
cathol. 1924-1928, K ap . V III). — S taa tsa rch . F re i
burg . [G . C o r p a t a u x . ]

P R A R O M A N ,  de  ( D E  P R A T O R O M A N O ,  V O N  P E R R O 
M A N ).  — I. Adeliges Geschlecht des 12. Ja h rh .,  aus dem 
R o d o l p h u s , R itte r , z itie rt ist. Sein Sohn P e t r u s  w ar 
Mönch in H au teriv e . Es kan n  n ich t festgeste llt w erden, 
ob andere  zeitgenössische Persönlichkeiten  dieses 
Nam ens dieser Fam ilie  angehören oder einfach von 
P rarom an  h e rstam m ten . —  G um y : Regeste de Hauterive.

I I . E ines der ä lte sten  u n d  be rü h m testen  f  Geschlech
te r  der S ta d t F reiburg , wo es schon Ende des 13. Ja h rh .
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und anfangs des 14. Ja h rh . e rw ähn t wird. Es sind vier 
Zweige zu un terscheiden , die wohl v e rw an d t sind, aber 
n ich t au f einen gem einsam en S tam m v a te r zurückgehen. 
Das Geschlecht wurde 1436 von K aiser S igism und I

Er

C Ca u f  t>on jstrtw m on a y f ta .-  
ß n  v L r  ein (XmwumI ÇyKgtnofan Jn „ .  „  . ,  ,

J ra tK ^ T C ^  vtini) OrZ&u*£arnt • tua .;* ’ f . j i

Jtt

Exlibris  des Nicolas de P rarom an  (Nr. 26), m it  dem W appen 
der Familie.

geadelt. Der Ende des 18. Ja h rh . von einigen Fam ilien 
gliedern geführte  B aronen- und G rafentite l en tb e h rt 
jed e r rech tlichen  G rundlage. Wappen : in Schwarz ein 
weisses gekrüm m tes Fischgerippe ; H elm zier : w ach
sende B racke.

a) Zweig von Freiburg. —  1. J e a n ,  1356-1401, 
K astlan  des Sim m entals 1378-1380, 1381-1386. V enner 
des B urgviertels 1390-1392, B ürge für eine von Fre ibu rg  
gem achte Anleihe, Schiedsrichter. — 2. G u i l l a u m e ,  
B ruder von N r. 1, 1356-1407, m it N r. 4 T eilhaber des 
H andelshauses P rarom an-B onvisin , des R a ts , Bürge für 
F reiburg , zum  Grafen von Savoyen und  nach Bern 
abgeordnet ; der K etzerei angek lag t. — 3. J a c q u e s ,  
aus einem ändern  Zweige, 1373-1407 erw., V enner des 
N eu stad tv ierte ls 1384-1386, des R a ts . —  4. J a c q u e s  
oder Jeclinus, B ruder von Nr. 3, 1372-1425, T eilhaber 
der F irm a P ra ro m an  ; des R a ts , S tam m v a te r einer der 
Linien, die bis ins 19. Ja h rh . re ich ten . —  5. N i c o l a s ,  
Sohn v. N r. 2, 1399-1410 erw., S tam m v a te r des Zweiges 
von L ausanne. — 6. G u i l l a u m e ,  Sohn v . N r. 2, 1410- 
1458 erw., V enner des B urgviertels 1435-1438, des R a ts . 
—  7. J a c q u e s ,  Sohn von N r. 2, 1410-1430 erw., K irch 
en eier von St. N ikolaus 1433-1436 ; Seckeim eister 1437- 
1439. —  8. H e i n t z m a n n ,  Neffe von N r. 3, 1384-1448, 
Venner des A uviertels 1416-1419, des R a ts , R ek to r der 
Grossen B ru derschaft 1436-1437. —  9. J a c q u e s ,  Sohn 
von N r. 4, 1396-1450. V enner des B urgv iertels 1413- 
1416, R a tsh err, vom  Herzog A lbrech t von (E sterreich 
1444 abgesetzt, Seckeim eister 1416-1419 und 1431-1434, 
S ta tth a lte r  des Schultheissen  1439-1442, w urde 1436 
von K aiser Sigism und m it seinem  B ruder Guillaum e 
geadelt. — 10. G u i l l a u m e ,  Sohn von Nr. 7, 1443-1481 
erw., des R a ts  1460. Seckeim eister 1474-1477 und  1480- 
1482. — 11. J e a n ,  Sohn von Nr. 9, 1444-1472 erw ., des 
R ats 1449, Seckeim eister 1452-1455, B ürgerm eister

März 1929
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1455-1458, Schultheiss 1462-1465 und 1468-1471, 
t  10. v i. 1472. —  12. H e n r i ,  Sohn von Nr. 9, 1446- 
1479 erw., V enncr des B urgv iertels 1459-1462, B ürger
m eiste r 1474-1477. —  13. N i c o l a s ,  E nkel von N r. 6, 
1485-1518, L andvog t von V uippens 1512-1513. —
14. G u i l l a u m e ,  Sohn von N r. 10, 1469-1506. L andvog t 
v. P o n t 1500-1503. — 15. An t o in e , Sohn v . N r. 12,1483- 
1506 erw., E delknech t des E rzherzogs M axim ilian von 
(E sterreich 1484. —  16. G u i l l a u m e ,  unehelicher Sohn 
des Louis (des Sohnes von N r. 9), 1477-1521, P fa rre r von 
B arberêche 1486-1516, Givisiez 1503-1516, L anddekan  
1509, D ekan des K apite ls v . S t. N ikolaus 1515. —  17. 
L o u is , E nkel von N r. 11, 1499-1527 erw., des R a ts  1512- 
1517, L andvog t von F o n t 1520-1525, Schultheiss von 
M urten 1525-1527. —  18. P e t e r m a n n ,  B ruder von 
Nr. 17, 1511-1552 erw., des R a ts  1517, B ürgerm eister 
1517-1520 und  1523-1531, befehlig te die F reiburger 
T ru p p en  im M üsserkrieg 1531 ; Schultheiss 1531-1534, 
1537-1540 und  1543-1546, L andvog t von Plaffeien 1534- 
1537, 1540-1543 und  1546-1549 ; Schwiegersohn von 
P e te r  F a lk . —  19. H u m b e r t ,  E nkel von Nr. 12, 1499- 
1547 erw., L andvog t von M endrisio 1514-1516, u n te r
nahm  1515 eine W allfah rt nach  Jerusa lem  u . w urde 
R itte r  des hl. G rabes, des R a ts  1516, L andvog t von 
Corserey 1527-1528, Schultheiss 1528-1531, L andvogt 
von Plaffeien 1531-1534, em pfahl 1542 T oleranz in 
G laubenssachen. —  20. S e b o l d ,  Sohn von N r. 17, des 
R a ts , L andvog t von G randson 1540-1545, L andvog t 
von E stav ay er 1550-1584. —  21. G u i l l a u m e ,  Sohn von 
N r. 18, L andvog t von R om ont 1546-1549, f  1572. —
22. N i c o l a s ,  Sohn von Nr. 18, des R a ts  1555, B ürger

m eister 1562-1564, Schult
heiss 1564-1566 und 1568- 
1570, Offizier in französi
schen D iensten , H a u p t
m ann  der Schw eizergarde, 
O berst 1564, le ite te  1564 
die V erhandlungen über 
die E rneuerung  des B ünd
nisses m it F rankreich , 
t  1570. —  23. B e n o i t ,  
U renkel von Nr. 11, L an d 
v og t von Bulle 1559-1564. 
—  24. C h r i s t o p h ,  B ruder 
v. N r. 23, Schultheiss von 
E stav ay er 1569-1574. — 
25. P e t e r m a n n ,  od. Pierre 
le Jeune , Sohn von Nr. 22, 
L andvog t v. Greyerz 1583- 
1588. — 26. N i c o l a s ,  Sohn 
von Nr. 22, * gegen 1556, 
E delm ann  im D ienst des 
Herzogs Em anuel Ph ilibert 
v. Savoyen 1579, pilgerte 
1580 nach  Jerusa lem  und 

w urde R itte r  des hl. Grabes ; Schultheiss v. M urten 1585- 
1588, H au p tm an n  in französischen D iensten 1587-1589, 
des R a ts  seit 1597, B ürgerm eister 1597-1600, Schu lt
heiss 1601-1603, 1605-1607, O berst eines R egim ents im 
D ienste F rankreichs 1606, t  20. ix . 1607. —  27. F r a n 
ç o i s  P i e r r e ,  Sohn von N r. 26, Schultheiss von M urten 
1625-1630, t  11- v i. 1629. —  28. N i c o l a s  J a c q u e s ,  
Sohn von Nr. 26, * 6. v m . 1597, L andvog t von R om ont 
1629-1634, H au p tm an n  in französischen D iensten 
(R egim ent Affry) 1635, in der Schw eizergarde 1639, 
zeichnete sich im piem ontesischen Feldzug aus ; O berst 
1643-1648, des R a ts  1645, S ta tth a lte r  des Schultheissen 
1669. —  29. N i c o l a s  E r h a r d ,  U renkel von Nr. 21, H err 
von Villarepos, P lan  und Chandossel. — 30. F r a n ç o i s  
C h a r l e s ,  U renkel von Nr. 21, L andvog t von V aulruz 
1662-1667. — 31. B é a t  L o u i s ,  B ruder von N r. 30, 
L andvog t von V aulruz 1687-1689. — 32. F r a n ç o i s  
N i c o l a s ,  Sohn von Nr. 27, t  1644 in französischen 
D iensten. Seine Tochter, Marie B arbe, le tz te  dieses 
Zweiges, b rach te  das G ut B arberêche (Bärfischen) 
ih rem  G atten  François Louis Blaise von Stäffis-Mollon- 
din in die E he. —  33. F r a n ç o i s  P i e r r e ,  Sohn von 
Nr. 28, * 7. x . 1629, G ard ehaup tm ann  1645, t  bei 
B éthune im A rtois 1657. —  34. B é a t  L o u i s  J o s e p h ,  
Sohn von N r. 31, L andvog t von Échallens 1725-1730.—

35. J e a n  A n t o i n e  B é a t  L o u i s ,  E nkel von N r. 29, 
L andvog t von R om ont 1729-1734. — 36. J o s e p h  
N i c o l a s  B é a t  L o u i s ,  B ruder von N r. 35, * 18. m . 1700, 
O b erstlieu ten an t in  französischen D iensten 1739, H err 
von M ontet und L ully , L andvog t von Cheyres 1760- 
1766, f  9. x i. 1778. —  37. J a c q u e s  P i i i l i p p e  L a u r e n t ,  
Sohn von Nr. 36, Page am  kurbayrischen  Hofe, O berst 
in französischen D iensten , L andvog t von M ontagny 
1782-1787, t  1798. —  38. J o s e p h  N i c o l a s  B é a t  L o u i s ,  
B ruder von Nr. 37, 1754-1822, F ü h re r des A ufstands 
gegen die Patriz ier-R eg ierung  1814. — 39. P h i l i p p e  
B é a t  L o u i s  F r a n ç o i s ,  Neffe von N r. 38, t  16. x . 1862 
in Givisiez, le tz te r des Geschlechts. —  Vergl. L L .  — 
L L H .  —  G irard  : H ist, des officiers suisses I I .  — 
Z urlauben : H ist. m il. des Suisses. — A. d 'A m m an  in 
A H S  1919, p. 19 und  76. — H . de V evey in A F  1923, 
p . 95 und  132. — S taa tsa rch . F reiburg . —  Genealogien 
P ra ro m an  in den Arch. v. M ülinen in Bern u. Boccard 
in Givisiez. Neue Genealogie von P. de Zurich in Vor
bereitung . [P . de Z ü r i c h . ]

b) Zw eig von Lausanne. J e a n ,  Sohn von N r. 5, liess 
sich gegen 1431 in  L ausanne nieder. — 40. H e n r i ,  Sohn 
des V orgen., f  1507, H err von Chap eile-V audanne, Vogt 
von L ausanne 1485-1499. — 41. C l a u d e ,  . f  1538, 
B ruder von Nr. 40, H err von B éthusy , des R a ts  von 
L ausanne. —  42. F r a n ç o i s ,  t  1534, Sohn von N r. 41, 
des R a ts , einer der H au p tfö rd ere r des B urgrech ts m it 
Bern und  F reiburg , w urde in einer R a tssitzu n g  von 
einem  Gegner g e tö te t. —  43. J a c q u e s ,  t  1557, B ruder 
von Nr. 42, B ürgerm eister von L ausanne 1545-1557. —  
44. C l a u d e ,  f  1576, B ruder von N r. 43, D om herr von 
L ausanne 1535, n ah m  die R eform ation  an  und  ver
h e ira te te  sich ; H err von C hapehe-V audanne und Re- 
nens, B ürgerm eister von L ausanne 1566-1576. —  45. 
P h i l i b e r t ,  f  1607, Neffe von N r. 44, H err von Cheyres, 
B an nerherr und H au p tm an n  von L ausanne 1588. — 
46. S a m u e l  R o d o l p h e ,  f  1747, H err von Chapelle und 
« C ontrôleur général » von L ausanne. [M. R. und P. de Z.]

c) Zweig von B iel. Ju n k e r  P e t e r  v . P errom an , von 
F reiburg , Goldschm ied, B urger in Biel 1557, des Gr. 
R a ts  1567. — S K L .  —  Mit F rau  K a t h a r i n a  v .  P. f  
dieser Zweig 1638. [ H .  T . ]

P R A S B E R G ,  B a l t h a s a r ,  aus M eersburg am  Bo
densee, M usiklehrer an der U n iv ersitä t Basel zu A nfang 
des 16. Ja h rb ., V erfasser eines L ehrbuches des g re
gorianischen Gesanges (1501). —  A D B .  —  K . Nef : 
Die M u sik  an der Universität Basel (im Fest buch der 
Univ. 1910).—  Derselbe : Die M u sik  in  Basel (in Sa m 
melbände der Internat. M usikges. Jg . 10). — E. Re- 
fa rd t : v  H istor. -  Biogr. M usikerlex. [C.  R o . ]

P R A S I L ,  F r a n z ,  von R adk ersb u rg  (S teierm ark), 
* 16. IX . 1857, O beringenieur der M aschinenfabrik 
Golzern in Sachsen, Prof. fü r M aschinenbau und 
M aschinenkonstruk tion  an  der E . T. H . 1894-1926, 
D r. phil. h. c. der U n iv ersitä t Zürich 1901, B ürger von 
Zürich 1906, pub i, neben zahlreichen A ufsätzen  aus dem 
G ebiete der H ydrau lik  und  des T urb inenbaus (S B  1897- 
1924) Technische H ydrodynam ik  (1913), Hundert Seme
ster akad. Laufbahn  (1929). f  3. I. 1929 in Zürich. — 
Festschr. Univ. Zürich  1914, p. 80. — S Z G L .  — N Z Z  
1929, Nr. 18, 32. —  S B  93, p. 16. [D. F.]

P R A T ,  L o u i s  V alentin , von E sta in g  (A veyron, 
F rankreich), w urde 1835 nach  Fre ibu rg  berufen , um  die 
von der R egierung eben gegründete  zen trale  M ittel
schule zu organisieren und  zu leiten , u n te rrich te te  d o rt 
gleichzeitig M athem atik . L ehrer an  der K antonsschule 
1848, t r a t  1849 von allen seinen Æ m tern  zurück. —  
S taa tsa rch . F reiburg . [Ræmy.]

P R A T O ,  de .  Siehe D u p r É .
P R A T O  (K t. Tessin, Bez. Valle Maggia. S. G LS). 

D er O rt gehörte früher zur Gem. oder vicinanza  Laviz- 
zara, genoss aber eine gewisse Selbständ igkeit. 1374 
nahm en die Dörfer P ., Sornico, Broglio, Peccia und 
Fusio die Teilung des gem einsam en Gebiets vor, w om it 
wohl die heu te  noch bestehende vicinanza  P . ihren 
A nfang n ahm . Mit Peccia, Sornico und Fusio zusam m en 
ist sie E igen tüm erin  der comunella, eines U eberrestes de r 
a lten  A llm end. Von 1803 an  b ilde te  P . eine poli
tische Gem., w urde ab er 1864 m it Sornico verein ig t, 
um  die heu tige  Gem. Prato -Sorn ico  zu bilden. B eide

Nicolas de Praroman.  
Nach einem Gemälde eines

unbekann ten  Malers.
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D örfer besitzen  jedoch  ih r patriziato  oder ihre vicinanza. 
U n te r Schweiz. H errsch aft e rn an n te  die vicinanza  
einen M itrich ter u n d  san d te  3 A bgeordnete in den R a t 
der L avizzara. 1745 s tifte te  A ntonio Guidini in P . eine 
K aplanei m it der V erpflichtung, eine unentgeltliche 
Schule zu eröffnen. Epidem ie 1782. Am 24. II. 1839 kam  
es bei der P rato-B riicke wegen politischer Zwistigkeiten 
zu einem  Zusam m enstoss, wobei es zwei T ote und 
m ehrere V erw undete gab. K irchlich  gehört P . zu 
Sornico ; doch w erden schon 1591 zwei K apellen  
erw ähn t, die 1730 vergrösserte  und  1761 gew eihte San 
Sabastianokapelle  und die h eu te  verschw undene San ta  
M aria del Ponte-K apelle . Die V edlà-K apelle geh t auf 
1596 zurück, die San Carlo in Valle au f 1621. Be
völkerung  : 1591, 90 H aush a ltu n g en  ; 1920, 78 Einw . 
Bevölkerung  der Gem. P rato-Sorn ico  : 1920, 114 Einw . 
T auf- und  E hereg ister seit 1608, S terbereg ister seit 1636. 
—  K. Meyer : Die Capitanei von Locarno. —  B Stor. 1894 
und 1902. —  Monitore di Lugano  1921 und  1922. —
H. G ubler : Gesch. des K ts. Tessin. —  S. B orrani : 
Ticino Sacro. —  Pagine nostre V. —  G. B n e tti : 
Note storiche religiose. —  O. W eiss : Die tessin. Land- 
vogteien. [C. T.]

P R A T O - C A R A S S O  (K t. Tessin, Bez. und  Gem. 
Bellinzona. S. G LS). Schon 1291 genannte, h eu te  ganz 
in Bellinzona aufgegangene (Erblichkeit, wo 1927 ein

Beil aus der S teinzeit 
gefunden w urde. Grosse 
U ob ersch w em m ung 1515 
infolge A usbruchs des 
sog. M alvagliasees. Be
völkerung : 1920, 853
E inw . — R iv. arch. com. 
1927. [C. T. j

P R A T O - LE V E N T I 
NA (K t. Tessin, Bez. 
Leven tina . S. GLS). 
Gem. und  P farre i. Prata 
im  13. Ja h rh . ; Bratt 
1515. P . erscheint b e 
re its  1237 als vicinanza  
und um fasste  auch D al
pe bis 1854 ; das D orf 
und seine Bew ohner 
b ildeten  eine degagna 
der vicinanza. Es m uss 
zur rodaria von Quinto, 
Airolo u n d  B edretto  ge
h ö rt hab en . E in  T urm , 
der nach  einigen vom  
H erzog Philipp  M aria 
Visconti erstellt w orden 
sein soll, w ird schon 
1397 e rw ähn t ; vor 1660 
w urde er in ein P fa rr
haus u m gebau t. Rigolo 
sp rich t von einem än
dern Festungsw erk  am 
R ande des Felsabhangs 
gegenüber der P fa rrk ir
che, w ovon 1682 n u r 
noch einige U eberreste 
sich tb a r w aren. Die alte  
P io ttin o strasse  ging in 
der N ähe des Dorfes 
vorbei ; 1350 wird hier 
eine Sust g en ann t. 1353- 
1354 m ach te  eine Fehde 
zwischen P . u. Faido den 
V erkehr so unsicher, dass 

Der romanische  K irchturm von die deutschen K aufleute 
Prato-Leven tina. sich an  G iovanni Vis-

Nach einer Photograph,e . conti w and ten , der dem
S tre it ein E nde m ach te. 

1341 zahlte  P . der P ropste ik irche von Biasca den basili- 
cano, eine A bgabe, deren B edeutung n ich t genau b ek an n t 
ist. 1799 w ar das D orf ein H erd  des L even tina-A ufstan 
des gegen die französischen T ruppen . K irchlich  bildete 
P . m it Dalpe seit u n b ek an n te r Zeit eine P farrgem einde. 
1237 wird bereits ein P frü n d n er e rw ähnt ; 1567 wurde

die P fa rre i von zwei P fa rre rn  b ed ien t. D alpe w urde 
gegen 1640 davon  a b g e tren n t. Die San Giorgiokirche 
wird schon 1210 e rw ähn t ; sie is t w ahrsch. im  17. Ja h rh . 
um g eb au t w orden, w eist ab er neben dem  schönen 
rom anischen K irch tu rm  noch eine a lte  W and m it 
U eberresten  von Fresken aus dem  15. und verm utlich  
aus dem  13. J a h rh . auf. E ine a lte , 1404 erw ähnte  K a
pelle m it M alereien, in  der N ähe der K irche, besteh t 
n ich t m ehr. Die San D efendente-K apelle in Fiesso 
w urde 1503 gew eiht. Bevölkerung : 1567, 63 H au s
ha ltu n g en  ; 1824, 500 E inw . 1920, 262. T aufreg ister seit 
1717, E hereg ister seit 1668, S terbereg ister seit 1687. — 
B Stor. 1883, 1889 und 1921. —  G. R. R ahn  : I  M onu
m enti storici e artistici del C. T icino. — L L . —• G. Rigolo : 
Scandaglio historico. —  L. B ren tan i : Miscellanea stor. —  
K . M eyer : Blenio u . Leventina. — P. d ’A lessandri : A tt i  
di S . Carlo. [C . Trfszzim.]

P R A T O - S O R N  I CO.  Siehe die A rtikel P r a t o  u n d  
S O R N I C O .

P R A T T E L N  (K t. B aselland, Bez. L iesta l. S. G LS). 
Gem. und Dorf. Bratello 1101, 1103 und 1196 ; Bratillo  
1102-1103 und  1184 ; Bratela  1147, 1152 und 1154. 
Obwohl anzunehm en is t, dass P . se it der paläolith ischen 
Zeit u n u n terb ro ch en  besiedelt w ar, sind doch erst 
sichere Spuren der H a lls ta ttp e rio d e  im  P ra tte le r  H ügel 
im « N eueinschlag » gefunden w orden. Die N ach b esta t
tu ngen  im genann ten  H ügel weisen in die keltische und 
galloröm ische Zeit. Im  N am en Bratello, Bratela, der 
früher aus prata lata oder einer V erkleinerungsform  von 
pratum  abgeleite t w orden ist, s teck t ein keltisches W ort; 
m öglicherweise ist darin  die A bkürzung  eines -acus- 
O rtes anzusprechen. Jedenfalls w ar P . in röm ischer Zeit 
s ta rk  besiedelt. Schon B ruckner weiss von vielem  altem  
Gem äuer und Spuren röm ischer G ebäude zu b erich ten . 
A uf dem K äste liacker befand  sich eine röm ische Villa, 
ebenso am  Steinenw eg, wo die röm ischen M auern als 
F u n d am en t eines H auses verw endet w orden sind. Die 
K irche, dem hl. Leodegar gew eiht, lässt erkennen, dass 
das elsässische K loster M urbach sich schon frühe h ier 
festgesetzt und über Onoldswil sich den Verkehrsw eg 
nach  Luzern gesichert h a tte . Grossen Besitz m it einem 
D inghof in P . erhielt bei seiner G ründung das K loster 
S t. A lban in Basel (1083). Auch das K loster Schöntal 
w urde m it G ütern  in  P . au sg e s ta tte t. D er H au p tb esitz  
w ar in den H änden  der E p tinger, u rsp r. wohl als Lehen 
der F roburger und  H am burger, sp ä te r als solches von 
(E sterreich, ohne dass der U ebergang an CEsterreich 
s ich tb a r w ürde. Als e rster B esitzer erscheint R itte r  
G ottfried  von E ptingen  oder von M adeln (1246-1307). 
In  der Folge ging der B esitz in  zwei Teilen an  die zwei 
H a u p täs te  des P ra tte le r  Zweiges über, so zwar, dass der 
eine M adeln und  einen V ierteil des Dorfes, der andere 
drei V ierteile des Dorfes besass. 1384 w urden D orf und 
Schloss P . von den Baslern v e rb ra n n t, weil die drei 
Söhne Götschins von E p tingen  sich zu den Feinden 
Basels h ielten . H ans B e rn h art v. E p tingen  gelang es am  
8. v ili . 1464 dadurch , dass er zu seinem  bisherigen 
Besitz des einen V iertels des Dorfes von seinen V ette rn  
auch die drei ändern  erw arb, sich zum  einzigen H errn  
von P . zu m achen. Seine Versuche, die H ochgerichts
rech te  an  sich zu bringen, scheiterten  an dem  W ider
stande  Basels. Im  Sundgauerkriege der E idgenossen 
m it (Esterreich, in welchem  Basel strenge N eu tra li
t ä t  b eobach te te , w and ten  sich 1468 die Eidgenossen 
gegen P ra tte ln , p lünderten  das Schloss und das D orf 
und  v e rb ran n ten  sie. Auch die Schlosskapelle w urde 
ausgeraub t. N ach dem  Friedensschluss schworen die 
P ra tte le r , welche vorher von So lo thurn  in E id genom 
m en worden w aren, ih rem  a lten  H errn  w ieder T reue. 
Basel h a lf B ern h art von E p tingen  sein zerstö rtes 
Schloss w ieder aufbauen . U m  ihm  zu erm öglichen, auch 
das D orf aus den T rüm m ern  wieder erstehen zu lassen, 
nahm  K aiser F riedrich  am  4. I X .  1476 H ans B ern h art 
von E p tingen  in  des Reiches Schutz und g e s ta tte te  ihm , 
au f S t. L eodegarsabend und die n ächsten  zwei Tage 
einen gem einen J a h rm a rk t in  P . zu h a lten  und  eine 
Fähre  ü ber den R hein  zu m achen. 1521 t r a t  H an s 
Friedrich  von E p tin g en  sein Schloss und  die drei Teile 
des Dorfes P . u n te r  V orbehalt lebenslänglicher B en ü t
zung des Schlosses um  5000 fl. an Basel ab . N ach seinem
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Tode ging auch der le tz te  V iertel um  1000 fl. an Basel 
über. D urch diesen K au f schloss sich der Besitz Basels 
zwischen M uttenz und L iestal zu einem  u n u n te r 
brochenen Ganzen. B e rn h art von E p tin g en  h a tte  auch

Prat te ln  in der Mitte des 18. Jah rh .  Nach einer Zeichnung von E. Büchel.

das K lösterlein  Schauenburg  gestifte t und ein Siechen- 
liaus e ingerich tet ; ku rz  vor seinem  Tode (1484) 
e rb au te  er noch eine neue K irche und  bän g te  in den 
T urm  die grosse Glocke, die 1484 in Basel gegossen 
w orden w ar. Im  B auernkriege von 1525 gaben  die 
P ra tte le r  ih re  Beschw erden ein. Im  folgenden Jah re  
w urden die Gelüste nach  der R eform ation  du rch  einen 
V ertrag  Basels m it dem  D om kustos zurückgebunden. 
Die W iedertäu fer b rach ten  in  den folgenden Ja h ren  
s ta rk e  B eunruhigung. N ach der D urch führung  der 
R eform ation  im  F rü h ja h r  1529 t r a t  Jak o b  Im m eli von 
Pfaffenw eiler, früher P fa rrer zu S t. U lrich in Basel, das 
A m t des ersten  evangelischen P farrers in P . an . 1699 
w urde der T urm  der K irche e rhöh t, nachdem  schon 
1692 die K irche um  ein m erkliches verbessert worden 
w ar. Im  Laufe des le tz ten  halben  Ja h rh . h a t sich das 
ehem alige B auerndorf zur grossen Industriegem einde 
um gew andelt (E isenkonstruk tions werks ta t  te Buss A.
G .; V erband Schweiz. K onsum vereine usw .). Taufre- 
g ister seit 1625, E hereg ister seit 1690, S terbereg. seit 
1691. — Vergl. Th. B urckhard t-B iederm ann  : S ta tis
tik  (in B Z  IX ). —  W . Merz : Burgen des S isgaus  Ul, 
134 ff. — K . Gauss : Die Kirche von Pratteln  (in B a 
selbieter Kirchenbote 1922). — Lucas C hrist : Pratteln  
und seine Kirche. — Neue baselland. Volkszeitung, 7. 
I I I .  1928. [ K .  G a u s s .]

P R A T V A L  (K t. G raubünden , Kreis Dom leschg. S. 
GLS). K leine Gem., die politisch  die Schicksale des 
einstigen G erichts F ü rs ten au  (s. d.) te ilte . [L. J .]  

P R A Z  (K t. F reiburg , Seebez., Gem. Bas Vully. 
S. GLS). Das b ed eu tendste  der vier D örfer der 
Gem. La R ivière. Jah rh u n d erte la n g  w ar es a d m in is tra 
tiv  m it C haum ont verein ig t. P fah lbaufunde . A uf einer 
B odenerhöhung zwischen P . und N an t befindet sich ein 
« T our des Sarrasins » g en an n ter P la tz . —  K uenlin  : 
Diet. I I .  — C. Müller : Les stations lacustres du lac de 
M orat (in À F  1913). —  R . Merz : Notices sur la Com. de 
La Rivière  (in A F  1924). —  II. T ürler in Bern. Tagbl. 
1928, Nr. 281. —  Bürgerhaus X X . [ R .  M e r z . ]

P R A Z  (LA) (K t. W aad t, Bez. Orbe. S. GLS). D orf 
und Gem. ; Lapra, Prata  1400. D ort befindet sich ein 
K rom lech ; auch  R uinen aus der R öm erzeit w urden 
aufgedeckt. Im  M itte la lter gehörte der O rt der A btei 
R om ainm ötier ; in der heroischen Zeit w ar er Sitz der 
gleichnam igen K astlane i. —  DHV. [ M .  R . ]

P R E D I G E R - O R D E N .  Siehe D o m i n i k a n e r .  
P R E G A S S O N A  (K t. Tessin, Bez. L ugano. S. G LS). 

Politische Gem. in der K irchgem . Pazzalino . Praccas- 
sona 1454. 1222 t r a t  B ernardo  L am bertengo seine 

R echte  au f die Z ehnten  von 
P . an den Sp ital S ta . M aria 
von Lugano ab . 1919-1920 
en tdeck te  m an  in V iarnetto  
zwei G räber aus der ersten 
E isenzeit. 1269 u n d  1462 
w erden B esitzungen der 
A b te i S t. A bbondio von 
Corno e rw ähn t, 1455 ein 
der K a th ed ra le  Corno ge
hörendes G ut. Iii der 1. 
H älfte  des 15. Ja h rh . h a tte  
die Gem. dem Herzog von 
M ailand 11 Soldaten  zu 
stellen. Am 13. m . 1500 
fand  d o rt ein b lu tiges T ref
fen zwischen den W elfen 
von Sonvico und den Ghi- 
bellinen von Lugano s ta tt .  
Die Gem. k au fte  1686 die 
an S. Lorenzo von Lugano 
zu en trich tende  a lte  Abgabe 
los. Die K apelle S. P ie tro  
in Rollino re ich t in das 14. 
Ja h rh . zurück und  besitz t 
F resken aus dem  15. und 
16. Ja h rh . Bevölkerung  : 
1591 : 54 H au sh a ltu n g en ; 
1920, 772 E inw . — R iv. 
arch. com. 1919-1921 . — 
Monitore di Lugano 1922 

und  1923. — E. P o m e tta  : Come il T ic in o .'—  BStor. 
1890, 1915 und  1926. — W irz : Regesten. —  L. B ren
tan i : Lugano e il Ceresio. — S. M onti : A tti.  — G. 
Sim ona : Note di arte antica. [ C .  T . ]

P R E G N Y  (K t. Genf, re d ite s  U fer. S. G LS). Dort 
und  Gem. F rühere  Form en : P rinn iacum , Prignie, 
P rignier, von fundus P rin iacus. W appen : schräg 
g ev ierte t von Blau und Gold. P . w urde 1815 von 
F ran k reich  an  G enf abgetre ten . Der O rt gehörte u rsp r. 
zur H errschaft Gex ; die Z ehnten  bezog das K ap ite l von 
Genf. 1536-1567 stand  P . u n te r  heroischer H errschaft, 
kam  dan n  w ieder in savoyischen B esitz, gehörte 1590- 
1601 zu Genf und  kam  1601 zu Frankreich . Die K irch 
gem. zählte  1518 12 F e u e rs tä tten . Zahlreiche schöne 
G üter um geben das Dorf. Das Schloss T ournav , das 
dem  P räsid en ten  von Brosses vom  Di]oner P arlam en t 
gehörte, w urde 1759 au f Lebenszeit an V oltaire  v e r
m ie te t. Die « Ile Calvin » befindet sich am  O rt einer 
früheren  Veste (La Tour aux  m oines), die im  14. Ja h rh . 
den Aniers, dann den G enthod gehörte . Die Meierei, wo 
Jean  Calvin sich au fh ie lt, befand sich in  der gleichen 
Gegend (L andgu t R othsch ild ). Das Schloss P regny  
gehörte  im  14. Ja h rh . den Visencier, R itte rn  von Pre- 
gny, dann den Saconnex und  Je a n  A ntoine C harrière, 
H errn  von P en th az . K aiserin  Joséph ine erw arb in 
P . den gegenw ärtigen Besitz A chard  ; ihre T ochter 
H ortense lebte daselbst bis 1815. P fa rreg iste r seit 
1719. — Regeste genevois. — E. D oum ergue : Jean  
Calvin. —  C aussy : Voltaire seigneur de village. —  Genf. 
Arch. [L. B.I

P R E J S I G .  A ltes appenzellisches Geschlecht ; B ri- 
sing  1370 ; B risig  1600._— 1. J o h a n n  F r i e d r i c h ,  von 
Schw ellbrunn, 1 7 8 7 - 1 8 3 7 ,  M itglied des V erfassungsrats 
1831, schrieb Ueber E rfahrung von Sparkassen  ; N utzen  
und Behandlung der Schafzucht. — 2. J O H A N N E S ,  von 
H erisau , 1750-1816, L an d esh au p tm an n  h in te r  der S itte r 
1802-1812, Landesseckelm eister 1812-1816. —  3. S e b a 
s t i a n ,  von H erisau , 1 7 6 1 - 1 8 0 5 ,  P fa rre r in W ald 1789, 
schrieb P  ßichlmässige Vorschläge zu  einer Schweiz. 
Staatsverfassung. —  4. H e n r i ,  von Gais, * 1875, 
Dr. m ed., P rof. für P sych ia trie  in L ausanne u. D irek tor 
des Asyls Cery 1925, Fachschriftsteller. [ E .  S c h ie s s .]  

P R E I S W E R K .  A ltes Basler G eschlecht (ä lter 
B r y s s w e r c k ,  B r i s w e r c k ,  B r y s s w e r k e r ,  w ahrsch . 
von m hd. brîsen =  schnüren, b ed eu te t also Posa-
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m enter). Das Geschlecht s tam m t aus Colmar (Eisass) 
und bü rg erte  sich 1540 m it M a t t h i a s ,  T ischm acher, in 
Basel ein. Wappen : in W eiss au f grünem  Dreiberg ein 
w achsender, g rün  und ro t gekleideter K nabe, der in 
jed e r H and  einen grünen  Lorbeerzw eig m it ro ten  
F rü ch ten  h ä lt. — 1. J o h a n n e s ,  1583-1033, Enkel des 

V orgen., Dr. ju r .,  Syndicus prim arius 
in B rem en, w iederholt G esandter die
ser S ta d t an F ürstenhöfe  und an  K ai
ser Fe rd in an d  I I .  im 30j. Kriege. —
2. J u s t u s ,  Sohn von N r. 1, 1622-1661, 
hessischer R a t u . R eg ierungssta ttha lte r 
in M arburg. —  3. H a n s  R u d o l f ,  1708- 
1762, R a tsh err  und D irek to r der K auf
m an nschaft. — 4. L u g a s ,  1788-1848, 
Obers tl t., A ppella tionsgerich tspräsi
d en t, G ründer einer Seidenbandfabri

kationsfirm a. U n te r den Basler P . tre ten  neben K aufleu
ten  u. F ab rik an ten  fü n f G enerationen von Theologen 
hervor. — 5. S a m u e l ,  1799-1871, D r. theo l., Professor

des A lten T estam en ts in 
Genf, A ntistes der Basler 
K irche u. L iederdichter, 
V erfasser einer französi
schen G ram m atik  der he
bräischen Sprache, H e
rausgeber der Zeitschrift 
Das Morgenland. — 6.-7. 
G u s t a v ,  * 1866, u . P a u l ,  
1879 - 1921, beide Dr. 
m ed. und Verfasser zahn
ärztlicher L ehrbücher. —
8. H e i n r i c h ,  * 1876, Dr. 
phil., Professor der Geo
logie an der U n iversitä t 
Basel. „ [ A .  P . ]

P R É L A T .  Fam ilie  von 
St. Saphorin stir Merges 
(W aad t). — J o s e p h ,  
* 1819, W affenschm ied in 
Vevey, erfand 1854 ein 
neues Gewehr, das 1859 
von der Schweiz. Armee 

angenom m en w urde (Gewehr P ré la t-B urnand). — Li
vre d’Or. [M. R.]

P R É L A Z .  Fam ilie  des K ts . W aad t, die in Givrins 
schon 1498, in Coinsins 1549 vorkom m t. — A d o l p h e ,  
1860-1902, A d vokat in L ausanne, Sekre tä r des B undes
gerichts 1895-1902, P riv a td o zen t an  der U n iversitä t 
L ausanne 1891. [M. R.j

P R Ê L E S  (deu tsch  P r æ g e l z )  (K t. Bern, Gem. N euen
s ta d t. S. GLS). D orf und Gem. Prales 1178; Bredels 
1352 (vom  la t. pratellis, vgl. Jacca rd ). Das K ap ite l St. 
Im m er besass schon 1178 G üter in P ., sp ä te r auch das 
K loster St. Jo h annsen  bei E rlach. E in  Geschlecht von 
P . wird im  12. Ja h rb . erw ähn t. Seit 1912 is t die D ra h t
seilbahn L igerz-Prêles in B etrieb . Bevölkerung : 1846, 
331 E in w . ; 1920, 444. — Vergl. T rou illat. — v. Müli
nen : Beitr. VI. [O. A.]

P R E L I O C C H I .  f  Fam ilie von Sessa (K t. Tessin), 
die 1639 erw äh n t w ird. — F o r t u n a t o ,  K apuziner, 
D efin itor der P rov inz M ailand, e rster K om m issär der 
K ustodie des Tessins 1784. — St. Franscin i : La Svizzera 
italiana. [C .  T.]

P R E M I E R  (K t. W aad t, Bez. Orbe. S. GLS), D orf 
und Gem. Prumyer im  14. Ja h rh . P . gehörte u rsp r. der 
A btei R om ainm ötier, sp ä te r  zur gleichnam igen K astla- 
nei. Grosse F eu ersb rünste  1884 und 1886. — Vergl. 
DHV. [M. R.]

P R E N S E R I I S ,  de .  t  Fam ilie von Savièse, die nach 
dem W eiler Prinzieres b en an n t und  schon frü h  auch 
in S itten  e ingebürgert w ar. — 1. P e t r u s ,  Bote von 
Savièse 1277-1295. — 2. J o h a n n ,  N o tar, K astlan  von 
S itten  1510, L an d e sh a u p tm a n n s ta tth a lte r  1514. — 3. 
B e n e d i k t ,  K astlan  von S itten  1516 u. 1580, L andvogt 
von M onthey 1536. — G rem aud. —  D. Im esch : Land- 
ratsabsch. — F u rre r I I I .  [D . I.]

P R E O N Z O  (K t. Tessin, Bez. Bellinzona. S. GLS). 
Politische und K irchgem . Provancii 1397 ; Prevonzio 
1405 ; Prionzo und Prunz 1545 ; Preuntium 1567. Der

Bischof von Corno besass in P . G rundrech te , die er. 
1181 den Ocelli von L ocarno ab tra t  ; 1419 gehörten  sic 
den Ocelli von Claro. W ahrschein lich  w ar das D orf 
1405 bei der castaldia Claro. Im  Museum von Bellinzona 
werden die a lten  Satzungen von P. und  Moleno (die also 
eine gem einsam e vicinanza b ildeten) au fb ew ah rt ; 
w ahrsch. gehen sie in die 2. H ä lfte  des 15. J a h rh . 
zurück. Obschon P . vor sehr a lten  Zeiten dem am - 
brosianischen R itu s angeschlossen w ar und der Ge
rich tsb ark e it des Erzbischofs von M ailand u n te rs ta n d , 
gehörte es w enigstens von 1433 an zur G rafschaft 
Bellinzona. Mit dieser w urde es erstm als bis 1422 von 
den Schweizern b ese tz t, dann w ieder 1478 und  endgül
tig von Uri 1499, gem einsam  m it der übrigen R iv iera . 
P. erscheint 1477 als se lbständige Gem. ; dam als schw ur 
es dem H erzog von M ailand den T reueid. K irchlich 
ursp r. zu B iasca gehörend, b ildete  P . sp ä ter m it Moleno 
eine eigene Kirchgem . : 1567 tren n te  sich Moleno von 
ihm  ab. Bevölkerung : 1567, 63 H aush a ltu n g en  ; 1784, 
300 E in w. ; 1920, 332. — K . Meyer : Elenio u. Leventina.
—  Derselbe : Die Capitanei von Locarno. —  P . D ’Ales- 
sandri : Atti di S. Carlo. — G. P o m e tta  : Briciole di 
storia bellinzonese. —  E. P o m e tta  : Come il Ticino. — 
BSlor. 1915. — A S  I. [C. T . ]

P R E S I N G E  (K t. Genf, linkes Ufer. S. GLS). D orf
u. Gem. m it Cara u. La Louvière, die alle 1816 von 
Sardinien abgetre ten  w urden . Wappen : in Gold ein ro ter 
Q uerbalken, belegt m it einer weissen Muschel und be
gleitet von drei g rünen E icheln. P . w ar 1180 ein Lehen 
des gleichnam igen Geschlechts. Es zählte  1518 20 
F eu e rstä tten . Vor 1816 gehörte es zur Gem. Ville la 
G rand. Tauf- und S terbereg ister seit 1742, E hereg ister 
seit 1744. — Genfer R egesten. — Armorial des com. 
genev. _ [C. R . ]

P R E S S E N S É ,  M me d e ,  geb. Elise du Plessis- 
G ouret. Siehe P l e s s i s - G o u r e t ,  d e .

P R E S S E T  (w ahrsch. früher P É R U S S E T ) .  Biirger- 
läm ilie des obern W istenlach , die seit dem  16. Ja h rh . 
b ek an n t is t. — I. H e n r i  B e n j a m i n ,  f  1859, N otar, 
N a tio n a lra t 1851-1854. —  2. S a m u e l ,  t  1866, N otar, 
N a tio n a lra t 1863-1866. — E n gclhart : Bezirk Murten.
— Liberté, 12. X I. 1923. [ R .  M e r z . ]

P R E S S F R E I H E I T .  Die P ressfreiheit gehört zu
den R echten  des B ürgers im  dem okratischen  S ta a t ; 
das Mass von F re iheit in Rede und Schrift kann  als 
ein G radm esser fü r die gesam te politische Fre iheit eines 
Landes bezeichnet w erden. Als die E rfindung  der B uch
d ruck erk u n st der schriftlichen M einungsäusserung die 
Möglichkeit grösserer V erbreitung  gab, bediente sich 
die geistliche und die weltliche M acht der Zensur (s. d.) 
und der K onzessionierung, um  den P u b likationen  in 
Buch- und in B lattfo rm  nach obrigkeitlichem  G utfinden 
B eschränkungen aufzuerlegen. Gegenüber den B üchern 
ist die Zensur früher geopfert w orden als gegenüber den 
Z eitungen. Der K am pf zwischen der Regierungsgew alt 
und den die F reiheit begehrenden M einungsström ungen 
e rstreck t sich in der Schweiz wie im  Ausland au f eine 
längere Reihe von Ja h ren  ; er ist gekennzeichnet durch 
den W echsel von Erfolgen und R ückschlägen. Eine 
allgem eine, vom  Volk ausgehende Forderung  w urde die 
P ressfreiheit in der französischen R evolution . W ie im 
A uslande, ist auch in der Schweiz die Presse zuerst 
m it einer F re iheitse rk lärung  beg lück t worden, die n ich t 
ernst gem eint und darum  auch n icht w irksam  w ar. Die 
H elvetische V erfassung en th ie lt die B estim m ung : « die 
P ressfreiheit ist eine n a tü rlich e  Folge des R echtes, das 
Jed e r h a t,  U n te rrich t zu erhalten  ». Die beiden nächsten  
V erfassungen, die M ediation und der P a k t von 1815, 
sagten aber n ich ts m ehr über die P ressfreiheit ; diese war 
dam it p rak tisch  v e rnein t. Die Z eitungen h a tte n  aber 
schon einigerm assen m it ih r zu rechnen begonnen, 
und einige B lä tte r  se tzten  den behördlichen M assnah
m en ihren Lebenswillen gegenüber. Wie nun über das 
J a h r  1815 h inaus die Schweiz. Po litik  vom  Ausland 
beeinflusst w ar, so bekam  insbesondere die Schweiz. 
Presse die herrschenden  europäischen Ström ungen, 
den Geist der Heiligen A llianz, zu spüren . Das A usland 
ü b te  einen D ruck au f die T agsatzung  aus, und diese 
rich tete  an die S tände die A ufforderung, die bei ihnen 
gedruck ten  öffentlichen B lä tte r einer strengen Zensur

Samuel Preiswerk. 
Nach einer Photographie.
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zu un terw erfen , und  insbesondere wies 1823 ein Tag- 
sa tzungs-K onklusum  die S tände an , die erforderlichen 
und genügenden M assnahm en zu ergreifen.

N ach einigen Ja h re n  em pfand die T agsatzung  das 
D em ütigende des frem den E influsses, und bei den 
Z eitungen erst re ch t w uchs der W ille, sich dem  D ruck 
zu en tw inden . N am entlich  das freim ütige A u ftre ten  
de r 1828 gegründeten  Appenzeller Zeitung in H erisau , 
b eg ünstig t durch  einen der P ressfreiheit w ohlgesinnten 
L an dam m ann , du rch löcherte  das Z ensursystem . Das. 
23er K onklusum  w urde im  Ja h re  1829 n ich t m ehr 
e rneuert, in der M einung, dass « n unm ehr die daherige 
Fürsorge einfach in die H ände der respek tiven  Stände 
zurückgelegt w erden sollte ». Noch im  gleichen Jah re  
schafften  Zürich, A argau u n d  G larus die Zensur ab. 
Vollends gab die P ariser Ju lirevo lu tion , in  der der 
F re iheitsd rang  der Presse eine H aup tro lle  gespielt h a tte , 
das Signal zur fo rtsch rittlich en  Bewegung und zur 
Befreiung der Presse. Diese Befreiung w urde in k a n to n a 
len V erfassungsbestim m ungen oder in eigenen P resse
gesetzen der K an tone  verw irk lich t. Bald ab er erfuhren 
die K an tone, dass auch  im  dem okratischen  S ta a t das 
öffentliche In teresse  der P ressfreiheit u n d  nam en tlich  
dem  M issbrauch dieses R ech tes Grenzen se tz t. W ie 
überall u n d  zu allen Z eiten w aren die regierenden 
P a rte irich tu n g en  zu einer schärferen  H an d h ab u n g  der 
die Presse betreffenden G esetzesbestim m ungen geneigt 
als die O pposition. Bei der V orberatung  eines P resse
a rtik e ls  fü r die 1848 vollendete B undesverfassung w ar 
noch etlicher A rgw ohn zu überw inden , und  der Aus
gleich zwischen eidg. und k an tonalem  R ech t b e reite te  
Schw ierigkeiten. Man einigte sich schliesslich au f den 
G rundsatz , dass die kan to n a le  G esetzgebung über den 
M issbrauch der P ressfreiheit dem  G enehm igungsrecht 
des B undesrates u n te rs te llt  w erde. H iedurch  w urden 
ein ausdrückliches V erbot von Zensur oder P rä v e n tiv 
m assnahm en hinfällig . Im  w eiteren  w urde eine beson
dere S chutzbestim m ung zugunsten  des B undes aufge
s te llt, um  dem gegen die E idgenossenschaft und  ihre 
B ehörden g e rich te ten  M issbrauch der P ressfreiheit zu 
begegnen. Diesen B estim m ungen ging die G aran tie  der 
P ressfreiheit voraus, sodass A rtikel 45 der B. V. von 
1848 folgenden W o rtlau t h ä lt  : « Die P ressfreiheit ist 
gew ährle is te t. U eber den M issbrauch derselben trifft 
die kan to n a le  G esetzgebung die erforderlichen B estim 
m ungen, welche jedoch  der G enehm igung des B undes
ra tes  bedürfen . Dem  B unde s te h t das R ech t zu, S tra f
bestim m ungen  gegen den M issbrauch der Presse zu 
treffen, der gegen die E idgenossenschaft und ihre 
B ehörden g e rich te t is t ». Ohne Æ n derung  is t dieser 
A rtikel dann  als A rtikel 55 in die B. V. von 1874 ü b er
gegangen. Die in A ussicht genom m enen S tra fb es tim 
m ungen zum  Schutz der E idgenossenschaft finden sich 
in A rt. 69 des Gesetzes über das B un d esstra frech t von 
1853. —  S tra frech tlich  e rfäh rt die A hndung  des Miss
b rauches der P ressfreiheit in den K an to n en  die ve r
sch iedenartigste  Regelung, und  auch die P rax is der 
A uslegung ist unsicher und  schw ankend. E in h e it und 
K larh e it soll das im  W erden begriffene eidg. S trafge
setzbuch  in  die stra frech tlichen  V erhältn isse der Presse 
b ringen. [K. W e b e r . ]

P R E S T E N B U R G  (K t. Schwyz, Bez. M arch, Gem . 
Schübelbach. S. GLS). D rei Höfe trag en  diesen N am en. 
D er Sage zufolge soll sich einst an  ih rer Stelle, am  Fusse 
des. Stockberges, zwischen Schübelbach u n d  Siebnen, 
eine B urg befunden haben , von der aus ein u n te r ird i
scher Gang nach dem  ben ach b arten  « K aste ll » füh rte . 
H eute  s te h t d o rt eine kleine W allfahrts-K apelle . [R-r.'l 

P R E T E L L E  f  Fam ilie der S tad t Bern, die sich 1572 
m it dem  A p o theker C o n r a d  B rö ttli, la tin . Pretellius, 
e inbürgerte . — B. S tu d er : Beitr. zur Gesch. der stadl- 
bern. Apotheken. —  Von seinen N achkom m en w ar — 
E m a n u e l  1701 R atsch re iber, 1705 K astlan  von Wrim- 
m is. —  LL. — Wappen : gete ilt, oben in R o t ein weis- 
ser H und  m it gelbem  H alsband , u n ten  in Silber ein 
ro te r  Sparren . — W appenbücher der S tad tb ib lio th ek  
Bern _ [H. T.Ì

P R Ê T R E .  Fam ilie von Y vonand (W aadt) seit 1529. 
Zu einem  1705 in das Genfer E inw ohnerrecht aufge
nom m enen Zweige gehört : —  J e a n  G a b r i e l , * 1769,

E m ailm aler, u n te r  falschem  V ornam en im SKL  er
w äh n t. [C. R.]

P R E U D ’HOMIVIE.  Fam iliennam e der K te . N euen
burg  und W aad t.

A. K a n t o n  N e u e n b u r g .  Fam ilie  von Peseux, die 
sich im  16. Ja h rb . in N euenburg  e inbürgerte . —  J e a n , 
* im  Nov. 1732 in Peseux, f  im  Ju li 1795 in N euenburg, 
P o rträ tm a le r , Schüler von Greuze, leb te  in Genf, L au
sanne und N euenburg . —  SKL.  —  M. Boy de la T our : 
La gravure neuchâteloise. [L. M.]

B. K a n t o n  W a a d t .  Fam ilie von Rolle seit dem 
16. Ja h rb . —  J e a n , U n te rp rä fek t von Rolle 1798, des 
Gr. R a ts  1803. [M. R . ]

P R E U X ,  de .  E in adeliges Geschlecht aus Vevey, 
wo es den N am en Proux (s. d.) fü h rte . 
Um  1528 liess sich ein Zweig in An- 
ch ettes und  in Villa bei Siders (W allis) 
n ieder und  n ah m  den N am en Preux 
an. Aus ihm  stam m en höhere B eam te, 
Geistliche und Offiziere in französi
schen und  spanischen D iensten . Wap
pen : in  R o t ein goldener Schrägbal
ken, belegt m it einem  b lauen  sch reiten 
den Löwen, der eine b laue Lilie h ä lt 
—  1. G u i l l a u m e ,  A hnherr des W alli

ser Zweiges, liess sich in Villa und  A nchettes n ieder und 
erw arb vor 1571 das Vice- 
dom inat Miège, das bis 
1684 im  Besitz sein er N ach
kom m en blieb. —  2. A n 
g e l i n ,  Sohn von Nr. 1,
G rosskastlan  des Zendens 
Siders 1566, 1579, L an d 
vogt von S t. M aurice 1568.
—  3. A n g e l i n  (II.) , Sohn 

! von N r. 2, B ürger von Si- 
; ders u n d  S itten , H a u p t

m ann  des Zendens Siders 
1608, L andvog t von Mon
th ey  1609, G rosskastlan  
von Siders 1616, 1628,
B annerherr 1630; S ta a ts 
schreiber 1622, G esandter 
nach  Chur 1618 zur Be
schw örung des Bündnisses 
m it G raubünden  ; O berst 
eines R egim ents in franzö- A n g e l i n  d e  P r e u x  (Nr. 3).
sischen D iensten  1624 ; Nach e i n e m  O e l g e m ä l d e .

O berst des Oberwallis. —
4. W i l h e l m ,  Sohn von N r. 3, D om herr von S itten  1626, 
G eneralv ikar, G rossakristan  1632, b au te  die K apelle  von 
B ram ois, t  1650. — 5. B a r t i i o l o m é , Sohn von Nr. 3, 
G rosskastlan  von S itten , H au p tm an n  im  P iem o n t 1641. 
Seine Söhne : —  J e a n  É t i e n n e , K astlan  von Le Bouve- 
re t  ; — F r a n ç o i s , G rosskastlan  von S itten . — 6. J e a n  
A n t o i n e , Sohn von N r. 3, H au p tm an n  in französischen 
D iensten , L andvog t von St. M aurice 1652, G rosskastlan  
von Siders 1656, 1662, 1668 ; H au p tm an n  des Zendens 
1662-1673.—  7. J e a n  P i e r r e , Sohn von Nr. 6, Gross
k astlan  von Siders. — 8 .  I g n a c e , Sohn von Nr. 7, K astlan  
von Siders 1716, L andvog t von S t. M aurice 1722. —  9. 
B a r t h o l o m e  y , Sohn von Nr. 6, G rosskastlan  von Siders.
—  10. J e a n  A n t o i n e , Sohn von Nr. 6, L andvog t von St. 
Maurice, G rosskastlan  von S itten , B ürgerm eister dieser 
S ta d t 1724, O b erstlieu tenan t in französischen D iensten 
1724, St. L udw igsritte r. — 11. J e a n  F r a n ç o i s , Sohn 
von N r. 6, G rosskastlan  von Siders 1696, 1702, 1704, 
L andvog t von St. M aurice 1708. —  12. J e a n  A n t o i n e , 
Sohn von N r. 11, G rosskastlan  von Siders 1700, L an d 
vogt von St. M aurice 1708. — 13. I g n a c e  A n t o i n e , 
Sohn von N r. 12, G rosskastlan  von Siders 1770. —
14. I g n a c e  A n t o i n e  X a v i e r , Sohn von N r. 13, H a u p t
m ann  in  Spanien, M ajor in französischen D iensten , 
R itte r  der Ehrenlegion und des S t. L udw igsordens, 
t  1824. — 15. C h a r l e s , 1846-1905, E nkel von Nr. 14, 
K riegskom m issär des W allis, D irek to r des M useums von 
V aleria 1868. — 16. A n t o i n e  T h o m a s ,  Sohn von Nr. 14, 
H au p tm an n  in neapolitan ischen  D iensten . — 17. L a u 
r e n t  I g n a c e , Sohn von Nr. 11, H au p tm an n  in französi
schen D iensten , S t. L udw igsritter, f  in der Schlacht
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bei F o n tenoy  1745. —  18. C h a r l e s , * 1737, Sohn von 
Nr. 17, H au p tm an n  in französischen D iensten, sp ä ter 
O berst in Spanien 1806, K om m an d an t des seinen N a
m en tragenden  R egim ents, das 1808 an  der Schlacht 
bei B aylen teilnahm , u n te r  dem  K aiserreich  B rigade
g enera l; G ouverneur von Sevilla 1810 und von Toledo, 
f  als G efangener in E ngland  29. v . 1813.

Ziueig des François. — 19. F r a n ç o i s , Sohn von N r. 3, 
G rosskastlan  von Siders 1628, L andvog t von .M onthey

1637, R itte r  vom  Golde
nen Sporn 1642, b au te  das 
Schloss Villa ; O berstlieu
te n a n t in  französischen 
D iensten 1643. —  20. J e a n  
G e o r g e s ,  Sohn von Nr.
19, G rosskastlan  von Si
ders 1665, 1676, Zenden- 
h a u p tm a n n  1674-1688. —
2 1 .  J o s e p h , Sohn von N r .
20, G enera lhaup tm ann  des 
Zendens Siders 1689. —
2 2 .  A n g e l i n  (Angelin
I I I .) ,  Sohn v. Nr. 21, 
H au p tm an n  des Zendens 
Siders 1734, L andvog t von 
St. M aurice 1736, Gross
k astlan  von Siders 1744.
— 23. P i e r r e  A n t o i n e , 
Sohn von Nr. 21, H au p t-

Charles de Preux (Nr. 1 8 ) .  m ann in F rankreich , Gross-
Nach einer Zeichnung. k astlan  von Siders 1742.

— 24. F r a n ç o i s  X a v i e r , 
Sohn~von Nr. 23, G rosskastlan  von Siders 1725. —  25. 
H y a c i n t h e , Sohn von Nr. 23, H au p tm an n  in F ra n k 
reich, S t. L udw igsritte r. — 26. A n t o i n e , E nkel von

N r. 23, H au p tm an n  in 
Spanien, eidg. O berstlieu
te n a n t 1808, f  1820. —
27. J e a n  A n t o i n e , Sohn 
von Nr. 19, B annerherr u. 
K astlan  von St. M aurice.
—  28. J a k o b ,  B ruder von 
N r. 27, Dr. theol., D om 
h e rr 1694, G rosskantor 
1702, G eneralvikar, 1720, 
t  1721. — 29. P i e r r e  
F r a n ç o i s , B ruder von Nr.
28, L andvog t von St. M au
rice 1680, G rosskastlan  v. 
Siders 1688. H aup tm ann  
des Zendens 1688-1699. — 
30. F r a n ç o i s  X a v i e r , 
Sohn von Nr. 29, H a u p t
m an n in  F rankreich , w urde 
zum  Grafen und R itte r  
vom  Goldenen Sporn er
n a n n t. — 31. P i e r r e  A n 
t o i n e , Sohn von N r. 30, 
G rosskastlan  von Siders

1754. —  32. F ra n ç o is  J o s e p h  X a v i e r ,  Sohn von 
Nr. 31, * 1740, D om herr 1780, G rossakristan  1790, 
Bischof von S itten  1807-1817, w urde 1810 von Napoleon 
zum  Grafen erhoben. R itte r  der Ehrenlegion 1812, f  1. 
v. 1817. —  33. P i e r r e  A n t o i n e , Sohn v. Nr. 31, H a u p t
m ann des Zendens Siders, dann Grosskas tlan, Vogt von 
M onthey 1793, L a n d e sh a u p tm a n n s ta tth a lte r  der R epu
blik W allis 1794. —  34. J a c q u e s , Sohn von N r. 33, Maire 
von Siders u n te r  dem  französischen K aiserreich  1812, 
S taatssch re iber 1804, G rosskastlan  von Siders 1815, 
Mitglied des O bergerichts, f  1826. —  35. F r a n ç o i s  
J o s e p h ,  Sohn von Nr. 33, H au p tm an n  in  Spanien, dann 
in Neapel, G rosskastlan  von Siders 1835, f  1855. — 
36. P i e r r e  A n t o i n e , * 1787, Sohn von Nr. 31, P fa rrer 
von S itten  u. D ekan 1818, D om herr 1825, G rosskantor 
1833, G rossakristan  1836, G rossdekan 1837, G eneral
v ik ar 1840, f  1880. —  37. P i e r r e  L o u i s ,  N achkom m e 
von N r. 29, K astlan  von St. M aurice, M itglied des 
O bergerichts 1815, t  1852.

Zweig des Henri. —  38. H e n r i ,  Sohn von Nr. 6, 
G rosskastlan von Siders 1684, 1690, 1714, H au p tm an n

des Zendens 1699-1734, L andvog t von M onthey. —  39. 
F r a n ç o i s  É t i e n n e , Sohn von N r. 38, G rosskastlan  von 
Siders 1720, wie auch  sein B ruder —  40. A d r i e n , 
G rosskastlan 1732, M ajor von N enda. —  41. J o s e p h  
J a c q u e s , Sohn von N r. 40, G rosskastlan  von Siders 
1762, M ajor von N enda 1762, L a n d e sh a u p tm a n n s ta tt
h a lte r 1780. —  42. J o s e p h  A u g u s t i n ,  Sohn von N r. 41, 
G rosskastlan, dann  P rä sid en t des Zendens Siders. —  43. 
P i e r r e  A n t o i n e , Sohn von N r. 42, G roskastlan , dann  
P räsiden t des Zendens S id e rs .—  44. A l o y s , Sohn von 
N r. 42, G rosskastlan , dann V izepräsident des Zendens.
—  45. P e t e r  J o s e p h ,  1795-1875, Sohn von N r. 42, 
Dr. theol., D irek to r des Sem inars S itten  1827, D om 
h err 1834, dann Bischof von S itten  1843-1875 ; bei 
der E rk lä ru n g  des G laubenssatzes der unbefleckten  
Em pfängnis M ariae 1854 und  au f dem  V atikanischen 
Konzil 1870 hervorragend  tä t ig .—  46. C h a r l e s , E nkel 
von N r. 44, 1857-1927, A dvokat in Siders, S ta a ts ra t
1901-1906, M itglied des Gr. R ats, S tä n d era t 1890-1901, 
N a tio n a lra t 1908-1917, le ite te  von 1906 an  m ehrere 
Ja h re  lang die A lum in ium fabrik  Chippis. —  PS  1923.
—  47. A u g u s t i n ,  B ruder von Nr. 46, 1860-1925, Dr. 
theol. u . phii., Professor am  Sem inar S itten  1887, D om 
h err von S itten  1918. — 48. F r a n ç o i s  A n t o i n e , E n 
kel von Nr. 40, G rosskastlan  von Siders 1794, Mitglied 
des O bergerichts 1827, P räsid en t des Zendens Siders 
1835, f  1839. — Vergl. LL.— LLH. —  A rchiv  von Ven- 
thöne. —  Fam ilienarch iv . [Ta.]

P R É V E R E N G E S  (K t. W aad t, Bez. Morges. 
S. GLS). D orf und Gem. Pt-everenges 1100. Um  1100 
schenkte T u rim b ert de Baiz der A btei Molesmes ve r
schiedene G üter, u . a. das, was er zwischen dem  B iert, 
der in der u n m itte lb a ren  Nähe von P . vorbeifliesst, 
und L a C ham beronne besass. 1156 wird die K irche von 
P. u n te r  den D ependenzen der gleichen A btei oder ih rer 
Filiale, des P rio ra ts  S t. Sulpice, erw ähn t. Das K apite l 
L ausanne und  die Colombier besassen in P . ebenfalls 
G üter. Sam uel d ’A ubonne erw arb 1613 das Lehen Co
lom bier und  n an n te  sich H err von P ., welcher T itel auf 
seine N achkom m en überging. — DHV. [M. R.]

P R E V I D A ,  B e r t r a m  d e ,  w ar m it P appo  v. Castel- 
m ur A nführer der Bergeller in einer ach tjäh rigen  Fehde 
m it Corno 1264-1272. E r gehörte wohl zur bek an n ten  
Bergeller Fam ilie v. P révost. — Mohr : Cod. dipi. I, Nr. 
263. — M ayer : Bistum Chur I, 245. [A. v. C.]

P R É V O N D A V A U X  (K t. F reiburg , Bez. Broye. 
S. GLS). Gem. und  Dorf. Profunda vallis 1403. Wappen : 
in R o t ein weisser Schräglluss, üb erh ö h t von einem 
goldenen S tern . P . bildete einst eine kleine H errschaft, 
die nacheinander den d ’Avenches, Z im m erm ann, Englis- 
berg und von A lt gehörte . L etztere  fügten  ihren  N a
m en dem jenigen der H errschaft bei und n an n ten  sich 
A lt von T ieffenthal. —  K irchlich gehörte P . zu Dénezy 
(W aad t), löste sich in der R eform ationszeit davon ab 
und blieb m ehr als ein Ja h rh . lang  se lbständig . 1663 
kam  das D orf zur K irchgem . Vuissens. Die dem  hl. 
H ubert gew eihte K apelle aus dem  16. Ja h rh . w urde 
1887 neu g eb au t. —  Vergl. K uenlin : Did.  I I .  —  Del- 
lion : Did. X I. — Jaccard  : Essai de toponymie (in MDR
V II). ,  [J. N.]

P R E V O N L O U P  (K t. W aad t, Bez. M oudon. S. GLS). 
Gem. und  Dorf, das dem  Bischof von L ausanne und  zum  
Schlosse Lucens, nach  1536 aber Bern gehörte . K irch 
gem. D om pierre. — DHV. [M. R.]

P R E V O S T ,  P R E V O T .  Fam ilien im B erner Ju ra ,
in Genf und im K t. G raubünden.

A. B e r n e r  J u r a .  P r é v ô t . Fam ilie  von D elsberg.
— J e a n ,  * 4. v i i .  1585 in D elsberg, f  3. v m . 1631 in 
P ad u a  an  der Pest, D r. m ed. et phil., Professor der 
Medizin an  der U n iv ersitä t P ad u a , verfasste  u. a. 
Institutiones medicinæ pradicæ ; Elenchus medicamen- 
torum, methodus recitandorum casuum ; Tradatus de 
Venenis et Alexipharmacis ; De urinis tradatus posthu- 
mus. —  LL. —  A. D au co u rt : Hist, de Delémont. —  Vau- 
tre y  : Hist, du Collège de Porrentruy. [G. A.]

B. K a n to n  Genf. I. Aus Bossy (Pays de Gex) s ta m 
m ende Fam ilie ; m ehrere Zweige Hessen sich in Genf 
nieder. Wappen : in B lau ein aus W olken w achsender 
weisser R ech tarm , der ein weisses, senkrech t gestelltes, 
oben von zwei weissen S ternen  beseitetes Schwert h ä lt.

F r a n ç o i s  J o s e p h  X a v i e r  
! d e  P r e u x  ( N r .  3 2 ) .  

N a c h  e i n e m  O e l g e m i i l d e
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—  I . P i e r r e ,  des R ats 1456, Syndic 1459. — 2. G ui- 
GUES, Sohn von N r. I, des R a ts  1491. sechsm al Syndic 
von 1493 an, abgesetzt vom  Bischof Jean  de Savoie.
—  3. P i e r r e ,  Sohn von N r. 1, des R a ts  1514. — 4. A u 
g u s t i n ,  1723-1786, Offizier in sard in ischen, dann 
G eneralm ajor in englischen D iensten. G ouverneur von 
Georgia, zeichnete sich im  am erikanischen U nabhängig
keitskrieg  aus. —  5. J a q u e s ,  1725-1776, B ruder von 
N r. 4, H err von Bessinge, Offizier in sardinischen 
und holländischen, G eneralm ajor in englischen D ien
sten . — 6. J a c q u e s  M a r c ,  1736-1781, B ruder von 
N r. 4, O berst in englischen D iensten . —  7. R e n é  
G u i l l a u m e  J e a n ,  1749-1816, S ta a ts r a t .— 8. P ie rre ,  
1751-1839, B ruder von Nr. 7, A dvokat, E rzieher in 
H olland und Paris, Mitglied der A kadem ie der W issen

schaften  von Berlin, P ro 
fessor an  der A delsakade
mie 1780, V erfasser m eh
rerer na tionalökonom i
scher W erke ; Professor 
der L ite ra tu r  in Genf 1784, 
Mitglied der N a tio n a lv er
sam m lung und Professor 
der Physik  und der P h i
losophie 1793, übernahm  
1810 den L ehrstuh l der 
allgem einen Physik . Des 
R epräsen tierenden  R ats 
w ährend der R estaura- 
tionszeil ; K orrespondent 
der Académ ie des Sciences 
von Paris 1800. Aus dem 
Englischen ü b erse tz te  er 
zahlreiche W erke ü ber N a
tionalökonom ie, Philoso-

Pierre Prévost.  phie, R heto rik  u . Reisebe-
Nach einer Bleistif tzeichnung rich te . Sein Nam e bleib t 

von Massot (Sammlg. Maillart). v erk n ü p ft m it der bedeu
tungsvollen E ntdeckung  

des m obilen Gleichgew ichts der T em p era tu r,au f das 
er bei Gelegenheit eines E xperim en ts von Marc Au
guste P ic te t über die scheinbare K älteb rechung  kam .

Der Begriff des m obi
len G leichgew ichts w urde 
nach und  nach au f die 
ganze physikalische Che
mie ausgedehn t. —  9. J a 
c o b  F r a n ç o i s ,  gen. Pre- 
vost-C abanis, 1755-1794, 
V ette r von N r. 8, S ta a ts 
anw alt, des R ats , w urde 
von den R evolutionären  
erschossen. — 10. I s a a c  
B é n é d i c t ,  1755-1819, P ro
fessor der Philosophie in 
M ontauban, befasste sich 
auch m it M athem atik , 
Physik  und N aturw issen
schaft, w orüber er m ehrere 
W erke veröffentlichte. — 
11. G e o r g e s  J a c q u e s  M arc , 1767 - 1816, Sohn 

Jean Louis Prévost.  von Nr. 4. General in en-
Nach einer Photographie . glischen D iensten, Gou

verneur in K an ad a , w urde 
zum B aronet e rn an n t. — 12. T h o m a s  J a c q u e s ,  1771- 1851, Sohn von Nr. 4, A dm iral. — 13. J e a n  G a s 
p a r d ,  1777-1851, V etter von Nr. 12, S ta a ts ra t. — 14. 
W i l l i a m  A u g u s t i n ,  1777-1824, Sohn von Nr. 4, Ge
n eralm ajor in englischen D iensten. — 15. A l e x a n d r e  
L o u i s .  1788-1876, Sohn von Nr. 8, Konsul in L on
don, T agsatzungsgesandter. — 16. J e a n  L o u i s ,  1790- 
1850, V etter von Nr. 13, verd ien te r A rzt, Verfasser 
zahlreicher m edizinischer, anatom ischer und physio
logischer W erke, einer der G ründer der u n en tg e lt
lichen K rankenhilfe . — 17. G u i l l a u m e ,  1799-1883, 
Sohn von Nr. 8, S ta a ts ra t  und P o lizeilieu tenan t. —  18. 
J e a n  L o u i s ,  1838-1927, Sohn von N r. 17, Dr. m ed., 
Professor der T herapeu tik  an der U n iv ersitä t Genf 1876, dann der Physiologie 1897-1913, g ründete  1881

die Revue médicale de la Suisse romande, w ar ach t Jah re  
lang Chef der m edizinischen A bteilung am  K an to n s
sp ital, veröffen tlich te  zahlreiche w issenschaftliche A r
beiten . — Galiffe : Not. gén. H. —  AGS  I I . — de 
Monte!, : Diet. —  P . P rév o st : Notice sur B. Prévost. — 
Revue méd. Suisse romande 1927.

I I .  Aus Issoudun (Indre) stam m ende Fam ilie, 
die von den H erzogen von L a Trem olile abstam m en 
will und deren Wappen : in Gold einen ro ten  Spar
ren , beg le ite t von drei b lauen A dlern, angenom m en 
und  im  Sch ildhaup t einen blauen T urn ierkragen  bei
gefügt h a t.  — 1. C l a u d e ,  t  1575, Professor der
L ite ra tu r in L ausanne 1543, P fa rre r in Issoudun, 
w urde 1551 als H a b ita n t in Genf aufgenom m en ; 
V orsteher der L ateinschule. Sein Sohn P i e r r e ,  f  1639, 
P fa rre r in R ussin und  V ilry  le F rançais, dann in Genf, 
w urde 1601 do rt B ürger. — 3. P i e r r e  N i c o l a s ,  
•1798-1855, N achkom m e von N r. 2, In spek to r der Mili
zen, Chef des k a n t. G eneralstabs, M itglied des R ep rä 
sen tierenden  R a ts . — 4. J e a n  H e n r i  M a r i e ,  gen. 
F ran k , 1810-1898, L andschaftsm aler. — 5. N i c o l a s  
L o u i s  A n d r é ,  1817-1864, B ruder von N r. 4, L an d 
sc h a ftsm a le r .—  L L .—  Galiffe : Not. gén. V II. — SKL.
— France protestante. [A. Ch.j

C. K a n to n  G ra u b ü n d e n . M inisterialengeschlecht
des B istum s Chur m it Sitz in Vico- 
soprano. D er Nam e (de Praepositis, 
d eutsch  auch Propst) ist w ahrsch. 
vom  M eieram te (P raepositus =  Meier 
=  P ropst) abzu leiten . Wappen : ge
spalten  von B lau und  R o t m it einem 
goldenen S tern . U rk . t r i t t  U lrich P. 
1285 zuerst auf. Im  14., 15. und  16. 
Ja h rh . besessen die P . verseli, bischöfl. 
Lehen im  Bergell sowie in S ta lla  (Bi
vio) und  F e tan . M ehrere P. w aren 

Geistliche. — 1. D o m i n i c u s ,  P o d esta t im Bergell 1330.
— 2. R u d o l f ,  V ikar im  Veltlin 1517-1525, 1531-1535, 
t  1539. — 3. C a s p a r ,  P o d esta t zu M orbegno 1603. Drei 
Glieder der Fam ilie  sp ielten in den sogen. B ü ndner
w irren eine bedeu tende  Rolle : — 4. J o n . B a p t . ,  gen. 
Z am bra, 1603 b ü n d n . G esandter zum  span. S ta tth a lte r  
Fuen tes in M ailand, als dieser die nach  ihm  ben an n te  
Spendeste am  Comersee gegen B ünden als A ntw ort 
au f die B ündnisse der G raubündner m it F ran k reich  und 
Venedig begann. Man beschuldigte ihn der P arte inahm e 
für Spanien. A uf dem  S trafgerich t zu Ilanz w urde 
er m it einer Geldbusse b es tra ft. 1618 b rach  der S tu rm  
gegen ihn aufs neue los. Als 70jähriger w urde er vor das 
von den P rä d ik an ten  einberufene S tra fgerich t zu Thusis 
geschleppt, daselbst zum  Tode v e ru rte ilt  und  h inge
rich te t. — 5. F a b i u s ,  auch  span. Parte igänger, w ar einer 
der H au p tan g ek lag ten  anlässlich des S trafgerich tes zu 
D avos, verliess das L and und  versuch te  m ehrm als ge
w altsam e E infälle  in G raubünden . 1620 w ar er Ge
san d ter nach  M ailand, um  die R ü ck ers ta ttu n g  des 
Veitlins zu erreichen. —  6. T h e o d o s i u s  (Dusch) w urde 
auch von T husner S trafgerich t m it einer Geldbusse 
belegt. Provisorischer K om m issar der H errschaft 
Maienfeld 1620. —  E ine Linie der P . liess sich im  M ün
ste rta le  nieder. Ih r e n ts tam m te  —  6. B e n e d i k t ,  * 1848, 
P riester 1871, A b t von D isentis (B. II .)  1888, m it der 
R estau ra tio n  dieses K losters b eau ftrag t, f  13. VI. 1916.
— 7. K a r l ,  B ruder von Nr. 6, * 1840, B enediktiner von 
M uri-Gries, Professor in Sarnen 1869-1907, P rä fek t, 
R ek to r und Subprior 1887, f  2 2 .  II . 1907. — Vergl. 
P . N. Salis : Die Bergeller Vasallengeschlechter. —
C. Mohr : Cod. dipi. — Gesch. von Currätien. — J . Si
m one! : Die hath. Wellgeisüichen. —  A. Schum acher :

; Album Desertinense. — J H G G  1890. [A. v. C.]
P R E Z ,  d e .  Adeliges G eschlecht der S ta d t F re ibu rg , 

das seit dem  12. Ja h rh . e rw ähnt wird und  die H err
schaften  Prez vers N oréaz, Corcelles le Jo  ra t, B renles, 
C harm ey, Ja u n , Corsier, Granges (W allis) u . a. besass. 
In  der Schweiz erlosch es im  17. Ja h rh . Die Prez- 
Crassier. die lange Zeit den französischen Teil des 
Dorfes Grassier besassen, sollen au f die de P . zurück
gehen. Wappen : gete ilt von Gold m it einem  ro ten  
schreitenden Löwen und von Blau. — 1. JEAN, Ju n k e r, 
W o h ltä te r der A btei H au teriv e  1314. —  2. H e n r i ,
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P rio r von S t. Maire 1818. —  3. R i c h a r d ,  R itte r  1329, 
K astlan  von M ontagny 1313, von Vaulruz 1336, G rün
der der K apelle S t. Nicolas, der spä teren  Pfarrk irche 
von R u e ; W ohltä te r der A btei H au t-C rê t u . zahlreicher 
from m er u. w o h ltä tiger A nsta lten , nahm  1345 an  dem 
von H u m b ert I I .,  D auph in  des V iennois, un ternom m enen  
K reuzzug teil, t  im  Mai 1346 au f N egroponte (G riechen
land). — 4. A l b e r t ,  A bt von H au terive  1337-1347. — 
5. J a n n i n ,  K astlan  von Corbières 1392. —  6. A y m o n ,  
M itherr von dann , Vogt von L ausanne 1400-1405, 
K astlan  von G reyerz 1409. —  7. N i c o d ,  Sohn von 
Nr. 6, Vogt von L ausanne 1418-1422. -— 8. A n t o i n e ,  
E nkel von Nr. 6, * ca. 1400, D om herr von L ausanne 
1422, von P u y  (F rankreich) 1428, von S itten  1436, 
G eneralv ikar von L ausanne 1438, Schatzm eister des 
Papstes F e lix ’ V., B ischof ' von A osta  1444-1464, liess 
den K reuzgang der K a th ed ra le  A osta w ieder au f
bauen, t  1464. —  9. F r a n ç o i s ,  Neffe von Nr. 8, * gegen 
1435, P farrer von St. M artin  de Corlcans, Bischof von 
A osta 1464-1511, t  22. v. 1511. — 10. G ui, von Lu try , 
D r. ju r ., D om herr von Genf 1472, von A osta 1474, von 
L ausanne 1482, P fa rre r von Bulle 1490, von L u try  1495, 
K an to r der K a th ed ra le  L ausanne 1498, t  13. v. 1508.
—  11. G u i l l a u m e ,  V etter von Nr. 10, von Corcelles, 
D om herr von L ausanne 1484, P fa rrer von St. Pau l 1501, 
D ekan von V aleria 1504, A rchidiakon von A osta 1512, 
f  1513. — 12. J a c q u e s ,  t  ca. 1515, V e tte r von Nr. 11, 
des R a ts  in L ausanne ; seine G attin  A ndrée Lavelli 
b rach te  ihm  die H errschaft Granges im  W allis in die 
E he m it. — 13. F r a n ç o i s ,  Sohn von Nr. 12, des 
R ats von L ausanne, eifriger F örderer des B urg rech ts
v ertrags von 1526, M itherr von Bex. — 14. C l a u d e ,  
Neffe von Nr. 11, P fa rre r von St. P au l in L ausanne 1513, 
D om herr von L ausanne 1530, Dekan von N euenburg 
1532, R ek to r des Spitals S t. Jean  in L ausanne 1533.
—  15. F r a n ç o i s ,  t  um  1600, Neffe von Nr. 14. Seine 
H errschaft Corcelles w urde 1588 konfisziert, weil er an 
der V erschw örung seines Schwagers Isb ran d  D aux 
teilgenom m en h a tte  ; er lloh nach Savoyen. — Seine 
Neffen J e a n  G a s p a r d  und  F r a n ç o i s  verk au ften  1604- 
1608 ihre G üter in Corsier und Corcelles und zogen sich 
nach Savoyen zurück  ; dies ta t  auch  ein anderer Zweig 
des Geschlechts, das im  17. Ja h rh . die H errschaft 
Grassier besass. —  A. de Foras : Armorial. — G um y : 
Regeste de Hauterive. — F. B ru lh art : La seigneurie 
de Monlagny (in AF  1925). — MDR X X II und X X III .
—  M. R eym ond : Dignitaires de Lausanne. — RHV 
1904. —  Dellion : Diet. IX , X . — Fuchs-R aem y : 
Chronique frib. — La Liberté 1912, Nr. 87. — Les 
descendants des sires de Prez (in AF  1916). — DHV. — 
Helvetia sacra I. —  0 .  M uratore : Un signore del Vaud
alla Crociata di Umberto II (in RHE 1908). — Due :
Hist, de Véglise d’Aoste IV , V. —  ASHF  I I I ,  26, 28, 48.
— D upraz : La cathédrale de Lausanne. — Ch. Gilliard : 
La combourgeoisie de Lausanne. —  S taa tsa rch . F re i
burg . —  S taa tsa rch . W aad t. [J. N. und M. R.]

P R E Z  V E R S  N O R É A Z  (K t. F reiburg . Bez. Saane.
S. G LS). Gem. und Dorf. Wappen : 
geteilt von Gold m it einem  w achsen
den ro ten  Löwen und von Blau. In  P. 
fand m an die H eberreste eines röm i
schen A q uäduk ts, der das Quellwasser 
der Mühle von Prez bis A venticum  
le ite te  ; in La M aison-Rouge w urden 
H eberreste  einer röm ischen B ade
an s ta lt  aufgedeckt. Im  12. Ja h rh . 
gehörte P . zur H errschaft M ontagny ; 
seit dem  13. Ja h rh . b ilde te  es m it den 

ben ach b arten  D örfern eine kleine H errschaft, die zum 
grössten  Teil der Fam ilie de Prez gehörte  ; das 
K loster H au teriv e  erw arb daselbst im L auf der Zeiten 
zahlreiche Besitzungen. E tienne  de Prez und  zwölf 
Bewohner des Dorfes schlossen 1303 m it F re ibu rg  einen 
Frieden, in dem  ihnen Fre ibu rg  eine E n tschäd igung  von 
27 Pfund  für m ehrere Todschläge und  Schäden, die es 
ihnen zugefügt h a tte , bezah lte . A m adeus von Moudon 
erw arb von Ludw ig von Savoyen grosse Besitzungen 
in Prez und Corserey, sowie den Z ehnten von P . Im 
16. und  17. Ja h rh . gehörte die H errschaft der F a 
milie Reyff. 1571 w urden  16 H äuser durch  eine

F euersbrunst zerstö rt ; der Vikar der K irchgem . fand 
dabei den Tod. — Die sehr a lte  P farre i P. w ar sehr 
ausgedehnt, da sie u rsp r. P ., N oréaz, Corserey, Pon- 
th a u x  u. N ieriet les Bois um fasste. Die K o lla tu r gehör
te dem  Bischof von L ausanne ; dieser ink o rp o rie rte  1311 
die K irche P. dem  P rio ra t St. M aire. Vom 16. Ja h rh . 
an  bis 1867 besass die F re ibu rger R egierung die K o lla tu r, 
t r a t  sie dann aber w ieder an  den Bischof ab . 1831 
w urde die K irche neugebaut, 1835 eingew eiht, 1890 
re stau rie rt. N ieriet und  P o n th au x  w urden 1877 von 
der K irchgem . P. ab g e tren n t ; Corserey 1900. T au f
und S terbereg iste r seit 1646, E hereg ister seit 1735. — 
F. B ru lh a rt : La seigneurie de Montagna (in AF  1925).
— J . P . K irsch  : Die ältesten Pfarreien (in FG X X IV ).
— B enzerath  : Die Kirchenpatrone der alten Diözese 
Lausanne (in F G X X ) .—  Derselbe : Catal. des patrons 
(in R HE 1912). — G um y : Reg. de Hauterive. — Rec. dipi. 
Fribourg 11. — MF 147. — Dellion : Diet. IX . —  MDR
2. Serie X I. — ASHF I, 311 ; IV . 37, 100, 195; V I, 282.
— Paul Æ bischer : Sur deux « Bonnes Fontaines » (in 
SA V  X X V II). —  K uenlin  : Diet. I I .  f j . N.]

P R E Z  V E R S  S I V I R I E Z  (K t. F reiburg , Glänebez. 
S. GLS). D orf und Gem. Wappen : g e te ilt von Gold m it 
einem roten w achsenden Löwen, der ein weisses K reuz 
hä lt, und  von Blau. U eberreste  früherer B efestigungs
anlagen zwischen P . und C havannes les F o rts . P . ge
hörte  zur L andvogtei R ue, kirchlich zu Siviriez. Die 
Gem. b au te  1770 eine 111. K reuz-K apelle . E in  V ersuch, 
eine eigene K irchgem . zu gründen , m isslang 1887. 
D ank einer S tiftu n g  der Fam ilie R ichard  b esitz t P . 
schon seit dem  E nde des 18. Ja h rh , eine eigene Schule.
— Dubois : Les armoiries de Prez-vers-Siviriez (in AF  
1915). — K uenlin  : Diet. I I . —  Dellion : Diet. X I . [J .  N.]

P R I C A M .  Fam ilie des K ts. W aad t, die aus B iot 
(Savoyen) s ta m m t und sich 1663 in Sie. Croix (W aad t), 
1814 auch  in Genf e inbürgerte . — É m i l e ,  1844-1919, 
des Gr. R a ts  1898-1913, V erw altungsra t der S ta d t 
Genf 1902-1910. |C. lt.|

P R I E U R .  F am ilien  dieses N am ens kam en seit dem
16. Ja h rh . aus F rankreich  nach Genf, wo sie eine A n
zahl Goldschm iede herv o rb rach ten . — P a u l ,  E m ail
m aler am  dänischen Hofe ca. 1671-1680, leb te auch 
an  ändern  europäischen H öfen. H au p tw erke  : die P o r
trä ts  von F ou q u e t, Ph ilipp  IV ., K arl I I .,  der L ady 
Castlem aine, des K önigs von Polen, C hristians V. u. a. 
Das R osenborgm useum  in K openhagen, das M useum 
von W indsor u . a. besitzen  E m ailm alereien  von ihm .
— SKL. — Lund : Miniaturanelingen... paa Rosenborg 
Slot. —  C. Roch in Nos anciens 1913. |C. R.]

P R  I L L Y  (K t. W aad t, Bez. L ausanne. S. GLS). 
D orf und Gem. Presliacus 976 ; Prillie 1228. P . gehörte  
im  M itte la lter dem  Bischof von L ausanne. Dieser b e 
lehnte d am it die R itte r  von P rilly , ab er 1398 kam  die 
H errsch aft an  die P en th érea , 1480 an die R ussin und 
an  die P rez. François Gimel, früher Vogt von L au
sanne, verein ig te  die versch. Teilrechte in seiner 
H and , und sein Sohn E tienne, ein früherer D om herr, 
fügte noch die R echte  des K apite ls von L ausanne zu P. 
dazu. 1573 ging die H errsch aft an Isb ran d  D aux, den 
sp ä tem  B ürgerm eister, sowie an seinen Neffen Is 
b ran d  de Crousaz über. N ach der V erschw örung des 
Isb rand  D aux übergab B ern 1589 die ganze H errschaft 
seinem  Neffen, der ihn angegeben h a tte . N ach den 
Crousaz kam  P. an  die R osset, die 1729 die H errschaft 
an die S ta d t L ausanne v e rk au ften . Die a lte  K irche 
von P . w ar dem  hl. M artin  gew eiht und  w ar 1228 eine 
P fa rrk irche  ; sie befand  sich m itte n  im Dorf, am  P la tze  
des 1910 e rb au ten  Schulhauses und bestand  bis 1765. 
D am als w urde an  ih rem  jetz igen  S tan d o rt eine andere  
Kirche geb au t ; bei dieser G elegenheit fand m an Spu
ren aus der R öm erzeit, u. a. S ta tu en . T aufreg ister seit 
1589, E hereg iste r seit 1595, S terbereg ister seit 1729.
— DHV. [M. R.]

P R I M A V E S l .  Fam ilie  von Lugano und B alerna
(Tessin). Sie s tam m t aus Pognana  (Comersee) und  liess 
sich E nde des 18. J a h rh . in L ugano, zu u n b ek an n te r 
Zeit in B alerna n ieder. Wappen : in Blau ein geschw eifter 
goldener Sparren , belegt m it einem senkrech t gestellten 
weissen Pfeil u. zwei gekreuzten  goldenen Szeptern . —
1. A n d r e a ,  von Lugano, * 1850, t  10. v iu .  1911, D r.
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th eo l. et phil., P rie ste r 1873, P fa rre r von Pazzalino, 
verw alte te  die Diözese Lugano nach  dem  Tod des 

Mgr. Molo (1904) ; bischöfl. Delegier
te r  1904-1906, D om herr und  D ekan 
der K a th ed ra le  Lugano. —  2. A n t o 
n i o ,  von B alerna, * 21. n .  1857 in 
M aastrich t, t  23. x i.  1915 in Balerna, 
A nw alt, S ek re tä r und  R ed ak teu r des 
Grossen R a ts  1878-1884, S ta a ts ra t  
1884-1885, M itglied des Gr. R a ts  1885- 
1889 (P räsid en t 1885), des V erfas
sungsrats 1891, U n tersuchungsrich ter 
1888-1895, M itglied des K an tonsge

rich ts 1895 bis zu seinem  Tode. —  AHS  1914. —  S. 
D o tta  : I Ticinesi. [C .  T . ]

P R I N .  f  Fam ilie der S ta d t F re ibu rg , die E nde des
15. Ja h rh . ins p riv ileg ierte  B ü rgerrech t aufgenom m en 
w urde. Wappen : in W eiss zwei g rüngestie lte  ro te  /E h
ren au f g rünem  D reiberg. —  F r a n z ,  H eim licher 1539, 
1550. —  E ine gleichnam ige, aus T in te rin  stam m ende 
Fam ilie  erlang te  das B ürgerrech t von É pendes, wo sie 
noch b lü h t. —  S taa tsa rch . F re ibu rg . —  LL. [G. Cx.] 

P R I N C E .  Fam ilie  von S t. Blaise (N euenburg). Zwei 
Zweige b lü h ten  im  16. Ja h rh . ; der eine s tam m te  von 
Jean n ero d  B renier oder B rün ier alias Prince ab ; der 
andere  von V uillem in B renier, der E nde des 14. Ja h rh . 
leb te . Sehr w ahrsch . w aren Jean n ero d  u . V uillem in B rü 
der und  Söhne des 1368 erw ähn ten  Perrod  Brenier.

Zweig des Jeannerod. E r  stam m te  ab v. J a n n i n ,  B a
sta rd  des A m adeus, H errn  v . N euenburg  ( t  1287) u . er
losch im  16. Ja h rh . m it A usnahm e einer Nebenlinie der 
Prince d it La H ire, die noch bis ins 18. Ja h rh . b lüh te .

Prince dit La Hire. J E A N  P I E R R E ,  * 20. X I I .  1665, in 
S t. Blaise, G ren ad ie rh au p tm an n  in französischen D ien
sten  1693, O berst 1713, B rigadier 1721, bei der B ela
g erung  von P hilipsburg  1734 verw undet, f  21. Aug. gl. 
J .  in Speier. Marie de N em ours h a tte  ihn 1695 geadelt, 
wie auch  seinen B ruder I s a a c ,  ebenfalls H au p tm an n  in 
französischen D iensten . Wappen : in B lau ein weisses, 
senkrech t gestelltes Schw ert, d a rü b er ein goldenes 

M ühleisen. —  AHS  1899, 55. — May : 
Hist, militaire V I .—  Biogr. neuch. I I .

Zweig des Vuillemin : die heutige 
Fam ilie P . m it dem  Zweige Prince dit 
C lottu . Wappen : in R ot eine goldene 
A rm brust ü b er grünem  D reiberg, be
seite t von zwei goldenen S ternen . —
1. C h a r l e s  D a n i e l .  1689-1762, P fa r
rer in Les P o n ts  1718-1739, in  La Sa- 
gne von 1739 an , m ach te  1759 die 
« Classe » der P fa rre r au f die von P fa r

rer P e titp ie rre  (s. d.) in Les P o n ts  v e rkünd ig te  D ok trin  
der N ich t-E w igkeit der H öllenstrafen  aufm erksam . —

2. C h a r l e s ,  * 16. v m . 
1808 in La Ch. de Fonds, 
t  17. IV .  1869 in N euen
burg , L ehrer am  Collège 
N euenburg 1829, Profes
sor der Philosophie an  der 
Akademie 1841-1848,dann 
Professor der L ite ra tu r 
und  der Philosophie an den 
A udito ires, H ellenist, Ver
fasser Von Études critiques 
et exégétiques sur les Per
ses d’Eschyle (1868) ; Dr. 
h. c. von F re ibu rg  i. Br. 
— V ictor H u m b ert : Ch. 
Prince (in MN  1888). — 
P h . G odet : Souvenirs de 
jeunesse. —  3. E r n e s t ,  
* 15. x i .  1857 in N euen
burg , A rch itek t, schuf m it 
ändern  die P läne fü r zahl
reiche öffentliche G ebäu
de, besonders fü r die Post 
in N euenburg  und  fü r das 

B undesgerich tsgebäude in M ontrepos. —  SKL.  [L.  M.] 
P R I V A T .  Fam ilie  von Nîmes (F rankreich), die sich 

1714 in Genf ein bürg  erte . —  1. E u g è n e ,  1857-1921,

A nw alt, Mitglied des Gr. R a ts  1884 bis zu seinem  Tode, 
Verfasser eines Répertoire des lois fédérales et cantonales 
en vigueur dans le canton de Genève. —  2. R a o u l ,  
* 1880, R e d ak teu r am  Journal de Genève, Verfasser 
h istorischer und hum oristischer Schriften  : Ziquet
député. —  3. É dm o n d , * 1889, R e d ak teu r am  Travail, 
Dr. ès le ttre s , P r iv a td o zen t an  der U n iv ersitä t G enf 1911,
—  Das SKL  e rw ähn t Ami E lis é e ,  1831-1885, G raveur 
u nd  M aler. —  Diese Fam ilie  h a t  in Genf ein P riv a te r
z ieh u n g sin stitu t gegründet, das schon seit einem  Ja h rh . 
b esteh t. |C. R.)

P R O ,  a  (da P rato). G eschlecht aus P ra to  (L evan ti
na), das sich 1513 im  K t.
Uri einbürgerte  u . d o rt u. 
im  Tessin erloschen ist.
Wappen : in B lau zwei au f
rech te  weisse W indhunde, 
die eine goldene B ourbo
nenlilie h a lten . —  1. A n 
to n io  da P ro , N o tar, 1478 
einer der drei H au p tleu te  
der L evan tina  und  desB le- 
n io ta ls, die m it ca. 500 
M ann ins G ebiet von Bel
linzona e in fie len .— [C. T.]
— 2. J akob a  P ro , B ürger 
in U ri Mai 1513, Gross
weibel von Beilenz 1522- 
1533, L andvog t in B aden 
1541, K äm m erer F ra n z ’ I. 
von F ran k reich  1544 und 
im gl. J .  geadelt, v. K arl
V. 1546. b au te  1556-1558 Poter a Pro.
das Schloss Seedorf. —  3. Nach einem Oelgemälde, 
P e t e r , Sohn von Nr. 2,
V ogtschreiber von Lugano 1542, O berst in französischen 
D iensten , erw arb 1580 in Locarno die sog. Casa di 
ferro ; L an d am m an n  in U ri 1567-1569, 1575-1577, 
t  19. X I .  1585. E r erhob 1578 den grössten  Teil seiner 
B esitzungen zu einem  F ideikom m iss. —  4. J a k o b ,  
Sohn von N r. 3, L andesfähnrich , f  1588. — L iebenau 
im Hist. Nbl. von Uri 1903. —  Bürgerhaus in Uri. — 
LL. —  G. M uheim  : Die hervorragenden Werke der 
Wohltätigkeit im Kt. Uri. — G/r. 66, p. 116. —  Urner 
Wochenblatt 1890, Nr. 14-18. —  AHS  1914. — BStor. 
1879, 1881, 1903 u . 1907. — G. Sim ona : Note di arte 
antica. — QS G X V I. — AS I. —  MA GZ 55. — 11 
Dovere, 1 6 .1 . 1928. [E. w .]

P R O B S T ,  Fam ilien  der K te . B asel-S tad t, Baselland
u. B ern.

A. K a n to n  B a s e l-S ta d t .  I . J o h a n n  P ro b s t, Sechser 
zum  Schlüssel 1528 und Seckeim eister. 
Wappen : in  Silber eine dreitü rm ige 
ro te  B urg. —  I I .  Von H olderbank  
(Solothurn) stam m ende, 1838 in Basel 
eingebürgerte  Fam ilie. —  1. J a k o b , 
1848-1910, P fa rrer, zuerst an  der 
deu tschen  Gem. in Genf 1872-1874, 
in Rüm lingen 1874-1878, Sissach 1878- 
1885, H orgen 1885-1902, wo er den 
ersten  christlich-sozialen A rbe ite rv er
ein der Schweiz und ein evang. 

T ö ch te rin s titu t g rü ndete , zu le tz t bei S t. P e te r  in Basel
1902-1910. U eber die Grenzen der H e im at h inaus w ar 
P . b ek an n t als M itglied des Schweiz. Z en tralkom itees 
fü r die Sonntagsfeier (« der S onn tagsp robst ») und  als 
volkstüm licher S chriftste ller im  Neuen Schweizer Ka
lender und  in der Volksstimme von Baselland. Seine Ge
d ichte erschienen nach  seinem  Tode u n te r  dem  T itel 
Aus dem Wanderbüchlein eines alten Burschen (1912). —
2. E m a n u e l , * 3. x i .  1849, B ruder von N r. 1, D r. phil., 
G ym nasiallehrer in Basel, P rä s id en t der eidg. M aturi
tätskom m ission , G ründer der Vereinigung « Zwischen 
L icht » fü r das W ohl der Soldaten  u n d  ih rer Fam ilien , 
t  10. i. 1929. —  NZZ 1929, Nr. 79. —  S taa tsa rch iv  
B asel-S tad t. — BJ  1912. —  SZGL. [P. R»J

I I I .  E iner ändern , 1885 aus Mümliswil (Solothurn) 
e ingebürgerten  Fam ilie gehört an  —  3. E u g e n , * 14. x i i . 
1873 in Basel, A rch itek t in Zürich, G ründer und  P rä s i
dent. der Schweizer. Vereinigung zur E rh a ltu n g  der

x_7

C h a r l e s  P r i n c e .  
N a c h  e i n e r  A q u a f o r t a  

v o n  M .  G i r a r  d e  t.
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Burgen und R uinen , verd ien t um  die W iederherstellung 
zah lreicher Schlösser und  Burgen der Schweiz (Schloss 
Misox, Sargans, B urg Y bergbei W attw il, Schloss Schwyz 
in  Bellinzona, D ornacherschloss, Um - und  N eubau des 
Schlosses M arschlins usw .), des U m baus des H auses an 
der T reib und  des A usbaus der S ta tio n  E ism eer. V er
fasser von A ufsätzen über A rch itek tu r und  D enkm al
pflege u n d  einer A rbeit über Das Bauernhaus in der 
Schweiz. —  SZGL. —  SKL.  [ P .  R o . ]

B. K a n to n  B a se lla n d . — JAKOB, von Reigoldswil,
* 17. v i li .  1880, B ildhauer in Basel, schuf u . a. ein 
M arm orbrustb ild  von Prof. llagenbach-B ischoff (Ber- 
noullianum ) und 1923 im  A ufträge des s taatlichen  
K u n stk red its  die « W eibliche F igu r » au f der S teinen
schanze. —  SKL , Suppl. [ P .  R o . ]

C. K a n to n  B e rn . A lte Fam ilien dieses N am ens sind 
in  m ehreren  Gem. des A m tsbez. E rlach , in  B ern (seit 
1865), sowie in N eu en stad t, Gerzensee, L angnau , 
L ützelflüh  und  Sum iswald verhungert. —  1. J a k o b ,  
v . Ins, 1769- 15. Vii. 1844, D is tr ik ts s ta tth a lte r  1798, 
des Gr. R a ts  1803-1831, R e g .-S ta tth a lte r  bis 1838. — 
Fricdli : Bärndütsch IV , 139. —  2. E m i l ,  von F in s te r
hennen , A rch itek t und  U n te rn eh m er in Bern, 1828-
23. v ii. 1904, B ürger von B ern 1865, des Gr. R a ts  1882 
bis zu seinem  Tode, G em einderat von B ern 1879, be 
teilig te  sich an  der R enovierung des B erner M ünsters.
— SB 44-58. —  Schweiz. Baublatt 23, 154. —  SKL.  — 
[H. T.] —  3. M o r i t z ,  Ingenieur, von Ins, * 10. v m . 
1838, Chef der B rü ck en b au w erk stä tte  G. O tt und Cie. 
in Bern 1868-1883, T eilhaber der Fa. P ., C happuis und  
W olf in  B ern und  N idau 1884-1905, b ek an n te r K on
s tru k te u r  eiserner B ogenbrücken von grosser S pann
weite, erbau te  u. a. die grossen eisernen S trassenbrücken  
über den Jav roz-T obel bei G harm ey (Freiburg) 1878- 
1880, über das Schw arzw asser bei Schw arzenburg (Bern) 
1881-1882, und  die K irchenfeldbrücke in  Bern 1882- 
1883. Dr. phil. h . c. der U n iv e rsitä t Zürich 1905, Ge
m ein d era t und S ta d tra t  in Bern 1883-1894, f  '18. v. 
1916. —  SB 1916, p .  262. — [ E .  P . ]  —  4. W i l h e l m ,  
1 8 4 6 -1 . iv . 1923, R e g .-S ta tth a lte r  von L angnau  1886, 
M itgründer von A ltersasylen  und  anderer gem einnützi
ge r A n sta lten . — Emmenthaler Blatt, 5. IV . 1923. —
5. P a u l ,  von L angnau , 1852 - 1 3 .1 . 1927, folgte seinem  
V ater F r i e d r i c h  (f 1889) in der L eitung  der K äseex
p o rtfirm a  P. in L angnau , die seit A nfang des 19. Ja h rh . 
eine grosse B edeutung  erlang te  ; G em eindepräsident 
von L angnau , G rossrat 1900-1910. —  Vergl. Emmen
thaler Blatt, 15. i. 1927. —  6. E d m u n d ,  v . N euen
s tad t,*  1854, In fan te rieo b ers t, Förderer des S chützen
wesens. [H. T.]

P R O B S T A T T  (auch B r o b s t a d t ) .  Im  M annesstam m  
f  L uzerner B ürgerfam ilie, eingew andert aus W eilheim  
in  B ayern . C h r i s t o p h ,  K ürschner, B ürger seit 1556. — 
1. Ni KLAUS, * 1603, Ènkel des Vorgen., Goldschm ied, 
G ründer der Pap ierm ühle  in H orw  1635, H andelsm ann  
und T uchm acher, w urde als einer der H au p tfü h re r 
im sog. B urgerhandel von 1652 in con tum . zum  Tode 
v e ru rte ilt. —  2. W l L I - I E L M , *  1603, Zw illingsbruder 
von N r. 1, K ürschner, M itbesitzer der Pap ierm ühle. 
W egen T eilnahm e am  B urgerhandel w urde ihm  die 
Zunge gesch litzt ; n achher w urde er au f 10 Ja h re  in 
venetian ische K riegsdienste v e rb an n t. —  3 .  B e r i n g a r ,
* 1639, Sohn von Nr. 2, m alte  das Bild der Villm erger- 
schlacht im  R egierungsgebäude. —  4. J o h a n n  H e i n 
r i c h ,  * 1631 oder 1632, G lasm aler, tä tig  zwischen 1645 
und 1665. —  5. J o h a n n  J a k o b ,  * 1632, Sohn von N r. 1, 
G oldschm ied. —  6. F r a n z  N i k l a u s ,  * 1659, Neffe von 
Nr. 1-2, Goldschm ied, nachw eisbar 1680-1710. —  SKL.
— Segesser : Rechts gesch. I I I .  — Pfyffer : Gesch. des 
Kts. Luzern I. —  R. B laser : Gesch. der Papiermühle 
Horw. —  F. B laser : Les Hautt. [ R .  B l a s e r . ]

P R O C H A S K A ,  A u g u s t ,  von Zürich, * 1 8 7 2 ,  Dr. 
m ed. 1 8 9 7 ,  P riv a td o z . fü r innere Medizin an der U ni
v e rsitä t Z ürich 1 9 0 1 - 1 9 0 8 ,  P . D. und D irek to r der 
Poliklinik fü r physikalische H eilm ethoden 1 9 1 7 - 1 9 1 8 ,  
Verfasser zahlreicher A ufsätze in Fachze itsch riften . — 
[D . F . ]  —  E m i l ,  M aler und  Zeichenlehrer, * 1 8 7 4  in 
Bern, von H ostom iz (Böhm en), B ürger von B rem garten  
se it 1 8 9 1 .  —  SKL. [ H .  T . ]

P R O D H O M .  W aad tlän d er Fam ilie von Bursins

(1543), Genollier, M ontherod und A ubonne. — A r t h u r ,  
* 25. II. 1871, G eom eter in L ausanne, G rossrat 1901- 
1917, R e g .-S ta tth a lte r  von L ausanne  1918. [M. It.]

P R O D U I T .  Seit dem 14 Ja h rh . b ek an n te  W alliser 
Fam ilie, die jedenfalls aus dem gleichnam igen Dorfe 
s tam m t. — J o s e p h  F r a n ç o i s ,  von L ey tron , Dr. theol., 
D om herr von S itten  1750, P ro k u ra to r, f  1779. [Ta.]

P R O E S S E L ,  M a r c ,  * i860, s ta m m t aus einer b ra u n 
schweigischen Fam ilie, die sich 1867 in Genf ein
bü rg erte , K upferstecher und Zeichner, im  SKL. [C. R.] 

P R O G E N S  (K t. F reiburg , Bez. V ivisbach. S. GLS). 
Gem. und Pfarrdorf. Progin 1324 ; Prougens 1555. Der 
N am e soll vom  L atein ischen Probius kom m en. Urge- 
schichtliche F unde . P . schein t schon im  13. Ja h rh . zur 
H errschaft Oron gehört zu haben . Im  G eltstag  des G ra
fen Michael von Greyerz 1555 w urde es freiburgisch und  
kam  zur L andvogtei R u e ; 1798-1830 gehörte es zum  Bez. 
Rue, 1830-1848 zum  Bez. Châtel St. Denis, se ither zum 
V ivisbachbezirk. P . s tan d  u n te r  dem  L an d rech t der 
W aad t. Das D orf w urde b ek an n t durch  die au f seinem 
B oden errich te te  G lashü tte  von Semsales und  durch 
A usbeutung  einer K ohlengrube. Die G lashü tte  erfreute 
sich das ganze 19. Ja h rh . h indurch  und  in den ersten 
Ja h ren  des 20. Ja h rh . einer gewissen B lüte. — K irchlich 
g ehörte  P . zu S t. M artin . E ine im 17. Ja h rh . e rbau te  
K apelle w urde 1797 zur K aplanei erhoben ; 1888 w urde 
die P farre i e rrich te t m it der 1842-1845 erstellten  K a
pelle als P farrk irche . —  J .  S tadelm ann  : Études de to
ponymie romande (in ASHF  V II). —  H. Jaccard  : 
Essai de toponymie (in MDR V II). —  P. /E bischer : 
Origine des noms de famille, 29. —  ASHF  V I. 359. — 
K uenlin : Diet. —  Dellion : Diet. IX . — A rt. B r é m o n d  
und  S e m s a l e s .  —  S taa tsa rch . F reiburg . [Cr. Cx.] 

P R O G E R O .  Siehe G u d o .
P R O G I N ,  d e  P R O G I N .  Fam ilien  des K ts. F rei

burg, die ih ren  N am en vom  Dorf Progens her führen . 
Die ä lte sten  kom m en schon im 14. Ja h rh . in V aulruz, 
R om ont und Fre ibu rg  vor, sowie in Vu ad eus anfangs 
des 16. Ja h rh . —  J e a n ,  B ürger von F re ibu rg  1396, 
N otar, begle ite te  1417 den P a p s t M artin  V. von F re i
burg  nach  Genf. Aus V aulruz stam m te  —  L é o n ,  * in 
Bulle 19. v . 1886, Flieger, F lu g p la tzk o m m an d an t von 
Thun 1918, tö tlich  v e ru ng lück t am  F lug tag  in Menzis- 
wil 21. X I.  1920.

Die f  Freibu rger Patriz ierlin ie  stam m te  ebenfalls 
aus V aulruz. Wappen : in Blau eine 
goldene H ausm arke au f grünem  D rei
berg, bese ite t von 2 goldenen S ternen 
(V ariante  2 Rosen) und üb erh ö h t 
von einer goldenen Lilie (S tern). —
1. R o d o l p h e ,  von V aulruz, N o tar, 
erh ie lt 1573 das priv ilegierte  B ürger
rech t von F reiburg . H eim licher 1607, 
schenkte  1609 den K apuzinern  von 
Fre ibu rg  das L and zum  B au ihres 
.K losters, f  1612. — 2. S i m o n ,  Sohn 

von Nr. 1, Verfasser late in ischer Verse ; des R a ts  der 
Sechzig 1604, f  1606. — 3. N i c o l a s ,  Sohn von N r. 1, 
Grossweibel 1603-1605, L andvog t von O rbe-Échallens 
1605-1610, des K l. R a ts  1616, H au p tm an n  im  Dienste 
Genuas 1616-1621, R itte r  1622, f  Ja n . 1624. — 4. J e a n ,  
Sohn von N r. 1, 1584-1630, L andvogt von P o n t-F a rv a - 
g ny  1626-1630, k am  1627 ins P a triz ia t. — 5. J e a n  
R o d o l p h e ,  im  P a tr iz ia t 1627, B auherr 1628-1632, 
H eim licher 1629, 1640, V enner des A uvierte ls 1632- 
1634, L andvog t von Corbières 1634-1640, des K l. R ats 
1642, B ürgerm eister 1643-1646, G eneralkom m issär 
1649-1658, S ta tth a lte r  des Schultheissen 1665, f  1670, 
erhielt um  1660 vom  Bischof die E rlaubn is, in seinem  
H ause im  A uviertel zu E h ren  der hl. Ju n g frau  eine 
Kapelle zu errich ten  und die Messe lesen zu lassen. 
Diese B etkapelle  w urde sp ä ter ein bis E nde des 19. 
Ja h rh . sehr b esuch ter W allfah rtso rt und b ra n n te  1906 
ab. —  6. J o s t  I g n a c e ,  Sohn von N r. 5, N otar, L andvog t 
von Ja u n  1698-1703, des K l. R a ts  1708, t  Li. IV. 1717. 
—  7. J e a n  J a c q u e s  B r u n o ,  E nkel von Nr. 5, L andvog t 
des Sensegebiets 1737-1746, von P o n t-F a rv ag n y  1748- 
1753, B auherr 1757-1762, t  5. VI. 1763. —  8. S i m o n  
T o b i e ,  B ruder von Nr. 7, * um  1684, C horherr von 
S t. N ikolaus 1725, aposto lischer P ro to n o tar, b au te  die
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sog. Prog in-K apelle  w ieder au f und  errich te te  1/60 
zu G unsten  der Fam ilie  P . eine auch  das C om bes-Gut 
(Belfaux) um fassende S tiftung , die beim  A ussterben 
der Fam ilie dem  K ap ite l von S t. N ikolaus anheim fallen 
sollte. —  9. F ra n ç o is  A n to in e ,  Neffe von N r. 7 und 8, 
Schultheiss von M urten  1775-1780, W aisenvogt 1787, 
V enner des A uviertels 1790-1793, H eim licher 1796, 
G rossrat 1814, f  14. m .  1818. — 10. J e a n  B a p t i s te ,  
Sohn von N r. 9, P fa rre r von Sales (Greyerz) 1810-1841, 
E hren -G eneralv ikar der Diözese L ausanne, f  12. II. 
1858 in  F re ibu rg . M it seinem  B ruder M a rc  Ig n a c e , 
t 1862, erlosch die Fam ilie ; die S tiftu n g  Progin  ging 
an das K ap ite l S t. N ikolaus über. — LL. — LLH.
—  Fuchs-R aem y : Chron. frib. — ASHF  I I ,  182. — 
G um y : Regeste d’Hauterive. —  R aem y : Livre d’Or. — 
A. B üchi : Freiburger Studenten (in FG X IV ). — P . Æ - 
b ischer : Origine des noms de famille, 29. —  A. W eitzel : 
Répertoire (in ASHF  X). —  K uenlin  : Diet. 1, 318, 324.
— Dellion : Diet. V I, 345, 483 ; X I, 99. — Le Chroni
queur 1858, N r. 20, 23, 25, 27. — La Liberté 1907, 
Nr. 45. —  Freib. Nachrichten 1907, N r. 7. — Rev. des 
fam. 1920, p . 389. — Étr. frib. 1922. — S taa tsa rch . 
F reiburg .

II .  P . von V aulruz und V uadens Hessen sich Ende 
des 16. und  anfangs des 17. Ja h rh . in der sog. allen 
L andschaft F reiburgs n ieder ; au f sie gehen die B ürger
fam ilien P . von Courtion, Misery, Léchelles u . a. zu
rück. — M a u r ic e , von Misery und Léchelles, E h ren 
bürger von N e in  vue, Sem inarlehrer in H au teriv e  1873- 
1876, V orsteher der Sekundarschule von Bulle 1876- 
1881, In sp ek to r der P rim arschulen  im G reyerzbezirk 
1881-1892, der Sekundär- und  B ezirksschulen des 
K an to n s 1892, Grossrat: 1892-1901, 1906-1909, M itar
beite r am  Bull, pédagogique, M itarbeiter, dann R edak to r 
des Fribourgeois ; F ü h re r der P a rte i der Fribourgeoisis- . 
tes im  G reyerzerland, die sich 1906 der konservativen  
Partei anschloss, t  2. v i. 1909. — Dellion : Diet. IV . — 
Freib. Zeitung 1871, N r. 22. — Le Cosmopolite 1906, 
N r. 13. —  La Liberté 1909, Nr. 125-128 ; 1910, N r. 115.
—  Le Fribourgeois 1909, N r. 83-86. —  S taatsa rch .
F reiburg . [G. Corpataux.]

P R O M A S E N S  (K t. F re ibu rg , Bez. Glane. S. GLS).
Gem. und  P farrei. Promesens und 
Promaisens im  12. Ja h rh . ; Parme- 
sens 1251 ; Pormasens 1403 — bei
der Sippe eines Promas. Wappen : in \
R o t ein m it silbernem  Schlüssel ge- : 
k reuztes silbernes Schw ert, üb erh ö h t 
von einem  goldenen R ad . U eberreste 
röm ischer B auten  ; Ziegel, B leiröhren, 
M ünzen von  A drian  und  A ntonius 
usw . Die R öm erstrasse V ivis-A venti- 
cum  ging bei P . vorbei. P . gehörte  zur 

H errschaft R ue. 1345 bestan d  d o rt ein Siechenhaus. 
Das D orf kam  1536 an F re ibu rg  und  zur Vogtei, sp ä ter 
(bis 1848) zum  Bez. R ue ; 1848 kam  es zum  Glanebezirk. 
P . s tan d  u n te r  dem L an d rech t der W aad t. Die Herzoge 
von Savoyen, der B aron der W aad t, das P r io ra t R i
paille (Savoyen), die A btei P ian terei u . a. w aren in 
P . z insberech tig t. G em eindesatzungen von 1569. 1864 
s tifte te  Je a n  Pache die A rm enren te  der P farrei P ., 
in die sein gesam ter N achlass m it der B estim m ung floss, 
für die A rm en der P farre i ein A rbe itshaus zu erstellen. 
Von der a lten  P farre i P . löste sich 1638 R ue ab . Die 
K o lla tu r gehörte bis zur R eform ation  dem Bischof von 
L ausanne, dann bis 1592 dem S taa te  F reiburg , bis ca. 
1622/1638 den  A ugustinern  von F reiburg , dann  wieder 
dem S taa te , um  1867 neuerdings an den Bischof von 
L ausanne zu fallen. Die K irche w ird 1180 e rw ähn t ; 
die E inw eihung des heutigen G ebäudes erfolgte 1872. 
T aufreg iste r seit 1580. — S tadelm ann  : Études de topo
nymie (in ASHF  V II). — H . Jacca rd  : Essai de topo
nymie (in MDR, 2. Serie, V II). — F . de Saussure : Le 
nom de la ville d’Oron (in ASG  1920). — MF I I , 
330. — J .  P . K irsch : Die ältesten Pfarrkirchen (in 
FG X X IV ). — J .  G rem aud : Liber donationum d’Haute
rive (in ASHF  VI). — K uenlin  : Diet. — F r . D u
crest : La visite des églises en 1416 (in MDR, 2. Serie, 
X I). — Dellion : Dictionnaire IX . — B enzerath  : Die 
Kirchenpatrone. — Derselbe : Statistique des saints pa

trons (in RUE V I). —  Sem. c.athol. 1927, p . 167. — 
S taa tsa rch iv  F reiburg . — F . S tähelin  : Die Schweiz in 
römischer Zeit. [ R æ m  y .]

P R O M E N T H O U X  (K t. W aad t, Bez. N y on, Gem. 
P rang ins. S. GLS). Promenthoux 1184. W eiler, der 
früher grössere B edeutung  besass. D ort gab es schon 
1184 eine P fa rrk irche , die der Reihe nach  dem  K loster 
St. Oyend (1184), dem  K ap ite l von L ausanne (1236)

! und  dem  Bischof von Genf gehörte . P . u n te rs ta n d  d irek t 
dem Schloss Ny on und  gab seinen N am en einer adeligen 
Fam ilie des 13. und 14. Ja h rh . E ine von A ndré Cruze ins 

I Leben gerufene B uchdruckerei bestand  E nde des
15. Ja h rh . ; sie w urde sp ä te r  nach  Genf verlegt. — 
D H V .  [M .  R . )

P R O M O N T O G N O  (K t. G raubünden , Bez. M aloja, 
Kreis Bergoli. S .GLS).  F rak tion  der Gem. B ondo (s. d.,
sowie A rt. B e r c e l i ,  u n d  C a s t e l m u r ) .  [ b .  m . ' |

P R O N  1ER.  Fam ilie von Lille (F rankreich), die 1790 
in das H a b ita n ten re ch t von Genf aufgenom m en w urde. 
— 1. C é s a r ,  1831-1873, P fa rrer, Professor an  der École 
de théologie libre 1860. — 2. H e n r i ,  1860-1922, Sohn 
von N r. 1, R ed ak to r der Coopération, P ionier des K on
sum genossenschaftsw esens. — Vergl. H ey er : Église 
de Genève. [ C .  R.]

P R O N U N C I A M E N T O  nen n t m an  die politischen 
Ereignisse im  Kt.. Tessin im  F eb ru a r 1855. W egen der 
U nzufriedenheit des Volkes m it der rad ika len  Regierung- 
und des durch die österreichische B lockade von 1853-
1855 ve ru rsach ten  E lends m ach te  ein Teil der rad ikalen  
P a rte i m it den K onserva tiven  gem einsam e Sache und 
bildete  die sog. Fusionisten-Parlei, deren Organe der 
Patriota in Faido, die Unione del Popolo und der hum o
ristische Popolino in Lugano w aren. Die N a tio n a lra ts
w ahlen vom  O ktober 1854 h a tte n  der P a rte i der Fu- 
sionisten eine grosse M ehrheit verschafft, aber u n te r  
dem  V erw ände der von den R adikalen  in  Giubiasco und 
Agno veru rsach ten  U nruhen  kassierte  die B undes
versam m lung am  21. x i l.  1854 die W ahl der tessinischen 
A bgeordneten . Dieser Beschluss en tfach te  die p o liti
schen Leidenschaften  noch m ehr. Am 20. II. 1855 d ran 
gen einige R adikale  in das von den K onservativen  
besuch te  K affeehaus A gostine tti in Locarno ; es en t
spann  sich ein H andgem enge, in  welchem  der F ü h re r 
der Schar, F rancesco Degiorgi, den Tod fand . Das 
trau rige  E reignis, dessen eigentlicher U rheber nie b e 
k a n n t w urde, gab das Zeichen zu einem  von der re 
gierenden P a rte i organisierten  A uflauf. E ine V ersam m 
lung von 500 M ann in B ellinzona e rn ann te  am  23. Febr. 
einen W ohlfahrtsausschuss, welcher der gesetzlichen 
R egierung beigegeben w urde und  alle Gewalt au sü b te . 
U n te r dem  Befehl des O bersten L uvini stehende B an 
den durchzogen den ganzen K an to n , v e rü b ten  allerlei 
G ew altta ten  u n d  v e rh afte ten  eine A nzahl Fusion isten- 
führer. Die L evan tina  w urde bis zum  5. März von 500 
M ann u n te r  P ag n am en ta  und  Pedrazzi bese tz t. Am 
25. F ebr. v e rb ran n te  m an  die D ruckereien der Unione 
del Popolo und des Popolino in Lugano ; am  27. k am  die 
B uchdruckerei Gottardo in Faido, der Verlag des Pa
triota, an die Reihe. D er eidg. K om m issär Bourgeois- 
D oxat t a t  n ich ts zur U n te rd rü ck u n g  der U nruhen . Der 
au f den 28. F ebr. einberufene Grosse R a t n ah m  eine 
V erfassungsänderung vor, die zum  Schein einer Volks
abstim m ung  u n te rb re ite t und  am  4. März angenom m en 
w urde. Am  11. März fanden  die G rossrats- und N a tional
ra tsw ahlen  s ta t t  und ergaben eine M ehrheit fü r die 
R egierungspartei. N ach der E rm ordung  Degiorgis waren 
27 Fusionisten  ins Gefängnis geworfen w orden. Am 6. I I I .
1856 v eru rte ilte  sie das Polizeigericht von Locarno 
zu verschiedenen S trafen , aber am  30. A pril hob das 
K an tonsgerich t dieses U rte il au f und sprach  die 27 Ge
fangenen frei. —  Das P . h a tte  neben der V erfassungsre
vision eine V erschärfung der antireligiösen P o litik  im 
Tessin zur Folge. —  A. C attaneo : I Leponti. — 
Schweizer Presse 1855.—  P. Esseiva : Fribourg, la Suisse 
et le Sonderbund. —  G. Marioni : Storia ticinese. — G. 
A nastasi : Cenni storici sulla stampa dei giornali nel
C. Ticino. —  Il Processo Degiorgi. [C. T r e z z i n i J

P R O P O R T I O N A L W A H L .  Dieses V erfahren h a t 
zuerst in einigen K an tonen  fü r die Grossen R ä te  E ingang  
gefunden und  ist 1918 auch  fü r die N ationalra tsw ah len
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e ingeführt worden. Die früheste  A nregung der Pr. 
w urde 1842 von ihrem  eigentlichen U rheber V ictor 
C onsidérant in Genf gem acht. 1865 bildete sich eine 
A ssociation réform iste zugunsten  der Pr. m it E rnest 
Naville an  der Spitze. E rs t 1892 erfolgte jedoch die 
E in führung  durch  V erfassungsänderung (A usführungs
gesetze von 1906, 1908, 1909). Neue V erfassungsbe
stim m ungen erforderten  die w eiteren Gesetze von 1913. 
—- Die ersten  Pr.-G esetze des K ts. Tessin d a tie ren  von 
1890 u n d  1891. F rü hzeitig  w urde d o rt das Prinzip  auch 
für die W ahl u n terg eo rd n ete r B ehörden angew endet. — 
ln Neuenburg sind C antagrcl und Philipp in  (1858), 
sowie Ja c o tte t  (1868) fü r die P r. e ingetre ten  ; der do r
tige W ahlreform verein  w urde 1869 gegründet. E r h a t 
den  Gesetzen von 1891 und  1894 den Boden v orbere ite t.
— Freiburg nah m  die P r. fü r die G eneralräte  1894 an.
— Zugs erstes P r.-G esetz s tam m t aus dem  Ja h re  1894 
(Erlasse 1894, 1896, 1902). — In  Solothurn fand die 
P r. 1895 E ingang. — Die S ta d t Bern en tschied  sich 
bereits 1894 fü r die P r. des S ta d tra tes , wogegen die 
P r. des Grossen R a tes  1896 und  1897 m it grossem  Mehr 
abgelehnt, aber 1920 endlich angenom m en w urde. — 
Schwyz vollzog die E in führung  1898 u n d  erliess 1906 
ein neues Gesetz, das in seinen w esentlichen Teilen dem 
jen igen  von Basel-Stadt (1905) nachgeb ilde t ist. D ort 
verfoch t seit 1875 Professor H agenbach-B ischoff den 
P r.-G edanken , h a tte  aber 1883, 1888 und  1900 M isser
folge m it den V orlagen e rlitten . 1909 w urde die V er
fassung von Luzern im  Sinne der P r. u m g es ta lte t, n ach 
dem  diese seit 1862 zur D iskussion gestanden  h a tte . — 
St. Gallen entschied sich für die N euerung 1911 und 
Zürich 1916. Als zürch. F ö rderer der P r. sind Schauberg, 
W ille, v. W yss u. S tuder, sowie B ürkli zu nennen . Die 
A nstrengungen bei der V erfassungsrevision von 1869 
w aren erfolglos. Die Gem. des K ts. Wallis besitzen das 
P r  .-R echt seit 1908. — 1914 h a tte n  zwölf K an tone  den 
Proporz  w eder bei K an tons- noch bei Gem eindew ahlen 
e ingeführt. Seither is t die P r. (ausser den bereits  gen. 
K an tonen) noch in folgenden S tän d en  fü r die Gross
ra tsw ah len  eingeführt w orden. 1919 : T hurgau , Basel- 
Land ; 1920: Ä argau, W allis. Der K t. W aad t h a t  eine 
P r .-In itia tiv e  im  Ja h re  1920 m it grossem  Mehr verw or
fen . E r b ilde t h eu te  m it G raubünden  und  Schaffhau
sen, abgesehen von den L andsgem eindekan tonen die 
R eihe der S tände, in welchen die P r. des Grossen R a 
tes noch keinen E ingang gefunden h a t.

Die E in führung  der P r. in das B un d esstaa tsrech t h a t 
eine lange V orgeschichte, welche m it dem  n a tio n a lrä t-  
lichen P o s tu la t von A. H erzog-W eber (1872) beginnt. 
1872-1898 ergingen neue A nregungen zugunsten  der 
Pr., nam en tlich  von Sprecher (1881), Zemp (1884), 
A dor (1890), W ullschleger (1898), ohne dass sich die 
eidg. R ä te  zu einer A enderung des W ahlverfahrens 
entschliessen ko n n ten . 1876 v e rbanden  sich die W ahl
reform -V ereine von Genf, Z ürich (gegr. 1868), N euen
burg  und  W aad t (gegr. 1875) zu einem  Schweiz. W ah l
reform -V erein (V orsitzender D r. F . A. W ille). Die Be
wegung h a tte  ihre Förderer besonders in den R eihen 
der M inderheitsparte ien . E ine erste V olksin itia tive , 
welche die P r. des N a tio n a lra tes einführen  wollte, w urde 
am  4. X I .  1900 m it 244 666 Nein gegen 169 008 J a  und 
m it 11 % gegen 10%  S tandesstim m en verw orfen. Auch 
die zweite In itia tiv e  fü h rte  n ich t zum  Ziel ; am  23. x. 
1910 w urde sie vom  Volke verw orfen, verein ig te  aber 
die M ehrheit der S tandesstim m en au f sich. Die d ritte  
In itia tiv e  von 1913 dagegen ging erfolgreich aus der A b
stim m ung  vom  13. x . 1918 hervor (299 550 J a ;  149 036 
Nein ; 19 % annehm ende, 2 % verw erfende S tände). D ar
nach sind (B. V., A rt. 73) die W ahlen  in  den N a tio n a lra t 
d irek t und  finden nach  dem  G rundsatz  der P r. s ta tt ,  
wobei jed e r K an to n  oder H a lb k an to n  einen W ahlkreis 
b ildet (Bundesgesetz vom  14. I I .  1919 ; erste A nw endung 
der P r. bei den W ahlen vom  O kt. 1919).
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Pr. u. Klassenkampf (1906). —  P . P flüger : Der Proporz 
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Neuchâtel (1877). —  H . K aufm ann  : Das Pr.-Wahlrecht 
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Stenogr. Bulletin : N a tio n a lra t 1914, 1918 ; S tän d era t : 
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und  K. H ilty  : Ueber die Anwendbarkeit der sog. Mi
noritätenvertretung bei den eidg. Wahlen (1883). — 
Ed. H agenbach-B ischoff : Die Anwendung der Pr-  
Vertretung bei den Schweiz. Nationalratswahlen (1892)
— C. E berle : Zum Volksbegehren (1900). — W . B urck
hardt. : Eidg. Wahlgesetzgebung (1919). — F r. de Men- 
thon : La repres. proport, dans la Constitution fédérale 
(1921). — A. R udolf : Das eidg. Pr.-Wahlrecht (1922).
— D erselbe : Das Vorverfahren im eidg. Pr.-Wahlrecht
(1923). [Hildebrandt.]

P R O P P E R ,  E m a n u e l  J i r k a ,  A rch itek t, * 1863 
in Ilospozin  (Böhm en), L ehrer am  k a n t. T echnikum  
in Biel 1893-1928, re s tau rie rte  u . a. die Kirche von 
B üren a. A., die S tiftsk irche in St. U rsanne, das R a th au s 
in N eu enstad t, b earb e ite te  m it H . T ürler das W erk 
Das alte Biel u . Bd. X I des Bürgerhauses, erh ielt 1907 
das B ürgerrech t von S t. U rsanne geschenkt. — Vergl. 
SKL. " " [H. Tr.]

P R O S I T O  (K t. Tessin, Bez. R iv iera . S. GLS). 
Pfarrei der Gem. Lodrino . Proxedio im 13. Jah rh .; 
Proxido 1405 ; Prosido 1468 ; Proxedo und  Prosedum 
1567. Im  le tz te ren  J a h r  erschein t das D orf als eine 
selbständige vicinanza, von 1803 an  als eine politische 
Gem einde, aber vor 1824 ging diese in Lodrino auf. Die 
Ocelli v. Claro h a tte n  in P . G rundbesitz, der 1364 urk . 
e rw ähn t w ird . Mit Lodrino und I ragna h a tte  P . 1492 
einen V ikar oder besondern  herzoglichen S ta tth a lte r .  
Das D orf w urde m it der G rafschaft B ellinzona bis zur 
N iederlage bei A rbedo von den Schweizern besetz t 
gehalten , dann  neuerdings 1478 und  1496. 1499 kam  es 
m it dem  R est der R iv iera  d auernd  an  U ri. 1747 v e ru r
sach te  eine .U eberschw em m ung grossen Schaden und 
schw em m te die K irche fo rt ; 1908 tö te te  ein F elsstu rz  
einige Personen. K irchlich  schein t P. u rsp r. zur 
P farre i Moleno gehört zu haben  ; 1567 w ar es nach 
L odrino kirchgenössig. Es h a tte  vor 1468 einen resi
d ierenden P frü n d n e r; 1567 w ar seine K irche eine cap
pella curata. Die San Pro tasiok irche  w ird im 13. Ja h rh . 
e rw ähn t ; das heutige  G ebäude w urde nach  1747 ge
b a u t ; 1750 h a tte  es noch keinen K irch tu rm . Bevölke
rung : 1567, 26 H au sh a ltu n g en ; 1920, 133 E inw . Tauf- 
reg ister seit 1689. E hereg ister seit 1685, S terbereg ister 
seit 1797. —  BStor. 1881, 1908, 1910 und  1921. — LL.
— P. 0 'A lessandri : Atti di S. Carlo. — G. P o m e tta  : 
Briciole di Storia bellinzonese. — E . P o m e tta  : Come il 
Ticino. [C. T.]

P R O T A I S ,  Bischof von A venches oder L ausanne 
659, zur Zeit der E rb au u n g  des K losters Ranim es, f  in 
Bière. E r w urde in  der K irche von Basuges beigesetzt, 
welcher O rt nach  ihm  den N am en St. P rcx  an nahm . — 
Cartulaire de Lausanne. — M. R aym ond : Dignitaires.— 
M. Besson : Contribution à l’histoire du diocèse de Lau
sanne. [M. R.]

P R O T A S I U S ,  Bischof von M artinach  (W allis) in der 
zw eiten H älfte  des 5. Ja h rb ., ein Zeitgenosse des Bi
schofs G ra tus von A osta und des Bischofs D om itian 
von Genf, in deren Begleitung er zu S t. M oritz die 
Auffindung u n d  U eberführung des Leibes des hl. In 
nozenz, eines theb. B lutzeugen, fe ierte . — M. Besson : 
Recherches sur les origines des Évêchés de Genève, Lau
sanne et Sion. — E in zw eiter P ro tasiu s als Bischof von 
S itten  wird von der C hronik fü r die M itte des 7. Ja h rh . 
angegeben. E r u n tersch rieb  im Konzil von Châlons ca. 
650 ohne A ngabe des B istum s. [L. Mr.]

P R O U X .  Fam ilie von Vevey, die seit 1319 erw ähnt 
wird. Im  15. Ja h rh  tru g  sie den Ju n k e rtite l. Sie er
losch im  17. Ja h rh ., nachdem  sie die H errschaft L avigny 
und  die M itherrschaft von A ubonne besessen h a tte . — 
M i c h e l  siedelte sich zur R eform ationszeit in Siders 
(W allis) an  und  w urde der S tam m v a te r der Fam ilie
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P reu x  (s. d.). —  M artignier : Vevey et ses environs. — i 
BFV. [ M .  R . ]

P R Ö V A N N A Z .  L om bardische Fam ilie, die sich im
14. Ja h rh . in Moudon niederliess und  das V iz tum am t 
v .M oudon  e rb te .—■ 1. J a c q u e s ,  P rio r v . S t. Sulpice 1423- 
1447, D om herr von L ausanne 1443. —  2. A n d r é ,  
P ro p s t von L ausanne 1485-1492. [ M .  R . ]

P R O V E N C E  (K t. W aa d t, Bez. G randson. S. G LS). 
D orf und  Gem. Provency 1341 ; Provincia 1359. P. 
gehörte gem äss einer 1336 erfo lg ten  K u n dm achung  des 
G rafen von Savoyen zu einem D ritte l dem Grafen von 
N euenburg  und zu zwei D ritte ln  dem  H errn  von G rand
son. Diesem gelang es, das ganze D orf in  seinen Besitz 
zu b ringen ; 1476 k am  es an  B ern und  F reiburg . — 
K irchlich gehörte  P . zu St. A ubin (N euenburg), aber 
im D orf s tan d  eine S t. G eorgskapelle. N achdem  1531 
die R eform ation  E ingang  gefunden h a tte , bekam  P. 
einen eigenen P fa rre r. Die u rsp r. K irche w urde 1706 neu 
g eb au t, 1905 re s tau rie rt. T aufreg iste r seit 1670, E here
g ister seit 1739, S te rbereg iste r seit 1728.— DHV.[M. R . ]  

P R U D H O M M E  ( P r e u d i i o m m e ,  P r o d h o n ) .  F a 
milie der S ta d t Genf, die aus Usenens (Pays de G ex) 
stam m te  und  sich 1465 in Genf e inbürgerte . M ehrere P. 
w aren  des R a ts  der CG. N ach einem  vorübergehenden 
A u fen th a lt in Rolle b ü rg erte  sich die Fam ilie  1555 
neuerdings in Genf ein, k eh rte  aber noch einm al in die 
W aad t zurück und  w urde 1723 schliesslich nochm als 
genferisch. Im  18. Ja h rh . t a t  sie sich in der U hren in d u 
strie  h ervor. — 1. L o u is  B a p t i s t e ,  1731-1787, v e r
öffentlichte 1778 ein Mémoire sur les engrenages de 
l’horlogerie. —  2. J e a n ,  t  1795, B ruder von N r. 1, Maler. 
— SKL.  —  Arch. Genf. [C. R . ]

P R Ü H U N D .  Siehe B n Ü H U N D .
P R U G I A S C O  (K t. Tessin, Bez. Elenio. S. GLS). 

Gem. und  P farre i. Pullizasco 1211 ; Purzasco 1279 ; 1

D i e  K n p e l l e  S a n  C a r lo  i n  P r u g i a s c o .  N a c h  e i n e r  
P h o t o g r a p h i e .

Brugiasscho 1340 ; Proziascho 1444 ; Oppidum Pru- 
siascha 1477. Obschon P. geographisch zum B leniotal 
gehört, is t sicher anzunehm en, dass es politisch  schon 
anfangs des 13. Ja h rh . m it der L evan tina  verein ig t 
w ar, und  zw ar m it der vicinanza Chiggiogna. Als die 
L evan tina  1440-1441 vom  Herzog von M ailand an  Uri 
ve rp fän d e t und 1447 von den D om herren von M ailand 
abg etre ten  w urde, kam  P . ebenfalls an  U ri. E rs t 1798 
w urde es E lenio politisch  angeschlossen. E nde des 
18. Ja h rh . gehörte es noch zur vicinanza Chiggiogna. 
1478 b ilde te  P . einen Z ankapfel zwischen den E idge
nossen und  dem  H erzog von M ailand, der schliesslich die 
Z ugehörigkeit des Ortes zur L evan tina  an erk an n te . Das 
D orf k au fte  sich 1655 von der basilicano-Steuer los, die 
es an  die St. Petersk irche  von B iasca zu en trich ten  
h a tte . G eraum e Zeit vor 1567 w urde P . zu r P farrei 
erhoben. Um  diese Zeit w ar S a n t’Am brogio (heute San 
Carlo) in N egrentino  die P farrk irche  ; sie w ird schon

1224 sam t ihrem  P frü n d n e r gen an n t. Diese K irche  
besitz t F resken  aus dem  E nde des 12. oder A nfang des
13. Ja h rb .,  w ahrsch . die ä lte sten  im ganzen K t. Tessin, 
dazu noch spätgo tische aus 15. u n d  16. Ja h rh . Anfangs 
des 20. Ja h rh . w urde die K irche re s tau rie rt. Die h eu 
tige  P fa rrk irche  b esitz t eine sehr a lte  M onstranz aus 
Holz. E ine S t. .Rochuskapelle in P ra ta  w ird 1567 ge
n a n n t. Bevölkerung : 1567, 59 H aush a ltu n g en  ; 1920, 
214 E in  w. Tauf- u n d  E h ereg iste r seit 1639, S terbere
g ister seit 1645. —  K . M eyer : Blenio u. Leventina. — 
D ’A lessandri : Atti di S. Carlo. — E . W ym ann im 
Hist. Nbl. v. Uri 1918. —  A. C attaneo  : I Leponti. — 
A S  I .  —  A SA  I I I .  —  MAGZ  X X I. —  BStor. 1880, 
1883, 1906. —  J .  R . R ahn  : I Monumenti. —- D erselbe : 
Wanderungen. [C. T r e z z i n i . J

P R U M ÌE R S , d e l s ,  t  F re ibu rger Fam ilie, die 1295 
in Arconciel e rw ähn t w ird und  im  14. und  15. Ja h rh . 
in F re ibu rg  v o rkom m t. —  1. J e a n ,  G oldschm ied 1355. 
—  2. J e a n ,  Seckeim eister der S ta d t 1358. —  3. P e r r o d ,  
Seckeim eister 1376-1382, R a tsh err, w urde 1362 im 
Schloss F arn sb u rg  von den L eu ten  des Grafen Simon 11. 
von T ierstein  gefangen gehalten  und  erst nach  langen 
U n te rhand lungen  w ieder frei gelassen. —  4. A g n è s ,  
Cisterzienserin 1390, Æ btissin  der M agerau 1414, 1416, 
t  1419. — G um y : Regeste de Hauterive. —  SKL.  — 
von M ülinen : Helvetia sacra I I .  [ J .  N.]

P R U N T R U T  (französ. P O R R E N T R U Y )  (K t. Bern, 
A m tsbez. P ru n tru t .  S. GLS). S ta d t und  B ezirk sh au p to rt. 
Pons Ragentrudis in  der Vita Sti. Imerii ; Pontereyntru 
1140 ; Porreintruy 1331 ; deu tsch  Purentdrut 1179 ; 
Brunendrut 1275. Der N am e is t aus Pons und  Ragen
trudis gebildet, gleichwie M orintru i (Seine e t Marne) 
=  Mons Ragentrudis (L ongnon : Noms de lieu de la 
France, Nr. 705, 972 und  976. — Jaccard  : Topon., 
p. 354). Wappen : in Silber ein schwarzes W ildschwein. 
D er U rsprung  von P .  is t noch ganz u n au fg ek lärt. D er 
die Gegend beherrschende Schlosshügel m uss von den 
R öm ern besiedelt gewesen sein, denn 1702 kam en dort 
200 röm ische Münzen zum  Vorschein. Die tour Réfous 
(von refugium ) s tam m t aus dem  M itte lalter und n ich t 
aus der R öm erzeit. Die S ta d t m uss bereits im  11. Ja h rh . 
eine gewisse B edeutung  g eh ab t haben , denn sie besass 
schon dam als zwei K irchen : die des hl. G erm anus au s
serhalb und die S t. Petersk irche  innerha lb  der R ing
m auern . L etz te re  w urde 1140 dem  Erzbischof von B esan
çon geschenkt. P . gehörte  w ahrsch. wie der E isgau u r 
sprünglich  den H erzogen des Eisass. Die Grafen v. Müm- 
pelgard , sp ä ter die von P fir t (B errette) gelangten  durch  
E rb sch aft in den Besitz des Fleckens. In  der Folge kam  
er w ieder an  die M üm pelgard u . nach  w eiteren H an d 
änderungen  m it dem E isgau an  den Bischof von Basel. 
In  einem  S tre ite  zwischen D ietrich  von M üm pelgard 
und dem  Basler Bischof H einrich  von Isn y  rief le tz te rer 
seinen O berherrn , R udolf von H absburg , zu H ilfe, der 
P . belagerte , en tse tz te  und  dem Bischof zurückgab 
(1283). Bei diesem  A nlass verlieh R udolf P . eine 
H andfeste  nach  dem  M uster derjenigen von K olm ar und 
anderer R e ichsstäd te . 1386 verk au fte  der Bischof Im er 
von R am ste in  das E isgau m it P . den Grafen von 
M üm pelgard-W ürttem berg  um  13 000 fl., aber Bischof 
Jo h an n  von V enningen k au fte  das G ebiet 1461 zurück. 
P. nahm  an den B urgunderkriegen teil ; im  K irchen
schatz von S t. P e te r  b efindet sich die M urtnerm onstranz, 
die aus dem  Erlös der B urgunderbeu te  ve rfe rtig t w urde. 
N achdem  Basel die R eform ation  angenom m en h a tte , 
schlugen die F ürstb ischöfe  ihre R esidenz im  Schloss 
P ru n tru t  auf, das sie vergrösserten  und verschönerten . 
Von da an  erlang te  das S täd tch en  eine gewisse Be
deu tung . U. a. bestanden  d o rt 4 Z ünfte : die Compagnie 
des tisserands (W eber), die der gagneurs, der cordon
niers (Schuhm acher) und  der m archands (K aufleute). 
D er « R e s tau ra to r des B istum s », Bischof Jak o b  Chri
stoph  B larer von W artensee, erbau te  K irche und 
Kollegium  der Jesu iten  und  rief 1592 eine B uch
druckerei ins Leben. D er 30jährige K rieg  h a tte  den R uin 
der B ischofsstad t zur Folge ; im  März 1634 von den 
Schweden bed ro h t, w urde sie dank  der In terv en tio n  
der m it dem  Bischof verb ü n d eten  E idgenossen g e re tte t. 
E in J a h r  sp ä ter w urde sie vom  M arschall de Ta Force 
und dem  K ard inal de la  V alette  m it 20 000 Mann
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(F ranzosen und Schweden) belagert. N ach 5 Tagen 
(9.-13. v i. 1635) m usste  sie sich ergeben und  die h a rten  
Bedingungen annehm en : m ilitärische B esetzung w äh
rend  3 y2 M onaten und  80 000 B aslerpfund K riegskon
tr ib u tio n . Bis zum  Abschluss des w estfälischen Friedens 
h a tte  P . noch w iederholt u n te r  neuen E infällen  und 
P lünderungen  zu leiden. Der geflüch tete  Bischof k eh rte  
erst viele Ja h re  sp ä te r  zurück . Bei der E roberung  der 
F reig rafschaft durch  Ludw ig X IV . 1674 w urde P. 
neuerdings von kaiserlichen und französischen T ruppen 
heim gesucht. Die verb ü n d eten  E idgenossen b rach ten  
auch diesm al H ilfe. N ach dem  F rieden  von Nym wegen 
(1679) kam en w ieder ruhigere Z eiten. 1660 w urde am 
Fuss des Schlosses ein K apuzinerk loste r e rrich te t, 1666 
ein K loster des A nnunziatenordens. Die bek an n te  
V erordnung des F ürstb ischofs Jo h an n  K onrad  von 
R einach von 1726 gab A nlass zu den W irren  von 1730- 
1740, w oran der B ürgerm eister F rançois C houlat und 
der S tad tsch re ib er Jean  Georges B ru a t te ilnahm en . Am 
31. x . 1740 liess der Bischof Jak o b  Sigism und von 
R einach die F ü h re r der un terw orfenen  « Commis » des

ins Leben gerufen. Das L ehrersem inar en ts tan d  1837, 
die au f das ehem alige K ollegium  folgende K an to n s - 
schule 1856, die ein volles G ym nasium  bildet. Die 

. Zeit des Kulturkampfes (s. d.) (1873-1874) sah in P . 
die e rb itte r ts ten  Gegner und  P arte ig än g er dieser 
Bewegung, und  seither finden politische Fragen 
d o rt jew eilen die leb h afteste  A nteilnahm e. W ährend  
des deutsch-französischen K rieges 1870-1871 und  be
sonders w ährend des Krieges 1914-1918 gerie t die dem 
K riegsschauplätze  nahegelegene S ta d t öfters in eine 
schwierige Lage. So w urde sie dreim al, 1916, 1917 und 
1918, von frem den Fliegern m it Bom ben bew orfen. Seit 
dem  Friedensschluss h a t  sich die w irtschaftliche Lage 
s ta rk  versch lim m ert, weil infolge der R ü ck k eh r des 
E isass an  F ran k reich  der E isenbahnverkehr zurückge
gangen ist. —  P. ist u . a. auch  der G eb u rtso rt von 
Pierre  M athieu, des G eschichtschreibers H einrichs IV ., 
des Geologen Ju les T h u rm ann , des Politikers X av er 
S tockm ar, des A ltertum sforschers A. Quiquerez und 
der G eschichtsforscher Jo sep h  T rou illa t und  X av ier 
K ohler. Bis 1779 gehörte  die S ta d t P . zur Diözese

P r u n t r u t u m  1 7 3 7 .  N a c h  e i n e m  S t i c h  v o n  H .  H a m m a n n .

Eisgaus au f dem  R a th au sp la tz  in P . h in rich ten . — 
Im  Laufe des 18. Ja h rh . erh ie lt P . m ehrere bem erkens
w erte öffentliche G ebäude : das Spital, das H otel des 
Halles, das R a th a u s  und  das H aus R einach, das spätere  
H ôtel Ligerz. 1716 w urde ein Sem inar eröffnet. Die 
A ufstandsbew egung von 1789 b re ite te  sich bald  im Bis
tu m  Basel aus. 1792 verliess der F ü rs tb isch o f Jo sep h  Si
g ism und seine R esidenz, um  nie m ehr zurückzukehren. 
A uf einen vorläufigen « Conseil de Régence » folgte die 
ephem ere R aurak ische R epublik  (Nov. 1792 bis März 
1793). H ie rau f w urde das L and F ran k reich  angegliedert, 
zuerst als D ép artem en t du M ont-Terrible, sp ä te r als Teil 
des Dép. H au t-R h in  (1793-1814). Das K ollegium  w urde 
zu einer Z entralschule, dann  zu einer Sekundarschule u m 
g esta lte t. Die S ta d t erhielt den R ang  einer P rä fek tu r, 
dann einer U n te rp rä fe k tu r und  sah w iederholt D urch 
m ärsche französischer T ruppen . 1813-1815 w eilten an 
deren Stelle die A lliierten im  L ande. E ndlich  w urde P. 
1815 m it dem  übrigen Ju ra  dem  K t. B ern einverleibt. 
Es folgte eine verhältn ism ässig  ruhige Zeit bis zur 
revo lu tionären  Bewegung 1830, an  deren Spitze X aver 
S tockm ar (s. d.) s tan d . In  der a lten  B ischofsstad t w ur
den F re iheitsbäum e aufgepflanzt und V olksversam m 
lungen abgehalten  ; die Bewegung dehn te  sich über den 
ganzen J u ra  aus und  tru g  zur V erfassungsänderung von 
1831 bei. Neue U nruhen , v e ran lasst durch  die B adener 
A rtikel, brachen  1836 aus. D er Ju ra  w urde dam als m it 
3000 M ann m ilitä risch  b ese tz t, die R uhe w ieder h e r
gestellt, aber die U nzufriedenheit w ar dam it n ich t 
erloschen. 1847 w urde in P . von G eschichtsforschern 
und  L ehrern  die « Société ju rassienne  d ’É m ula tion  »

Besançon. Bevölkerung : 1764, 2355 E in  w. ; 1920, 6358 
T aufreg ister seit 1481, E hereg ister seit 1581, S te rb ere 
g ister seit 1660. —  Vergl. A rt. B a s e l  ( D i œ z e s e  tj. 
B i s t u m ) .  — A rt. E l s g a u .  — T rou illa t. —  V au trey  : 
Notices I I ,  I I I  und IV . —  Histoire du collège de Porren- 
truy. —  D aucourt : Diet. V. — Quiquerez : Ville et 
Chateau de Porrentruy. —  A S J  1855. — MN  1871. — 
Amweg : L’Imprimerie à Porrentruy (1592-1917). — 
J .  B ourquin  : Le Jardin botanique et le Cabinet d’his
toire naturelle (in ASJ  1920). —  B reuleux : Notice hist, 
sur l’école normale. —  Ceppi : Mon vieux Porrentruy. — 
J .  Ju ille ra t : Centenaire de la paroisse évangélique ré
formée. —  A. K ohler : École cantonale de Porrentruy. 
Jubilé. — K ohler in ASJ  1858, 1862, 1868, 1873, 1885. 
—  H . Sau teb in  : Porrentruy en 1750 (in ASJ  1905). — 
J . Gressot : Porrentruy à travers les âges. —  K . Gauss : 
Reformationsversuche in der Basler Bischofsstadt Prun- 
trut. — G. Amweg : Bibliogr. du Jura bernois. [&. A .]  

P S A L T E R I U M  A U R E U M .  Codex 22 der S tifts- 
b ib lio th e tk  S t. Gallen, « das W underw erk st. galli
schen K unstfloisses » (B ächtold), ein W erk des 9. 
J a h rh ., v ielleicht vom  Mönche S indram  herrührend  
oder w enigstens vollendet, m it neun  V ollbildern und 
einer Menge von M iniaturen  und  In itia len . D er B ilder
schm uck is t neu hgg. vom  H isto r. Verein St. Gallen, 
m it h isto r. A usführungen und T ex t von R . R ahn  
(1878). — Vergl. auch  L andsberger : Der St. Galler 
Folchart-Psaller, p. 25. [f  nt.]

P U C C I ,  Antonio,  von Florenz, * 8.  II.  1485, P ro to- 
i n o tar und  K leriker der cam era apostolica, am  9. Vili.
I 1517 von Leo X . zum  L egatus de la te re  e rn an n t, e r
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se tz te  in der E idgenossenschaft den N u n tius F ilo
n a rd i. Seine In s tru k tio n e n  vom  14. Aug. lau te ten  u. a. 
au f G ew innung der E idgenossen fü r den P ap st, das 
H aus Medici und  einen T ürkenzug. P . w ar P arte igänger 
Schm ers. Im  O ktober 1518 k eh rte  er nach  Rom  zurück 
u nd  w urde am  5. N ov. gl. J .  zum  Bischof von P isto ja  
e rn an n t. E in zw eiter Schweizer A u fen th a lt d au erte  vom 
Ju n i 1520 bis März 1521. In  dieser Zeit w arb  er 6000 
M ann zum  Schutze des K irch en staa tes  und  führte  sie, 
am  6. II. 1521 zum  N u n tius und  F ü h re r der T ruppen  in 
der L om bardei e rn an n t, über die A lpen (s. A rt. L e i n -  
l a k e n k r i e g ) .  Zahlreiche K irchen der E idgenossen
schaft v e rdanken  P . b e träch tlich e  G naden. K ardinal 
1531 ; t  14. x . 1544 in Balneoregii. — V ergi. L itta  : 
Famiglie celebri italiane. —  A S  I I I ,  2 ; IV , 1 a-b, d. — 
QSG X V I, X X I ; N. F . I l l ,  5, 6 . - -  D. Im esch : Land- 
ratsabschiecle I. — P a s to r  : Gesch. cl. Päpste IV u. V. — 
R. D ü rre r : Schweizer garde I. —  E. Egli : Actensamm- 
lung. — J .  S trick ler : Aktensammlung I. — Gfr. Reg.
— Krit. Zwingli-Ausgabe V II, 95 f. [D. F.] 

P U E C H .  Fam ilie von M ontpellier (F rankreich), die
sich 1 6 9 7  in Genf e inbürgerte . —  J e a n  J a c q u e s ,  
* 1726, V erfasser von Introduction à l’art équestre und 
eines Traité du Haras et du Manège. [C. R.]

P Ü M P I N .  Geschlecht aus G elterkinden, B aselland.
—  E m i l ,  * 3. ix . 1840, Ingen ieur, eidg. K ontrollingeni- 
eur des E isenb ah n d ep artem en ts  1873-1875, B etriebschef 
der T össta lbahn  1875, E rb au e r der Linie T ravers-S t. Sul- 
pice, dann zusam m en m it Ing. H ans H erzog der Bahnen 
T ram elan -T avannes, Biel-M agglingen, W engernalpbahn , 
S ch yn igep la ttebahn , S issach-G elterkinden, B eatenberg
bahn , B irsig ta lbahn  und  T hunerseebahn , f  22. v u .  
1898,.—  SB 32. [C. Ro.]

P Ü N C H E R A  ( P l N G G E R A ,  P i n c h e r a ) .  B ündnerfa- 
m ilie, die in Sent, B raggio, S ta . M aria i. M. und V alcava 
e ingebürgert ist. —  J a k o b ,  * 17. II. 1868 zu V alcava, 
M athem atik leh rer am  G ym nasium  der K antonsschule  
in Chur 1890 - 1 l ö .v m .  1901, Verf. von Der Geometrie- 
Unterricht in der Kantonsschule und in Realschulen.
— Progr. d. Kantonssch. Chur 1901-1902. — JNGG 
1902. — VSNG 1901. [F. P.]

P Ü N T E N E R  ( B ü n t i n e r ,  P ü n t i n e r  v o n  B r u n 
b e r g  seit d. 17. Ja h rb .) . A ltes U rner G eschlecht das 
seit Beginn des 15. Ja h rb ., in A ltdorf, S ch a ttd o rf und 
h au p tsäch lich  in E rstfeld  eingebürgert ist und  seinen N a
m en von einem  alten  W ohnsitz  Bünt h e rle ite t. G e d e o n ,  
Sohn des L andam m anns Jo s t, verp flanzte  eine Linie 
um  1650 von A ltd o rf nach  E rstfe ld , die sich in der 
Folge w ieder nach  S ch attdo rf, A m steg u n d  A ltdo rf 
verzw eigte, w ährend die a lte rn , a ris to k ra tisch en  L inien 

von A ltd o rf um  die W ende des 18. 
Ja h rh . alle erloschen. Wappen : in 
Schwarz ein goldener F eu erstah l, ü b er
h ö h t von einem  weissen K reuz (1507) ; 
sp ä te r g ev ierte t : 1 und  4 in Gold ein 
schw arzer S tierkopf m it ro tem  N asen
ring, 2 u .3  obiges W appen (m it V arian 
ten ). — 1. H e i n r i c h ,  L andesfähnrich , 
t  1422 zu A rbedo. — 2. H a n s ,  Ge
san d te r  von A ltdo rf an die A ebtissin 
in Z ürich 1420, 1423, 1425, T ag sa t

zungsgesandter 1417-1424. — 3. H a n s  I t . ,  L andschreiber 
1446-1448, T agsatzungsgesand ter 1446-1478, L an d am 
m an n  1450-1455, 1456, 1461-1463, 1467-1469, f  gegen 
1500. — 4. J o s t ,  Sohn von Nr. 3, des R ats , Seckelmei- 
ster 1490-1493, Vogt zu B aden 1493, T agsatzungsge
san d te r  1487-1498, H au p tm an n  im  Schw abenkrieg 
1499. — 5. Johann,  gen. der Riese, Neffe von N r. 4. 
T agsatzungsgesandter 1498-1511, Seckeim eister 1509, 
L andam m ann  1510, 1513-1515, G esandter nach  T urin  
zum  Abschluss des Bundes m it Savoyen 1510. Im  be
rü h m ten  P av ierzug  1512, u n te r  U lrich von H ohensax, 
befehligte er die V orhut, nahm  Crem ona ein, w urde zum 
P la tzk o m m an d an ten  dieser S ta d t e rn an n t, gehörte  zur 
Schweiz. A bordnung, der die S tad t M ailand die S ta d t
schlüssel übergab  und  die den Herzog von M ailand 
w ieder einsetzte, w urde vom  H erzog zu seinem  R a tg e 
ber e rn an n t, zeichnete sich aus bei der V erteid igung der 
S ta d t N ovara gegen die Franzosen und |  als P an n erh err 
zu M arignano 1515. —  6. H e i n r i c h  H . ,  Sohn von Nr. 4.

T agsatzungsgesand ter 1526, 1527, Vogt der R iviera 
1528, zu Bellenz 1530, K ilchm eier 1532-1534. — 7. A m 
b r o s ,  Sohn von Nr. 5, T ag satzungsgesand ter 1530-1533, 
L an d e ss ta tth a lte r  1532-1536. —  8. H e i n r i c h  H l.,  
Sohn von Nr. 5, T agsatzungsgesand ter 1532-1540, 
Vogt der R iv iera  1540, zu Bellenz 1542. — 9. A z a  MI AS, 
Sohn von N r. 6, R itte r , 
päp stl. G ard eh au p tm an n  
zu Bologna 1559, V ogt zu 
Laufs 1564, L andesfähn
rich; S tifte r der Kapelle 
G ötschwiler, f  1570. — 10.
H e i n r i c h  IM , Sohn von 
Nr. 6, Vogt zu L uggarus 
1556-1558, T agsatzungs
g esand ter 1561-1580, L an 
d e ss ta tth a lte r  1567, L an d 
am m ann  1577-1579, f  ca.
1580. —  11. A m b r o s  II.,
Sohn von N r. 8, R itte r  
1570. T agsatzungsgesand
te r  1583- 1598, L andes
s ta tth a lte r  1583, L an d am 
m ann 1586-1588, 1598, be
förderte  die B erufung der 
K apuziner nach  A ltdorf, 
w ar Mitglied der ä ltesten , 
neugegründeten  Schulbe
hörde in Uri 1579, F reund  
des K ard inals K arl B or
rom eo, f  im Sept. 1598. Ein g e leh rte r M ann und spe
zieller F reund  der G eschichte. — 12. U l r i c h ,  Sohn 
von N r. 8, Vogt in den Freien  Æ m tern  1595-1597. be
sorgte seinem  S tiefva ter, dem C hronisten Gilg Tschudi, 
die A bschriften  für seine Chronik. — 13. J o a c h i m ,  
E nkel von Nr. 10, 1584-1643, des R a ts , O berst in F ra n k 
reich 1624 .—  14. H e i n r i c h  V., Sohn von Nr. 11, H a u p t
m ann , des R ats , Vogt zu Lauis 1636-1638, f  21. v. 1656. 
— 15. J o s t  I t . ,  B ruder von N r. 13, R itte r  vom  Goldenen 
Sporn, Comes p a la tin u s , T agsatzungsgesander, Vogt im 
T h u rg au  1634, L andesfähnrich , L an d e ss ta tth a lte r  1647, 
L andam m ann  1651-1653, stifte te  1644 die K apelle St. 
Josef in Seewadi, f  4. i. 1657. — 16. K a r l  A n t o n ,  Sohn 
von N r. 14, 16 1 9 -1 7 . x i l.  1675, R itte r  des hl. S tephan , 
p äp stl. R itte r  1668, T agsatzungsgesandter, L andes
s ta tth a lte r  1661, L andam m ann  1663-1665, L an d esh au p t
m ann, G esandter an den K önig von F rankreich  1663, an 
P ap st K lem ens X I. 1668, H au p tm an n  in Spanien, eidg. 
O berst fe ldhaup tm ann  1668 .—  17. J o h a n n  K a r l ,  Sohn 
von Nr. 15, T agsatzungsgesandter, Vogt zu L uggarus
1676-1678, L an d e ss ta tth a lte r  1681, L an d am m an n  1685- 
1687, f  27. v. 1694. — 18. P . K a r l  O. S. B „ Sohn von 
Nr. 16, K on v en tu al von Fischingen, schrieb ein Ca- 
tholisches Gesangbüchlein und  eine B iographie der hl. 
Ida , f  28. v ia .  1701. —  19. P . A m b r o s  O. S. ß „  B ruder 
von Nr. 18, 1656-1713, K on v cn tu al von E insiedeln, no- 
ta riu s  aposto licus 1698, Professor der R h eto rik  u . der 
Philosophie, K apellm eister, S ta tth a lte r  zu E insiedeln, 
P ro p s t zu Bellenz, S ta tth a lte r  zu Sonnenberg, Verfasser 
und U ebersetzer von W erken philosophischen und  th eo 
logischen In h a lts , vortrefflicher O rganist und K om po
n ist. —  20. J o h a n n  U l r i c h ,  1635-2 . v. 1717, T ag sa t
zungsgesandter, L an d ess ta tth a lte r 1703, L andam m ann  
1707-1709. — 21. K a r l  L e o n z ,  E nkel von N r. 17, 1667-
11. iv. 1720, ein v ielseitig  geb ildeter M ann, Maler, 
A rch itek t, Ingen ieur, K arto g rap h , m alte  die m eisten 
Freskobilder in der a lten  Teilskapelle am  U rnersee, 
w ahrsch. die B ilder am  T ürm li zu A ltdorf, fe rtig te  eine 
K a rte  des L iv inerta les (Mappa vallis Leventinae) u . des 
Schlachtfeldes von Villm ergen 1712 an, zeichnete sich 
als K o m m an d an t der urnerischen  A rtillerie  in der 
Schlacht bei V illm ergen aus und  verfasste  1713 eine 
zuverlässige Beschreibung der Schlacht von Villmergen. 
—* 22. K a r l  A n t o n ,  1 674-30 . v. 1729, L andschreiber, 
T agsatzungsgesandter, L an d e ss ta tth a lte r  1711, L an d 
am m ann  1715-1717. — 23. J o s e f  A n t o n ,  1663-1731, 
K anzler des K losters W ettingen , s tif t-s t. gall. H of
kanzler 1708, L andvog t im T oggenburg 1718, Lands- 
hol'm eister 1719. — 24. E m a n u e l  S t a n i s l a u s ,  1682- 
1742, Sohn von Nr. 20, T agsatzungsgesandter, L andes-

J o h a n n  P ü n  t e n e r .  
N a c h  e i n e m  O e l g c m i i l d e  

i m  H i s t .  M u s .  A l t d o r f .
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S ta tth a lte r, L andam m ann  1721-1723. — 25. J o s e f  
A n t o n  I I . , 1 6 6 0 -4 . n . 1748, B ruder von N r. 18 u . 19, 
O berst in spanischen u n d  kaiserlichen D iensten , L an d 
schreiber 1689, T agsatzungsgesandter, L an d e ss ta tth a l
ter 1697, L andam m ann  1701, 1702, 1705, 1706, 1713, 
■1714, 1719, 1720, 1723, 1724, 1729, 1730, 1734, 1735, 
L an d esh au p tm an n  1707, ein in k an to n a len  u n d  eidg. 
A ngelegenheiten erfahrener und  angesehener Mann, 
suchte, doch ohne Erfolg, den 2. V illm ergerkrieg zu 
verh indern . G esandter an K aiser Leopold I. 1700- 
1701 u n d  K aiser Josef 1703. Ocuhis Helvetiae. —  26. 
F i d e l  A n t o n ,  Sohn von Nr. 23, Vogt des A btes von 
St. Gallen zu R osenberg 1722, Vogt im T oggenburg 
1727-1735, Geheim er R a t, O bervogt zu R orschach 1741, 
zu le tz t H ofm arschall zu St. Gallen 1743, f  1754. — 
27. F i d e l  S t a n i s l a u s ,  Sohn von N r. 26, F iskal in 
St. Gallen 1762, Vogt au f B la tten  1763-f 1768. —  28. 
M a r t i n  A n t o n ,  Enivel von N r. 22, des R ats , Landes
s ta tth a lte r  1788, L andam m ann  1790-1792, f  1799. —
29. K a r l  J o s e f ,  B ruder von N r. 27, 1742-21. VI. 1816, 
C horherr zu Bischofszell, m ach te  grosse S tiftungen  für 
die A rm en des Landes Uri, fü r die K irchen  und  für 
S tu d en ten  der Theologie ; L e tz te r der a lten  A ltdorfer 
Linien. — 30. J o s e f ,  von E rstfe ld , B auherr, t  14. x .
1902. —  Das Geschlecht b rach te  ausserdem  noch 
zahlreiche L andschreiber, Offiziere, Geistliche und  R a ts 
h erren  h ervor. Dass ein S ta tth a lte r  Jo h an n  P ü n ten er 
eine Chronik von U ri geschrieben, ist von Schiffm ann 
w iderlegt w orden. —  Vergl. Ja h rze itb u ch  A ltdorf. —  
A S I. — Lussar : Gesch. des K ts. Uri, p. 127, 129, 195, 
205, 286 ff. — G irard : Hist, des officiers. —  K . Schm id : 
Uraniens Gedächtnistempel (im S taa tsa rch .). — J .  A. 
Im hof : Liber Genealogiarum  (ebendort). —  K . L. Mül
ler : M aterialien  (im H ist. M useum ). —• E . W ym ann : 
K ardinal K arl Borromeo. —  Gfr. Reg. —  N bl. von Uri, 
bes. 15, 16, 23, 30. —  E . W ym ann  : Schlachtjahrzeit. 
—  B ürgerhaus in  Uri, A b t. A ltdorf. — A. Benziger : 
Beitr. z. Gesch. des kath. Kirchenliedes, p. 120. — Fest
gabe a u f  die E rö ffn u n g  des H ist. M useum s von Uri, 
p . 5 0 .—  L u tz  : Nekrologe. —  Jovius, lib. I V  hist. —  :
F . Hegi : Die Ziircherperiode der Ju n ker Bodmer von 
Baden. —  W illi : A lb u m  Wettingense. — A S A 1910. — 
Z S K  IV , V. — G. Abegg : Beiträge. —  K . Gisler : 
Geschichtliches..., p . 18. — L L . — L L H .  — S K L .  —
E. H uber : Urner W appenbuch. —  Urner Wochenblatt 
1886, N r. 24 ; 1902, N r. 42, 43. —  H einem ann : Tell- 
Ikonographie. —  J .  A m iet : Kulturgeschichtliche B il
der, 78. [J. M ü l l e r ,  A.]

P U E N Z I E U X .  Fam ilie von M ontreux, die schon 
1456 v o rk o m m t.—  1. J u l e s ,  1818-1859, R ech tsan w alt in 
M ontreux, G rossrat. —  2. A d o l p h e ,  1847-1903, F o rs t
inspek tor, A rtillerieoberst 1895. [M. R.]

P U  E R A R I .  Fam ilie von Crem ona (Italien ), die 
sich 1560 in G enf e inbürgerte . W appen  : in B lau ein 
silbernes A ndreaskreuz ; im  silbernen .Sch ildhaup t ein 
schw arzer A dler. —  1. D a n i e l ,  1621-1692, A rz t und 
Philosophieprofessor 1650-1692, verfasste  u. a. Liber de 
attribu  ; Dissertatio physica de formis, 1662. —  L L . — 
G autier : Médecine. —  2. G a b r i e l ,  Sohn von Nr. 1, 
1661-1733, H au p tm an n  in  englischen D iensten, A udi
to r. —  3. M a r c  A l e x a n d r e ,  1738-1797, E nkel von 
Nr. 2, S ta a ts ra t  1781, S taatssch re ib e r 1782-1797. —
4 .  M a r c  N i c o l a s ,  1 7 6 6 - 1 8 4 5 ,  Sohn von N r .  3 , Professor 
in K openhagen. —  5 . A n d r é  F r é d é r i c ,  1 7 7 4 - 1 8 3 7 ,  
B ruder von N r. 4 , P fa rre r 1 7 9 8 , S ta a ts ra t  1817. —
6. E u g è n e ,  1840-1909, E nkel von N r. 4, B ankier in 
Paris, befasste sich m it sozialen F ragen , verfasste  : La 
rente perpétuelle (1844) ; La question sociale (1874). — 
Senebier : H ist. litt. —  Gali ff e : Not. gén. I I I .  |H . Da.] 

P U G I N .  A lte Fam ilie  des K ts . F reiburg , die 1414 in 
F reiburg , 1435 in  E charlens erscheint. M ehrere P . von 
É charlens n a n n ten  sich auch  de la Grange ; einer dersel
ben w urde 1630 ins freiburgische P a tr iz ia t aufgenom 
m en. W appen : g ev ierte t, 1 und  4 in  Gold eine (rote) 
Rose ; 2 u n d  3 in  B lau ein 6 str . goldener S tern . —  1. 
É t i e n n e ,  von É verdes, B ürger v . F re ibu rg  1608, N o tar, 
begleitete  1629 das ü ber den G o tth ard  gesandte  u . v . Jo s t 
A m m an befehlig te F re ibu rger K on tin g en t ; zur B eloh
nung der bei dieser Gelegenheit geleisteten  D ienste 
w urde er u n en tge ltlich  ins P a tr iz ia t aufgenom m en,

t  in F reiburg  gegen 1643 ; verfasste  einen B erich t über 
die Festlichkeiten  anlässlich der B ündniserneuerung  
zwischen den katho lischen  O rten  u. dem  W allis 1623. 
Dem Sem inaristen  —  2. L é o n  gelang es am  Tage des 
C arrard-A ufstandes (22. iv . 1853), aus dem  von den 
A ufständischen bese tz ten  Schulhaus zu entw ischen, um  
das O beram t zu a larm ieren . S p ä ter w ar er L ehrer in 
B udapest, wo er auch als K onsu larkorresponden t und 
H ü lfsredak to r im  M inisterium  des In n ern  a m te te . —
F. D ucrest : Trois récits de l ’insurrection Garrard (in 
A F  1916). —  J .  N iquille : La combourgeoisie (in R H E  
1922). —  S taa tsa rch . F re ibu rg . [J. N.]

P U G I O ,  B e r t r a m o ,  E rzp ries te r von Lugano, 1349 
e rw ähn t. —  M onitore di Lugano  1924. [C. T.]

P U G N A T ,  A m é d é e ,  * 1874, aus Genf, D r. m ed., 
Professor an  der U n iv e rsitä t G enf 1916, Verfasser 
zahlreicher Schriften  über H istologie, Pa thologie  und 
O tolaryngologic. —  S Z G L . [C. R.]

P U G N E T ,  J .  F r a n ç o i s  X a v i e r ,  * 1765 in Lyon, 
zuerst P riester, dann  A rzt, n ah m  als solcher 1799-1801 
am  Feldzug n ach  /E g y p ten  und  Syrien teil ; S p ita la rz t 
von D ünkirchen  1805-1822, dann  in Biel, f  daselbst
24. XI. 1846. —  SBB 1. —  BT  1853. — Biogr. von Gh. 
N euhaus und  von Th. Calarne. [ H .  T.]

P U G N E T T I ,  N a t a l e ,  A rch itek t, * in Garabiolo 
(Maccagno, Ita lien ), f  13. v i. 1871, b a u te  die P farrk irche 
von Luino, kam  1848 als politischer F lüch tling  n ach  dem 
Tessin und w urde 1849 L ehrer an  der Zeichenschule 
von T esserete. — Educatore 1871. [C. T.]

P U G N I O U X .  t  Fam ilie  der S ta d t F reiburg , die aus 
der Fam ilie  R eynaulx  oder R enauld  in F re ibu rg  h e r
vorging. — W i l l i  R eynau lx  alias Pugnioux , B ürger 
von Fre ibu rg  1500, nah m  den N am en Pugnioux an ; 
H eim licher 1510 ; 1517, 1539 ; V enner des N eu sta d t
v iertels 1513-1516, 1520-1523 ; R a tsh err  1523, nahm  
tä tig en  A nteil an  den V erhandlungen des R a ts von 
Fre ibu rg  über die B u rg rech tsverträge  von 1526 ; K ir
chenvogt von B ürglen 1527-1550. — L L . —  P. de Zurich : 
Catalogue (in A F  1919). —  H . N aef : Fribourg au se
cours de Genève. —  S taa tsa rch . F reiburg . [G. Cx.] 

P U I D O U X  (K t. W aad t, Bez. L avaux . S. GLS). 
D orf und  Gem. Poydors, P oidoux  im  12. Ja h rh . ; 
Poysdor, Posdor 1216. Das Gebiet von P . ist sehr aus
gedehnt. U n ten  in T rey to rrens fand  m an  U eberreste 
einer röm ischen Villa, ebenso oben in Tola vaux  in der 
N ähe des B ret-Sees. Beim Schloss und  bei der K irche, 
ob P ierraz , en tdeck te  m an 1760 u n d  1840 ü b er 200 bur- 
gundische G räber m it K reuzen u n d  bronzenen A rm 
b ändern  u n d  G oldschm uck. Im  M itte la lter gehörte  das 
Gebiet dem  Bischof von L ausanne ; S t. A m adeus 
(f  1159) h ielt sich do rt auf, sein Nachfolger Landri de 
Durnes b au te  ein festes H aus, dessen le tz te  U eberreste 
1770 verschw anden. Der Bischof h ielt in P . einen 
Meier und  einen M etral. Der O rt besass eine S t. N ikolaus
kapelle, die der Kirche von St. Saphorin  u n te rs ta n d . 
Seit der T eilung der P farre i S t. Saphorin  1809 bildete 
P . m it Publoz und  Gremire eine selbständige Gem einde.
— DHV.  [M. R.]  

P U L F E R .  Zahlreiche alte  Fam ilien  des A m tsbez.
Saftigen (Bern), sowie von A arberg  und  O berbalm . —
1. R u d o lf , von B ündigen 1849-1927, lange Ja h re  ber- 
nischer G rossrat und  M itglied vieler Kom m issionen, 
V erw alter der A rm en an sta lt Kühlew il. —  2. R u d o lf , 
Sohn von N r. 1, 1873-1921, bern . O berförster bis 1917, 
Prof. fü r Forstw issenschaften  an  der E . T. H . 1917, 
Fachschriftste ller. —  SZGL.  —  NZZ 1921, N r. 1786.
—  S. auch P u lv er . [h . Tr.] 

P U L I C I  oder P U L I Z E ,  P ie t r o , von R iva  San
V itale, C horherr 1213 u n d  E rzp ries te r von Bellinzona 
1229-1242. —  L. B ren tan i -. L ’antica chiesa matrice di
S. Pietro in  Bellinzona. [C. T.]

P U L L Y  (K t. W aadt, Bez. L avaux . S. GLS). D orf 
und Gem. P uliacum  993. W appen : gespalten  von 
Silber und  R o t m it b e b lä tte r te r  T raube in gew echselten 
F arben . In  C ham blandes w urde 1880-1912 ein bed eu ten 
des neolithisches G räberfeld m it m ehreren  h u n d e rt 
G räbern  aufgedeckt, wovon einige bis 6 Skelette  einer 
kleinw üchsigen R asse en th ie lten . E in anderes G räber
feld kam  1826 in P ie rra  P o rta y  zum  Vorschein. Das 
Dorf selber w ar zur röm ischen Zeit besiedelt ; U eberreste

I I B L S  v  —  32 April 1929
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einer Villa befinden sich u n te r  der T errasse des P rio ra ts ; 
1561 fand  m an einen Schatz von 10 P fund  offenbar 
röm ischer M ünzen. U n te r den burgundischen  K önigen 
schein t P . K ro n g u t gewesen zu sein ; K onrad  ver-

P u l J y  i n  d e r  M i t t e  d e s  1 9 .  J a h r h .  N a c h  e i n e r  A q u a t i n t a  v o n  S p e e r l i  
( S c h w e i z .  L a n d e s b i b i .  B e r n ) .

schenkte  einen Teil davon an das P r io ra t P ayerne  ; 
R udolf I I I .  gab 993 einen än d ern  Teil der A btei 
St. M aurice, die ihn aber n ich t beh ielt. Die dem  Reich 
vorbehaltene  G erich tsbarkeit ging im 11. Ja h rh . an 
R udolf von R heinfelden, 1079 an  den Bischof von L au 
sanne über. D ieser h a tte  in P . zuerst als Vogt den Baron 
de Faucigny , sp ä ter den H errn  von Thoire und Villars, 
ab er 1276 nah m  er das A m t w ieder an sich und  setzte  
von da an  bloss einen W eibel und einen Seneschal) ein, 
welch le tz te res A m t den Grafen von Genevois verlie
hen und  in eine M itherrschaft verw andelt w urde, in 
dem  der G ra fu . sp ä ter die Genève-Lullin ih rerseits  den 
das A m t ausübenden  Seneschall e rnan n ten . Die H erren  
von Glane besessen in P . ein Allod, das sie der A btei 
H au teriv e  sch en k ten ; diese t r a t  es ih rerseits an  P ayerne 
ab . A uch der G raf von Greyerz besass in der Gegend 
G üter. 1509 zogen L eute  von Greyerz aus, um  P . zu 
p lündern , weil E inw ohner des Dorfes das W appen des 
G rafen an  einem  dortigen  H ause m it Mist besudelt 
h a tte n  ; du rch  V erm ittlung  Berns und  F reiburgs w urde 
der S tre it gesch lich te t. 1536 nahm  B ern die R echte 
der G enève-Lullin m itsam t dem  Seneschallam t an  sich ; 
die S ta d t L ausanne erhie lt das W eibelam t, gab es aber 
1717 auf. Das W eibel- und  das Seneschallam t w urden 
aufgehoben u n d  durch das eines K astlans e rsetz t. Die 
Gem einde P . e rstand  1321. 1368 erh ielt sie F reiheiten  
vom  Bischof von L ausanne, A ym on von Cossonay, und 
von Aym on von Genf, H errn  von A nthon . Das P rio ra t 
P ayerne, der grösste G rundeigen tüm er in P ., b au te  dort, 
ein festes L andhaus, das von einem  T urm  geschützt 
w urde. Dieser wird heu te  noch das P rio ra t genann t, 
obschon do rt nie eine M önchssiedelung b estan d . Die
ses « P rio ra t » ging 1536 in den Besitz B erns über, 
das daraus eine seiner bedeu ten d sten  Kellereien m achte. 
H eute  gehört es der Gem einde. Im  10. Ja h rh . bestand  
in P . eine dem hl. M auritius (?) gew eihte K irche. S päter 
weiss m an  n u r von einer gotischen S t. G erm anuskirche, 
die oftm als um g eb au t w urde ; der K irch tu rm  s tam m t 
von 1708 und w urde 1925 zum  le tz ten  Male re s tau 
riert. T aufreg ister seit 1582, E hereg ister seit 1583, S te r
bereg ister von 1617-1628 u. seit 1782. —  D H V .  [ M .  R . ]

P U L T ,  C h a s p e r ,  D r. ph il., * 2 .  I .  1 8 6 9 . in Sent. 
(Engadin), gab m it Le Parier de Sent als e rs te r  
eine S tudie ü ber eine rom anische M undart heraus ; 
L ehrer am  In s t i tu t  Casale M onserrato 1 8 9 8 - 1 9 1 0 ,  P ro 

fessor an  der H andelshochschule 
in St. Gallen seit 1 9 0 1 ,  M itbegrün
der der Lia R u m an tsch a , R ed ak 
to r  des rä to ro m . Id io tikons, V er
fasser einer grossen A nzahl Schrif
ten  über rom anische Sprache, L i
te ra tu r  und  K u ltu r . [B. M.| 

P U L T A N I N G E N .  Siehe P o n - 
T A N I N G E N .

P U L V E R .  Zwei aus Rüeggis- 
berg stam m ende Fam ilien des N a
m ens sind seit 1 8 3 1  und 1 9 0 1 - 1 9 0 8  
in Bern e ingebürgert. Zur e rstem  
gehört —  M a x ,  * 1 8 8 9  in B ern, 
Schriftste ller, gab G edichte und 
dram atische  W erke heraus, w urde 
in neuerer Zeit eine viel b each te te  
A u to ritä t au f dem  Gebiete der 
Graphologie. —  S Z G L .—  Schweiz. 
Schriftstellerlex. —  Zur zw eiten ge
h ö rt —  F r i t z ,  *  6 .  I I .  I 8 6 0 ,  M etz
ger und G rosshändler fü r Sch lach t
vieh  in B ern, L ieferan t der E id 
genossenschaft w ährend des W elt
krieges. (H. T.]

P U N T S T R I L S .  Fam ilie  des 
K ts . G raubünden , die m öglicher
weise im  Z usam m enhang m it Ma- 
strils  s teh t. R u d o l f ,  f  1 3 1 3 ;  N i 
c o l a u s ,  1 3 5 0 ,  in L an d q u a rt. — 
J o h a n n e s  de P ., D om herr zu Chur 
1 3 7 3 ,  sp ä te r  D om dekan, f  1 3 8 4 .
—  Vergl. Bischöfl. A rchiv  Chur.
—  Mohr : Cod. dipi. I I I - IV . —  Ju - 
v a lt : Necrolog. Curiense. — T uor :

Residierende Domherren. [ A .  v .  C.]
P U O Z ,  de  ( D e p u o z ) .  G eschlecht in Seth  (B ündner 

O berland). Es besass im  1 3 . Ja h rh . das bischöfl. E rble- 
hen  Puoz und  h a t davon seinen N am en. —  J o h a n n  
F i d e l ,  * 1 8 1 7 ,  P rieste r 1 8 5 1 , Je su it, t r a t  aus dem  Orden, 
w ar D irek to r der A n sta lt Löw enberg bei Schleuis, P ro 
fessor im  P riestersem inar Chur 1 8 6 2 - 1 8 6 5 ,  g ründete  
d ann  in Ilanz eine Gesellschaft fü r gem einnützige 
Zwecke, eröffnete daselbst im  H erb st bei S t. N ikolaus 
eine R eal- und  Industrieschu le  fü r M ädchen, aus der 
sich das heu tige  In s t i tu t  St. Jo sef in Ilanz entw ickelte. 
D epuoz t r a f  bereits V orbereitungen zur E rrich tu n g  eines 
Spitals ; dasselbe w urde ab er e rst 1 9 1 3  eröffnet. E r 
s ta rb  1 8 7 5 .  [ J .  Simonet.]

P U P I K O F E R  (früher P u p p i k o f e r ) .  B äuerliches Ge
schlecht von P u pp ikon  (Gem. Buss- 
nang), im  m ittle ren  und  oberen T h u r
gau v e rb re ite t und  frü h  erw ähn t. — 1. 
J œ r g ,  R ich te r in B ussnang, 1 5 9 1 , führt, 
au f einer W appenscheibe (im h ist. 
M useum Frauenfeld) in R o t eine au f
rech te  Pflugschar. —  2 .  J o h a n n
A d a m ,  der n am h afteste  H isto riker 
u nd  einer der führenden  G eister des 
neugeb ildeten  K an to n s T hurgau , A n
reger und  eifriger Förderer gem ein

nü tziger W erke im  T hurgau  und  in der E idgenossen
schaft, * 1 7 . m . 1 7 9 7  in  T u ttw il, f  2 8 .  v i i .  1 8 8 2  in 
F rauenfeld , s tu d ierte  in Zürich Theologie, w ar 1 8 2 1 -  
1 8 6 1  D iakon und Schlossprediger in Bischofszell- 
H aup tw il, 1 8 6 1 - 1 8 8 0  K an to n sa rch iv ar und  B ib lio thekar 
in Frauenfeld , wo er u. a. die K losterarch ive ordnete . 
1 8 3 1 -1 8 5 6  M itglied des th u rg . E rziehungsrates, in dem 
er das Schulwesen des K an to n s neu gesta lte te , bes.

I durch  B egründung des Sem inars K reuzlingen und  Be
rufung  seines F reundes W ehrli als dessen L eiter. M it
begründer der S c h w e i z .  G eschichtforschenden Gesell
schaft 1 8 4 0 , B egründer des th u rg . H istorischen Vereins 
1 8 5 9 ,  langjähriges führendes M itglied der th u rg . Ge
m einnützigen Gesellschaft und  w iederholt deren Präsi- 

I den t, H erausgeber und  V erfasser einer R eihe von
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N eujahrs blättern (1824-1860) der Gesellschaft, tä tig es 
Mitglied der Schweizer G em einnützigen G esellschaft, 
E hrenbürger von F rauenfeld  1871, D r. phil. h. c. der 
Univ. Z ürich  1874. Schriften  : Gesch. des Thurgaus  
(2 Bde. 1828-1830, Ausg. 1886 vo llständ ig  um gearbeite t 
von S trickler) ; Der K anton Thurgau  in Gemälde der 
Schweiz (1837). M itarbe it an  Th. von Mohrs Regesten

der Klosterarchive (K reuz
ungen) und den Eidg. A b 
schieden (1646-1680).Z ahl
reiche O rtsgeschichten  für 
den T hurgau  in den N eu
jahrsblättern  und  über 
W ängi (1844), B ussnang  
(1857), Bischofszell (1857), 
Frauenfeld  (1871) ; B iogra
phien  von J .  J .  W ehrli 
(1857) und  B ürgerm eister 
J .  J .  Hess (1859). M itar
be ite r der T B , wo auch 
seine Lebenserinnerungen  
(H efte  35-41). B ibliogra
phie in A S  G N. F . 4. — 
Vergl. auch  Ghristinger in 
3 Z G  1882. —  N Z Z  1882, 
N r. 215; 1894, N r. 290. — 
H andschriftliches au f der

, , , , „  , K an tonsb ib i. Frauenfeld .
J o h a n n  A d a m  P u p i k o t e r .  . . .  , , ,  ,

N a c h  e i n e m  S t i c h .  —  0 tm a r  Scheiw iller : A n 
nette von Droste- tlu lsh o ff  

in  der Schweiz. — 3. O s k a r ,  * 1860, L ehrer fü r Zeichnen 
an  der K antonsschule  S t. Gallen, H erausgeber und 
M itarbeiter von E ntw icklung  der K u n st in  der Schweiz.
— S K L .  (Gr'.] 

P U P L IN G E  (K t. Genf, linkes Ufer. S. G LS). D orf
und Gem., die 1850 von Presinge abgelöst und  vor 1816 
(gleichwie dieses Dorf) zur sardin ischen Gem einde Ville- 
la-G rand gehörte . W appen : in B lau 2 silberne F luss
balken, d a rü b er ein goldener P fah l. —  A rm orial des 
communes genevoises. [C. R.]

P U P U N A T , F r a n ç o i s ,  * 1868, in L ausanne,
französischer H erk u n ft, b ek an n te r  G eigenfabrikan t. — 
S K L .  [M. R.]

P U R . f  K aufm annsfam ilie , die sich vo r 1466 in 
F re ibu rg  e inbürgerte . Sie n ah m  in der ersten  H älfte  
des 16. Ja h rh . den N am en Burkardt an . —  T h o m a s ,  
H eim licher 1504, 1510, V enner des N eustad tv ierte ls 
1506-1509, L andvog t von Illens 1504-1506, 1509-1511, 
des R a ts  1511, t  1517. —  L L .  — A. W eitzel : Répert. 
(in A S H F  X). —  P . de Zurich : Catalogue (in A F  1919).
—  S taa tsa rch . F re ibu rg . [G. Cx.]

P U R A  (K t. Tessin, Bez. Lugano. S. G LS). Gem.
und P farrei. P u ira  1221 ; P uyra  1467. Im  19. Ja h rh . 
fand m an  d o rt röm ische Gelasse und  M ünzen. 1110 
b estä tig te  H einrich  V. der A btei San P ie tro  in Cielo 
d ’Oro von P av ia  ihre B esitzungen in P . 1296 w erden in 
P . zahlreiche G üter des Bischofs von Corno erw ähnt. In  
der ersten  H älfte  des 15. Ja h rh . h a tte  die Gem. dem 
Herzog v . M ailand 25 Soldaten  zu stellen. Die Fam ilie 
B eroldingen besass do rt das Jagdm onopol. 1855 raffte 
die Cholera zahlreiche B ew ohner dah in . K irchlich ge
hörte  P . zur P farre i Agno. Die K irche San M artino wird 
schon 1352 g en an n t, ein do rt w ohnender P frü n d n er 
1479. Das D orf w urde 1603 eine selbständige K irchge
m einde. Die P fa rrk irche  w urde 1575 fast ganz neu ge
b au t, 1642 vergrössert ; sie besitz t Fresken  aus dem
15. oder 16. Ja h rh . 1520 stifte te  Giovan A ntonio Cri
velli eine S. Sebastianskapelle, die beim  U m bau  und  
bei der V ergrösserung der P farrk irche verschw and. 
Die G nadenkapelle  w urde 1855-1875 erb au t. Bevölker
ung : 1591, 211 E in  w. ; 1801, 418 ; 1920, 556. Taufre- 
g ister seit 1747, E hereg ister seit 1696, S terbereg ister 
seit 1685. —  E . Maspoli : La Pieve d ’A gno. — F . A ndina: 
Don Fedele Poli. —  L. B ren tan i : M iscellanea storica. — 
Derselbe : Lugano e il Ceresio. —  M onum enti Storici e 
artistici del C. T icino. — G. Sim ona : Note di arte antica.
— G alli-T am burin i : Guida del M alcantone. — L. La- 
vizzari : Escursioni. —  W irz : Regesten. —  O. W eiss : 
Die tessinischen Landvogleien. —• B Stor. 1890 und 
1904. [C. Trezzini.]

P U R T S C H E R , G o t t f r i e d ,  * 1767 in N auders 
(Tirol), P riester in Chur 1790, bischöfl. R eg is tra to r, 
g ründete  1801 in M eran das P riestersem inar fü r das Bis
tum  Chur, das 1807 nach  Chur (St. Luzi) v ersetz t w urde. 
Regens des Sem inars 1801-1830 und  M oralprofessor, 
ausgezeichneter Prediger, einflussreicher B erater seines 
Bischofs, auch  M echaniker ; erfand einen künstlichen  
S teinbohrer, ein W asserw erk, Pum pw erke, eine Schreib
m aschine fü r Blinde, eine B einbruchm aschine u . a. m. 
Die v e rsch ü tte te  Heilquelle in P lafers w urde u n te r  
seiner L eitung  frei gem acht und durch  K anäle  nach  
R agaz g e le ite t, f  27. XII. 1830. —  M ayer : S t. L uzi. — 
F r i d o l i n ,  Dr. phil., * 1876, P rof. fü r L atein  und Ge
schichte an  der b ündn . K antonsschu le  seit 1902, K on
re k to r seit 1925, publiz ierte  verschiedene historische 
A rbeiten . [J. S i m o n e t . ]

P U R T S C H E R T . B aum eisterfam ilie  aus Bregenz, die 
seit ca. 1639 in P faffnau erschein t. A ndere sind seit 
1776 H in tersassen , seit 1861 K orpora tionsbürger zu L u
zern. — 1. N i k l a u s ,  1750-1815, B aum eister von 1797 
an, s täd tisch er W erkm eister, G rossrat 1803. —  2. V i n 
z e n z ,  1728-1802, von 1770 an  S tad tu h ren m ach er, er
ste llte  1789 die U hr der H ofkirche. — 3. V i n z e n z ,  1762- 
1835, als K apuziner P . K lem ens, zeichnete sich in P h y 
sik u . A stronom ie aus (P o rträ t  au f der B ürgerbib lio thek). 
—  S taatsa rch iv . —  Fam ilienchron ik . —  Gfr. Reg. 
Jo sef Mühle : Die Baum eisterfam ilie P . und der Kirchen
bau im  K t. Luzern im  17. und  18. Jahrh. —  P . X. W eber: 
Die Luz. Bau- und W erkmeister bis zur Helvetik, p . 11. — 
Derselbe : Z ur Geschichte des Luz. Rathaus-Turm es, 
p . 7. —  X . Sc.hnyder von W artensee : Lebenserinnerun
gen, p . 1 3 . — Fleischlin : Hofkirche, p . 127. [P. X. W.] 

P U R Y .  Fam ilie der S ta d t N euenburg , die w ahrsch. 
von einem  der B ürger aus Bonneville a b s tam m t, die 
sich 1301 nach  der Z erstörung dieser O rtschaft zerstreu 
ten . Sie bü rgerte  sich in der zw eiten H älfte  des 1 4 . Ja h rh . 
in N euenburg  ein. A lte N am ensform en : P urry, P uri, Pou-

ry, Pourri usw . Al
te s  Wappen  : in R o t 
ein goldener Sparren  
ü ber einem  silber
nen Spornrädchen, 
ü b e rh ö h t von 2 sil
bernen  M uscheln. Im
16. u. 17. Ja h rh . wird 
dieses Heroldsbild 
von einem an g ek e tte 
ten , au f einer Kugel 

sitzenden Affen gehalten  ; sp ä ter w ird es in der H and 
des Affen durch  verschiedene G egenstände z. B. ein 
Schw ert, ein S ignalhorn, eine Lilie usw . ersetz t ; neueres 
(seit 1709 fü r die ersten  Linien, seit 1785 und  1788 
fü r die än d ern  Linien) : in B lau ein goldener Sparren , 
b eg le ite t von 2 silbernen St. Jakobsm uscheln  und  einem 
silbernen Spornrädchen  ; im  silbernen S childhaupt ein 
schw arzer w achsender A dler m it goldenem  Schnabel 
u . ro te r  Zunge. J e a n  und P e r r o n e t  erscheinen 1396. 
Die Fam ilie  v e rb re ite te  sich sehr rasch  und te ilte  ;ich 
in zahlreiche L inien und  Zweige, von denen m ehreie , 
dem H and w erk ers tan d  angehörende im 17. u . 18. Ja h rh . 
erloschen. Die Fam ilie lieferte  dem  S ta a t bis zur R evo
lution 7 S ta a tsrä te , 10 V orsteher von G erichtsbezirken 
(Maires und K astlane) und  der S tad t 20 B ürgerm eister 
(M aitres-bourgeois) u . 13 M aîtres des C lefs.—  1. J e a n ,  
H au p tm an n  des K on tingen ts der S ta d t N euenburg  bei 
der B elagerung von B lam ont 1474. —  2. J e a n ,  w ahr
scheinlich Sohn von N r. 1, P rieste r 1481, P fa rre r von 
Colombier 1492, 1514. — 3. J e a n n e r e t ,  w ahrschein
lich Sohn v . Nr. 1, B ürgerm eister v. N euenburg , H a u p t
m ann  u n te r K arl V II I .  1494, t  1535. —  4. P i e r r e ,  Sohn 
von N r. 2, Postm eiste r, f  1574, S tam m v ate r m ehre
rer Zweige.

t  L inie Pury-la Pointe. —  5 .  P i e r r e  H u g u e s ,  
1536-1592, M aître-bourgeois von N euenburg , Vize
dolm etsch des Königs von F rankreich  bei den Schweizer 
K an tonen , W irt im G asthaus « Le Singe », das gegen 
1450 von Jean  P u ry  g eb au t w urde und das bis zum  
E nde des 17. Ja h rh . E igen tum  seiner N achkom m en 
blieb. — 6. J o n a s ,  Sohn von N r. 5, 1563-1606, B ürger
m eister.— 7. J e a n ,  1597-1682, Sohn von Nr. 6, Bürger-
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m eist er von N euenburg, E innehm er der 4 M aries, Maire 
von Boudevilliers ; Z unftm eister (roi et, p révôt) der 
K aufleu te  1675, N otar. —  8. F r é d é r i c ,  t  1739, Offizier 
im D ienste Spaniens, dann der G enera lstaa ten  ; M ajor 
der Milizen. —- 9. A b r a h a m ,  Sohn von N r. 6, gen. 
P ury-la  P ointe , Beinam e, der au f seine N achkom m en 
überging, 1599-1663 ; H au p tm an n  in französischen 
D iensten, verfasste  und übergab  L udw ig X IV . 1644 den 
P a k t, w odurch die H au p tleu te  des R egim ents G uy sich 
gem äss den von den O rten  e rh altenen  Befehlen w eiger
ten , elsässischen Boden zu b e tre ten . B ürgerm eister 
•1569. — 10. JOSUÉ, E nkel von N r. 9, f  1719, Offizier 
in französischen D iensten ; des K leinen R a ts  1708, 
S ta d tm a jo r 1709, B ürgerm eister 1715. — 11. D a v i d ,  
B ruder von Nr. 10, 1663-1748, von 1703 an überaus 
eifriger A gent fü r den Anschluss des F ü rs ten tu m s 
an  Preussen  ; S ta a ts ra t  und K astlan  von B ou d ry  1713. 
—  12. D a v i d ,  1692-1741, Neffe von N r. 11, erw arb  das 
B ürgerrech t von Genf. —  13. D a v i d ,  Sohn von Nr. 12,
1733-1820, M aire von L a Côte 1757, S ta a ts ra t  1763, 
P räsid en t des S ta a ts ra ts  1788 ; L e tz te r seines Zweiges, 
der 1709 von K önig Friedrich  geadelt w orden w ar und 
seit 1788 den B aronen tite l tru g , w elcher nach  dem  A b
leben D avids (N r. 35) der a lte rn  Linie verliehen w urde.

Zweite L in ie. —  14. J e a n ,  Sohn von Nr. 4, B esitzer 
e iner K om pagnie von 300 Schweizern im Dienste 
F rankreichs, S tam m v a te r der heutigen a lte rn  Linie, 
w urde 1589, nach  der Schlacht bei A rcques, vom König 
H einrich  IV. zum R itte r  geschlagen. — 15. S a m u e l ,  
E nkel von Nr. 14, 1603-1677, Offizier in  F rankreich  ; 
B ürgerm eister von N euenburg  1646, E innehm er des 
T raversta les 1658. — 16. D a n i e l ,  Sohn von Nr. 15,

1642-1717, Dr. es lois in 
Orléans 1664, E innehm er 
des T raversta les 1673, 
Maire von La Côte 1690, 
w urde 1694 zum  S ta a ts ra t  
und  S ta a tsan w a lt e rnann t, 
aber im gl. J .  beim  R egie
ru n g sa n tr it t  der H erzogin 
von N em ours abgesetzt. 
E iner der eifrigsten P a r
teigänger Contis, erh ie lt 
1709 m it seinen B rüdern  
einen A delsbrief v . König 
F ried rich  I. von Preussen . 
— 17. Samuel, Sohn von 
N r. 16, 1675-1752, Dr. ju r . 
1696, G esand tschaftsra t, 
m it verseli. Missionen zu 
den T agsatzungen  von B a
den (1707), A arau  (1708), 
zum  K ongress von Baden 
1714 und  nach Paris 1715 
b e tra u t, bem ühte  sich be

sonders um  den E inschluss N euenburgs in die Ver
träg e  zwischen den E idgenossen und  den frem den 
M ächten. S ta a ts ra t  1711, P rä sid en t und /E lteste r dieser 
B ehörde, ga lt lange als E n td eck er der gefälschten 
Chronique des chanoines de Neuchâtel (s. A rt. C h a n o i 
n e s ,  C h r o n i q u e  d e s ) .  Die unveröffen tlich ten  Mémoires 
stam m en auch  n ich t von ihm . — 18. A b r a h a m ,  Sohn 
von Nr. 16, B ürgerm eister 1721, S ta a ts ra t  1724. — 19. 
C h a r l e s  A l b e r t ,  1713-1790, Sohn von Nr. 18, Offizier 
in französischen D iensten, M itarbeiter am  Journal 
helvétique, Verfasser m ehrerer polem ischer, literarischer, 
politischer und religiöser Schriften . — 20. A b ra h a m , 
Sohn von Nr. 18, 1724-1807, Offizier im  D ienste Sard i
niens, 1744 bei der B elagerung von Coni verw undet, 
O berstlieu ten an t, V orsteher des D ep artem en ts Val 
de T ravers 1748, S ta a ts ra t  1765 ; abgesetz t 1767 a n 
lässlich des P ach th an d els, 1779 w ieder eingesetzt ; 
Verfasser der Lettres d ’un  bourgeois de Valangin, be
k a n n t u n te r  dem  N am en Lettres du cousin A bram  au 
cousin D avid , die öffentlich vom  Scharfrich ter v e rb ra n n t 
w urden. E rs te r  P räsid en t der Société d ’ém ulation  p a 
trio tiq u e  1791. Als P rä sid en t der M ilitärkom m ission 
zum  G renzschutz liess er au f den w ich tigsten  Gipfeln 
des N euenburger Ju ra s  H ochw achten  errichten . Ihm  
h a t m an  sehr w ahrscheinlich die Chronique des chanoines,

die Mémoires du chancelier de M ontm ottin  und die M é
moires de Sam uel de P u ry  zu verdanken . F reu n d  von 
J . ,1. R ousseau, den er au f seinem  L an d g u t Monlésy 
em pfing. — 21. C h a r l e s  A l b e r t ,  Sohn von Nr. 21),
1752-1833, Offizier in französischen D iensten , R itte r  
des m ilitärischen  V erdienstordens, B ürgerm eister von 
N euenburg  1801, O berstlieu ten an t des T raverstales 
1807, S ta a ts ra t  1812. — 22. C h a r l e s  A u g u s t e ,  Sohn 
von Nr. 21, 1788-1861, Maire von La Côte. —  23. 
J a m e s  F e r d i n a n d ,  Sohn von Nr. 22, 1823-1902, 
K aufm ann  in B rasilien, v e rm ach te  der S ta d t N euenburg  
seine B esitzung in  S t. N icolas zur E in rich tu n g  eines 
e thnograph ischen  M useum s. —  24. F r a n ç o i s  G u s t a v e ,  
Sohn von N r. 22, 1829-1902, Dr. m ed., S p ita la rz t der 
S ta d t, O b erstlieu ten an t der S an itä ts tru p p en , D ivisions
arz t. — 25. E d m o n d  Charles, E nkel von N r. 22, 
1845-1911, K u n stm ale r, Schüler C levres. Seine H a u p t
werke w urden von den bed eu ten d sten  Museen der 
Schweiz, nam en tlich  dem  ncuenburg ischen , g esam m elt. 
E r ve rb rach te  seine le tz ten  L ebensjahre  in Venedig. 
—  26. É d o u a r d  F r a n ç o i s ,  1822-1904, U renkel von 
Nr. 20, M itglied und sp ä ter P rä sid en t des Conseil 
a d m in is tra tif  der Gem einde N euenburg, D irek to r des 
A rm enwesens. —  27. F r é d é r i c  G u i l l a u m e ,  1831-1890, 
B ruder von N r. 26, Schweizer K onsul in M elbourne ; 
B ezirksrich ter in L iiydale (V ictoria). —  28. S o p h i e ,  
Schw ester von N r. 26, 1834-1901, O berschw ester des 
S tad tsp ita ls , Oberin der D iakonissinnen von S trassburg  
1886. —  29. J e a n ,  Sohn von N r. 26, * 9. vi. 1857, Dr. 
ju r .,  G em einderat von N euenburg 1890-1917, w urde in 
diesem  Ja h re  vom  B undesra t m it der V ertre tung  der 
deutschen In teressen  in  F ran k reich  b e tra u t. O berst im 
G eneralstab  1901 ; einer der G ründer der Schweiz, 
herald ischen G esellschaft, deren P rä sid en t 1919-1925 ; 
M itarbeiter an  A H S  und  M N . — 30. S a m u e l ,  1736- 
1792, S ta a ts ra t, Maire von N euenburg  1792. —  Dieser 
Linie w urde 1820 beim  A ussterben der vorgenann ten  
der B aronen tite l verliehen.

Dritte L in ie, gen. P u ry  de Rive. —  31. C l a u d e ,  1545, 
Sohn von Nr. 4, H au p tm an n  in den T ruppen  des 
Herzogs von Alençon und des F ü rs te n  Condé. —  32. 
P i e r r e ,  t  1648, Sohn von Nr. 31, E innehm er der 4 Mai
ries, b au te  das H aus au f der Place P u ry , das den Cercle 
na tional b eherberg t ; wegen der Lage dieses H auses 
w urde er P u ry  de R ive g en ann t.

Vierte L in ie  : von Purysbourg. — 33 J e a n  P i e r r e ,  
1675-1736, N achkom m e von N r. 3, E innehm er von 
B oudry , Maire von Ligniè- 
res 1709. D urch H andels
u n tern eh m u n g en  in Paris 
u. H olland ru in ie rt, wan- 
derte  er nach  dem  K ap der 
gu ten  H offnung aus, wo er 
m itte ls t N euenburger Setz
lingen den W einbau ein
füh rte . E r u n te rb re ite te  
der b ritischen  R egierung 
einen K olonisationsplan  
des australischen  K o n ti
nen ts , ab er abgeschreckt 
durch die Schw ierigkeiten, 
die m an  ihm  bereite te , 
w and te  er sich nach  A m e
rika  und  zog 1730 nach 
Südkarolina, wo er eine 
Schweizerkolonie g ründete  
und eine S ta d t b au te , die 
er P u rysbourg  nan n te .
Man ü b e rtru g  ihm  das 
K om m ando d arü b er m it 
dem  R ang  eines In fa n te 
rieobersten  und  eines K a 
p itän s eines grössern Kriegsschiffs der b ritischen  M arine 
(1731). V eröffentlichte : M émoires sur le pays des cof
fres et la terre de N u y ts  (1718) ; Second mémoire (über den 
gleichen G egenstand) ; Descriptiori abrégée de l ’état pré
sent de la Caroline méridionale (1731). —  34. C h a r l e s ,  
1699-1754, Sohn von Nr. 33, dem  er als K o m m andan t 
von P u rysbourg  n a c h fo lg te .— 35. D a v id ,  1709-1786, 
Sohn von Nr. 33, B ankier in L issabon 1736, befasste sich

S a m u e l  d e  P u r y  ( N r .  1 7 ) .  
N a c h  e i n e m  K u p f e r s t i c h .
S a m u e l  d e  P u r y  ( N r .  1 7 ) .  
N a c h  e i n e m  K u p f e r s t i c h .

D a v i d  d e  P u r r y  ( N r .  3 5 ) .  
N a c h  e i n e m  S t a h l s t i c h  

v o n  S .  B o u v i e r  
( 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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besonders m it dem  H andel von D iam an ten  und B rasi
lienrotholz. 1755 durch  das E rdbeben  von L issabon 
ru in iert, erw arb er in einigen Ja h ren  ein neues V erm ö
gen und  verw endete den grössten  Teil seines E inkom 
mens zu Schenkungen an  die S ta d t N euenburg . D ank 
dieser V ergabungen w urden u. a. das Sp ital und  das 
R a th au s g eb au t. D urch T estam en t w urde die B ürger
schaft von N euenburg  zur U niversalerbin  seines Ver
m ögens eingesetzt. 1785 ern an n te  ihn der König von 
Preussen zum  B aron. D enkm al von D avid d 'A ngers 
au f dem  nach  ihm  b en an n ten  P la tze  1855.

F ünfte  L inie, gen. von Gorcelles oder des H auptm anns  
donas. (Sohnes von Nr. 8 ) .  — 3 6 . H e n r y ,  1 7 7 6 - 1 8 3 3 ,  /  
Dr. m ed., L eibarz t des K önigs von F ran k reich , R itte r 
des M érite civil. — 3 7 . L o u is  F e r d i n a n d ,  1 8 1 5 -1 8 9 7 , 
B egründer des B ankhauses P u ry  & Cie, D irek tionsp rä
sident der E isenbahn  Suisse occidentale ; P räsiden t der 
E rsparniskasse. — 3 8 . A r t h u r ,  * 1 8 7 6 , E nkel von 
Nr. 3 7 , Dr. ju r .,  Schweiz. G esandter in Buenos-Ayres 
1 9 1 8 , im H aag  1 9 2 1 . — 3 9 . P a u l  A l p h o n s e ,  1 8 4 4 -  
1 8 7 4 , Sohn von N r. 3 7 , A rch itek t, b au te  u . a. die 
K irche von Cressier. — 4 0 . G u s t a v e ,  1 8 2 0 - 1 8 8 0 , Stras- 
seningenieur. — Diese Linie w urde 1 7 8 8  geadelt.

Sechste L in ie, gen. von Colombier. —  41. J e a n ,  1591, 
Sohn von Nr. 3, B ürgerm eister von N euenburg . — 
42. J e a n ,  1619, Sohn von Nr. 41, E innehm er in Colom
bier, Maire von R ochefort. —  43. S a m u e l ,  1561-1636, 
Sohn von N r. 42, B ürgerm eister 1603, P an n erh err 
von N euenburg  1610-1636. —  44. A d a l b e r t ,  1611- 
1680, Neffe von N r. 42, H au p tm an n  in französischen 
D iensten, Maire von Cortaillod 1639, von Le Locle 1646, 
erhielt 1651 von H enri I I .  von Longueville einen Adels
brief.

Siebente L in ie, von M urten. — 4 5 .  G u i l l a u m e ,  
t  1 5 8 8 , Sohn von Nr. 3 , G lasm aler in N euenburg , füh rte  
1 5 5 5  die W appenscheiben im  R a th au ssaa l aus ; Bürger 
von M urten, leitete  die P ost zwischen F ran k reich  und 
der Schweiz ; H au p tm an n  in französischen D iensten, 
w urde bei S t. Q uentin  m it Léonor von O rléans gefangen 
genom m en.— 4 6 .  L o u is , 1 6 3 7 , E nkel von N r .4 5 ,  H a u p t
m ann in französischen D iensten , B esitzer des Gasthofs 
zum Schw arzen A dler in M urten, B ürgerm eister und 
V enner von M urten 1 6 2 0 - 1 6 3 7 .

Eine Fam ilienk iste  w urde 1750 gegründet. In der 
Gegend von E stav a y e r (Freiburg) b e steh t eine Fam ilie 
P., die einer U eberlieferung gem äss au f einen P . von 
N euenburg  zurückgehen soll, der diese S ta d t zur Zeit 
der R eform ation  verliess, um  dem  katho lischen  G lauben 
treu  zu bleiben.

Bibliographie. C ham brier : Hist, de Neuchâtel. — 
T ribolet : H ist, de Neuchâtel. — Boyve : Indigénat hel
vétique. — Boyve : A nnales. —  Biogr. neuch. —  L L .  — 
B randt : Notice sur D avid P urry . — A. B achelin : 
P aul de P ury . — W . R itte r  : E dm ond de P ury . — S K L .  
— Fam ilienarch . der Fam ilie  P u ry , S taa tsa rch . und 
S tad ta rch . von N euenburg . [L. M.]

P U S C H L A V  ( P o s c h i a v o ,  rom anisch  P u s c h l e v )  
(K t. G raubünden , Bez. B ernina, Kreise Poschiavo und 
Brusio. S. G L S ). Dorf, Gem. ; T alschaft. W appen  : in 
Rot zwei gekreuzte , du rch  eine K e tte  verbundene sil
berne Schlüssel. Der N am e is t von post lacum  (Tal h in 
ter den Seen) abgele ite t w orden ; er k om m t eher von 
post claves — clusas (h in te r den T alsperren) her. N a
m ensform en : Posclave angeblich 824 ; (de) Posclavi 
1200; (de) Poschiavo 1201 ; ( in )  Pusclavio  1219.

V o r -  u n d  F r ü h g e s c h i c h t e .  B ronzefibeln aus der 
a lte rn  La Tène-Periode, gefunden au f Castellacelo, 
sowie auch  in San Carlo und u n terh a lb  der Alp Grüm 
beweisen, dass der B erninapass in  p räh isto rischer Zeit 
begangen w urde. F ü r die vorröm ische Besiedelung des 
Tales sprechen auch L okalnam en keltischen und 
ligurischen U rsprungs, wie P e tn a l, Cavagliasca und 
Privilasco. Die P usch laver w erden dem  S tam m e der 
Cam unner, welche auch das Veltlin bese tz t h ielten , ange
hört haben . Um s J a h r  196 v. C. w urden die O rum bovier 
oder Gomenser durch  die R öm er un terw orfen . Die 
C am unner w urden der T ribus Q uirina angeschlossen. 
Das C hristen tum  w urde in das P u sch lav erta l von Süden 
her e ingeführt, denn die ä lte sten  im  Tale e rw ähnten  1 
K irchen, die von San V itto re  und  die dem  Passheiligen .

San P ie tro  gew eihten gehören zum  Kreise der röm isch
italienischen Pa trozin ien . Die Ja h rh u n d e rte  lange H e rr
schaft der R öm er ging in P . n ich t spurlos vo rü b er. Die 
ä lte sten  S ta tu te n  der L an d sch aft v e rra ten  in ihrem  sy 
stem atischen  A ufbau röm ischen G eist. E ine n ach h a l
tige E inw irkung  auf das einheim ische R echtsleben h a tte  
auch  die fa st 200jährige H errsch aft der L angobarden . 
Im  Ja h re  602 w urde das Tal von A gilulf dem  S tarken , 
König der L ongobarden, verw ü ste t. 774 kam  das 
L and an  die K arolinger. A ber schon am  14. m .  775 
schenkte  K aiser K arl das Veltlin dem  K loster S t. Denis 
bei Paris ; P ap st H ad rian  1. ste llte  das V eltlin  auch 
u n te r  die kirchliche O berhoheit von S t. D enis. Am 3 .  I .  
824 b estä tig te  K aiser L o th a r Postclave dem  Bischof Leo 
von Corno dessen B esitzungen, d a ru n te r die K irchen 
von Mazzo bei T irano und P ostc lave ; doch is t diese 
erste E rw ähnung  von P . nu r eine spä tere  In terp o la tio n  
(vergl. Regesto im p erii I (1908), Nr. 1020). 841 m usste  
K aiser L o th ar die frü h em  R echte  der A btei S t. Denis 
w ieder anerkennen , und 847 verfüg te  K aiser L o th ar 
aberm als die R ückgabe des Veltlins an  die A btei. Diese 
m ach te  ihre R echte wenigstens nom inell bis ins 14. 
J a h rh . geltend . U eber die H errschaft der A btei in P . 
finden sich keine Spuren m ehr vor.

Im  10. Ja h rh . fielen die Sarzenen in Poschiavo ein, 
Noch heu te  zeugen O rtsnam en wie Aino (abzuleiten  
vom  arabischen A leien  oder A ien  =  Quelle), von 
längerer A nw esenheit dieses orientalischen Volkes in 
Poschiavo. Die A btei Sain t Denis t r a t  w ahrsch. ihre 
Rechte an  den Bischof von C hur ab, der durch  die 
Belehnung m it dem  Bergeil vom  K aiser den Schlüssel 
zu den südrä tischen  A lpenpässen e rhalten  h a tte .

G e s c h .  s e i t  d e m  11. J a h r h .  In  der 2. H älfte  des
12. Ja h rh . g rü n d e ten  die H um ilia ten  ein kleines K loster 
bei Brusio, dessen E in k ü n fte  nach  A ufhebung des O r
dens dem  H ospiz der « M adonna di T irano » zufielen. In 
die H ohenstau fenzeit ist der U rsp rung  der freien S täd te- 
verlässungen zu verlegen, die sicherlich als Vorbild für 
die S ta tu te n  der Gem. Poschiavo gedient haben . Die 
S ta tu te n , die verschiedene Male rev id iert w urden, aber 
bis in die neueste  Zeit in G eltung standen , ja  teilweise 
noch stehen, entsprechen  den S tad trech ten  der a u to 
nom en italienischen S täd te  (zwei K onsuln, die a lljäh r
lich gew ählt w erden u. den R ä ten  vorstehen , die R äte , 
consiglio di credenza [M agistrato], consiglio di G iunta 
[e rw eiterte r V orstand] u . G em eindeversam m lung [Sin
dacato  o Arringo]). N ach einer U rkunde  von 1191, deren 
E ch th e it ab er angezweifelt ist, schein t das Pusch lav  
du rch  K aiser H einrich VI. dem  Vogt Egino von M atsch 
verp fändet w orden zu sein. Dessen Sohn Egino II . 
verfügte 1200, 1201 und  1213 über die Bergw erke von 
Poschiavo. W ahrsch. liess sich Egino von seinem  Ver
w and ten , dem  Bischof A rnold von M atsch in Chur, m it 
Poschiavo und  Borm io belehnen. T ro tzdem  w ahrten  
sich die P usch laver im m er ihre persönliche F reiheit. 
Leibeigene (servi) und  Hörige gab es im  P usch lav  nie. 
Egino I I I .  u n d  A lbrecht von M atsch belehn ten  ihre 
V erw andten G ebhard und Conrad V enosta m it zwei 
D ritte ln  der E in k ü n fte  des Pusch laverlehens. Conrad 
t ra t  seinen A nteil seinem  Neffen Egidius ab , sodass 
diesem  n u n  zwei D ritte l gehörten  und  den Vögten von 
M atsch ein D ritte l verblieb. Die niedere G erich tsbarkeit 
gehörte  den V enosta ; die V ögte von M atsch h a tte n  bei 
der höheren G erich tsbarkeit m itzuw irken . Die U rte ils
fällung fand s ta t t  u n ter B eteiligung und  m it E in 
willigung der M änner von Poschiavo in der Form  der 
a lten  Placita. D er Bischof b eansp ruch te  das R ech t, von 
der Gem einde frei gehalten  zu w erden, falls er dorth in  
käm e. A uf der Burg Pedenale sass ein Castaldus (Ver
w alter) der Lehen, der zugleich die A ufgabe h a tte , durch 
die Burgw ache das Tal gegen feindliche E infälle  zu 
schützen.

Verhältniss zu den B ischöfen von Como. Die Bischöfe 
von Corno erhoben auch A nspruch  au f den Z ehnten  in 
Poschiavo ; es kan n  sich n u r um  den K irchenzehnten  
handeln. 1322 verzich te ten  die K inder des H einrich 
de C apitaneis, die von Corno d am it be lehn t w aren, auf 
den Z ehnten  und  überliessen  ihn  um  750 P fund  der 
Gem einde Poschiavo. 16 B elehnungen des Bischofs von 
Corno an die Gem einde sind b ek an n t. 1452 und 1458
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ü bertrugen  die Bischöfe von Corno au f die Gem. 
Poschiavo auch  den Z ehnten  von Brusio. Seit 1528 
w eigerten sich die Pusch laver, die B elebung entgegen
zunehm en, ab er erst 1749 verzich te te  Bischof A ngustino 
Neuroni endgültig  a u f  den Pusch laverzehn ten .

Die Entstehung der autonomen Gemeinde. 1335 
bese tz te  Azzo V isconti, H err von M ailand, auch das

V eltlin. Poschiavo blieb einstw eilen von den M ailändern 
noch unbehellig t. Am  3. ix . 1338 belehn te  Bischof 
U lrich V. von Chur die M änner von P . m it allen G ütern , 
die der C hurerkirche au f dem  Gebiet von P. zustanden . 
P . leiste te  den V asalleneid. Die L eute  von P ., die je tz t 
einen G em einderat besassen, w aren  n ich t U n te rtan en  
des Bischofs, sondern freie V asallen. D urch die Schuld 
des Vogtes U lrichs I I I .  von M atsch ging aber das Tal 
1350 m it C hiavenna an  die M ailänder verloren .

Die mailändische Herrschaft. Der Bischof von Chur 
versuch te , ab er ohne Erfolg, seine verlorenen T äler zu
rü ck zuerhalten . 1360 eröffneten die B ündner die F e in d 
seligkeiten, rich te ten  aber n ich ts aus. Als die T ruppen 
des Herzogs Galeazzo das V eltlin  überflu te ten , ba ten  
die P usch laver den Vogt U lrich von M atsch um  Schutz 
und  h u ld ig ten  ihm  (16. v i. 1370). 1375 fiel das Veltlin 
sam t P . w ieder den M ailändern zu. P . fu h r aber fo rt, 
einen eigenen P o d esta ten  zu haben , der dem  V eltliner 
P o d esta ten  alle 6 M onate R echenschaft ablegen 
m usste . 1394 bem äch tig te  sich Bischof H artm an n  II . 
von Vaduz durch  einen H an dstre ich  des Tales, m usste  
es aber 1396 räum en. Die V e rtre te r der M ailänder, die 
O lzate (heute O lgiati), Hessen durch  F ro h n a rb e it die 
Burg Castellacelo bauen . 1408 erhoben sich die P u sch 
laver und  zwangen die O lzate zur U ebergabe der 
Burg. N ach ih rer B efreiung such ten  die P . w iederum  
den Schutz des Bischofs von Chur. Am 29. I X .  1408 
k am  in Zuoz zwischen ihnen  und  dem  Bischof ein 
V ertrag  zu stande , der sich äusserlich als eine U n te r
werfung p rä sen tie rt. In  W irk lichkeit h an d elt es sich um  
einen zw eiseitigen V ertrag  zwischen gleich B erechtig
ten , der als die « m agna Charta lib e rta tu m  » der Bürger- 
gem. Poschiavo angesprochen w erden kan n . Die dem 
Bischof zugestandenen  H oheitsrech te  w erden ganz 
genau p räzisiert. Die Pusch laver zahlen einen jährlichen  
Zins von 300 Pfund  : der Bischof da rf einen P od esta ten  
zu P. setzen, der nach R ech t und  G ew ohnheit des Tales

R ech t sprechen soll. W enn der Bischof die P usch laver 
n ich t beschützen  kan n , dürfen  sich diese einen anderen  
Sch irm herren  suchen. D urch diesen V ertrag  w urde P. 
eigentlich in den G otteshausbund  aufgenom m en.

E in V ersuch der O lzate, den a lten  Z ustand  w ieder
herzuste llen , m issglückte. 1417 verzich ten  auch die 
V enosta gegen E n tschäd igung  au f ihre A nsprüche, und 

1421 m ussten  ebenso die 
Vögte von M atsch sich dazu 
bequem en. 1494 w urde der 
la u t V ertrag  von 1408 an 
den Bischof zu zahlende 
Zins gegen 1200 rhe in . Gul
den losgekauft. A ber erst 
am  24. v i. 1537 stellte  
Jak o b  T ravers im  N am en 
des Bischofs eine en tsp re 
chende Q u ittu n g  aus. Von 
1494 an  h a tte  der Bischof 
ta tsäch lich  au f alle A nsprü 
che gegenüber P . verzich
te t .

E in fü h ru n g  der Reform a
tion ; konfessionelle K äm pfe. 
D er M ann, der der neuen 
Lehre B ahn b rach , w ar Giu
lio Milanese. Im  Som m er 
1549 kam  der b e rü h m te  P e 
tru s  Pau lus V ergerius nach  
P . in B egleitung von Bal- 
dassare A ltieri. Ihm  gelang 
m it U n te rs tü tz u n g  des J u 
risten  u . B uchdruckers D el
fino L andolfi die O rgani
sierung der evangel. Ge
m einde. 1572 h a tte  die 
Gem. G laubensfreiheit p ro 
k lam iert. Im  Ju li 1620 w ag
ten  sich die im  V eltlin  m o r
denden B anden noch n icht 
bis nach  P ., aber 1622 w ur
de den Evangelischen dort 
die A usübung  ihres G o ttes

dienstes u n te rsag t. In  der N ach t vom  25. I V .  1623 d ra n 
gen M örder, angeführt von D r. L anfranch i, nach P. 
vor, erm ordeten  ca. 25 Greise und  K inder und  p lü n d er
ten  die H äuser der R eform ierten  E rs t  1627 k o nn te  der 
evangel. P fa rre r w ieder nach  P . zu rückkehren , nach  dem 
am  29. ix . 1626 erfolgten E insch re iten  der R a tsb o ten  
der I I I  Bünde. A ber e rst 1642 kam  es zu einem  eigent
lichen F ried en sv ertrag  zwischen den R eform ierten  und 
den K atho liken , nach welchem  u. a. zwei D ritte l der 
R a tsm itg lieder K atho liken  u n d  ein D ritte l R eform ierte  
sein sollten. 1642-1649 b au ten  die R eform ierten  eine 
eigene K irche. 1681 und  1706 h a tte n  sich die R efor
m ie rten  über neue M isstände zu beklagen. Am  9. v. 1735 
v ero rdnete  das katholische Volk, dass die k a th o l. 
R a tsh erren  v o r den Gem eindew ahlen sich zu ve rsam 
m eln h a tte n , um  die W ahlen zu besprechen. Diese 
lange heim lich befolgte « costituzione dell’o ra to rio  » 
m ach te  die S tim m en der reform ierten  R a tsh erren  ganz 
unw irksam  und w urde endlich durch  den B undestag  
beseitig t. Die S ta tu te n  von 1756-1757, revid . 1812, 
b estim m ten , dass die K atho liken  drei V iertel und  die 
R eform ierten  ein Viertel der G em eindeäm ter haben  
sollten. 1814 w urde den R eform ierten  ein D ritte l der 
G em eindeeinnahm en und  -L asten  u n d  ein D ritte l 
säm tlicher G em eindebeam tungen zugesprochen

Von der französischen Revolution bis zur Gegenwart 
Am 27. x . 1798 w andte  sich ein A usschuss aus Sondrio 
an  P. m it dem  A nsuchen, sich der cisalpinischen 
R epublik  anzuschliessen, was ab er m it dem  Hinweis 
au f die V erbindung m it den I I I  B ünden sowohl als m it 
den K an tonen  der E idgenossenschaft abgelehnt w urde. 
N ach dem  b ü n d n . V ertrag  m it G eneral A uffenberg 
bekam  das T al eine österreichische B esatzung  Am
13. März bese tz te  der cisalpinische General Lecchi das 
Tal und Hess es p lündern . General M assena Hess sich 
säm tliche W affen und  M unition ausliefern. E ine provi- 

I sorische B ehörde (M unicipalität) w urde eingesetzt. N ach

P u s c h l a v  c a .  1 8 7 0 .  N a c h  e i n e m  K u p f e r s t i c h  v o n  Cf. M .  K u r z  ( 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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dem  A bzug der französischen T ruppen  besetz te  der 
österr. General Bellegarde das Tal. 1800 w ehte die 
helvetische F ahne  w ieder au f dem  R a th a u stu rm . Der 
Schaden, den P . durch  die Sequestrierung  der G üter der 
B ündner im  Veltlin e rlitten  h a tte , w ird au f über eine 
Million geschätzt.

G renzbesetzungen fanden  in P . (abgesehen von den 
Ja h ren  der napoleonischen Feldzüge) 1848, 1859, 1866 
und w ährend des W eltkrieges 1914-1918 s ta tt .  1853 
verlang te  (E sterreich  als B esitzer der L om bardei u. a. 
auch die A b tre tu n g  von P. gegen das L ivignotal.

Kirchen- und Schulgeschichte. Die ä lteste  K irche des 
Tales is t die San P ie trokapelle , und ebenso a lt ist 
die S t. V iktorskirche, die 1212 u m gebau t, 1497-1503 
und 1903-1904 gründlich  ren o v ie rt u n d  1690 zur 
S tiftsk irche erhoben w urde. In  Aino w urde 1612 
eine San C arlo-K irche geb au t (seit 1908 K ura tie ). 
In  P ra d a  w urde 1639 die B eruhardusk irche geweiht, 
1668 in C am pigliene die A nton iusk irche. A ndere K ir
chen sind die A nton ius von P ad u ak irch e  in Bologna, 
die F ranziskusk irche in Le Prese, die Jak obsk irche  in 
Pisciadello und die Sym phorosakirche au f Selva, die 
Johan n esk irch e  in  Pagnoncini u n d  die der Santissim i 
Angeli custodi in  Pedem onte , sowie die Santissim a 
A nnunciata  im  gleichnam igen W eiler und  die San 
G ottardokirche in M eschino. 1717 w urde au f einer 
Anhöhe die schönste B arockkirche des K ts . G raubün
den, S an ta  M aria, g eb au t. Die Gem. in v en ta ris ie rte  
1441, 1448 u n d  1452 die K irchengü ter. 1629 w urde im 
Dorfe P . ein U rsu linerinnenkloster gegründet, das 
sp ä ter die A ugustinerregel annahm . In  B rusio ist 
die H au p tk irch e  Carlo Borrom eo gew eiht ; in Viano 
besteh t eine K aplanei m it der M aria H eim suchung- 
K irche u n d  seit 1908 eine K aplanei m it K irche in Cam- 
pocologno. 1859-1870 erfolgte die T rennung  von P . vom  
B istum  Corno u . der Anschluss an  das B istum  Chur.

Die 1642-1649 e rb au te  evangelische K irche w urde 
1769, 1841 und  1910 renov iert. 1676 b a u ten  die R e
form ierten  au f dem  P la teau  von Selva eine kleine 
K irche. Brusio vergrösserte  seine 1646 erbau te  evan
gelische K irche 1679 (Turm ) und  1727 (Chor).

1681 w ird  eine L ateinschu le  der evangelischen 
K irchgem . e rw ähn t. A uch in B rusio schein t eine 
L ateinschule bestan d en  zu haben . Ferner gab es ach t 
bis neun von der evangel. K irchgem . u n te rs tü tz te  
P riva tschu len . E röffnung der ersten  evangel. Ge
m eindeschule 1824, einer R ealschule 1854. 1885 ü b er
nahm  die politische Gem. das Schulwesen, ab er die 
ka tho l. und  evangel. Schulen w urden n ich t verschm ol
zen. A uch m it dem  1629 gegr. K loster ist eine Schule 
v erbunden , die noch heu te  den U n te rrich t fü r säm tliche 
katholische M ädchen besorg t. 1770 v e rm ach te  der 
P ro p s t von San V itto re , Francesco R od. M engotti, dem 
katholischen Teil 18 000 Lire zugunsten  einer k a th o 
lischen L ateinschule. 1830 w urde das von den Geschwi
stern  B ernardo M enghini und  A nna M aria Chiavi, geb. 
M enghini, g estifte te  « Is ti tu to  M enghini » eröffnet.

Verschiedenes. B ergbau w urde w ahrsch. schon in 
röm ischer Zeit getrieben . In einem  K nappenbuch  von 
1460 sind über 20 G ruben au f dem  Gebiet von P. 
erw ähn t. 1878 w urde eine G esellschaft zur A usbeutung 
der A sbestlager au f Can ciano gegründet. 1842-1864 
w urde die heutige B ern inastrasse  g eb au t, 1908-1910 die 
B ern inabahn . Im  A rchiv  von P . liegen die A kten  von 
144 H exenprozessen ; 1671-1678 fanden  allein 118 P ro 
zesse s ta t t .  P . besass m it der 1550 gegr. L andolf’schen 
Offizin, die zur A usbreitung  der R efo rm ation  viel bei
ge tragen  h a t, wohl die ä lte ste  D ruckerei des K ts. 
G raubünden. D er P a p s t und  der K önig von Spanien 
verlang ten  1561 um sonst ihre U n te rd rü ck u n g . A nläss
lich des Pusch lavcrm ordes 1623 ist sie w ahrsch. zer
s tö rt w orden. 1770 liess der B aron von B assus eine 
D ruckerei von B ayern  nach  P. bringen, m usste  sie aber 
sp ä ter nach  Borm io verkaufen . Am  13. V I .  i486  ve r
sc h ü tte te  eine R ufe das D orf A zarera. H ochw asser : 
1565, 1772 (1 % Millionen Schaden), 1834 (ebensoviel 
Schaden), 1839, 1868, 1872, 1887 und  1925. P est 1530. 
1535, 1550, 1565, 1630 ; Cholera in Le Prese 1855. 
Grosser W ald b ran d  Ju li-A ugust 1832. D orfbrand  von 
P ra d a  am  22. m .  1796.

Bibliographie. Puschlaver Regesten , angefertig t von 
Tom. Sem adeni. —  D aniele M archioli : Storia della Valle 
di P . (Sondrio 1 8 8 6 ) .  —  G. L eonhardi : Das Poschiavino  
Thal (Leipzig 1 8 5 9 ) .  —  A ndr. Georg Pozzi : Rechtsgesch. 
des Puschlavs... —  R esta : Bormio avanti il dominio  
grigione (im BStor. 1 9 2 6  u. 1 9 2 7 ) .  — La scuola riformata  
di P ., 1825-lä25. — Gius. Sem adeni : Notizie storiche 
concernanli... P . (Ms., 1 8 4 7 ) .  — G. Cram eri : Ueber das 
Wesen der Fischerei-Rechte der Gem. P . —  Fr. Jeck lin  : 
Die W ormserzüge... (in JH G G  1 8 9 6 ) .—  P. R u d . H eng- 
geler : La collegiata di P . (im Calendario del Grigione 
Ital. 1 9 2 8 ) .  —  Em il Camenisch : Bündner Reformations- 
gesch. — A ndr. Sprecher : Gesch. der I I I  B ünde im  
18. Jahrh. —  Th. Steffani : Handschr. Notizen über P .
—  G aud. O lgiati : Storia di P . (in J H G G  1923). —
B. D einen : Gaudenz von P lanta. —  Statuti e legge m u n i
cipale... (Ms., 1757). —  C. P . P la n ta  : Das alte R ätien. — 
Hei er li u . Œ chsli : Urgesch. Graubündens. —  C. M uoth : 
Gaudenz v. M atsch  (in J H G G  1886). — G. O lgiati : 
Elenco delle contribuzioni estere per la fabbrica della 
chiesa... di P . 1644-1648. ■— M ayer : B is tu m  Chur. — 
Giov. Va ssella : Die A usw anderung der Puschlaver (in 
B M ...) .  [Tom. Semadeni.]

P U S T E R L A ,  de .  F am ilien  der K te . G raubünden 
und  Tessin.

A. K a n to n  G ra u b ü n d e n  E ine u rsp r. aus Corno 
stam m ende Adelsfam ilie. —  P r o s p e r ,  von Sondrio, 
D om scholasticus zu Chur 1597, rosig. 1600. —  Vergl. 
P . N . von Salis : Regesten der im  Arcli. des Geschlechts- 
Verbandes derer von Salis be fmdl. Perg.-U rk. — Mohr : 
Cod. dipi. I I ,  130. —  S taa tsa rch . G raub. —  A L IS  1925, 
p. 122. [A. von C.]

B. K a n to n  T ess in . P U S T E R L A ,  D E  P u S T E R L I S .  Ade
liges Fam ilie m ailändischen U rsprungs, die 1374 in 
Bellinzona, anfangs des 16. Ja h rh . in M endrisio und 
1570 in S tabio e rw ähn t w ird. W appen  : in Gold ein 
schw arzer g ek rön ter A dler. Die Fam ilie  von Bellinzona, 
f  gegen E nde des 18. Ja h rh ., b au te  anfangs des 16. Ja h rh . 
die K irche S an ta  M aria, sog. B enediktinerkirche. D urch 
die H e ira t einer P .  m it F rancesco Molo 1780, ging ihr 
N am e an  diesen Zweig der Fam ilie Molo ü b er. Die 
Fam ilie  von M endrisio, die m it derjenigen von Stabio 
ausgestorben is t, s tam m t w ahrsch . vom  Zweig von 
T rad a te  der P .  von M ailand ab . —  1. B r a n d a ,  
P o d esta t oder G ouverneur von Bellinzona im Solde 
des Herzogs von M ailand 1452-1458, 1468-1469, w urde 
1457 B ürger von Bellinzona m it dem  R echt, das W ap 
pen der S ta d t zu führen . Seine B rüder A n t o n i o ,  
t  1457, und  M a r t i n o ,  t  1461, w aren  Bischöfe von Corno.
— 2. G i o v a n  B a t t i s t a ,  gibellinischer H au p tm an n  und 
G ouverneur von Corno. 1512 soll er den L andvog t Göldli 
von Lugano zum  K riegszug nach Castiglione aufge
fo rd ert haben , und  im  Sept. 1515 rief er den L andvogt 
und die L eute  des L uganergebiets zur B esetzung Comos 
h erbei; er fü h rte  6000 Schweizer in diese S ta d t und  von 
da nach  Torno, das vo lls tänd ig  ausgep lündert w urde. 
N ach der Schlacht bei M arignane floh er nach  B ellin
zona. — E in  R itte r  P . erh ie lt 1523 vom  Herzog von 
M ailand den A uftrag , Lugano, B ellinzona und Locarno 
zurückzuerobern . 1524 und  1525 such te  er sich des 
Schlosses V alsolda zu bem ächtigen, erhob A nspruch 
a u f dessen Besitz u . verlang te  von den Eidgenossen des
sen R ückgabe. —  3. B a r t o l o m e o ,  als e rster der P . a n 
fangs des 16. Ja h rh . in M endrisio e rw ähn t. —  4. G i a n  
G i a c o m o ,  von M endrisio, * 1584, j- 10. v. 1659 in Cumo, 
P riester, D r. theo l., P fa rre r von S a n t’ A ntonio in Corno 
seit 1630, veröffentlichte  1633 eine Sam m lung la te in i
scher G edichte. —  A S  I. —  A L IS  1914, 1919, 1925. —
G. Corti : F am iglie  patrizie del C. T icino. —  P . D 'A les
sandri : A tti  di S . Carlo. —  G. P o m e tta  : Briciole di 
storia bellìnzonese.—  E . T o rrian i: Storia eccl. di M endri
sio. —  E. P o m e tta  : Come il T icino. — B Stor. 1880, 1881, 
1885, 1892, 1901, 1912, 1915. —  M onum enti stor. e 
artisti elei C. Ticino  I I ,  I I I .  [C. Trkzzini.]

P U T H O D .  U rspr. savoyische Fam ilie, die seit 1609 
in N yon (W aadt) e ingebürgert ist. —  É t i e n n e  B é n é -  
d i c t ,  * 1699, C hirurg in  Nyon 1726, b e rü h m ter A rzt.
— de M ontet : Diet. [ M .  R . ]

P U Y S I E U X ,  R oger B ru la rt de Sillery, M arquis
von Puysieux, 1640-1719, G ouverneur von H üningen
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1679, m aréchal de cam p, w urde am  3. x ir. 1679 zum  
G esandten  in der Schweiz ernannt , erlang te  von der 
M ehrheit der katho lischen  O rte die A nerkennung  des 
Herzogs von A njou als K önig von Spanien und  erneuerte  
1705 m it ihnen  das K a p itu la t von M ailand, erhielt 
1707 den A uftrag , die K a n d id a tu r des F ü rs te n  von Conti 
au f die E rbfolge N euenburgs zu u n te rs tü tz en , ve r
m ochte  jedoch  den E rfolg König F riedrichs I., von 
P reussen  n ich t zu v erh indern  ; verliess die Schweiz im 
F rüh ling  1708. —  A S  I, Bd. V I, 2. —  L L .  — Zellweger : 
Gesch. der diplom . Verhältnisse der Schweiz m it F ra n k
reich I. —  J .  de Boislisle : Les Suisses et le marquis de 
P uyzieu lx. —  E d . R o tt  : Représ. dipi. X  (in V orberei
tu n g ). [D .  S.]

P Y R I N G E R ,  W o l f g a n g ,  S. J . ,  * in L aibach 
(K ra in ), B egleiter und  D olm etsch des N un tius Bon- 
hom ini 1579-1581, L eiter einer k irchlichen V isitation  in 
der Schweiz 1586. —  ZG O  25, p . 144, 188. — Steffens u. 
R e in h a rd t : Nuntiaturberichte  I, 390. [ A l b .  S c h b i w i l e r . I  

P Y T ,  H e n r i ,  * 1795 in Ste. Croix (W aad t), f  1835 
in Paris, einer der H au p tu rh eb e r der E rw eckung, dessen 
p asto rale  T ätig k eit sich besonders im  B asken land  in 
F ran k re ich  kun d  ta t ,  üb ersetz te  das Neue T estam en t 
ins B askische. —  de M ontet : Diel. [ M .  R . ]

P Y T H O N ,  de  P Y T H O N .  Im  K t. F re ib u rg  sehr 
v e rb re ite te , in 17. Gem. eingebürgerte  Fam ilien . Die ä l
tes ten  erscheinen vor 1418 in Arconciel, 1456 in R ueyres- 
T reyfayes, 1526 in Beelens, 1554 in Écuvillens, 1550 
in M ontbovon, 1655 in G rangettes, 1683 in R om anens 
usw . I .  Zu diesen Fam ilien  gehören : —  1 .  P i e r r e ,  
von Arconciel, Mönch in H au teriv e  1579, P rio r 1594. 
A b t 1604. U n te r seiner V erw altung  n ah m  das K loster 
einen neuen  A ufschw ung ; er re form ierte  die M önchs
zucht, fand  die fü r die V erm inderung der K losterschul
den u n d  fü r die zahlreichen A usbesserungen der K irche 
notw endigen M ittel, t  14. x . 1609. W appen : in B lau ein 
u m g ek eh rte r goldener H albm ond ü b er 2 goldenen S te r
nen , ü b e rh ö h t von einem  goldenen L o thringerkreuz.
—  2. J e a n  P i e r r e ,  von Arconciel, N o ta r 1782, Anw alt 
1788, ü b erse tz te  in  den G reyerzer D ialek t die Bucolica 
Vergils (1788), wurde, wegen der U ebersetzung  des 
P am p h le ts  Conjuration la plus forte b e s tra f t .— 3. H e n r i ,  
* in  Le C hätelard  8. IV. 1856, P rieste r 1880, P fa rre r in 
Sorens 1883, Dr. des kanonischen R ech ts 1886 ; Se
k re tä r  des Bischofs von L ausanne 1886, Professor am  
bischöfl. Sem inar 1887, Professor für N a tu rrech t und 
K irchenrech t an  der ju ris tisch en  F a k u ltä t  1888, dann 
an  der U n iv e rsitä t F re ibu rg  1889-1895, f  in F reiburg
3. v i. 1921.

I I .  Die f  von Arconciel stam m ende P a triz ie rfa 
m ilie spielte vom  16.-18. Ja h rh . eine 
bedeu tende  Rolle in der S ta d t F re i
burg . Aus ih r stam m en  zahlreiche 
M agistraten , Offiziere in frem den  D ien
sten  und hervorragende Geistliche. 
W appen : g ev ierte t, 1 u. 4 in Schwarz 
ein goldener steigender Löwe ; 2 und  3 
fünfm al schräg  g e te ilt von Gold und 
Schw arz, H erzschild  von R o t m it 
einem  au f einem  blauen  S tück  Tuch 
au fgesetzten  goldenen L othringerkreuz 

(V ariante). —  1. P i e r r e ,  T uchm acher in der N eu stad t, 
B ürger von F re ibu rg  (als e rste r seines N am ens) 1438, 
f  1464. —  2. J e a n ,  H eim licher 1576, 1582 ; L andvogt 
von V aulruz 1576-1581 ; von L ugano 1592-1593, des 
K l. R a ts  1585-1592, 1594-1623, Seckeim eister 1599-1608, 
S ta tth a lte r  des Schultheissen 1615-1623, f  Febr. 1623.
—  3. P i e r r e ,  Sohn von N r. 2, L andvog t von M ontagny 
1601-1606, von M endrisio 1630-1632 ; H eim licher 1616, 
1630, 1632 ; V enner des N eustad tv ierte ls  1616-1619, 
P a triz ie r  1627, f  18. IV. 1654 (85 Ja h re  a lt) . — 4. 
P a n c r a c e ,  Sohn von N r. 2, m ag iste r philosophiae 
1585, H au p tm an n  in Belgien, Grossweibel 1600-1603, 
Schultheiss von E stav ay er 1603-1608. Salzherr 1608- 
1612, G eneralkom m issär 1616-1648, H eim licher 1619, 
V enner des Sp ital Viertels 1620-1623, des K l. R a ts  
1623-1648, P a tr iz ie r  1627, H u m an is t und  herv o r
ragender R edner, B ew underer des P . Canisius und 
eifriger B eschützer der Jesu iten  in F reiburg , w urde 
erm äch tig t, in der V erhandlung  ü ber die Seligsprechung

des P .  Canisius Zeugnis abzulegen. —Ì 5. J e a n  der 
Jü n g ere , Sohn von N r. 2, H eim licher 1599, 1610, V enner 
des N eu stad tv ie rte ls  1600-1603, L an d v o g t von Rue 
1603-1608, t  Ju n i 1620. — 6. A n t o i n e ,  Sohn von Nr. 
3, L andvog t von Greyerz 1645-1650, V enner des N eu
s ta d tq u a r tie rs  1652-1654, des K l. R a ts  1654, wurde 
1663 nach Paris zur B ündniserneuerung  Ludwigs X IV . 
und  der Schweizer abgeordnet, t  1666. —  7. J e a n  
J a c q u e s ,  Sohn von N r. 3, H au p tm an n  in  F ran k reich  
vo r 1653, besass die H errsch aft L itz is to rf u n d  k au fte  
1676 die von Staffeis ; L andvog t von G reyerz 1660-1665, 
V enner des N eu stad t q u artie rs  1666-1669 ; H eim licher 
1669, des K l. R a ts  1669-1692, B ürgerm eister 1672- 
1676, Z eugherr 1679-1682, t  H . ix . 1692. —  8. L o u is , 
Sohn von Nr. 3, L andvog t von Surpierre 1641-1647, 
f  1670. —  9. J e a n  U l r i c h ,  Sohn von N r. 3, D r. m ed., 
S p ita la rz t 1634-1650 ; H eim licher 1644, 1649, 1655, 
V enner des N eustad tv ierte ls  1645-1648, L andvog t von 
Greyerz 1650-1655, t  1667. — 10. J O S T ,  Sohn von 
Nr. 4, L andvog t von V uippens 1635-1640, H eim licher 
1646, 1652, V enner des Sp ital Viertels 1648-1651,
H au p tm an n  in F ran k reich  1653, t  1662. —  11. B é a t  
J a c q u e s ,  Sohn von N r. 4, m ag iste r philosophiae der 
U n iv e rsitä t F re ib u rg  i /Br. 1626, H eim licher 1644, 1649, 
1657, L andvog t von C hätel St. Denis 1644-1649, von 
M endrisio 1654-1656, 1678-1680, des K l. R a ts  1658, 
1667, f  in  M endrisio 17. iv . 1680. —  12. P a n c r a c e ,  
Sohn von N r. 4, L an d v o g t von Corbières 1650-1655 ; 
Heim licher 1655, V enner des S p italv iertels 1660- 
1663, H err von Grissach und  C handon 1681, t  14. x i l.  
1688. —  13. P i e r r e ,  * in  F re ibu rg  7. x . 1640, Je su it 
1656, h ervorragender P rediger, pub liz ierte  1710 in 
M ünchen ein Leben des P .  Canisius (lateinische U eber
setzung), f  in F re ib u rg  i /B r. 1729. —  14. J a c q u e s ,  
B ruder von N r. 13, L andvog t von V aulruz 1672-1677,
1689-1696, V enner des N eu stad tq u a rtie rs  1699-1702, 
t  19. v i. 1709. —  15. F r a n ç o i s  P r o s p e r ,  Sohn von 
N r. 9, N o ta r, R atsch re ib e r 1660-1665, L andvog t von 
O rbe-Échallens 1665-1670, von Lugano 1688-1690, 
R itte r  1687, des K l. R a ts  1670, 1690, Mitglied m ehrerer 
w ichtiger G esandtschaften , j- 9. ii. 1691. —  16. F r a n 
ç o i s  P i e r r e ,  Sohn von N r. 6, L andvog t von P o n t-  
F a rv ag n y  1688-1693, + 14, m .  1719. — 17. P i e r r e ,  
Sohn von N r. 9, V orsteher der Grossen B ruderschaft 
1665-1670, L andvog t von Corbières 1670-1675, V enner 
des N eu stad tv ierte ls  1675-1678, des K l. R a ts  1694, 
t  23. iv . 1696. — 18. T o b i e ,  Sohn von N r. 10, H eim licher 
1667, t  9. v i i .  1671. —  19. C hristophe, Sohn von N r. 11, 
m . d. O rdensnam en G é n é r e u x ,  * 1650, K apuziner 1667, 
w iederholt G uard ian , 7 Mal D efm itor, 8 Mal P rov inz ia l
k ustos und  3 Mal G eneralkustos der K apuziner, Geheim 
ra t  des N u n tius Caraccioli, t  in  B aden 2. iv . 1718. —  
20. J o s t  P i e r r e ,  Sohn von Nr. 11, L ieu ten an t in F ra n k 
reich, L andvog t von Corbières 1701-1706, t  8- v u .
1714. — 21. F r a n ç o i s  P i e r r e ,  Sohn von N r. 15, L an d 
vogt von M endrisio 1702-1704, von G randson 1710-
1715, Grossweibel 1704-1710 ; Flerr von Corcelles 1716, 
des K l. R a ts  1726, f  21. I .  1737. —  22. J e a n  U l r i c h ,  
Sohn von N r. 17, L andvog t von R om ont 1698-1703, des 
K l. R a ts  1724, + 23. v m . 1731.—  23. R e i n e  G é n é r e u s e ,  
T och ter von N r. 17, G isterzienserin in der M agerau, 
Æ btissin  1729-1760, f  12. v i. 1760. — 24. F r a n ç o i s  
N i c o l a s  J o s e p h ,  Sohn von N r. 21, Siechenherr 1738- 
1740, V enner des B urgv iertels 1743-1746, H eim licher 
1747, des K l. R a ts  1747, 1762, B ürgerm eister 1751- 
1755, L andvog t von Lugano 1760-1762, t  1774, h in te r- 
liess dem  Spital von F re ibu rg  sein gesam tes Verm ögen. 
— 25. J e a n  P i e r r e  P h i l i p p e ,  Sohn von N r. 21, * im 
Schloss G randson 11. x i l.  1712, H err von Corcelles, 
L andvog t von A tta lens 1747-1752, von Ja u n  1753- 
1758, H eim licher 1756, O berstlieu ten an t 1759, O berst 
des R egim ents Chevrilles 1766. V enner des A uvierte ls 
1772-1775, des K l. R a ts  1775-1794, t  29. x . 1794. Mit 
ihm  erlosch die Patriz ierfam ilie  P .

I I I .  Aus einer ändern , ebenfalls aus Arconciel s ta m 
m enden und  1622 in  F re ibu rg  eingebürgerten  Fam ilie  
stam m te  — Jo sep h  Je a n  C h a r l e s ,  * in W allenried  
2. i i .  1833, D r. m ed., liess sich in  F re ibu rg  n ieder ; 
H au sarz t des Bischofs, beg le ite te  den K ard inal Mer- 
m illod au f seiner le tz ten  Reise nach  R om , f  23. IX.
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1896 E ine andere Linie dieser Fam ilie  bü rg erte  sich 
1783 in M assonnens ein. — LL. —  L L H . —  A S H F  IV, 
14, 182, 202 ; V II I ,  337, 346, 354 ; IX  149, 151. — 
M D R  X X II I .  — É tr. frib. 1897, 1922. — J .  Genoud : 
Hauterive (in Revue de la Suisse cathol. X V I, 760). — 
M onat-Rosen  1920-1921. —  Revue des familles 1921,

p. 199. — E . F . von Mü
linen : Helvetia sacra. — 
S K L .  — Fuchs-R aem y : 
Chron. —  A. B uchi : Freib. 
Studenten  (in F  G X IV ). —  
F A  1901. —  A. W eitzel : 
Repert... (in A S H F  X ). — 
P . B erliner : Lettres de Bo- 
nomio. — O tto  B raunsber
ger : Epistolae Beati Petri 
C a n is i iY I I I . —  T. de R ae- 
m y : La fin d ’une race (in 
A F  1915). —  R aem y : L i
vre d ’Or. —  La Liberté
1914, N r. 267. — H . de 
V evey : E x-libris frib. — 
P. de Zurich : Catalogue 
(in A F  1919). —  B W  G
1915.—  P h . G odet : H ist, 
litt. 531. — S taa tsa rch iv  
F re ibu rg . [G. Corpataux.'I

Zu den aus M agnedens 
stam m enden  P ., die sich 
1749 in P o rta lb a n  nieder- 

liessen und  sich do rt 1768 e inbürgerten , gehört — G eo r
g e s ,  * 1856 in  P o rta lb an , f  10. i. .1927 in F illistorf, der
hervorragendste  politische F ü h re r des konservativen  R e
gimes in F re ibu rg , einer d e rb ek an n te s ten  Schweiz. S taats-

G e o r g e s  P y t h o n .
N a c h  e i n e m  O e l g e m ä l d e  v o n  

M me H .  d e W e c k - M a y r v .  B a l d e g g .

m anner. A nw alt, G rossrat v. 1881 an , G erich tsp räsiden t 
des Saanebezirlts 1883, Professor an  der a lten  R e ch ts 
schule ; N a tio n a lra t 1884-1893, S ta a ts ra t  von 1886 an, 
D irektor des öffentlichen U n te rrich ts , S tä n d era t 1896- 
1920 (P räsiden t 1915). G. P . w irk te  besonders au f dem  
Gebiete der Schule. E rg rü n d e te  die U n iv ersitä t u n d  si
cherte  ihren  F o rtb es tan d  durch die S ta a tsb a n k  uncl das 
E lek triz itä tsw erk , fö rderte  die S tud ien  an  der K an to n s
schule, am  L ehrersem inar und  an den Sekundarschulen , 
e rneuerte  den öffentlichen U n te rrich t u n d  ergänzte  ihn 
du rch  Berufs-, H andels-, L andw irtschafts- u. H au s
haltungsschu len  und  durch eine Gewerbeschule. Ferner 
förderte  er die G ründung eines Lyzeum s fü r T öchter, 
eines K onserva torium s und  zahlreicher P r iv a ta n s ta lten  
au f der Sekundarschule tu fe. Sein N am e is t  auch  m it 
dem  B au der neuen K an to n sb ib lio th ek  verbunden . 
Auch au f ändern  Gebieten der V olksw irtschaft w ar die 
T ätig k eit G. P ’s. f ru ch tb a r ; der G esetzgebung seiner 
Zeit d rü ck te  er seinen S tem pel auf. Obschon ü b e r
zeugter F ödera list, h a t  er m ächtig  dazu beigetragen, aus 
der Schweiz, k o n servativen  P a rte i au f eidg. G ebiet eine 
reg ierungstreue P a rte i zu m achen. —  P . Ph ilip  (Sta : 
Georges P ython. — D évaud : Un m agistral chrétien 
(in Les amitiés françaises). —  É tr. frib . 1928. —  La 
Liberté, 1886, N r. 209 ; 1911, N r. 263 ; 1915, N r. 287 ;
1927, N r. 6-11, 15, 26, 40, 121, 122, 300. —  M onat- 
Rosen, 1924-1925, p. 33, 89. — B ull, pédagogique 1927,
1928. —  Revue des Deux M ondes 1927. [e . G.]

P Y T H O U D .  Sehr zahlreiche Fam ilien aus A lbeuve
(Freiburg). Sie stam m en von einer 1399 in dieser O rt
schaft gen an n ten  Fam ilie Besson ab, von der eine Linie 
gegen 1506 den N am en Pictod annahm . Zweige dersel
ben Hessen sich gegen 1570 in N eirivue nieder. — 
S taa tsa rch . F reiburg . [G. Cx.]

0

Q U A D R I  ( d e  Q u a d r i o ,  d e  Q u a d r o ) .  Fam ilien
nam e des K ts. Tessin ; er w ird 1213 in der Gapriasca, 
1218 in Coldrerio, 1358 in Canobbio, 1364 in  Lugano, 
1540 in  B alerna, 1548 in M endrisio und  im  16. Ja h rb . 
in P o n te  T resa erw ähn t, doch sind verw andtschaftliche  
Beziehungen zwischen den einzelnen Fam ilien dieses 
Nam ens n ich t festzuste llen . D iejenigen der Gapriasca 
von Coldrerio und  B alerna stam m en w ahrsch . aus Corno 
oder aus dem  Veltlin, die Q. von Lugano und  Canobbio 
ih rerseits aus der Gapriasca. Im  15. Ja h rh . ü b ten  die Q. 
von Lugano als A nführer der Ghibellinen einen starken  
E influss aus. W appen  der Q. von Lugano : gete ilt von 
Gold m it einem  schw arzen gekrön ten  A dler und  von 
R ot m it drei weissen W ürfeln (15. Ja h rh .) . A ndere 
Fam ilien Q. führen  (m it V arian ten) in R o t drei 
weisse W ürfel. Der erste tessinische Q. ist — 1. G e n 
n a r o ,  f  vor 1213, B esitzer des Lehens der Capitanei 
von Locarno in der Gapriasca. —  2. G a y d i u s ,  erw ähnt 
1218-1221, von Coldrerio, ab er B ürger von Corno, 
R ich te r u n d  N o tar. —  3. Z a n e ,  von Gapriasca, 1367 
u n te r  den V ertre te rn  des L uganerta ls in  der G renzberei
nigung au f dem  M onte Ceneri. — 4. J o h a n n e s ,  von 
Corno, Adeliger, g ründete  1370 eine K aplanei in der 
P fa rrk irche  von T esserete. —  5. J o h a n n o l u s ,  des R ats 
von Lugano, S trassen inspek to r 1442. —  6. M a r t i n o ,  
von Tesserete, P riester, R ek to r der K irche der SS. G ot
tardo  u n d  Biagio in Lugano, E rzp ries te r von Lugano 
1455-t 1479. —  7. C r i s t o f o r o ,  von Tesserete, V orsteher 
der L ateinschule von B ellinzona 1446-1448, B ürger 
dieser S ta d t 1447. — 8. A n t o n i o ,  gen an n t Canino de 
Canobbio, maestro da muro e di legname, in Lugano von

1456 an , t  vor 1502, w irk te  von 1456 an  der K irche von
S. Lorenzo. — 9. F e d e l e ,  von L ugano, A rzt in B ellin
zona 1479. E inem  Fedele von Lugano w urde 1474 m it 
seinen A hnen das B ürgerrech t und der Adel von Corno 
an e rk a n n t ; v ielleicht h a n d e lt es sich u m  den Vorgen.
— 10. S t e f a n o ,  von Tesserete, w urde 1475 m it seinen 
B rüdern  Paolo, Cristoforo u n d  seinem  Neffen A ndrea 
ins B ürgerrech t von M ailand aufgenom m en. —  1 1 .  S t e 
f a n o ,  von Lugano, B ildhauer, e rw ähnt 1487, w irk te  in 
Venedig. — 12. G i o v a n n i  A g o s t i n o ,  P o d e sta t von 
Locarno und L ieu ten an t des Grafen G iovanni R usca 
1484 bei der V erteid igung der Pässe des M aggiatals 
gegen die W alliser. — 13. G e r o l a m o ,  von Lugano, 
A bgeordneter beim  K önig Ludw ig X II .  1499, vielleicht 
identisch  m it Gerolam o, der 1500 u n te r  den Ghibellinen 
von Lugano vorkom m t. Diese b em äch tig ten  sich dam als 
des castello grande und  des castello piccolo von Bellinzona, 
um  sie dem  H erzog von M ailand zu rü ck zu ers ta tten . Im  
gl. J .  w ar Gerolam o einer der A nführer der Luganeser.
— 14. A n t o n i o ,  von L ugano, A rch itek t und  B ildhauer, 
e rw ähnt zu Beginn des 15. J a h rh . —  15. F r a n c e s c o ,  
von Lugano, f  1527, Chirurg, R ek to r des Spitals S ta. 
Maria seit 1512, w ar 1512-1513 w ährend  der B elagerung 
im Schloss L ugano zur Pflege der V erw undeten einge
schlossen. — 16. B A T T I S T A ,  von Lugano, einer der 
H au p tleu te  K asp a r Göldlis im  Streifzug von C asti
glione 1512. —  17. G i o v a n n i  A n g e l o ,  von Lugano, 
Goldschm ied, e rw äh n t 1536-1555. —  18. A n d r e a ,  von 
Tesserete, L ehrer an der L ateinschule Bellinzona 1525- 
1527, 1555-1556. —  19. R o cco , von Lugano, f  1551, 
K anzler des Senats von M ailand u n te r  K arl V. —  20.
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G i a n  G i a c o m o ,  von Sala, D r. des zivilen und  des kanoni
schen R echts, C horherr von Lugano in der 2. H älfte  des
16. Ja h rh . —  21. C r i s t o f o h o ,  A d v o k a t der Vogtei 
L ugano 1564. —  22. S t e f a n o ,  von Sala, B aum eister 
in Lugano, re stau rie rte  1562-1564 die Brücke von Agno. 
— 23. D i o n y s i u s  v e r tra t  1571 die Vogtei Locarno in 
einer G renzbereinigungsfrage m it B ellinzona. —  24. 
G i o v a n  B a t t i s t a ,  von Lugano, t  zwischen dem  10. iv . 
1590 und dem  1 6 .1. 1591, A rch itek t, a rb e ite te  besonders 
in Meissen, Grossenheim  und  Posen, begab sich 1550 
m it seinen drei B rüdern  A nton , K ilian und  Gabriel, 
ebenfalls A rch itek ten , nach Posen u n d  w urde m it der 
R estau ra tio n  und  V ergrösserung des dortigen  R a th a u 
ses b eau ftrag t. Als A rch itek t von Posen 1552 und  B ür
ger dieser S ta d t besass er einen sehr b e träch tlichen  
E influss, besonders 1550-1570. —  25. M a r c o ,  von L u
gano, P o d e sta t von Porlezza fü r den M archese Filippo 
d ’E ste  1585. —  26. F r a n c e s c o ,  t  April 1604, auch Q ua
drino gen an n t, von Lugano, B an nerherr der Vogtei und 
einer der Zöllner von Lugano seit 1593. — 27. P i e t r o ,  
von B alerna, A rch itek t in G enua gegen 1650, ju n g  ge
sto rben . —  28. F r a n c e s c o ,  w ahrsch. von L ugano, 
a rb e ite te  zwischen 1625-1649 an  der A usschm ückung 
des P a lastes Carcano in M ailand au f R echnung  des 
D om kapitels. E in Q. von Lugano, B ildhauer und  A r
ch itek t, w irk te  1637 am  T urinerhof. — 29. B e r n a r d i n o ,  
von B alerna, B ildhauer gegen 1650. —  30. G e r o l a m o ,  
Mönch und  A rch itek t, schuf 1659 die P läne der Fassade 
der K irche von Alzano Maggiore (Bergam o), die in der 
Folge von Virgilio Muzio au sgeführt w urden. —  31. 
G i a c o m o ,  einer der D elegierten des L uganerta ls 1655, 
am  K ongress der v ier Vogteien, wo ü b er ihre Beteiligung 
am  V illm ergenkrieg beschlossen w urde, v e r tra t  1656 die 
pieve d ’Agno am  K ongress von Sorengo. —  32. G i o v a n  
B a t t i s t a ,  einer der A bgeordneten  der Vogtei Lugano 
an  das S y n d ik a t der X I I  O rte, um  von ihnen die Be
schränkung  der Befugnisse des Vogtes zu erlangen. — 
33. G i u s e p p e  M a r i a ,  von Lugano, Dr. theo l., E rz
p ries te r von Lugano 1704-1713, D ekan und  aposto li
scher P ro to n o ta r , t  w ahrsch. 1713, veröffentlichte  1711 
eine P arap h rase  der litu rg ischen  Sequenzen des Mess
buchs. —  34. G i o v a n n i  L o d o v i c o ,  t  1733 im A lter 
von 70 Ja h ren , von B alerna, A rch itek t, dann  G raveur, 
illu strie rte  ein W erk von V ignola. —  35. G i o v a n  
B a t t i s t a ,  t  1769 in Lugano im  A lter von 65 Jah ren , 
s tan d  beim  P rinzen  E ugen von Savoyen in hoher G unst ; 
H usarenoberst in österreichischen D iensten , königlicher 
A d ju ta n t fü r den S ta a t M ailand 1735-1737, K om m an
d a n t von C rem ona.— 36. G i u s e p p e  M a r i a ,  von Lugano, 
* gegen 1703 in B ergam o, f  1774, K apuziner, h a tte  
die ersten  Æ m ter seiner P rov inz inne und  w ar 24 Jah re  
lang (bis 1773), P rediger des P apstes . Die W ürde eines 
E rzbischofs von U rbino lehn te  er ab . — 37. A n t o n i o ,

v. Lugano, f  29. h i .  1809 
in M ailand, Chirurg am  
grossen Spital von M ailand 
seit 1752, dann  Chefchi
ru rg  der sogen, m edizini
schen F a k u ltä t  von M ai
land , österreichischer B ür
ger 1778, v e rm ach te  seine 
im  H erzogtum  M ailand ge
legenen G ü ter dem  ospe
dale maggiore v. M ailand, 
sowie diejenigen im  Luga- 
nesischen dem  Spital von 
Lugano. Seine G a ttin  — 
I r e n e ,  geb. Marozzi, 27.
II. 1769-29. x i .  1847, ve r
m ach te  dem  ospedale mag
giore von M ailand 100 000 
Lire. — 38. D o m e n i c o ,  
* 2. x . 1772 in Cassina 
d ’Agno, f  2. I. 1833 in 
M ailand, A rch itek t, begab 
sich 1802 nach R ussland 

und  w urde d o rt bald  A rch itek t des kaiserlichen Hofs, 
b au te  u . a. in St. P e tersb u rg  1825 den Trium phbogen 
u. die katholische, der hl. K a th arin a  geweihte K irche. 
E hrenm itglied  der S t. P e tersb u rg er A kadem ie, R itte r

des S t. W ladim irordens. E in Zweig seiner Fam ilie  liess 
sich in R ussland  n ieder u. w urde d o rt ansässig. —  39. 
A n t o n i o ,  von Bioggio, S tuck k ü n stle r in der Toscana, 
* 18. m . 1836, f  14. x i .  1885. —  40. G i o v a n n i ,  24. ix . 
1866-16. v ii. 1892, von Lugaggia, A rch itek t, Professor 
an  der A kadem ie B rera 1889, schuf in M ailand P läne 
von K irchen, P a läs ten , Villen usw ., oft u n te r  M itarbeit 
seines B ruders E rnesto . M itarbe ite r an  verseli. P a riser 
K unstze itsch riften . — 41. G i o v a n  B a t t i s t a ,  von Agno, 
t  18. v in .  1899 im A lter von 52 Ja h ren , Maler, besorgte 
die A usschm ückung verseli. K irchen  u. P a läs te  im  Tes
sin u. im  P ie m o n t.—  42. E r n e s t o ,  B ruder von N r. 40,
7. v in .  1868 - 13. IV. 1922 in Lugano, A rch itek t, w irk te  
m it seinem  B ruder in M ailand. Schöpfer des Cairolidenk- 
m als in P av ia  und m ehrerer P a läs te  in M ailand, in der 
Lom bardei und  im Tessin (P a last Nobile in Lugano), 
w irk te  m it an der R estau ra tio n  des Castello Sforza in 
M ailand. R itte r  der ita lien ischen  K rone.

Quadri dei Vigotti de M agliaso. Diese Fam ilie  ist 
von ganz an d ere r H erk u n ft als die v o rgenann te  ; der 
Nam e kom m t vom  W eiler V igotti in Magliaso her, wo sie 
ansässig w ar. Sie k am  aus M ailand, stam m te  ab er aus
Corno und  liess sich im  Laufe des 18. Ja h rh . in V igotti
n ieder ; 1790 w urde sie ins B ürgerrech t von Magliaso 

aufgenom m en. D ort is t sie erloschen 
u nd  zäh lt n u r  noch einen einzigen 
U eberlebenden in Dolores (A rgenti
nien). W appen : geschach t von R o t 
u nd  Silber zu neun P lä tzen  ; Schild
h a u p t von Gold m it einem  schw arzen
g ekrönten  Adler. —  1. S e b a s t i a n o ,  
B aron, 1769 in Magliaso e rw ähn t. —
2. G i o v a n  B a t t i s t a ,  B ruder oder V er
w an d ter von N r. 1, O berst in der 
G arde des K aisers von Œ sterreich , 

leb te in Magliaso, t  vor 1781. — 3. G i u s e p p e ,  B ruder
von N r. 2, f  16. iv . 1790 in Magliaso, im A lter von
60 Ja h ren  ; Offizier der ka i
serlichen G arde in W ien.
—  4. Giovali  B a t t i s ta ,
Sohn von N r. 3, * gegen
1776, f  30. v in .  1839 in
Magliaso, A d vokat u . No
ta r , t r a t  sehr ju n g  in n ea 
politanische D ienste und 
w urde H ofm arschall ;
H au p tm an n  der h e lve ti
schen H albbrigade  1798,
B ataillonschef und  A d ju 
ta n t  des französischen Ge
nerals B e thencourt im 
W allis u . in N orditalien , 
m ach te  zwei Feldzüge in 
O beritalien m it und d iente 
u n te r  M urat in der Tos
cana, sowie u n te r  Soult in 
Neapel. Seine politische 
T ätig k eit begann 1796; er 
gehörte  zu den « P a tr io 
ten  » oder « B rigan ten  » 
u. s tan d  an  der Spitze der K olonne, die sich 1798 Men- 
drisios b em äch tig te . Am 23. Nov. verte id ig te  er die P a 
trio ten  vor der in Luzern  versam m elten  legislativen  Be
hörde u. erlangte eine allgem eine A m nestie, w urde im 
Dez. 1798 S ek re tä r des D irek tors P e ter O chs, Im  Sept. 
1802 w ar er der w ichtigste F ö rderer der Bewegung, die 
zum  K ongress und P ronunciam en to  von Povero  füh rte , 
und w urde dabei zum  P räsid en ten  der provisorischen 
R egierung e rn an n t. An den Sitzungen der K o n su lta  in 
Paris nahm  er teil, ohne von den helvetischen Behörden 
a n erk an n t w orden zu sein. M itglied des Grossen R a ts 
1803-1830, des K leinen R a ts  1803-1807, R eg .-S ta tt-  
h a lte r von Lugano 1807-1809, k eh rte  zur R estau ra tio n s
zeit in die R egierung zurück, der er 1815-1830 angehörte. 
E r ve rk ö rp erte  m it L o tti die sogen. L an d am m an n re 
gierung. M ehrm als w ar er R eg ierungspräsiden t und 
landamanno reggente 1816, 1820, 1822, 1825, 1827, 
1828, sechsm al T agsatzungsabgeordneter, v e r tra t  oft 
den Tessin an  ausw ärtigen  H öfen, besonders im  Pie
m ont und  in Œ sterreich , zum  A bschluss von K ap itu la-

D o m e n i c o  Q u a d r i .  
N a c h  e i n e m  S t ic h .

G i o v a n  B a t t i s t a  Q u a d r i  
N a c h  e i n e r  B ü s t e .
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tionen und  H an d elsverträgen . 1815-1830 w ar er die 
Seele des politischen Lebens im  Tessin und  leiste te  
seinem  K t. durch  seine politische und  adm in istra tiv e  
T ätig k eit die grössten D ienste, gab  ihm  G esetz
bücher ü b er das S trafgesetz, den Zivilprozess und 
den S tra frech tprozess, reorgan isierte  die G erichte, 
vereinheitlich te  Mass und  Gew icht und  liess die 
Strassen M endrisio-Lugano, von P o n te  Tresa an  die 
italienische Grenze, C astione-St. G o tth ard  u. a. bauen . 
Von 1825 an  e n ts tan d  dem  von ihm  v ertre ten en  R e
gierungssystem  eine O pposition, so dass der L an d am 
m ann  in der versch iedensten  W eise angegriffen w urde. 
Zweimal w urden A tte n ta te  gegen ihn  un ternom m en. 
D urch die V erfassungsreform  von 1830 fand die Re
gierung der L an d am m än n er ein E nde. D urch die 
siegreiche O pposition vom  24. x i i .  1830 w urde die ge
s tü rz te  R egierung in A nklagezustand  v e rsetz t. Der 
Grosse R a t ste llte  Q uadri wegen Fälschung  und  Be
stechung  vor G ericht ; er w urde aber am  16. IV. 1833 
freigesprochen, 1830 w ieder M itglied des Grossen R ats , 
aber 1833 gesetzw idrig aus dieser B ehörde ausgeschlos
sen. E r veröffentlichte 1833-1836 den Indipendente  

■ svizzero. —  5. A n t o n i o ,  Sohn von N r. 3, f  1837, A dvokat 
und N otar, w irk te  m it an  der A usarbeitung  tessinischer 
G esetzbücher und  nahm  m it seinem  B ruder Giovan 
B a ttis ta  lebhaften  A nteil an  den politischen Ereignis
sen der Ja h re  1798-1803. S ek re tä r des Kongresses von 
Povero 1802. M itglied des Gr. R a ts  1808-1813, 1815, 
1834, der T agsatzung  1826, 1829. — 6. G i u s e p p e ,  
Sohn von N r. 4, A dvokat, des Gr. R a ts  1837-1839, 
einer der F ü h re r der neuen konservativen  P a rte i, die 
1839 m it den G em ässigten fusionierte. Bei der R evolu
tion von 1839 m usste  er das L and verlassen, w urde 
des H och v erra ts  angeklag t und  zu drei Ja h ren  Zwangs
a rb e it v e ru rte ilt . Seine K inder Hessen sich in Süd
am erika  nieder. —  7. G i o v a n  B a t t i s t a ,  E nkel von 
Nr. 6, 1860-11. v u . 1908, in Dolores (A rgentinien), In 
g en ieu r; F in an zverw alte r der S ta d t Dolores ; P räsid en t 
des Banco comercial.
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— F etscherin  : E idg. Abschiede. —  L L .  —  M onitore di 
Lugano  1921, 1922, 1924. —  S. D o tta  : I  T icinesi. — 
A rchiv, stor. d. Svizzera italiana  1926, 1928. — A SG  
1915. —  A rchiv, stor. lomb. X I I .  —  Educatore 1922. — 
P . Vegezzi : Espositione storica. —  G. Bianchi : A rtis ti  

-ticinesi. —  Oldelli : Diz. —  S K L .  —  W irz : Regesten.
— E . M otta  : N el I  Centenario dell’Indipendenza d. C. 
Ticino. —  S. B orran i : Ticino Sacro. —  St. Franscin i : 
Storia della Svizzera italiana. —  D erselbe : La Svizzera 
italiana. —  A. BarolBo : Storia del C. T icino. —  Der
selbe : Dell’ Invasione francese. —  E . M azzetti : I diritti 
dei popoli. —  A. C attaneo  : I  Leponti. —  R espini- 
T artin i : Storia politica d. C. T icino. — P . Laghi : 
Glorie artistiche. —  G. Pellegrini : La Valsolda. — L. 
B ren tan i : M iscellanea storica. — D erselbe : La Scuola 
pubblica a Bellinzona. — Derselbe : L ’antica chiesa ma- 

.trice di S . Pietro in  Bellinzona. —  G. P o m e tta  : Briciole 
di storia bellinzonese. —  E . P o m e tta  : Come il Ticino.
— Almanacco ticinese 1927. —  S. M onti : A tti. —
F. Bernasconi : Le maestranze ticinesi. —  G alli-Tam 
burin i : Guida del M alcantone. —  Füessli : Gesch. d. 
besten K ünstler. —  K. M eyer : Die Gapitanei von Lo
carno. —  E. T alam ona : II landamanno Giovan Battista  
Quadri dei Vigotti. —  A. W arschauer : Der Posener 
Stadtbaumeister Johannes Bapt. Quadro. —  K okte  : 
Die K unstdenkm äler des Stadtkreises Posen. — M onu
menti storici e artistici del C. T icino  I I  und X II .  —  E n  
afectuosa memoria de Ju a n  B . Quadri. [C. ' P r e z z i m i . 1

Q U A D R IO . Adelige V eltliner Fam ilie, besonders 
zu P o n te  und  T irano. F ü r G raubünden  kom m t vor allem  
in B e trach t —  F r a n c e s c o  Saverio (F ranz X aver), 
* 1. x i i .  1695 in Pon te  (Veltlin), t r a t  in den Je su iten o r
den, w ar Sprach lehrer in P ad u a , Theologieprofessor in 
Bologna, dann  w ieder P rof. in P ad u a , schrieb Storia 
generale della poesia, verliess den Orden u n d  floh nach 
Zürich, trieb  literarische S tud ien  in Paris, u n terh ie lt

Beziehungen zu V oltaire und w ar sp ä ter B ib lio thekar 
des G ouverneurs von M ailand (Pallavicini) ; schrieb
u. a. Dissertazioni critico-storiche intorno alla R ezzia , 
oggia Valtellina (M ailand 1755-1756), t  21. XII. 1756 in 
M ailand. —  Vergl. L L .  —  Q uadrio : Notizie intorno  
all’ Abbate Don F . Sav. Quadrio. —  Nouvelle Biographie  
Générale 4 1 .  [ L .  J . ]

Q U A G L I A ,  G i u l i o ,  Maler, * 1601 in Laino (Provinz 
Corno), leb te  in B rescia, M annheim , W ien und  Salzburg, 
hielt sich zw ar einige Zeit in Locarno auf, doch stam m te  
er n ich t aus dieser S tad t, wie von Füessli, Oldelli, 
F ranscin i u. a. b e h au p te t w ird. Von diesen w ird er 
übrigens verw echselt m it einem  gleichnam igen K ü nstle r 
des 18. Ja h rb . — Füessli : Gesch. der besten K ünstler. 
— A. Oldelli : D iz. —  S K L .  [C. T.]

Q U A R R O ,  de .  Siehe D e C a r r o .
Q U A R T ,  Aim on DU, Bischof von Genf. Siehe AlMON. 
Q U A R T  ( C H A T E A U  D E )  (K t. W allis, Bez. E n tre - 

m on t, Gem. B ourg-S t. P ierre. S. G LS). Die Fam ilie 
Q uart von A osta  besass R ech te  und  G üter im  E n tre - 
m onts- und  im  B agnesta l. Ih r  wird das neben der 
Dranse von Valsorey bei B ourg-St. P ierre  gebaute  
Schloss zugeschrieben. In  u n m itte lb a re r  N ähe befindet 
sich ein E ngpass, der frü h er durch  ein Tor und  M auern 
geschlossen w erden k o n n te . Das Schloss w ird 1323 
erw ähn t. —  R am eau  : Les châteaux du Valais. [Ta.] 

Q U A R T E N  (K t. St. Gallen, Bez. Sargans. S. GLS). 
Dorf, po lit, und  O rtsgem . Quarto im  11. Ja h rh .,  ebenso 
1209 und  1249 ; in  Quartin 1220 ; Quarten 1359. Die 
O rtsbezeichnungen B rün tsch  (Prim sch), Gunz (Seguns), 
Terzen, Q uarten , Q uinten  sind n ich t röm ischen U r
sprungs, sondern  m üssen im  frühen  M itte la lter von 
einem  östlich davon  w ohnenden G rundherrn  u n d  zwar 
vom  Bischof von Chur, fü r dam als noch unbew ohnte  
und nam enlose G üterkom plexe geb rau ch t w orden sein. 
Spätestens zu A nfang des 13. Ja h rh . sind alle diese 
G üter sam t der bereits bestehenden  K apelle zu Q. an 
das K loster Pfäfers übergegangen und  von diesem 
zuerst dem  Hofe R agaz einverle ib t, ab er noch im
13. Ja h rh . zu einem  selbständigen Hof, d. h. zu einem 
w irtschaftlichen  V erw altungsbezirk  m it eigenem  Ge
rich tsb an n  erhoben w orden. E in K losterm eier, sp ä ter 
A m m ann g en an n t, stand  an der Spitze des Hofes, der 
auch U n terte rzen , wenige H äuser von O berterzen , Q. 
und Murg um fasste. Bis 1798 besass Pfäfers zu Q., das 
wohl gleichzeitig m it der E rhebung  zum  selbständigen 
Hofe auch  von der a lten  P farrgenössigkeit nach  W alen
s ta d t losgelöst und zu einer eigenen P farre  erhoben 
worden w ar, den K irchensa tz. P o litisch  gehörte der H of 
Q. wie auch  O berterzen , Mols und  W alen stad t zur 
österr. H errschaft W indegg (G aster), die 1438 an die 
beiden S tände Schwyz und G larus überging. Allein noch 
im 1 5 .  Ja h rh . w urden W alen stad t und  die hinsichtlich  
der V erw altung und  der G erich tsbarkeit m it der S tad t 
ve rbundenen  Gem. O berterzen und  Mols von der 
H errschaft W indegg g e tren n t und  m it der L andvogtei 
Sargans verein ig t. D er H of Q. blieb strittig es  G renz
gebiet. A ls. 1483 die G rafschaft Sargans an die V II eidg. 
O rte kam , verlang te  die M ehrheit des regierenden 
S ynd ika ts die E inverleibung  des Hofes Q. in die L an d 
vogtei Sargans. E in  schiedsrichterliches U rte il be
stim m te  1519, dass die hohe G erich tsbarkeit ü b er den 
H of Q. in die L andvogtei Sargans gehöre. Alles Uebrige. 
vorab das M annschaftsrecht und  das L an d rech t, v e r
blieben beim  G aster, so dass bis 1798 Q. zum  G aster 
gerechnet w urde. Der H of Q. b ildete  einen der sechs 
polit. Tagw en des G asterlandes und  b estan d  aus den 
drei Gem. oder G enossam en Q uarten  sam t U n terte rzen , 
Q uinten  und  Murg. 1803 w urde die polit. Gem. Q. im  
heu tigen  U m fang geschaffen, bestehend  aus den fünf 
O rtsgem . Q uarten  m it U n te rte rzen , Q uinten, Murg, 
O berterzen und Mols, und dem  Bez. Sargans zugeteilt. 
Auffallenderweise griff die K irchgem . Q. über die 
frühere  L andesgrenze h inaus, indem  sie auch  O b erter
zen um fasste. Murg, das seit der R eform ation  nach  Q. 
pfarrgenössig w ar, m ach te  sich 1730 kirchlich selb
ständ ig . Bevölkerung  1860 : 1943 E inw . ; 1920, 2557. — 
Vergi. W egelin : Regesten von Pfävers. —  L L .  —  I. von 
Arx I I I .  — A. N aef : Chronik. —  A. N üscheler : Gottes
häuser. —  W . G ötzinger : Romanische Ortsnamen. —
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G ubser in M V G  X X V II, p . 329-423. —  E . G m ür : 
Rechtsgesch. der Landschaft. Gaster. — J S G  X X , 73. — 
A S  A  V, 112. [ t  Bt.l

Q U A R T E N O U D .  A lte Fam ilie  von T rey v au x  (F re i
burg), wo sie se it 1325 erw äh n t w ird. Aus ih r stam m en 
zahlreiche G em eindebeam te von T reyvaux . W appen  : 
in R o t ein weisser, m it zwei goldenen Löwen, die eine 
schw arze K ugel h a lten , be leg ter B alken, beg le ite t von 
vier goldenen S ternen  (2, 2). — 1. Je a n  Joseph , m. d. 
O rdensnam en N i c o l a s ,  * 12. i i .  1772, K apuziner 1792, 
Feldpred iger der Schw eizertruppen in Paris 1815. —
2. J e a n ,  * 25. VH. 1859, P rieste r 1883, C horherr von 
St.. N ikolaus 1894, D irek to r der M ädchen S e k u n d ar 
schule und Schulinspek tor der S ta d t F reiburg  1894, 
C hefredak teur der Liberté seit 1906, P ro p s t von St 
N ikolaus 1925, m ach te  lange R eisen in Syrien, P a 
läs tin a , /E gyp ten . Tunis, Südalgier, M arokko usw . —
3. M a x i m e ,  * 16. v i. 1897, ständ iger S ek re tä r der lan d 
w irtschaftlichen  S ynd ika te  u n d  R e d ak teu r des P aysan  
fribourgeois 1920, M itglied des G erichts des Saanebez. 
1922, N o tar, des Gr. R a ts  1926. —  G um v : Regeste de 
Hauterioe) —  Maag : Gesch. der Schweizertruppen in  
franz. Diensten. —  P S  1925. — M onat-Rosen  1924-1925, 
p . 696. [J. N.l

Q U A R T É R Y ,  de  ( Q u a r t i e r ,  Q u a r t f . r i ) .  Sehr 
a lle  adelige W alliser Fam ilie, die in 
S t. M aurice seit dem  12. Ja h rh . 
b ek an n t is t. W appen  : g ev ierte t, l u .  4 
in  B lau au f grünem  D reiberg eine 
goldene R au te , 2 u . 3 in  W eiss ein an 
einem  ro ten  T urm  aufsteigender g rü 
ner D rache. Dem Geschlecht e n t
stam m en  im  13.-15. Ja h rh . zah lrei
che G elehrte, R ich ter, Kast.lane und 
S ekretäre  der Grafen von Savoyen. —
1. G u i d o ,  t  1206. —  2. P i e r r e  w urde 

1294 von den Adeligen des Chablais in seinen Privilegien 
b es tä tig t. — 3. A n t o i n e ,  1576-1641, H au p tm an n  in 
D eutsch land  und  Ita lien , R itte r  vom  Goldenen Sporn, 
H err von M arcley. Besonders b ek an n t is t er du rch  sein 
E in tre ten  fü r die B eibehaltung  des K atholizism us 
im  W allis und  durch  seine B eziehungen zum  hl. F ranz  
von Sales ; ihm  is t zum  gu ten  Teil auch die G ründung 
des K apuzinerk losters in  S t. M aurice (1611) zu ve r
danken . — 4. J a q u e s ,  1578-1638, B ruder von N r. 3. 
erw arb 1606 v. d. Fam ilie M onthey das V izedom inat 
M assongex ; durch  seine H e ira t m it Jean n e  de R ovéréa 
w urde er M itherr von V ouvry. — 5. G e o r g e s ,  f  1640, 
D om herr von S itten , A b t von St. M aurice 1618, liess 
die 1627 eingew eihte K irche der A btei bauen . —
6. J e a n  Jo s t, 1608-1669, P fa rre r von St. Maurice, 
aposto lischer P ro to n o ta r 1638, P rio r von M artigny 
1655, A b t von St. M aurice 1657, w urde 1661 zum 
Bischof von L ausanne ern an n t, doch n ich t b e s tä tig t. 
E r  h in terliess eine Nomenclature des abbés de St. M a u 
rice. —  7. E m m a n u e l ,  g en an n t Le Grand Vidonde, 
1680-1734, b au te , zum  Teil au f eigene K osten , das R a t
haus von St. M aurice, das 1693 ab g eb ran n t w ar, w ieder 
auf. — 8. L o u is  A n t o i n e ,  1737-1828, le tz te r Vizedom 
von M assongex, a m te te  m ehrm als als französischer R esi
d en t. —  9. J a q u e s ,  1750-1828, V izestaatskanzler, b e 
schäftig te  sich nach  der R evolu tion  eifrig m it den 
A ngelegenheiten des K ts. W allis, w urde 1814 vom  K önig 
von Sardinien zum  G rafen e rn an n t. — 10. A d r i e n ,  
1821-1896, le tz te r  m ännlicher V ertre te r der Fam ilie, 
D epartem entsingenieur fü r S trassen- und  B rücken
wesen in F rankreich , R itte r  der Ehrenlegion, eine 
Zeitlang R ed ak teu r des Courrier du Valais. — Archiv 
Q u artéry . — R am eau  : Notes manuscrites. —  Ed. 
A u bert : Le trésor de l’abbaye de Sain t-M aurice. — 
J .  B. B ertran d  : Le Valais intellectuel. [ P i e r r e  B i o l e y . ]  

Q U A R T I E R .  Fam ilie von Les B renets (N euenburg), 
die seit dem  15. Ja h rb . b ek an n t ist. Der N am e wird auch 
Cartier geschrieben. Die bed eu ten d sten  Zweige sind die 
Q uartier-B illon, die Q uartier d it Maire und die Q uartier- 
la T ente. Im  15. Ja h rh . w aren Q. auch in N euenburg  
ve rb ürgert. W appen  der Q uartier-la-T en te  : in  Blau 
au f weissem  D reiberg ein springendes, links gewendetes 
weisses Pferd  ; im  goldenen S ch ildhaupt zwei rote 
S terne. — 1. A u g u s t e  Q uartier-la  T ente, * 1820 in

Les B renets, f  1895, in der R evolu tion  von 1848 A n 
führer der L eute  von Les B renets ; R ich te r am  A ppel
lationshof 1865-1867, G erich tsp räsiden t von La Chaux 

de Fonds 1888-1895. — Messager boi
teux de Neuchâtel 1897. — 2. E ä o n a rc l  
Q uartie r la T ente, * 17. x n .  1855 in 
H av an n a , f  19. I. 1925 in Genf, P fa r
re r in L a Côte aux  Fées 1879-1883, 
T ravers 1883-1888, St. Blaise 1888- 
1896, Professor der Theologie 1888- 
1898, D irek to r der Sekundarschule u. 
des G ym nasium  von N euenburg 1896- 
1898, S ta a ts ra t, D irek to r des D epar
tem en ts  des öffentlichen U n te rrich ts

1898-1922, K anzler des In te rn a tio n a len  F re im au rerb u n 
des 1922, G rossm eister der Schweizerloge A lpina 1900- 
1905, veröffentlichte  als H isto riker u. a. : Les fam illes 
bourg, de Neuchâtel, 1904 
(s. M N  1904, p. 104) ; H ist, 
de l ’Instruction publique 
dans le canton de Neuchâtel 
(1914) ; Le canton de N eu 
châtel (begonnen 1893, u n 
v o llendet).— N euenburg i
sche T ageszeitungen, Ja n .
1925. — M ess. boit, de 
Neuchâtel 1926. [L. M.]

Q U A R T I N O  (K t. Tes
sin, Bez. Locarno, Gem.
M agadino. S. G L S ). D orf 
der K irchgem . M agadino.
F rü h e r gehörte  es zu Vira- 
G am barogno, w urde aber 
1843 politisch  und  1846 
kirchlich davon g e tren n t 
und kam  zur neuen p o liti
schen und K irchgem . M a
gadino. Das D orf ist n icht 
sehr a lt ; 1591 w urde es 
n u r  zur Zeit der F e ld 
arbeiten  von den L euten  
w ohnt. Das P rio ra t S.
C luniazenser in  Q. w ird seit 1104 e rw ähn t ; w ahrsch. 
w urde es im 11. Ja h rh . gegründet. Es h ing zuerst von 
der C luniazenserabtei S. Benigno von F ru ttu a r ia  (Pie
m ont) und  h ierau f (jedenfalls 1484) vom  K loster S. Ge- 
molo von V alganna (Italien) ab . 1104 erhielt das 
P rio ra t die K irche S. Nicolao von C ontone. N ach 
Ballerini soll es an  den Jo h an n ite ro rd en  übergegangen 
sein ; am  23. v . 1597 k am  es ans Sp ital S ta. M aria von 
Locarno. Bevölkerung : 1920, 214 E in  w. —  BStor. 1894 
und  1921. —  Monitore di Lugano  1921-1923. — K. 
Meyer : Die Capitanei v. Locarno. — S. M onti : A tti .  — 
S. B orrani : Ticino Sacro. —  G. B n e tti : Note storiche 
religiose. —  A rchiv. Stor. d. Svizzera ital. 1926. [C. T.] 

Q U A T T R I N I ,  B a t t i s t a ,  von Locarno, 1 30. v i. 1928 
in Zürich (54 Ja h re  a lt), D irek to r der Schiffahrtsgesell
schaft au f dem  Luganersee, seit 1919 V izedirektor der 
Schweiz. V erkehrszen trale. [C. T.]

Q U A Y A T O ,  Siehe C a i l l i a t e .
Q U E L L E N  Z U R  S C H W E I Z E R G E S C H I C H T E .

Von der Allg. G eschichtforschenden G esellschaft der 
Schweiz 1877-1906 herausgegebene Sam m lung von 
U rkunden , Briefw echseln, R eiseberichten , L änderbe
schreibungen, B iographien, A k tenstücken , Chroniken 
usw . (d a ru n te r B ullingers Korrespondenz m it den Grau
bündnern, Bde. 23-25, hgg. von Th. Schiess ; U lr. 
Campells Hist. Raetica, Bde. 8 u. 9 ; das Habsburgische 
Urbar, Bde. 14-16 ; die Chronik der Stadt Zürich, hgg. 
von Jo b . O ierauer, Bd. 18 ; A ktenstücke zur Gesch. des 
Schwabenkrieges, hgg. von A. Biichi, Bd. 20). Von 1908 
an g liedert sich die Neue Folge der QSG  in die vier 
A bteilungen : 1. Chroniken (heute 2 Bde., 1908, 1910) ;
2. A kten  (2. Bde., 1911, 1913) ; 3. Briefe und  D enk
würdigkeiten  (6 Bde., d a ru n te r  Bde. 3-4 : Der Freistaat 
der I I I  B ünde und  die Frage des Veitlins, von A. R ufer, 
und  Bde. 5-6 : Korresp. und  A kten  zur Gesch. des K ard. 
Schiner, von A. Büchi) ; 4. Handbücher (3 Bde.). [H. Tr.] 

Q U E L L E N  Z U R  S C H W E I Z .  R E F O R M A T I O N S -  
G E S C H I C H T E ,  hgg. vom  Zwingliverein in Z ürich,

E d o u a r d  Q u a r t i e r - l a - T e n  te.  
N a c h  e i n e r  P h o t o g r a p h i e .

von V ira-G am barogno be- 
Giorgio vom  Orden der
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drei Bde. : 1. Die Chronik des Beruh. W yss, hgg. von
G. F inster, 1901 ; 2.  H einr. Bullingers D iarium ..., hgg. 
von E m il Egli, 1904 ; 3. Die Chronik des Laur. Boss- 
hart..., hgg. von K asp. H auser, 1905. Die zweite Serie 
e n th ä lt  als Quellen und Abhandlungen zur Schweiz. Ref.- 
Gesch. bis h eu te  v ier Bde. : 1. F rid a  H um bel : Dir. 
Zw ing li und  seine Reformation, 1912 ; 2. Cornelius 
B ergm ann : Die Täuferbewegung im  K t. Zürich ..., 1916 ;
3. Leonh. v . M uralt : Die Badener D isputation 1526, 
1926 ; 4. O tto  E rich  S trasser : Capitos Beziehungen zu  
Bern, 1928. [H. Tr.]

Q U E N N E C ,  H e n r i  J o s e p h ,  von V annes (F ran k 
reich), * 1837 in É pinal, Ingen ieur, k au fte  1862 einen 
Teil der G lashü tte  Sem sales (F reiburg) u n d  leitete  
deren B etrieb  bis 1899, f  23. XI. 1899 in L ausanne. — 
É tr. frib . 1901. — Genealogien Schneuw ly (im S taats- 
a rc h . F reiburg). [J. N.]

Q U E N T I N .  W alliser Fam iliennam e, der seit dem 
14. Ja h rh . in  der K astlane i M onthey vorkom m t. — 
G u i l l a u m e ,  von T ro isto rren ts , D om herr von S itten  
1598, P fa rre r von Collom bey und  Laques, begünstig te  
1609 die N iederlassung der Jesu iten  in V enthöne und 
sp ä te r  in Siders 1624. [Ta.]

Q U E R V A I N ,  d e . R efugiantengeschlecht aus Car- 
haix  (B retagne), das 1683 nach der Schweiz ausw anderte  
und sich 1684 in Vevey, 1837 in  B urgdorf und  1898 in 
Bern e inbürgerte . Der in V evey eingew anderte T räger 
des N am ens heisst in den A kten  Je a n  de Ju zd , sieur de 
Q uervain  ; der zweite Nam e verd rän g te  aber bald  den 
ursprünglichen. W appen : in R o t ein weisser Schwan, 
ü b erh ö h t von einem  weissen Sparren  und  zwei S ternen. 
— 1. F r ie d r ic h , von B urgdorf u. B ern, * 4 . v . 1868, 
Sohn des P farrers F ritz  de Q. (1839-1909), Spezial
a rz t fü r Chirurgie in La C haux de Fonds 1894, P riv a t- 
doz. an  der U n iv ersitä t Bern 1902, T it.-P ro f. 1907,
0. Professor fü r Chirurgie an  der U n iv ersitä t Basel 
1910-1918, se ither an  der U n iv ersitä t B ern als N ach
folger von Professor K ocher, V erfasser einer grossen 
A nzahl Fachschriften , d a ru n te r E nzyklopädie der Chir
urgie  (zus. m it K ocher), Spezielle Chirurg. D iagnostik  ; 
Le goitre. —  S Z G L . — 2. F ra n c is ,  B ruder von Nr. 1,

* 21. VI.  1873, K u n s tm a
ler, re stau rie rte  die m it
te la lterlichen  Malereien 
in zahlreichen heimischen 
K irchen. Schriften : A u s  
m einem  Tier buch', Wilhelm  
Balmer in  s. E rinnerungen . 
— 3. A lfr e d ,  B ruder von 
N r. 1-2, 15. v i. 1879 - 6.
i. 1927, N aturforscher, 
D irektions - A d ju n k t an 
der Meteorologe Z en tra l
a n s ta lt in Zürich und  Do
zent an  der U n iversitä t 
1906, T it.-P ro f. 1913, lei
te te  die Schweiz. G rön
landexped ition  1912 (erste 
D urchquerung M itte lgrön
lands) ; organisierte  den 
Schweiz. E rdbebend ienst, 

A l f r e d  d e  Q u e r v a i n .  veröffentlichte m ehrere
N a c h  e i n e r  P h o t o g r a p h i e .  W erke ü b er seine zwei 

G rönlandreisen (Durch 
Grönlands E isw üste; Quer durchs Grönlandeis I u . zah l
reiche A rbeiten  in Fachze itschriften . — Jahresb. d. 
Univ. Zürich  1926. — V S N G  1927. — N Z Z  1927, 
Nr. 6 1 .— 4. T h e o d o r ,  B ruder von N r. 1-3, *26 . x ii. 
1881, D r. phil.. L ehrer, V erfasser von K irchl. und  soz. 
Zustände in  Bern nach E in fü h ru n g  der Reformation, 
1906 ; Gesch. der bern. Kirchenreformation, 1928. Diese 
zweite A rbeit b ilde t den h ist. Teil, der Reformations- 
Gedenkschrift. [T. Q.]

Q U  IN O H E . N euenburger Fam ilie, die seit dem 
14. Ja h rh . in S t. M artin  e rw ähn t w ird und  in Valangin 
e ingebürgert ist. W appen : in Blau au f gelbem  Berg eine 
gelbe, linksgew endete W etterfahne, b ese ite t von zwei 
weissen gestie lten  und  b e b lä tte rte n  B lum en ; im 
weissen S ch ildhaupt zwei ro te  S terne (V arian ten). —
1. Geo rg es , 15. x . 1805 - 9. m . 1878 in Valangin,

M itglied der G esetzgebenden B ehörde 1833-1837, 
B ürgerm eister von V alangin und  G em eindeschreiber, 
h in terliess h andschriftlich  Promenades autour de Valan
gin  (wovon Auszüge im  M N  1894-1904 erschienen), 
ferner Glossaire du patois de Valangin  und  andere  Ms. 
gebliebene A rbeiten  über die M undart. —  M N  1878, 
p. 223. —  G auchat e t J e a n ja q u e t : Bibliogr. linguistique  
de la Suisse romande. —  O. G reu ter : Georges Quinche, 
le temps d ’autrefois. — 2. A l b e r t ,  * 11. vi. 1867 in 
N euenburg , M usiklehrer, O rganist und K om ponist.

E in Zweig dieser Fam ilie is t seit dem  17. Ja h rh . in 
Fiez (W aadt) eingebürgert. [M. R.]

Q U 1 N C L E T .  Fam ilien in Pu idoux  und Chexbres 
(W aadt) seit dem  16. Ja h rh . —  1. . J a m e s  L o u i s ,  1818- 
1902, K avallerieoberst 1865, eidg. G eneralinspektor der 
K avallerie 1866-1872, kom m and ierte  w ährend der 
G renzbesetzung 1870-71, die K avallerie . —  2. J a m e s  
Pierre, Sohn von Nr. 1, * 2. x n  1864, In fan terieoberst 
1912, eidg. Instruk tionsofliz ier. [M. R .]

Q U I N O D O Z .  Fam ilie von Évolène (W allis), von der 
sich ein Zweig im 17. Ja h rh . in G rim isuat niederliess. 
Aus diesem  s tam m t — P a n c r a c e ,  D om herr von S itten  
1722, in fu lie rte r P ro p s t in Böhm en, t  daselbst 10. m . 
1729. [Ta.]

Q U I N T E N .  Siehe Q u a r t e n .
Q U  I N T E R ,  G eschlecht des B ündner O berlandes 

(T avetsch). — A n s e l m ,  * 5. iv. 1792, t r a t  1811 ins 
K loster D isentis, w ar lange Ja h re  an  der K losterschule 
tä tig  und  äb tischer S ekretär, w urde 1846 zum A bte 
gew ählt. D urch den K lo sterb rand  vom  1846 geriet das 
K loster in finanzielle und  die D isziplin b e tr. Schwierig
keiten , die er n ich t zu beheben im stande  w ar, f  5. II. 
1858. — A. Schum acher : A lbum , p. 57. [L. J.]

Q U I N T I N G  ( Q u i n t i n ) ,  f  Fam ilie der S tad t F re i
bu rg  ; sie b lü h te  im  16. Ja h rh . W appen  : in Schwarz 
über b lauem  Boden drei weisse Pfennige ; im  goldenen 
S childhaupt ein blaues M etzgerbeil. — C h r i s t o p h e ,  
Landvogt von Schw arzenburg  1540-1545, im  M aggiatal 
1552-1554 ; H eim licher 1555, des Kl. R ats 1561-1564. 
— LL. —  A. W eitzel : Répert. (in A S H F  X). —  S taa ts- 
arch . F reiburg . [G. Cx.]

Q U I N T O  (K t. Tessin, Bez. L even tina . S. GLS). 
Dorf, po lit, und  K irchgem ., wo m an  1916 ein G rab aus 
der Zeit der Gallier fand . Im  17. Ja h rh . bestan d  noch, 
w ahrsch. in Scruenco, ein Schloss m it zwei T ürm en. 
E in an d ere r T urm  s tan d  in Varenzo. Die frühere  
vicinanza  w ar in m ehrere degagne eingeteilt und  h a tte  
ihre Satzungen ; diejenigen von 1408 sind erhalten  
geblieben. Q. gehörte zur rodarla In tu s  M ontem  (1371). 
Schon 1311 w ird in Q. die Z unft der Säum er gen an n t ; 
sie w aren nach  einem  alle drei Ja h re  geänderten  Ver
zeichnis nach  degagne v e rte ilt und  besessen das Monopol 
zum  W aren tran sp o rt. Die frühere  grosse vicinanza  
b esteh t noch h eu te  und u m fasst die patrizia ti C atto- 
Lurengo, F io tta , V arenzo, A ltanca, Ronco, Deggio, 
A m bri-Sopra, A m bri-Sotto , Q uinto und  Q uattro  terre , 
die an die Stelle der früheren  degagne ge tre ten  sind. Als 
die E idgenossen 1331 zum  erstenm al in  die L even tina  
h inun terstiegen , w urde Q. ausgep lündert und  ein
geäschert. In  der Schlacht bei M alignano fielen 14 Sol
d a ten  aus der O rtsch aft. U n te r der H errschaft der U rner 
w ar das D orf der Sitz eines A ppella tionsgerichts fü r das 
obere Tat. Von Q. aus ging 1799 der A ufstand  gegen die 
Franzosen u n d  die helvetische R epublik  ; die E in  w. 
bem äch tig ten  sich des Gepäcks des Generals Lecourbe, 
w ofür die Gem. m it einer strengen  Busse belegt und 
ihre K irche, sowie m ehrere  H äuser von den fran 
zösischen T ruppen  ausgep lündert w urden. Die E inw . 
von Q. w aren 1814 entschlossene A nhänger der Ver
einigung der L even tina  m it U ri. P est 1505 und  1629. 
K irchlich gehörte Q. wohl anfänglich  zu B iasca, w urde 
aber sehr frü h  eine eigene K irchgem . ; die P farrk irche  
S. P ie tro  w ird 1277 erw ähnt und w urde dam als von 
wenigstens v ier P frü n d n ern  versehen. In  der Folge h a tte  
sie zwei P fa rre r und  m ehrere  K apläne. Bis 1567 begab 
sich die K irchgem . a lljährlich  zur B ittprozession  au f 
den St. G o tth ard p ass . 1920 w urde die K irchgem . 
reorganisiert. 1681 b au te  m an  die P farrk irche  voll
ständ ig  neu au f ; n u r  der schöne G lockenturm  aus dem
12. Ja h rh . is t erhalten  geblieben. Im  Chor der K irche
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K i r c h t u r m  u .  P f a r r k i r c h e  v o n  Q u i n t o .  N a c h  e i n e r  P h o t o g r a p h i e .

A ltanca  w erden schon im  13. Ja h rh . e rw ähn t. Be
völkerung : 1824, 1600 E in w. ; 1920, 1347. T aufreg ister 
seit 1654, E hereg iste r seit 1693, S terbereg iste r seit 1718. 
— A SG  1911. —  BStor. 1883, 1921 und  1922. — Nbl. 
Uri 1918. —  M onitore di Lugano  1921. — A S H R .  — 
R iv . arch. com. 1917-1918. — 1 M onum enti storici ed 
artistici del C. T icino  I  und X IV . —  A. C attaneo  : 
I  Leponti. —  Liber notitiae Sanctorum M ediolani. — 
K . Meyer : Blenio u . Leventina. —  S. B orran i : Ticino  
Sacro. — J .  R . R ah n  : 1 M onum enti. — P . D ’A lessandri: 
A tti  di San Carlo. —  G. Sim ona : Note di arte antica. — 
J . Rigolo : Scandaglio historico. —  St. F ransc in i : 
Storia d. Svizzera italiana. —  A. Baroffio : Dell’Invasione  
francese. [C. P r e z z i m i . ]

Q U  I O D I , M i c h e l ,  V ater und  Sohn, aus S t. M aurice 
(W allis), N o tare  und  K om m issäre in  L ausanne 1465- 
1536 ; einer von ihnen  bete ilig te  sich an  der D ispu ta tion  
von L ausanne. —- A. P iaget : Actes de la dispute de 
Lausanne. [M. R.]

Q U IQ U A Z . Fam ilie von Morion (F reiburg), wo sie 
seit dem  17. Ja h rh . u n te r  dem  N am en Cat e rw ähn t w ird .

E ine h eu te  t  Fam ilie  Q. b estan d  vom  15.-18. Ja h rh . in 
G randvillard  und  fü h rte  bis zum  Beginn des 16. Ja h rh . 
den N am en Dupont. Aus dieser Fam ilie bü rg erte  sich 
Nicolas 1737 in F re ibu rg  ein. —  1. J a c q u e s ,  Syndic von 
G randvillard  1537, R a t des G rafen Michael von Greyerz 
1550. —  2. P i e r r e ,  * um  1598, P fa rre r von H autev ille  
1626-1639, Je su it 1639-1668, P ro k u ra to r des College 
St. Michael, f  27. i. 1668. — T horin : Notice hist, sur 
Grandvillard. —  Dellion : Diet. V II, 135. —  M D R  X X II .
—  S taa tsa rch . F reiburg . | J .  N . ]

Q U  I Q U E R E Z .  Fam ilie  von P ru n tru t  (Bern). —
1. J e a n  G e o r g e s ,  1 7 5 5 - 1 8 3 2 ,  R a t des Fürstb ischofs 
Jo sep h  von R oggenbach, dann  Maire von P ru n tru t,  
h in terliess M emoiren, die von seinem  Sohne —- 2. A  ti
fiti S ie ,  * 1801 in  P ru n 
tru t,  t  13. v ii. 1882 in Bel- 
ierive bei D elsberg, be
n ü tz t  w urden. Aug. Q. 
nah m  tä tig en  A nteil an 
der R evolution  von 1830, 
w ar R eg ie ru n g ss ta tth a lte r 
von D elsberg 1838-1846, 
w urde Ingenieur, dann 
M ineninspektor des Ju ra , 
befasste sich m it A rchäo
logie, G eschichte, Geolo
gie, W aldbau , L an d w irt
schaft und  veröffentlichte  
ü ber diese Gebiete W erke 
w issenschaftlichen oder 
belle tristischen  In h a lts . —
A S J  32. — Amweg : B ib- 
liogr., N r. 3604. —  H agen :
Biogr. (in B T  1884). —  B Z  
IX  u n d  X V I. —  3. E d 
m o n d ,  von G randfon ta ine,
K o n v en tu a l von Lützel,
P rio r von N eu stad t (Ö ste rre ich ), K o a d ju ta to r  1670, 
dan n  A bt von L ützel 1673-1677, t  1677. —  v . M ü
linen : Raur. sacra. [A. Sch.]

Q U  IR ICI .  Fam ilie  von Bidogno (Tessin), wo sie 
schon 1375 e rw ähn t w ird. W appen : 2 m al gete ilt von 
B lau m it drei goldenen ach tstrah lig en  S ternen, von 
Gold u n d  von R o t m it einer goldenen Lilie (V arian ten ,
17. Ja h rh .) . —  1. A l e s s a n d r o ,  Maler, a rb e ite te  1805 
an  der A usschm ückung des T heaters Carcano in 
M ailand. —  2. C a r l o ,  Ingen ieur, * 20. v u .  1831, 
f  2. X I .  1906 in Monza, M itarbeiter am  B au der 
G o tth ard b ah n , le ite te  in  Monza die A rbeiten  an  der 
Fassade der K irche S. G erardo und  an  der R estau ra tio n  
der sog. K önigin T eodalinda-K apelle  im  Dom . Ver
fasser h isto rischer, künstlerischer und  volkskundlicher 
Schriften . —  A H S  1919. — B Stor. 1906, 1915 u n d  1927.
—  R iv. archeol. com. 1907. [C. T.]

Q U  I S A R D .  Fam ilie von M assongy (Savoyen), die
sich 1439 in  N y on e inbürgerte . —  1. M I C H E L ,  f  1527, 
K om m issär des Herzogs von Savoyen in  der W aad t 
1493-1500, G eneralkom m issär und  R a t am  R echnungs
hof von C ham béry 1526. —  2. U r b a i n ,  f  nach  1588, 
Sohn von N r. 1, H err von Grans, M itherr von Genollier.
—  3. P i e r r e ,  f  vor 1591, Sohn von Nr. 2, K astlan  von 
M ont le G rand, M itherr von Gimel, V erfasser des 
Commentaire coustumier soyt les franchises, privilèges et 
libertés du pays de Vaud  (1562, veröffen tlich t 1868). —
4. J e a n  N i c o l a s ,  1653-1712, E nkel von N r. 3, H err von 
Crans, Offizier in H olland, sp ä te r  O b erstlieu ten an t im 
bernischen H eer, zeichnete sich 1712 bei V illm ergen aus 
und  w urde do rt tö tlich  v e rw undet. Die Fam ilie erlosch 
m it seinem  Neffen. — de M ontet : Diet. —  de Foras : 
Arm orial. —  R F V .  [M. R.]

A u g u s t e  Q u i q u e r e z .  
N a c h  e i n e r  P h o t o g r a p h i e .

befinden sich zwei grosse Gem älde m it sehensw erten j 
R ahm en der B rüder Biucchi (1732). Der frühere  H och
a lta r  befindet sich im  Landesm useum  in Zürich. Die 
K apellen  S. M artino in Deggio und  S. C ipriano in
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R A A B E ,  J o seph  L u d w i g ,  * 15. v i. 1801 zu B rody 
(Galizien), Professor der M athem atik  am  kan tonalen  
G ym nasium  1833-1855, R ek to r 1839-1841 und 1845- 
1847, P r iv a td o zen t an  der U n iv ersitä t Zürich 1833,
a. o. Prof. der M athem atik  1843, O rdinarius 1855, Prof. 
am  eidg. Po ly techn ikum  1855-1858, B ürger von Schwa- 
m endingen 1836, Dr. phil., h. c. der U n iv ersitä t Zürich 
1846, t  12. I .  1859. P ub i, neben zahlreichen A rbeiten  in 
F achzeitsch riften  : Die D ifferenzial- und Integral
rechnung  (1839-1847) ; M athematische M itteilungen  
(1857-1858). — N Z Z  1859, N r. 14. —  R. W olf : Biogra
phien  I I ,  437-439. —  A D B .  —  F . R udio : Festschrift d. 
Naturf. Ges. Zürich  1146-1896. —  G. von W yss : 
Hochschule Zürich , p . 64, 69, 100. —  Festschrift d. Zürch. 
Kantonsschule 1833-1883. — Festschrift d. Ges. ehem. 
Polytechniker 1894. [D. F.]

R A A F L A U B .  Fam ilie  der Gem. Saanen (Bern), die 
1491 e rw ähn t w ird. W appen : in R o t über g rünem  D rei
berg S taude  m it drei grünen B lä tte rn , in den obern 
E cken je  ein goldener S tern . —  1. J o h a n n e s ,  1 3 .1 .1765-
22. x i i.  1835, N o ta r, R eg ie ru n g ss ta tth a lte r von Saanen, 
verfasste  eine Topographische Beschreibung der Ge
meinde Saanen  (1824, Ms. in der B iblio thek der öko
nom ischen G esellschaft B ern). — 2. J o h a n n e s ,  26. v ii.
1829- 11. I V .  1901, Fürsp recher, schrieb den h isto r. 
R om an Hundert Jahre einer F am ilie  (1861). — [R. M.- 
W.] —  3. R o b e r t ,  * 1842, Fü rsp recher, G eneralproku
ra to r des K ts . Bern 1874-1879, f  in New -Y ork 2. v m . 
1897. —  [H. T.] — 4. F r i t z ,  * 7. ii. 1884, F ü rsp re 
cher, S taa tsan sw alt, S chuld irek tor, sp ä te r F in an zd irek 
to r  der S ta d t B ern. [R. M.-W.]

R A  A N .  Siehe R a h n .
R A A T  (K t. Zürich, Bez. D ielsdorf. Gem. Stadel. 

S. G LS). O rtsch aft in der K irchgem . S tadel, die 1834 
gegen die D urchführung  des neuen Schulgesetzes p e titio 
n ierte  und  auch  am  sog. S tad ler-A ufruhr s ta rk  bete ilig t 
w ar, bei dem  die obligatorisch e rk lärten  L ehrm itte l 
von Ignaz Thom as Scherr gew altsam  aus der Schule 
en tfe rn t, diese geschlossen und  dieses V orgehen m it 
bew affneter H and  zu verte id igen  v e rsu ch t w urde. R . 
tren n te  sich in  der Folge von Stadel, w urde selbständige 
politische Gem. am  25. II. 1840, A rm engem einde 1875, 
Sehnigem . 1878, begehrte  jedoch am  4. x . 1903 wieder 
die V ereinigung m it einer b en ach b arten  Gem., w orauf 
die V erschm elzung m it S tadel am  15. x i i.  1906 T atsache 
w urde. Bevölkerung : 1836, 315 E inw . ; 1850, 384 ; 
1900, 235. —  1. T h. Scherr : M eine Beobachtungen I I , 
p. 42. —  J .  J .  L eu th y  : Gesch. d. Cts. Zürich 1831-1840, 
p. 294, 297. — W . W etts te in  : Die Regeneration d. K ts. 
Zürich 1830-1839, p . 560. —  Am tsblatt d. K ts. Zürich  
1906, p . 869, 957. [D. F.]

R A B A G L I O .  Fam ilie  von G andria (K t. Tessin). 
W appen : in B lau ein weisser Schrägbalken, u n ten  be 

g le ite t von einer weissen Lilie, oben 
von einem weissen S tern  ; im  goldenen 
Sch ildhaup t ein schw arzer Adler. —
1. V i r g i l i o ,  A rch itek t in T urin  1736, 
von 1737 an  in Spanien, wo er den 
B uen R etiro  in M adrid und  das k ö 
nigliche Schloss L a G ran ja  in Rio Frio 
(1918 durch  eine F eu ersb ru n st zer
s tö rt)  b a u te . A rch itek t des königlichen 
P a lastes von M adrid 1746, soll auch 
die K a th ed ra le  dieser S ta d t gebau t 

haben . —  2 .  P i e t r o ,  B ruder von Nr. 1, S tu ck künstle r 
in M ailand, dann  in Spanien, w ohin er 1743 von sei
nem  B ruder berufen  w urde, a rb e ite te  ach tzehn  Jah re  
lang am  Hofe, schm ückte  nach seiner R ückkehr in sein

D orf eine K apelle der P fa rrk irche  m it S tückarbe iten  
aus. —  A H S  1914, 1919. — G. B ianchi : A rtis ti tici
nesi. —  O. W eiss : Die tessin. Landvogteien. —  G. Si
m ona : Note di arte antica. —  P . Vegezzi : Esposizione  
storica. —  S K L .  [C. T.]

R A B I N O V I T S C H ,  G R E G O R ,  * 1884 in P e tersb u rg , 
R ad ierer und Zeichner, seit 1914 hau p tsäch lich  in 
Zürich tä tig . —  S K L .  [ D .  F  ]

R A B I U S  (K t.G rau b ü n d en ,B ez .V o rd e rrh e in .S .G LS). 
P farrdo rf, das politisch  zu Som vix gehört und  dessen 
G eschichte es auch te il t .  Bis 1900 w ar R . auch  kirchlich 
m it Som vix verbunden . Im  18. Ja h rh . w urde es zur 
K aplan  ei erhoben. E rs te r  K ap lan  w ar der b ek an n te  
D isen tiserpa ter und N atu rfo rscher Placidus à  Spescha. 
Selbständige P fa rre i w urde R . 1901. R . ist H e im ato rt 
des b ek an n ten  rom anischen D ichters A lphons T uor. — 
Si m on et : Weltgeistliche. —  H ager und  P ie th  : Plazidus  
à Spescha. [A. v. C.]

R A B O U D .  A lte F re ibu rger Fam ilien , die u n te r  dem 
N am en Rabo und  Rabboz seit 1432 in E stav an n en s und 
in G randvillard , seit 1483 in V illarsiv iriaux, seit 1612 
in V illargiroud u. a. O. erscheinen. Zweige von G rand
v illard  nahm en zwischen 1553-1577 die Nam en Currat 
und  Sciboz an . — 1. Je a n  P i e r r e ,  von Villaz S t. P ierre, 
* 30. IV. 1814, P rieste r 1841, P fa rre r in Le Crêt 1843, 
von Grolley 1844, von Billens 1862-1901, t  1 0 .1. 1904 in 
Billens, einer der G ründer des A m i du peuple  in R om ont 
(1863). D ank  einer b e träch tlich en  S tiftung  des S ta a ts 
ra ts  Pache gründete  und  organisierte  er das Hospice 
de St. Joseph  in Billens. — 2. A l e x a n d r e ,  von Les 
Glanes, 1832-1912, Syndic von Les Glanes, M itglied des 
B ezirksgerichts Glane 1871, dessen V izepräsident 1898- 
1912, G rossrat 1876-1912, G ründer der Conférence de 
St. V incent de P au l in R om ont, die er bis zu seinem  Tod 
p räsid ierte , W o h ltä te r des Hospizes von Billens und des 
W aisenhauses von R om ont. —  M D R  X X I I I .  — T ho
rin  : Notice sur Grandvillard. —  Dellion : Diet. X II . — 
La Liberté 1904, Nr. 11-13 ; 1912, N r. 180, 181. —  É tr. 
frib. 1913. —  R aem y : Livre d ’Or. —  Sem . cathol. 1904, 
p. 31. —  P . A ebischer : Origine des noms de fam illes , 
p. 98. [G. Cx.]

R A B Y ,  R A B I E R .  Fam ilie  von Lo tun  bei Issoire 
(A uvergne), von der zwei Zweige sich 1557 und  1581 in 
Genf e inbürgerten . — 1. J e a n ,  f  1661, M athem atiker 
und  A rch itek t. —  2. P i e r r e ,  Sohn von N r. 1, 1627-1705, 
M athem atiker, Ingen ieur der R epublik . —  Rec. gen. 
suisse  I. [C. R.]

R A C C A U D ,  J e a n  P i e r r e ,  von S t. A ubin (Freiburg), 
nahm  lebhaften  A nteil an  der sog. C henauxrevolution  
1781, flüch tete  nach  dem  Misslingen des A ufs tan d s 
u n te r  dem  N am en « le Chevalier » nach Carouge. Die 
F reiburger R egierung liess ihn  in  effigie h in rich ten . 
V eröffentlichte 1784 Le Recueil patriotique  als Folge 
des Tocsin Fribourgeois, begab sich 1790 m it dem 
A dvokaten  Castella nach  Paris und  g ründete  dort 
den H elvetischen K lu b . —  Dändlilcer I I I ,  278. — 
A S H F  IV , 13, 762. —  B runnenm ann  : Drei Schweizer 
Freiheits- M ärtyrer. — Sam m lung G rem aud im  S taats- 
arch . F reiburg , N r. 26, p. 78. —  B erchtold  : H ist, du  
C. de F ribourg. —  H ans B rugger : Flüchtlinge und Ver
bannte aus dem Freiburgischen. [Ræmy.J

R A C C A U D .  Fam ilie  in L ausanne (seit 1441), einge
b ü rg e rt in Le M ont vor 1741, aus der zahlreiche P lä r 
re r stam m en . —  J e a n  S a m u e l  E sa ie ,  1792-1868, 
P fa rre r in Peney , Aigle, Roche, L u try  und  É cublens, 
w ar einer der G ründer der freien K irche. —  Vergl. L i
vre d ’Or. [M. R.]

R A C H I L D  ( R a c h i l t ,  R a c h i l d i s ,  R a c h i l d a ) ,  eine



RACHINSTEIN RADELFINGEN
V erw andte  E k k eh a rts  I., leb te  in S t. Gallen nach  dem 
Beispiel der hl. W iborada  in  verschlossener Zelle 921- 
946, floh wie diese beim  U ngarneinfall 926 n ich t, blieb 
aber verschon t. Oft k ra n k , s ta rb  sic im  Hufe der H eilig
k e it ; ih r Leichnam  w urde in der Zelle begraben , u n te r  
A b t Craloh (942-958) aber m it den R eliquien  W iboradas 
in die S t. M agnuskirche ü b erg efü h rt. —  M V  G X I ; 
X V  ; X V I ; X X IX  ; X X X I. —  Acta Sanctorum  2 M a ii I.
— Z S K  1928. [E. S c h l u m p f . ]

R A C H I N S T E I N  ( R a c h e n s t e i n )  (K t. Appenzell.
S. G LS). N am e einer ehem aligen B urg, deren Lage sich 
aber n ich t sicher feststellen  lässt, da  R uinen fehlen. W ie 
der d ritte  F o rtse tze r  der Casus s. Galli m eldet, e rbau te  
A b t U lrich I I I .  im  J .  1080 zwischen den Bergen des 
A lpsteins au f einem  Felsen g en an n t R ach inste in  eine 
feste Z u flu ch tss tä tte  fü r sich. N ach Zellweger, dem  auch 
Meyer v . K n o n au  b e is tim m t, w äre diese F este  iden tisch  
gewesen m it der B urg Schwendi im  W eiler gleichen N a
m ens h in te r  dem  Dorfe Appenzell, welche 1402 gänz
lich z e rs tö rt w urde. D er U eberlieferung nach w urden 
die Steine der n ied ergebrann ten  B urg zum  B au der 
K irche in Schwendi verw endet. —  Vergl. J .  Gasp. Zell
weger : Gesch. d. K ts. A p p .  I. —  M eyer v. K nonau  in 
M V G  X V II. —  St. Gatter N bl. 1907. [A. M.]

R A C H L I S  (K t. S t. Gallen, Bez. A lt Toggenburg. 
S. GLS). B urgsta ll sw. von M osnang, w ahrsch. im Besitz 
der H erren  von N enzlingen (Lenzlingen), u rk . 1249 
bezeugt, eines D ienstm annengesch lech ts der G rafen von 
T oggenburg. —  St. Gatter N bl. 1907, p. 42. —  N aef : 
Chronik, p. 603. [H. E.]

R A C I N E .  Fam ilien  des K ts. N euenburg . E ine w ar
im  16. J a h rb . in N euenburg v e rb ü rg e rt ; andere  s tam 
m en aus Le L o d e  und L a C haux de Fonds. —  1. P h i l i 
b e r t ,  Maire von L a Còte 1547. — 2. C h a r l e s  F r é d é r i c ,
* 24. v ili .  1775 in R enan , f  8. I. 1832 in  La Chaux 
de Fonds, h e rvorragender E m ailm aler, schuf m ikrosko
pisch kleine M alereien au f Z ifferb lä ttern  von sehr ge
ringem  F o rm a t. — S taa tsa rch . N euenburg . — Biog.
neuch. I I .  [L. M.]

R A D ,  L u d w ig , von F e ldk irch  (V orarlberg). Seine in 
die M itte des 15. Ja h rh . fallende T ätig k eit als Schreiber 
in den K anzleien des Bischofs von A ugsburg, des K a i
sers, des E rzbischofs von T rier erm öglichten  R . grosse 
Reisen du rch  das ganze deu tsche R eich, einschliesslich 
Ita lien . C horherr am  G rossm ünster in Zürich 1455, 
b e tä tig te  er sich h ier vornehm lich  als H u m an is t, w urde 
Sek re tä r und  R a t des H erzogs Sigism und von Tirol 
und w ar 1466 dessen V e rtre te r am  kaiserlichen Hofe. 
C horherr u n d  P ro p s t von S t. M artin  in R heinfelden 
1468-1492, K anonikus von C hur (?). Obwohl R . ein 
bem erkensw erter V ertre te r des schw äbisch-schw eiz. 
F rü h h u m an ism u s ist und  im V erkehr m it A lbrech t von 
B o n ste tten  und  N iklaus von W ile von B rem garten  stand , 
ist sein Briefwechsel b isher noch n irgends vollständig  
veröffentlicht w orden. —  Neues A rchiv f. ältere deutsche 
Geschichtskunde V I, 376. — QSG  X I I I .  — W ürttemb. 
Vierteljahrshefte fü r Landesgesch., N. F . V. —  W irz : 
Regesten z. Schw. Gesch. a. päpstl. Arch. I l i . V -V I. — 
Sei). B u rk a rt  : Gesch. d. Stadt Rheinfelden. —  S ta a ts 
a rch iv  Zürich. [D. F.]

R A D A E L L O ,  C a r l o  AMBROGIO, P ro p s t von Biasca 
und  V ikar der R iv iera  1664-t 1697. —  D om enico,
* 1696, P ro p s t von B iasca 1744, f  1774. —  v. M ülinen : 
Helvetia sacra. [ C .  T.]

R A D E C K E ,  E r n s t ,  * 8. x i l.  1866 in B erlin, D r. phil. 
1891, kgl. P rof. 1907, M usikdirektor in W in te rth u r 
1893-1920, L ehrer f. M usikgeschichte am  K o n serv a to 
rium  Z ürich 1894, P r iv a td o zen t f. M usikw issenschaft 
an der U n iv e rsitä t Zürich 1908-1920, K om ponist, Mu
sikschriftste ller, H erausgeber der W erke J . C. Esch- 
m anns, t  8. x . 1920 in W in te rth u r. —  Jahrb. d. literar. 
Vereinigung W interthur I I .  —  Festheft z. Schweiz. 
Tonkünstlerfest 1909. —  Festschr. Kantonsschule W inter
thur 1912. —  S M  1920, p . 269. —  N Z Z  1920, N r. 1658.
— Landbote 1920, Nr. 239, 240, 242. —  R e fa rd t : 
M usikerlexikon. [ D .  F .]

R A D E G G  (K t. Zürich, Bez. B ülach, Gem. R orbas- 
F reienstein  und  Bez. Andelfm gen, Gem. Berg a. I.). 
Zwei B urgstellen am  w estl. H ange des Irchels über dem  
Rhein ; die südlichere heisst R adegg, die nördlichere

Schlossbuck ; beide Anlagen sind links von der neuen 
S trasse von F reienste in-T engen nach  Borg am  Irchel 
noch deu tlich  e rk en n b ar und e rhalten . Von hier s tam m t 
das F reiherrengesch lech t Schad von Radegg und viel
leicht auch  das Schaffhauser Bürgergeschlecht, von 
R adegg. — L L . —  S tu m p f : Chronik  I I ,  p . 115 b. — 
M A G Z  23, p . 353 (13). —  Volksblatt von Andelfingen  
1927, Nr. 28. — A rt. S c iiad  v o n  R a d e g g . [ f .  H.] 

R A D E G G ,  von .  R itterliches B ürgergeschlecht der 
S ta d t Schaffhausen des 13.-14. Ja h rh .; das d o rt einen 
W ohn tu rn  besass. Es s tam m t en tw eder von der Burg 
R adegg (Gem. O sterfingen) oder von einer der beiden 
Burgen R adegg am  Irchel (Gem. R orbas-F reienste in  
und  Berg a. I. ; s. oben). W appen : 1 gespalten , links 
g e rau te t (Siegel von 1332) ; 2 (anlehnend an  das W ap 
pen der dam als wohl t  F re iherren  Schad von Radegg) : 
in R o t ein liegendes weisses R ad  (Siegel von 1333 und 
Zürcher Wappenrotte). Das Geschlecht erscheint m it den 
Zw illingsbrüdern J o h a n n e s  und  H u g o  als B ürger zu 
Schaffhausen seit 1287 ; le tz te re r  is t 1333 R itte r . E in 
an d ere r Hugo w ar 1302 K o m tu r zu H ohenrain . Das 
Geschlecht erlosch vor E nde des 14. J a h rh . — Zürcher 
Wappenrolle, N euausgabe, N r. 524, m it L it. [ F .  H . ]  

R A D E G G ,  R u d o l f  v o n ,  Schulm eister im S tift E in 
siedeln, n ich t P riester, sondern  e infacher K leriker und 
M agister, Zögling von R heinau und  E igenm ann der 
Grafen von H absburg -L aufenburg , gehörte sicher n ich t 
dem  freiherrlichen G eschlecht der Schad von R adegg an; 
unsicher is t seine A bstam m ung von den in Schaffhausen 
verb ü rg erten  von R adegg. Schulm eister in E insiedeln 
vor 1304-1327, verfasste  sein G edicht Cappella Heremila- 
rum  höchst w ahrscheinlich 1314. Das G edicht is t w ert
voll als G eschichtsquelle aus der Zeit der E n ts teh u n g  der 
E idgenossenschaft, aber auch  als literarisches D enkm al. 
Die einzige H an d sch rift, 1444 geschrieben, befindet 
sich im K loste rarch iv  von E insiedeln . A bgedruck t von 
P . Gail Morel im Gfr. X . E rste  deutsche U ebersetzung 
von P . F ranz  U hr ; H a u p tab sch n itt bei Leo W irth  : 
E in  Vorspiel der Morgartenschlacht, p . 49. Neuere von 
Götzinger im Neuen Schweiz. Museum. I I I  (Zeitschrift 
f. d. hum anist. S tudien  u . das Gymnasialwesen der 
Schweiz) ; auch bei Œ chsli : A nfänge , p . 182. R . war 
auch m usikkundig  und  versah  eine von ihm  gedich tete  
Sequenz au f den hl. M einrad m it N eum en ; g ed ruck t 
bei Schubiger : Pflege des Kirchengesanges, p . 19 und 
von dem selben : H einrich I I I .  von B randis, A b t zu  
Einsiedeln, p . 37, N ote 2 (vergl. P . Gail Morel : Lat. 
H ym nen des M ittelalters, N r. 513, 2). —  G. von W yss 
v e rm u te t in R. auch  den Schreiber des Liber IIeremi 
antiquus. — A D B  27, p. 113 m it L it. — 0 . R ingholz : 
Einsiedeln. — G. v . W yss : Historiographie. [ F .  H .]  

R A D E G G E R ,  U l r i c h ,  Seiler und  S tad tläu fer, B ür
ger von Zürich 16. m . 1531, f  zu K appel 1531. Von der 
ihm  abgenom m enen A usrüstung , in der hernach  die 
Fünfö rtigen  den zur U n te rstü tzu n g  der Z ürcher h e r
an rückenden  B ündnern  einen der ih ren  m it ab m ah n en 
dem  fingiertem  B rief entgegenschickten , befand  sich 
in G ersau bis 1915 der vergoldete Z ürcher W eibelschild 
(nunm ehr im  Schweiz. L andesm useum ). — E . Egli : 
Schlacht von Cappel, p .  69. — H. B ullinger : Reform a
tions gesch. I l l ,  144, 181, 255. — Jahresber. d. Schweiz. 
Landesm useum s 1915, p .  35. [ D .  F . ]

R A D E L F I N G E N  (K t. B ern, A m tsbez. A arberg. 
S. G LS). Gem. u. D orf. Ralolingun  im  9. Ja h rh . ; 
Ratolffingen im  12., Ratelßngen, R atolvingin  im  13. Ja h rh . 
Zahlreiche F unde deu ten  au f eine dortige röm ische 
Siedelung. E ntgegen  der allgem einen A nnahm e besass 
das K loster S t. Gallen d o rt keinen G rundbesitz . Eine 
U rk . von 894 bezeugt solchen, fü r eine gewisse E del
frau  P irin . Die Grafen von K iburg , sowie die von T ier
stein  w aren im  13. Ja h rh . d o rt b eg ü te rt. Die hohe 
G erich tsbarkeit gehörte dem  L andgrafen  (L andgraf
schaft Kl. B u rg u n d ; 1406 an  Bern). Die H errschaft 
O ltigen besass in R . zahlreichen S treubesitz . U eber 
die n iedern  G erichte verfüg ten  längere Zeit die Edlen 
von Schöpfen, sodann die von B ubenberg . A drian  von 
B ubenberg  d. J .  veräusserte  1502 die H errschaft m it 
allen Z ugehörden an  das K loster F rienisberg , das sie 
jedoch  an  B ern a b tra t .  R . w urde ein B estand te il der 
L andvogtei A arberg  und  kam  m it der H elvetik  v o rüber



RADHELLER RÆMY 513
gehend an  das L andgerich t Zollikofen. Z ehntrech te  
gelangten  an  das K loster Frienisberg , an das S tift in 
Bern, sowie an  das dortige Inselsp ita l. Der K irchen
satz w ar im  Besitz der H erren  von B ubenberg. H einz
m ann, H err zu Spiez, schenkte 1421 den A lta r S ta. Maria 
m it den dazugehörigen R ech ten  dem  N onnenkloster 
Detligen. Im  13. Ja h rh . lag  die K irche im  D ekanat 
W engi (1353 L yss, sp ä te r  B üren) der Diözese K onstanz. 
Die K irchg. zählte  um  1540 bloss 31 F eu e rs tä tten  ; 
Ende des 19. J a h rh . w aren es 217 H äuser. Feuers
b rü n ste  1771, 1778 und  1865. Tauf- u n d  E heregister 
seit 1555, S terbereg. seit 1728. —  F R B .  —  von Müli
nen : Beiträge  V I. —  Ja h n  : K t. Bern. [ A e s c h b a c h e r . ]

R A D H E L L E R .  A ltes schwyz. L andleutegeschlecht 
im A ltv ie rtel und  im  N idw ässerviertel, das h eu te  in 
Schwyz ausgestorben  ist. — P e t e r ,  des R ats , T alvogt 
von Engelberg  1526-1536. —  H a n s  w ar einer der H a u p t
w o h ltä te r beim  Bau des Beinhauses in M orschach 1555.
— Das G eschlecht (1797 noch n ich t t )  verpflanzte  sich 
von Schwyz nach  W eesen. [D. A.]

R A D U N E R  ( R o d u n e r ) .  G eschlecht des st. gall. 
Bez. W erdenberg . — 1. U l r i c h ,  L andschreiber der 
H errschaft Sax 1700-1742. —  2. A n d r e a s ,  L andschrei
ber 1742-1765. —  3. U l r i c h ,  L andschreiber 1774. —
4. J o h a n n  J a k o b ,  von Buchs u. St. Gallen, * 1854, 
st. gall. K an to n sschü tzenm eister 1890-1910, W affenkon
tro lleur der V II. D ivision 1897-1899, P rä s id en t des 
Schweiz. Schützenvereins 1911-1925. —  Gedenkschrifl 
zum  100 j .  Jub ilä u m  d. Schweiz. Schützenvereins 1824- 
1924. —  J u n g :  Chronik des st. gall. Kantonalschützen
vereins 1833-1900. [Oskar F æ s s l e k . ]

R / E B E R .  Fam ilien  der K te , B ern, L uzern, Schwyz. 
Siehe auch  R e b e r .

A. K a n t o n  B e r n ,  f  bürgerliche Fam ilien der S tad t 
Bern, die schon E nde des 13. Ja h rh . im  Grossen und im 
14. Ja h rh . im  K leinen R a t v e rtre te n  w aren. W appen : 
in R o t au f g rünem  D reiberg ein weisser S tab , u m ran k t 
von einem  g rünen  W einstock  m it b lauer T raube.
1. 1634 t  Fam ilie. —  H e i n r i c h ,  L andvog t nach  A ar
burg  1516, Schaffner zu T rub 1530, S tiftschaffner 1534.
— 2. J o h a n n e s ,  O bervogt nach  Schenkenberg 1626, 
t  1634. —  II . 1729 t  Fam ilie. R u d o l f ,  von A arau, 
M ünzm eister, w urde 1616 B ürger. Sein Sohn — P e t e r ,  
L andvogt nach  G o tts ta t t  1650. —  L L . — Gr. — W ap
penbücher der B erner S tad tb ib lio th ek . [H. Tr.]

B. K a n t o n  L u z e r n .  R æ b e r  (urspr. R e b e r ) .  In  den 
Æ m tern  L uzern, Sursee und  H ochdorf seit dem
14. Ja h rh . vorkom m ende Fam ilien . U l r i c h ,  G rossrat 
1396-1406 : H e i n r i c h  (urspr. von Zug), G rossrat 1396- 
1402. E in R . von Sem pach fiel im  Sem pacherkrieg 1386.
—  1. H a n s ,  G rossrat 1423-1430, K leinrat 1430-1443.
2. B e r n h a r d ,  von Gelungen, Söldner im  E schen tal 
1487, A m m ann zu H itzk irch  1528. — 3. H a n s  U l r i c h ,  
B ildhauer, Pfleger der L u k asb ruderschaft 1637-1640, 
lieferte A ltäre  und  B ilderw erke in die K irchen zu B lat
ten , Ilerg isw ald , L aufenburg  usw ., d a ru n te r  den H och
a lta r und  F e lix a lta r in die W allfahrtsk irche  H ergisw ald, 
t  1686. —  S K L .  — /IS A  1901, 101. —  Zemp : W all
fahrtskirchen, p. 36, 53. — Schneller : Lukasbruderschaft.
— 4. H a n s ,  T ierm aler, von E bikon , 1624-1686, Volks
führer im  B auernkrieg  1653, nach ku rzer V erbannung 
begnadigt, V orkäm pfer fü r G ew erbefreiheit. —  K S B  
1897, 389. —  J S G  X X . —  5. A l o i s ,  4. m . 1843 -1 0 . ii. 
1905, G rossrat 1870, K rim in a lrich te r 1873, P räsiden t 
dieses G erichtes 1885-1905, N a tio n a lra t 1876-1878. — 
Gfr. 60, X X II .  —  S taa tsa rch iv . —  Gfr. Reg. —  Zeit- 
gloggen 1925, 57-60. [P. X. W.]

C. K a n t o n  S c h w y z .  G eschlecht in Gem. und  Bez. 
K ü ssnach t. W appen : g ev ierte t, 1 u. 4 
in R ot ein goldener S tern , 2 in Silber 
eine b laue T raube , 3 in  Silber ein 
R ebm esser (nach F assb ind , V ariante). 
Die R . stam m en von M erlischachen bei 
K ü ssnach t, w aren nachw eisbar früher 
W einbauern , gehörten  zu den G ottes
h au sleu ten  von Engelberg  und  sind 
h eu te  noch Genossen der K orporation  
M erlischachen. — J a k o b  und  sein 
B ruder H e n s l i  R., Zeugen 1417  (Gfr.

82, p. 84) ; H a n s  R . zu Goldau w ird 1530 ins Schwyzer 
h b l s  v  — 33

L an d rech t aufgenom m en, ebenso 1625 ein J o h a n n  R. 
Sie w urden dem  sog. S te inerv iertel zugewiesen. Aus dem 
G eschleckte ging eine R eihe geistlicher u . w eltlicher 
W ü rd en träg er hervor. —  1. J o s e f ,  16. v. 1838- 19. ix . 
1892, B ezirksam m ann, K a n to n sra t und  M ajor, m ach te  
sich einen N am en durch  seine Versuche m it frem den 
B au m arten  (D ouglastannen), die h eu te  noch zwecks 
w issenschaftlicher B eobachtungen u n te r  der O bhut der 
eidg. V ersuchsanstalt. Zürich stehen . Sein Sohn — 
2. J o s e f ,  Dr. ju r ., * 22. I I .  1872, seit 1898 A nw alt in 
K üssnach t, K rim inalrich ter 1898-1904, K a n to n sra t 
1900-1928 (P räsid en t 1902), R egierungsra t 1904-1916, 
L andam m ann  1908-1910, S tä n d era t 1915-1928 (P räsi
d en t 1921), S upp lean t des B undesgerichtes 1919-1924, 
P rä sid en t der Schweiz, konservativen  V olkspartei 1920- 
1928, D irek to r des In tern a tio n a len  B ureaus der Tele- 
graphen-U nion  seit 1928. —  M itteilg. von Dr. J .  R äber, 
Bern. [R-r.]

R A E D L E .  Fam ilie  aus H echingen (H ohenzollern), 
die sich 1775 in  F re ibu rg  e inbürgerte . W appen : in 
B lau m it G oldrand ein goldenes R ad . —  1. J o a c h i m ,
* 2. m . 1749 in H echingen, Dr. m ed. 1774, B ürger von 
Fre ibu rg  1775, u n te r  der B edingung, dass er die arm en 
K ranken  der S ta d t unen tge ltlich  pflege, f  1809. —
2. J o s e p h  N i c o l a s ,  Sohn von Nr. 1, * 30. x i .  1777, No
vize in  H au teriv e  1798, w idm ete sich nach  dem  E inzug 
der F ranzosen der Ju risp ru d en z  und  w urde N o tar. Die 
helvetische R egierung b e tra u te  ihn  m it m ehreren  Auf
trägen nach  den K tn . Uri, Zug u n d  G larus. B ezirks
s ta tth a lte r  in A ltdo rf 1800, Sekre tär der V erw altungs
kam m er in Zug, dann in G larus, k eh rte  1802 nach  
Fre ibu rg  zurück. H ervorragender R echtsgelehrter, A p
p ella tionsrich ter 1831, verfasste  Instruction sur le nota
riat (Ms.) ; P ionier des T au b stu m m en u n terrich ts  in 
F re ibu rg  u n d  L uzern. —  3. C h a r l e s ,  Sohn von Nr. 1,
* 4. x i .  1800, F ran ziskaner 1820, D r. th eo l., G uardian 
des K losters in F re ibu rg  1845-1848, 1858-1861, 1868- 
1871, lebenslänglicher De fin it or der P rovinz, Schul- 
präfelct der S ta d t F re ibu rg  1836. V erfasser eines Plan  
de la ville de Fribourg  (1827), f  in F re ibu rg  19. i. 1880.
— 4. M e i n r a d ,  Sohn von Nr. 2, * 24. iv . 1805, A ugusti
ner 1824, le tz te r P rio r des A ugustinerk losters in  F re i
bu rg  1847, nach  A ufhebung des K losters K aplan , dann 
erster P fa rre r der neu e rrich te ten  P farre i Delley 1858- 
1876, t  4. i. 1876. — 5. F r a n ç o i s ,  m it d. O rdensnam en 
N i c o l a s ,  Sohn von Nr. 2, * 22. v m . 1820, F ranziskaner 
1840, Schüler des P . G irard , Dr. theo l., lebenslänglicher 
D efinitor, G uard ian  des K losters in Freiburg 1884-1887. 
Als er 1854 vo lls tänd ig  ta u b  gew orden w ar, w idm ete  er 
sich au f den R a t von A lexandre D aguet historischen 
A rbeiten , veröffentlichte eine grosse Menge h istorischer 
Schriften  (Verz. in A S  G V II, 137), verfasste  auch die 
Geschichte seines K losters, ordnete  und  ka ta log isierte  
das Fam ilienarch iv  der Fégely und  M aillardoz, f  in 
F re ibu rg  17. v. 1893. — P . Gabriel Meier : Freiburg und  
Rheinau  (in F G  X X V II) . — Eugen Su term eister : 
Rädle und die Entstehung des Slapferschen Erlasses (in 
F  G X X V I). — A S H F  VI, 330 ; V i l i ,  363. —  Étr. 
frib . 1881-1894. — A. B üchi : Die freiburgische Ge
schichtsschreibung in  neuerer Zeit. —  Liberté, 21. v . 1893.
— Zürcher Post, 7. v ii. 1893. [J. N.|

R / E M  A N  IM. G eschlecht des Bez. Meilen, das ca. 1620
als Zweig des G eschlechtes Rebm ann  von S tä fa  (Zürich) 
erschein t. —  [ j .  Frick.] —  1. J a k o b ,  von Meilen,
* 1842, K a n to n sra t 1881-1896, t  1908. —  N Z Z  1908, 
N r. 319. —  Zürichseezeitung  1908, Nr. 134. —  2. J a k o b ,  
von Meilen, W irt und L andw irt, * 1845, B ezirksrich ter 
1881-1918 (Präs. 1908-1918), K a n to n sra t 1902-1911 ; 
f  11. I. 1918. —  N Z Z  1918, Nr. 73. —  Zürichseezeitung  
1918, Nr. 10. —  Z W  Chr. 1918, p. 28. [ D .  F.]

R Æ M Y ,  R Æ M I .  Fam ilien der K te . F re ibu rg  u . U ri.
A. K a n t o n  F r e i b u r g .  R A E M Y ,  D E  R a e m y  ( R e m y ,  

R A E  M i ) .  I. In  der 1. H älfte  des 15. Ja h rh . in Zofingen 
(A argau) e ingebürgerte  Fam ilie (u. a. H e i n r i c h ,  des 
R a ts  1452, Seckeim eister 1458 ; K a s p a r ,  S pitalherr, 
des R a ts  1524 usw .), die im  Ja h re  1700 m it H e i n r i c h  
erlosch. —  Tobin ium  puliticum . [ R æ m y . ]

I I .  F re ibu rger Patriz ierfam ilie , die vom  obgen. H ein
rich in Zofingen ab stam m t und  sich 1517 in F re ibu rg  
einbürgerte . Zweige erw arben das B ürgerrech t von G ran-
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ges-Pacco t, D tidingen u . T afers im  18. Ja h rh .,  von Vil- 
iars sur Glane 1836 u . von Posieux. H appen : in B lau ein 

goldenes H auszeichen au f grünem  
D reiberg, ü b erh ö h t und  ebenso be
seitet. von einem  goldenen H albm ond 
und  einem  gold. S tern . —  1. M a u r i c e ,  
verm utlich  der Sohn des obgen. H ein
rich, B ürger von Fre ibu rg  1517, der 
CG 1525, t  vor 1 5 6 5 .— 2. M a u r i c e ,  
Sohn von N r. 1, H eim licher 1556, L and- 1 
vogt von Ja u n  1557-1562, V orste
her der Grossen B ru derschaft 1565, 
f  1565. — 3. J e a n ,  Sohn von Nr. 2, 

Land vogt von V uippens 1584-1589, B auherr 1591, Ven- 
ner des A uvierte ls 1592-1594, Siechenherr 1597-1604, 
des R a ts  1607, f  1607. —  4. J e a n  der Jüngere , H eim 
licher 1609, 1618, L andvog t von Bulle 1613-1618, 
V enner des A uviertels 1619-1622, t  1658. —  5. F r a n 
ç o i s ,  Sohn von Nr. 3, L andvog t von B ossonnens 1610- 
1615, t  O kt. 1622. — 6. J a c q u e s ,  Sohn von N r. 3, 
Grossweibel 1615-1617, t  in Bennewil Nov. 1617. —
7. P i e r r e ,  Sohn von Nr. 3, H eim licher 1621,1626, L an d 
vogt von Surpierre 1621-1626. —  8. B l a i s e ,  Sohn von 
Nr.. 6, 1606-1669, im P a tr iz ia t 1631, L andvog t von 
Corbières 1645-1650, Venner des A uviertels 1650-1653, 
Heim licher 1654, des R a ts  1661. — 9. J e a n ,  Sohn von 
N r. 6, im  P a tr iz ia t 1634, V enner des A uviertels 1664- 
1667, H eim licher 1668, f  10. ix . 1694. —  10. Jean  
P I E R R E ,  Sohn von Nr. 8, * 1632, L andvog t von M onta
gny 1672-1677, des R a ts  1681-1689, G eneralkom m issär 
1685-1689, f  4. I V .  1689. —  11. N i c o l a s ,  Sohn von Nr. 8, 
L andvog t von V aulruz 1677-1682, f  in V aulruz 5. IV .  
1683. —  12. Jean  R o d o l p h e ,  Sohn von Nr. 8, * 22. m . 
1633, H eim licher 1679, 1703, L andvog t von Rue 1693- 
1698, t  29. v .  1721. —  13. J a c q u e s ,  Sohn von Nr. 9,
* 26. v .  1637, B auherr 1680-1687, L andvogt von Bulle 
1687-1692, f  4. v u .  1720. — 14. J e a n  U l r i c h ,  E nkel 
von Nr. 7, * 9. v ii. 1664, Goldschm ied, schuf schöne 
S tücke kirchlicher G oldschm iedekunst ; M ünzm eister 
1703-1707, t  um  1733. —  15. F r a n ç o i s  P i e r r e ,  Enkel 
von Nr. 7, * 1672, Goldschm ied, schuf eine H o chaltar
lam pe fü r die L orettokapelle  ; M ünzm eister 1708- 
1735. —  16. J a c q u e s ,  Sohn von Nr. 12, 1657-1737, 
C horherr von S t. N ikolaus 1688, aposto lischer N o tar 
1718, m ach te  dem  K ap ite l n am h afte  V ergabungen. —
17. Joseph  P r o t i i a i s ,  Sohn von Nr. 10, 1657-1715, 
L andvog t von Greyerz 1700-1705, des R a ts  1708-1715. 
—  18. N i c o l a s ,  Sohn von N r. 13, 1696-1787, Offizier 
in französischen D iensten , L andvog t von Corbières
1736-1741, von Cheyres 1742-1748, des R a ts  1750-1787, 
B ürgerm eister 1758-1761, Seckeim eister 1765-1770, 
T agsatzungsbote  1765-1768, wies infolge seines hohen 
A lters 1783 das A m t eines S ta tth a lte rs  des Schultheis- 
sen und eines L andobersten  zurück. —  19. J a c q u e s ,  
Sohn von N r. 13, 1700-1767, t r a t  1719 in den A ugustiner
orden ; P rio r des K losters von F re ibu rg  1752, 1762, 
D efin itor 1761. — 20. F r a n ç o i s  P i e r r e ,  Sohn von 
N r. 13, 1704-1778, L andvog t von Corbières 1746-1751, 
H eim licher 1753, V enner des N eu stad tv ierte ls  1766- 
1769. — 21. François P ierre  W a l t h e r ,  Sohn von Nr. 20, 
1732-1792, H eim licher 1767, 1773, V enner des N eu stad t
v iertels 1769-1772, Verfasser der E d ik te  von 1787.

Lin ie  von A g y .  —  22. G e o r g e s  P i e r r e ,  Sohn von 
N r. 12, 1675-1752, V enner des Spitalv iertels 1724- 
1727, H eim licher 1728, L andvog t von Ja u n  1748-1753, 
e rb te  1721 das G ut Agy, nach  dem diese Linie b en an n t 
w urde. —  23. François Joseph  M a u r i c e ,  Sohn von 
Nr. 22, * in Gurm els 16. x i. 1711, Grossweibel 1741- 
1746, L andvog t von Greyerz 1746-1751, des R a ts  1755- 
1776, G eneralkom m issär 1755-1765, Z eugherr 1757- 
1760, t  30. ix . 1776. — 24. J e a n  A n t o i n e  B éat Louis, 
Sohn von Nr. 22, 1723-1806, V enner des Spitalv iertels 
1772-1775, H eim licher 1780-1785, S iechenherr 1780- 
1785, L andvog t von O rbe-Échallens 1785-1790. — 25. 
F rançois J o s e p h  M a u r i c e ,  Sohn von Nr. 24, 1753- 
1832, Grossweibel 1781-1786, L andvog t von Greyerz 
1786-1791, V enner des Spitalv iertels 1794-1797, K o rn 
h err 1811, H eim licher 1816-1819. — 26. L o u is  Ni
colas François, Sohn von Nr. 25, 1788-1831, G rossrat 
1816, Z iv ilrichter von F re ibu rg  1813, K rim inalrich ter

1815, S ek re tä r des A ppella tionsgerich t 1827, k an to n a le r  
K riegskom m issär 1828, S ta a ts ra t  1828-1831. —  27. J u 
lien L O U I S ,  Sohn von Nr. 26, 1824-1904, nahm  als 
Offizier am  Sonderbundskrieg  1847 teil ; G em einderat 
und G em eindeam m ann (1857-1866) von G ranges-Paccot 
1853-1903, R ich te r des Saanebezirks 1859-1881, Vize
p räsid en t dieses G erichts 
1872-1881, K an ton srich ter 
1881-1904. —  28. J O S E P H ,
Sohn von N r. 27. * 5. x n .
1861, Professor der N a tu r
w issenschaften am  Collège 
St. Michel 1883-1922.— 29.
T o b i e ,  Sohn von N r. 27,
* 29. m .  1863, U n te ra r
ch ivar 1891, S ta a tsa rch i
v a r in F re ibu rg  seit 1909,
E h ren p räsid en t des H isto 
rischen Vereins des K ts.
F re ibu rg  1916, korrespon
dierendes M itglied der So
ciété d 'h isto ire  et d ’a r 
chéologie von Genf 1926, 
seit 1918 M itarbeiter und 
seit 1922 k an to n a le r Ob
m ann  des H B L S ,  ve r
fasste u . a. Le chancelier 
Techtermann  ; Aperçu hist, 
sur A ttalens et Bossonnens 
zusam m en m it P . E . M ar
tin ; Les origines de l ’Ecole de droit de Fribourg, zusam 
m en m it G. C orpataux . M itarbeiter der Liberté und  
folgender P ub lik a tio n en  :
Étren. frib ., A S H F , F A ,
A F , S K L , R H V usw ., Ver
fasser einer A bhandlung  
über V illa rs-su r- Glane 
(Ms.) und einer S tudie :
L ’Ém igration  française à 
E r iä o w g  (Ms.).
— 30. J u l e s ,  Sohn von 
N r. 27, * 26 . v u . 1864, No
ta r , P räsid en t der Schweiz.
V olksbank in F reiburg
1899-1910, M itglied der 
G enerald irektion  der S. B.
B. 1910-1928, P räsid en t 
der Cham bre des no taires 
1919-1928. — 31. H e n r y ,
Sohn von Nr. 28, * 1889,
Ingenieur, D irek tor der 
Gesellschaft der e lek tri
schen B au w erk stä tten  von J u l i e n  Louis de Ræmy(Nr. 27). 
Delle seit 1912, in Paris, Nach c,ner Photographie, 
dann in Lyon. —  32. M a u 
r i c e ,  Sohn von N r. 28, * 1890, Ingen ieur der L an d es
topographie  seit 1913.

Lin ie  von B ertigny  (im M annesstam m  t).  —  33. S i m o n  
T o b i e ,  Sohn von Nr. 24, 1761-1837, S taa tsa rch iv a r
1784-1789, S taa tsk an zle r 1792-1798, M itglied der p ro 
visorischen R egierung 1798, 1799 als G efangener nach  
Chillon bezeichnet, erh ielt S tra faufschub  und w urde 
im F ran z iskanerk los ter in A rrest gehalten , um  die 
zahlreichen A brechnungen der provisorischen Regie
rung erledigen zu können. Mitglied der V erw altungs
k am m er des K ts. F re ibu rg  1801-1803, einer der 5 M it
glieder der von N apoleon I. am  1. II. 1803 ernan n ten  
K om m ission zur R egelung der helvetischen S ta a ts 
schuld, G rossrat 1803, S ta a ts ra t 1803-1830, Salzdirek
to r  1804-1822, Mitglied des Geheim en R ates 1816, S ta t t 
h a lte r des Schultheissen 1819-1830, lehn te  nach  dem  
Tode von L andam m ann  d ’Affry 1810 zweim al das 
P räsid ium  der R epublik  ab . G esandter nach Bern und 
Solothurn  1796, nach  P ayerne  zum  General B rune vor 
der E innahm e F reiburgs 1798, öfters T agsatzungsbote , 
Sachw alter des Collège S t. Michael und der K löster 
der V isitand inerinnen  und  U rsu lerinnen  ; erb te  das 
G ut B ertigny  1800. — 34. Je a n  A n t o i n e ,  Nicolas, 
Sohn von N r. 33, 1793-1887, G rossrat 1819-1830, O ber
am tm an n  von Bulle 1824-1830, von Fre ibu rg  1830-1831,

L o u i s  d e  R æ r n y  ( N r .  2G). 
N a c h  e i n e m  M i n i a t u r b i l d  

v o n  L o c h e r .
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ging zur Zeit des Sonderbundskrieges in dip lom atischer 
Mission nach l’aris, zum  A nkauf von W affen und  M uni
tion, w ar 1858-1861 von der R egierung m it der L iqu ida
tion  des Verm ögens der K löster und  der G eistlichkeit 
b eau ftrag t. S tad tk ass ie r von Fre ibu rg  1861-1866 ; P rä 

sident des freiburgischen 
lan dw irtschaftlichen  V er
eins 1866-1869, E h ren 
m itglied des In s ti tu t  de 
Genève 1867, Polem iker, j  

einer der H au p tg rü n d er j 
und M itarbeiter des Véri
dique (1831-1833) und  der 
Union suisse  (1847), des 
Chroniqueur (1867) u. der 
Ê tren. frib. (von 1865 an) ; 
verf. 1869: M émoires pour 
servir à l ’histoire du C. de 
Fribourg. Als hervorragen
der A gronom  arb e ite te  er 
auch an  lan d w irtsch aft
lichen Z eitschriften  m it u. 
v e rw alte te  v. 1837 an sein 
G ut in B ertig n y . —  35. HÉ- 
LIODORE, Sohn von N r. 34, 

Simon-Tobie de Ræmy (Nr. 33). 1819-1867, Schriftsteller, 
N a c h  e i n e m  O e l g e m ä l d c .  übersetz te  aus dem  L atei

nischen u. veröffentlichte 
1852 die Chronique fribourgeoise des C horherrn Fuchs, 
wofür ihm  der K önig von Sardinien  u. der K aiser von 
(Esterreich eine goldene Medaille, P ap st P ius IX . den 
O rden St. Gregors des Grossen verliehen ; g ründete  
1854 den Chroniqueur und leitete  ihn bis 1863. Verfasser 
von llis t. du B . Pierre C anisius (1865) und  von zahlrei
chen än d ern  Schriften . —  36. A l f r e d ,  Sohn von Nr. 34, 
1825-1909, L a tin is t und  H isto riker, V erfasser von über 
23 zwischen 1886 und  1906 veröffentlichten  W erken, 
w orun ter sich m ehrere h istorische und  geographische 
L exika befinden, u n te rn ah m  zahlreiche Reisen in E u 
ropa. —  37. C h a r l e s ,  Sohn von Nr. 34, * 3. v m . 1830 in 
Bulle, P riester 1856, C horherr der L iebfrauenkirche 
1858, K apuziner u n te r  dem  N am en É t i e n n e ,  Prediger 
in S itten , w urde 1870 w ieder W eltgeistlicher und V ikar 
in N euenburg, P fa rrer von N uvilly -A um ont 1873-1874, 
von Bürgten 1874-1900, des B ürgerspita ls von F reiburg
1900-1916, V orsitzender des Z en tra lam tes für W ohl
tä tig k e it der S tad t F re ibu rg  1883-1891, Verfasser vieler 
Schriften über W o h ltä tig k eit, V olksw irtschaft, L okal
geschichte, L ite ra tu r , N aturgesch ich te  usw ., t  in F re i
burg  1. v m . 1922.

Linie von Villars sur Glâne (im M annesstam m e f).
— 38. A ntoine François J o s e p h  M aurice, Sohn von 
Nr. 33, 1797-1864, G rossrat 1823, H au p tm an n  und 
W erbeoffizier in  F re ibu rg  fü r das 2. Schw eizerregim ent 
im D ienste Neapels 1826-1840, H au p tm an n  in neapoli
tan ischen  D iensten 1840-1846, D irek to r der Z en tra l
polizei und  der Ortspolizei in F re ibu rg  1847, kaufte  
1836 das G ut Villars. '

Lin ie  von Bennewil. — 39. F r a n ç o i s  P i e r r e  B e r 
n a r d ,  Sohn von Nr. 18, 1730-1796, V erw alter des Spi
tals S t. Jak o b  1764-1772, B auherr 1772-1777, L an d 
vogt von A lta ians 1777-1782, V enner des Spitalv iertels
1785-1788, des R a ts  1789-1796. —  40. P i e r r e  Nicolas 
M artin, Sohn von Nr. 39, * 1775, N o ta r, O beram tm ann 
von E stav ay er le Lac 1816, A ppella tionsrich ter 1831, 
H au p tm an n  der freiburgischen freiwilligen G renadier
kom pagnie, w urde m it dieser nach  Z ürich gesandt, wo 
er 1804 an den K äm pfen bei Morgen, nam en tlich  am 
Gefecht au f Bocken vom  28. März teilnahm  ; Mitglied 
des zürch. K riegsgerichts, erh ie lt von der Z ürcher 
R egierung eine silberne D ankm edaille, t  J a n . 1839.
— 41. F r a n ç o i s  P r o s p e r  B r u n o ,  Sohn von Nr. 39, 
1795-1868, Offizier in französischen D iensten 1816, 
H au p tm an n  und  G rossrichter 1830 ; M ajor im Dienste 
des hl. S tuhles 1832, O berst 1845 ; q u ittie rte  den D ienst 
1848 nach  der E n tlassung  der Schw eizerregim enter. 
R itte r  1835, K om m andeur d. St. G regorordens 1846 .— 
42. A l f r e d ,  Sohn von N r. 41, * 1836, Offizier in p ä p stli
chen D iensten, f  in Rom  22. v i I I . 1865, K a rik a tu ris t.

Linie von Schmitten  (im M annesstam m e f) . —  43.

Jean  Pierre P h i l i p p e ,  E nkel von Nr. 20, 1767-1836, 
M itglied der provisorischen Regierung 1798, Sekre tä r 
der V erw altungskam m er 1798 ; Mitglied des gesetzge
benden R ates 1800, des E rziehungsrates 1802-1803 und 
1816-1829, des O bergerichts 1803 ; des deu tschen  Ge
rich ts 1804-1809, P räsid en t des M unizipalrats und 
F o rs tin spek to r der Gem einde 1804-1809, G rossrat 1809- 
1836, S ta a ts ra t  1809-1836, M itglied des Geheim en R a
tes 1816-1831, P rä sid en t des Ju s tiz ra te s  1820-1828, 
Schatzm eister 1828-1831, P räsid en t des F inan zra tes  
1828-1836, S achw alter des K losters H au terive  und des 
K apite ls S t. N ikolaus 1809, A bgeordneter an  die K on
ferenzen zwischen Bern und F re ibu rg  1805 und  1811, 
T agsatzungsbo te  1817-1818. —  14. J o s e p h ,  Sohn von 
N r. 43, 1800-1873, Ingenieur, S trasseninspek 'tor, dann 
Ingenieur der öffentlichen B au ten  1828-1847, G rossrat 
1826, G em einderat von F re ibu rg  und  B auherr 1846, 
M itarbe ite r an versch . technischen Publikationen .

A ndere Fam ilien dieses N am ens erscheinen seit 1388 
im  Sensebezirk, 1399 in F reiburg , E nde des 1 6 ./A n
fang des 17. Ja h rh . in Plaffeien ; im 18. Ja h rh . in  Chè
li ens u . a. O. — Vergl. L L . — L L H . — S K L .  — W eitzel : 
Reperì, (in A S H F  X). — P . de Z ürich : Catalogue (in 
A F  1919). — A. Biichi : Freib. Studenten  (in F  G X IV ).
— F A  1901, 1906. —  A S H F  IV , 49, 58, 185 ; VI, 343, 
345 ; IX , 231, 535, 566. — B rasey : Le chapitre de 
Sain t Nicolas. —  X. Peissard  : Hist, de Corbières (in 
A S H F  IX ). — v. M ülinen : Helvetia sacra. —  H . de Ve
vey : E x-libris frib. —  Le Chroniqueur, 26. vi. 1855. — 
La Liberté, 16. i. 1887 ; 1904, N r. 76 ; 1909, N r. 162 ; 
1912, Nr. 2 und 174 ; 1922, N rn . 177-178. — Alfred 
R aem y : Livre d ’Or. —  M. de Diesbach : Les troubles 
clans le C. de Fribourg en 1799 (in A S H F  IV). — Le 
B ien  P ublic, 18. i. 1887. —  Livre d ’Or du Pensionnat de 
Fribourg. — Revue suisse cathol. X V II. —  Semaine  
cathol. 1916, 1922, 1923. —  Dellion : Diet. V I. — L ’ami 
des an im aux  1914, Nr. 3. —  Alb. Maag : Gesch.. der 
Schweiz. T ruppen in  franz. Diensten. —  Derselbe : 
Gesch. der Schweiz. T ruppen in  neap olii. D iensten. —
F. D ucrest : Fribourg ait secours de Zurich 1804 (in 
A F  1928-1929). —  Le Narrateur, 1844, Nr. 2 und 62. — 
Fuchs-R aem y : Chron. —  S tuderus : Die alten deutschen 
F am iliennam en. — E. W ym ann : Die H eimkehr der 
päpstl. Truppen  (in H ist. N bl. v. Uri 27. — A S H R  10, 
p. 533. — S Z G L .  — S taa tsa rch . F reiburg . —  Fam ilien 
arch iv . [G-. Corpataux.]

B. K a n t o n  U ri. R / E M I .  Seit dem  16. Ja h rh . in 
A ttinghausen  angesessenes U rner G eschlecht, S tam m 
v a te r  is t H a n s  1581, t  ca. 1592. — 1. H a n s  H.. Enkel 
des S tam m vaters, des R a ts , Vogt zu L ivinen 1619, Ge
san d ter nach  B aden 1626, t  14. x ii. 1644. —  2. B a l z ,  
Mitglied des Offenen- und des K riegsrates, t  1700, 
95 J a h r  a lt. —  3. F r a n z ,  Sohn von Nr. 2, des R ats , 
t  zu Villm ergen 1712. —  4. F r a n z  L e o n z ,  A potheker 
und  Chirurg in A ltdorf, D orfvogt, Sp italvog t, f  1793.
— 5. A n d r e a s ,  1745-1804, O rganist und  der 1. Schulleh
rer in A ttinghausen , des R a ts , zweim al G esandter nach 
L ivinen. — E in gleichnam iges Geschlecht des 17. Ja h rh ., 
Beisassen zu S ch a ttdo rf, s tam m t aus dem E ntlebuch .
— Vergl. Jah rze itb ü ch e r A ttinghausen  u. B ürglen. — 
Uraniens Gedächlnistem.pel (im S taa tsa rch .). — W y
m ann : Schlachtjahrzeit, p. 37, 61. — Urner Wochenblatt 
1921, Nr. 27. — E . H uber : Urner W appenbuch. — 
L L .  —  L L H .  [ J .  M ü l l e r ,  A. ]

R A E P L I .  f  Fam ilie der S ta d t F reiburg . —  1. Mi
c h e l ,  L andvog t von illens 1576-1581, H eim licher 1593, 
Venner 1597-1600. — 2. C a s p a r ,  B ruder von N r. 1, des 
R ats der Sechzig 1577, K o rn h err 1585. — S taatsa rch . 
F reiburg . [ J . N . ]

R Æ S C H I ,  t  B ürgerfam ilie von F reiburg , wo sie 
vom 15.  Ja h rh . an vorkam . W appen : gete ilt, oben in 
Blau 2 goldene Lilien, u n ten  in Silber ein b lauer K och
kesse l.— 1. P i e r r e ,  Grossweibel 1 5 0 4 -1 5 0 5 ,  V enner des 
B urgviertels 1 5 0 5 -1 5 0 7 ,  1 5 1 2 -1 5 1 3 ,  des K leinen R ats 
1513 ,  t  1516.  — 2.  J e a n  U l r i c h ,  L andvog t von Mon
tagny  1 5 4 6 -1 5 5 1 ,  B auherr 1 5 5 2 -1 5 5 5 ,  Grossweibel 1557-  
156.1, H eim licher 1563 ,  t  1566 .  —  L L . —  A F  1919 .  — 
S taa tsa rch . F reiburg . [ J .  N . ]

R Æ S S  ( R a i s ,  R e s s ) .  A lter, besonders in A ppen
zell I. R h. v e rb re ite te r Fam iliennam e, der u rk . zuerst
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1 4 2 2  erschein t. — G e o r g  (Jörg), von Schw ändi, f  1603 ,  
L andesseckelm eister 1595 -1 6 0 3 ,  A bgeordneter an die 
eidg. T agsatzung  1595 .  —  E m i l i a ,  von Appenzell, 
* 1 8 8 5 ,  V erfasserin  zahlreicher E rzäh lungen  (Der Sennen  
W allfahrt ; Die F alkenfrau  ; Die A lpste inbraut ; Gottes 
M ühlen  ; A u f  Burghalden  u . a.), welche in der k a tho l. 
F rau en ze itu n g  und  in K alendern  erschienen, versah  
w ährend  der G renzbesetzung 1914 -1 9 1 8  die Fürsorge 
für die W ehrm annsfam ilien  in Appenzell I. R h. und 
fö rderte  andere w ohltätige  B estrebungen . — Vergl. 
A U .  —  J .  Gasp. Zellweger : Urk. —  D erselbe : Gesch. 
d. K ts. A p p .  1. — K oller-S igner : A ppenzell. Geschlech
terbuch. —  [ A .  M .]  — B o n i f a z ,  von Appenzell, * 2 .  V I I .  
1848 in .Chur, P riester 1871,  K aplan in Meis 1871,  
P farrer in M arbach 1881 ,  P fa rre r u . bischöll. K om m issar 
in Appenzell 1 888 ,  G ründer und  Förderer des K olle
g ium s St. A nton , P fa rrer in B ernhardszell 1908 ,  Spiri
tu a l im  K reu zsp ita l in Chur 1912 ,  res. 1 916  ; päpstl. 
H au sp rä la t, t  11. I V .  1928 .  — Ostschweiz 1928 ,  N r. 182.
—  St. Galler Nbl. 1929, p. 63. [J. M.]

R Æ S T L I N  ( R / e s t l i ,  R e s t l i ,  R / e s t l e i n ) .  U m  1630
t  Geschlecht der S ta d t S t. Gallen, das schon im  14. 
J a h rh . e rscheint. W appen  : in Blau ein halbgeöffneter 
goldener Zirkel. — H e i n r i c h ,  der M etzger, 1490 
an lässlich  der B elagerung St. Gallens durch  die E id 
genossen als ra b ia te r  D raufgänger e rw ähn t, sp ä ter 
H a u p tm a n n  in m ailändischen D iensten, zeichnete sich 
1512 bei N ovara  aus. Z unftm eiste r in St. Gallen 1515. 
t  1519. —  LL. —  V adian : Deutsche hist. Schriften  I I I .
—  Stemmalolo già Sangallensis. [E. K i n d . ]

R Æ T E N B E R G .  Drei B urgstellen  dieses N am ens im
K t. S t. Gallen. — I. R . bei K irchberg  (Toggenburg), Sitz 
d e r K eller von K irchberg . —  St. Galler N bl. 1907, p. 35.
—  N aef : Chronik, p. 493. —  A rt. K i r c h b e r g .  —  II. 
R . (R eitenberg) in der Gem. B runnadern  und — I I I .  
R . in  der Gem. N iederbüren , 1303 im  Besitze H einrichs 
des Om en von R otenberg . —  St. Galler N bl. 1907, p. 32. 
42. [H. E.]

R Æ T I E N .  S i e h e  G r a ü BÜ ND EN .
R Æ T I K O N  (K t. G raubünden . S. G L S ). Gebirgs- 

kam m , der seit a lte rs die Grenze zwischen dem  bündn . 
P rä tig au  und  dem  österr. M ontafun b ilde t. Die H er
k u n ft des N am ens is t wie die von R ä tia  dunkel. Von 
den versch . Pässen is t n u r  die schon zur R öm erzeit 
begangene L uziensteig fah rb ar. In  K riegszeiten fanden 
öfters E infälle  der M ontafuner über die ändern  Pässe 
(grosse u. kleine F u rk a ;  Cavelljoch ; Schw eizertor ; D ru 
sen to r ; G ruben-, Gargellen-, Plasseckenpass u . Schlap- 
p inerjoch) s ta tt ,  ebenso u m gekehrt. Die a lte  Volks
überlieferung vom  U eberschreiten  des D rusenpasses 
durch  den R öm erfeldherrn  D rusus en tb e h rt jeder 
geschichtlichen B egründung. D er Nam e D rusen weist 
einfach au f Dros, Drus ( = A lpenerle) hin, deren häufiges 
V orkom m en erst der Alp, dann dem  Pass und  Berg den 
N am en gegeben h a t. Die ersten  E rforscher des R . waren 
Pfr. Jo b . B ap t. C atani in  S t. A ntonien  und  Dekan Luz. 
Pol in Luzein (E nde des 18. Ja h rh .) . — T arnuzzer : Der 
geolog. A u fb a u  des R .  — Schrö ter : Das St. A ntöniertal.
—  Bai er : Die Terrassen im  P rättigau  (in J N G G  1910).
—  F ien t : Das Prättigau. [J. R. T r u o g . ]  

R Æ T Z ,  R Æ Z .  Fam ilien  der K te . Bern u. Luzern.
A. K a n t o n  B e r n .  R æ z. A ltes, in m ehreren  Gem. des 

A m tsbez. A arberg  und  in Leuzigen verbürgertes 
B auerngeschlecht des K ts. Bern. Der Nam e s te h t m it 
den schon von 1320 an  in den F R B  vorkom m enden 
Form en Rezo u . Retzo in V erbindung — N i k l a u s ,  von 
R appersw il, 1846-23 . X I .  1894, Dr. m ed. in Corgémont. 
G rossra t. —  N i k l a u s ,  * 29. i n .  1826 zu W ierezwil, 
G rossrat 1862-1869, R e g .-S ta tth a lte r  von A arberg  1869- 
1878, R egierungsra t (A rm endirektor) 1878-1894, Reg.- 
P räsiden t 1885, f  23. v ili . 1905. —  Der B und  1905, 
N rn. 403 u. 406. — H ist. Kalender 1907. [H. Tr.]

B. K a n t o n  L u z e r n .  B ürgerfam ilie der S ta d t Luzern 
se it 1505. —  F r a n z ,  * 5. n . 1605, B accalaureus der 
Theologie 1630 zu W ien, M agister der 7 freien K ünste , 
H auskap lan  des Bischofs von W iener N eu stad t, D ichter. 
C horherr zu B erom ünster 1636, t  1645. — Gfr. Reg. — 
Liebenau : Der Luz. Dichter R . (in A S  G 1901, p. 404). — 
R iedw eg : Beromünster, p . 512. [P. X. W.]

R / E T Z E R ,  R / E Z E R .  Bürgerliches Geschlecht der

S ta d t Bern seit 1533. W appen  : in Blau au f grünem  
D reiberg eine weisse gestü rzte  P flugschar, ü b e rh ö h t von 
einem  silbernen K reuz und  b ese ite t von zwei gold. 
S ternen. — 1. D a v i d ,  Glasm aler, 1600. —  2. H a n s  
A n t o n ,  Glasm aler, 1609, 1611. —  3. H a n s  R u d o l f ,  
Sohn von Nr. 1, 1601-1686, G lasm aler, L an d v o g t nach  
G o tts ta tt  1662. —  L L .  —  Gr. —  S K L .  —  Burgerbuch  
der Stadt Bern. —  [ H .  Tr.] —  A l b e r t ,  * 1836, H andels
m ann  in Algier, S t. Galten, etc ., v e rm ach te  sein Ver
m ögen (rein F r. 214 000) der E idgenossenschaft zur 
G ründung des A. R .-Inva liden fonds. R . w urde am
11. ix . 1907 im  Schlösschen G üttingen , seinem  B esitz
tu m , e rm ordet. — A kten  im  B undesarchiv . [H. T.] 

R A E T Z O .  Fam iliennam e, der seit A nfang des 15. 
Ja h rh . in F re ibu rg  vo rkom m t. Fam ilien R . in Menzisw 1 
und Staffeis w urden 1549, 1554 und  1678 als A usburger 
von F reiburg , 1783 ins P a tr iz ia t dieser S ta d t aufge
nom m en. —  J a k o b  w ar einer der B auern führer im 
Kam pfe gegen die G rundbesitzer 1450. — G. S tuderus : 
Die alten deutschen F am iliennam en... —  A. B üchi : 
Freiburg's Bruch m it Œsterreich. [ J .  N . ]

R A E U B E R .  1851 in s  freiburgische L an d rech t a u f
genom m ene und  in M untelier e ingebürgerte  Fam ilie 
m it —  1. F r i e d r i c h  J a k o b ,  aus dem  G rossherzogtum  
Baden, 1815-1882, B egründer eines H andelshauses 1847, 
E r liess sich in M urten, dann  in In terlak en  n ieder und 
w urde do rt ein eifriger F ö rderer des oberländischen V er
k ehrsw esens.— 2. F r i t z ,  Sohn von N r. 1, M itglied des 
bern . H andelsgerichts, O berstlt. und  K riegskom m issär 
der I I I .  Division ; K unstsam m ler. —  3. E r n s t  F r i e d 
r i c h ,  * 1888, E nkel von Nr. 1, G eniehauptm ann , hai 
sich in der europäischen M ilitärgesch. spezialisiert ; M it
a rb e ite r des H B L S .  | 'E .  R . ]

R Æ U C H L I N .  Siehe R Œ I C H L I .
R Æ Z Ü N S .  Siehe R i i æ z ü N S .
R A F F ,  H e i n r i c h ,  K leriker der Diözese Basel, P ro 

k u ra to r  und  S achw alter des Jodocus von Silenen, 
Bischofs v . Grenoble, 1477-1478, b ek an n te r P frü n d en 
jäger, gelangte 1477-1496 in den Besitz von K anoni- 
k a ten  zu S trassburg , So lothurn , L ausanne und  der 
P farreien  zu Cham  und  U znach, w urde 1482 von F ried 
rich I I I .  zum  kaiserlichen, 1488 von Innozenz V III . zum 
päpstlichen  H ofpfalzgrafen e rn an n t. — G. W irz : Reg. 
z. Schweiz. Gesch. a. päpstl. Archiven  IV -V I. —  Z T  1890, 
p. 246. [D. F.]

R A F F ,  J o s e f  J o a c h i m ,  aus W iesenste tten  (W ü rt
tem berg), * 27. v. 1822 in Lachen (Schwyz), L ehrer in 
R appersw il, lebte, durch  M endelssohn au fg em u n te rt, 
von 1844 an  in  Zürich ganz der Musik, lern te  do rt 1845 
L iszt kennen, dem  er folgte, leb te von da an  in K öln und 
S tu ttg a r t ,  von 1850 an  in der U m gebung von L iszt in 
W eim ar, f  als L eiter des H och’schen K onserva torium s 
in F ra n k fu rt a. M. 2 4 ./25. V I .  1882. G edenktafel in 
Lachen 1903. —  R efard t : M usikerlex. der Schweiz — 
R iem ann : M usik-Lexikon . —  A D B .  |R-r.]

R A F G A R T N E R  ( I M R a f g a r t e n ) .  U ra lte  Fam ilie 
in E isten  (Visp), die sich nach  dem  gleichnam igen W eiler 
ben an n te  und  im  16. Ja h rh . nach  Mörel verzw eigte, wo 
sie im 18. Ja h rh . erlosch. — J o h a n n  H i l a r i u s ,  1727- 
1740 öfters Meier von Mörel, L andvog t von St. M aurice
1737-1738. —  B W G  V I. —  F u rre r I I I .  [ D .  L ]

R A F Z  (K t. Zürich, Bez. B ülach. S. G LS). P o lit, und 
K irchgem . W appen : in Silber ein ro ter P llug  m it b lauer 
Pflugschar. Rafso  875 ; Rafse  1258. R afz =  R atpo lds- 
k irch (?). Beim Dorfe G räber aus der B ronzezeit ; 
La T ene-F lachgräber ; röm ische A nsiedelung bei der 
Mühle (?) ; alam annische G räber. N ach einer (ge
fälschten) U rkunde von 870 ü b e rtru g  K önig Ludw ig 
dem  K loster R heinau  den Besitz des Uodilling zu R . 875 
erfolgte ein G ü tertausch , wobei G raf G ozbert B esitzun
gen des K losters erh ie lt. D er Edle K onrad  von Tengen 
vergab te  1258 das G ut am  Berg bei R . dem  K loster 
K a th arin en th a l, welches 1279 w eitere ehem als Ten- 
gen ’sche G üter vom  K loster W ettingen  e rw arb . 1302 
tau sch ten  K onrad  der A lte von Tengen und seine Söhne 
ihren H of zu R . gegen den H of K a th arin en th a ls  zu Wil 
und behielten sich dabei Twing und  B ann des Dorfes R. 
vor. Zur L andgrafschaft K le ttg au  gehörig, s tan d  R . in- 
bezug au f die hohe G erich tsbarkeit bis 1408 u n te r  den 
Grafen von H absburg -L aufenburg , n achher u n te r  den
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G rafen von Sulz. Um  die M itte des 15. J a h rh . erw arb 
M arkw art von Bald egg das D orf m it der H errschaft 
Eglisau von den F re iherren  von Tengen ; 1463 ging es 
an  Z ürich und an  B ernhard  G radner über. Zu der 1496 
als L andvog tei k o n stitu ie r
ten  H errsch aft E glisau ge
hörten  n u r  die niederen  Ge
richte  zu R . Die hohe 
G erich tsbarkeit b rach te  Zü
rich erst 1651 an  sich. 1499 
w urde R . im  Schw aben
krieg e ingeäschert, 1798- 
1800 schw er durch  frem de 
Heere heim gesucht. Öff
nung aus dem  15. .Jahrh.
W ährend der H elvetik  war 
R . dem D istrik t B ülach 
zugeteilt, w ährend  der Me
d iation  dem  Bez. B ülach, 
w ährend der R estau ra tio n  
dem  O beram t E m brach . Gü
terzusam m enlegung 1915.
Die u rsp r. Filiale der K ir
che L o tts te tte n  zu R . w u r
de 1496 zur se lbständigen 
Pfarrei erhoben. Das dem 
D om stift K onstanz  zu stän 
dige P a tro n a t  h a tte  der 
R at von Z ürich bereits vor 
der R eform ation  zu Lehen.
Bevölkerung : 1836, 1337
Einw. ; 1920, 1497. P farre- 
g ister seit 1671. — UZ. —
30. Jahresbericht d. Schweiz.
Landesm useum s.— A. W ild :
A m  Zürcher Rheine. —  E.
H ochuli : Die Vererbung des ländlichen Grundbesitzes 
und die Gülerzusammenlegung in  der zürcherischen 
Gemeinde R afz  (1923). — Æhrenlese (Bülach) 1923, 
Nr. 29. [ H i l d e b r a n d t . ]

R A G A Z  (K t. S t. Gallen, Bez. Sargans. S. G L S ). 
Dorf, polit, und K irchgem . Im  curischen U rb a r Ragaces; 
Regaz 1181 ; Ragazs 1206 ; Ragatsch  1225 ; Ragaz 1263. 
G ötzinger le ite t den N am en von ruca — R au te  (wilder 
Salat), S ch la tte r von ragium  - = W asserleitung, Schleuse, 
M ühlenkanal, W aldburger von rac =  grosser S tein (m it 
der b e to n ten  V ergrösserungssilbe atsch) ab . R . w ar die 
D in g sta tt des K losters Pfäfers. Die hohe G erich tsbar
keit w urde durch  den Schirm - und G erichtsvogt, die 
niedere durch  einen Meier (V itztum ) des K losters 
ausgeüb t. H ier w urde s te ts  das M aiengericht, sp ä ter 
auch  das H erbstg erich t gehalten . Das K loster Pfäfers 
besass in R . viele G üter und R echte, u . a. das au s
schliessliche M ühlen- u. F ischereirech t an  der Tam ina, 
das T avernenrech t, den Z ehnten  usw . 1515 w urde eine 
Su st fü r die K au fm an n sg ü te r über den K unkelspass 
geb au t. 1567 Hess A b t Jo h a n n  IV . ein A m thaus er
rich ten  ; A b t B enedik t fü h rte  an dessen Stelle 1774 eine 
S ta tth a lte re i m it der St.. A nnakapelle  au f ; im  gl. J . 
e rstellte  die Gem einde ein neues R a th au s . Das curische 
U rb ar (anfangs des 9. und  M itte des 10. Jah rh .) 
e rw ähnt in R . eine K irche ; 1209 is t dieselbe dem  hl. 
P an k ra tiu s  gew eiht, 1327 w ird sie dem  K loster Pfäfers 
inkorporie rt. W ahrscheinlich  schon C om ander. K aplan  
zu St. L eonhard , sp ä te r  K ap lan  B elt von Fläsch, Florin 
von W allen stad t und  A b t R ussinger in Pfäfers ve r
schafften der neuen  Lehre E ingang in R . ; nach  dem
2. K appelerkrieg  erlosch die Bewegung w ieder. 1703 
w urde die jetz ige  katholische, 1890 die evangelische und 
1906 die englische K irche e rb au t. N ach der Chronik von 
Su iter e rb au te  A b t R udolf 1174 die K apelle S t. N iko
laus. 1399 w urde au f B aschär eine Leonhardskapelle  
gebau t, 1412 eingew eiht. E nde des 18. Ja h rh . w urde sie 
von den F ranzosen als Pu lverm agazin  b e n ü tz t, 1835 
dem K loster Pfäfers in k o rp o rie rt. Bei der L iqu idation  
des K losters kam  sie an  die O rtsgem . R agaz und w urde 
1906 an die k a th o l. K irchgem . abgetre ten . An der 
S trasse nach  Sargans s tand  die Schlachtkapelle  zur 
E rinnerung  an  die Schlacht bei R agaz (6. m . 1446), in 
welcher die E idgenossen einen g länzenden Sieg ü b er ein

österr. H eer davon trugen . In den 1840er Ja h ren  fiel 
diese K apelle dem  Zerfall anheim .

1794 erreg ten  die R agazer u n ter F ü h rung  des L andes
fähnrichs Kolb von Meis einen A ufruhr gegen das

1 / 8 0 .  N a c h  e i n e m  Acf ii a re l l  v o n  Sa ! .  P e s t a l u z .

K loster Pfäfers, der durch  den L andvog t von Sargans 
niedergeschlagen w urde. 1798 u. 1799 h a tte  R . durch  
E in q uartie rungen  der französischen T ruppen  viel zu 
leiden. 1798 w urde der O rt dem  K t. L in th , 1803 dem  
K t. S t. Gallen einverle ib t, an den 1838 auch  die S ta t t 
halterei des K losters Pfäfers in R . kam . 1868 v e rk au fte  
der K an to n  an  A rch itek t B. Sim on den H of R agaz gegen 
die V erpflichtung, einen grossen G asthof m it B ade
einrichtungen u n d  Z ubehörden auszuführen  und  e rte ilte  
ihm  die Konzession au f 100 Ja h re  zu freier B enü tzung  
der Quellen von Pfäfers gegen den B etrag  von 
Fr. 1 650 000. F u rc h tb a re  F eu ersb rü n ste  1586, 1703, 
1734 und  1765 ; ein A usbruch der T am ina zerstö rte  
1762 den grössten  Teil des Dorfes. H eute  ist R . ein sehr 
besuch ter Bade- und  E rholungsort. Bevölkerung  : 1819, 
954 E inw . ; 1920, 2083. —  Vergl. W egelin : Regesten v. 
Pfävers. — Mohr : Cod. dipi. —  M. G m ür : Urbare u n d  
Rödel des K l. P fäfers. — K rüger : Die Grafen v. Wer
denberg. — Egger : Urk. und A kten  der Gem. R . — 
P la n ta  : Die currät. Herrschaften. — A nton  Müller : Der 
A nte il des Sarganserlandes am Zürichkriege. —  (Esch : 
Chronik von R . — W aldburger : R .-P fäfers. — Sim on : 
Rechts gesch. der B .-A btei P fäfers. — M ayer : B istum  
Chur. —  A. N üscheler : Gotteshäuser.— N aef : Chronik. 
— Caro in M itt. d. Instituts f. österr. Geschichtsforschung 
X X V II1. —  E . M ayer in ZS G 1928. [A. M.]

R A G A Z . Fam ilie in T am ins, A ndeer, M alans und  
Sam aden (G raubünden), f  in Chur. In  Tam ins erschei
nen R . seit 1450 ; ob dieses Geschlecht m it dem  A dels
geschlecht v e rw an d t ist oder n ich t, lässt sich n ich t 
nachw eisen. — 1. P a u l ,  von T am ins, kam  wegen 
seines evangelischen G laubens in Südfrankreich  au f die 
Galeeren, wo er 1691-1700 fu rch tb a re  Qualen e rlitt. —
2. L e o n h a rd ,  * 1869 in  T am ins. P fa rrer in F lerden , 
U rm ein und  T schapp ina  1890-1893, R eligionslehrer 
an  der K antonsschule  in Chur 1893-1895, S ta d tp fa r
rer in Chur 1895-1902, a m  M ü n s t e r  in  Basel 1902-1908, 
Prof. der Theologie in  Z ürich 1908-1921, t r a t  dann  
ins P riv a tleb en  zurück. R . h a t in seiner W irksam keit 
als P rof., sowie in seinen Schriften  au f den Zw iespalt 
hingew iesen, der zwischen dem  w ahren C hristen tum  
und  dem  sozialen A ufbau der G esellschaft b e s teh t. 
Schriften : Du sollst, Grundzüge einer sittlichen Welt
anschauung  (1904) ; Dein Reich komme (P red ig tsam m -
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lung, 1908) ; Die neue Schweiz (1918) ; Die pädagogische 
Revolution (1920) ; Weltreich, Religion und Gottesreich 
( 1922). Seit, seinem  R ü c k tr i t t  von der P rofessur such t 
R . durch  V orträge und durch die Z eitschrift Neue Wege 
fü r die Idee des religiüssen Sozialism us, dessen F üh re r 
in der Schweiz er is t, zu w irken. — H élène Monas Lier : 
Leonhard R agaz ; Quelques aspects de sa pensée.—  Willi 
N ef : P rof. Ragaz und das Schweiz. Erziehungsw esen . —
3. J a k o b ,  D r. p h il., B ruder von Nr. 2, * 1864 in T am ins, 
G erm anist, H isto riker, P rof. an der K antonsschule 
1897-1928. P u b likationen  : Z ur H undertjahr-Feier von 
Schillers Todestag (K antonsschu lp rogram m  1904-1905) ; 
Die Bündner W irren  (in Bündnergesch. in  Vorträgen) ; 
Nietzsche’s Zarathustra und Spittelers Prometheus (im 
K an tonschu lp rogram m  1911-1912). —  A ndere Glieder 
der Fam ilie hab en  au f verschied . G ebieten (K irche, 
Schule, V erkehr) bedeu tende  Stellen eingenom m en. — 
Das R atsgesch lech t in Chur bü rg erte  sich 1624 m it 
J a k o b ,  aus Tam ins ein. W appen  (auch der M alanser 

Linie) : in G rün 3 goldene K ugeln. 
Jak o b  b au te  das je tz ige  H aus Coaz- 
Vassali. —  P e t e r ,  D r. beider R echte, 
Z unftm eiste r 1662-1672, auch  S ta d t
schreiber. —  Aus dem  A ndeerer Zweig 
sta m m t —  Iw a n , * 1871. E r w anderte  
nach  den V erein ig ten  S ta a te n  aus, 
wo er als B ergbauingenieur a rb e ite te , 
le ite te  als D irek to r Bergw erke in 
Mexiko und erw arb sich solche zu 
E igen tum . — Frd l. M itteilungen von 

Prof. J .  R agaz. — F . Jecld in  : Das Testament des 
Bürgermeisters K öhl. [L.  J .]

R A G A Z ,  von.  Im  13. und 14. Jah rli. erschein t ein 
M inisterialengeschlecht v. Ragaz im  D ienste des K losters 
P fäfers. —  1. U l r i c u s  de Ragazzes v e rm ach t 1209 dem 
K loster G üter als Ja h rze its tif tu n g . —  2. H e n r i c u s ,  
Vogt (villicus) zu R agaz 1253. —  3. W i l h e l m  de R egatz 
h a t einen langen S tre it m it dem  K loster S t. Luzi 1270- 
1276 wegen G ütern  zu U n te rv az . Es w erden im  13. und
14. Ja h rh . noch m ehrere dieses beg ü te rten  Geschlechtes 
e rw ähn t ; dann s tirb t es wohl gegen E nde des 14. Ja h rh . 
aus. W appen : in R o t ein b ep an zerte r A rm , einen weis- 
sen Schild h a lten d , vor dem  sich 3 goldene Kugeln 
befinden. — L L . — Mohr : Cod. dipi. — W egelin : 
Pfäferser Urkunden. [L . J . 'j

R A G E N F R E D ,  A rchidiakon von L ausanne, w urde 
888 zum  Bischof e rn an n t, jedoch  von K önig R udolf von 
B urgund v e rd rän g t. — Cart, de Lausanne, 134. —  Rey- 
m ond : Dignitaires. [M. R.]

R A G E T H  und R E G E T T  (D im inutiv  von Henricus). 
Fam ilien des K ts . G raubünden , Regelt in S t. A ntonien 
( t) ,  Rageth in Em s und  P räz . — Ragett spielen zur Zeit 
der Reform  und  sp ä ter in Thusis eine Rolle : — 1. J o 
h a n n ,  nach  A rdüser, ein « herrlicher H err », der fü r die 
Reform  daselbst w irk te. — 2. C h r i s t i a n ,  w ahrsch. Sohn 
von Nr. 1, L andam m ann  des G erichtes Thusis und 
P o d esta t zu Teglio 1569-1570. Seine N achkom m en 
w aren m ehrfach  L andam m änner des G erichts Thusis.
— 3. H e r k u l e s ,  vielleicht E nkel von Nr. 2, H au p tm an n  
im französischen Schw eizerregim ent G allati bis 1598. — 
L L . —  F. Jeck lin  : Amtsleute. —  May : Hist, militaire.
— E. Camenisch : Reformations gesch., p. 323. [L. J . | 

R A G E T T L I .  In  Flim s eingebürgerte  B ündner F a 
milie. W appen : gespalten  von Blau u n d  Gold m it einer 
zw eiblätterigen  Lilie, welche im  blauen Felde weiss, im 
goldenen ro t i s t .— 1. A m l r e a s ,  O berst, * 11. I. 1756, 
t ra t  1774 in  französische K riegsdienste, d iente  im  R egt. 
Salis-M arschlins, b e tra t  nach  dessen Auflösung (1792) 
die polit. L aufbahn , w urde 1794 von der S tan d esv er
sam m lung als O berst in die M ilitärkom m ission gew ählt, 
1795 als S yn d ik a to r ins Veltlin gesandt, w ar 1796-1798 
S ek re tä r des franz. R esiden ten  in G raubünden , t r a t
1799 als H au p tm an n  in die 3. H albbrigade der helvet. 
H ilfstruppen , käm pfte  1799 bei E m s gegen die O ber
länder, denen er durch  seinen M arsch über Felsberg und 
T am ins in den R ücken fiel, nahm  an der 2. Schiarili bei 
Z ürich Sept. 1799 te il, K om m andan t der 3. H albbrigade
1800 ; K o m m an d an t des I. Schw eizerregim ents in 
F ran k re ich  1805, m ach te  den russischen Feldzug m it, 
t  w ahrsch. 1813 in russ. G efangenschaft. — H ellm üller :

Die roten Schweizer. —  2. H e r k u l e s ,  Neffe des Vor
gen., G renad ierlieu tenan t im russ. Feldzug, ging 1815 
zu N apoleon über, als dieser von der Insel E lba  zu 
rückk eh rte . —  Beschr. d. W appens u. Geschlechts (im 
Besitze des H rn . R .  in C hur). — A. R ufer : Der Freistaat 
der I I I  Bünde  I I , 522. — M itteilungen von Dr. A. P fiste r 
in Basel. [F. P ieth.]

R A G G I  Fam ilie  von M orcote, Vico-M orcote und 
C arabb ietta  (Tessin). Der U eberlieferung gem äss soll sie 
eine der 6 Fam ilien  sein, die 1422 die P est in M orcote 
ü b erleb ten . W appen : gete ilt, oben ein w achsender 
bek le ideter, langhaariger Engel ; u n ten  6 w agrecht 
gestellte  S terne (3 und  3 ) .—  1. I n n o c e n te ,  von Vico- 
M orcote, B ildhauer, der 1526 m it den R odaci am  Dorn 
von Corno a rb e ite te . —  2. F ra n c e s c o ,  von Vico- 
Morcote, B ildhauer in Rom , Sachverständ iger bei 
K unstw erken  1557 und  1589. —  3. G iacom o, von Mor
cote, B ildhauer in Rom  1589. — 4. A n to n io ,  auch 
Lombardo gen., * 1624 in 
Vico-M orcote, t  1. v m .
1682 in R om , B ildhauer 
und S tu k k ü n stler, h in ter- 
liess in m ehreren  K irchen 
von Rom  W erke, so in 
S t. P e ter, S t. Jo h a n n  im 
L ateran , St. Agnes usw ., 
in der M inerva, im V atikan  
(H erzogspalast) 1656 ; a r 
b e ite te  auch in der Kirche 
von G astelgandolfo, am  
Dom von Siena, in  L o
reto , M ailand, fü r F ra n k 
reich und Spanien . Verz. 
seiner W erke bei Vegezzi :
Esposizione storica I I ,  182.
— 5. B ern a rd o , B ruder 
von Nr. 4, A rch itek t, 1680 
erw ähn t. — 6. A n t o n io , 
v ielleicht Sohn von N r. 5, A n t o n i o  R a g g i  ( N r .  4).
* 1658 in Vico-M orcote, N a c h  e i n e r  L i t h o g r a p h i e ,  
f  1718 in Rom , B ildhauer,
Professor an der K u n stakadem ie  von R om , schuf die 
S ta tu e  von A lexander H l. in der K a th ed ra le  von Siena 
und das D enkm al des K ardinals B onaccorsi in L oreto.
— A  H S  1914. — S K  L. —  L L . —  AS I. — Füessli : 
Gesch. der besten K ünstler. — BStor. 1883, 1885, 1899. — 
Arcli. stor. lomb. XII .  —  Arch. d. Soc. romana di storia 
patria  XXXI.  — G. Bianchi : A rtis ti ticinesi. — St. 
F ranscin i : La Svizzera italiana. —  P . Vegezzi : E sposi
zione storica. — Pagine nostre III .  IV, V I. — Oldelli : 
Diz. —  A lm a n . ticinese 1925. —  G. Casella : Carona, 
Morcote e Vico-Morcote. [C. T.]

R A G O R  (R iia g o r) . G eschlecht der S ta d t Brugg, das 
d o rt m it KONRAD anfangs des 16. Ja h rh . einen Schult 
heissen aufwies. — 1. J o h a n n  U l r i c h ,  1534-1604, 
P fa rrer in G ränichen 1560, H erzogenbuchsee 1572, 
K irchberg  1587, Muri bei Bern 1596, f  d o rt 1604, 
geistlicher Schriftsteller. Verz. seiner Schriften  bei Alb. 
Schum ann : A rg . Schriftsteller. — Sein Zweig gelangte 
in Bern ins R egim ent m it — 2. D a n ie l ,  Sohn des 
Vorgen., M itglied der CG 1601, L andvog t nach  G o tt
s ta tt  1612, nach  T horberg  1625, f  1648, F ö rderer des 
G arten-, O bst-, Heb- und  Feldbaus, der durch  seine 
Schrift Pflantz- Gart (1639), der e rsten  derartigen  P u b li
kation  in der Schweiz, sehr b ek an n t w urde. Mit ihm  
erlosch dieser Zweig im  M annesstam m . W appen : in R o t 
eine blaue Spitze, belegt m it einem grünen D re ib la tt au f 
g rünem  D re ib e rg .— B T  1887, p . 81. — L L . —  Gr. — 
S B B  I. — W. Merz : Rechtsquellen... A argau . [H. Tr.]

R A G U T H .  V erbreitetes Geschlecht in G raubünden , 
eingebürgert in Ilanz, Feldis, Paspels, Scheid ; f  in 
Churw aiden, Sarn , K ästris , Lu vis. Aus dem  Geschlecht 
sind verseti. L an dam m änner hervorgegangen, im A n
fang des 18. Ja h rh . ein L andam m ann  R . zu C hurw aiden, 
in der 2. H älfte  des 18. Ja h rh . ein solcher am  H einzen
berg. — LL. —  Sprecher : Gesch. der I I I  Bünde im
IS. Jahrh. I, p. 132. [ L .  J.]

R A H M  (R amman, R aman, Rama). E ines der 
ä lte sten  (1424) G eschlechter von U n te r H ailau  (K le tt-  
gau), von welchem  Angehörige seit 1836 auch  das
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B ürgerrech t der S ta d t Schaffhausen besitzen . W appen 
(Siegel von 1509) : eine D oppelax t (?). Die R. von 
Schaffhausen fü h rten  erst ein M ühlerad, sp ä te r  in Blau 
einen goldenen Z irkel, von drei goldenen S ternen be
g leite t. —  1. M e i n r a d ,  6. v i i .  1819 - 18. ix . 1847, 
E rfinder eines S tenograph iesystem s. — A D B . —
2. L eu tn an t R., gewesener französischer G ardist, einer 
der beiden F ü h re r des unzufriedenen Landvolkes gegen 
die S ta d t 1831. — Schaffhauser Festschriften 1901. —
3. C a r l ,  * 1840, G em eindeschreiber von U n te r Ila llau , 
S taatskassie r, R egierungsrat 1873-1900, Verfasser von 
N euhausen oh Egg, ein Abschnitt Schaffh. Kloster gesch. 
1050-1889. —  Regierungs-Kalender. —  K atalog  der 
Schaffh. S tad tb ib lio th ek . — Vergl. ausserdem  US. — 
J .  J .  R iieger : Chronik. — Genealog. R egister der S tad t 
Schaffh. [S tiefe l.]

R A H N  (R a a n , R h  a n , R h o n , R o iin , R o n ). Z u n ft
m eister- und R atsherrengesch lech t der 
S ta d t Zürich, h eu te  noch b lühend. — 
L L . — L E U . — D. von Moos : Turi- 
cum sepultum  I  I I ,  IV-V . —  Z T  1881, 
p. 39. —  Jahres her. Schweiz. Landes
m useum  1912, p. 50. —  S G B  I . —
C. K eller-Escher : Die F am ilie  R . I. — 
N bl. W aisenhaus Zürich  1929. — 
A S I . — A D B . —  E d. R o tt  : Représ, di- 
plom . —  D erselbe : Inv. so m m .—  W ap
pen: gete ilt, oben in R o t ein schwarz 

gekleideter w achsender M annsrum pf m it fliegender, 
schw arzgoldener K opfbinde, u n ten  geschacht von Gold
u. Schwarz (V arianten). S tam m v ate r is t —  1. H ans R am , 
von R orbas, W irt, B ürger von Zürich 1429. Sein Enkel
—  2.  H e i n r i c h ,  der ä lte re , R eisläufer, n im m t 1499 in 
der Schlacht von D örnach dem  S trassburger Fähnrich  
A rbogast von K ageneck das S tad t banner ab (heute im 
Schweiz. Landesm useum ), f  1503 (?) zu N eapel. — 
E. TatarinolT : Die Schlacht bei Dörnach, p. 187. — 
J .  Zemp : Die Schweiz. B ilderchroniken, p. 79. — A S  G 
VI, p. 2 8 3 ,  2 8 8 .  — Q SR G  I. —  F. Hegi : Glückshafen
rodel. — 3.  R u d o l f ,  G erber, B ruder von Nr. 2,  Reis
läufer, S p iessenhauptm ann  bei N ovara  und D ijon, 
l la u p tm a n n  im ersten  Z ürcher Auszug gegen F rankreich  
1515, w urde beschuldigt, am  13. Sept. den allgem einen 
A ufbruch der Eidgenossen aus M ailand d adurch  ver
an lasst zu haben, dass er aus einem  Scharm ützel seinen 
Ring als W ortzeichen h in te r  sich ins Schloss sand te. 
Er m usste vor dem  aufständ ischen  Z ürcher L andvolk  im 
D ezem ber 1515 nach Luzern fliehen, w urde der wegen 
M arignano gegen ihn erhobenen A nschuldigungen am
16. II. 1516 jedoch  ledig gesprochen, siedelte nach Baden 
über und  b e tä tig te  sich fo rtan  als W erbeoflizier und 
Söldnerführer im D ienste der franz . Krone und Herzog 
U lrichs von W ü rttem berg , t  1525 in der Schlacht von 
P av ia . — AS I, Bd. 111, 2, IV la-b . — A SG  VI, 347. — 
J S G  X X X II , p. 190. — M A G Z  IV, p. 249. — Egli : 
A ctensam m lung. -— Bullinger : Re formations gesch. —
4. H e i n r i c h ,  der jüngere , W irt, B ruder von Nr. 3, 
* ca. 1483, K om m an d an t des (fastello Sforzesco in 
M ailand 1515, m ischte sich am  13. Sept., veran lasst 
durch  die B o tschaft seines B ruders R udolf, in den 
K riegsrat, verstiess nach  der Schlacht von M arignano 
300 M ann aus dem  Schlosse, die in der Folge von den 
Franzosen n iedergem acht w urden und m usste  auch 
seinerseits im  Dez. 1515 dieser Dinge wegen vor dem 
aufständ ischen  Z ürcher Landvolke fliehen. Doch w urde 
der gegen ihn angestreng te  Prozess am  28. v i. 1516 im  
w esentlichen zu seinen G unsten  entschieden. H a u p t
m ann über ein Z ürcher Fähnlein  im  1. K appeler Krieg 
1529, H au p tm an n  und oberster K om m issär im M(issar
li rieg 1531, des R a ts  1532-1535, 1542-1548, O bervogt zu 
Stam m heim  1532-1535, L andvog t zu K iburg  1535-1541, 
städ tisch e r B aum eister 1543-1544 ; Seckeim eister und 
Reichsvogt 1543-1548, T agsatzungsbote  1532-36, 1542- 
48. t  5. X I .  1548. — J . S trick ier : A ktensam m lung.
—  Q SRG  I. — J S G  X X X V III , p. 52. — Z T  1903, p. 
14 ; 1921, p. 195. — N bl. Feuerwerker Zürich  1883. —
5. H e in r ic h ,  Goldschm ied, Sohn von N r. 4, * 1514, 
t ra t  1544 in franz. D ienste ; H au p tm an n  im  Regim ent 
Wilhelm Fröhlich , f 1556 zu R appersw il. — N bl. Uri
1903. —  6. H ans, W atm ann , B ruder von Nr. 5, 1520-

1572, L andvog t zu K nonau 1563-1570. — Festschrift d 
SchiUlner z. Schneggen  1900, p. 61. —  7. R u d o l f ,  Metz
ger, B ruder v. Nr. 6, * 1524, Z unftm eiste r 1561-65, O ber
vogt zu W ettsw il u . B o n ste tten  1561-1564, 1574-1583, 
L andvog t zu Eglisau 1566-1572, des R a ts  1574-84, f  3. v i. 
1584. — A. W ild : A m  Zürcher Rheine  I, 135, 363. — 
Festschrift d. Schildner z. Schneggen 1900, p. 81. — Z T  
1921, p . 196. —  8. R u d o l f ,  G lasm aler, Sohn von N r. 6, 
1555-1594, B ürger von 
Bern 1593. —  9. F /a n s  
R u dolf ,  Sohn von Nr. 7,
*5. XI. 1560, geschw orener 
Schreiber 1576, Zensor 
1587, des R ats 1588-1607,
O bervogt zu W iedikon 
1588-1607, L andvog t der 
Freien Æ m ter 1590-1593,
O bm ann gem einer K löster 
1595-1605, T agsatzungs
bo te  1596-1627, B ürger
m eister 1607-1627. In  die 
Zeit seiner R egierung fiel 
die A nnäherung  Zürichs 
an F rankreich , die 1614 
im B ündnis m it der Krone 
g ipfelte, ferner dasjenige 
m it Venedig 1615. V e rtra t 
den S tand  Zürich u. a. bei 
der G esand tschaft de r pro- Hans R u d o l f  Rahn (Nr. 9). 
tes tan tischen  K an tone  Nach e i n e m  Kupferstich (Schw. 
nach  Paris 1622 zu Gun- Landesbibi. Bern),
sten B ündens und der
Schweizer K aufleu te  in Lyon ; erw arb 1602 die Ge
rich tsh errsch aft Sünikon im W ehntal, t  14. x i. 1627. — 
V. Cérésole : Relevé des m s. des archives de Venise. — 
E. W ild : Eidg. Handelsprivileqien in  Frankreich. ■—■ 
Z T  1881, p. 256 ; 1921, p. 196. —  J .  C. M örikofer : 
J . J .  Breitinger und Zürich, p. 205, 218, 232. —  F . O. 
Pestalozzi : Zürich, p. X X . — 10. H a n s  P e t e r ,  Gold
schm ied, B ruder von Nr. 8, * 12. v u . 1561, A m tm ann  
zu E m brach  1609-1615, R echenherr 1624, des R a ts  1626- 
27, t  12. VI.  1627. A rbeiten  von ihm  befinden sich im  
Schweiz. L andesm useum . — Festgabe Schweiz. Landes
museum. 1898, p. 222, 227, 230. — 11. H a n s  J a k o b ,  
Goldschm ied, Sohn von 
Nr. 10, 1591-1613. — 12.
H a n s  H e in r i c h ,  Sohn 
von N r. 9, * 7. v u . 1593,
R a ts su b s titu t 1614, A m t
m ann zu Töss 1616-1623,
R echenherr 1624, E x am i
n a to r u. Zensor 1625, Al
m osenpfleger 1625, Z u n ft
m eister 1627-1655, O ber
vogt zu Meilen 1628-1641,
O bm ann gem einer K löster 
1629-1651, T agsatzungs
bote 1642-1643, O bervogt 
im N euam t 1646-1654,
S ta tth a lte r  1652, B ürger
m eister 1655-1669. In 
seine B ürgerm eisterzeit 
fiel der fü r Zürich ohne 
Gewinn verlaufene sogen.
R appersw ilerkrieg von 
1655/56. t  21. ix . 1669.
— A S I, Bd. V, 2. — Nbl.
Stadtbibi. Zürich  1659. —
Nbl. Stadtbibi. W interthur 
1926, p. 128, 254. —  W. 
ruhen a u f  der Landschaft Zürich 1015  und 1646 , p. 94.
— F estschrift Schildner zur Schneggen, p. 57. — W. 
Tobler-M eyer : Sam m lung  H underli-von  M urait I,
1012, 1013. — Schweiz. Blätter f. E xlibris-Sam m ler I, 
p. 76. — J .  U lrich : Corona virtu tum . — 13. H a n s  
R udolf ,  B ruder von N r. 12, *28 . x n .  1594, R a tssu b sli
tu i 1616, U ntersch re iber 1622, S tad tsch re ib er 1624, 
L andvogt zu K iburg  1627-1633, T agsatzungsbote  1627- 
1653, Z unftm eiste r 1634-1643, O bervogt zu Schw am en- 
dingen 1634-1645, S ta tth a lte r  1637, B ürgerm eister 1644-

H a n s  H e i n r i c h  R a h n  ( N r .  12). 
N a c h  e i n e m  K u p f e r s t i c h  v o n  

C o n r a d  M e y e r  
( S c h w e iz .  L a n d e s b i b i .  B e r n ) .

Glätt l i  : Geschichte der Un-
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1655, O bm ann der Schuldner zum  Schneggen 1653-1655 ; 
pub i. Oratio de physiologia logica-oratoria (1614) ; Syl- 
loge psychologiae (1615), äusserte  sich ferner in versch. 
Schriften  ü b er die dam aligen verw orrenen B ündner V er
hältn isse  1621-1624. In  seine R egierungszeit fallen die 
U nruhen  in der G rafschaft K iburg  1645 und  diejenigen 
in den L andvogteien  W ädensw il und  K nonau  von 1646. 
t  8 . XI.  1655. —  J .  J .  Irm inger : Urbis T ig . m unim entum  
(1644). — J .  K eller : A nagram m a votivum. —  Dreyfacher 
R ohnen-Trohn  (1659). —  Jahresber. d. Schweiz. Landes
m useum s 1900, p. 43. —  Z W C hr. 1913, p. 50. —  V. Cera
sole : Relevé des m ns... Venise, p. 147, 159. — 14. H a n s  
J a k o b ,  Offizier in franz. D iensten , B ruder von N r. 13,

* 21. m .  1601, H au p tm an n  
in  den in B ünden und  im 
Veltlin operierenden Re
g im entern  Schm id 1626- 
1627, 1635-1637, In h ab er 
einer Schweizer K om pa
gnie im  G arderegim ent 
1639-1651, O berst u n d  In 
h ab er eines reform ierten  
Schw eizer-R egim entes (im 
P iem ont u. in Catalonien) 
1642-1648; vielfach d ip lo 
m atisch  fü r die K rone 
Frankreichs tä tig , s tä n 
diger K orresponden t des 
franz. G esandten  in Solo
th u rn  ; G erich tsherr zu 
Sünikon, f  22. v ili .  1661. 
—  F . O. Pestalozzi : Z ü 
rich, p . 111. —  15. H a n s  
U l r i c h ,  1606-1679, B ru 
der von Nr. 14, R ittm e i
s ter, L andvog t zu Andel- 
fingen 1648, des A m tes 
en thoben  1651. —  16. 

H a n s  K o n r a d ,  Sohn von Nr. 12, * 16. iv . 1616, L an d 
vogt zu Eglisau  1640-1647, O bervogt zu B irm ensdorf 
und U rdorf 1655-1666, 1669-1676, K ornm eister 1658- 
1674, Seevogt 1662. T agsatzungsbote  1662, f  26. iv . 
1676. —  Festschrift d. Schildner z. Schneggen, p . 57. —
17. H a n s  R u d o l f ,  1617-1656, B ruder von Nr. 16, 
L andschreiber zu D übendorf. —  H oppeier in SSR 
I I ,  p. 480. —  18. Hans H e in r ich  g en an n t Schwed, 
B ruder von Nr. 17, * 10. m . 1622, Schützenm ei
ste r 1648, Z eugherr 1651 u . 1672, k au fte  in dieser 
E igenschaft 1653 vom  schw edischen B evollm ächtig
ten  in F ra n k fu rt a /M. 26 im  schw edischen S tü tz 
p u n k t Benfeld (Eisass) gegossene Geschütze. L an d 
vogt zu K ib u rg  1657-1664, E x am in a to r 1664, T ag
sa tzungsbote  1668-1776, des R a ts  1670-1676, O bervogt 
zu K ü sn ach t 1670-1673, G esandter über das Gebirge 
1672, Seckeim eister und  R eichsvogt 1674-1676, b ek an n 
te r  M athem atiker und  A stronom , pubi. Teutsche Algebra  
(1659) ; Philologischer Diseurs über der Cometen Bedeutung  
(1665) ; Figürliche Darstellung des... Cometen Dez. 1664. 
U nveröffentlichte  A rbeiten  : u . a. eine Umständliche 
Beschreibung der Grafschaft K yburg  (1663) ; Algebra 
speciosa (1667) ; R eisebeschreibungen (1673) in  den 
B iblio theken B ern und  Zürich, f  27. v. 1676. —  W olf : 
Biographien  IV , 55. —■ M itt. Naturforsch. Ges. Bern 
1847. —  W . Tobler-M eyer : Sam m lung  W underli- von 
M urait I, 962. —  G. W ertheim  : Die Algebra des J .  H . R. 
— A S  A 1916, p. 128. —  19. J o h a n n e s ,  Sohn von 
N r. 14, * 1631, französischer G ard eh au p tm an n  1651- 
1684, B esitzer des Schlösschens Susenberg, f  1685 in 
P aris. —  Q S G IV . — F . 0 . Pestalozzi : Zürich, p . 111. — 
20. H a n s  J a k o b ,  B ruder von N r. 19, 1634-1703, franz. 
G ard eh au p tm an n  1659, M ajor 1672, des R a ts  1683- 
1687, O bervogt zu W ipkingen 1685-1687, A m tm ann  zu 
R iiti 1686-1692, G erichtsherr zu Sünikon, B esitzer des 
Bades U rdorf. —  21. J o h a n n e s ,  B ruder von Nr. 18, 
* 10. v in .  1637, S tad tfäh n rich  1669, L andvog t zu 
W ädensw il 1672-1681, O bervogt zu S täfa  1681-1688, 
T agsatzungsbote  1673-1678, f  18. v . 1716. —  Z T  1921, 
p. 197. -  22. H a n s  K o n r a d ,  1643-1663, Sohn von
Nr. 16, Theolog, pubi. De monarchia Assyriaco-Chaldaica  
(1662). —  J . H . Heidegger : Kurtze Lebens- und Todsbe

schreibung H . K . R . (1663). —■ Z T  1929, p. 121. —
23. H a n s H e in r ich ,  Sohn von N r. 18, * 9. m. 1646. 
D urch lange A uslandsaufen tha lte  sp rachlich , ju ris tisch  
und h istorisch  vorgeb ildet, w urde er 1666 B ib lio thekar 
an  der B ü rg erb ib lio thek , R a ts su b s titu t 1676. U n te r
schreiber 1681, S tad tsch re ib er 1687. In  diesen S te llun 
gen nahm  er die seit 1646 ruhende R e g is tra tu r der A kten 
w ieder auf. Des R a ts  1689-1708, O bervogt im N euam t
1690-1696, L andvog t zu B aden 1696, Seckeim eister und 
R eichsvogt 1696-1698, T agsatzungsbo te  1690-1714, ve r
öffentlichte u . a. A rbeiten  über K riegsrech t (1663), 
A sylrecht (1667), befasste  sich ab er auch  publizistisch  
m it den politischen S tre itfragen  seiner Zeit. Seine 
grösste B edeutung  h a t R. jedoch  durch  seine h is to ri
schen A rbeiten  zur zürch. und  eidg. G eschichte erlang t, 
von denen freilich w eitaus der grössere Teil un g e
d ru ck t geblieben is t (Z entra lb ib lio thek  Zürich). Von 
seiner um fassenden eidg. Geschichte bis 1677 w urde 
1690 u n te r  A ufhebung eines früheren  D ruckverbo tes 
n u r die V eröffentlichung einer s ta rk  v e rk ü rz ten  Fassung 
u n te r  dem  T ite l Eidtgnössische Geschicht-Beschreibung 
e rlau b t. R . w urde fü r diese A rbeit von versch . S tänden  
m it E hrengeschenken  b ed ach t. Sam m elte in Zürich die 
dam aligen In te llek tu ellen  um  sich, in einem  u n te r  dem 
N am en Collegium Insu lanum  b ek an n ten  Zirkel, f  26. ix . 
1708. —  von W yss : Gesch. d. H istoriographie, p. 1, 
253, 280. —  P . Schweizer : Gesch. d. Schweiz. N eutralitä t, 
p . 325. —  N bl. W aisenhaus Zürich  1894, p. 27. —
24. J o h a n n e s ,  B ruder von Nr. 23, * 22. x . 1655, E h e
gerich tsschreiber 1692, T agsatzungsbo te  1704, R eg is tra 
tor 1713, ü b e rb rach te  1691 die in der Schweiz für die 
W aldenser gesam m elte K ollekte n ach  T urin , h in te r- 
liess von dieser und  än d ern  Reisen u n gedruck te  Be
schreibungen, v e rfertig te  1714-1730 den grössten  Teil 
der im  S taa tsa rch iv  Z ürich noch heu te  im  G ebrauch 
stehenden  R egister über die a lte rn  A rchivalien , f  1. XII. 
1732. — E . Jacca rd  : L ’église française de Zurich. — 
N bl. W aisenhaus Zürich  1894, p . 31. —  25. H a n s  
H e i n r i c h ,  M ajor, Sohn von N r. 20, * 7. iv. 1669, 
P la tzk o m m an d an t von W il und  R orschach  im  2. Vill- 
m ergenkrieg 1712, verk au fte  zusam m en m it seinem  
B ruder (Nr. 26) die G erich tsherrschaft Sünikon an die 
S ta d t Zürich 1705, f  17. v. 1719. —  26. H a n s  J a k o b ,  
B ruder von N r. 25. * 22. iv . 1677, L andvog t zu R egens
berg 1728-1734, O bervogt zu L aufen  1745-175 1, M ajor, 
t  26. V I .  1766. — N bl. d. Stadtbibi. W ’thur 1923. —  H. 
H edinger : Regensberg. —  27. J o h a n n  H e i n r i c h ,  E n 
kel von Nr. 18, * 1. II. 1694, In h ab er einer Seidenfärberei 
vor dem  N iederdörfler T or. A uf einem  Teile derselben 
k onnte  die 1747 neu gegr. Physikalische G esellschaft 
den ersten  bo tan ischen  G arten  Zürichs errich ten , der 
h ier 1718-1760 b estan d . Bei ihm  stieg 1750 F ried r. 
G otti. K lopstock  ab, als er sich m it J .  J .  B odm er über
warf. f  19. vi. 1768. — Vierteljahrsschrift Naturforsch. 
Ges. Zürich  1896 I, p. 198. —  Peslalozzianum  1927, 
N r. 1. — M. R ychner : Orell F üssli, p . 155. —  Z T  1890, 
p . 16. —  28. H a n s  H e i n r i c h ,  T uchscherer, 1705-1765, 
U renkel von N r. 16, A m tm ann  im  H in te ra m t 1761-1765, 
F re ih au p tm an n . — 29. G e r o l d ,  1706-1783, Sohn von 
N r. 25, Q u a rtie rh au p tm an n  zu R ü ti 1747, L andvog t zu 
A ndelfingen 1754-1760, O bervogt zu W einfeld en 1767- 
1773. —  30. H a n s  H e i n r i c h .  A rzt, E nkel von Nr. 18, 
* 1709, Dr. m ed. (Leyden) 1733, des R a ts  1748-1783, 
O bervogt zu E rlenbach  1753-1766, S tiftsp fleger 1755- 
1783, b ean trag te  1745 die G ründung  einer ph y sik a li
schen G esellschaft in Zürich, m ach te  sich v e rd ien t um  
den ersten  bo tan ischen  G arten  Zürichs. A usser B äd er
beschreibungen liess er A ufsätze in den A bhandlungen  
der physilcal. Gesellschaft Zürich  erscheinen, f  3. m . 1786. 
—  M onatl. Nachrichten 1783, p . 86 ; 1786, p. 45. — 
M. L u tz  : Nekrolog, p. 416. —  Denkschrift med.-chir. Ges. 
Z ur. 1860, p. 15. —  Vierteljahrsschrift N aturforsch. Ges. 
Z ur. 1896 I, p. 23. — 31. J o h a n n  R u d o l f ,  B ruder von 
27, * 17. v ii. 1712, V. D. M. 1731, Archidialcon u . Chor
h err 1749-1775, Pfleger am  A lm osenam t 1769-1775, k a 
talog isierte  zusam m en m it dem  sp ä tem  B ürgerm eister 
H ans K onrad  H eidegger die Z ürcher S tad tb ib lio th ek  u. 
gab 1744 den ersten  ged ruck ten  K atalog  derselben h e r
aus, veröffentlichte  fe rner Satura dissertationum , oratio- 
num ... (1741-1743), P red ig ten  (1750), f  12. m .  1775. —

H a n s  R u d o l p h  R a h n  ( N r .  13).  
N a c h  e i n e m  K u p f e r s t i c h  v o n  

C. M e y e r  ( S c h w .  L a n d e s b i b i .
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M onatl. Nachrichten 1775, p. 16. — M. L u tz  : N ekrolog.— 
32. H e i n r i c h ,  Sohn von Nr. 26, * 3. m . 1716, L andvogt 
zu K nonau  1767-1773, L andvog t zu R egensberg 1782- 
f  23. VI. 1785. —  M onatl. Nachrichten  1785, p. 66. —  33. 
H a r t m a n n ,  Sohn von N r. 27, * 5. x i .  1721, Se idenfabri
k a n t zu L ingbye bei K openhagen, W agm eister in Zürich 
1786, Sprachlehrer, v e ran sta lte te  1750 jene bekann te  
Seefahrt zu E hren  K lopstocks, die diesen zu einer Ode 
Der Zürichersee veran lasste . Schwager K lopstocks, 
Schw iegervater von Jo h . G otti. F ich te , bei dem  er am 
29. IX. 1795 zu Je n a  sta rb . — Z T  1890, p. 16. — 34. 
H a n s  R u d o l f ,  1723-1765, B ruder von Nr. 33, Offizier 
in englischen D iensten , K o m m an d an t der Insel G uade
loupe. —  35. H a n s  H e i n r i c h ,  1726-1801, B ruder von 
Nr. 34, beg ründete  1772 in A arau  das nachm als so 
bek an n te  R a h n ’sche E rz ieh u n g sin s titu t, das er bis 1801 
füh rte . In  der L eitung  desselben w urde er Zeit seines 
Lebens u n te r s tü tz t  du rch  —  36. H a n s  J a k o b ,  1728- 
1802, seinen B ruder, der 1802 das B ürgerrecht von Aa
rau geschenkt erh ielt. —  F. X . B ronner : A argau  I, 
p. 91. — N hl. Künstlerges. Zur. 1846, p. 1. —  Pesta- 
lozzianum  1927, N r. 1 ,2 .  —  37. J o h a n n e s ,  1729-1806, 
Sohn von Nr. 29, H au p tm an n  im  R egim ante L ochm ann 
1752, q u ittie r te  den D ienst 1778 als O berstlieu tenan t. 
In h ab er des Ordens pour le m érite . —  38. A b r a h a m .
1734-1807, Sohn von N r. 28, T uchscherer und  Presser, 
F re ih au p tm an n , M ajor, A m tm ann  im H in te ra m t 1777- 
1783. — M onatl. Nachrichten  1764, p. 94 ; 1807, p . 5.
— 39. H a n s  H e i n r i c h ,  Sohn von Nr. 30, * 29. x . 1734, 
S tiftsschreiber 1759, L andvog t in den u n te rn  freien 
E m tern  1773-1775, L andvog t zu K iburg  1777-1783, des 

R ats 1783-1796, O bervogt zu R üm lang  1783-1785, zu 
Höngg 1785-1792, zu K ü sn ach t 1793-1796, t  8. v . 1796.
— M onatl. Nachrichten  1767, p. 45 ; 1796, p. 73. — 
QSG  X V II. —  40. H a n s  K o n r a d ,  B ruder von Nr. 39,
* 29. i. 1737, Dr. m ed. 1757 (Leyden), Stiftspfleger 
1779-1787, E x am in a to r der K irchen- und Schuldiener 
1781-1787, Spitalpfleger 1785-1787, bete ilig te  sich 1781 
in sta rk em  Masse an  der S tiftu n g  des m edizinisch
chirurgischen In s titu te s , an  dem  er 1782 die Professur 
für Physiologie ü b ern ah m . M achte 1760 zum  ersten 
Mal in Zürich von der Schutzpockenim pfung  G ebrauch, 
t  19. v i. 1787 in S täfa . —  M onatl. Nachrichten 1757, 
p. 138 ; 1772, p. 101 ; 1787, p. 57. —  M. L u tz  : Nekrolog, 
p. 417. — D enkschrift med.-chir. Ges. Zur. 1860, p . 20.
— Schweitzersches M useum  1787, p. 1041. — 41. S u 
s a n n a ,  geb. Hess, G a ttin  von Nr. 35, 1737-1789, b e 
k an n t gew orden durch  die andauernde  F reun d sch aft 
m it Pestalozzi. — Pestalozzianum  1927, Nr. t. 2. —
42. H a n s  R u d o l f ,  Sohn von Nr. 31. 1742-1786, V. D M.
1763, Professor der E th ik  am  Carolinum  1769. der K ir
chengeschichte 1773, des N a tu rrech tes  1776, Heb er

se tze t v. W erken der E n g 
länder N. Spinkes, W. 
Craigh, J .  Law son. — M o
natlich. Nachrichten 1773, 
p. 43 ; 1776, p. 115 ; 1786.
p. 13. — M. L u tz  : N ekro
log, p. 418. — 43. H e i n 
r i c h ,  * 1. iv. 1744, V. D. 
M. 1764, P fa rre r von Sul- 
gen, Berg und E rlen  1776, 
b e tä tig te  sich erfolgreich 
als K a rto g rap h  dieses Ge
b ietes, w urde 1800 vom  
helvetischen D irektorium  
zum P fa rrer von W ein- 
felden b estim m t, m usste  
ab er vor der gegen ihn 
au fstehenden  B evölkerung 
resignieren. P fa rre r von 
A aw angen 1800, Schulin- 
sp ek to r des h e lv e t. D istrik 
tes Frauenfeld . K äm m e
rer des K apite ls F rau en 
feld 1811, t  15. x . 1819.— 
M onatl. Nachrichten  1776,

p. 30. — Schweiz. M onatschronik  1820, p . 223. —  T B  IV. 
72, 78, 185. — 44. Johann  H e in r ic h ,  B ruder v . N r. 42.
* 29. x .  1749, Dr. m ed. 1771 (G öttingen), verein ig te 1773

J o h a n n  H e i n r i c h  R a h n  ( N r .  44 ) .  
N a c h  e i n e m  K u p f e r s t i c h  v o n  

H.:  L i p s  
( S c h w e i z .  L a n d e s b i b i .  B e r n ) .

eine A nzahl W undärz te  zu Lehrzw ecken in einem  p riv a 
ten  Zirkel, fö rderte  1781 ganz besonders die S tiftu n g  des 
m ed.-chir. In s titu te s , dem  er 1783 ein m ed.-chir. Sem inar 
für 20 S tud ierende n eb st K ra n k en a n sta lt ang liederte . 
C horherr und  Prof. fü r Physik  und  M athem atik  am  
Carolinum  1784, In itia to r  und  P räsiden t der Allg. 
Schweiz. Ges. fü r B eförderung des G uten 1784-1799, 
S tifte r und P räsiden t der Helv. Ges. korrespondierender 
Æ rz te  und  W u n d ärz te  1788-1798, e rh ie lt 6. v i i .  1792 
von K u rfü rs t K arl T heodor P falzgraf bei R hein  die 
W ürde eines kaiserlichen Hof- u. P falzgrafen  verliehen, 
was ihn  in die Lage v e rsetz te , w ürdigen Schülern seines 
In s titu te s  die D oktorw ürde zu verleihen ; kreiirte  17. h i .  
1794 Jo h . G otti. F ich te  zum  D r. phil. H elvetischer Se
n a to r 1798-1800, in w elcher Zeit er die m edizinischen 
Polizeigesetze fü r  die helvetische R epublik  en tw arf, 
P räsid en t der N aturforsch . Ges. Zürich 1803-1812, 
S tifte r der m ediz. chirur. Ges. d. K ts. Zürich 1810. 
Publizistisch  ausserorden tlich  fru ch tb a r. H au p tw erke  : 
Adversaria medico-practica (1779) ; Exercitationes phy- 
sicse (9 Bde., 1786-1806) ; Briefwechsel m it seinen ehema
ligen Schülern (2 Bde., 1787-1790) ; Handbuch der 
Arzneiw issenschaft (1791) ; M edizinisch-praktische B i
bliothek (1795-1796) ; Fieberlehre (1814). H erausgeber 
von Gemeinnütziges medizinisches M agazin  1782-1785 ; 
A rchiv gemeinnütziger physischer und medizinischer 
Kenntnisse  1786-1790 ; Gemeinnütziges Wochenblatt 
phys. und med. Inhalts 1791, f  3. v m . 1812. —  Der 
Züricherische Samm ler 1784, p. 7 2 .—  M onatl. Nachrich
ten 1812, p. 86, 99. — P. E ste ri : Denkrede a u f  J . H . B . 
— N bl. Chorherrenstube Zürich  1836. —  Denkschr. med.- 
chir. Ges. Zürich  1860, p. 22-32. — Vierteljahrsschrift 
Naturforsch. Ges. Zürich  1896. —  Festschr. Ges. d. Ærzte 
1910, p. 2-6. — Z T  1890. — A S H B . —  K. E scher : 
Zürcher Portraits I I ,  42. — 45. J o h a n n  J a k o b ,  B ru
der von Nr. 44, 1755-1797, V. D. M. 1776, K a tech et an 
der O bern S trasse  1779, P fa rre r zu H inwil 1794-1797, 
ausserorden tl. p o pu lärer Prediger. —  M onatl. Nachrich
ten 1797, p. 23. — G edenkschriften von J .  G. Schulthess 
und S. W olf 1797. — M. L u tz  : Nekrolog, p . 416. — 
A. N äf : Gesch. d. Kirchgem. H inw il, p. 124. — 46. J o 
h a n n a  M a r i a ,  1758-1819, T och ter von Nr. 33, v erhei
ra te te  sich 1793 m it Jo h . G ottlieb F ich te . — E. E ngel
h a rd t : Joh. Gotti. Fichte. Briefe an seine Braut und  
Gattin. —  47. S a l o m o n ,  Sohn von Nr. 39, * 20. v m . 
1766, L andschreiber der G rafschaft B aden 1794-1798, 
des Gr. R a ts  1803-1836, des K l. R a ts  1803-1831, R e
g ierungsrat 1830, dem issionierte am  8. m . 1832 zusam 
m en m it den übrigen n ich trad ik a len  M itgliedern des 
R egierungsrates wegen R ückw eisung des V ereinsge
setzes. K irch en ra t 1827-1832, f  26. v u .  1836. —  A S  I, 
Bd. V II I ,  p. 455. —  A S H B .  — Z T  1889, p . 93. — 48. 
H a n s  H e i n r i c h ,  B ruder von Nr. 47, * 15. x i. 1768, in 
holländischen D iensten 1784-1796, H au p tm an n  im 
E m igran ten reg im en t B achm ann, von der helvetischen 
R egierung am n estie rt 23. x . 1801. M itglied der p rov i
sorischen R egierung Zürichs 1802, O b erstlieu tenan t des 
Zürcher Sukkursregim entes 1804, f  11. v m . 1807. — 
M onatl. Nachrichten  1807, p. 94. —  49. H a n s  C a s p a r ,  
Sohn von Nr. 35, * 1. I. 1769, Verleger und K unstm aler, 
nam entlich  L andschafte r, in A arau , Zürich, W ien, 
von 1834 an in W arschau  tä tig  ; T ap e ten fab rik an t in 
Prag 1812-1815, f  29. x . 1840 in W arschau . —  Nbl. 
Künstlerges. Zürich  1846. — H . A ppenzeller : Franz  
Hegi. — S K L .  — 50. D a v i d ,  Sohn von Nr. 40, * 17. x . 
1769, Dr. m ed. 1791 (Halle), L ehrer am  m ed.-chir. In s ti
tu t 1793-1833, L ehrer der Physik  am  C arolinum  1798- 
1800, P o lia te r (2. S taa tsa rz t)  1803-1817, A rchiate!- 
(1. S taa tsa rz t)  1817-1832, des Gr. R a ts  1814-1836, 
E rziehungsrat 1827-1830, m ach te  sich 1799-1804 vor 
allem  um  die E rrich tu n g  und L eitung  von M ilitärla
zare tten  v e rd ien t, schuf 1810 die K an to nsapo theke, 
b e tä tig te  sich auch  au f dem  G ebiete der Schulreform , 
f  3. x ii. 1848. —  Wöchentl. Nachrichten  1799, p. 46. — 
N bl. W aisenhaus Zürich  1858. — G. v. W yss : Hoch
schule Zürich, p. 5. — 51. L u d w i g ,  B ruder von Nr. 49, 
* 14. II. 1770, V. D. M. 1792, anfänglich L ehrer im 
v äterlichen  In s ti tu te , R ek to r der Realschule A arau , 
E rz iehungsrat 1804, P lä rre r  zu E ntfe lden  1805, zu 
W indisch 1813, aarg . K an to n sb ü rg er 1804, h in terliess
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gedruck te  P red ig ten , f  3. m . 1836. — A S H R .  — 52. 
J o h a n n  R u d o l f ,  1776-1835, Sohn von N r. 44, Dr. m ed. 
1796 (G öttingen), L ehrer am  m ed. In s t i tu t  bis 1825, 
gesuch ter A rzt. Seine um fangreiche Fachb ib lio thek , 
einschliesslich diejenige seines V aters, ergab 1836 den 
G rundstock  der m edizinischen A bte ilung  der K an to n s
b ib lio thek . — Wöchentl. Nachrichten  1799, p .  46. — 
N hl. W aisenhaus Zürich  1837. — D enkschrift med.-chir. 
Ges. Zürich  1860, p .  49. —  53. E d u a r d ,  Sohn von 
Nr. 47, * 15. v u . 1801, t r a t  1817 in französische D ienste, 
die er 1831 als B ata illonschef q u ittie r te . S ta d tra t  1831- 
1839, im Z ürich -P u tsch  F ü h re r eines K ontingen tes 
B ürgerw ache ; b e tä tig te  sich auch  erfolgreich als K u n s t
m aler, t  25. v. 1851. — A. M aag : Gesch. d. Schweizer
truppen  in  franz. Diensten 1816-1830, p. 314, 814. — 
Z T  1906, p .  99, 106. —  S K L .  — 54. H a n s  K o n r a d ,
Sohn von N r. 50,

H a n s  K o n r a d  R a h n .  
N a c h  e i n e r  P h o t o g r a p h i e .

1802, D r. m ed., L ehrer am  
m ed. In s t i tu t  1830-1833, 
gesuch ter A rzt, h a tte  m ass
gebenden A nteil an  der 
Septem berbew egung von 
1839 in  Zürich, w ar Vize
p räsid en t des sog. G lau
benskom itees, das aus 
Anlass des S traussenhan- 
dels en ts tan d , erliess am
5. Sept. die P rok lam ation  
an  die B ezirkskom itees, 
die den S tu rm  au f der 
L andschaft und den A uf
bruch  des Landvolkes zum 
Zuge in  die S ta d t zur d i
rek ten  Folge h a tte . A nfüh
rer der am  6. Sept. über 
die M ünsterbrücke au f den 
M ünsterhof rückenden  Ko
lonne. Mitglied des Grossen 
R ates 1839-1866, des E r
ziehungsrates 1839-1844, 
v e rm itte lte  E nde März 

1845 dem L uzerner Schultheissen Dr. E lm iger die 
n äh ern  E inzelheiten  über den bevorstehenden  2. F re i
scharenzug ; regte den Bau einer neuen kan tonalen  
Irren a n s ta lt (Burghölzli) an, ferner einer neuen 
F rau enk lin ik , f  16. x i i .  1881. — A utobiographische 
A ufzeichnungen im  Z T  1915-1917.— K. Ra'hn-M eyer: 
Dr. K . H. — Z P  1881, Nr. 298. — W . Z im m erm ann : 
Gesch. d. Kantons Zürich 1839-1845. — Z T  1906, 
p. 93. — AS I I ,  Bd. I I , 577. —  55. J o h a n n  R u d o l f ,  
1805-1868, Grossneffe von N r. 43, K upferstecher 
in M ünchen und Zürich. — S K L .  —  56. J a k o b ,  
Sohn von Nr. 51, * 5. x i. 1805, V. D. M. 1827, Vikar 
zu P ra tte ln  1832, P fa rre r ebenda 1833-1841, eifriger 
V erfechter und  Förderer der L an dschäftle r In teressen  
in der Basler T rennungsfrage ; P fa rre r zu N iederwil bei 
Zofmgen 1841-1845, zu Zofingen 1845-1875. F e ldp re
diger im  Sonderbundskrieg , L andw irt, Schulinspek tor 
des Bez. Zo fingen ; P räsid en t der kan to n a len  K u ltu r
gesellschaft, j  18. v i i .  1887. — Schweiz. Protestantenblatt 
1888, N r. 24-32. —  57. S a m u e l  H e i n r i c h ,  1806-1833, 
B ruder von Nr. 56. V. D. M., b e tä tig te  sich auch  als 
Maler. —  58. J o h a n n  D a v i d ,  B ruder von Nr. 54,
* 16. m . 1811, B ezirksgerichtsschreiber 1835, w urde 
in Folge der Septem berbew egung S ta a tsan w a lt 1839- 
1849, des Grossen R ats 1839-1842, B ezirksrichter 1851- 
1853 (P räsid en t 1853). V orkäm pfer au f dem  Gebiete 
der Schutzaufsich t für entlassene S träflinge und der 
innern  Mission ; Schöpfer der R ettungsansta lt: fü r ve r
w ahrloste K inder F riedheim  bei B ubikon. B egründer 
der Z S R ,  f  24. i x .  1853. — NOI. Hülfsgesellschaft Zürich 
1863. —  Z T  1915, p. 94. — 59. H a n s  K o n r a d ,  1828- 
1918, Sohn von Nr. 54, Dr. med. 1850, A rzt, erfolgreich 
tä tig  au f dem  Gebiet des K rankenkassenw esens. Bio
g raph  seines V aters. —  N Z Z  1918, N r. 68. — ZW C hr. 
1918, p. 28. — Vieiteljahrssehrift naturforsch. Ges. Zur. 
63, p. 566. — 60. J o h a n n  R u d o l f ,  U renkel von Nr. 44,
* 24. IV. 1841, Dr. phil. 1866, P riv a td o zen t für K u n s t
geschichte an der U n iv ersitä t Z ürich 1869, a. o. Prof. 
1870, O rdinarius 1877, Professor am  eidg. P o ly techn i
kum  1883, Schöpfer der schw eizerischen K untsw issen-

J o h a n n  R u d o l f  R a h n .  
N a c h  e i n e r  P h o t o g r a p h i e .

schaft, In itia n t der Schweiz. Ges. fü r E rh a ltu n g  h ist. 
K unstd en k m äler. H ervorragend  bete ilig t bei der O r
gan isation  und E in rich tu n g  des Schweiz. L andesm u
seum s und der D enkm alpflege ausserhalb  desselben. 
R ed ak to r des A SA  1870-1895. B egründer der Sta tistik  
Schweiz. Kunstdenkm äler. — H au p tw erk e  : Ueher den 
U rsprung und die E ntw icklung des christlichen Central- 
und Kuppelbaues (1866) ; Gesch. der bildenden Künste  
in  der Schweiz (1873-1876), Das Psalterium, aureum von 
St. Gallen (1878) ; K unst- und W anderstudien aus der 
Schweiz (1882) ; Schweizerstädte im  M ittelalter (1889). 
Verz. seiner P u b lik atio n en  in A S  G 1912, Nr. 3. — 
A utobiographisches in Z T  1887, 1896, 1897, 1900, 1919, 
1920 ; Vom Zeichnen und allerlei E rinnerung  daran 
(1911) ; Skizzen und Studien  (1911) ; Z ur E rinnerung  
an F rau Caroline Rahn- 
M eyer von K nonau  (1909) ;
Festgabe fü r Gerold M eyer 
von K nonau  (1913), t  28.
I V .  1912. — N Z Z  1911,
Nr. 113-115, 119 ; 1912,
N r. 596, 601, 617, 752,
793, 799, 804, 810. —
ZW C hr. 1911, Nr. 2 0 ;
1912, Nr. 18. — A SA  1912,
N r. 1. — Nhl. W aisenhaus 
Zürich  1914. — B J N
X V II. — A H S  1912, Nr.
2 — Jahresber. Schweiz.
Landesm useum  1912. —
Jahresber. Schweiz. Ges. 
f. E rh. hist. K unstdenk
mäler 1912-1913, p. 71 ff.
— 61. M a r i a  M a g d a l e n a ,
1847-1918, T och ter von 
N r. 58, als P h ilan th ro p in  
tä tig , besonders für die 
M arthasache und die P ro 
te s ta n te n  in der D iaspora. — 62. M a r y ,  E nkelin  von 
Nr. 54, * 5. v u .  1871, L andschaftsm alerin  und Illu 
stra to rin . —-mS K L .  [D. F.]

R A H N F L Ü H  (K t. Bern, A m tsbez. Signau und 
T rachselw ald. S. G LS). Dorf, das z. T. in die Gem. und 
K irchgem . R üdersw il, z. T, in die Gem. und K irchgem . 
L ützelflüh  gehört. Im  M itte la lter spielte  R. eine Rolle 
als Sitz eines L andgerichts, das u rsp r. die a lten  F re i
he rrschaften  Signau, B randis, Schweinsberg, W arten 
stein , Sum iswald und T rachselw ald und die K loste r
gü ter von T rub , R ötenbach u n d  R üegsau um fasste. 
Von der a lten  L an d g ra fsch aft K leinburgund  abgelöst, 
w urde dieses L andgerich t 1387 durch  die G rafen von 
K iburg  an die H errsch aft (E sterreich v e rp fän d e t und 
von dieser 1392 dem  R itte r  B u rk h a rt von Sum iswald 
übertragen , der es 1408 Bern v e rk au fte . 1410 liess Bern 
au f einem  L and tag  zu R . die Grenzen und  R echte des 
L andgerich ts b e stä tig en . D urch das 15. Ja h rb . h indurch  
w urde noch au f der a lten  M alstä tte  (am O rte des je tz i
gen Schulhauses beim  « T haan  ») G ericht gehalten . Die 
B ildung der L andvogteien B randis, Signau u. T rachsel
wald b rach te  dem  a lten  L andgericht p rak tisch  die 
A uflösung ; n u r der Galgen blieb in G ebrauch fü r die 
L andvogtei T rachselw ald bis 1798. Noch 1653 d iente R. 
den F ü h re rn  im B auernkrieg  als Z usam m enkunftso rt.
— Vergl. J .  Im obersteg  : Das E m m enta l, p . 168 ff. — H. 
K asser : tìernbiel I. —  A rch. SG  13, p. 4 u. 10. — 
A H V B  17, p. 286 f. — v. M ülinen : Beiträge I . — R. v. 
S tü rler : Die vier Berner Landgerichte. [H. Tr.]

R A I L L A R D .  Aus L othringen  stam m ende, über 
M arkirch im 17. Ja h rb . in  Basel einge
w anderte  H ugenottenfam ilie . W appen: 
gete ilt von Blau m it w achsendem  gol
denem  Greif und von R o t m it silber
nem  P fah l. D er S tam m v a te r J e a n  R., 
1497-1569, w ar B ürgerm eister von 
E pinal. Sein U rgrossohn : — 1. P e t e r ,
1618-1690, kam  als K aufm ann nach  
Basel, bü rg erte  sich dort 1641 ein, 
w urde 1678 Mitglied des Gr. R ates. —
2. P e t e r ,  1647-1714, Sohn von Nr. 1. 

D reizehnerherr 1699, des G erichtes derR a tsh err 1696.
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m eh reren  S ta d t, o berster R ich ter. — 3.  A n d r e a s ,  1654- 
1711,  Sohn von Nr. I, kaiserlicher P o stm eis te r in Basel 
1695 ,  G rossrat 1 7 0 0 .  — 4.  J e r e m i a s ,  1691 -1 7 4 4 ,  Gross- i 
sohn von Nr. 1, Dr. ju r ., R a tsh err  1725, A ppella tions
herr und D ep u ta t der K irchen und Schulen 1734 ,  ; 
M itglied des kaufm . D irek torium s 1740.  —  5 .  N i k l a u s ,  
1 7 1 4 -1 7 9 3 ,  Sohn von Nr. 4,  R atsh err  1758 ,  A ppella
ti on sherr 1 769 ,  bekleidete  viele s taatliche  Æ m ter. —
6. J e r e m i a s ,  1717-1772, Sohn von Nr. 4, Dr. ju r., 
Professor der R h e to rik  an der U n iv ersitä t Basel 1741, 
zweim al R ek to r. — 7. J e r e m i a s ,  1756-1822, Sohn von 
Nr. 5, t r a t  1809 in die R egierung ein und  w ar von 1816 
an M itglied des S ta a tsra tes , ausserdem  D ep u ta t für 
K irche und  Schule, M itglied vieler s taa tlich er u . s tä d ti-  • 
scher K om m issionen. — 8 .  P e t e r ,  1718-1779, Sohn von 
Nr. 4, cand. theo l., m usste wegen seiner Z ugehörigkeit 
zu der B rüdergem eine au f ein s taatliches P fa rram t 
verzich ten  und w ürde dann Verleger des Wochenblattes. 
—  9. J o h a n n e s ,  1754-1786, Sohn von Nr. 8, P e tsch aft
stecher. —  S K L .  —  10. P e t e r ,  1792-1873, E nkel von 
N r. 8, P fa rre r in L ausen, w urde w ährend der 30er W ir
ren do rt v e rtrieb en , begab sich sp ä ter als P rediger in 
die B rüdergem eine nach  D eutschland, wo seine N ach
kom m enschaft heu te  noch b lü h t. — 11. E m a n u e l ,  
1797-1880, B ruder von Nr. 10, Dr. m ed., einer der 
gesuch testen  Æ rzte , der sich besonders auch u n te r den 
A rm en verd ien t gem ach t h a t.  —  12. T h e o p i i i l ,  1826- 
1906, Sohn von N r. 11, u rsp r. G erber, t r a t  1858 in die 
B rüdergem eine ein und w urde sp ä te r  D iasporaprediger 
derselben (Pred iger der B rüdersozie tä t in Zürich 1870- 
1897). Die m eisten seiner N achkom m en leben in D eutsch
land. —  13. A u g u s t ,  1821-1889, U rgrossohn von Nr. 8, 
Gerber, bekleidete neben vielen ändern  öffentl. Æ m tern  
diejenigen eines G rossrats, Synodal- und K irchenrats, 
w ar 1863-1889 K rim in a lrich te r; M itbegründer des S.
A. C .—  14. A U G U S T ,  * 1854, Sohn von Nr. 13, Gerber, 
w ährend  m ehr als 30 Ja h ren  M itglied des K irchenrates 
und der Synode, G rossrat 1908-1911. [ A .  R.]

R A I M È U X  ( C H Â T E A U  DU )  oder von R a y m o n d  
P i e r r e  (K t. Bern, A m tsbez. O elsberg, Gem. Verm es. 
S. G LS). Schloss am  N ordabhang  des llaim eux-B erges, 
das sam t le tz te rem  im 16. Ja h rb . vom  Bischof von Basel 
dem S ta tth a lte r  des L andvogts von Delsberg als Lehen 
übergeben w urde. Das Schloss und sein Lehen kam en im 
gleichen Ja h rh . an  die S taat von Solothurn , die es bis 
1793 besassen. D ann w urde es als N ationaleigentum  
v e rk au ft. —  G. Am weg : Bibliogr. [P. O. B.j

R A I M O N D I S ,  J o a n n e s ,  F ranziskaner, 1315 in Lo
carno g enann t, schrieb zusam m en m it Jaccobus de 
Orelli und  ko lorierte  5 C horbücher des K losters San 
Francesco. — S K L .  fC. T.]

R A I N  (K t. L uzern , A m t H ochdorf. S. G LS). Polit,
u . K irchgem . an dem reine 1338. R . gehörte  früher mit 
Röm erswil, H ild isrieden und Nunw il zur Genossenschaft 
am  Berge (Berghof) und zur P farre i H ochdorf. H ier war 
seit 1482 eine S t. Jakobskapelle , seit 1576 eine Mess
pfründe, seit 1674 eine K u ra tk ap lan e i und seit 1806 eine 
P farrei. K irch en b au ten  1707,1769, 1795, 1854. Zur Gem. 
gehören u. a. die W eiler G undoldingen, H erzigen und 
K leew ald. B a lth a sa r E ste rm an n  von H unw il, K aplan
1753-1771, verfasste  eine O rtschron ik . P fa rreg iste r seit 
1809. — Vergl. E ste rm an n  : Pfarrgeschichte von Hoch
dorf, p. 247-279. 335. — Derselbe : Ruralkapitel v. 
Hochdorf, p. 34. — Gfr. Reg. — K as. Pfyffer : Ge
mälde I I ,  337. |P . X. w .]

R A I N A L D I  oder R I N A L D I .  A ltes, m ächtiges Ge
schlecht von Brissago u. M ailand. In der 1. H älfte  des
16. Ja h rh . w ar es m it den Baciocchi verfe indet. Z ahlrei
che M ailänder B an d iten  schlossen sich diesen beiden 
Fam ilien an , so dass der Schiffsverkehr au f dem Lan- 
gensee durch  b lu tige  K äm pfe gefäh rde t w urde. Die T ag
sa tzung  h a tte  sich w iederholt m it diesen Ereignissen 
zu befassen und m usste  1598 an den G ouverneur von 
M ailand den A n trag  stellen, gem einsam  gegen dieses 
B anditenw esen vorzugehen. Die S tre itigkeiten  began
nen w ahrsch . um  1560 m it einem  von L e o n a r d o  R ai
nald i um diese Zeit v e rü b ten  Morde. Die H aup tpersonen  
dieser Fam ilie, die an  der Fehde te ilnahm en, sind B e r 
n a r d o ,  die B rüder G i o v a n n i  A n t o n i o  u n d  G i o v a n n i  
P i e t r o ,  gen. M alatesta, M i c h e l a n g e l o .  Ih r F ü h re r

war C e s a r e .  1597 w urden die R . e rm äch tig t, zu ihrem  
Schutze Soldaten zu halten  ; 1598 besetz ten  sie Brissago 
und äscherten  es fast vo llständ ig  ein. Im  gl. J .  w urden 
sie um  1000 K ronen gebüsst und m ussten  das eidg. 
Gebiet verlassen ; 1599 waren sie m it den Baciocchi im  
Misox. Cesare, t  12. VI. 1605 als K anzler des m a
gistrato straordinario von M ailand, zerstö rte  die M acht 
der Baciocchi m it Hülfe des G rosskanzlers des H e r
zogtum s M ailand, Diego von Salazar (s. A rt. B a c i o c c h i ) .
—  G i o v a n n i  A n t o n i o ,  nach De-Vit der E hrw ürdige 
gen., soll der B egründer der P farrei Brissago und ihr 
e rster P fa rre r gewesen sein. —  G i a n  G i a c o m o  w ar einer 
der V erfasser der Satzungen  von Brissago 1619. — A S 1.
—  BSlor. —  D e-V it : Il lago Maggiore. — S. B orran i : 
Ticino sacro. [C. T.]

R A I N E R O  DE  T O R R E .  Siehe T o r r e .
R A I N S B E R G  ( R E I N S B E R G ,  R ä M S B E R G ,  R A N S B E R G ) .  

t  G eschlecht der S ta d t S t. Gallen, das, obwohl bü rg er
lich, in der adeligen Gesellschaft zum  N otenstein  (s. d.) 
v e rtre te n  w ar. W appen : in Blau zwei ins A ndreaskreuz 
gelegte Jagdspiesse m it goldenen Schäften  (V ariante  ; 
P ilgerstäbe). Das G eschlecht tau ch te  schon im 13. 
Ja h rh . au f und erlosch 1778. Es gab der S ta d t zwei 
B ürgerm eister, zahlreiche R a tsh erren  und Z unftm eister, 
einige Geistliche und  A erzte und stam m te  vielleicht aus 
dem  W eiler R ansberg  bei F la wil. R u d o l f  und B e r c i i -  
t o l d  von R am sberg  1260 ; J o n . u. R u d o l f  R ansperg  
1395. — 1. E l s b e t h ,  Priorin  des Sl. K a tharinenk losters 
1441. — 2. H a n s ,  Z unftm eiste r u. S ta d tr ic h te r , f  1454, 
Schiedsrichter 1439. —  3. H a n s ,  Z unftm eiste r 1475, 
B annerherr 1485, dreim al B ürgerm eister von 1494 an, 
auch  R eichsvogt, f  1501. —  4. H a n s ,  B aum eister 1509, 
erneuerte  die Brücke über das M artinstobel ; B ürger
m eister 1531, a m te te  6m al, wurde 1548 kassiert. —
5. S e b a s t i a n ,  P farrer zu Gossan (K t. Zürich) 1517, 
Lehr- und Lesem eister in St. Gallen 1524, dann  P rä d i
kan t in R ü ti (K t. Zürich), f  1531 als zürch. Feldprediger 
bei K appel. —  6. J a k o b ,  f  1558 ('?), Sohn von Nr. 4. 
K aufm ann , erre ichte  1552-1553 als V ertre ter der K auf
leute von St. Gallen und m it V ollm acht der X I I I  O rte 
in Paris von der R egierung H einrichs I I .  die neue 
B estä tigung  der durch  den ewigen F rieden  von 1516 
erte ilten  Priv ilegien  Schweiz. K aufleu te  in F rankreich  
und die V ergütung  der durch  vertragsw idrige  Zölle 
veru rsach ten  Schäden. —  Vergl. L L .  — U StG . — Va- 
dian : Deutsche hist. Schriften. —  Slemmatologia San 
Gail. — Beitr. z. st. gali. Geschichte 1904. —  S t. Galler 
N bl. 1904. [ E .  K i n d . ]

R A I S .  Fam ilien von C ourtételle, Devélier und 
D elsberg (Berner Ju ra ) . — 1. P i e r r e  J o s e p h .  * 1796 
in D om ont bei Delsberg, P riester, L ehrer am  Collège 
von Delsberg 1819, P fa rre r von Courrendlin 1837. 
D om herr 1864, Unterzeichnete 1872 als einer der ersten  
den P ro test der ju rassischen  G eistlichkeit gegen die 
A bsetzung des Bischofs L ach at, w urde aber deswegen 
von der B erner R egierung n ich t behellig t. —  K K Z  
1889. — [ A .  Sch.] — 2. A l b e r t ,  von Devélier und 
Delsberg, * 13. m . 1888 in L a C haux de Fonds, An
w alt daselbst, G rossrat 1925, N a tio n a lra t 1828. [L. M.]

R A I S I N  ( R e s i n ) .  A u s  der W aad t stam m ende Gen
fer Fam ilie, die au f P i e r r e ,  von C ronay, H a b ita n t in 
Genf 1723, zu rückgeh t. Sein E nkel Jean  Louis b ü r
gerte  sich 1790 ein. — 1. P i e r r e ,  E nkel des Jean  
Louis, 1820-1870, A dvokat, U n tersuchungsrich ter. 
R ich te r am  K assationshof, V erfassungsrat 1846 und 
G rossrat. M itglied und  P räsid en t des Conseil adm in is
tra tif . M ajor, G rossrichter der 1. D ivision. — 2. F r é 
d é r i c ,  Sohn von Nr. 1, 1851-1923, A dvokat, Grossrat 
und S tän d era t, V erfasser und U ebersetzer von Ge
dich ten  ; B ibliophile und  Sam m ler. —  Sordet : Diet. 
—- Livre d ’Or des familles vaudoises. —  P S  1923. — 
Semaine jud ic ia ire, 13. li. 1923. — Genfer Presse, Febr. 
1923. [H. L.]

R A I T I G E R I C H T  (K t. T hurgau , Bez. K reuzlin- 
gen). K önig R udolf von H absburg  verp fän d e te  1286 
die R eichsvogtei « au f den Eggen » (s. A rt. E g g e n )  
zwei R itte rn  von K lingenberg. Das P fand  w urde je 
doch vom  H ause (E sterreich nie w ieder eingelöst, 
sodass die Vogtei den K lingenbergern und ihren 
Erben blieb, bis die S tad t K onstanz sie 1447, 1471
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und 1542 in drei Teilen erw arb . Das S tück , das sie am 
22. m . 1447 u m  1155 fl. k au fte , w urde dem  Alm osen
am t (R a itiam t) der S ta d t u n te rs te llt  und erh ie lt d a 
von den N am en R a itig erich t ; es blieb von der Vogtei 
a u f den Eggen g e tren n t. Zu ihm  gehörten  die O rt
schaften  Schw aderloh, G cboltshausen, Ober- und 
U nterneuw ilen . A dlikusen (E ilighausen), Stöcken. K ra 
chenburg  u n d  Bächi n eb st einem  Teil von Engelsw ilen. 
Die A ppellation  ging an  den Landvogt, im  T hurgau 
u n d  die G erich tsbarkeit hu ld ig te  ihm  beim  A m tsan
t r i t t .  Von einer N euordnung  der G erich tsverm arkung  
1688 ist eine ausführliche B eschreibung vorhanden . 
Das R a itig erich t b estan d  bis 1798, jedoch  lösten  die 
G erichtsgenossen die V ogtlasten  erst 1838 ab. —  LL . 
— T B  8, p. 9. —  M itteilungen von A. Vögeli, F rau en 
feld. —  « W eisses Buch » (Ms.) im  T hurg . K an to n s
arch iv . [Leisi.1

R A I T I N I ,  R A T T I N I  u nd  R E I T I N  I. A lte F am i
lie von Lugano. — I. F r a n c e s c o ,  A rch itek t und  B au
m eister, 1525-1552 in  Lugano, t  v o r 1563, b au te  1528 
die S t. R ochuskapelle  im  Schlosse Lugano, 1547-1548 
das dortige neue G erichtsgebäude. —  2. A u r e l i o ,  
Goldschm ied, 1595-1603 in  Lugano gen an n t, stac.h 
das Siegel der Gem einde Lugano. —  L. B ren tan i : 
M iscellanea storica. —  A S I. [C. T.]

R A L L I G E N  (K t. B ern, A m tsbez. T hun, Gem. 
Sigriswil. S. G L S j. Die Sage sp rich t von einer S tad t 
Roll, welche e inst vom  R alligstöcke-B ergsturz v e r
sc h ü tte t w orden sein soll. « R allinger » können  die 
Nachfolger eines A lam annen nam ens Hallo gewesen 
sein. In  dieser frü h  besiedelten , k lim atisch  m ildesten 
Lage am  T hunersee besass das K loster In terlak en  
schon im  13. Ja h rh . den R ebzehnten  und  u n terh ie lt 
in R . seine R ebhäuser und  T ro tten . 1465 ging R . als 
Lehen an  P e ter Schöpfer, den Schultheissen von T hun 
über. Dessen W itw e A nna ve rk au fte  es 1498 an die 
E hefrau  des Georg F re ibu rger in B ern. F reibu rger soll 
sich als from m er W aldbruder in die W älder h in te r  dem 
schon dam als bestehenden  Schlösschen R . zurückge
zogen u n d  dieses seinem  Sohne V alentin  überlassen 
haben. 1517 gehörte  es A nton Spielm ann, n achher den 
Fam ilien v. M ülinen, Michel von Schw ertschw endi und 
Fels. Im  17. Ja h rh . m uss das Schloss ein schöner H er
rensitz  geworden sein (Bild bei How ald) ; im 18. Ja h rh . 
ging es dem N iedergang entgegen und  w echselte noch 
häufig den B esitzer bis 1890, wo es von G ottlieb  Chri
sten  in Bern erw orben w urde. Dieser liess es vollständig  
um bauen  ; h eu te  ist darin  eine hausw irtschaftliche 
Schule u n terg eb rach t. — Vergl. T. H agenbuch  : S ig ris
wil. — C. H ow ald : Sigrisw iler Chronik  (Ms. der S tad t- 
bibl. B e rn ) .—  A. Schær : Sigrisw il. —  Geil. M itteil, 
von F. C hristen, Bern. [Ad. Sch.]

R A M B A C H .  E ines der b ed eu ten d sten  M inisterialen
geschlechter der H errschaft und  t  B ürgergeschlecht 
der S ta d t R appersw il, das seinen N am en von einem 
Bache in der schwyz. M arch he r h a t.  W appen : 1. in 
Schwarz ein goldenes Sporenrädchen ; 2. gespalten  von 
Silber und  R ot m it zwei Rosen in gew echselten Farben . 
N ach T schudi sollen die R . eine B urg in Bollingen 
besessen haben , wo sie auch  L ehengüter des K losters 
P fäfers inne h a tte n . — 1. P e t f . r ,  R itte r  1259, v iel
leicht iden tisch  m it m agister P e tru s de Rapresw ile 
1232-1253. — 2. H e i n r i c h ,  Schultheiss 1256-1260, 
t  vor 1274. —  3. J a k o b ,  Sohn von Nr. 2, Schultheiss 
1280-1296, R itte r  1295. — 4. M a r g a r e t h a ,  T ochter 
von Nr. 3, v erm utlich  Æ btissin  von W urm sbach  1318 
oder 1331. — 5. O t t o  (1331-f vor 1. ix . 1363), S p ita l
pfleger 1346, angeblich B urgvogt 1348 und anlässlich 
der Z erstö rung  der S ta d t 1350. D urch seine E rb to ch te r  
U rsula gingen die B esitzungen der R . an  deren Gemahl. 
H ans von W ilberg, gen. von Tössegg über. — L L H .  — 
UZ. — U S t G .  —  U rk . und  Jah rze itb u ch  R ’wil. — 
Gfr. Reg. — R ingholz : E insiedeln , p. 147. — St. Galler 
N bl. 1911, p . 61. — M. Schnellm ann : Entstehung und  
A nfänge von R ’wil. — A. M arschall : Blätter aus der 
Geschichte... W urm sbach , p. 22 f., 119. —  B ibliogr. in 
Neuausgabe der W appen aus dem Hause z. Loch in  
Zürich, N r. 98.

Aus der G rafschaft R appersw il stam m endes Mini
sterialen- und B ürgergeschlecht von Chur. W appen  :

gespalten  von Silber und R o t m it zwei R osen in 
gew echselten F arben . — C o n r a d i n ,  Vogt zu R iet- 
berg 1409-1421. t  vor 1426 —  Vergl. Mohr : Cod 
diplom . I I . — J u v a lt  : Necrolog. Curieuse. —  Bischöfl. 
A rchiv Chur. [M. Schn.]

RA1V1BAL. Aus Graissessac (H érau lt, F ran k re ich ) 
s tam m ende Fam ilie , die seit 1724 in Genf niedergelassen 
ist. — 1. P i e r r e  E l i e ,  1803-1893, B ijou tier, einer der 
G ründer (1855) und  V erw alter des C om ptoir d ’E scom pte  
von Genf, V erw alter der B anque de Genève. Seine Söhne: 
—  2. P h i l i p p e  L a u r e n t ,  1833-1904, B ijou tier, M it
g ründer der Gewerbeschule von Genf 1876. — 3. J o 
s e p h ,  1838-1917, herv o rrag en d er U hrenm acher, L eh re r 
an der U hrenm acherschu le  von Genf, 1876 M itgründer, 
sp ä te r P räsid en t des Journal suisse d 'Horlogerie ; M it
gründer (1898) und  V erw alter der Société suisse des Spi
raux  ; M itarbe ite r an Nos A nciens et leurs œuvres und 
ändern  Z eitschriften , V erfasser von Enseignem ent théo
rique de l ’horlogerie 1889. — S K L .  — Le Comptoir 
d ’Escompte de Genève. — S taa tsa rch . Genf. —  Journal 
suisse d’Horlogerie 1917. [P. R a m b a l . ]

R A M B E R T .  Fam ilie des K ts . W aa d t, die au f den 
Edeln J e a n  R am b ert, von Clärens (um  1510), den G a t
ten  der M arguerite M ayor 
von Les P lanches, zurück
geh t, was den U m stand  
e rk lä rt, dass beide F am i
lien das gleiche W appen  
führen  : in R ot einen g rü 
nen Zweig m it drei weissen 
Rosen. — 1. E u g è n e ,
1830-1886, in L ausanne,
Prof. der französischen 
L ite ra tu r  an  der A kade
mie L ausanne 1855-1860, 
am  eidg. Po ly techn ikum  
in Z ürich 1860-1881, wie
der an  der A kadem ie L au 
sanne 1881-1886, einer der 
hervorragendsten  V ertre 
te r  der w estschw eizeri
schen L ite ra tu r , schrieb 
als L ite ra tu r-  u. K u n s tk ri
tiker, H isto riker, N a tu r- E u g è n e  R a m b e r t ,
forscher, E rzäh ler, D ich ter N a c h  e i n e r  P h o t o g r a p h i e ,
und Philosoph eine grosse
Reihe von W erken ; w ährend m eh r als 30 Ja h re n  fru ch t
b a rer M itarbeiter an  der ehem aligen Bibliothèque u n i
verselle et Revue suisse  (wo m an nam en tlich  die Artikel' 
seines Journal d ’un neutre beachte) ; M adame de Staël 
(1854) ; Corneille, Racine et Molière (1861) ; Les A lp es  
suisses (5 Serien 1865-1875); Alexandre Vinet d’après ses 
poésies (1868); Poésies (1874) ; Écriv. nationaux  (1874) ; 
Alexandre. V inet, histoire de sa vie et de ses ouvrages 
(1875) ; Chrestomathie française d ’Alexandre Vinet (3 
Bde. 1876-1879) ; Juste Olivier (1877) ; biogr. E inle i
tu n g  zu Oeuvres choisies des Ju s te  O livier; M ontreux et 
ses environs (1877) ; Les oiseaux dans la nature (illu
s tr ie rt von P au l R o b ert, 1879) ; Lettres d ’A lexandre V inet 
(1882, 2 Bde.) ; Alexandre Calarne (1884) ; Récits et croquis 
(1887) ; Dernières poésies (1882). E ine S trasse von L au 
sanne is t nach ihm  b en an n t ; D enkm al in Clärens seit 
1921. — P h . G odet : H ist. litt, de la Suisse française. —
V. Rossel : H ist. litt, de la Suisse romande. —  H . W ar- 
n erv  : Eugène Rambert. —  V. Rossel : Eugène Ram bertr 
sa vie et son temps. — 2. L o u is , 1839-1919, B ruder von  
N r 1. A nw alt in  L ausanne, G rossrat 1868-1881, N a tional
ra t  1870-1872, Justizoberstlt.., D irek to r der o ttom ani- 
schen B ank, V erw altungsra t der o ttom anischen  T ab ak 
regie, t  in K o n s tan tinopel. —  P S  1919. — 3. F r é 
d é r i c ,  1841-1880, B ruder der Vorgen., P fa rre r der 
Église libre in Le Sentier 1866, in N y on 1869, P rofessor 
an der freien tlieol. F a k u ltä t  in L ausanne 1870-1880, 
schrieb u . a. Souvenirs et mélanges. —  4. P a u l ,  
* 14. v i i .  1866 in Zürich, Sohn von N r. 1, A nw alt in 
L ausanne 1898, G erich tsp räsiden t von L ausanne 1898- 
1919, Professor der R echte  an  der U n iv e rsitä t L ausanne 
1905, B undesrich ter 1919, V erfasser des w aad tlän d i
schen E inführungsgesetzes zum  Zivilgesetzbuch. —  
Livre d ’Or. —  R F V .  [ V .  R .  u n d  M .  R . ]
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R A M E A U ,  B a r t h é l é m y ,  1840-1907, P riester, von 

Mâcon (F rankreich ), liess sich in S t. M aurice (W allis) 
nieder, von wo er seit 1870 den G ottesd ienst der k a th o li
schen Gem einde von Bex versah  ; b au te  ihre K irche 1885. 
V erfasser m ehrerer h ist. Schriften  : Le Valais historique 
(1891) ; Sa in t Sig ism ond roi de Bourgogne ; Le capitaine 
A ntoine de Quartéry et les capucins ; h in terliess zudem  
vier u ngedruck te  A rbeiten , die dem  Bischof von S itten  
übergeben w urden. — P farre ia rch . Bex. [Ta.]

R A M E L .  Fam ilien  der K te . Genf und W aad t.
A. K a n to n  G enf. Z ahlreichen Fam ilien des N am ens 

s tam m en  aus dem  P ays de Gex. — J e a n  L ouis, * gegen 
1466, Syndic in  Genf 1518, e rster Syndic 1523, 1527 und 
1532, w ar als « E idgueno t » u n te r  den F lüch tlingen  von 
1525, t ra t  entschlossen für die F re iheitsbestrebungen , 
ab er n u r schw ach fü r die R eform ation  ein. M ehrm als 
G esand ter nach B ern, u . a. 1528. — G autier : H ist, de 
Genève. —  B . C. pub . [C. R.]

B. K a n to n  W a a d t .  Fam ilien  in A venches 1368. 
Leysin 1419, Morges 1460, B retonn iere  1498, Combre- 
m o n t 1518, Moudon 1547, Payerne  1552, L ausanne 1572, 
C hâteau  d ’IEx 1571, C hardonney 1584, Orbe 1.601, 
V evey 1613, Chevilly, P am p ig n y  und  Cossonay 1638 
u n d  Seigneux 1646. — J e a n  (R andelli) goss die grosse 
Glocke der K a th ed ra le  von L ausanne 1234. —  Livre 
d ’Or. —  E d w in , * 10. v i. 1895, von C hâteau  d ’Œ x, 
P rofessor für D erm atologie und Neurologie an  der 
U n iv e rsitä t L ausanne 1925. [M. R.]

R A M E L ,  H u g u e s , C isterzienser von Cherlieu, A bt 
von H au teriv e  1295, t  19. x . 1302. W appen  : in R o t ein 
sch re iten d er silberner H und  m it silbernem  H alsband .
—  v. M ülinen : Helvetia sacra. — J .  Genoud : Hauterive 
(in Revue catholique suisse  X V I). |J .  N.]

R A M E L I N ,  R A M N E L E N E ,  C H R A M N E L E N E ,  
Sohn des Herzogs W aldelenus, H erzog von B urgund 
636-642, b a u te  um  640 ein neues K loster in R om ain- 
m ötier, w ährend  seine W itwe in Baulm es ein F rau en 
k loster s tifte te . —  Cartulaire de Lausanne. —  M. Bes
son : Origines chrétiennes. — P . E . M artin  : Etudes sur 
la Suisse à l ’époque mérovingienne. —  M. R eym ond : 
Origines du prieuré de Baulmes. [M. R. |

R A M E L L I .  Tessiner Fam ilie, die 1496 in Pon te  
T resa, 1515 in Airolo, in  G rancia, Barbengo u. a. O. 
vo rkom m t. — 1. A g o s tin o , M ilitäringenieur, von Ponte  
T resa, aus einer vielleicht aus M esenzana stam m enden  
Fam ilie, * ca. 1531, H au p tm an n  im  D ienste des Jo h an n  
Ja k o b  von Medici, H errn  zu Musso, Ingenieur des 
Königs von Polen, dann im  D ienste des Herzogs von 
A njou, sp ä tem  K önigs H einrich  I I I . ,  für den er in den 
B ürgerkriegen käm p fte  ; E rfin d er m ehrerer M aschinen, 
verfasste  Le diverse artificiose macchine (1588), welches 
Wrerk auch französisch u. ita lien isch  hgg .w urde; ferner 
La fabbrica e l ’uso del triangolo (Ms.) u . eine A bhandlung 
über die Befestigungen, dessen Ms. ihm  ab h anden  kam  ; 
g ründete  in Paris eine B uchdruckerei, f  gegen 1590 an 
den W unden, die er sich bei der B elagerung von La 
Rochelle zugezogen h a tte . —  2. G io v an  B a t t i s t a ,  von 
Barbengo, f  27. x . 1863, S tä n d era t 1851 und  1853, 
N a tio n a lra t 1854 bis zu seinem  Tode, w urde beim  
« P ronunciam en to  » von 1855 Mitglied des W o h lfah rt
ausschusses, m ach te  den Sonderbundskrieg  als H a u p t
m ann  m it und  w ar im  italienischen Feldzug von 1848.
— BStor. 1885, 1890, 1891, 1894 und 1906. —  N bl. 
Uri 1918. —  S. D o tta  : I T icinesi. —  A L IS  1918. — 
G alli-T am burin i : Guida del M alcantone. —  P. Vegezzi : 
Esposizione storica. — S K L .  — Oldelli : Dizionario. —
G. B ianchi : A rtis ti ticinesi. — G. Rossi : Il Sonderbund  
nel T icino. —  P agine nostre, V I. [C. T.]

R A M E N S B E R G  (R a m e lsp e rg  ; R a m e n sp e rg ) . I. 
A ltes t  W in te rth u re r Geschlecht, e rw ähn t seit 1405.
—  H a n s , als Schultheiss bezeugt 1476-1495, f  anschei
nend 1497. — A L IS  1912, p . 16, 71, 7 2 .—  Q SB G  I I I .  — 
N bl. der Stadtbibi. W ’thur 1907, p. 50 ; 1919, p . 90. — 
Gfr. X IV , 1 9 7 .—  II . A ltes f  G eschlecht des S täd tchens 
E lg g .—  K. H auser : Gesch. d. Stadt... E lgg, p. 163. [ D .  F.]

R A M E R .  Geschlecht der Gem. A m den (G aster), das 
sich nach W alenstad t-T scherlach  verzw eigt h a t.  Da die 
Homer und Römer ebenfalls aus A m den stam m en, d ü rf
te n  diese N am en w ahrscheinlich n u r  verschiedene F o r
m en des u rsprünglichen  N am ens darstellen . E rste  E r

w ähnung  1419. —  1. H e i n r i c h ,  M itbegründer der P fa r
rei A m den 1457. —  2. A d o l f ,  1847-1916, von Tscher- 
lach, L ehrer, B ez.-A m tsschreiber in Gossau 1875-1877, 
L ehrer in K a ltb ru n n  1881, gem einnützig  tä tig . — J a h r 
zeitbuch  A m den. —• Ostschweiz 1916. [ J .  F . ]

R A M E R S B E R G  (K t. O bw alden. S. GLS). Teilsamv 
der Gem. Sarnen. A lte, im  12. Ja h rb . e rw ähnte  Sicdelung 
m it 1555 g estifte te r, 1693 n eu erb au te r K apelle. — 
R. D ürrer : K unstdenkm äler Unterwalden, p. 432. [ R .  D . ]  

R A M E R U , d e .  Französische Fam ilie, die von den 
j früheren  H erren  von R am eru p t in der C ham pagne 

abstam m en  soll. 1660 w urde sie ins B ürgerrech t von 
L ausanne aufgenom m en. —  1. S a m u e l ,  Maler in der 
C ham pagne, H a b ita n t in Genf 1649, schuf die allegori
sche Justice, die sich heu te  im  K u n st- und h istorischen 
M useum  befindet. — Vergl. S K L .  — 2. M a u r i c e ,  
* 17. I X .  1892 in Aigle, von Noville, Jo u rn a lis t in 
Paris, K u n s tk ritik e r . Verfasser von Entre la France et 
nous (1928). [M. R .]

R A M  IS W IL  (K t. So lothurn , A m tei B aista l. S. GLS). 
P fa rrd o rf und  polit. Gem. m it Mümliswil. Ramolswilare 
1147 ; Ramolswiler 1152 ; vom  ahd . N am en Ramo, R a
inold. D ieser O rt teilte politisch  in jed e r H insich t die 
Geschicke der H errschaft Neu F a lkenste in  (s. d.). 1743 
w urde d o rt ein von Mümliswil abhängiges V ikariat 
e rrich te t, ab er 1856 w urde R . kirchlich  völlig von 
Mümliswil g e tren n t und  zu einer eigenen P fa rre i erho
ben. —  Vergl. M LIV Sol. V II I .  —  Al. Schm id : K irchen
sätze. [H. Tr.]

R A M L I N S B U R G  (K t. B aselland, _Bez. L iestal.
S. G LS). Gem. und  Dorf. Rem lisperg  1367 ; Ram lisperg  
1420 ; Ramlisberg  1442. R . lag im  B ereich des Dinghofes 
von B ubendorf, der dem  D om propst von Basel gehörte, 
und bildete  einen Teil des Sallandes (terra salica), welche 
der H err des D inghofes seiner besondern  V erfügung 
vorbeh ielt. Das Salland u n d  mit. ihm  R .  w ar als Lehen 
der D om propste i in der H and  der H erren  von B uben
dorf. Am 16. m . 1239 überliess der D om propst von Ba.sel 
das Salland dem  R udolf von B ubendorf u n d  seinem 
B ruderssohne U lrich au f Lebenszeit (bestä tig t 1447). 
nach dem  Tode U lrichs aber, am  7. I I .  1248, dem  H ein
rich dem  Lolinger u n d  seinem  B ruder Conrad zu E rb 
rech t. Am 15. v. 1253 kam  es an  U lrich, den Schultheis- 
sen von W aldenburg , am  30. m . 1291 an  W erner von 
E ptingen. 1360 besitz t das Salland Conrad Schaler, 
1437 H enm ann Sevogel. Der Besitz der Sevogel kam  
au f einigen Um wegen im  Ja h re  1500 an  die S tad t 
Basel. Im  Laufe der Zeit w urde noch ein zw eiter « n ie
derer » H of g eb au t, der 1591 erstm als g enann t w ird. 
W eitere W ohnungen kam en dazu. E s blieb aber bei 
der U nterscheidung  vom  obern und n iedern  R . — 
K irchlich  gehörte R. zu B ubendorf, 1535-1810 zu 
B ubendorf-Z iefen, seitdem  w ieder zu B ubendorf. — 
Vergl. U L B . —  S taa tsa rch iv  B aselland. —  B ruckners 
M erkw ürdigkeiten, p. 1600 .— L. Freivogel : Die L and
schaft Basel, p . 115. [ K .  G a u s s . ]

R A M P .  Fam ilie von Zell (Tösstal), die anscheinend 
zu rückgeht au f H a n s ,  der 1525 von R appersw il als 
P fa rrer nach  W ildberg kam , wo er 1556 t -  W ohnte  1528 
der D isp u ta tio n  von Bern bei. — E. Egli : A ktensam m 
lung. — H . Bullinger : Reformalionsgesch. I, 429. Sein 
Sohn —  E z e c h i e l ,  *  1525, und E nkel E z e c h i e l ,  f  1616. 
bek an n te  Z ürcher Landgeistliche, m ach ten  sich ver
d ien t um  die E in führung  der T aufbücher. W appen  : 
über D reiberg ein M inuskel r  (Farben  u n b ek an n t). 
E inbürgerung  der Fam ilie in Z ürich 1565. — K . W irz : 
Etat. [ D .  F . ]

R A M P A ,  F ra n z  C ons tan tin ,  aus P usch lav , *13.ix ,  
1837, P rieste r 1861, Professor in Zug, an  der K an to n s
schule in Chur, P fa rre r in G larus 1865, Prof. des K irchen
rechtes in Chur 1868, K anzler 1877, Bischof von Chur 
1879, t  18. ix . 1888. — M ayer : Gesch. des B istum s  
Chur I I .  [ J .  S i m o n e t . I

R A M P O L D ,  R e i n o l d ,  von S. Pau l, P ia ris t, Vize
rek to r 1792, R ek to r des Kollegium s in Brig 1792-1803. 
—  B W  G V I. |D. I.|

R A M P O N I .  H eute  im  M annesstam m  f  Tessiner 
Fam ilie, die 1512 in Ram ello de Montaggio als aus 
Dissimo (Val Vigezzo, Ita lien ) stam m end und seit. 1537 
in Sessa e rw äh n t w ird. Sie nahm  das W appen  einer
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früheren , w ahrsch . aus Corno stam m enden  Fam ilie an : 
geheilt, oben in Silber ein schreitender ro te r  Löwe, u n ten  
in R o t zwei sparrenw eise gestellte  weisse B aum stäm m e.
—  1. C a r l o  A n t o n io , von Sessa, H olzschneider, er
w ähnt 1668-1694, bete ilig te  sich um  1670 am  Bau des 
H a u p ta lta rs  der P farrk irch e  in Sessa ; jedenfalls s ta m 
men die beiden Seitenengel von ihm . — 2. F e r d i n a n d o ,  
* 30. x i. 1703 in Sessa, f  21. ix . 1788. licss sich 1733 in 
Castello-M onteggio n ieder u. w urde 1737 d o rt B ürger. 
S tam m v a te r der R . von Castello. —  3. C a r l o ,  von Cas
tello, E nkel von N r. 2, f  2. v ili . 1898, Maler, besorgte in

L yon u. U m gebung die 
A usschm ückung verschie
dener K irchen u. K apellen. 
M itglied des Grossen R ats . 
—  4. Luic-i, B ruder von 
Nr. 3. 1 8 40-5 . iv . 1908, 
Ingen ieur und  A rch itek t, 
zog 1862 nach  R ussland, 
blieb 36 Ja h re  do rt, arbei
te te  am  Bau der E isen
bahnlin ie S t. Petersburg - 
M oskau, b au te  das H ippo
drom , ein T h ea te r fü r die 
Prinzessin Sergius in Mos
kau . A rch itek t des D enk
m als A lexanders II . im
K rem l, A rch itek t A lexan
ders I I I .  und N iklaus II ., 
R itte r  des St. S tan islaus
ordens. — 5. F e r d i n a n d ,  

Luigi Ramponi. Neffe von Nr. 3 u n d  4,
Nach einer Photographie. L andschaftsm aler u. Bild

hauer, * 14. x ii. 1884 in
Les A brets (Isère, F rankreich ), f  2. ix . 1916 in fran
zösischen D iensten, le tz te r  seines G eschlechts. Medaille 
und K riegskreuz. E r ste llte  in London, Paris, M ailand 
und Rom  a u s .— D irek te  M itteilungen. [C. T.]

R A M S A C H - B A D  (K t. B aselland, Gem. Häfelfm - 
gen, Bez. Sissach), im  Ramsow  im  15. Ja h rh . ; in  Ramsen  
1530 ; zu R am bsen ,.inn  Ram senn  1534 ; in  Ram bsenn  
1615, usw . W enn R am sach die u rsp r. Form  ist, w ofür 
die heutige  A ussprache (Ram sech) zeugt, liesse sich fra 
gen, ob das Bad n ich t wie die acws-Orte in die röm ische 
Zeit zurückgeh t, zwar n ich t als B ad, aber als Siedelung. 
Das B ad, 1539 g en ann t, is t jedenfalls viel ä lte r ; sein 
G ebrauch wird 1572 als u ra lt  bezeugt. 1686 ging das 
Bad in Basler P riv a th ä n d e  über ; heu te  is t es in der 
H au p tsach e  K u ro rt und belieb ter A usflugsort. — 
S taa tsa rch iv  Baselland ; Bezirksschreiberei Sissach : 
Fertigungen  B [I. — Basellandschaftl. Zig., 1. v m . 1925.
—  K. Gauss : Bad Ramsach. [K. Gauss.] 

R A M S A U E R  (RaMSOWEr). Fam ilien der K te . A p
penzell, Schaffhausen und  St. Gallen.

A. K a n to n  A p p en ze ll. A lter appenzell. F am ilien
nam e, der u m  1530 u rk . erschein t und von dem  W eiler 
R am sen in der Gem. H erisau  herzu leiten  ist. —  J o 
h a n n e s ,  * in H erisau 28. v. 1790, t  in O ldenburg 15. IV. 
1848, einer der arm en A ppenzellerknaben, die 1800 
nach B urgdorf w anderten  ; do rt Schüler H errn. K rüsis, 
d ann  Zögling Pestalozzis, sp ä te r  dessen Gehilfe und 
P riv a tsek re tä r  in Y verdon, das er 1815 verfloss ; 1817 
in S tu t tg a r t  V orsteher einer P rim arschule  und  E rzieher 
der P rinzen  von O ldenburg, m it welchen er 1820 nach 
O ldenburg kam , wo er eine Schule fü r T öch ter aus ge
bildeten  S tänden  g ründete  und von 1836 an als L ehrer 
an  der Cäcilienschule w irk te. Schriften  : Zeichnungslehre 
(1821) ; Elemente der Geometrie (1826) ; Kurze Skizze  
meines pädagog. Lebens (1838) : Buch der M ütter (1846).
— Pestalozziblätter 1847. —  O tto  H e in r ic h  C h r is t ia n  
D av id , Sohn des Vorgen., * in O ldenburg 19. x i. 1828, 
t  in Trogen 27. v. 1856, P fa rrer in Trogen 1852 bis zu 
zu seinem  Tode. —  Schriften : 65 geistliche Lieder (1851); 
Predigten (1856) ; Leitfaden zum  Kon firmanden- Unter
richt (1856). —  Vergl. A  U. — Zellweger : Urk. — A D B .
— A J  1856-1857. —  K oller-S igner : A ppenzell. Ge
schlechterbuch. [A. M.]

B. K a n to n  S t. G a llen , f  G eschlecht der S ta d t St. 
G a lte n .— I. J o h a n n e s ,  R atsh err  1 5 1 1 . —  2.  H i e r o n y 
m us, f  bei M arignano 1 5 1 5 . — 3.  H a n s ,  S tad tb au m eiste r,

liess 1530 die a lle  P ropste ik irche  zu S t. L ienhard  v o r  
der S ta d t abbrechen  ; Sch iedsrich ter im S tre ite  m it dem 
K loster 1531, S tockm eister 1536. — 4. U l r i c h ,  K on
v en th e rr zu St. Gallen, t r a t  1531 zur R eform ation über, 
w ar eng befreundet m it Jo h an n es K essler (s. d.). —
5. J a k o b ,  R atsh err  1599. —  L L .  —  V adian : Deutsche 
hist. Schriften. —  Chronik des Herrn. M iles. [ E .  K i n d . |

C. K a n to n  S c h a ffh a u se n . f  B ürgergeschlecht der 
S ta d t Schaffhausen. — 1. H a n s ,  Vogt von Allerheiligen 
1492. — 2. H e i n r i c h ,  Z unftm eiste r und  O bervogt von 
Rüdlingen 1551, des R a ts  1556-1580, P annerherr 1559, 
A bgeordneter zum  E m pfang  des K aisers 1563. —  3. 
K a s p a r ,  Z unftm eiste r 1600, O bervogt zu M erishausen 
1608. — 4. H e i n r i c h ,  E nkel von Nr. 2, L andvog t zu 
Locarno 1600. —  Vergl. US. —  H . O. H uber : Chron.
—  L L . [ S t i e f e l . ]  

R A M S C H W A G  ( A L T -  und N E U - )  (K t. u . Bez. St.
Gallen, Gem. Häggenswil. S. G LS). R uine (A lt-R .) und 
B urgstelle m it G raben (N eu-R . erstm als erw. 137Q) an 
der S itte r. D urch  E rbgang  gelangten  die beiden Burgen 
aus der H and  des gleichnam igen G eschlechts (s. u n ten ) 
an  R udolf von R osenberg-Z uckenriet, Seit 1398 im  B urg- 
recht. der S ta d t St. Gallen, Überstand dieser den A ppen
zellerkrieg m it seinen Burgen unangefoch ten , v e rkaufte  
aber vor 1427 A lt-R . an  U lrich u. B u rk a rt v. H elm sdorf 
(s. d.). 1490 überliess Jak o b  von H elm sdorf au f Griessen- 
berg B urgsäss und H of R. als E rbzinslehen H ans R ud. 
Koller. W ahrscheinlich w ar kurz zuvor ein Teil der Burg 
in die S itte r h in u n te rg es tü rz t. Vor 1536 verw endeten  
die C horherren von Bischofszell das hölzerne H aus au f 
den M auern (von A lt.-R .) zum  W iederaufbau  des durch  
die A ppenzeller zerstö rten  Schlössleins H ohenzorn . Die 
« nüw e R. », 1432 an E strich  und seine F rau  in S t. Gal
len ve rp fän d e t, w ird 1476 noch als B urgstall erw ähn t. 
1733 w urden deren Steine zum  Bau der K irche in H äg 
genswil verw endet. —  Vergl. LL . — A. N aef : B urgen
werk (Ms. der S tad tb ib i. S t. Gallen). — A. N aef : Chro
n ik . — Felder im  St. Galler N bl. 1907, p. 27 f. [G. F.| 

R A M S C H W A G  ( E D L E  V O N ) .  M inisterialen
geschlecht der A btei S t. Gallen. W ap
pen : in Silber zwei goldgekrönte, ro te 
Löwen übereinander. U o l r i c u s ,  Zeuge 
1176 ; C o n r a d  u .  H e i n r i c h  1228. —  
1. U lr ic h ,  1265 im  Gefolge des 
Bischofs E b erh ard  von K onstanz und 
des A btes B erchtold  von St. Gallen, 
n ü tz te  k lug und  rücksich tslos die 
Verlegenheiten aus, in  die doppelte  
A btw ahlen  und  die Po litik  R udolfs 
von H absburg  die A btei stü rz ten , 

w urde 1273 von K önig R udolf als K lostervogt ein
gesetzt, erzw ang 1277 vom  A bte die V erleihung der 
Burg B la tten  im  R h ein ta l und des Dorfes W aldkirch , 
u n te rs tü tz te  R udolf v. H absburg  im K am pfe gegen A bt 
W ilhelm  von M ontfort, ste llte  sich nach  dem  Tode 
Rudolfs au f die Seite A lbrechts und  veran lasste  die 
Grafen von W erdenberg zu einem E infall ins A ppen
zellerland, f  1291. —  2. H e i n r i c h  W a l t h e r ,  Sohn von 
Nr. 1, r e tte te  K önig R udolf in der Schlacht au f dem 
M archfelde das Leben, erhielt 1278 als P fand  die Vogtei 
W aldkirch , 1279 ebenso den H of K riessern, dazu m it 
seinem  B ruder K o n r a d  den Zoll in der S ta d t L indau , 
endlich auch  die Vogtei über die freien L eute  im  obern 
T hurgau  (s. A rt. O b e r u z w i l ) .  Die beiden B rüder 
versuch ten  1292 einen U eberfall au f die S ta d t St. 
Gallen und  den neuen Vogt des K losters (Gefecht im  
R iedernholz). —  3. U l r i c h ,  E nkel von Nr. I (?), nahm  
im Kriege gegen K önig A lbrech t die Feste  G utenberg  
bei Balzers ein und  w urde von A lbrecht d am it belehnt 
(ist vielleicht iden tisch  dem  österr. Vogt U lrich im  A m t 
R o tenburg , der 1333 den L uzernern  ein Treffen lieferte).
— 4. B u r k h a r d ,  E nkel oder U renkel von Nr. 1, f  vor 
1361, seine fünf Söhne, d a ru n te r —  5. B u r k h a r d ,  f  vor 
1379, und  seine Enkel —  6. U l r i c h  und —  7. B u r k h a r d  
(Söhne von Nr. 5) lagen m it der A btei S t. Gallen 1345- 
1375 im  S tre it um  die Feste B la tten . —  8. I s a l t ,  
T och ter von N r. 5, b rach te  R udolf von R osenberg- 
Z uckenriet die Burgen A lt- und  N eu-R am schw ag in die 
Ehe. — 9. E b e r h a r d ,  B ruder von Nr. 5, j  1388, erw arb 
1373 die F reivogtei im obern T hurgau  wieder, die seit
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1304 in den H änden  der Edeln  von Frauenfeld  gewesen l 
w ar. Seine S ö h n e—  10. H e i n r i c h  W a l t h e r , j  vor 1419, 
und — 1:1. E b e r h a r d , t  1447, v e rk au ften  sie 1398 an 
das K loster. Sie bete ilig ten  sich am  K riege der A btei ge

gen die A ppenzeller u. die S tad t S t. Gallen. — 12. H e i n 
r i c h  W a l t h e r  und  — 13. U l r i c h  v erk au ften  1452 
W aldkirch , gaben 1458 die Burgen B la tten  und W ieben
stem  und  den ihnen  gehörenden Teil der Vogtei Kries- 
sern au f öffentliche G ant (s. A rt. B l a t t e n  u. Iä r i e s - 
s e r n ). — 14. U l r i c h , V ogt au f G utenberg , wohl 
N achkom m e von Nr. 7, überliess 1511 dem K loster St. 
Gallen seinen A nteil an  K riessern. Von G utenberg  aus 
h a tte  1499 seine M annschaft den le tz ten  Anstoss zum 
A usbruch der Feindseligkeiten  im  Schw abenkrieg gege
ben. — 15. B a l t h a s a r , Sohn von N r. 14, B otschafter 
K aiser K arls V. zu den V O rten  nach  Zug 1531. —
16. C a s p a r , Sohn von Nr. 15, S tam m v a te r der le tz ten  
Glieder der Fam ilie. Zwei seiner Söhne w urden K om ture  
des M alteser-O rdens, die U renkel in den F re iherren 
stan d  erhoben. —  17. F r a n z  Ch r i s t i a n " J o s e p h ,  Fre i
herr von R ., H err zu G utenberg , * 1689, von 1716 an 
im D ienste des Fürstb ischofs von Basel. H ofratsv ize
p räsiden t, nach dem  A ufstand  der bische fl. U n te rtan en  
im E isgau (s. d.) A bgesandter in W ien, f  1761 als 
kaiser!, w irkt, geheim er R a t und L andvog t der M ark
grafschaft B urgau. —  Vergl. LL. — M V  G X V III . — 
V adian  : Chronik. — U StG . — W egelin : Ramschwag... 
(Ms. der S tad tb ib i. St. Gallen). — A. N aef : Burgenwerk 
(Ms., ebendort). —  A. N aef : Chronik. — N eujahrsstück  
1814. —  St. Galler N bl. 1827. —  G ötzinger : Hie hebt an 
das buechlin der Herren v. R . — M eyer v . K nonau  : 
Die Beziehungen des Gotteshauses St. Gallen zu den 
K önigen R u d o lf und Albrecht (in J S G  V II). —  H ardeg- 
ger u . W artm an n  : H o f Kriessern. — Göldi : H of 
Bernang. [G. F.]

R A M S E N  (K t. Schaffhausen, Bez. Stein . S. GLS). 
Gem. und  p a r itä t .  P farrd o rf. Siegel (vielleicht erst aus 
dem 19. Ja h rh .)  : drei aus einem B odenstück  wachsende 
A ehren. Rammesheim  846 ; Rameshain  1468. G rab
hügelfunde aus der H a lls ta ttz e it beim  H of W arschau 
und au f dem  Schüppel. Im  11. Ja h rh . besassen G rund
besitz die K löster A llerheiligen, S t. Georg in S tein und 
Reichenau. H au p tg ru n d h err  w ar im 14. Ja h rh . das 
K loster S t. Agnes in Schaffhausen. E in Teil der Vogtei

ging von den H erren  von Rosenegg an die von H eu d o rf 
und 1467 an H ans von Randegg über, die von S t. Agnes 
um  dieselbe Zeit an die H erren  von K lingenberg und 
von diesen 1539 durch  K au f an die S tad t Stein a. R h ., 

welche O bervögte einsetzte , ln der L an 
deshoheit folgten sich die G rafen des H e
gaus, die L andgrafen  von N ellenburg 
bezw . O esterreich, und die S ta d t Zürich 
(1 7 7 0 )  ; 1803 w urde R. dem K t. Schaff
hausen  zugeteilt. Im  Schw abenkrieg 
(1499) w urde das D orf von den E idge
nossen verbrannt. ; z. |Z . der B auern
bew egung 1525 em pörte  es sich gegen 

seinen H errn  von K lingenberg, w urde 
ab er m it Gew alt u n te rd rü c k t ; der 30- 
jäh rige  K rieg b rach te  ihm  w iederho lte  
R aubüberfä lle  von beiden Parteien . Die 
K irche S t. N iklaus, 1275 erw ähn t, u n te r
s tan d  von 1351 an  dem  K loster S t. Georg 
in S tein a. R h . Die E in führung  der R efor
m ation  durch  S tein und Zürich beschw or 
lange K om petenz- und  R eligionsstreitig
k eiten  m it dem  au f deutschem  Boden 
neu en ts tan d en en  K loster S t. Georg bezw. 
seit 1583 dessen R echtsnachfo lger P e te rs
hausen  und m it Œ sterreich  herauf, in 
deren V erlauf die Evangelischen zu R. 
erst u n te rd rü c k t w urden, 1659 aber w e
n igstens das R echt freier R eligionsübung 
ausserhalb  der D orfbannes (in Hemis- 
hofen und  Stein) erh ielten , bis die Ue- 
bernahm e der L andeshoheit durch  Zü
rich beiden K onfessionen völlige R eli
gionsfreiheit g a ran tie rte . N achdem  dann  
die von S t. Georg 1583 au f Pe tershausen  
und  1803 au f die M arkgrafschaft Baden 
übertragenen  P a tro n a ts -  und K ollatu r- 
rech te  über K atho lisch-R . durch  O berst 
Georg E scher vom  Berg (1817-1819) ge
schenkweise an den K t. Schaffhausen 

u n d  der K irchenzehnten  in den Besitz der Gemeinde 
gelangt w aren , erfolgte 1838 die k irchliche Verm ö
gensscheidung und vertrag liche O rdnung der kon
fessionellen V erhältnisse. Die K atho liken  behielten 
die a lte  K irche, indes das 1792 e rb au te  B ethaus, wo 
1809-1837 der H elfer von S tein provisorisch g eam tet 
h a tte , 1839 durch  eine K irche ersetz t und 1840 die 
selbständige re form ierte  P farrei R . eingerich tet w urde. 
P fa rreg iste r seit 1714. — Vergl. A SA  V III . —  US. — 
L L .  — Schaffh. Festschriften  1901. — Festgabe f. P aul 
Schweizer 1922. — F. Ziegler : Gesch. der Stadt S tein  
a. Rh. — N üscheler : Gotteshäuser. —  J S G  1884. —  
M. K irchhofer : Die reform. Kirche in  Ramsen. —
C. A. B ächtold : P farrpfründen. — Th. Pestalozzi- 
K u tte r  : Kulturgesch. des K ts. Schaffh . [ S t i e f e l . ]  

R A M S E R N  ( O B E R -  u n d  U N T E R - )  (K t. Solo
thu rn , A m tei B ucheggberg. S. G LS). Ramseron 1276. 
Zwei Dörfer und po lit. Gem einden. O ber-R . gehört 
kirchlich zur P farrei Messen, U n ter-R . zur P farrei 
A etigen. Im  H ohlenacker bei U n te r-R . w urden röm ische 
U eberraste gefunden. Politisch  te ilten  beide D örfer in 
jed e r H insicht die Schicksale der H errschaft Buchegg.
—  Siehe A rtikel B u c h e g g b e r g . —  M H V S o l.  II  und 
V III .  [H. Tr.]

R A M S E Y E R  und R A M S E I E R .  V erbreitetes Ge
schlecht des K ts. Bern, das seinen N am en vom  W eiler 
R am sey  in der Gem. L ützelflüh  h a t und in zahlreichen 
Gem. der A m tsbez. B urgdorf, K onolfingen, Signau und 
T rachselw ald v e rb ü rg e rt ist. —  J o h a n n  U l r i c h , 1851- 
1926, L ehrer in Wiggiswil, Novellist fü r die P o pu lari
sierung der V ogelkunde. Seine Schriften  Unsere gefie
derten Freunde  (3 Bde., 1912) u . Vom Leben, Lieben u. 
Leiden unserer Tierwelt (1917) haben  in der Volksschule 
weite V erbreitung  gefunden. —  S Z G L .  — S L  1926.
—  I Karl B a u t .  ] —  NlKLAUS, * 1869 in Heim isw il, 
R eg ie ru n g ss ta tth a lte r von B urgdorf, verd ien t um  
Feuerw ehr, S trassenbau  usw ., f  1919. —  Berner Woche 
1919, 24. —  [Th. I mH o f .] —  F r i t z , von Schlosswil, 
B ürger von N euenburg , 7. x . 1840-6 . v m . 1914, Mis
sionar an  der G oldkuste 1864, befand sich 1869-1874 in

Schlossruine v. Alt Ramschwag im Anfang d. 20. Jah rh .  Nach einer Photographie .
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der G efangenschaft der A schantineger, leitete  h ierauf 
siebzehn Ja h re  lang die S ta tion  A bétifi, h ie lt sich dann 
in R um assi au f und k eh rte  1908 nach  N euenburg  zu
rück  ; veröffentlichte  : Quatre ans chez les Achantis.
—  M essager boit. Neuchâtel 1916. [L .  M.] 

R A M S P E C K .  Aus G üntenhausen  stam m endes Ge
schlecht, das sich 1559 m it —  1. G e o r g , f  1605, dem 
R e itsa ttie r, in Basel e inbürgerte . Das R eitsa ttlergew erbe 
w urde in  einer Linie der Fam ilie bis ins 18. J a h r h . ausge
üb t. W appen: in  R o t eine um  einen gelben P fah l aus 
grünem  D reiberge sich em porw indende grüne Rebe m it 
b lauen T rauben , au f dem  Pfahle ein gelber Vogel m it 
ausgebre ite tem  Schwingen. —  2. S e b a s t i a n , 1583-1634, 
Sohn von N r. 1, H au p tm an n  in französischen D iensten, 
d ann  S tadl h a u p tm a n n  in K leinbasel und A m tm ann des 
S tiftes St. Blasien (Schwarzw ald) im  B lasihof in K lein
basel. — 3. S e b a s t i a n , * 1615, Sohn von N r. 2, Prof. 
der Philosophie zu H eidelberg 1654-1668. — 4. P h i l i p p ,
1619-1661, Sohn von N r. 2, R ittm e iste r, L andvog t au f 
H om burg. —  5. J a k o b  Ch r i s t o p h , 1722-1797, Dr. m ed., 
M athem atiker und B otaniker, s tu d ierte  u. a. in G ö ttin 
gen bei A lbrech t von H aller. P rof. der E loquenz an  der 
U n iv ersitä t Basel 1748, u n te rn ah m  1753 eine botanische 
Reise in die B ündner und  G larner Alpen, bereiste  zu 
bo tanischen und  anatom ischen  S tud ien  die N iederlande, 
E ngland  u n d  F rankreich  ; R ek to r der U n iv ersitä t 1761, 
G ym nasiarch  1766, f  als le tz te r seines Geschlechtes.
— Vergl. L L . —  Athenae Rauricae. — W B . —  Verhandl. 
der N a tur f. Ges. Basel 29 (1918). [C. R.i.J

R A M S P E R G E R .  Altes, nach dem  Hofe R am sberg  
bei T u rb en ta l benan n tes ostschweiz. G eschlecht, das 
seit dem  17. Ja h rh . bes. im T hurgau  b eg ü te rt ist. U l 
r i c h  R am sperg  1328; ein R am sperger 1393. —  H a n s  
R am sperger, des R a ts  in St. Gallen, B ürgerm eister 1531, 
m ehrfach  T agsatzungsgesandter. — [Th.  Gr/..] —  S e b a 
s t i a n , von S t. Gallen. P fa rrer in Gossau (Zeh.) 1524- 
1531, t  zu K appel 1531, ebenso W o l f g a n g , K onven tual 
zu R ü ti, e rster ref. P fa rrer zu Pfäffikon. — E . Egli : 
A ktensam m lung. — Derselbe : Schlacht bei K appel, p. 
69. —  H . Bullinger : Re formations gesch. III, 155. — J. 
Siri ekler : A ctensam m lung .— Tur. I I , p . 182. — Q SRG
III. ' [ D .  F . ]

Thurgauer L in ie. Seit dem  17. Ja h rh . bes. in G un ters
hausen, E tten h au sen  und  M aischhausen e ingebürgerte

u. beg ü te rte  Fam ilie. An
dertha lb  Ja h rh u n d e rte  
lang w ar das A m t des K lo
ste ram m anns von T änikon 
in der Fam ilie erblich (Na- 
te r  : Tänikon). W appen: in 
Gold au f grünem  Dreiberg 
ein schw arzer Steinbock 
(nach R ielstab). — 1. A u 
g u s t i n , 1785-1842, Gross
ra t  1815-1842, K re isam t
m ann  u. P räs. des K reis
gerichts 1815-1830, Ober
rich ter 1835-1842. — 2. 
F l o r i a n , B ruder von Nr. 
1, K an to n sra t, B ez.-R ich
te r , Klos ter Verwalter v. 
T änikon. —  3. A u fju s t in , 
Sohn Aron N r. 1, * 1816 in 
G untershausen , f  1880 in 

Augustin Ramsperger. L uzern , B ürger von Frau-
Nach einer Photographie.  enfeld 1858, hervorragen

der Ju r is t  u . S taatsm an n , 
F ü h re r der T hurgauer K atho liken , Publizist, 1843 F ü r
sprech, 1847 O berrichter, 1853-1869 P räs. dieser B ehör
de, des Schw urgerichts u. der K rim inalkam m er, 1837- 
1869 G rossrat, 1853 erstm als P räsid en t, sp ä ter gew öhn
lich abw echselnd m it E d. H äberlin  P räsid en t oder Vize- 
p räs., t r a t  m it Feuer fü r die In teressen  der K atho liken  
in K an to n  und  B und ein, bes. gegen die A ufhebung der 
K löster im  A argau u. T hurgau  ; N a tio n a lra t 1863-1869, 
A k tu a r u. Mitglied des th u rg . K irchenrats 1842-1869, 
Mitglied des E rziehungsrats u . vieler anderer B ehörden ; 
V erfassungsrat 1868 ; G ründer u. H erausgeber d. Thurg. 
Wochenzeitg. 1846, M itarbeiter b ed eu ten d er Zeitungen 
des In- und  A uslandes, siedelte 1869 nach  Luzern über,

w urde 1871 M itbegründer der Z tg. Vaterland , luz. 
E rzieh u n g sra t 1871-1874. Verfasser von zahlreichen 
Beschwerden und  Schriften  zu den zeitgenössischen 
konfessionellen K äm pfen , u. a. Das Niederlassungswesen 
in  der Schweiz... (1861) ; Die gegenwärtige Lage der 
Katholiken in  der Schweiz (P iusannalen  1874) ; Die höh. 
Lehranstalten der katholischen Schweiz (ebendort 1875) ; 
Die Prinz-N apoleonaffäre  (in B au m gartners Gesch. der 
Schweiz 1830-1850). — K uhn  : Thurg. sacra. — H äber- 
tin-Schaltegger : Der Kt. Thurgau 1849-1869. — Vater
land 1880, Nr. 274 ff. — Thurg. W ochenzeitung  1880, 
N r. 137, 147. — Ostschweiz, 30. x t. 1880. — 4. E d w i n ,  
Sohn von Nr. 3, 1844-1928, in  Frauenfeld , Ju r is t ,  k a tho l. 
P o litiker u n d  Publizist, F ü rsp rech  1865, lang jähriger 
R edak to r der Thurg. Wochenzeitung, O berrich ter 1897- 
1913, von 1904 an P rä s. des O bergerichts, des Schw ur
gerich ts und der K rim inalkam m er, V erfasser der P re is
schrift : Z ur Wahlreform  (1881) ; Grundriss der N atio 
nalökonomie (deutsch  nach Leroy-B eaulieu) ; Die 
Schweiz, Land, Volk... (M ünchen-G ladbach 1918). — 
Vaterland 1928, Nr. 118. — Thurg. Volkszeitung  1928. 
N r. 117. [Th. Grz.]

R A M S T E I N  (K t. B aselland, Dez. W aldenburg
S. G LS). Burg nörd l. von B retzw il. Ramesten  1166-1179 ; 
Ramestein  1185 ; Ram stein  1223. Sie s tan d  au f G rund 
und Boden des Bischofs von Basel, w ar von A nfang an 
Lehen des H ochstiftes Basel und  w urde 1303 (s. un ten) 
von den B aslern zerstö rt. W ieder au fgebau t, w urde die 
Veste 1356 durch  das E rdbeben  s ta rk  beschäd ig t. 1377 
erfolgte eine Zw eiteilung des B urgbesitzes, indem  die 
« u n te r  Burg » den E delknech ten  u n d  das a lte  Schloss 
oder der obere Teil den E delherren  von R . zustand . E rst 
am  12. x . 1471 kam  die ganze B urg in die H ände der 
Edelknechte von R . W ährend  des Schw abenkrieges 
bese tz ten  die So lo thurner die B urg, übergaben  sie aber 
nach dem  Friedensschluss w ieder den R am ste inern . Am
12. v . 1518 w urde sie m it der hohen und  niedern Ge
rich tsb ark e it um  3000 fl. an  Basel v e rk au ft, das sofort 
einen Vogt einsetzte und die nötigen B auarbe iten  an 
dem  sehr baufälligen und verw ahrlosten  Schloss v o r
nahm , wobei im m er noch zwischen dem  « niedern  
H ause », dem  früheren  Teil der E delknech te, und dem  
obern Teil oder R itte rh au se , dem  vorm aligen Sitz der 
E delherren , scharf un tersch ieden  w urde. 1644 zerstö rte  
eine F eu ersb runst das R itte rh au s , w orauf die Vogtei 
aufgehoben und  zuerst dem  Schultheissen und K o rn 
m eister von L iesta l (1668), dann dem  Vogt zu W alden
burg  (1673) u n te rs te llt  w urde. N ach dem  B rande w ar 
das R itte rh au s  n u r  n o td ü rftig  w iederhergeste llt worden 
und schon 1685 zur H aup tsache  abgetragen . Am 20. x. 
1685 lieh Basel das Schlossgut R . dem  S ta tth a lte r  zu 
Bretzwil au f 3 Ja h re , h ie rau f einem  ändern  Bewohner 
von B retzw il au f 6 Ja h re  und  1710 erh ie lt es der O berst
zunftm eiste r Jo b . Jak o b  M erian von Basel zu Lehen. 
S pä ter wechselte der L ehen träger in rascher Folge, 
bis 1737 der C hevalier L ukas Schaub für seine V erdienste 
im L achsfangstre it das Lehen ohne E n tg e lt au f Lebens
zeit erh ielt. N ach dessen Tod kam  es u n te r  den gleichen 
Bedingungen in  die H ände des M eisters L ukas Fäsch 
als B elohnung fü r seine Beschreibung der Gräntzen. 
W ährend des B urgensturm es 1798 blieb die B urg R. 
unbehellig t, und lau t dem  Beschluss des gesetzgebenden 
R ates der he lve t. R epublik  sollte sie als zu veräussern- 
des N a tio n a lg u t v e rk au ft w erden. Es kam  ab er zu kei
nem  K aufabschluss, sodass in der Folge die Burg dem 
gänzlichen Zerfalle überlassen  w urde. — Vergi .W. Merz : 
Burgen des S isgaus  I I I .  [O. G.]

R A M S T E I N  ( E D L E  V O N ) .  U rspr. ein Dierist- 
m annengeschlecht der Herzoge von Zäh ringen, nach  de
ren A ussterben der G rafen von K iburg . N ach seinem 
E igengut und  u rsp r. Sitz zu Brislach bei Laufen (Birstal) 
n a n n te  es sich zuerst von Brislach. Noch im  12. Ja h rh . 
e rb au te  das G eschlecht au f bischöflich-basl. Boden 
oberhalb Bretzwil (Baselland) die Feste  R am stein , tru g  
sie vom  H o chstift Basel zu Lehen und n a n n te  sich 
d arnach  von Ram stein. Von 1238/1239 an erscheinen 
die R am ste iner als Freie. Die eine Linie erh ie lt sich in 
ihrem  freien S tand  (F reiherren  von R.) bis zu ihrem  
A ussterben 1459 ; die andere Linie sank  durch  Misshei
ra t  w ieder in den S tan d  der U nfreiheit und  t r a t  in die
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M inisteria litä t der Bischöfe von Basel (E delknech te  von 
R .). U rspr. W appen  : in  Schwarz zwei 
weisse gekreuzte  L ilienstäbe (F re iher
ren von R.) ; in Gold zwei ro te 
gekreuzte  L ilienstäbe (E delknechte  
von R .). Die E delknech te  t ra te n  in 
nähere  Beziehungen zu Basel, sassen 
im  R a te  der S ta d t und  bekleideten  
m ehrfach  das B ü rgerm eisteram t. Im  
S tre ite  zwischen den s täd tischen  Adels
parte ion  der P s ittisch e r und S terner 
hielten die E delknech te  von R . zu 

le tz te ren . Zur Zeit K aiser A lbrechts I. h ielten  die 
R am ste iner zu diesem  gegen den Bischof, was zur

Z erstö rung  der B urg R . durch  die Basler 1303 füh rte . 
Dies gab den Anlass zur E rb au u n g  der Feste Gilgenberg 
(s. d.) durch  die freiherrliche Linie. Die E delknech te  
sassen au f dem  w ieder au fgebau ten  R am ste in . Der 
E delknech t C h r i s t o p h  von R . ve rk au fte  dann  1518 
R am ste in  m it dem  Dorfe Bretzw il an Basel. Die R am 
ste in e r f  in der freiherrlichen Linie 1459, in der B a sta rd 
linie 1532, in der Linie der im  16. Ja h rh . in österreichi
sche D ienste im  Eisass g e tre tenen  E delknech te  (Herren 
von W aldighofen  im  Illta le) 1697. — Freiherrliche L in ie  :
—  1. T h ü r i n g , D om herr zu S trassburg  1318, A rchidia- 
kon zu S trassburg  1338, D om propst zu Basel 1343. —
2. l in e r ,  Neffe von Nr. 1, D om herr zu Basel 1376, 
P ro p s t zu S t. U rsanne 1381, Bischof von Basel 1382, 
gegen den von der avignonesischen R ich tung  gew ählten 
W erner Schaler. U eber den le tz ten  siehe W . Merz : 
Schloss Zw ingen  u. A rt. G i l g e n b e r g .  — Linie der Edel
knechte : — 3. R ea l A l b r e c h t ,  1594-1651, D om herr zu 
W orm s 1619, D om herr zu Basel 1629, Bischof von Basel 
1646-1651. — Vergl. W . Merz : Die Burgen des Sisgaus 
[ I T . —  Oberrheinische S ta m m ta fe ln .—  W B. [C. Ro.|

D ienstleu te  der Grafen von K iburg, deren B urg bei 
Erisw il gestanden  haben  soll. W a l t e r , R itte r  1240-48. 
Sein Sohn H a r t m a n n ,  R itte r , R a t der G räfin E lisabeth  
von K iburg  1263. — H eyck : Herzoge von Zähringen.
— F R B .  —  LL u n te r  H ohenram ste in . [H.  T.]

R A M S T E I N ,  v o n .  Die St. Galler K losterkonven-
tualen  des G eschlechtes v . R . stam m en alle von der 
Burg R . im  S ch iltach tale  (Schw arzw ald), aber schon 
die spä tere  K lostergeschichtsschreibung h a t sie fälsch
lich dem  B asler G eschlecht v. R . zugeteilt. —  1. 
A l b r e c h t ,  Grossneffe A b t B erchto lds von F alkenste in , 
P ro p s t und  P fö rtn e r in St. Gallen 1246-1260, A b t von 
R eichenau 1260-1294. — 2. R umo , K äm m erer in St. 
Gallen 1257, K ustos 1263, D ekan 1272, wird nach  dem 
Tode des G egenabtes H einrich von W arten b erg  26. IV. 
1274 von dessen A nhängern  gegen U lrich von G üttin -
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gen gew ählt, nach  U lrichs Tode 14. n . 1277 allgem ein 
als A b t a n e rk a n n t ; V erschw ender des K lostergu tes, 
resig. 4. XII. 1281 zugunsten  W ilhelm s von M ontfort ; 
t  zwischen 1297 u. 1303 .—  3. H ein r ich  (H .), * ca. 
1230, erw. als Mönch in S t. Gallen 1275, P fö rtn e r 1278, 
A nkläger gegen A b t W ilhelm  von M ontfort bei König 
R udolf von H absburg  1287, zum  A b t e rw äh lt 1301, 
gew ann über den G egenabt Ulrich von T rauchburg  
die O berhand , d rü ck te , um  die Schulden zu tilgen , die 
G otteshausleu te  schw er m it S teuern , erlang te  die 
A ufhebung Schw arzenbachs und W iederherstellung 
Wils, verm och te  aber w eder von K önig A lbrech t noch 
von H einrich V I1. die R eichsvogtei zurückzuerha lten , 
wobei die S ta d t St. Gallen sich gegen ihn  gew andt 

h a tte . N ach dem  S ta d tb ra n d  von 
1314 b em ühte  H . sich eifrig um  
den W iederaufbau  der K loster
kirche. f  22. v u . 1318. — 4. D i e t -  
h e l m ,  B ruder von N r. 3, recto r 
ecc lesiaein  U lm , Pfleger des S tif
tes S t. Gallen 1303. —  USt G I I I .  
—  M V  G X V III . — K ultur der 
Reichenau  I, 162. —  I. von A rx 
1, I I .  —  T. Schiess : Gesch. der 
Stadt S t. Gallen, p. 4 2 f .—  L. Ca
ve tti : Landeshoheit, p. 69. [J. M.] 

R A M U Z ,  R A M U .  Fam ilien
nam e der K te . F re ibu rg , Genf, 
N euenburg  und W aad t.

A. K a n to n  F r e ib u r g .  RAMUS, 
RAMU. I. A lte Fam ilie von St. 
A ubin, wo sie seit 1437 erw ähnt 
w ird. — I I .  Fam ilien dieses N a
m ens kom m en 1277 in F arv ag n y  
und 1358 in F re ibu rg  vor. Aus 
Cudrefm  stam m ende R am us  Hes
sen sich im  15. Ja h rh . in M urten, 
im 16. Ja h rh . in E stav ay er n ie
der. Ih r  W appen  : in Gold ein ro 
tes L eiterchen , b ese ite t von zwei 
blauen S ternen , üb erh ö h t von ei
nem  blauen  K reuzchen und einem 
ebensolchen Engelskopf. —  Zur 

Fam ilie der S ta d t F re ibu rg  (W 'appen : in R o t ein 
gelber steigender H und , ü b erh ö h t von einem  Ger
berm esser und  einem  gold. K reuz) gehören : —  1. 
P i e r r e ,  V enner des B urgviertels 1472- 1474, des K lei
nen R a ts  1474, Seckeim eister 1477-1480, 1482-1485, 
1488-1491, 1497-1500, R ek to r des Spitals 1486-1488, 
1491-1494, S ta tth a lte r  des Schultheissen 1503, t  1507; 
K riegsrat der nach  M urten en tsan d ten  freib. T ru p 
pen 1476. — 2. L o y s ,  Sohn von Nr. 1, L andvogt 
von M ontagny 1499-1502, V enner der N eu stad t 1503- 
1506, des K leinen R a ts  1508, f  1519. —  3 .  M a r 
t i n ,  Sohn von Nr. 1, H eim licher 1505, K ornm eister 
1517, des K leinen R a ts  1523, t  1524. —  G um y : Re- 
geste de Hauterive. — A. B üchi : Freiburgs Bruch m it 
CEsterreich. —  R. de Ilenseler : F am illes staviacoises. —
F. E . W elti : Das Stadtrecht von M urten. —  G rangier : 
A nnales d ’Estavayer. — A. W eitzel : Répertoire (in 
A S H F  X ). — P. de Zurich : Catalogue (in A F  1918).
—  S taa tsa rch . F re ibu rg . [J. N.]

B. K a n to n  G enf. RAMU, RAMUS. Drei verschiedene 
Genfer Fam ilien . I.  Fam ilie  von D ard ag n y  ; aus ih r 
stam m en im 19. J a h rh . Maires und  G rossräte. M ehrm als 
seit 1523 Hessen sich R . in Genf n ieder und  erw arben 
das dortige B ürgerrech t. —  A rchiv  Genf.

II. Fam ilie  von Cudrefm . —  F rançois R o d o lph e , 
* gegen 1730, f  1786, H a b ita n t 1755, D ekorationsm aler.
—  S K L .

III .  Fam ilie  von C hâtelus (Isère), B ürger 1730 und 
1791. — 1. J e a n ,  1796-1852, des R epräsen tie renden  
R a ts  1833-1846, dann  G rossrat. — 2. A le x a n d r e ,  1832- 
1914, Sohn von N r. 1, m ehrm als G rossrat zwischen 1862 
und 1895, N a tio n a lra t 1893. — Verg. Califfo : Not. gén. 
VII .  [C. R.]

C. K a n to n  N e u e n b u rg . Fam ilie von S t. A ubin (F re i
burg), B ürger von N euenburg  seit dem  A nfang des
15. Ja h rh . —  C h a r le s  A u g u s te ,  1807-1870, veröffen t
lichte 1859 u n te r  dem  T ite l Poésies gesam m elte Ge-

April 1929

S c h l o s s  R a m s t e i n  u m  1 7 5 4 .  N a c h  e i n e m  K u p f e r s t i c h  d e r  Topographia 
v o n  D .  H e r r l i b e r g e r .
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dich te  in verschiedenen B ändchen und  ein Lustspiel 
L ’am our vengé. —  Poètes neuchâtelois. —  V. Rossel : 
H ist. litt. [ L .  M. ]

D. K a n to n  W a a d t .  Fam ilien  in Apples 1285, A dens 
1377, B ellerive 1430, M oudon 1454, P ayerne  1499 u. 
Sullens 1494. —  C h a r le s  F e rd in an d , von Apples, 
* 24. ix . 1878 in L ausanne, R o m an d ich te r und  Schrift
steller m it philosophischen Tendenzen, V erfasser von 
A im é  Pache, peintre vaudoìs (1905) ; A lin e  (1905) ; 
Les circonstances de la vie (1907) ; La vie de Samuel 
Belet (1913) ; Raison d ’être (1914) ; La guerre dans le 
H aut P ays  (1915) ; Le village dans la montagne (1916) ; 
Le règne de V Esprit m alin  (1917) ; Les signes parm i nous 
(1919) ; Chants de Notre Rhône (G edichte) (1920) ; 
Salutation paysanne  (1921) ; La séparation des races 
(1923) ; La Beauté sur la terre (1927). M ehrere dieser 
W erke sind ins D eutsche, Tschechische und  Englische 
ü b erse tz t w orden. —  Vergl. P our et contre C .-F. Ram uz  
(in Cahiers de la Quinzaine  1926). —  E m . B uenzod :
C.-F. R am uz. |M. R.J 

R A N C A T E  (K t. Tessin, Bez. M endrisio. S. GLS).
Politische und  K irchgem . Ranchate 1140. E in altes 
Schloss w ird noch im  16. Ja h rh . in C antone erw ähnt. 
U rspr. gehörte R . zur G rafschaft Seprio u n d  w urde v iel
leich t 1140 davon g e tren n t. In der 1. H älfte  des
15. Ja h rh . h a tte  die Gem. dem H erzog von M ailand neun 
Soldaten  zu stellen . 1798 gehörte sie zur R epublik  R iva 
S. V itale , k irchlich  bis 1526 auch  zur P farre i dieses N a
m ens, um  von da an eine selbständige K irchgem . zu 
bilden . Die gegenw ärtige P fa rrk irch e  w urde 1689 gebau t 
u. 1818 gew eiht und erhie lt 1731 die als E h ren tite l gel
tende  B ezeichnung einer P ro p stk irch e. Bevölkerung : 
1591, 40 H aush a ltu n g en  ; 1920, 721 E inw . P fa rreg iste r 
seit 1688. — BStor. 1879, 18 9 0 .—  K . Meyer : Die Capi
ta m i von Locarno. —  Guida di M endrisio. —  S. M onti : 
A tti .  — A. Barollìo : M emorie storiche. —  Giornale d. 
Popolo 1928, N r. 172. — E. A. S tückelberg  : Cicerone 
im  Tessin. [C. T.]

R A N C E S  (K t. W aad t, Bez. O rbe. S. G LS). Gem. und 
D orf ; Rancias ca. 973. E rra tisch e r Block ; T um uli aus 
der E isenzeit ; Spuren  röm ischer und  burgundischer 
Besiedelung. Im  M itte la lter gehörte  R . zu Les Glees. 
Die Gallerà besassen die M etralie und  v e rk au ften  sie 
1539 den B ernern . Die a lte  St. Sulpice gew eihte K irche 
w ar von 1228 an  eine P fa rrk irche  ; sie w urde im  15. 
Ja h rh . n eu gebau t und  1896 re s tau rie rt. —  D H V .  —
D. Viollier : Carte archéologique. [M. R.]

R A N D A  (K t. W allis, Bez. Visp. S. G LS). Gem. und
Pfarre i. D er N am e (m it B etonung au f der le tz ten  Silbe) 
is t seit 1300 b e k an n t. B esuch ter F rem d en o rt. 1863 
en td eck ten  die zwei F ü h re r H . B ran tschen  und P . J . 
S u m m erm atter, beide aus R:, den H ochbergpass, der 
R . m it Saas ve rb in d e t. G egenüber dem  W eisshorn und 
seinem  hangenden  G letscher gelegen, w ar R . w ieder
ho lt das Opfer schrecklicher G letscherstürze, so 1637 ; 
am  27. x n .  1720 (die H älfte  des Dorfes, 12 Personen 
und  viel Vieh), 22. IV. 1737 (140 G ebäude zertrü m m ert). 
Im  Som m er 1819 v e rn ich te ten  E ism assen und  Fels
blöcke die zur Talsohle h in  gelegenen Ställe ; der L u ft
druck  riss 118 G ebäude n ieder und tö te te  2 Personen. 
— K irchlich  zu S t. N iklaus gehörig, h a tte  R . bereits 
1716 seine K irche, bekam  durch  freie S tiftungen  der 
E inheim ischen 1730 P fru n d g ü te r und durch  bischöfl. 
S tiftungsu rkunde  vom  15. v. 1730 seine K aplanei oder 
R ek to ra tsp frü n d e . E rstes Tauf- und  S terbebuch  von 
1731 (als P farrei). Die K irche w urde 1927 vergrössert 
und u m g eb au t. Bevölkerung  : 1798, 140 E inw . ; 1850, 
161 ; 1920, 339. —  A rchiv von R . —  F u rre r  : Sta ti
stik. [L. Mr.]

R A N D E G G , v on . Von der gleichnam igen B urg in 
der badischen N achbarschaft stam m endes, vom  13. 
Ja h rh . an  vorübergehend  in  der S ta d t Schaffhausen 
eingebürgertes A delsgeschlecht, welches im  14. Ja h rh . 
die niedere V ogtei zu G ächlingen, T rasad ingen , Schleit- 
h e im -R andenburg  und  von 1467 an  zu R am sen inne
h a tte  und  1330-1406 von (E sterreich m it der (frühem  
Reichs-) Vogtei ü b er Schaffhausen be leh n t w ar. W ap
pen : in Silber ro te r  Löwenkopf. —  1. J o h a n n ,  Chor
h err zu K onstanz, t  1386 als einer der vo rnehm sten  
Schaffhauser bei Sem pach. —  2. H e i n r i c h ,  R itte r ,

B ruder von Nr. 1, Spitalpfleger und  Vogt zu Schaff
hausen  1348 (1377) - 88, G esandter 
A lbrechts von (E sterreich  an  P a p s t 
K lem ens 1380, M itglied des S t. Ge
orgenschildes 1382, f  bei Näfels 1388. 
—  3. H e i n r i c h ,  Sohn von N r. 2, Vogt 
in Schaffhausen 1390-1406, t r a t  die 
Vogtei an  E ck von R eischach ab ; 
H au p tm an n  des A delsbundes gegen 
die A ppenzeller 1407. —  4. B u r k h a r t ,  
D om herr 1448, Bischof von K onstanz 
1462-1466. —  5. B u r k h a r t  beschw or 

im  Schw abenkrieg die Z erstörung seiner B urg R. durch  
die Schweizer herau f (Febr. 1499). Im  30j. Krieg w ar 
R. der E idgenossen offenes H aus, doch m isslang die 
E rw erbung des Dorfes den Schaffhausern  (1638). — 
US. — L L . —  J .  J .  R iieger : Chronik. —  Im  T hurn- 
H arder : Chronik. —  Festschriften Schaffhausen  1901.
— OB G. —  1378 tau ch t auch  in  Schaffhausen das b ü r
gerliche Geschlecht R andegger auf. —  US. [Stief- l.]

R A N D E G G E R .  I. f  Geschlecht der S ta d t Zürich, 
bezeugt seit 1357. —  Z S tB .  —  [ D .  F . ]  — ■ I I .  A ltes Ge
schlecht der Gem. Ossingen (Zürich), das schon 1450 
do rt angesessen ist und  seinen N am en vom  Dorfe 
R andegg h a t. V ielleicht s ta m m t es von einem  H a n s  
von R andegg in R udolfingen 1331 ab . —  Rheinauer 
Urbar. —  [J .  F r i c k . ]  —  J o h a n n ,  K artograph , * 20. IX. 
1830, t r a t  1863 in die F irm a  W urster, R andegger u . 
Cie ein ; alleiniger In h ab er der F irm a  1874-1890 ; B ürger 
von W in te rth u r 1868 ; f  18. II. 1900. —  N Z Z  1900, N r. 
52, 54. — V S N G  L X X X II I .  — H . B a rth  : J . R . (in 
N bl. Stadtbibi. W interthur  1903-1904). [ D .  F . ]

R A N D E N  (K t. Schaffhausen. S. G LS). W aldge
birgsgegend ; Randa  1100 ; R ando  1150. Im  frü h em  
M itte la lter verm utlich  herrenloses, dem  königl. F iskus 
zugesprochenes G ut zwischen A lbgau, H egau und 
K le ttg au . D urch königliches Priv ileg  erhie lt 1067 G raf 
E b e rh a rt von N ellenburg den W ildbann  über seinen 
im  Gebiete des R . gelegenen G rundbesitz . Aus der 
Schenkung dieses R echts du rch  B u rk h a rt von Nellen
burg an das K loster A llerheiligen (1092) w urde in der 
Folgezeit der im  15. Ja h rh . au ftau ch en d e  Begriff 
M andat ( Im m unitas, M ontaut, M untat ) am  R . e n t
w ickelt als B ezeichnung fü r den von der G augrafen
gew alt befre iten  B ezirk au f dem  R ., in welchem  das 
K loster A llerheiligen ausser dem  W ildbann  die hohe 
G erich tsbarkeit und andere  R echte  bean sp ru ch te . Aus 
dem  Versuch der A lbgaugrafen , H ans von Lupfen und 
Söhne, au f G rund eines 1422 erlang ten  kaiserlichen 
Lehenbriefes ihre M acht ü ber dieses G ebiet bis vor die 
Tore Schaffhausens auszudehnen , en tsp rang  1450 der 
S tre it um  die L andeshoheit au f dem  R . zwischen L u p 
fen und  A llerheiligen, welcher du rch  Schiedsspruch 
darin  sein E nde fand, dass die A ngreifer au f das G a tte r
und W esterholz bei Schleitheim  zurückgew iesen w ur
den. E in  anderer Prozess schm älerte  die M undat im  
W utachgeb iet. Da der A b t von A llerheiligen die seit 
1442 au f dem  R . jagdb erech tig te  S ta d t du rch  A b tre 
tu n g  der H ochgerich tsbarke it und  der H älfte  der 
Jagd g erech tig k e it für den K am p f m it Lupfen ge
w onnen und  Schaffhausen allm ählig  auch die niedere 
Vogtei in verschiedenen D örfern des R .-G ebietes 
erw arb, ü b te  Schaffhausen seither und  erst rech t seit 
der A ufhebung des K losters dessen Im m u n itä ts rech te , 
d. h . die L andeshoheit über den heu tigen  R anden  m it 
den R anddörfern  Siblingen, den nördlich  der L an d 
strasse  gelegenen Teilen von L öhningen und  B eringen, 
ferner H em m ental. B argen und  w estlich M erishausen, 
Schleitheim  u n d  Beggingen, bis 1722 auch über die 
heu te  badischen D örfer Grim m eishofen und  Fuetzen  
und bis 1803 ü ber Epfenhofen (über le tz te re  drei 
w enigstens die hohe G erich tsbarkeit), sodass die M un
d a t am  R . das eigentliche S tam m gebiet des K ts 
Schaffhausen w urde. —  S. A rt. B a r g e n  ; B e g g i n g e n  ; 
B e r i n g e n ;  H e m m e n t a l  ; L c e h n i n g e n  ; M e r i s h a u s e n  ; 
S c i - i a f f h a u s e n  ; S c h l e i t h e i m  ; S i b l i n g e n .  — US.
—  L L . —  Im  T h u rn -H ard e r : Chronik. —  J .  J . R üeger : 
Chronik. —  Schaffh . Festschriften  1901. — G. H edin- 
ger : Landgrafschaften und Vogteien. — T h. Pestalozzi- 
K u tte r  : Kulturgesch. des K ts. Schaffh . — E. B ührer :
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Gächlingen. — A. P le tscher : Altes und Neues vom  
Randen. —  S. P le tscher : Randenschau. [ S t i e f e l . ]  

R A N D E N B U R G  (K t. Schaffhausen. S. GLS). 
V erm utlich  in  der 2. H älfte  des 12. Ja h rh . e rbau te, 
seit dem  15. Ja h rh . zerfallene, je tz t  fa s t ganz v e r
schw undene B urg  ob Beggingen (Randinburc  1253), m it 
welcher M eieram t und  Vogtei ü b er Schleitheim  ver
bunden  w aren. Die B urgstelle  w echselte ihre Besitzer 
m it Schleitheim  (s. d.). [ S t i e f e l . ]

R A N D E N  B U R G .  Die nach  der B urg R an denburg  
ben an n te  reichenauische D ienstadelsfam ilie  zog schon 
im 13. Ja h rh . nach  Schaffhausen, wo sie im  D ienste des 
A btes von A llerheiligen an  die Spitze der B ürgerschaft 
aufstieg  und  sich du rch  R eich tum  und  w ohltätige 
Schenkungen vor dem  übrigen  S tad tad e l auszeichnete. 
Ih r  N am e verschw and im  15. Ja h rh .,  doch fü h r t  ein
G. v. R andenborgh  in W estfalen  seine A bstam m ung  auf 
sie zurück. — Th. P es ta lo zz i-K u tte r : Kulturgeschichte
I. —  W appen : in Silber zwei ro te  Schrägbalken. —  1. 
E g b r e c h t ,  1253, R itte r , e rh ie lt um  1290 vom  A bte 
von A llerheiligen die Schultheissenw ürde, welche in 
seiner Fam ilie  etw a ein Ja h rh . verblieb , und  w urde 
d adurch  S tam m v a te r der Schultheissen von R ., die sich 
auch n u r  Schultheissen n an n ten . Dieser Zweig h a tte  
auch lange die Fronw age und  das O berpflegeram t des 
Spitals inne. Ih r  H au p tb esitz  k o n zen trie rte  sich um 
das 1291 erw orbene Schlösschen W ö rth  m it N eu h au 
sen. — 2. A n n a ,  A ebtissin  zu Feldbach  1300-1314. —
3. D i e t h e l m ,  R itte r , fiel im  österreichischen R itte r 
heer bei Sem pach 1386. —  4. G o t t f r i e d  (Götz), 
österreichischer Vogt in Schaffhausen, von König 
Sigism und endgültig  e n tse tz t 1415, v e rarm te  und  f  ca. 
1430. —  5. A n n a ,  A ebtissin  von F eldbach  1461-1481. 
— 6. E g b r e c h t  der R ote, 1278-1296, R itte r ,  K irch- 
herr zu B eringen, S tam m v a te r der Rot von R . oder nu r 
Rot, die sich z. T. von Grafenhausen schrieben und 
besonders im  R andengeb ie t (G rafenhausen, M erishau
sen, B argen, K irch en p a tro n a t B argen, Vogtei des 
K losters S t. Agnes über S te tten ) b eg ü te rt w aren . —
7. E gbrecht , Sohn von Nr. 6, V ogt zu G rafenhausen 
1330-1341. —  A ndere Glieder der Linie sassen in B argen, 
N eunkirch, Schaffhausen u n d  T hiengen. D er Zweig 
schein t 1500 ausgestorben oder im  K le ttg au  (R ot in 
Gächlingen) v e rb au e rt zu sein. — US. — J. J .  R üeger : 
Chronik. —  J .  Meyer : Unoth I. —  S. P le tscher : Die R . 
und ihre Geschichte. —  Derselbe : Randenführer und 
Randenschau. — M. W anner : Gründungszeit der R . — 
Festschriften Schaffhausen  1901. —  Die K ultur der 
Reichenau. [ S t i e f e l . ]

R A N D O G N E  (K t. W allis, Bez. Siders. S. GLS). 
D orf und  Gem. F rühere  N am ensform en : Randonie, 
Randogny. Das seit dem  12. Ja h rh . b ek an n te  D orf 
gehörte zur H errsch aft Siders und te ilte  deren Geschicke. 
Im  16. Ja h rh . b estan d  eine von Siders g e tren n te  B ürger
gem einde, die m it derjenigen von Siders gem einsam  
XVeid- und W ald rech te  besass. Im  19. Ja h rh . kam  es 
zur endgültigen Teilung. H eu te  b ild e t R . eine Gem. m it 
Blusch u n d  Loc. Das D orf w urde 1898 fast vo llständ ig  
durch eine F eu e rsb ru n st zerstö rt und  n achher aus Stein 
neu au fg eb au t. Seit der E röffnung der D rah tseilbahn  
M ontana-V erm ala (1911) h a t  es sich ziem lich en t
wickelt. R . gehört zur K irchgem . S t. M aurice de L aques, 
besitz t aber K apellen  im  Dorf, in Loc und  G rette!. — 
G rem aud. —  O rtsarch iv . [Ta.]

R A N F L Ü H .  Siehe R a h n f l ü i i .
R A N F T  (K t. Obw alden, Gem. Sächseln. S. GLS). 

Einsiedelei des sel. B ruders N ikolaus von Fitte in  einer 
von der M elchaa t ie f  eingefressenen Schlucht u n terh a lb  
seines F am iliengutes au f dem  Flüeli. Im  u rsp r. Z ustand  j  

erhaltene Zelle von 1467 m it an g eb au te r, am  27. iv. 
1469 e rb au ter, 1693 ern eu erte r K apelle. U n te rh alb  
befindet sich eine zweite grössere, 1504 gew eihte K a
pelle m it W andm alereien . Am jenseitigen  U fer, auf 
K ernser G ebiet, s te h t die Zelle des Genossen des Seligen, 
B ruder U lrichs, von 1484, m it in te ressan te r geschnitzte r 
Holzdecke. —  Vergl. R . D ü rre r : K unstdenkm äler von 
Unterwalden, p . 282. — Derselbe : Bruder K laus,
P. 1126. [R. DORRER.]

R A N G I E R S  ( L E S )  (K t. B ern, Bez. P ru n tru t .  Gem. 
Asuel. S. G LS). H äuserg ruppe  au f dem  Pass zwischen

P ru n tru t  und  D elsberg, K reu zu n g sp u n k t verschiedener 
S trassen  und  stra teg isch er P u n k t, der 1870-1871 und 
1914-1918 provisorisch befestig t w urde. W ährend  der 
M obilisation der Schweiz. Arm ee im W eltkriege sind do rt 
fast alle T ru p p en k ö rp er durcl gezogen. A uf A nregung 
der Société jurassienne de développement w urde au f 
der K reuzung  der S trassen  P ru n tru t-D e lsb erg  und 
P ru n tru t-F re ib e rg e  ein D enkm al zur E rinnerung  an  die 
G renzbesetzung, ein W erk des B ildhauers Ch. L ’É p la t- 
ten ier, von La Chaux de Fonds, e rrich te t. Diese « Schild
wache der R angiers » w urde am  31. v ili .  1924 eingeweiht. 
— P S  1924 .— M onum ent national des Rangiers, hgg. 
von der Soc. ju r . de develop. [G. A.]

R A N G U I S .  E nde des 15. Ja h rh . vorkom m ende L au- 
sanner N otarsfam ilie . Aus ih r s tam m ten  —  J e a n  (1492- 
1499), D om herr von L ausanne, und  —  J a c q u e s  (1445- 
1459), D om herr von Genf. —  Die Fam ilie k am  aus

Der R anf t  anfangs des 20. J ah rh .  Nach einer Photographie .

Savoyen. — M. R eym ond : Dignitaires. — A. de Foras : 
Arm orial. [M. R.]

R A N K .  I. Fam ilie des zürcherischen F u rtta le s  
im 16. und  17. Ja h rh .,  nam en tlich  in  Boppelsen ansässig. 
— I I .  A n d r e a s , von V ö rste tten  (Baden), 1786-1855, 
Lehrer bei Pestalozzi in  Y verdon, M itarbeiter von
H . K rüsi, L ehrer am  College zu Y verdon. Sein Sohn 
A n d r e a s  A n t o n , 16. ix . 1846-25. iv . 1896, Prof. f. 
Französisch am  k a n t. G ym nasium  in Zürich 1878-1896,
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b ü rg e rte  sich 1893 in  Z ürich ein. —  Program m  K antons
schule Zürich  1896, p . 48. — Festschrift Kantonsschule 
1908, p . 45, 48, 102. . [D. F.]

R A N Q U I E R E S ,  d e s .  f  Fam ilie  von M urten . —  
B r e d e m o n d , R ek to r der Schulen von M urten 1439, 
N o ta r 1445. — W elti : Stadtrecht von M urten . — 
Sclineuwly : Tableau alph. des notaires. [J. N.J

R A N Z .  1740 t  Geschlecht der S ta d t B ern. W appen : 
in B lau ein gelbes Dreieck, ü b erh ö h t von einem  weissen 
Schw an. —  K a s p a r , L andvog t n ach  W angen 1553. —  
A n d r e a s , L an d v o g t nach  Laupen 1586. — LL. —  Gr.
—  W appenbücher der B erner S tad tb ib lio th ek . [H. Tr.] 

R A O U X .  Fam ilie von Mens (Isère, F rankreich),
B ürger von L ausanne  seit 1875. —  1. ÉDOUARD, f  1862, 
Professor der Philosophie an der A kadem ie L ausanne 
1846-1862, V erfasser verseli. Schriften  philosophischen 
In h a lts  u .v .  A rbe iten  über die O rth o g rap h ie refo rm .—
2. L éo n , 1854-1910. Sohn von Nr. 1, Ingen ieur, er
r ich te te  in L ausanne das erste in  E u ro p a  bestehende 
elektrische K ra ftw erk . [ M.  R . ]

R A P E R S W I L E N  (K t. T hurgau , Bez. S teckborn . 
S. G L S ). Dorf, M unizipal- und  Filialk irchgem . m it 
B üren, F ischbach, H elsighausen und  M üllberg. Raphers- 
wiler  1348. Die Gem einde hiess vom  14. bis zum  17. 
.Jahrh. au f dem  E ichrain . Bis 1798 ü b ten  der A b t von 
R eichenau und  sein R echtsnachfolger, der Bischof von 
K onstanz, die niedere G erich tsbarkeit aus. Schon voi
der R eform ation  w ar in P . eine K apelle  en ts tan d en  ; sie 
w urde aber bei der G laubensänderung  p ro fan ie rt (1529) 
und blieb bis 1560 u n b e n ü tz t. Als die B auern  auch die 
K irchengü ter verk au ften , se tzte  es der A b t 1532 bei der 
T agsatzung  durch , dass sie der K irche zurückgegeben 
w urden. Von 1560 an  p redig te  der P fa rrer von W igol- 
tingen  alle 14 Tage in R ., 1661-1798 an  den dazwischen 
liegenden Sonntagen  der P fa rrer von L ippersw ilen. R. 
gehörte  zum  « obern K irchspiel W igoltingen » und  ist 
noch h eu te  Filiale dieser K irchgem . Grosse F eu ersb runst
23. m .  1723. Am 28. /29. vi. 1869 b ra n n te  der K irch 
tu rm  durch  B litzschlag ab. — P u p . Th. —  A. Niische- 
ler : Gotteshäuser. —  G. H . Sulzberger : Reform. K irch
gem. im  Thurgau  (Ms.). [Leisi.]

R A P I N .  Fam ilie  von P ayerne  (W aadt) seit 1309 und 
von Corcelles bei Payerne. — 1. D a n i e l , 1799-1882, 
B otan iker in  P ayerne ; V erfasser eines Guide du bota
niste. — 2. H e n r i , 1813-1890, P fa rre r der freien K irche 
in Corsier 1849-1859, A stronom . — 3. E u g è n e , 1843- 
1918 ; P fa rre r in Le Sen tier, C om brem ont, Moudon und 
L ’Isle, P r iv a td o zen t fü r K irchenm usik  an der U niver
s itä t L ausanne 1895-1906. —  5. O s c a r , 1848-1902, Arzt, 
Professor der G eburtshilfe  an  der U n iv ersitä t L au
sanne 1890-1902. — 5. O s c a r , * 9. x . 1870, A dvokat in 
L ausanne, G rossrat seit 1897, P räsid en t des Gem ein
d erats L ausanne 1919. —  6. A i m é e , * 1869, Schw ester 
von N r. 5, P o r trä t-  und  G enrem alerin . [ M.  R . ]

R A P I N A T ,  J e a n  J a c q u e s , * gegen 1750 in Colmar, 
wo er 1818 sta rb , A dvokat, w ar 1798 N achfolger von 
Lecarlier als K om m issär der französischen R egierung 
bei der helvetischen  Arm ee und m it dem  E inzug der 
K riegskon tribu tionen  b e au ftrag t, die er m it grosser 
H ärte  ein trieb  ; doch schein t er ein ehrlicher Mann 
gewesen zu sein. Im  Ju n i 1798 verlang te  er die D em is
sion der D irek toren  Bay und Pfyffer. K urz  n achher 
w urde er abberufen , beh ie lt jedoch  sein A m t bis 1799 
bei und w urde h ierau f R a t am  G erichtshöfe von Col
m ar. Als A n tw ort au f die zahlreichen gegen ihn erhobe
nen A nschuldigungen veröffentlichte  er 1799 : Précis 
des opérations du citoyen R apina t en Helvétie. Das dem 
D ekan Bridel zugeschriebene und  sehr bek an n te  E p i
gram m  au f R . soll in W irklichkeit Jo seph  T u ro t zum 
V erfasser haben . — D id o t-Iiœ fer : Nouvelle biographie 
générale. —  R H V  1925, p. 96. — O ierauer V. —  A S H R .
— Œ chsli I. [L. M.] 

R A P O L D  ( R a p o l t ). A ltes Geschlecht der Gem.
R heinau  (Zürich), das schon 1478 G üter des dortigen 
K losters b e b au t. U rspr. ein V ornam e. —  [J. Frick.J — 
H a n s , des R ats , ve rk eh rte  m it dem  aus A nlass der 
R eform ation  geflüch te ten  A b t von R heinau , u n te r 
handelte  in angeb.ichem  A ufträge der B ürgerschaft m it 
den V O rten  zu B aden zum  Zwecke der W iederein
rich tu n g  des a lten  G laubens und des K losters und

w urde deshalb 1530 aus R a t und Gem einde verstos- 
sen. — J .  S trick ler : A ktensam m lung  I I ,  1819, 1877. — 
J S G  1900, p . 284. — Aug. E rb  : Das Kloster Rheinau, 
p. 152. [D. F.]

R A P P .  Fam ilien  der K te . Basel, Luzern, Schaffhau
sen u. Zürich.

A. K a n t o n  B a s e l .  Verseti. Fam ilien  dieses Nam ens 
in der S ta d t Basel. — I. Aus T hann  (Eisass) einge
w anderte , 1496 in Basel m it K a s p a r  ( f  vor 1533), 
M etzgerm eister, e ingebürgerte  Fam ilie. — J a k o b , 
t  1563, Z unftm eiste r zu M etzgern 1558-1563, w ar der 
le tz te  des M annesstam m es. W appen  : in Silber ein 
schw arzer Rabe. —  II . Fam ilie, deren nachw eisbarer 
S tam m v a te r in  Basel J a k o b  (f  vor 1570) H e rren - 
k a rre r (V erw alte r des obrigkeitlichen F uhrw esens) 
w ar. Seine N achkom m en w aren du rch  m ehrere Ge
nerationen  z. T . H errenkarrer, z. T . w andten  sie sich 
dem  W agner-, S a ttle r-, W eissgerber- u n d  Passam en- 
tergew erbe, zu E nde des 17. und  im  18. Ja h rh . dem 
H an d elsstande  zu. V erm utlich  gehört dazu —  J o h a n n  
R u d o l f , * zu Basel 1827, f  zu M ünchen 1903, L an d 
schaftsm aler, Schüler C alam e’s. —  I I I .  Von E rm entach  
(W ürttem berg ) e ingew andertes, 1861 in Basel einge
bürgertes G eschlecht. — J o a c h i m , 1825-1897, E isen
b ah n b au u n tern eh m er, B asler B ürger 1861, G ründer der 
bedeu tenden  B auun ternehm ungsfirm a W . u. J . R app . — 
G u s t a v  J o a c h i m , * 1 8 7 0 ,  Sohn des Vorgen., Ingenieur, 
G enieoberst. —  Vergl. LL. — W B. —  Genealog. M ate- 
rialsam m lg. M eyer-K raus (U n iversitä tsb ib i.). —  Lei
chenredenpersonalien . —  S K L .  [C. Ro.]

B. K a n t o n  L u z e r n .  Aus der Gegend von Köln 
stam m ende Fam ilie, die 1542 das S tad tb ü rg e rrech t von 
L uzern  erw arb . —  H a n s , G rossrat 1616-ca. 1624, 
A m m ann zu R a th au sen  1618. [ P .  X .  W . ]

C. K a n t o n  S c h a f f h a u s e n .  Altes t  B ürgergeschlecht 
der S ta d t S tein  a. R h. W appen  : in Gold (Silber ?) 
schw arzer steigender W idder über grünem  D reiberg. —
1. H e i n r i c h , B ürgerm eister 1489-1510, —  2. K o n r a d , 
B ürgerm eister 1525-1549, O bervogt von R am sen 1539. 
—  US. —• G. W inz : A lphab . S a m m lu n g . — W appen- 
Tafeln der B ürgerm eister von S tein und  der O bervögte 
von R am sen. [ S t i e f e l . ]

D. K a n t o n  Z ü r i c h .  R a p p , R a p p o . I. t  Geschlecht der 
S ta d t Zürich, bezeugt seit 1357. — Z S tB .  — C i-i i u s t o - 
p h o r u s , la t . Corvinus, * 1562, s tu d ierte  zu H eidelberg, 
W ittenberg  und  W ien, w urde B uchdrucker wie sein 
V ater G e o r g , w an d erte  nach  F ra n k fu r t  a. M. aus, 
b e tä tig te  sich 1585-1620 als U n iv ersitä tsd ru ck er der 
neugegr. H ochschule H erborn , w ährend der Zeit ih rer 
Verlegung auch  zu Siegen (1596-1597), f  19. I. 1620 zu 
Fierborn. — A D B . — I I .  Geschlecht der Gem. Illnau  
und D übendorf. — B e r c h t o l d , L eu tp rieste r zu Rtim - 
lang 1431, P rio r au f dem  Beerenberge 1464. —  Regesta 
E pisc. Const. I I I ,  9375. —  N bl. d. Stadtbibi. W interthur  
1907, p . 47. [D. F.]

R A P P ,  ,Jo a n , G raf, französischer General, *29. iv . 
1772 in Colmar (Eisass), m ach te  die R evolu tionsfeld
züge m it, w urde 1796 A d ju ta n t des Generals D esaix 
(A egypten) u n d  am  14. v i. 1800 F lü g e la d ju ta n t B ona
p artes  (M arengo). Im  H erb st 1802 b rach te  er dessen 
P ro k lam atio n  in die Schweiz und  zwang als gesch ick 
te r  A gent der französischen R egierung die K an to n e, 
jene V erhandlungen aufzunehm en, welche das E nde der 
H elvetik  he rb eifü h rten  (s. A rt. H e l v e t i s c h e  R e p u 
b l i k ). N ach der Schlacht bei A usterlitz  D ivisionsge
neral, zweim al (1807, 1813) G ouverneur von Danzig, 
ging 1812 m it nach  R ussland und  erw arb sich ein be 
sonderes V erdienst dadurch , dass er u n te r  schw ierigsten 
U m ständen  m it N ey zusam m en den R ückzug über die 
Beresina deckte. N ach der R ückkehr Napoleons von 
E lba schloss R . sich ihm  w ieder an  und erh ie lt 16. IV. 
1815 das K om m ando über die R heinarm ee. N ach der 
N iederlage von W aterloo m eu te rten  seine T ruppen . 
N ach der D em obilisierung k au fte  R . am  5. x n .  1815 
das Schloss W ildenstein  im  A argau , f  8. x i. 1821 au f 
seinem  badischen G ut R heinw eiler. — Vergl. R app : 
Mémoires (1823). —  Spach : Le général Rapp  (1856, auch 
in Biographies alsaciennes). —  A S H R .  — D ierauer. — 
D ändliker : Gesch. der Schweiz. —  T hiers : Consulat et 
empire L. X V I. [ H e r d i . ]
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R A P P A R D .  Aus R appersw il (St. Gallen) stam m ende 

Fam ilie. W appen : g ev ie rte t m it goldenem  Schildrand ; 
I und  4 in Gold ein springendes schw arzes P ferd , 2 und 
3 in R o t drei goldene Helm e ; H erzschild  von Silber 
m it goldenem  R and  u n d  belegt m it schw arzem  Adler.
— 1 .  J o h a n n  H e i n r i c h ,  * 1 4 1 0  oder 1 4 1 5 ,  w anderte  
nach  D ürften  bei Cleven aus. Seine N achkom m en Hes
sen sich in Cleven selbst nieder. Von do rt kam  ein Zweig 
in die Schweiz zurück und  erw arb m it —  2 .  K a r l  
A u g u s t , 1 8 0 2 - 1 8 6 6 ,  das B ürgerrech t von H auptw il 
(T hurgau). —  3 .  K a r l  H e i n r i c h ,  Sohn von N r. 2 ,  
1 8 3 7 - 1 9 0 9 ,  M issionar und  P red iger (in A lexandrien und 
Kairo) 1 8 6 5 - 1 8 6 8 ,  In spek to r der P ilgerm issionsansta lt 
au f S t. Chrischona 1 8 6 8 - 1 9 0 9 ,  h ervorragender E vange
list und  G em einschaftsm ann, V erfasser von F ü n fz ig  
Jahre der P ilgerm ission a u f  St. Chrischona ( 1 8 9 0 ) ,  
H erausgeber von Des Christen Glaubensweg, sp ä ter 
Der Glaubensbote und  M itteilungen aus der Pilgerm ission.
— D ora R ap p ard  : C. H . H. E in  Lebensbild. — 4. D o r a , 
geb. G obat, 1841-1923, G a ttin  des Vorgen. und seine 
M itarbeiterin , religiöse D ich terin  und  Schriftstellerin , 
verf. ausser der B iographie ihres G a tten  die G edicht
sam m lungen und Prosaw erke : Im  H eiligtum  ; Fort, 
fort mein H erzzum  H im m el (1899) ; Lichte Spuren  (1914) ; 
Durch Leiden zur Herrlichkeit (1916) ; Die heilige Woche 
(1916) ; Sprich Du zu m ir  (1919) ; Frohes A lter  (1922) ; 
Abendglocken  (1923) u . a. m. —  E m m y V eiel-R appard  : 
M utter. B ilder aus dem Leben von D. R. — 5. W ill ia m  
Em m anuel, * 1883 in New York. Neffe von Nr. 3, Genfer 
B ürger 1917, Professor der V olksw irtschaft an der 
U n iv e rsitä t H arv ard  (U. S. A.) 1911-1913, der W irt
schaftsgeschichte an der U n iv ersitä t Genf 1913, R ek to r 
1927-1928, S ek re tä r des In te rn a tio n a len  A rbeitsam tes 
in Basel 1910-1911, G eneralsekretär des Bundes der 
R otkreuz-V ereine 1919-1920, D irek to r des in te rn a tio n a 
len In s ti tu ts  fü r höhere S tudien  in Genf 1928, Mitglied 
der ständ igen  M andatkom m ission des V ölkerbundes seit 
1925, w ar 1917 u. 1918 m it d ip lom atischen A ufträgen 
nach den V ereinigten S taa ten , 1919 nach  Paris und  L on
don b e tra u t. M itglied der Schweiz. V ölkerbundsdelega
tion 1928. H au p tw erke  : Le facteur économique dans 
l ’avènement de la démocratie moderne en Suisse  (1912) ; 
La révolution industrielle et les origines de la protection 
légale du travail en Suisse  (1914) ; La politique de la 
Suisse dans la Soc. d. N .  (1925) ; International relations as 
viewed from. Geneva (1925). — Bibliographie de l’un iver

sité de Genève. —  S Z G L .  
— Arbre généalogique de la 
fam ille B . [C. Ro.undC. R.]

R A P P A R D ,  v o n . Aus 
W estfah len  stam m ende 
adelige Fam ilie, die w ah r
schein. m it einem  d e u t
schen Zweige der oben 
g en an n ten  in Z usam m en
hang s teh t. —  1. K o n 
r a d , 1806-1881, Mitglied 
des F ra n k fu rte r  P a r la 
m ents 1848-1849, kam  
1849 als po litischer F lü c h t
ling nach Zürich, wurde 
B ürger von N iedergerla
hngen, g rü n d e te  das En- 
gell’sche In s t i tu t  fü r Mi
kroskopie in W abern  bei 
B ern, h au te  1856 ein K u r
haus am  Giessbach, b e 
schaffte d a rau f ein D am pf
schiff für den Brienzersee, 

gesta lte te  den R ugenhügel bei In te rlak en  zum  P a rk  um  
u. g ründete  sich d o rt ein dauerndes Heim  ; b e tä tig te  sich 
auch  d ichterisch  und  als U ebersetzer aus dem  E ngli
schen (u. a. Shakespeare) und  Polnischen. — 2. 
C la ra ,  T och ter des Vorgen., * 19. v. 1857 in W abern, 
stu d ierte  in Ita lien  und  in D eutsch land  die Malerei 
und entw ickelte  sich zu einer der bedeu ten d sten  
K unstm alerinnen , die die Schweiz je  h e rvorgebrach t 
h a t.  E inen  grossen R u f erw arb sie sich besonders im 
P o rträ tfach . 1900 erh ielt sie in  L ondon die grosse gol
dene Medaille ; t  in Bern 12. I. 1912. —  S K L .  — Die

Schweiz 1897-1898, H eft 19. —  Katalog der Gedächtnis
ausstellung in  Bern  1912. — Studien  u . Phantasien von
C. v. fl. (S am m elm appe). — Ju les Coulin : C. v. fl. —
H . H artm an n  : Landbuch. [H. Tr.]

R A P P E N  K R I E G .  Die A ufbringung der an  den 
Bischof zu zahlenden Lösungsum m e fü r alle A nsprüche, 
die dieser als ehem aliger S ta d th e rr  und ehem aliger 
In h ab er der L andgrafen- und H errschaftsrech te  im  
Sisgau an  die S ta d t Basel infolge des V ertrages von 
1585 ste llte , zwang die S ta d t zur E rh ö h u n g  der 
S teuern . Dies füh rte  au f der L andschaft zur E rhebung  
eines R appens für jede Mass W ein neben dem  bisher 
bezogenen W einum geld. Diese S teuererhöhung  löste 
1594 in der L an dschaft Basel eine A ufstandsbew egung 
(den R appenkrieg) aus. D ank dem  v erständ igen  E in 
greifen des A ndreas R yff e rk lä rten  sich ab er die A uf
ständ ischen  bald  m it dieser neuen R appensteuer ein
v erstanden , und so verlief die Bewegung ohne Schaden.
— P e te r  Ochs : Gesch. der Stadt und Landschaft Basel.
— A ndreas Ileu s le r : Gesch. der Stadt Basel. — Seb. 
B u rk a rt : Gesch. d. Stadt Rheinfelden. [C. Ro.]

R A P P E N M Ü N Z B U N D .  Der R . geh t in seinen 
A nfängen zurück  au f eine zu Basel 1387 u n te r F ü rs ten  
und S täd ten  des O berrheins und  der obern L ande 
geschlossene M ünzkonvention zur A u frech te rh altu n g  
einer gu ten  S ilberw ährung in ihren G ebieten, wobei 
jedes m ünzberech tig te  M itglied die V e rp a c h tu n g  zur 
vertragsm ässigen N euprägung seiner Pfennige ü b er
n ahm . Der au f 10 Ja h re  abgeschlossene V ertrag  
w urde ab er 1397 in seiner bestehenden  Form  n ich t 
m ehr erneuert. An seine Stelle t r a t  ein zwischen der 
H errschaft Qis terrei ch und  der S ta d t Basel 1399 in 
Ensisheim  abgeschlossener M ünzvertrag , dem  auch 
die S tä d te  F reiburg , B reisach und Colmar b e itra ten . 
Das bald  re form bedürftige  Gebilde erfuhr 1403 eine 
R eorganisation in einer B undesak te , die dem  R ap p en 
m ünzbund  seine defin itive Form  gab. Die T eilnehm er 
an diesem  B unde w aren die H errschaft OEsterreich im 
E isass, B reisgau und  Sundgau, sowie die S täd te  Basel, 
F reiburg , Colm ar und  B reisach. Gem einsam e B undes
m ünze w urde der R appen , dessen W ert in ein dauerndes 
V erhältnis zum  goldgeprägten  rhein ischen Gulden ge
se tz t w erden sollte. Die zunehm ende V erschlechterung 
des rh . Guldens liess ab er die A nstrengungen  des B undes 
s te ts  w ieder zu schänden w erden. Es kam  zu einer 
Reihe von V ertragserneuerungen  in den Ja h ren  1425, 
1462, 1480, 1498, 1533. Mit der 1535 von K önig F erd i
nand  erlassenenen M ünzordnung fü r Süddeutsch land  
begannen die zen tralen  M ünzreform bestrebungen, 
denen schlieslich der R appenm ünzbund  un terliegen 
m usste . Die grosse R eichsm ünzreform  von 1559 liess 
zw ar den R . äusserlich noch bestehen . Œ sterreichs 
A u s trittse rk lä ru n g  1580, verbunden  m it der K ünd i
gung des S ilberkaufes in den Bergw erken der H err
schaft au f das J a h r  1584, bed eu te te  die ta tsäch lich e  
Auflösung des B undes au f dieses Ja h r . 1584 erölfnete 
dann  (E sterreich  seine eigene M ünzstä tte  zu E nsis
heim . —  J .  C. Cahn : Der R appenm ünzbund. — H . A lt
h e rr : Das M ünzwesen der Schweiz. [C. Ro.]

R A P P E N S T E I N  (K t. G raubünden , Bez. U n te r la n d 
q u a rt, K reis 5 D örfer. S. G LS). R uine einer G ro tten 
burg  im  Cosenztobel bei U n te rv az . Ob diese H öhlenburg 
von den R itte rn  von N euburg oder deren R ech tsn ach 
folgern, den T um ben  von N euburg (bei U n tervaz), er
b a u t w urde, is t fraglich. Die B ezeichnung R appenste in  
h a t  diese G ro ttenburg  wohl kaum  von R udolf dem 
Jü n g ern  vom  R appenste in  g en an n t M ötteli (f 1508) 
erhalten , der m it K unigunde Tu m b von N euburg  
verehelich t w ar. — R . D ürrer : Die F am ilie  v. R appen
stein. [A. M.]

R A P P E N S T E I N  (K t., Bez. und  Gem. S t. Gallen. 
S. G LS). U eberreste  einer B urgruine an der Goldach. 
R . hiess u rsp r. « Burg im  M art.istobel », wo sich A bt 
W ilhelm  von M ontfort (1281-1301) vorübergehend au f
h ielt, um  fü r das im  S tre it m it R udolf von H absburg  
schw er m itgenom m ene K loster S t. Gallen zu sparen. 
Im  A ppenzellerkrieg 1401 zerstö rt. N achher kam  fü r 
die R uine der Nam e R appenste in  auf, den sich das 
K aufm annsgeschlecht der M ötteli beilegte. —  L L . — 
V adian : Chronik. — I. v . A rx I, 505 ; I I ,  100. —  A. N aef :

Clara von Rapparel. 
N ach  einer Photographie .
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Chronik. —  Felder im  S t. Galler N bl. 1907, p. 28. — 
M V  G XV1I1, 178. — D ü rre r im Cfr. 48 u . 49. [G. F.]

R A P P E N S T E  I N , v o n . Siehe M œ t t e l i  v o n  R. und 
S a r t o r y  v o n  R.

R A P P E R S W IL , M a r s c h a l l  v o n . S ie h e  M a r s c h a l l .
R A P P E R S W IL  (K t. B ern, A m tsbez, A arberg . 

S. G LS). Gem. und  P farrd o rf. Raverswiler, Raphirs- 
wilere, R apfirsw ile  im  13. J a h rb . ; Rapherswile , Ra- 
prechtswil im 14. Ja h rh . Zahlreiche röm . F unde , w orun
te r  ein V otivstein . G rundherren  eines Teils w aren, 
wohl als zäh ringische E rb en , die. G rafen von K iburg . 
Ih re  R echte  und  G üter, das P a tro n a t  der K irche, der 
K ornzehnten  zu W ierezwil in der P fa rre i R ., w urden 
1262 dem  K loster F rienisberg  v e rk a u f t. A ndere G ru n d 
besitzer w aren  u. a. die Jo h a n n ite r  von M ünchen
buchsee, sowie die Schw estern der n iedern  Sam nung zu 
B ern und  das K loster S t. Jo h an n sen . In  R . w urde 
1505 ein F re igerich t e rrich te t, das nach  der R efor
m ation  eines der v ier G erichte der L andvogtei F rie 
nisberg b ilde te . Das E rdgeschoss des P farrhauses b il
dete  eine F re is tä tte . Die K irche besass eine reich 
do tie rte  P fründe . 1329 w urde die K irche dem  K loster 
Frien isberg  in k o rp o rie rt. N ach der R eform ation  kam en 
deren G üter sam t dem  K irchensa tz  an  B ern. Die heu 
tige K irche w urde 1860-1862 g eb au t. Grosser B rand in 
B ietw il bei R . 1857. Tauf- u . E hereg ister seit 1567, 
S terbereg iste r seit 1661. —  Vergl. F R B .  — von Mülinen: 
Beiträge V I. [ A e s c h b a c h e r .]

R A P P E R S W IL  (K t. S t. Gallen, Bez. See. S. GLS). 
B urg, S tad t, po lit., O rts-, K irch- und  Schulgem einde.

Siegel der S ta d t  Rapperswil  von ca. 1360.

W appen  (1918 offiziell festgesetzt) : in Silber zwei ro te 
Rosen m it ro ten  K elchzipfeln, goldenen B utzen  und 
geraden, gegengeasteten  ro ten  Stielen. Die S ta d t e n t
wickelte sich im  Anschlüsse an  das um  1220 von R u 
dolf I I I .  von R . in  verkehrsgeographisch  äusserst 
günstiger Lage (K reuzungspunk t der V erkehrslinien 
Zürich-C hur und  N ordost-Südschw eiz) au f der Zürichsee- 
H albinsel E ndingen  gebau te  Schloss N eu-R appersw il 
(Novum, castrum Raprechtswile) .  In der N ähe sind 
Spuren  von P fah lb au ten . Der S tad tb o d en  gehörte 
den K löstern  E insiedeln und  S t. Gallen, sowie den H er
ren von R appersw il. Vom W eiler E ndingen aus, der 
zw eiter A usgangspunkt der Siedlung w urde, fü h rte  i 

schon frühzeitig  eine Fähre  nach  der gegenüberliegenden 
H albinsel H ürden . Gives m it einem  Scliultheissen (causi- 
dicus) 1229 ; civitas, burgum  1233; urbs 1240. Die ! 
A lts tad t am  Südfusse der Burg erw eiterte  sich im  Laufe 
des 13. Ja h rh . in 3 E tap p en  slid- und  ostw ärts, wobei 
auch  sta rke, tu rm b ew eh rte  R ingm auern  angelegt w u r
den. Die erste S tad tb ev ö lk eru n g  w urde zu einem  gros- 
sen Teile aus der zahlreichen D ienstm annschaft des

S ta d th e rrn  geb ildet. Zur w irtschaftlichen  E ntw ick lung  
des schon im  13. Ja h rh . m it M ark trech t b egab ten  Ortes 
tru g  auch  der bedeu tende  h ier vorbeiziehende P ilgerver
k ehr nach E insiedeln bei, fü r den schon in der 1. H älfte  
des 13. J a h r h . als U n te rk u n fts s tä tte  das III. G eist
sp ita l am  Seeufer g estifte t w urde. N ach dem  Tode R u 
dolfs V. von R appersw il 1283 ging die S ta d t sam t der 
dazugehörenden G rafschaft durch  dessen -Schwester 
E lisab e th  an  deren G em ahl Ludw ig von H om berg über. 
Dieser H errschaftsw echsel tru g  zur B ildung des S ta d t
ra tes  bei, der schon 1288 ein eigenes Siegel fü h rt. Nach 
dem  1289 erfolgten Tode des H om bergers gelangten  die 
S ta d t und H errsch aft R ., die 1291 auch einem  a n ti
habsburg ischen  B ündnis m it Zürich be ige tre ten  w aren, 
1295 durch  die 2. V erehelichung der E lisab e th  von R . an 
die G rafen von H absburg -L aufenburg . Infolge der A uf
nahm e der 1336 aus Zürich vertriebenen  A risto k ra ten  
und der T eilnahm e an der M ordnacht in Z ürich 1350 
beschworen die Grafen Jo h a n n  I. und  I I .  die R ache des 
Z ürcher B ürgerm eisters R ud. B run  h erau f, welcher 
schliesslich um  W eihnachten  1350 Schloss und  S tad t 
R . e innahm  und  v e rb ran n te . U nfähig, R . w ieder au f
zubauen , v e rk au fte  Jo h an n  S ta d t und  H errschaft 
N eu-R . am  29. v i i . 1354 an  H erzog A lbrech t I I .  von 
(E sterreich , welchem  H aus R . fo rtan  m it kurzer P e 
riode der R e ich su n m itte lb a rk e it bis 1460 angehörte . 
A lbrecht b a u te  Schloss, S ta d t, sam t dem  Sp ital in vo
rigem  U m fange w ieder auf, se tzte , wie schon u n te r  den 
den L aufenburgern  von ca. 1330 an, einen Vogt au f das 
Schloss u n d  verlieh  der S ta d t am  17. IX. 1354 eine 
H an dveste . In  E rk en n tn is  der stra teg isch  w ichtigen 

I Lage dieses P u n k te s , w and te  (E sterreich  R . seine grösste 
A ufm erksam keit zu. 1358 ve rb an d  H erzog R udolf IV. 
zur S icherung der dam als ebenfalls an  (E sterreich  ge
fallenen H errsch aft A lt-R . die beiden Seeufer m it einer 
1425 m  langen H olzbrücke, welche ein W underw erk  
ihrer Zeit w ar. 1368 w urde der S ta d t schliesslich für 
im m er der B rückenzoll überlassen . 1358 erhie lt sie das 
R ech t der freien B ürgeraufnahm e u n d  der Freizügigkeit, 
1379 das Priv ilegium  de non evocando e t de non appel
lando. 1378-1392 w aren S ta d t u n d  H errsch aft R . den 
Grafen D onat und  Friedrich  von T oggenburg ve r
p fän d et. Schon früh  zielte Z ürich au f den E rw erb dieses 
w ichtigen, u n te r  (E sterreich  so aufb lühenden  Schlüssel
p u n k tes  im  obern Seegebiet. Als eine der Feindseligkei
ten , die zum  Sem pacherkrieg fü h rten , wollte es das 
S täd tch en  am  V orabend von S t. Thom as 1385 m it L ist 
einnehm en, was aber m isslang. Im  F rü h ja h r  1388 bildete 
R . den Sam m elplatz  fü r die nach  Näfels ziehenden öste r
reichischen T ruppen , denen sich auch  ein K o n tingen t 
R appersw iler anschloss. N ach dem  Siege vom  9. April 
belagerten  die E idgenossen au f ihrem  Rückw eg die 
S ta d t drei W ochen lang, aber dank  der tap fe ren  V ertei
digung des H a u p tm an n s P e te r  v . T orberg  ohne Erfolg. 
Die S ta d t schloss sich enger an  (E sterre ich  an, das ih r 
die a lten  R echte  b es tä tig te , 1403 den L and- und  Seezoll 
(G elait) und  1406 das R ech t des Schultheissensatzes 
a b tra t ,  ih r 1411 sogar g e s ta tte te , das Schloss bis au f wei
teres selbst zu besetzen . Als au f dem  K o nstanzer K o n 
zil den H erzog F riedrich  die R eichsach t tra f ,  fiel die 
S ta d t au f die kaiserliche A ufforderung h in  von (E ster
reich ab . R ., dem  K aiser Sigism und 1417 die a lten  
R ech te  b e s tä tig te , w urde 1415 freie R e ich ss tad t u . t r a t  
dam als auch  als R echtsnachfolgerin  (E sterreichs in den 
Besitz des vo r ih ren  M auern gelegenen T errito rium s im 
U m fange der H ofgem . Jo n a  sam t dem  F rau en k lo s te r 
W urm sbach , welch bescheidenes U n te rta n en la n d  der 
S ta d t bis 1798 verblieb . Die freiere S te llung  der S tad t, 
die dam als auch ein eigenes R a th au s  e rh ie lt (erw. 1433), 
d ü rfte  zum  w eiteren  A usbau ih rer V erfassung ge fü h rt 
haben  (Grosser R a t seit 1435 erw.). Sie sah dam als auch 
öfters eidg. Tage in ih ren  M auern. Als sich die S ta d t 
w ährend des a lten  Zürichkrieges aus ih rer anfänglich 
neu tra len  Stellung zur P arte in ah m e  zu entscheiden 
h a tte , schloss sie sich 1442 w ieder ih rer a lten  H errschaft 
an, deren V ertre te r, K aiser F riedrich  I I I . ,  im  Septem ber 
gen. Jah res  persönlich in R . erschien. Um die S tad t 
für die In teressen  (E sterreichs zu gew innen, verlieh 
ihr F riedrich  im  Mai 1442 nacheinander den B lu tb an n , 
das M arktpriv ileg  im U m kreis einer Meile und  das
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B esatzungsrech t der B urg und  b es tä tig te  ih r die über
lieferten  stad trech tlich en  V erhältn isse. Die Folge des 
U eberganges dieses s tra teg isch  bedeutsam en P la tzes an 
(E sterre ich  w aren zwei langw ierige und  ha rtn äck ig e  Be
lagerungen du rch  die E idgenossen 29. v n . - lO .  v m . 
1443 u n d  23. IV. - 27. XI. 1444, welche die S ta d t zu 
einer grossen E rschöpfung  und  d rückenden  V erschul
dung von 20 000 fl. fü h rten . W ohl verblieb R . durch  den 
Frieden von 1450 vo rd erh an d  bei (E sterreich . D a sich 
dieses die A nhänglichkeit der B ürgerschaft n ich t m ehr 
zu sichern w usste, b ilde ten  sich zwei P arte ien  : die 
« C hristen  » als A nhänger (E sterreichs u. die « T ürken  » 
als F reunde der E idgenossen. Als nun  Bewaffnete der 
drei W a ld s tä tte  au f ih rer H eim kehr vom  P lap p art-  
kriege am  20. ix . 1458 in R . E inlass begehrten , w urden 
sie, nachdem  die S ta d t schon im  F rü h ja h r  ernstliche 
A nnäherungsversuche an  die E idgenossenschaft ge

se tzten  einen R a t von je  15 M itgliedern aus der S tad t 
und  dem  U n te rtan en g eb ie t m it Schultheiss S tap fer an 
der Spitze ein, u n tern ah m en  einen B ilderstu rm  und 
füh rten  den p ro tes tan tisch en  G ottesd ienst u n te r  dem 
P rä d ik an ten  Jodocus K ilchm eier ein. Infolge des Sieges 
von K appel und  des besonderen D ruckes von Schwyz 
m ussten  die P ro te s tan te n  das R egim ent w ieder an  die 
K atho liken  ab tre te n  und  den ka tho lischen  G ottes
d ienst w ieder herstell en. D urch den am  23. VI .  1532 
zwischen R . und den Schirm orten  zustandegekom m enen 
sogen. G nadenbrief w urde das V erhältn is der S ta d t zu 
diesen O rten  in eine M ittelstellung ged rü ck t zwischen 
Schirm - und U n te rta n en o rt. 1582 fand eine N eukodifi
k a tio n  des S tad trech te s  s ta tt .  Zur Zeit der Gegenrefor
m ation  w aren B estrebungen im  Gange, an  dem  k a tho l. 
V orposten R . eine höhere Schule zu e rrich ten . S ta tt  
deren erh ie lt die S ta d t au f besonderes V erw enden des

Rapperswil im 18. Jahrh. Nach einem Kupferstich von D. (Echslin.

m ach t, von den « T ürken » freudig  aufgenom m en und die 
S tad t gleichsam  m it einem H an dstre ich  eidgenössisch 
gem acht. N achdem  R. am  20. ix . 1460 (E sterreich  den 
G ehorsam  förm lich au fgekündet, kam  am  10. i. 1464 
ein Sch irm vertrag  zwischen der S ta d t und den IV  O rten 
U ri, Schwyz, U nterw alden  und G larus zustande , w om it 
R. u n te r  W ahrung  seiner a lten  F re iheiten  in das V er
hä ltn is  eines zugew andten  Ortes zur E idgenossenschaft 
tra t .  Als solcher nahm  R . von da an  auch vielfach an 
den K riegszügen der E idgenossen teil. U n te r  dem  E in 
fluss der W aldm ann 'sehen  Bewegung in Zürich kam  es 
auch  in R . zu einer revo lu tionären  U nzufriedenheit 
u n te r  der B ürgerschaft, welche nach einer E rstü rm u n g  
des R ath au ses zur E n th a u p tu n g  des S tad tsch re ibers 
Jo b . ITettlinger am  26. v. 1489 fü h rte . 1490 w urden ge
m einsam e Satzungen zwischen den B ürgern  und  H of
leuten  aufgeste llt. 1512 b rach ten  die R appersw iler vom  
Pavierzug  ih r Ju liu sp an n er heim  ; 1521 schlossen sie 
sich dem  franz. Soldbündnis an.

G efördert durch  die im  März 1531 auch ü ber R . 
verhäng te  G etreidesperre seitens Zürichs und  beson
ders durch  die A gita tion  des Zürchers Jak o b  S tap fer ge

la n g te  im Som m er gen. Jah res  die R eform ation  auch  in 
R . zum  D urchbruch . Die N eugläubigen bese tz ten  im  

^V ere in  m it den der neuen Lehre zugetanen  H ofleuten 
von Jo n a  das R a th au s , v e rtrieb en  die a lten  R äte ,

N un tius Della Torre 1607 ein K apuzinerk loster (ver- 
g rössert 1923). 1587 t r a t  R . dem  Sonderbündnis m it 
Spanien bei, das 1634 erneuert w urde. Ca. 1580-1630 
herrsch te  eine rege B a u tä tig k e it in der S ta d t, die auch 
das Befestigungsw esen u m fass te (1607Bau des S chützen
h au ses).—  Der erste V illm ergenkrieg Hess die B edeutung 
der S ta d t als Schlüsselort zur k a tho l. Innerschw eiz 
neuerdings erkennen. Vom 1 . 1.-3. n .  1656 be lagerte  ein 
Z ürcher H eer u n te r  General R ud . W erdm üller das von 
den Schw yzern b ese tz te  und  s ta rk  befestig te  R ., ohne 
dass es jenem  gelang, die S tad t einzunehm en. Es w ar 
dies die le tz te  B elagerung der S tad t. Als im  2. Villm er- 
genkriege die aus den stift-  st. gall. L anden  sich zurück
ziehenden verein ig ten  Z ürcher und  B erner T ruppen  sich 
nochm als zur B elagerung der S ta d t anschicken w ollten, 
kam  es infolge des en tm utigenden  V erhaltens der 
Schirm orte am  1. v m . 1712 zum  K ap itu la tio n sv e rtrag  
au f der Spitzenw iese, dem  das S chutzbündnis m it 
den neuen  Schirm herren  vom  13. Aug. folgte. D anach 
h a tte  die S ta d t, anstelle  der bisherigen Schirm orte, 
u n ter B eibehaltung  von G larus, Z ürich und  B ern als 
seine neuen  Schirm herren  anzuerkennen , welche ih r 
alle R echte  und  F re iheiten  g a ran tie rten  und die 1532 
und seither e rlitten en  R ech ts V erküm m erungen au f
hoben. Die M itte des 18. Ja h rh . ist angefüllt von bürger- 

I liehen Zw istigkeiten , die sich im G runde um  K om pe-
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tenzfragen  zwischen dem  K leinen und Grossen R ate 
d reh ten  und  in  die sich z. T. auch die H ofleute  ein
m isch ten . W ie schon im sog. H ungerhandel von 1703, 
n ahm en  sich h ier w ieder die Sch irm orte  zum  N achteile  
der s täd tisch en  S elbständ igkeit der P a rte ien  an, was 
zu den Rezessen von 1742 und  1777 fü h rte . Die spätere  
Verfassung der S ta d t k a n n te  einen von einem  Schult- 
heissen p räsid ie rten  K leinen R a t von 12 und  einen 
Grossen R a t von 24 M itgliedern ohne Schultheiss und 
K le in rä te , welche zugleich auch  M itglieder des Grossen 
R ats w aren . W ährend  sich jen e r selbst ergänzte , w urde 
der Gr. R . vom  K leinen R a t frei aus der B ürgerschaft 
gew ählt. Der Schultheiss w urde jäh rlich  von der B ürger
schaft neu e rn an n t, von 1777 an  d u rfte  er infolge eines 
schirm herrlichen E ntscheides n ich t m ehr als zwei Jah re  
nacheinander im  A m te verbleiben. D er K leine R a t 
und Grosse R a t w äh lten  frei aus der B ürgerschaft auch 
ein S tad tg e rich t von 12 M itgliedern, dem  ein Mitglied 
des K l. R . als S ta d tric h te r  V orstand. Der K l. R . selber 
w ählte  aus seinem  K ollegium  noch einen Geheim en R a t. 
bestehend  aus Schultheiss, S ta tth a lte r ,  Schlossvogt u. 
S tad tsch re ib er (R egim entsbuch  seit 1483 im  S tad ta rch iv  
R .). Schon seit dem  M itte la lter fanden K unst u. K u n s t
handw erk  in R . eifrige Pflege. In  der Malerei besonders 
h e rv o rg e tan  hab en  sich der H isto rienm aler Jo h an n  Mi
chael H unger um  1700 u. der P o r trä tis t  Felix  M aria Diog 
um  1800. Im  16. u. 17. J a h rh . lassen sich zu R . auch  eine 
sta ttlich e  Zahl Goldschm iede u. G lasm aler nachweisen. 
Die S ta d t besass fe rner eine R eihe Z ünfte und  B ru d er
schaften , deren ä lte ste  und  grösste die 1398 gegründete  
Schm iede- oder E rhardizunft. w ar.

Im  F rü h ja h r  1798 n ah m  R ., das im  F eb ru a r m it den 
H ofleuten  eine V erfassung v e re in b art h a tte , tro tz  des 
W iderstandes der le tz te m , die an  der V ereinbarung  h in 
gen, die helvetische V erfassung an  und  w urde in der 
Folge H a u p to r t des 7. D istrik tes des K ts . L in th . N ach
dem  die S ta d t 1799 durch  T ruppendurchzüge und  E in 
q u artie ru n g en  viel g e litten  h a tte , w urde sie 1803 dem  
K t. S t. Gallen e inverle ib t. A nfang der 1830er Jah re  
w urde R . M itte lpunk t einer k irchl. reform istischen 
Bewegung, die zu den B adener A rtikeln  fü h rte . Seit 
den 1820er Ja h ren  se tz te  ein grosser Aufschw ung 
des V erkehrs ein : 1818 N eubau der w ährend  der R e
vo lu tionszeit s ta rk  hergenom m enen Seebrücke, die 
1878 durch  den heu tigen  m assiven S te indam m  ersetz t 
w urde ; 1829-1831 Bau der R ickenstrasse  ; 1835 L an
dung des e rsten  Dam pfschiffes ; 1837-1838 A usbau des 
Seehafens ; in den 1840er und 1850er Ja h re n  D em o
lierung der Befestigungsw erke und  N iederlegung des 
S c h u tzg a tte rto rtu rm es und  des H a lstu rm es ; 1841 N eu
bau des Spi tales ; 1859 E in fa h rt des 1. E isenbahnzuges 
au f der L inie Z ürich - U ster - R appersw il-C h u r. 1866 
Brand des Schützenhauses, im  gl. J .  an lässlich des 
eidg. Sängerfestes B rand  des R a th au ses. 1869 w urde im 
Schlosse, in dem  1803-1820 die k a n t. Z u ch tan s ta lt u n 
terg eb rach t w ar, das Polnische N ationalm useum  ange
legt (s. A rt. P o l e n  und M u s e e n ).

Kirchliches. K athol.-R . gehörte u rsp r. zur M artins
pfarrei B usskirch. E rw eiterung  der B urgkapelle  zur 
P fa rrk irche  u n d  L ostrennung  derselben von der M ut
te rp fa rre i u n te r  B ildung einer se lbständigen S ta d t
pfarre i 1253. Als E n tschäd igung  t r a t  G raf R udolf I. 
an den K o lla to r von B usskirch, die A btei Pfäfers, die 
K irche von W urm sbach  ab . E inw eihung der P fa r r 
kirche zu E hren  SS. Jo h a n n  B ap t. und  E vangelist 
angeblich 1259. S tiftu n g  der F rühm essp fründe  und 
Vereinigung derselben m it der P fa rrp fru n d  Jo n a  durch 
R udolf von H absburg  1310. W eitere P fru n d stiftu n g en  : 
S t. L aurenzen - S t. K a th a rin a  (S p italkap lanei - M itte l
mess) 1418 ; Allerheiligen 1442, St. S ebastianspfrund  
1499. E rw eiterung  der P farrk irche  1383 ; Bau des gros- 
sen K irch tu rm es von 1441 an, der L iebfrauenkapelle  
ob dem  B einhaus 1489, des Chores um  1495. N ach der 
R eform ation  1531 W iederherste llung der K irchen
zierden ; E in s tu rz  des K irchendaches 1671, R enova
tion  und  N eu au ss ta ttu n g  der K irche im  B arockstil 
1673-1696 ; N eueinw eihung 1696 ; B rand  des K irchen
schiffs u n d  des kleinen T urm s 1882 ; W iederaufbau 
des ab g eb ran n ten  Teiles im  neugotischen Stil und N eu
einw eihung 1885.

Evangelisch-R . G ründung  der evangelischen K irch- 
gem . R appersw il-Jona  1837. B au der heutigen P fa rr
kirche 1841.

Schulwesen. K atholisch-R . besass schon seit dem
13. Ja h rh . eine Schule. S p ä ter b estan d  eine deutsche 
U nter- und eine la te in ische Oberschule m it je  einem  
Schulm eister. Mit der Zeit w urden auch die k irchlichen 
P frü n d en  m it Schuld ienst beschw ert. 1730 S tiftu n g  
der S ubd iak o n atp frü n d e  m it L ehrverp flich tung . 1784- 
1798 w ar die L ateinschule  von den P ia ris ten  gele ite t ; 
1809 und 1832-1833 Schulreform en. 1841 A usscheidun
gen der ö rtlichen  Schulfonds ; 1870 E rrich tu n g  der 
gem einsam en Sekundarschule  R appersw il-Jona  ; 1905 
N eubau des Prim arschulhauses und  1915 Bau des Se- 
kundarschu lhauses. Evangelisch-R. : Die P ro te s tan te n  
von R appersw il und  Jo n a  ta te n  sich 1836 zu einer 
evangel. P rim arschulgem . zusam m en. Bau des Schul- 
hauses 1846 ; N eubau  1870. Tauf- und  T oten reg iste r 
seit 1584 ; E hereg ister seit 1602. Bevölkerung  : 1900, 
3416 E inw . ; 1920, 4152.
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R A P P E R S W IL  (V Œ G T E  und G R A F E N  V O N ). 
Zu gräflicher W ürde gelangtes freiherrliches Ge
schlecht am  obern Zürichsee, das w eiblicherseits auf. 
die H erren  von U ste r zurückgeh t. W appen  : u rsp r. in 
Silber eine g rüngestie lte , g rü n b e b lä tte rte , go ldbebu tz te  
ro te  Rose, sp ä ter (jedoch vo r 1233) drei R osen in glei
chen W appenfarben . S tam m sitz  w ar die B urg A lt- 
R appersw il bei A ltendorf. Die B esitzungen der R . 
lagen d ich t um  den obern Zürichsee, im  G la tta le , wo 
sie die H errsch aft Greifensee besassen und  im  L ande 
Uri, ausserdem  zerstreu t im  G aster, im  Zürich- und 
im A argau. Seit ä lte sten  Zeiten ü b ten  die «Vögte» von 
R. die Kastvogt.ei ü b er das S tift E insiedeln aus und 
besassen n ich t n u r  die Vogt eien ü b er fast säm tliche 
B esitzungen dieses K losters, sondern w aren auch 
L eh en träger der K löster St. Gallen, R eichenau und 
Pfäfers. W ohl infolge ih rer engen Beziehungen zu den 
S taufern , von denen sie um  1240 auch die Reichsvogtei 
U rsern  erhie lten , w urden die V ögte von R . 1232-1233 
in den G rafenrang erhoben, w om it ein Teil ih rer Be
sitzungen : die schwyz. M arch m it dem  W äggital, das 
Gebiet au f dem  rech ten  U fer des Zürichsees m it den 
Höfen Jo n a , K em p ra ten  und W agen, sowie die E in- 
siedlischen Höfe Pfäfflkon, W ollerau und  B äch, als 
eigene G rafschaft von der L andgrafschaft Zürichgau 
lo sgetrenn t w urde. Die Genealogie der H erren  von R. 
ist noch keineswegs ab g ek lärt. Der Liber vitae E insied- 
lensis n en n t als Neffen der H erren  von U ste r W e t z e l  
de R apresw ile u . seinen B ruder E p p o . Dessen Sohn 
R u d o l f  w ar Mönch zu E insiedeln und  ist wohl iden
tisch m it R udolf, der 1090-f 1101 A bt w ar. Mit einiger 
S icherheit beg inn t dan n  die Stam m folge m it — 1. 
U l r i c h , Vogt von E insiedeln, erw. im  M archenstre it



RAPPER SW IL  (ALT) RARON 537
1114, t  vor 1142. —  2. R u d o l f  1.(1 142-1144), Vogt von 
E insiedeln 1143, ervv. im  M ärchens tre it. — 3.-6. Ge- 
b e z o , U l r i c h  I I . ,  R u d o l f  I I . und H e in r ic h  I. er
scheinen als Zeugen usw . zwischen 1153 und 1210. —
7. U lrich  ( I I ., A b t von E insiedeln 1192, f  1206. —
8. G u o t a , Schw ester von Nr. 7, soll ihrem  Gem ahl, 
D iethelm  1. von T oggenburg, die H errschaft U znach 
zugebrach t haben . — 9. R u d o l f  ITT., Sohn R ud. II .. 
von 1210 an  erw., 1217 au f einer Je ru sa lem fah rt a b 
wesend, is t offenbar der E rb au e r des Schlosses Neu- 
R appersw il und  G ründer der S ta d t ; t  nach  25. v. 1223.
— 10. H e in r ic h  I I . « W andelber », Sohn von N r. 9, 
Zeuge bei F riedrich  I I .  1215, bete ilig t am  M ärchen- 
Streite m it Schwyz 1217, soll grosse W allfahrten  u n te r
nom m en haben , w ar S tifte r des C isterzienserklosters 
VVettingen 1227, das er m it G ütern  in Uri a u ss ta tte te . 
R itte r  1233, Mönch in  W ettingen  1241, t  30. I. 1246.
— Willi : A lb u m  W etting. —  11. U l r i c h  IV ., von Grei
fenberg (1212-1223), s. A rt. G r e i f e n b e r g . Seine 
Schw ester N. N. w ar Gem ahlin Rudolfs v. S trä t  Hingen 
(1258). —  12. H e i n r i c h  I I I . ,  Sohn H einr. I., Dom herr 
zu K onstanz  1213-1243. —  13. R u d o l f  I .  (IV .), Sohn 
oder Grossneffe von Nr. 9, (1229-j- 1250 oder 1262), 
v e rtau sch te  den T itel Vogt m it dem  eines Grafen 1232- 
1233, gerie t als A nhänger F riedrichs I I .  in den K irchen
bann  (1245). S tifte r der P fa rrk irche  von R appersw il 
1253 und  des P räm o n stra ten serin n en k lö s te rle in s Ober- 
bollingen 1251, sowie des C isterzienserinnenklosters 
W urm sbach 1259. N ach einer n ich t unglaubw ürd igen  
A nnahm e leb ten  von ca. 1230-1250 zwei Grafen R u 
dolf von R . D er ä lte re , Sohn von N r 9, soll 1250 k in d er
los gestorben sein ; der jüngere , 1262 f  G raf R udolf 
von R ., w ird als Neffe des Vorgen. b e tra c h te t und 
iden tifiz ie rt m it dem  schon 1216-1227 in Vazer U rk u n 
den erscheinenden R udolf I I I .  von V az-R appersw il, 
dem  Sohne W alters I I I .  von Vaz und der A delheid von 
R., der 1229 als nepos u n d  heres des Vogtes R udolf von 
R. gen an n t w ird . Von diesem  jü ngeren  R udolf stam m en 
der le tz te  m ännliche Spross der R ., R u d o l f  I I .  (V.), 
t  schon 1283, und  die T öch ter —  14. A n n a , Gem ahlin 
H a rtm an n s  V. von K iburg  1248, sowie —  15. E l i s a 
b e t h  (1261-t 1309), in e rster Ehe (1283) m it L udw ig I. 
von H om berg, in zw eiter (1295 oder 1296) m it R u 
dolf I I I .  von H ab sburg -L aufenburg  v e rh e ira te t. N ach
dem  sie schon 1283 die K astv o g tei über Einsiedeln, 
einen Teil der einsiedl. Vogteien u n d  die Reichsvogtei 
über U rsern verloren  h a tte , ve rk au fte  sie 1290 den R est 
des R appersw iler Besitzes in U ri und  verp fän d e te  1300 
die H errsch aft Greifensee ; 1291 schloss sie m it ih rer 
S tad t und  H errschaft R . ein B ündnis m it Zürich gegen 
die H absburger. Noch u n te r  ih r w urde um  1303 eine 
Teilung der G rafschaft R . in der W eise vorgenom m en, 
dass der linksufrige Besitz den N achkom m en Ludwigs 
von H om berg  zu fiel, w ährend  der rechtsufrige  der 
H absburg -L aufenburger Linie verblieb. N ach dem  A us
sterben  der H ornberger fiel ih r  A nteil w ieder der V er
w andtenlin ie zu, welche denselben schliesslich 1330 von 
O esterreich zu Lehen nehm en m usste . N achdem  es 
1354 nochm als zu einer T eilung der G rafschaft u n te r  den 
habsburg ischen  B rüdern  gekom m en w ar, m usste  vo r
gängig noch im  gl. J .  das N eu-R appersw il’sche und  1358 
das A lt-R ap p ersw il’sche Teilgebiet m it den G o tteshaus
lehen an  (Esterreich v e rk au ft w erden (s. A r t . H a b s - 
r u r g - L a u f e n b u r g ). —  G H S  I m it S tam m tafe l und 
L it. — M. H erzog : Fam ilie , Stadt und Grafschaft R . —
X . R ickenm ann : Gesch. d. Stadt R ’wil. — G litsch : 
Untersuchungen zur m ittelalterl. Vogtgerichtsbarkeit. —
O. R ingholz : Einsiedeln. —  M. Schnellm ann : Entste
hung und A n  fänge von R . —  Gfr. Reg. —  A S  G 1888, 
1889, 1897. — M A G Z  B d. V I. —  St. Galler N bl. 1911, 
p. 62. —  M arty  : Die Gerichtsorganisation der Land
schaft M arch. —  W . CEchsli : Anfänge, p . 49. —  J .  M. 
G ubser : Gesch. d. Gasters, p . 113, 115.[ M .  S c h n e l l m a n n .]

R A P P E R S W IL  (A L T ) (K t. Schwyz, Bez. M arch. 
Gem. A ltendorf. S. G LS). Ehem alige Burg, u rsp rüng li
cher Sitz der H erren , sp ä te r Grafen von R appersw il. 
Die B urg w urde nach  der Z ürcher M ordnacht von 1350 
zerstö rt. Die dem  hl. Joh an n es gew eihte K apelle, die 
h eu te  an deren Stelle s teh t, soll u rsp r. dazu gehört h a 
ben. 1892 w urde sie re s tau rie rt. — G. M eyer v. K nonau

in A S G 1888, p . 290, 1889, p. 345. — R ingholz ebendort 
1889, p . 345. [R-r.]

R A P P E T ,  f  Fam ilie von S t. M aurice (W allis),bekann t 
seit — L o u is , N o ta r 1507. Sie gab St. M aurice m ehrere 
Syndics, u . a. — J a c q u e s , 1681 auch  K astlan . Sein 
Sohn —  A n t o i n e  w ar S tam m v a te r des ä lte ren  Zweigs, 
von T urin , welchem  der B aronsrang  verliehen w urde, 
w ährend  der jüngere  Sohn —  J a c q u e s  den Zweig von 
St. M aurice fo rtse tz te . Sein Sohn —  H e n r i  J a c q u e s , 
K astlan  von S t. M aurice 1696, w ar der V ater von An
to ine, m it dem  dieser Zweig erlosch. [Ta.]

R A P P O .  A lle, seit dem  14. Ja h rh . b ek an n te  Fam ilie  
im Sensebez. (K t. F reiburg). E in in Bösingen n iederge
lassener Zweig gelangte 1783 ins freiburgische P a tr iz ia t. 
W appen  : in Gold ein schw arzer R abe au f grünem  D rei
berg ; im  b lauen  S childhaupt drei goldene S terne (Va
rian ten ). —  S tuderus : Die alten deutschen F am ilien 
nam en. —  S taa tsa rch . F re ibu rg . [J. N.j

R A P P O L D ,  R A P O L D ,  P a u l , Sigrist und K aplan  
zu S t. N ikolaus in F re ib u rg  1475, Feldpred iger der F re i
bu rger bei M urten 1476, P fa rre r  von B elfaux 1476, Gug- 
gisberg 1482, T äfers 1491, Cugy 1504, C horherr von St. 
N iklaus 1515, P fa rre r von A u tigny  1517, f  1519 oder 
1520. — Dellion : Diet. I I ,  91; IV , 315, 3 1 9 .—  B rasey: 
Le chapitre de S t: N icolas. — A. Büchi : Peter v. M ols
heims Chronik. —  O chsenbein : Urk. der Belagerung u. 
Schlacht bei M urten . — S taa tsa rch iv  Frei bürg . [ J. N.j 

R A P P O L T  ( R a p o l l t , R a p o l t ). I. t  G eschlechter 
der S ta d t Zürich, bezeugt seit 1357. —  Z S tB . —  W ap
pen : in R o t zwischen silbernem  H ufeisen eine gold 
H ausm arke . •— 1. J a k o b , H ufschm ied, von D iessen- 
hofen, e rh ä lt das B ürgerrech t 1504 geschenkt ; S tab s
offizier 1515, t  H . x . 1531 zu K appel. —■ J .  S trick ler 
A ktensam m lung. — Egli : Schlacht von Cappel, p . 69. — 
Tur. I I ,  p . 175. — 2. J a k o b ,  H ufschm ied, Sohn von 
Nr. I, Z unftm eiste r 1530-1547, K rieg srat 1531, Ober
vogt zu R ieden und  D ietlikon 1531-1547, f  1548. —
F . Hegi : Z u n ft zur Schmieden. — R. H oppeier S S R  I I ,  

p. 445. — W eitere E inbürgerung  1554.
I I .  G eschlechter der S ta d t W in te rth u r  u n d  deren n äch 

ste r U m gebung, insbes. in H eitlin g en , wo R . ja h rh u n 
derte lang  A nteil an  der B urg besassen. —  J .  S trickler : 
Aktensam mlung I,  861. —  W . Merz : W appenbuch B a
den, p. 414. —  H a n s ,  von R üdlingen (?), L eu tp rieste r 
zu W ürenlos 1421, P rio r au f dem  B eerenberg 1429. — 
Regesta E pisc. Const. I I ,  8890, 8904. — N bl. d. Stadl- 
bibl. W interthur 1907, p. 44, 47. [D. F.]

R A R O .  Fam ilie von Bagnes (W allis), die se it dem
16. Ja h rh . bek an n t is t. — An t o in e , Dr. theo l., aposto li
scher P ro to n o ta r , P fa rre r von L ey tro n  1655, von A rdon 
1662, D om herr von S itten  1656-j- 1680. [Ta.]

R A R O N  (franz. R a ro g n e )  (K t. W allis. S. GLS). E he
m aliger Zenden ; heu te  B ezirk ; Gem. u 
P farre i. W appen : nach den am tlichen 
Siegeln von 1529 und 1571 in R o t eine 
goldene Rebe m it drei grünen  B lä t
te rn  und  zwei silbernen (bisweilen 
b lauen) T rauben  ; sp ä te r  w urde im An
schluss an S tum pfs Chronik die Rebe 
oft doppelarm ig stilisiert. Seit 1633 
kam  noch ein A dler als H elm zier h inzu.

I. Zenden  ; Bezirk R . D er Bez. R . 
b e steh t aus zwei durch  die Bez. Visp 

und  Brig ge tren n ten  Teilen m it den seit 1844 am tlichen 
N am en : (Estlich R . (Mörel) und W estlich  R . (das ei
gentliche R .). D er erste Z usam m enschluss geschah 
verm utlich  gegen 1260, als die E dlen  von Mörel ihren  
Sitz verliessen und die H erren  von R . ihre R ech ts
nachfo lgerw urden . Doch beh ielten  beide Teile ihre eigene 
V erw altung. U n te r  Bischof A. von Gualdo (1418-1437) 
w urde eine bleibende O rdnung getroffen : der Zenden 
w ar in drei D ritte l gete ilt. Mörel und Grengiols m it ihren 
W eilern b ildeten  das obere, R aron  m it A usserberg, 
Birchen und  U nte rb äch  das m ittle re , die K astlane i 
G estelen (seit 1375) m it Gestelen, Eischol, Steg, H ob
ten u  und  L ötschen das un tere  D ritte l. Dieses u n tere  
D ritte l h a tte  einst als bischöfliches Lehen den H erren  
vom  T urn  gehört und  w ar nach  deren V ertre ibung  1375 
ein U n te rtan en lan d  der fü n f oberen deutschen Zenden 
geworden ; darum  h a tte  es keinen A nteil an  L andes-
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nu tzen  und  A em tern , m usste  aber den D ritte l der 
Z endenlasten  (K riegsdienst) tragen . E rst 1790 k aufte  
es sich frei und bekam  alle R echte. Das obere D ritte l 
teilte  m it dem  m ittle ren  sich zur H älfte  in N utzen und

Stan d o r t  u. baul iche Ueberreste der einstigen Burg  Baron.  N ach  einer Photographie.

V erw altung , h a tte  sein G ericht, das M eiertum , ste llte  
jew eilen den Z end en h au p tm an n  und  tru g  den d r itten  
Teil der Z endenlasten . Den eigentlichen a lten  Zenden R. 
(communitas od. desenus R . ) b ildete alle Zeit das m ittle re  
D ritte l, die a lte  P farre i Raronia, nach  ih ren  v ier Ge
m einden auch  die v ier V iertel R . geheissen. Dieses 
D ritte l w ar von jeh e r so rech t T räger und  L eiter der 
Zendengeschicke. Es h a tte  seine K astlane , ste llte  die 
B annerherren  des Zendens (Verz. seit 1500), und  ihm 
gehörten  auch  die V iztum e und  die Meier der a lten  Zei
ten . Die H erren  von R aron  w aren V iztum e von Leuk 
u. R aron  zugleich ; 1235 w urde das V iz tum am t R . von 
L euk a b g e tren n t. 1343 b rach te  A m phelisa von R . als 
le tz te  ihre L inie das A m t an  ih ren  Gem ahl H um bert 
de V ille tta , H errn  von Chevron (Savoyen). N ikolaus de 
C hevron ve rk au fte  das V idom nat R . am  2 8 .x . 1538 der 
P fa rrg em .R . um  1988 P fu n d . D er T urm  der V iztum e, 
nördlich  der K irche au f der B urg, 1417 von den L an d 
leu ten  g ep lündert, is t h eu te  das Z endenrathaus.

Als e rster Meier ist. b e k an n t W ilhelm  1221. Das Meier
tu m  w ar und blieb bei den E sperlin i etw a drei J a h rh u n 
derte . 1508 v e rkaufte  Jo h a n n a  E ., G a ttin  des heroischen 
R a tsh errn  Th. von E rlach , ihre M cierrechte dem  Bischof 
M ath. Schiner, und  ihre B rüder K asp a r u. Jo h an n  t r a 
ten  sie am  7. ir. 1527 um  300 P fund  an  die P farrgem . R. 
ab. D er Bischof M. Schiner schenkte  den M eierturm  1505 
der P farre i. E r ist m it seinen gegen 2 m  dicken M auern 
im  Schiff der 1512 e rb au ten  K irche e rhalten . — Die 
G erich tsbank  w ar u n te r  der « L inde » ; h ier sprach  der 
Meier, von 1548 an  der K astlan , je  am  M ittw och R echt. 
Ihm  zur Seite stan d en  18 Geschworne und  der W eibel. 
W yscho g en an n t. 1548 a rb e ite ten  16 V ertrau en sm än n er 
eine R echts- und G erichtsordnung aus, die am  23. v u . 
1555 angelob t und  b e s tä tig t w urde : 68 versch . V er
ordnungen , zum eist u ra ltes  G ew ohnheitsrecht. Das S ta 
tu t  blieb bis 1798 in K ra ft.

1798 w urde der Zenden auseinandergerissen  und seine 
G em einden den B ezirken Goms, Brig, Visp und  Leuk 
zugeteilt. 1802 w ieder in seiner früheren  A usdehnung 
h ergeste llt, w urde er u n te r  der französischen H errschaft
1811-1813 aberm als g e te ilt : das obere D ritte l bildete 
den K an to n  Mörel, die u n teren  zwei den K a n to n  R aron 
(beide im  A rrondissem ent Brig). Bevölkerung : 1798, 
3998 E inw . ; 1850, 4739 ; 1920, 4659 (CEstlich R . 2216).

I I .  Gem. und  P farrei. R ., seit dem  11. Ja h rh . Raronia,
-R arognia , R arun  (1529), Raren  und Raron, h a t eine

U rgeschichte : F unde  aus der S teinzeit in der K um m en 
(Steinm esser 1927) und  h in te r  der Burg, aus der Bronze- 
und E isenzeit au f dem  H eidn ischbühl. Œ stlich  der 
K irche is t ein a lte r O pferp la tz, ein Fels m it Schalen, 

E in sch n itten  und  T rich tern  u . a ., dane
ben ein G räberfeld, das von der Bronze
zeit bis in die spä tere  E isenzeit b e n u tz t 
w orden is t. F unde  : 1870 ein D üllenm eis- 
sel aus Bronze, 1871 K isten- oder H ocker
g räber, 1873 noch 22 gleiche G räber m it 
dolichokephalen S keletten , B ronzespan
gen, F ibeln u . R ingen, 1875 zwei Iialsge- 
schm eide (Torques), G ürte lhaken , Speer
sp itzen , Schleifsteine, K inderrassel und 
Tongefässe aus der B ronzezeit.

Die Gem. R ., m it den W eilern S t. Ger
m an, K um m en und  T u rtig , h a t  ihre Ge
schichte m it dem  Zenden eng ve rk n ü p ft. 
Sie trä g t  den Z unam en «die K luge » (R a 
ronia p rudens) wegen der h e rv o rrag en 
den S taa tsm än n er, die sie. dem  L ande 
schenkte , aus den Fam ilien  der v. R a 
ron, E sperlin  und besonders der Zentrie- 
gen, M axen, von R oten  u . a. Die P fa r r 
gem . R . h a t  das V iz tum am t und  das 
M eiertum  abgelöst und erw orben. Der 
grosse Z ehnten au f ih rem  G ebiet gehörte  
dem  D om kapite l von S itten . 1440 h a tte  
die Fam ilie  K a lb erm atte r  zum  S teinhaus 
(T ursteg) die E inzugsrech te  ; R  erwarb 
sie 1534 um  1800 Pfund . D er Z ehnten  
w urde am  11. v iit .  1559 dem  D om stift um  
2200 P fu n d  abg ek au ft. R . ist die M u tte r
k irche des D ekanates u . vor 1551, da  sich 

U n terbäch  lo stren n te , die P fa rrk irch e  des m ittle ren  
D ritte ls. 1212 erstm als gen an n t, bekam  sie 1301 eine 
K aplanei (die 1569 w ieder einging), 1361 die K ap lan e i
s tiftu n g  in S t. G erm an und  1735 das R e k to ra t der F a 
milie von R o ten . Von der P fa rrk irch e  tre n n te n  sich :
1. U n te rb äch  1551 (endgültig  1665), von diesem  B ir
chen 1856 und  1879 als P fa rre i ; 2. A usserberg, 1815 als 
R e k to ra t, 1867 als selbständige P fa rre i. Noch blieben 
den F ilia lk irchen  P flich ten  gegen die M utterk irche, von 
denen sich U n te rb äch  1859, B irchen 1860 und  A usser
berg 1867 loskauften . E rstes T aufbuch  1612, S te rb e 
buch 1646, E hebuch  1646. Die a lte  P fa rrk irch e  zu 
u n te rs t im  Flecken, oft durch  U eberschw em m ungen 
des B ietschi und  des R o tten s  beschädig t, w urde 1494 
h ochauf v e rsandet, deshalb verlassen und  abgebrochen. 
Der T urm  aber blieb b isher e rhalten . 1494-1512 war der 
P farrg o tte sd ien st in der K ry p ten k irch e  zu S t. G erm an 
g e h a lten ; 1512 w urde au f der Burg, ü b er den M auern 
der M eierveste, eine neue P fa rrk irche  g eb au t und 1514 
au f den N am en des hl. R om an eingew eiht. S te in m etz 
a rb e it des M eisters U lrich R u (liner v. Presm ell (R iva), 
F resken von S. R. (1923 aufgefrischt). R . is t eine sog. 
D om präbende oder K ap ite lsp frü n d e. Bevölkerung  :1798, 
360 E inw . ; 1850, 411 ; 1920, 662. — Vergl. G rem aud
I. — B W G  IV . — R . v. R o ten , CEchsli u n d  H eierli : 
Urgesch. d. W allis. — A S.4 1870. — K an to n s- u. O rts
arch iv . — R. R iggenbach in B T  1929. [L. Mr.]

R A R O N  ( F R E I H E R R E N  V O N ) .  M ächtiges F re i
herrengeschlecht im  W allis und im  B erner O berland vom
12. bis 15. Ja h rh . Mit den F re iherren  von R inggenberg, 
Vögten von B rienz, s ta m m t es von einem  in verschiede
nen L andesteilen b eg ü te rten  G eschlecht, aus dem  sich 
1146 Egclolf nach  einem  n ich t sicher zu bestim m enden  
O rte v . Opelingen n a n n te . H au p ts itz  der Fam ilie  von 
R aron w ar im 13. Ja h rh . R aron  m it seiner Burg, wo 
nach der E rb te ilu n g  säm tliche Zweige noch b eg ü te rt

w aren . D aneben ge
hörte  den F reiherren  
die obersim m entali- 
sche H errschaft M an
nenberg  m it dieser 
B urg bei Zw eisim m en. 
W appen  : Adler, fü r 
Bischof W ilhelm  V II. 
schw arz in Gold, für 
die Fam ilie  Peters,
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H errn  von E in  Osch, golden in R o t .— 1. R u d o l f , ein
zig 1219 e rw ähn t fü r einen frü h em  Z eitp u n k t : zwi
schen 1197 und  1213 schenkte  Cuno von Brienz m it 
seinem  B ruder R udo lf von Raron  und  dessen n ich t 
m it N am en gen an n tem  Sohne au f dem  K irchhof von 
Visp den K irchensa tz  von Brienz an  das K loster E n 
gelberg . —  2. H e i n r i c h  (1210-1220), t  vor 15. i. 
1235. V erw and tschaft m it N r. 1 u n b estim m t. Viz
tu m  von R aron  u n d  w ahrsch . auch  von Leuk, Schieds
rich te r  zwischen dem  Bischof von S itten  und  den Fre i
h erren  von T u rn  1220. —  3. Bischof H e in r ic h  I .  von 
S itten , jüngerer Sohn von N r. 2, D om herr 1221, K an to r 
1233, D ekan von Valeria 1237, Bischof 1243-f 11. v. 
1271, schloss 1252 ein zehnjähriges Bündnis m it Bern. 
1260 m usste  er nach  einem  unglücklichen Kriege m it 
P e ter von Savoyen in  einem  T au sch v ertrag  die bischöfl. 
B esitzungen im  U nterw allis an  Savoyen a b tre te n . Im  
A usgleich m it G raf P h ilipp  w urde 1268 der frühere 
Z u stan d  w ieder hergeste llt.

I. Stam m  des R itters Am adeus. — 4. A m a d e u s  (1210- 
1265), Sohn von Nr. 2, R itte r ,  als V ertrauensm ann  sei
nes B ruders, B ischof H einrichs I., an  den w ichtigsten 
V erhandlungen bete ilig t.

a) Zw eig des R itters Peter. — 5. P e t f .r  (1256-1282), 
Sohn von N r. 4, R itte r , H err zu M annenberg. Sein Sohn 
T hom as, f  vor 6. IV. 1300, und  der n u r 1308 genann te  
Enkel P e t e r l i n , m it dem  dieser Zweig erlosch, nahm en 
E nde des 13. J a h rh . am  Kriege gegen Bischof Bonifacius 
von S itten  teil.

b) Zw eig des Junkers Hugo . —  6. I lu c o  (1265-1306), 
Sohn von N r. 4, erb te  Besitz zu R aron , im  E ringerta! 
und im  B erner O berland. —  7. H e i n r i c h  (1306-1344), 
Sohn von N r. 6, R itte r , 1311 beim  R eichsv ikar J o 
hannes von T u rn  in Corno, im  B erner O berland und 
im  W allis b eg ü te rt, h ier einflussreich als B era ter der 
Bischöfe, K astlan  von La Soie 1338. —• 8. J o h a n n e s  
( f  nach  18. v. 1348), Sohn von Nr. 7, im  O bersim 
m enta l und  im  W allis, erw arb  1337 das heroische 
B urgrech t, das auch  seine N achfolger im  B erner O ber
land u n te rh ie lten . —  9. P e t e r  (1342-1352), B ruder von 
Nr. 8, H err von B lum enstein , A usburger von Bern, 
nah m  m it N r. 10 am  K rieg gegen den Bischof G uichard 
von S itten  teil. —  10. J o h a n n e s  (1348-1380), jed en 
falls Sohn von Nr. 8, B esitzer einer H e rrsch aft M annen
berg ohne die gleichnam ige B urg, m it H errschaftssitz  
im  R eichenstein  bei Zweisim m en. —  11. J o h a n n e s  
(1397-1435), Sohn des Jo h an n es und  E nkel von N r. 10, 
zu T hun  angesessen, B esitzer der H errsch aft M annen
berg, f  als le tz te r  des obersim m entalischen Zweiges vor 
25. v in .  1441. — 12. R u d o l f  (1362-1420), Sohn von 
Nr. 8, H err von Villa im  E rin g erta l, durch  seine M ut
te r  Agnes von U rnavas E rbe  dieser Fam ilie zu N aters 
und U m gebung, v ielseitig  tä tig  im  D ienste der Bischöfe 
wie der L and leu te , K astlan  von N aters 1376 und  1385, 
K astlan  von L utschen und N iedergestelen 1384, im  
R aronhandel au f seiten der G em einden. —  13. Bischof 
W i l h e l m  V I I .  von S itten  (1 4 1 9 -1 1 .1. 1451), Sohn des 
Egidius u. E nkel von Nr. 12, D om herr 1427, K an to r 
1428, D ekan von S itten  1434, Bischof 1437-1451, f  zu 
Pallanza, begraben  au f V aleria, stim m te  1446 den von 
den W alliser Gem einden aufgeste llten  A rtikeln  von N a
ters zu und  schloss im  gl. J . einen F reu n d sch aftsv e r
tra g  m it Savoyen u n d  B ern. L e tz te r dieses Zweiges.

c) Zw eig des R itters Ulrich I I .  —  14. U l r i c h  II 
(1269-1291), Sohn von N r. 4, R itte r , erw arb 1287 von 
den B rüdern  Jak o b  und Aym o von Saillon ihre H e rr
schaftsrech te  in der P farre i Visp und  begründete  dam it 
die B eziehungen dieses Zweiges zum  V isper Zenden. — 
— 15. A m a d e u s  (1300-1315), Sohn von Nr. 14. D urch 
seine H e ira t m it Salom ea von Visp erw eiterte  er seinen 
Besitz zu Visp, so dass die Fam ilie den ständ igen  W ohn
sitz d o rt nahm . —  16. P e t e r  oder Perrinus (1300- 
1334), unehelicher Sohn von N r. 14, K leriker und  N otar, 
is t  jedenfalls der S tam m v a te r der schon 1367 zu Leuk 
w ohnenden angesehenen Fam ilie P errin i von Raron. —
17. J o h a n n e s  U l r i c h  I. (1361-1401), Sohn U lrichs 
und E nkel von N r. 15, v e r tra t  den Zenden Visp bei 
w ichtigen V erhandlungen . Von seinem  V ater her er
h ielt die Fam ilie  den B einam en Ulrich. —  18. J o h a n n e s  
■Ul r i c h  I I .  (1401-f 1435), Sohn von N r. 17, im  R aro n 

handel H au p tm an n  des Zendens Visp, le tz te r  ehelicher 
Sprosse dieses Zweiges.

II. Stam m  des V iztum s Johannes. —  19. .Jo h a n n e s  
(1234-1247), Sohn von Nr. 2, V iztum  von R aron . — 
20. R u d o l f  (1265-1276), Sohn von N r. 19, w ar V iztum  
von R aron  und gleichzeitig als E rbe  Jocelins von Cas
tello V iztum  von S itten . Mit seinem  Sohn A nton , t  vor
11. II . 1303, erlosch dieser Zweig. —  21. Bischof H e in 
r ic h  11. von S itten , Sohn von N r. 19, D om herr 1256, 
S ak ristan  1259, w urde 1273 von einem  Teil des D om ka
pitels zum  Bischof erw ählt, vom  än d ern  Teil n u r als 
D ekan von V aleria  a n e rk a n n t, f  vor der E rledigung des 
S tre ites 14. x . 1274.

I I I .  Stam m  des R itters Ulrich I. —  22. U l r i c h  I. 
(1235-1260), Sohn von Nr. 2, R itte r . —  23. W e r n e r  
(1257-1308), Sohn von Nr. 22, vor seiner ersten  E rw äh 
nung in k iburg ischer G efangenschaft, H err zu M annen
berg. —  24. R u d o l f  (1299-1359), Sohn Aym os und  
Enkel von N r. 23, V iztum  von L euk, zäh lte  m it seinem 
Sohn P e te r  zu den treu esten  A nhängern  und  einfluss
re ichsten  R atg eb ern  des Bischofs G uichard Tavelli. K a st
lan von N aters 1346. —  25. P e t e r  (1345-1412, f  vor
12. v .  1413), Sohn von N r. 24, V iztum  von Leuk, seit 
1381 H err von E infisch. E r is t die bedeu ten d ste  
G esta lt des freiherrlichen G eschlechtes. D urch seine H ei
ra t m it Alesia Albi von G ranges gew ann er von die
ser edlen Fam ilie  b edeu tenden  B esitz zwischen S itten  
und Siders. Im  Anschluss an  seine zweite H e ira t m it 
B eatrix  von A nniviers, die ihm  ein reiches E rbe  von den 
edlen Fam ilien  von A nniviers und  A yent zubrach te , 
erw arb er 1381 die H errschaft E infisch (A nniviers). 
H ervorragender P arte ig än g er des Bischofs G uichard 
Tavelli u n d  Gegner der F re iherren  von T urn , F ü h re r 
der W alliser im  F re ih eitsk am p f gegen Savoyen 1384- 
1388, daher vom  Grafen A m adeus V II. 1387 m it seiner 
Fam ilie g eäch te t, e rs te r B era ter der Bischöfe W ilhelm  V. 
und VI. —  26. P e t e r m a n n , Sohn von N r. 25, m it 
seinem  S tiefb ruder H einrich (H einzm ann) 1387 von 
den Savoyern  gefangen genom m en und  h in g erich te t. — 
27. Bischof W 'i lh e lm  V .  von S itten  (nach neuer Z äh
lung, vergl. H oppeier : Z um  Bischofskalalog von S itten , 
in A S G  V II, und  G rem aud V III , 133-134) ; Sohn von 
N r. 25, D om herr 1373, E nde 1391 oder anfangs 1392 
vom  P a p s t in Rom  zum  B ischof e rn an n t, schloss 1399 
einen F reu n d sch aftsv e rtrag  m it Savoyen, in dem  er 
seine frü h em  V erträge, wohl ein Burg- und L an d rech t, 
m it L uzern, Uri und  U nterw alden  vorbeh ielt, f  vor 12. 
v u .  1402. —  28. G its c h n r t  (1384-1424, f  vor 20. I. 
1425, die Form  W itschard  n ich t zeitgenössisch, franz. 
Guichard), Sohn von Nr. 25, H err von E infisch, L andes
h au p tm an n  der W alliser und  L andvog t der Bischöfe 
W ilhelm  V. und  V I., B urger von Bern, u n te rs tü tz te  
1411 Savoyen bei der E roberung  des E schentals gegen 
die E idgenossen, zog 1413 K önig Sigm und in die Lom 
bardei zu Hilfe, w ofür er verschiedene Verleihungen 
erh ie lt. Der R aronhandel m ach te  seine überragende 
Stellung zunich te. Von 1417 an  w ohnte  seine Fam ilie in 
Bern. G. w ar 1424 w ieder im  W allis. —  29. Bischof 
W i l h e l m  V I■ von S itten , Sohn von N r. 26, P farrer 
von Visp 1401, Bischof 1402-1418, lebte noch 1424, 
f  vor 5. ix . 1428. Der R aronhandel ve rd rän g te  ihn  vom  
Bischofssitz, den 1418 ein vom  K onst.anzer Konzil 
e rn an n te r Verweser e innahm . W . schloss 1403 das B urg 
und L an d rech t m it L uzern, U ri und  U n terw alden  und 
1410 einen gegen B ern und  F re ibu rg  gerich te ten  
F reu n d sch aftsv e rtrag  m it Savoyen. —  30. L u q u i n  
(1410-1427), B ruder von N r. 29, D ekan von Valeria 
und P fa rre r von Visp, f  vor 5. IX. 1428. — 31. LI i l d e - 
b r a n d  (1425-t 9. i. 1467), Sohn von N r. 28, ohne 
eheliche N achkom m en, üb ern ah m  den Besitz im  
W allis, m usste  ab er fo rtw ährend  davon veräussern . 
L etz te r H err von E infisch. — 32. P e t e r m a n n  (1425- 
31. v u .  1479), B ruder von N r. 31, le tz te r der F reiherren , 
im K loster Ftüt.i begraben . D urch seine M utter M arga
re th a  von R häzüns gehörte  er m it seinem  B ruder zu 
den E rben  des G rafen Friedrich  V II. von T oggenburg. 
Er übernahm  die G rafschaft Toggenburg und  die H e rr
schaft U znach ; diese blieb allerdings an  Schwyz und  
Glarus ve rp fän d e t. P ., der im  L an d rech t der beiden 
O rte s tan d , bete ilig te  sich am  alten  Z ürichkrieg u. an
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ändern  K riegen der E idgenossen. 1468 v e rk au fte  er die 
G rafschaft Toggenburg  dem  A bi v. Sh. Gallen u . 1469 
die H errschaft U znach an Schwyz u. G larus. — Vergl.
E . H auser : Gesch.. der Freiherren von B aron (in S S t G 
V III) . — R . H oppeier : Z ur Genealogie der Freiherren 
von Raron im  dreizehnten Jahrh. (in A S G V il) . —  R. 
D ü rre r : Die Freiherren von Ringgenberg, Vögte von 
Brienz (in J S G  X X I). —  L. von T scharner : Die ober- 
simm entalische Herrschaft M annenberg  (in N bl. des H is
torischen Vereins Bern  1907). — E . Zufferey : Le passé 
du Val d 'A n n iv iers  I . [E dw in  H a u s e r .  |

R A R O N H A N D E L  1415-1420. E r b ild e t einen 
w ichtigen A b sch n itt in  der freiheitlichen E ntw ick lung  
des W allis. Seine R ückw irkung  au f die E idgenossen
sch aft h a t  ihren  G rund in der B ündnisfre iheit der ein
zelnen O rte, die ihnen  e rlau b te , in ausw ärtigen  Gebieten 
m ite in an d er in einen gefährlichen W ettbew erb  zu tre 
ten . 1415 erw uchs aus örtlichen U n ruhen  eine all
gemeine E rhebung  gegen B ischof W ilhelm  V I. aus dem 
H ause R aron und seinen Oheim und  L andvog t G it
schart von R aron . E ine H au p tu rsach e  der Bewegung 
w ar, dass G itsch art 1414 durch  K önig Sigm und die 
L andeshoheit über das bischöfliche W allis seiner F am i
lie erblich h a tte  ü b ertrag en  lassen. S tre itig  w aren auch 
die ehem als von T u rn ’schen G üter. Dem L andvogt 
w urde M issbrauch seiner G ew alt, dem  Bischof neben 
ungenügender B ildung und ungeziem endem  Lebens
w andel M issachtung der F re iheiten  des Landes vorge
worfen . Im  V ertrag  von L a Soie w urde am  10. VI .  
1415 der S tre it noch einm al geschlichte t und  die Be
teiligung der Gem einden an der R egierung festgesetzt. 
Schon vorher w ar G itschart als L andvogt zurückge
tre ten . A ber die Feindseligkeiten  begannen von neuem . 
Im  Mai 1416 fü h rte  ein U eberfall au f die bei Sitten  
versam m elten  L and leu te  zur endgültigen  Absage an  Bi
schof W ilhelm  und G itsch art von R aron . Ih re  Burgen 
w urden gebrochen. Die freiherrliche Fam ilie, von Sa
voyen im  S tich gelassen, schien verloren. Da w urde 
der R aronhandel unversehens eine A ngelegenheit der 
E idgenossen. Als L uzern, U ri u n d  U nterw alden  wegen 
des E schen tals die Oberw alliser Zenden 1416 u. 1417 in 
ihr Burg- u . L an d rech t au fnahm en , ergriff Bern die 
P a rte i G itscharts von R aron , jedenfalls um  der aus
greifenden P o litik  der W ald s tä tte  en tgegenzu treten . 
Denn b isher h a tte  es seine H ilfegesuche s te ts  ab 
gewiesen, obwohl er seit zwei Ja h rze h n ten  sein B urger 
w ar. Vergeblich such te  B ern die W alliser zum  schieds
gerichtlichen A ustrag  des S tre ites zu bringen. Als 
auch  die unerm üdliche V erm ittlu n g s tä tig k e it der u n 
bete ilig ten  O rte Zürich, Schwyz, Zug und  G larus kei
nen Erfolg h a tte , griffen die B erner zu den W affen. 
Schon im  H erb st 1418 w urde die S ta d t S itten  teilweise 
v e rb ra n n t. Auch das Schiedsgericht jen e r v ier O rte in 
Zürich verm ochte  1419 den S tre it n ich t zu schlichten. 
Die Spannung  in der E idgenossenschaft w ar am  s tä rk 
sten , als B ern die O rte Uri und  U nterw alden  zum 
Zuzug gegen die W alliser m ah n te . E in  B ruderkrieg  der 
E idgenossen w urde b e fü rch te t. E rs t als die Kriegszüge 
der B erner, auch  der b ed eu ten d ste  ü ber die Grimscl 
nach U lrichen, keinen en tscheidenden Erfolg geb rach t, 
die W alliser aber grossen Schaden e rlitten  h a tte n , 
nahm en beide P a rte ien  einen neuen Schiedsspruch an. 
Am 7. H. 1420 entschieden zu E v ian  der Herzog von 
Savoyen, der E rzbischof von T aren ta ise  und  der B i
schof von L ausanne, dass die W alliser G itsch art von 
R aron seine G üter zurückgeben m ussten . Sie h a tte n  
ihn und  Bern m it je  10 000, die K irche S itten  m it 
4000 und  die Schiedsrichter m it 1000 Gulden zu en t
schädigen. W ilhelm  von R aron k eh rte  n ich t m ehr au f 
den bischöflichen S tuh l zurück.

Der R aronhandel hat. die B edeutung  der W alliser 
G em einden v e rs tä rk t, die vo rher regierende Fam ilie 
von R aron  ih rer politischen M achtstellung im  W allis 
b e rau b t und  schliesslich auch ihren  w irtschaftlichen  
N iedergang h e rbeigeführt. — V ergi. D ierauer I I . —
E. H auser : Gesch. der Freiherren von Raron (in S S t G 
V III) . —  L. M eyer : Die Beteiligung Freiburgs an den 
W alliser Unruhen unter Gitschart von Raron (in F  G 
1907). — R . Thom m en : Urk. zur Schweizer Gesch. aus 
österr. Archiven  I I I ,  N r. 4 4 .  [Edwin  H a u s e r . ]

R A S A  (K t. Tessin, Bez. L ocarno. S. G LS). Politische 
und K irchgem . L a  Raxa  1469. Das frühere  D orf be
fand sich an  dem  Terra vecchia gen an n ten  O rte ; das 
heutige D orf hiess frü h er Digessio. 1631-1847 besassen 
die nach  L ivorno ausgew anderten  M änner von R . do rt 
das Monopol zur A usübung  des L astträg erb eru fs . R . 
besass eine gewisse A utonom ie, gehörte  jedoch zur Gem. 
C entovalli bis 1838, dann  zur Gem. P a lag n ed ra . 1864 
w urde es se lbständig , b ilde t aber m it P a lag n ed ra  ein 
einziges patriziato. U rspr. gehörte  R . zur K irchgem . 
P a lagnedra  und w urde 1644 kirchlich se lbständig . E ine 
in T erra  vecchia gelegene, 1615 g ebau te  K apelle erh ie lt 
den R ang einer P fa rrk irch e  ; die gegenw ärtige K irche 
w urde 1746-1753 geb au t und 1754 P fa rrk irche . Bevölke
rung  : 1801, 109 E in  w. ; 1920, 61. T aufreg iste r seit 1647, 
E hereg iste r seit 1645, S terbereg iste r seit 1734. — BStor. 
1884. —  G. C. P rad a  : Note storiche sulla vice-parrocchia 
di Rasa. — G. B u e tti : Note storiche religiose. [C. T.'J

R A S C H E I N .  Fam ilie  in Malix und P a rp an , die im 
po lit. Leben in G raubünden  seit dem  19. Ja h rh . h e r
v o r tra t .  —  1. G e o r g , 1791-1870, von Malix, L an d am 
m ann  von C hurw aiden und  G rossrat, B u n d e ss ta tt
h a lte r. — 2. L u z iu s , 1831-1899, Sohn von Nr. 1. L an d 
w irt, K re isp räsiden t von C hurw aiden und G rossrat, 
R egierungsra t 1876-1877 und 1880, K an to n sg erich ts
p räsid en t 1882-1899, N a tio n a lra t 1882-1890, S tä n d era t
1892-1899 (P räsid en t 1897-1898), O berst der In fan te rie .
—  3. P a u l , * 1864, Sohn von Nr. 2,  L andw irt, K reis
p räsid en t von C hurw aiden und  G rossrat (P räsiden t 
1904), R eg .-R a t 1907-1913, N a tio n a lra t 1911-1919, 
K an to n srich te r, O berstlt. der In fan te rie . [M. V.]

R A S C H E R ,  v o n  R A S C H E R  (auch R a s c h æ r ).  
Altes B ündner Geschlecht, das in Zuoz und  Chur ein
g ebürgert is t. W appen  : g ev ierte t, 1 u . 4 in B lau ein 
schreitender goldener Löwe, der eine H arzfackel in den 
V orderpranken  h ä lt  ; 2 u. 3 in Silber ein schw arzer 
Adler. —  1. H a n s  M a r t i n , von K arl V .  1550 in den 
A delsstand , vom  P ap ste  zum  R itte r  und P falzgrafen  er
hoben, t  5. VI. 1573. — 2.  P e t e r , Sohn v. Nr. 1, m eh r
m als L andam m ann  des O berengadins, f  1562. —  [F. P.]
— 3. P e te r ,  Sohn von N r. 2,  P fa rre r von Bergiin und 
D om kan to r von Chur, zum  Bischof von Chur erw ählt
3. v i. 1581, ein schw acher K irch en fü rst. Sein B istum  
w ar in trau rig e r Lage. E r erliess V erordnungen zur 
E in führung  der T rien tin e r Beschlüsse, besorgte eine- 
Neuauflage des C hurer R itua le , Missale und des B re
viers ; f  1601. — J .  G. M ayer : B istum  Chur I I .  —  E . 
Steffens : Nuntiaturberichte aus der Schweiz I I I .  — [J. 
S im o n e t .] —  4.  H a n s , Sohn von N r. 2,  H ofm eister des 
B istum s Chur, K om m issar von C hiavenna 1589, w urde 
B ürger von Chur und  Z unftm eiste r daselbst. —  1580 
te ilte  sich das G eschlecht. Die katho lische Linie zog 
nach W ien, die reform ierte  blieb in  G raubünden . — 
5. J o s i a s , Sohn von Nr. 4, P o d e sta t von Teglio 1641.
— 6. J o h a n n  S i m e o n , Sohn von N r. 4, B ürgerm eister 
von Chur 1670. —  7. J o h a n n  G e o r g , Sohn von N r. 6, 
P o d esta t zu P lurs 1677. — 8. J o h a n n e s , Sohn von 
Nr. 6, P o d e sta t zu P lurs 1695, in Chur O b erstzu n ft
m eister. — 9. J o h a n n  S i m e o n , Sohn von N r. 8, P o d esta t 
zu P lurs 1719, R a tsh err . —  10. M a r t i n , Sohn von Nr. 8, 
S tad tam m an n . —  11. M a r t i n , Sohn von Nr. 10, S ta d t
am m ann  1742, S ta d tv o g t 1756, f  1769. —  12. J o h a n n  
S i m e o n , S tad tsch re ib er 1776, O berzunftm eister 1779, 
Schu lra t 1782, S ekre tär de r S y n d ik a tu r im  Veltlin 
u nd  B undesschreiber 1785. — 13. W o l f g a n g , L an d 
schreiber im  O berengadin 1770, B ürger von Chur 1797, 
Z unftm eiste r daselbst. — 14. J a k o b  M a r t i n , Dr. m ed., 
* 1770, Sohn von Nr. 13, A rzt, M itbegründer der b iindn . 
K antonsschule, M itglied des K an tonssch u lra ts , t  1818.
— 15. K a r l  W o l f g a n g  F r i e d r i c h , * 1798, Sohn von 
Nr. 14, aus der jü n g ern  C hurer Linie der R . von Zuoz, 
Feldpred iger im  3. Schw eizerregt, in neapolit. D iensten 
von 1830 an, Religionslehrer an  der K antonsschule  
von 1842 an, S ta d tp fa rre r  und R ek to r der S ta d tsch u 
len, begab sich sp ä ter w ieder nach Neapel, f  in C hur.
— M. V aler : Die evang. Geistlichen an der M arlins
kirche. — 16. J a k o b  M a r t i n  Ch r i s t o p h , * 1803, Enkel 
von N r. 13, M itglied des S a n itä ts ra ts , des k a n t. E r
ziehungsrats 1844-1866. — 17. J a k o b  U l r i c h , In gen ieu r 
t  11. II. 1919 als der le tz te  Spross der a lten  C hurer
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Patriz ierfam ilie . Die Zuozer Linie b lü h t noch in  Zuoz, 
M adulein, Schuls und S trad a  im  E ngadin . Von — G ia- 
CHEN R ., t  1880, s ta m m t ein L egal, aus welchem  die 
Gem. Zuoz 1895 die R asch er-H ü tte  au f P in ze tta  im 
Val M üra, am  Fusse des Piz K esch, e rbau te . — 
Sprecher : Sam m lung  rät. Geschlechter. — B azzigher : 
Gesch. der Kantonsschule Chur. —  B M  1919. [F. P.]

R A S C H L E  ( R a s c h l i ).  In  d. toggcnburg. Gem. W att-  
wil alteingesessene Fam ilie. —  1. J o s a b e , 1756-1826, be
g rü n d e te  in W attw il die u n te r  seinen Söhnen : —  2. 
A b r a h a m , 1792-1863, N a tio n a lra t, und — 3. R u d o l f , 
1798-1867, au fb lühende B aum w ollm anufak tu r, die diese 
m it den sp ä teren  T eilhabern  J .  G. K eller-S teffan, Jak o b  
Lanz und F r. B irnstiel zum  W eltexportgeschäft aus- 
b a u ten . Die F irm a B irnstie l-L anz u. Cie. erlosch 1917.
— A D B  27, p. 318. —  W artm an n  : Industrie und  Handel 
d. K ts. St. Gallen, p. 4 7 4 ,  509. [H. E.]

R A S C H N A L S  (K t. G raubünden , Bez. O berland
q u a r t.  S. G L S ). W iesenhalde bei M ezzaselva. D ort 
käm pften  am  5. I X .  1622 die P rä ttig a u e r  und  ihre H ilfs
tru p p en  gegen das österreichische H eer des Grafen 
Alwig von Sulz, m ussten  sich, vom  Feind ü b erhöh t, 
nach A quasana  (L avisaun) und  dem  « M atteli » bei 
Saas zurückziehen, dann  ab er auch  diese Posten  vor 
der U eberm ach t räum en und  so das ganze T al der Ver
w üstung  durch den Feind preisgeben. [J. R. T r u o g . ]

R A S P I E L E R ,  F e r d i n a n d , f  1762, P fa rre r von 
Courroux (Bern), übersetz te  und  b earb e ite te  in die 
M undart seines Dorfes das G edicht Les P la in tes , eine 
scharfe Sa tire  au f den überm ässigen H ang  der F rauen  
zum  K leideraufw and  ; der V erfasser des Originals ist 
D om herr Bizot (1702-1781) von Besançon. Die Plainies 
w urden 1849 von A. K ohler veröffentlicht. — A S J  1902.
—  Am weg : Bibliogr. [A. Sch.]

R A S P I N E  Siehie R e s p i n i .
R A S T ,  H e r m a n n , C horherr von Zurzach 1436, De

kan 1451, F reund  von Felix  H äm m erlin , schrieb dessen 
S chriften  ab  und  verf. das Zw eitälteste Ja h rze itb u c h  von 
Z urzach, f  1480. —  v. M ülinen : Prodrom us. [H .  Tr.]

R A S T  (u rspr. R a s c h ). Fam ilien im  A m t H ochdorf 
und zu L uzern  seit dem  14. Ja h rh . K l a u s , 1389. — 
V erschiedene A m m änner zu H ohenrain  —  S e b a s t i a n , 
G rossra t zu L uzern  1575. —  K a t h a r i n a , von H och
dorf, V orsteherin  im  K loster M ariä O pferung zu Zug 
1660-1685. —  H a n s , A m tsfähnrich  zu H ochdorf 1653, 
im  B auernkrieg  zum  Tode v e ru rte ilt. — P h i l i p p , 6. I V.  
1861-10. v i. 1924, B u ch h alte r in E m m enbrücke, M it
g rü n d er der P farre i R eussbühl, h in terliess h an d sch riftl. 
Sam m lungen zur H e im atk u n d e. —  Th. v. L iebenau : 
Sempacher A k te n , p. 208. —  G fr. Reg. — M. E sterm an n  : 
Hochdorf. — Bauernkrieg  (in J S G  X X ). —  M. S talder : 
Gesch. d. P farrei Reussbühl. [P. X. W.]

R A S T E L L I .  Altes, h eu te  f  A delsgeschlecht von 
L ocarno. Es stam m te  aus Besozzo und  bilde te  einen 
der Zweige des G eschlechts der Orelli, von dem  es 
schon 1376 a b g e tren n t w ar. —  R a s t e l l u s , der S tam m 
v a te r, t r a t  1168 seine in  L um ino gelegenen G üter, die 
das Geschlecht se it 1138 vom  Bischof von Corno zu 
Lehen tru g , der K irche S. P ie tro  von Bellinzona ab. 
Die R. besassen H errsch aftsrech te  in der Gegend des 
Com ersees, im  V eltlin , in  Olivone (1200), in den Cento- 
valli (1362), in Minusio (1392) und in Giornico. Die 
Fam ilie schloss sich der ghibellinischen P a rte i an. — K. 
M eyer : Die Capilanei von Locarno.—  BStor. 1906, 1908 
und 1909. —  L. B ren tan i : L ’antica chiesa matrice di S . 
Pietro in  Bellinzona. |C. T.]

R A T ,  W e r n e r , von Zürich, S ek re tä r in Solothurn  
und Lyon 1504, im  V erkehr m it K önig L udw ig X II .  
stehend , R itte r  1507, K o n stan ter zu Zürich 1510, A gent 
der französ. K rone in der Schweiz 1512-1519, herv o r
ragend bete ilig t am  A bschluss des sog. ewigen Friedens 
von 1516 zu F reiburg , an  der V erm ittlungsak tion  zwi
schen der S ta d t Genf und  Herzog K arl I I I .  von Savoyen, 
sowie am  V erzichte Genfs au f das B urgrech t m it F re i
burg  1519. — E . R o tt  : Inv. I, V. — E. G agliardi : 
Novara und  D ijo n , p. 28. —  A S I, Bd. I I I ,  2. —  Val. 
A nshelm  : Chronik IV . —  R . C. im pr. V II I .  [D. F.]

R A T B E R G .  S ie h e  R o t b e r g .
R A T C H E R  ( R a t g e r ), Schreiber des S t. Gail. Cod. 

127, A nfang des 9. J a h rh .,  der die E rk lä ru n g  des H iero

nym us fü r das M athäus- u . M arkus-E vangelium  e n th ä lt.
— Scherrer : Katalog. [J. M.]

R A T H .  Aus Nîm es (F rankreich) stam m ende F am i
lie der S ta d t Genf, die 1690 in das H ab itan ten -, 1705 ins 
B ürgerrech t aufgenom m en w urde. —  1. S i m o n , 1766- 
1819, t r a t  in russische D ienste und  w urde d o rt G eneral
lieu ten an t. —  2. H e n r i e t t e , Schw ester des Vorgen., 
1773-1856, M alerin, schuf viele M iniatur- u n d  E m ail
p o rträ ts  ; E hrenm itg lied  der K unstgesellschaft. Ge
m einsam  m it ih rer Schw ester F r a n ç o i s e  J e a n n e  und 
au f den ausdrück lichen  W unsch ihres B ruders schenkte  
sie 1824 und  1826 der S ta d t Genf bedeu tende  Sum m en 
zum  B au eines K unstm useum s, das Musée Rath  genann t 
w urde. —  Sordet : Diet. — 
de M ontet : Diet. — S K L .
—  JG , 26. XI, 1856 u. 6. v i .
1857. —  R igaud : Rensei
gnements, p . 258, 315. —
R app, de la Classe des 
B eaux-A rts de la Société des 
A rts, 1857, p . 65. [H. L.]

R A T H A U S E N  (K t. u.
A m t L uzern , Gem. E bikon.
S. G L S).Ehem aliges Cister- 

i z ienserinnenkloster, h eu te  
E rz ieh u n g san sta lt u. E lek 
triz itä tsw erk . K losterstif
tu n g  1245, W eihe 1257.
B auten  : 1259, 1347-ca.
1372, 1428, 1504 (W and
gem älde : A SA  1885, 223).
W ährend  des N eubaues 
1588-1592 u. n achher w u r
den 67 G lasscheiben im 
K reuzgang an g eb rach t, v. 
denen 1890 23 Stücke in 
Paris erw orben werden 
k onn ten  u . ins L andesm useum  kam en. Die K lo ste rre 
form  ro llte  von 1570 ab die Fragen  b e tr . die V isitation  u. 
die B estellung der B eichtiger auf. Es kam  zum  S treit 
zwischen dem  O rden und dem  N un tius, w elcher 1647- 
1652 u n te r  A b t E dm und  von S t. U rban und  N un tius 
B occapadulio und u n te r  E inm ischung des A m bassadors 
de la B arde seinen H ö h ep u n k t erreichte (J S G  1884, 
p. 165-257). Das K loster w urde am  13. iv. 1848 aufge
hoben. D er K o nven t kam  1855 ins K loster S t. Jo sef ob 
Schwyz, 1876 nach  Vezelise in L othringen  u. nach der 
dortigen  V ertre ibung  1902 nach  T h y rn au  in B ayern . In 
das ehem alige K lostergebäude kam  1849-1867 das k a n t . 
L ehrersem inar ; 1871 w urden hier fü n f K om pagnien  der 
B ourbaki-A rm ee ein q u a r tie r t. U m bau  zu einer E rzie 
h u n g san sta lt fü r arm e K inder 1882 (Jahresberichte). 
G ründung  des E lek triz itä tsw erk es durch  E d. v. Moos 
1885 ; B etriebseröffnung 1896. — G fr. Reg., bes. Bd. II 
(Schneller : Kloster gesch.) und Bd. 44, p. 6 5 -6 8 .— 
T h. v. L iebenau : Die Luz. Cisterzienser und die N u n tia 
tur. — D erselbe : Zwei Denkschriften der Æ btissin  
Ratzenhofer (Cislerz. Chronik 1893). — J .  Ruch R ahn  : 
Die Glasgemälde v. R . ( G/r. 37). —  Derselbe in ASA 
1885, 223. — J B .  T roxler : E x il u. A sy l, p . 66-103. — 
Bell-Aregger : R . einst und  jetzt (1900). — J .  Herzog : 
Kloster und  Sem inar. —  Zentralblatt f. Elektrotechnik 
1897. — L L . —  H errlib erger : Topographie I. 238. — 
M eyer-R ahn : Die M onstranz von Fr. Lud. Hartm ann  
(in Sonntagsblatt des Vaterland 1919, p. 65). [P. X. w.]

R A T H G E B .  Fam ilien der K te . A argau u. Zürich.
A. K a n t o n  A a r g a u .  B ürgergeschlecht von M ellin

gen (A argau), das diesem  S täd tch en  m it M a t t h æ u s , 
1631, und J o h a n n , 1641, Schultheissen gab. — Vergl. 
W. Merz : Rechtsquellen... A argau  V I. — L L  u n te r  Mel
lingen. [H. Tr.]

B. K a n t o n  Z ü r i c h .  I. A ltes f  G eschlecht der S tad t 
Zürich. Drei E inbürgerungen  1351-1401 von U itikon 
und R iesbach. — Z S tB .  — Dok. W aldmann  I I .  — 
[D. F.] — I I .  A ltes noch blühendes G eschlecht der Gem. 
D ietlikon und W allisellen, das schon 1463 zu D ietlikon 
angesessen is t. J a k o b  R . w urde 1571, C h r i s t e n  R. 
1669 U n te rv o g t zu D ietlikon. —  [ j .  F r i c k . ]  —  J a k o b , 
R ietm ülle r zu D ietlikon, * 1684, b e tä tig te  sich auch  als 
L iederd ich ter und K om ponist, gab 1709 eine Sam m lung

Henrie tte  Hath.
Nach einem Selbstbildnis im 

K unstm useum  Genf.
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2-, 3- und  4-stim m iger Gesänge heraus. — R efa rd t : 
M usikerlexikon. —  H oppeier in SS R  I -11. —  I I I .  Ge
schlecht. der Gem. Schw am endingen, bezeugt seit 1555. 
—  J .  H . H otz : Z ur Gesch. d. Grossmünstersttifes Zürich  
und der M ark Schwamendingen. —  Echo vom Zürichberg  
1907, Nr. 20. —  J o h a n n  J a k o b , * 1810,'K a n to n sp ro k u 
ra to r 1839-1867, K an tonsfü rsp rech  1867-1875, Gross
ra t  1843-1850, b ek an n te r  P am p h le tis t, schrieb 1851- 
1855 gegen die herrschende A rt der R echtspflege im 
K t. Z ürich und  griff 1868-1869 publiz istisch  in den 
grossen Prozess der Schw am cndinger H ubgenossen ge
gen den S ta a t Zürich ein. Verschollen nach  1875. [D. F.] 

R A T H S .  G eschlecht des Z ürcher O berlandes, das 
von K andern  (Baden) s tam m t, 1753 au f die H am m er
schm iede zu M edikon bei W etzikon und von h ier sp ä ter 
nach Pfäflikon kam . —  [J. Frick.] —  J o h a n n  J a k o b , 
von W etzikon, Ingen ieur, 1856-1906, in leitender S tel
lung tä tig  beim  B au und  B etrieb der E isenbahn  D akar- 
S t. Louis (F ranz. Sudan) 1885-1892, W asserrech tsinge
nieur des K ts. Zürich 1894-1906. [D. F.]

R A T O Y R E .  B uchhändler- und  B uchbinderfam ilie  
von L ausanne . — J a k o b , 1619, sp ä te r  B uchdrucker 
in B ern. [M. R.]

R A T P E R T ,  ein Z ürcher von G eburt, als strenger, 
eifriger L ehrer der K losterschule S t. Gallens von seinen 
Schülern gefeiert. Von seinen late in ischen  G edichten 
sei e rw ähn t die G rabschrift der ersten  Æ btissin  des 
Z ürcher F rau m ü n sters , der K önigstoch ter H ildegard, 
und  das, wohl kurz  vo r seinem  Tode verfasste , n u r 
b ruchstückw eise e rhaltene  E inw eihungsgedicht der d o r
tigen K irche ; sein a lthochdeu tsches G edicht über die 
T aten  des hl. Gallus is t n u r noch in E k k e h a r t’s IV. 
late in ischer U ebersetzung  v o rhanden . R . begann in den 
Casus sancti Galli die Reihe der st. gallischen H auschro 
niken, v ielleicht dazu angereg t du rch  den Besuch 
K arls I I I .  im  D ezem ber 883. Seine A rbeit re ich t von 
den A nfängen St. Gallens bis 884. —  M V  G X I I I .  — 
A D B  m it Bibliogr. [J. M.]

R A T Z É ,  d e .  Patriz ierfam ilie  von F reiburg , die sich 
n acheinander Rochez, Rochai, Rotze, 
Ratzai, Ratzet und  Ratzé n an n te . W ap
pen  : in B lau 3 goldene S terne (V arian
ten ). S tam m v a te r der Fam ilie  i s t —  1. 
J a k o b ,  T u ch fab rik an t, B ürger von 
F re ibu rg  1501, des R a ts  der CG 1501, 
der Sechzig 1513, f  1535. —  2. P e t e r ,  
Sohn von N r. 1, O hm geldner 1534, 
H eim licher 1538, V enner des S p ita l
v iertels 1541-1543, des K leinen R ats 
1543-1546, R ek to r des Siechenhauses 

von B ürgten 1545, f  5. i. 1546. —  3. J e a n ,  Sohn von 
Nr. 2, L andvog t von Bossonnens 1563-1568, H eim licher 
1568, V enner des Sp italv iertels 1569-1571, des K leinen

R a ts  1 5 8 0 - 1 5 9 7 ,  Zeugherr 
1 5 9 4 - 1 5 9 7 ,  w urde 1 5 7 1  
zum  N achfolger von Louis 
d ’Affry als K o m m an d an t 
der Schw eizergarde von 
Lyon e rn a n n t, e rbau te  
1 5 8 3  in F re ibu rg  ein be 
m erkensw ertes H aus im 
R enaissancestil, das, 1 8 3 0  
vom  S ta a t erw orben, h eu te  
das h istorische Museum 
b eh erberg t. Jean  R . w ar 
ein F reund  des hl. P e trus 
Canisius u . F ö rderer des 
Kollegium s St. Michael, 
f  1 5 9 7 .  —  4 .  J a c q u e s , 
Sohn von N r. 3, H eim li
cher 1 6 1 6 ,  V enner des 
S p ita lq u artie rs  1 6 1 2 - 1 6 1 5 ,  
L andvog t von V aulruz 

Joseph Nicolas Toussain t Ratzé .  1 6 1 6 - 1 6 2 1 ,  "f" 5 .  X I I . 1 6 3 1 .  
N a c h  einem CElgemälde. —  5 .  N ICOLAS, * 2 0 .  I.

1595, L andvog t von Sur- 
pierre 1636-1641, f  7. n . 1653. —  6. A n t o i n e , Sohn 
von Nr. 4, * 19. x i .  1598, H eim licher 1639-1642, 
R atssch reiber 1640-1642, V enner des Spital q u artiers 
1642-1645, t  24. ii. 1646. —- 7. S i m o n  P i e r r e , Sohn

von N r. 6, * 18. II. 1636, L an d v o g t von Font-V uissens 
1678-1683, H eim licher 1687, V enner des B urgviertels 
1704-1707, R ek to r der Grossen B ruderschaft 1714- 
1716, f  9. i. 1720. —  8. G e o r g e s  P r o t a i s ,  Sohn von 
Nr. 7, * 23. iv . 1670, L andvog t von Illens 1713-1718, 
R ek to r des S iechenhauses von B ürglen 1719-1720, 
L andvog t in Valle Maggia 1720-1722, von M ontagny 
1722-1724, f  18. ix . 1734. —  9. H e n r i  I g n a c e  Sohn 
von N r. 7, * 31. VH. 1687, Grossweibel 1715-1721, L an d 
vogt von S t. A ubin  1722-1730, |  29. XI. 1734. — 10. 
J e a n  P i e r r e  N i c o l a s ,  Sohn von N r. 9, * 3. v i. 1716, 
L andvog t von V uippcns 1750-1755, R ek to r des Spitals 
1759-1760, t  4. v i. 1760.—  11. N i c o l a s ,  Sohn von Nr. 10, 
* 29. m . 1744, V erw alter der K irchenfab rik  von S t. 
N ikolaus 1772-1776, R atssch reiber 1776-1781, L andvogt 
von Chätel S t. Denis 1781-1786, des K leinen R a ts  
1787-1793, G eneralkom m issär 1789-1791, B ügerm eister 
1791-1793, f  15. ix . 1793. —  12. N i c o l a s  E m m a n u e l ,  
Sohn von N r. 10, * 1755, L andvog t von Schw arzenburg  
1790-1795, t  18. i i .  1818. — 13. J o s e p h  N i c o l a s  T o u s 
s a i n t ,  Sohn von Nr. 11, * 1. v in . 1768, le tz te r L andvogt 
von Illens 1797-1798, Grossweibel 1816-1818, f  30. v . 
1818. —  L L . —  L L H . —  G. S tuderus : Die alten 
deutschen F am iliennam en von Freiburg. — A. W eitzel : 
Répertoire (in A S H F  X). —  A. Büchi : Freiburger S tu 
denten (in F  G X IV ). — F A  1895 ; 1902, X II .  —  Fuchs- 
R aem y : Chronique frib . — O. B raunsberger : Petri 
C anisii epistulae et acta V II I .  — P . de Z urich : Catalogue 
(in A  F  1919). —  Bürgerhaus X X . —  S taa tsa rch . 
F reiburg . [J. N.]

R A T Z E N  H O F E R  (ArmbruSTER). f  reg im en ts
fähiges G eschlecht der S ta d t L uzern. B ürger w erden : 
M eister J a k o b , der A rm b ru ste r 1452 und H a n s  A rm - 
b ru s te r  von Schaffhausen 1484. W appen  : in R o t ein 
goldenes A rm brustspanneisen . — 1. M eister J a k o b  
R a tzenhofer gen. A rm b ru ste r obgen., S ta d ta rm b ru s te r  
1460, K le in ra t 1464. — 2. H a n s  R atzenhofer, K le in ra t 
1489, Vogt zu W eggis 1493, M alters, Meier im  H of 
1503, Vogt zu Rusw il 1507, f  1519. —  3. J a k o b , Chor
h err zu L uzern  1503, in M ünster 1508, P ro p s t am  S tift 
im  H of 1519, Vollzieher der Bulle P a p s t Pau ls II ., 
gegen die, welche dem  S tift seine Zinsen v o ren th a lten , 
t  1531. —  4. L e o d e g a r ,  Vogt zu W eggis 1519, K le in ra t 
1521, Säckelm eister 1532. —  5. J o s t ,  K le in ra t 1560, 
Vogt zu B üron 1564, f  1573. — 6. K a s p a r ,  K le in ra t 
1575, f  1592. —  7. N ik la u s ,  Sohn von N r. 5, 1561-1621, 
K le in ra t 1592, B aum eister 1593, Vogt zu Lugano 1602, 
E rb au e r des K losters W ertenste in . —  8. K a s p a r ,  
K le in ra t 1621, Vogt im  E n tleb u ch  1633, Seckeim eister, 
S chützenfähnrich  und Pfleger der Je su iten  1639, zum  
Schultheiss erw ählt 27. x i i.  1639, f  23. i. 1640. — 9. N i
k la u s ,  Sohn von Nr. 7, Vogt zu W eggis 1627, K le in ra t 
1628, Vogt zu M ünster 1633, B aum eister 1647, t  1649, 
L etz te r des Geschlechts. — Vergl. L L . —  L L H .  — 
M. Riedw eg : Gesch. des Kollegiatstiftes Beromünster. — 
G. v . Vivis in A L IS  1905. —  Derselbe : Besatzungsbuch.
—  D erselbe : Genealogische N otizen. —  Gfr. Reg. — 
P lazidus I-lartm ann : Der liber amicorum des Chorherrn 
J . R . (in Gfr. 82, p . 276). [ t  v. V.]

R A T Z I N G E R .  E igenleute  zu Ober E schenbach  1309, 
seit 1334 in L uzern . —  M agister J o h a n n  von R avens
burg , kaiscrl. N o ta r 1382, w urde 1387 m it 5 ändern  
K lerikern  wegen einer Besteigung des P ila tu s  v e rb an n t. 
S ta d tp fa rre r  1401-1432. —  P . X . W eber : Der P ila tus  
u. s. Geschichte, p, 246. — D erselbe : Beitr. zur altern 
Luzerner B ildungs- und Schulgeschichle, p. 9. —  Gfr. 
Reg. —  J .  E . K opp : Urkunden  I, 100. [P. X. W.]

R A T Z M A N N ,  N., B aum eister, b au te  im  14. Ja h rh . 
in Zürich das P redigerchor, h eu te  S taa tsa rch iv . W ap
pen : in Silber steigende n a tü rlich e  R a tte  (« R a tz  »).
— Gerold E dlibach  : Donaueschinger W appenbuch. — 
Die Schweiz 1918, Nr. 4, 5.— ZW C hr. 1918, p . 37. [D. Fi]

R A U .  Aus W ü rttem b erg  stam m ende Fam ilie, die 
seit 1825 in Y verdon eingebürgert is t .  — O s c a r  R au- 
V auclier, * 20. x . 1835 in Y verdon, t  in V ey taux  29. x i. 
1927, M issionar in China, E vangelis t in Biel, V orsteher 
des D iakonissenhauses St. L oup, 1881-1919. [G. A. B.]

Aus Schlitz (Hessen) stam m ende Fam ilie, die sich 
1855 in Bern e inbürgerte . —  W ilh el m , t  18. v m . 
1860, a. o. Professor der O phtalm ologie an  der U niversi-
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t ä t  Bern 1834, o. P rofessor 1855. U eber seine W erke 
s. A. Siegrist : Festschrift z. E rö ffn u n g  der neuen Uni
versitä ts-A ugenklin ik , 1910. [H .T.l

R Ä U B E R .  I. M inisterialgeschlecht der Vögte von 
M atsch, deren T urm  zu Ardez stan d  und im Zinsrodel 
der M atsch von 1369-1371 e rw ähn t w ird. G e n z  siegelt 
1381. — I I .  B ürgerfam ilie  von Chur. —  1. H a n s , 
Schiedsrichter 1389, f  vor 1422. Dessen Sohn —  2. 
Ca s p a r , K irchherr zu Tinzen (O berhalbstein), siegelt 
1422. — 3. A n d r e a s , P ro fek trich te r zu Chur 1500. — 
Bischöfl. A rchiv Chur. —  W artm an n  : Urk. —  QSG  X. 
— Jeck lin  : M aterialien  I . —  L L .  [A. v. C.]

R A U C H .  Fam ilien der K te . G raubünden , Thurgau 
u. W allis.

A. K a n t o n  G r a u b ü n d e n .  V erbreitete  Fam ilie, ein
gebürgert in Fili sur, L atsch , R em üs u . Schuls. Die R. 
von Schuls tre te n  im politischen Leben h e rv o r; einer 
ist L andam m ann  des G erichtes U n te rv a lta sn a  um  1736 ; 
ein W . R. ist M itinhaber der Schulserbuchdruckerei 
um  die M itte des 18. Ja h rh . Aus dieser Fam ilie stam m en 
auch m ehrere P fa rrer. —  J a c o b  W i l h e l m , * 1716, P fa r
re r zu Schuls, nach  1773 zu Sent, K anzler des Collo
quium s U nterengadin . —  A. Sprecher : Gesch. der I I I  
Bünde im  18. Jahrh. —  L L . —  L L H .  —  J .  R . T ruog : 
Die P rädikanten. [L. J.]

B. K a n t o n  T h u r g a u .  Aus Diessenhofen stam m ende 
Fam ilie, von der E nde des 18. Ja h rh . ein Zweig nach 
CEsterreich ausw anderte , ohne das Schweizer B ürger
rech t aufzugeben. —  1. J o h a n n  M i c h a e l , G em älde
re s tau ra to r, zog um  1800 von D iessenhofen nach  W ien. 
Drei Söhne : —  2. J o h a n n  N e p o m u k , * 15. v .  1804, 
s tu d ierte  wie seine beiden B rüder an der W ieneraka
demie und  pflegte nam en tlich  das L andschafts- und 
T ierbild , t  in Rom  1847. Seine N achkom m en w urden 
ebenfalls K ünstle r. —  3 .  J o h a n n  J o s e p h , * um  1805,
L andschaftsm aler und R ad ierer (T ierbilder), vor allem
aber tü ch tig e r R estau ra to r. — 4. F e r d i n a n d , * nach 
1805, T ierm aler (P fe rd ep o rträ ts). — V ergi. L L . — S K L  
m it L it. [IIerdi.]

C. K a n t o n  W a l l i s .  J o s e f , von Fiesch, * 1867, t r a t  
1888 in den Jesu iten o rd en , w ar von 1900 an M issionspre
diger, von 1922 an  Superior des E xerz itienhauses R o tt
m annshöhe, t  1926 in F iesch. — B W  G V I. [D. I.]

R A U C H E N S T E I N .  B ürgerfam ilie von B rugg (A ar
gau), die diesem  S täd tch en  m it J a k o b , 1670, einen 
Schultheissen gab. — R u d o l f , * 1798 in Brugg, P ro 
fessor für a lte  Sprachen an  der K antonsschule  A arau  
1821-1870, m ehrm als R ektor, G rossrat 1831-1841, 
Dr. phil. h . c. der U n iv ersitä t Basel 1843, verf. besonders 
A bhandlungen  zur griechischen L ite ra tu r , f  1879. — 
L L H .  —  Alb. Schum ann : A arg . Schriftsteller (m it 
B ibliogr.). — N Z Z , 9. i. 1879. —  A rg . 40, p. 29. — A S G 
3, p. 278 ; 4, p. 345. — Z Z  25, p. 47. (H. Tr.)

R A U R I C I  oder R A U R A C I .  E iner der kleinen 
keltischen V olksstäm m e, die, den H elvetiern  und den 
Sequanern  b en ach b art, von den letz te ren  aus dem 
Obereisass v e rd rän g t, ihre W ohnsitze an  den n o rd 
westlichen A bhängen des heu tigen  B asler- und  B er
ner Ju ra s  w äh lten . In  der G eschichte tre ten  die R. 
zum erstenm ale  hervor bei dem  Auszuge der H elvetier 
im Ja h re  58 v. Chr. G enauere K enn tn is der K u ltu r  der 
R. h a t  die vor einigen Ja h ren  aufgefundene W ohn- 
g rubenansiedelung am  R heine nördlich  von Basel 
v e rm itte lt. 52 v . Chr. erscheinen die R. als Teilnehm er 
am  A ufstande des Galliers V ercingetorix  gegen die 
röm ische H errschaft. Die G ründung der Kolonie A u
g usta  R aurica  44 v. Chr. durch  L. M unatius P lancus, 
Proconsul von Gallien, be rau b te  die R . der ganzen 
östlichen H älfte  ihres Gebietes, die zum  röm ischen 
K olonialgebiete geschlagen w urde. N eben dem  Kolo
niallande bestan d  w eiter der Bereich der n ich tbü rgerli
chen Volksgem einde, die Civitas Raurica. —  Vergl. 
P a u ly ’s Realencyclopaedie. —  F . Staehnlin : Die Schweiz 
in  römischer Zeit. — Th. B urckhard t-B iederm ann  : Die 
Kolonie A ugusta  Raurica. —  Em il M ajor : Die prae- 
historische (gallische) A nsiedelung bei der Gasfabrik in  
Basel (in A S A  N. F . 21, 22). —  D erselbe : Im  gallischen 
Basel (in Schweiz 1918). [C. Ro.l

R A U S C H  E N  B A C H  ( R u s s e n b a c h ). Aus L angenar
gen (W ürttem berg) stam m endes B ürgergeschlecht der

S ta d t Schaffhausen, dessen A ngehörige bis ins 18. J a h rh .  
den Schifferberuf au sü b ten . E in A bköm m ling w urde
1889 B ürger von N euenburg . W appen  : in Blau silber

ner gew ellter Schrägbalken über einem  
sechsstrahligen goldenen S tern , ü b er
höh t von einem  sinkenden goldenen 
H albm ond. — 1. H a n s , als Schiff
m eister des obern W assers 1524 nach 
Schaffhausen berufen, ist der S tam m 
v a te r  der Schaffhauser Fam ilie. —
2. J o h . H e i n r i c h , * 26. i. 1725, 
K unstm aler. — S K L .  — 3. J o h . 
H e i n r i c h , 1746-1789, L andvog t zu 
N eunkirch . — 4. E l i s a b e t i i a , ver

he ira te te  P fiste r, 1784-1851, B ildschnitzerin . —  S K L .
—  5. J o h . G eorg , 18. x . 1816-27. v. 1879, erst B äcker, 
kan to n a ler O b erin stru k to r 1853, K an to n so b ers t 1867, 
Bezirks- u . O berrich ter, S tad tp rä s id en t 1867-1879. —  
M itt. aus dem Schaffh . Stadtarchiv, Nr. 1. —  6. J ohan
n e s , 15. I. 1813 (27. i. 1815 ?)-10. I I I .  1881, M echaniker, 
ein H au p tfö rd ere r der W asserw erke, G ründer der 
M aschinenfabrik R . und  R eorgan isa tor der U h ren fa 
brik  (seither R .). — Festschrift der Stadt Schaffh . 1901.
— 7. G e o r g  H e i n r i c h , 3. v i. 1849-9 . x i .  1915, Sohn 
von N r. 5, eidg, F ab rik in sp ek to r 1890, O berst der In 
fan terie  1906, V izepräsident des Schweiz. Feuerw ehr
vereins. — 8. J o h a n n e s , Sohn von N r. 6, 14. x t. 1856-
2. m . 1905, M asch inenfabrikan t. —  9. H e i n r i c h , 
Sohn von N r. 7, * 6. x i. 1878, Dr. phil., Chemiker, 
eidg. F ab rik in sp ek to r in A a ra u . —  MIM. d. naher f. Ges. 
Schaffh . 1922-1923, H. 1 u. 2. —  Geneal. Reg. d. S tad t 
Schaffh. [ S t i e f e l .  |

R A U S  I S ,  P i e r r e  J o s e p h , von Orsières (W allis), 
1752-1814, Chorherr, P rio r au f dem  Grossen S t. B ern
h ard  1778, P fa rre r von L iddes 1791, P ro p st 1803. [Ta.]

R A V A ,  E m i l i o , von Lugano, * 13. I I I .  1860, f  7. X. 
1919 in  Viganello, R e g .-S ta tth a lte r  von Lugano, von
1890 an  G em einderat u. von 1910 an  G em eindepräsident 
von Lugano ; G rossrat. —  Educatore 1919. [C. T.]

R A V E C C H IA  (K t. Tessin, Bez. Bellinzona. S. G L S ). 
P fa rre i der Gem. B ellinzona. Rovegia 1213 ; Rovetia 
1499 ; Ravegia  1541. N ach einer U rkunde  von 1252 
besass die A btei D isentis in der N ähe von San Biagio 
B esitzungen und  ein H ospiz, das 1244 und noch 1339 
erw ähn t w ird . Die heutige  K irche San Biagio g eh t a u f  
das 13. Ja h rh . zurück (1237 erw ähnt) ; sie s te h t au f den 
F u n d am en ten  von zwei a lte rn  K irchen, von denen die 
eine sehr w ahrscheinlich vo r dem  Ja h re  1000 an  der 
Stelle eines heidnischen Tem pels s tan d . Die heu tige  
K irche w urde im  16. und 17. J a h rh . u m g eb au t ; bei 
der R estau ra tio n  1913-1915 kam en zahlreiche Fresken 
aus dem 14. und 16. Ja h rh . zum  Vorschein. B ellinzona 
zah lte  bis gegen 1570 der K irche San Biagio eine S teuer ; 
1583 u n d  1626 wird San Biagio noch als M utterk irche 
der pieve Bellinzona bezeichnet. 1583 w ar der E rz 
prieste r von B ellinzona P fründenbesitzer von San B ia
gio ; im  gl. J .  erfolgte die E rh eb u n g  zur U n te rp fa rre i. 
R . w urde 1920 kirchlich  von B ellinzona g e tren n t und 
zu einer se lbständ igen  K irchgem . gem acht. Die 1583 
genann te , 1731 vergrösserte  K apelle der M adonna della. 
Neve w ar u rsp r. m it einer Einsiedelei v e rbunden . E ine 
San G erolam o-K apelle findet 1568 E rw ähnung . Poli
tisch  b ildete  R . eine eigene Gem einde bis 1907, wo es 
m it Bellinzona verein ig t w urde, ab er die a lte  vicinanza  
oder patriziato  blieb w eiter bestehen . P est 1629. Grossen 
Schaden ve ru rsach te  der D ragonato  1560, am  24. v m . 
1768 und  16. v m . 1772. Bevölkerung  : 1698, 190 E inw . ; 
1784, 200 ; 1920, 924. —  A SA  I I I .  — BSlor. 1880, 1885, 
1908, 1909 und 1911. — M onum . storici ed artistici d. C. 
Ticino  V III . — M onitore di Lugano  1922 und 1925. —
G. Casella : Bellinzona  (in Bellezze N aturali X II I ) .  — 
S. M onti : A tti.  — R iv. archeol. com. 1912 und  1917-
1918. — LL. — A S I. — L. B eltram i : Sulle decorazioni 
pittoriche nelle chiese di S . B iagio... (in II M useo di B el
linzona). — E . B erta  : Relazione su i lavori di ristauro  
d. chiesa di San B iagio in  Ravecchia. —  P. D 'A lessandri : 
Affi di S. Carlo. —  G. Sim ona : Note di arte antica. —  J .  R . 
R ahn  : I  M onum enti. —  M A G Z  X X I. —  S. B orrani : 
Bellinzona, la sua chiesa e i suoi arcipreti. — Derselbe : 
Ticino Sacro. —  L. B ren tan i : L ’antica chiesa matrice



RAVEL RÈ

N ach dem  unglücklichen A usgange des Toggenburger- 
krieges h ie lt sich 1712-1718 der Abt, m it einem  Teile 
des K onven tes in N .-R . auf. Noch 1784 erw arb  A b t Beda 
von K aiser Joseph  11. fü r N .-R . die B lu tg e rich tsbarkeit. 
D urch den R e ich sd ep u tationshaup tsch luss w urde N .-R . 
1803 dem F ü rs ten  von D ie trichstein  zugesprochen. — 
Vergl. U StG  I, I I I ,  IV, V. —  M V  G X I I I ,  p. 197 ;
X V III  ; X X I, p. 193. — I. von A rx I, p. 418, 421 ;
I I I ,  119, 666. — S tiftsarch iv  S t. Gallen. [ j. M.]

R A V EY . Fam ilie von R ances (W aad t). — 1. J e a n ,  
R ektor des Spitals von Les Clées 1385. — 2. L o u is  v e r
fasste  zusam m en m it D avid G entil den ersten  Alm anach  
de Lausanne  (1678). [M. R.]

R A V IE R  ( R a v e y ) .  L ausanner K aufm annsfam ilie, 
die au f U l d r i o d  C handeleir, gen. R avey , im  14. Ja h rh . 
zu rückgeh t. —  1. B e n o i t ,  t  1532, A rzt in L ausanne, 
w ar der H au p tfö rd e re r des B urgrech ts von L ausanne 
m it F re ibu rg  und B ern 1525, F ü h re r der bischoffeindli
chen P a rte i. —  2. A m é d é e ,  f  1555, B ruder von Nr. 1, 
D om herr von L ausanne 1503, n ah m  1536 die R efo rm a
tion an , w urde H err von M ontricher und  St. M artin  du 
Chêne. — E. C havannes : M a nuaux du Conseil de Lau
sanne. —  Ch. G illiard : La Com bourgeoisie de Lausanne.
—  M. R eym ond : Dignitaires. [M. R.]

R A V IG N A N , G u s t .  X a v i e r  d e ,  * 1795 zu Bayonne
(F rankreich), t r a t  1822 in die G esellschaft Je su , w irk te 
1830-1833 als Professor in Brig u n d  1837-1846 als w elt
be rü h m ter P red iger von N otre  D am e in Paris, t  1858.
—  B W  G V I. —  Herders K irchenlex. X . [D .  I .]

R A V IN E L . N otarsfam ilie  von L ausanne, der u . a.
G u i l l a u m e ,  B ürgerm eister von L ausanne 1 5 3 4 - 1 5 3 6 ,  
zur Zeit der bernischen E roberung , angehört. — E. Cha
vannes : M anuaux du Conseil de Lausanne. — D H V , 
A rt. L ausanne. [M. R.]

R A V O L T A  und d e  R A V O L T IS . Fam ilie von Bis
sone (Tessin). —  A n t o n i o ,  B ildhauer in Venedig, wo er 
1 5 2 1 - 1 5 4 1  m it zwei B rüdern , ebenfalls B ildhauern , er
w äh n t w ird. —  P . P ao le tti : L ’architettura e la scultura 
‘ìtì. ì/pnPT-ìn IT H' 1

R A V Ò Y R E , R IV O IR E . Adeliges Geschlecht aus 
Savoyen. —  1.  B e r l i o n ,  H err von R ochefort, B evoll
m äch tig ter des B arons L udw ig von der W aad t 1 3 0 4 -  
1314, dann  des Grafen A m adeus V. in w ichtigen Missio
nen in der W aad t. —  2 .  P h i l i p p e ,  D om herr von L au 
sanne 1 3 1 0 - 1 3 7 3 ,  K a n to r  1 3 5 2 ,  eine der bedeu ten d sten  
Persönlichkeiten  des K ap ite ls von L ausanne. — M. R ey
m ond : D ignitaires. [M. R.]

RAYIVIÀNN. Geschlecht des s t. galt. S eeb ez irk s .—
1. J o h a n n  J a k o b , L andam m ann  der G rafschaft U znach 
1713. —  2. F i d e l , 1750-1808, L andschreiber 1788.
: L o r e n z  A l o i s , 23. v ii. 1771-25. i i . 1846, G em einde
am m ann  von St. G allenkappel, F ü h re r der Bewegung 
fü r die A b trennung  des Bez. U znach vom  K t. S t. Gallen 
1814, K an to n sra t, D em okraten führer des V erfassungs
kam pfes von 1830. — B ürgerreg. v . S t. G allenkappel. — 
Chronik von U lrich C ustor (Ms.). —  O. H enne-A m rhyn : 
Gesch. d. K ts. St. Gallen. — G. J .  B aum g artn er : Gesch. 
des K ts. St. Gallen I I ,  I I I .  [Alois Blœchlunger.]

R A Y M O N D .  Fam ilie  von C onstantine  (W aadt). 
Siehe R e y m o n d . [m . R.]

R A Z U M O W S K Y ,  G raf G r é g o i r e  d e ,  polnischer 
E delm ann , t  1837, h ie lt sich in L ausanne 1780 bis zur 
R evolution  au f und veröffen tlich te  bem erkensw erte  
A rbeiten  ü ber die w aad tländ ische  M ineralogie, u . a. : 
Voyage dans le gouvernement d ’A igle  (1784) ; H ist, na tu 
relle du Joral (1789) ; Essai sur les transitions de la nature 
dans le règne m inéral. —  S. B onnet in B H V  1905. —
A. Verdeil : Hist, du C. de Vaud. [M. R.]

R È ,  el  R E .  1512 zuerst e rw ähnte  Fam ilie  von Soa
vi co (Tessin), die 1837 do rt au ss ta rb , aber noch in I ta 
lien (P isa u. P av ia) b lü h t. W appen : (in Blau) ein (silber
ner) Q uerbalken, ü b erh ö h t von einem  (roten) Löwen m it 
(goldener) K rone, der eine G artenlilie h ä lt  (1578, F a r
ben ungewiss). — 1. Z a c c a r i a , * in Sonvico 1759, war 
1798 einer der F ü h re r der « B rigan ten  », die Lugano 
Angriffen ; am  15. II. 1799 w urden seine G üter kon
fisziert. E r lebte fa st im m er in Ita lien , wo er s ta rb . —
2 .  C a r l o  G i u s e p p e ,  B ruder von N r .  1, A rzt, * 1767, 
t  18. v. 1840 in Sonvico, einer der drei F ü h re r der 
L eute  von Sonvico und  la C apriasca beim  U eherfall

d ì S . Pietro in  Bellinzona. —  Pagine Nostre IV. — 
R ahn  : W anderungen. —  E . A. S tückelberg  : Cicerone 
im  Tessin. [C. T r e z z i n i .]

Ravecchia. Kirche San Biagio 13. Jah rh .
Nach einer Photographie.

R A V E L .  Fam ilie  von Collonges sous Salève, die sich 
in Versoix niederliess und  1834 in G enf e inbürgerte . — 
E d o u a r d  Jo h n , 1847-1920, Maler und  L ehrer an der 
K unstschule  von Genf, Schüler von B. Menn und  A lfred 
van  M uyden. W erke in den b ed eu ten d sten  Museen der 
Schweiz. —  S K L .  [C. R.)

R A V E N E L ,  C l a u d e , 5m al Syndic von Genf 1466- 
1485. —  Vergl. B . C. pub . [C. R.]

R A V E N S B U R G  ( N E U - ) .  Ehem alige s tif t-s t. gal
lische H errschaft im A rgengau (im jetz igen  W ürttem berg. 
O beram t W angen). St. Gallen besass d o rt bereits 735 in 
B ettenw eiler u. 815 in Schw arzenbach G rundbesitz . Die 
B urg N .-R ., w ahrsch . in der 1. H älfte  des 13. Ja h rh . er
b a u t, fiel n ich t lange nach  1266 St. Gallen anheim . In 
der Fehde der G egenäbte H einrich  von W arten b erg  u. 
U lrich von G ü ttingen  1272-1274 w urde das östlich der 
B urg e rb au te  S täd tch en  N .-R . von den M ontfortern  
v e rb ra n n t. 1288 k aufte  das S tift von R udolf von M ont
fo rt dessen A nteil an  der B urg zurück, w ährend  in der 
B estätigung  des V erkaufes von G rüningen an  H absburg  
du rch  den G egenabt K onrad  von Gundelfingen am  31. i. 
1291 die B urg und  deren G üter nochm als als aus der 
P län d sch aft Rudolfs von M ontfort zu lösen e rw ähnt 
w erden. Von A rx n im m t darum  eine B elagerung und 
E roberung  von N .-R . du rch  K önig R udolf von H ab s
b urg  (ca. E nde F eb ru a r 1290) und  eine W iedereroberung 
durch  den A b t W ilhelm  von M ontfort u n m itte lb a r nach 
dem  Tode des K önigs an. 1451 kam en B urg und  H e rr
schaft pfandw eise an die S ta d t L indau . D urch P fan d au s
lösung ging sie 1586, inbegriffen die R echte  S t. Gallens 
in W angen selbst, an die S ta d t W angen ü ber. A bt 
B ernhard  I I .  b e s tr it t  diesen K a u f vor dem  R eichskam 
m ergerich t zu Speier, w orauf 1608 N .-R . gegen Z urück
zahlung von 21 900 fl. an St. Gallen zurückgelangte.
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von Lugano am  24. I. 1802. — A I I S  1925. —  G. R o
velli : La Castellanza di Sonvico. — A. Baroflìo : Dell' 
Invasione francese. — St. Frangenti : Storia d. S v iz
zera italiana. —  BStor. 1912. [C. T.]

R E A L .  Fam ilien der K te . Schwyz, St. Gallen u. 
W aad t.

A. K a n to n  S c h w y z .  Fam ilie der Gem. Schwyz, die 
aus Gressonay im Aosta ta l  stam m t. 
W appen : in Blau über einer schw ar
zen 4 ein au f einem gold. Balken 
nach  links schreitendes goldenes 
O sterlam m . — J o h a n n  P e t e r  er
w arb das schvvyz. L an d rech t 1716, 
w urde 1731 K irchenvogt in Schwyz, 
f  1790, im 95. A ltersjahre. Der S tam m 
v a te r  der heu te  in Schwyz verbre ite ten  
Linie is t —  J o h a n n  J o s e f , * 1722 in 
Gressonay, Neffe des Vorgen. — 1. A n 

t o n . 1815-1892, G em eindepräsident in Schwyz 1850- 
1852, K a n to n sra t 1862-1870. — 2. A n t o n , '  * 1847, 
K an ton srich ter 1886-1890, K a n to n sra t 1890-1898, K an 
to n sra tsp räs id en t 1894, B ezirksra t 1894-1896, Ver- 
fässungsrat und P rä s . der V erfassungskom m ission 1896. 
Dessen B ruder — 3 .  K a r l ,  Dr. m ed., 1850-1921, Schul
ra t und G em einderat, B ezirksarzt 1895, E rziehungsrat 
und K a n to n sra t 1900, O berst!!, der S an itä t. — 4. J o s e f , 
Sohn von N r. 2, * 1880, B ezirksrich ter 1922-1928, Ge
m eindera t 1918-1926, G em .-P räsiden t 1920-1924, K an 
to n sra t seit 1924. —  5. T h e o d o r , * 1881, Sohn von 
Nr. 3 ,  O berstlt. und In s tru k to r  der K avallerie , besuchte 
die Fliegerschule E u ler in D arm stad t 1909, organi
sierte  die Schweiz. F liegertruppe  1916-1918, w ar deren 
erster K o m m an d an t in D übendorf ; M ilitärschriftstel
ler. [D. A.]

B. K a n to n  S t. G allen . Aus Schwyz stam m ende F a 
milie der Gem. R appersw il, die sich 1795 dort e inbür
gerte . W appen  : in B lau ein ro te r  Q uerbalken, d a rau f ein 
weisses schreitendes Lam m , das eine ro te, m it weissem 
K reuz belegte K irchenfahne m it den V orderbeinen 
trä g t. —  A rch. R ’wil. —  (M. Svhn.j  —  1. FRANZ A n t o n , 
* 14. iv . 1816 in St. Gallen, kan to n a ler V erhörrich ter 
1842, A m tsk läger 1849, K a n to n sra t 1851, N eubearbeiter 
des K rim inalprozesses, S taa tsan w alt 1865, S tän d era t 
1874-1876, F ö rd erer des C hristkatholizism us in der S tad t 
St. Gallen, Verfasser von Der Syllabus im  Spiegel des 
Unfehlbarkeitsdogmas (1873), t  17. II . 1878. —  2. R o 
b e r t , Dr. m ed., Sohn von Nr. 1, * 10. i. 1863, A k tu ar 
der kan tonalen  Sanitä tskom m ission  1900, E rziehungs
ra t  1913, Fö rderer der Schulgesundheitspliege, Verfasser 
von Ueber Schulhausbau und soziale Jugendfürsorge, 
t  30. I. 1919. —  St. Gatter Ztg. 1878, Nr. 45, 46. — St. 
Gatter Tagblatt 1878, N r. 42 ; 1919, Nr. 29. — G. J. 
B au m g artn er : Gesch. des K ts. St. Gallen U I . — O. 
H enne : Gesch. des K ts. St. Gallen II . — St. Gatter N bl. 
1920, p . 28. [ O s k a r  F æ s s l e r . ]

C. K a n to n  W a a d t .  RÉ A L .  Adelige Fam ilie, die aus 
Chieri (P iem ont) s tam m t und  au f — J e a n , M ünzm ei
s te r des Bischofs von L ausanne 1510-1531, H errn  von 
M orrens 1535, zurückgeh t. — Sein E nkel verkaufte  
diese H errschaft den Saussure. — J e a n  F r a n ç o i s , 1740- 
1822, P fa rre r in S te ttin  (Preussen) 1765, Le Chenit 
1774, Bern 1783, R om ainm ötier 1805-1820, Verfasser 
eines Cours de religion chrétienne. — de M ontet : Diet. 
—  D H V .  [M. R.]

R E A L I  ( R i a l i ). Tcssiner Fam ilie, die anfangs des
1 6 .  Ja h rh . in Sonvico und Cadrò er
w äh n t w ird . Sie besass das B ürger
rech t von Sonvico bis 1 6 6 7 .  Eine 
Fam ilie R . kom m t auch im  Val Colla 
vor. W appen  der R . von Cadrò und 
Lugano : g e te ilt, oben gespalten  von 
Silber m it goldener, m it blauen E del
steinen bese tz te r K rone und von R ot 
m it goldener W age ; un ten  7m al ge
spalten  von R o t und Silber. — A H S
1 9 1 9 .  — 1. M i c h e l e , von Cadrò, 

S tu k k a teu r, 10 .  x .  1 7 2 2 - 2 9 .  X I .  1 7 8 5 ,  arb e ite te  u . a. am  
spanischen Hofe und schuf in seinem  H eim atd o rf die 
schönen S tu k k a tu re n  im  Chor der P farrk irche . — 2. 
S e b a s t i a n o , Neffe von Nr. 1, S tu k k a teu r, 3 1 .  x n .

hbls v — 35

1739-9. VI .  1793, a rb e ite te  m it seinem Onkel und  auch 
allein an  den S tu k k a tu ren  der K irche von Cadrò. — 3. 
G I O V A N N I ,  A dvokat und  N o tar, Sohn von Nr. 2, * 6.
X I .  1774 in Cadrò, f  in Lugano 30. x i. 1846, einer der 
F üh re r der A nhänger der Cisalpina 1798, wurde des 
H ochverra ts angeklagt, 
aber freigesprochen. W äh
rend der W irren vom  April 
1799 w urde sein Besitz m it 
Beschlag belegt und sein 
H aus in Cadrò gep lündert.
G rossrat 1803-1827,S ta a ts 
ra t 1803-1809, 1815-1827 
u. 1830-1837, M itglied des 
K antonsgerich tes und des 
kan tonalen  V erw altungs
gerichtes 1809-1813, g rü n 
dete 1834 m it ändern  die 
P arte i der Gem ässigten.
Verfasser von Cenni apo
logetici sopra i nove p un ti 
essenziali d’una riforma 
costituzionale (1830). —
4. G i u s e p p e , Ingenieur,
Sohn von Nr. 2, 13. v.
1790-4. v i. 1850, Gross
ra t 1821-1827, 1830-1834 
und 1848-1850, S ta a ts 
ra t 1839-1848. — 5. G i u s e p p e , A dvokat, Sohn von 
Nr. 3, * 24. v u .  1808 in Cadrò, t  in Lugano 28. X I .  1874, 
G rossrat 1833-1839, 1848-1852, 1863-1867, P räsiden t 
des Grossen R ates 1838, Verfasser von M emoria a 
favore detti fratelli Polar (1852). — 6. Ca r l o , Sohn von 
Nr. 5, * in Lugano 1. I .  1850, f  in Genf 18. i. 1907, 
Ingenieur in R ussland, R um änien, P an am a und  an 
der G o tth ard - und Sim plonlinie. — 7. G i o v a n n i , Sohn 
von Nr. 5, * 21. v u . 1852, f  8. X. 1923 in L ugano, Arzt 
am  K indersp ita l in Zürich, dann in Lugano ; V ertre ter 
der Schweiz am  in te rn atio n alen  K ongress zur Cholera
bekäm pfung in Rom  1885, wo er eine hervorragende 
Rolle spielte, im  gl. J .  E hrenm itglied  der Akadem ie 
fü r Medizin von Rom  ; des Grossen R ates 1889-1893 
(P räsiden t 1891), S tän d era t 1877-1889, lange Zeit 
G em einderat von L ugano. Von den A ufständischen 
am  11. ix . 1890 v e rh afte t, w urde er au f W eisung des 
B undesrates hin au f freien Fuss gesetz t und spielte eine 
bedeutende Rolle am d aran  anschliessenden Prozess 
von Zürich. O berst 1915. — 8. L u i g i , Jo u rn a lis t, Neffe 
von N r. 5, * 11. v . 1861, f  6. i. 1920 in L ugano, einer 
der Geiseln in Lugano anlässlich der R evolution  von 
1890, M itbegründer des P resseklubs in L uzern, des 
sp ä tem  Pressvereins der Zentralschw eiz, verm achte  
sein Verm ögen der P fa rre i und  Schule M anera von 
Cadrò. — A H S  1919. —  M onitore di Lugano  1923. —
5. D o tta  : I lic in e s i.  — B I tor 1890. — A S H R .  — A. 
Baro filo : Dell’ Invasione francese. — St. Franscin i : 
Storia d. Svizzera italiana. — A. C attaneo  : I Leponti. 
— E.  M otta : N el I Centenario. — R esp in i-T artin i : 
Storia politica d. C. T icino. —  FI. Gubler : Geschichte 
des K antons T e ss in .— S K L .  — Popolo e Libertà 1923, 
Nr. 225. [C. T r e z z i n i . ]

R E A L L A S T E N . Siehe L e i h e r e c h t  ; A rt. A blösung  
der R . von FL T ür!er in / / S FS Iz.

R E A L P  (K t. U ri. S. G L S ). Gem. und Pfarrdorf. 
Realb, Riealb  1366 ; Riealp  1380 ; R ia lp  1448. Der 

Nam e ist rom anischen U rsprungs, 
von riva lp a — B achalp . W appen : in 
Grün ein weisses K reuz au f D reiberg. 
R. w ar eine kirchliche Filiale von 
A n d e rm att und  erhielt 1518 einen 
ständ igen  K ap lan . Die K apelle z. hl. 
K reuz w urde 1500 gew eiht. In  dem 
1735 e rb au ten  und von K apuzinern  
verw alteten  Hospiz ü b ernach te te  Goe
th e  am  12. x i. 1779. Seit 1882 ist 
R. eine selbständige P farrei m it der 

1881 e rb au ten  H eiligkreuzkirche, seit 1888 eine selb
ständ ige Gem einde. Die von Law inen ste ts gefährdete  
O rtschaft w urde 1733 von einer solchen zum  Teil be
graben . Seither ist sie durch  B annw ald  und  V erbauun-

Mai 1929

Giovanni Reali (Nr. 7). 
Nach einer Photographie.
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gen gesch ü tz t. 1848 äscherte  eine F eu ersb ru n st den gröss- 
ten  Teil des O rtes ein, dessen W iederaufbau  eine eidg. 
Sam m lung erm öglichte. E inige Ja h re  w urde in R . auch  
Seidenw eberei be trieben . Bevölkerung : 1799, 175 E inw .;

Realp  um  1840. Nach einer A qua t in ta  von  Bodmer.

1920,210. P fa rreg iste r seit 1735. —  Vergl. Gfr. 42, 43, 
u . 70. —  N bl. von Uri 1897,1900,1914, 1915. —  Lusser :
Der K anton Uri. —  O senbrüggen : U rschw eiz.—  Gotth. 
E xpress  1909 .— Ab Egg : Beiträge z. Gesch. des urner. 
Schulwesens. [ K a r l  G i s l e r . ]

R E A L T A  (K t. G raubünden , Bez. H einzenberg. S. 
G LS). B urg am  Fusse des H einzensberges ; Rialt 1271 ; 
Byalt 1298 ; Bialta  1321 ; auch Nieder-Realta  und 
Rhaetia Im a  gen an n t. Sie w ar im  Besitz der Herren von 
R ialt ( H e i n r i c u s , D om herr von Chur 1223; Ch u o n r a - 
d u s  miles 1225 ; W a l t h e r u s  1227 ; R o d o l f u s  miles 
1228 ; C o n r a d u s  1255), M inisterialen von Chur. E iner 
von ihnen w ar bischöfl. M arschall, ein an d ere r Vize- 
dom inus des Dom leschg. U eber ihre V erbindungen und 
B esitzungen is t wenig b ek an n t, von der B urg  n ich ts 
m ehr sich tb a r. —  J .  R obbi : Ils terms per ils noms 
délias v ischinauncas... (in A nnalas  31, 1916 u. S .A .).
—  W . v. J u v a lt  : Necrolog. Curieuse, p . 180. — In 
der N ähe des heu tigen  Dorfes R . befindet sich die 
k an to n a le  K orrek tions- und Irre n a n s ta lt  m it grossem  
lan dw irtschaftlichen  B etrieb , 1853 e rrich te t, 1855 er
öffnet au f dem  Boden, der durch  die R heinkorrek tion  
gew onnen w urde. [F. P.]

R E A M S  (rom . R i o m ) (K t. G raubünden , Bez. Al- 
bula, K reis O berhalbste in . S. G LS). Gem. u. D orf ; 
grosse B urgruine beim  gleichnam igen Dorfe. Die B urg 
is t e rstm als erw ähn t, als d o rt Bischof B ertho ld  I. 
von Chur e rm ordet w urde (1233). Die ersten  urli, 
nachw eisbaren  B esitzer von R . w aren  die Freiherren  
von W angen aus T irol. 1258 v e rk au fte  F re ih err Berall 
von W angen die B urg und  alles, was er sonst zu R eam s, 
im O berhalbstein  und  zu Chur besass, an  das H ochstift 
Chur. W er nach  E rlöschen oder W egzug der von W an 
gen au f r ! gesessen, d a rü b er feh lt .jede K unde . Ob die 
in U rkunden  des 14. Ja h rb . au ftre ten d en  bischöfl. Mi
n isteria len  von Reams ihren  Sitz au f der B urg h a t 
ten , is t u rkund l. n ich t zu belegen. Von 1258 an  war 
R . A m tssitz  der bischöflichen V erw alter oder Vögte. 
N eben der V erw altung  säm tlicher B esitzungen und 
Lehen von der A lbula bis au f den Sep tim er und Ju - 
lier w aren alle B ew ohner des Tales, seien es W al eben 
(R om anen) oder W alliser, der G erich tsbarkeit des 
bischöflichen Vogtes u n te rs te llt . Auch die hohe J u d i
k a tu r  lag in der M achtbefugnis des Vogtes. S tock und 
Galgen stan d en  zu R . N ach m ehrm aliger V erpfändung 
an  die R itte r  von M arm els und  W iedereinlösung ve r
p fändete  Bischof O rtlieb 1492 R . an  B enedik t F on tan a .

E ine geordnete  V erw altung  und  H an d h ab u n g  der 
R echte  und  P flich ten  u n te r  der bischöfl. Vogtei be 
gann erst u n te r  Bischof L eonhard  W yssm ayer (1456- 
1458). Bis 1559 bestellte  der Bischof den Vogt, von 

1561-1849 w ählten  diesen u n te r  dem  
T itel L an d v o g t die M änner des Tales 
selbst, fa st durchw egs aus den Ge
sch lech tern  Baselga, B attag lia , Bossi, 
C am inada, Capeder, Dusch, F o n tan a , 
F risch , v . M arm els, P ctere lli, P o lta ra , 
v . S c a rp a te tt, de D ual, v . V annes, W a- 
sescha. In  der B urg tag te  das H och
gerich t und versam m elte  sich die L ands
gem einde. Im  18. Ja h rh  w ar R . noch 
in  gu tem  Z ustand , jedoch  n ich t m ehr 
bew ohnt. T aufreg iste r seit 1638, E hereg. 
se it 1682, S terbereg . seit 1681. —  Vergl. 
— Mohr : Cod. d ipi. —  Pallas rät. — 
Jeck lin  Burgen  (Ms.). [A. M.[

R E B E R .  Fam iliennam e der K te . A ar
gau, Basel, B ern u. L uzern, der, wie 
auch  R æ b e r  (s. d.), u rsp r. einen R eb
bau ern bezeichnete.

A. K a n t o n  A a r g a u .  REBER und R æ -  
b e r .  — I. Seit E nde des 13. Ja h rh . in 
A arau  au ftre ten d e  Fam ilie, von der ein 
Zweig den N am en Kitpferschm id  e rh al
ten  h a t. W appen  : in R o t au f grünem  
D reiberg an  weissem S tabe eine grüne 
R ebe m it v ier b lauen T rauben . — I . 
W a l t e r ,  Glockengiesser, goss 1367 die 
B arbara-G locke des M ünsters in F re ibu rg  
in  Ue. —  2. J o h a n n e s ,  wohl Sohn von 

Nr. 1, goss u . a. in A arau  auch  eine A nzahl Glocken. — 
S K L . —  A S A  1887, 1900. —  Gfr. 47. p. 132. — A rg. 
30, p . 116. —  Freiäm ter Kalender 1913. —  W . Merz : 
W appenbuch v. A arau . [H .  Tr.]

H e r m a n n , von L aufenburg , P fa rre r zu A ltdo rf
11. v. 1484-1496, Sch iedsrich ter im  Span zwischen dem 
P fa rrh e rrn  von M uotatal (Lucas K olbing) und den 
K irchgenossen und  Pflegern au f Illgau  9. x . 1492. 
—  Gfr. 19. [Fr.GiSLER.]

B u r k h a r d ,  * 11. x il. 1848 in B engenschwil,
t  9. VI. 1926 in Genf, wo er sich 1877 als A po theker

Schloss Reams um 1912. Nach einer Photographie.

niederliess. C hefapotheker des K an ton ssp ita ls  1879- 
1885, G ründer des Progrès, einer in te rn a tio n alen  Z eit
schrift fü r P harm azeu tik , K o n serva to r des epigraphi-



REBEUR HERMANN 547
sehen M useums 1908, P r iv a td o zen t an der U n iv ersitä t 
Genf 1913, gab noch in jungen  Ja h ren  den A po theker
beruf auf, um  sich der Archäologie und P räh isto rie  zu 
widm en, w orüber er sehr zahlreiche Schriften veröffent
licht h a t.  Verzeichnis in B S H G  I I ,  281, und im Ca

talogue des ouvrages de l ’u 
niversité. —  Vergl. B S H G  
V, 8 6 .  [E. L. B u r n e t .]

B. K a n t o n  B a s e l .  Aus 
Ju s tin g en  (W ü rttem 
berg) stam m endes R a ts 
geschlecht von M ülhausen 
i. E . W appen  : in W eiss 
ein von 3 ro ten  Rosen 
b eg le ite te r ro te r  Sparren .
— 1. N i k l a u s , 1735-
1821, H andelsm ann  in 
Basel, erw arb 1763 das 
B asler B ürgerrech t. Be
sitzer einer bedeutenden  
G em äldegalerie, die 1808- 
1810 liqu id iert w urde. 
A uf seinem  L an d g u t Bel
levue fand 1795 die Aus
wechslung d. T ochter Lud- 

Burkhard  Reber. wigs X V I. gegen kriegs-
Nach einer Zeichnung.  gefangene K o n v en tsm it

glieder s ta t t .  —  D. B urck
h a rd t : Die B asi. K unstsam m ler des I S .  Jahrh. —  2. B a l 
t h a s a r ,  1805-1875, E nkel von Nr. 1, P rof. fü r Schweizer
geschichte an der U n iversitä t Basel 1852, Verfasser einer 
M onographie über Felix  H em m erlin  und anderer h ist. 
A rbeiten , sowie epischer D ich tungen  va terländ ischen  
In h a ltes , gab m it W ith. W ackernagel Zeitgedichte 
heraus. —  Stockm eyer : B . Ft. — A D B  27. —  3. P a u l ,
1835-1908, Sohn von Nr. 2, A rch itek t, E rb au e r der 
M arienkirche in Basel und zahlreicher evangelischer 
K irchen und K apellen, nam en tlich  in der deutschen 
Schweiz. V erfasser von Fest-, kleinen Lustspielen  und 
G edichten u. a. Flie Basel — hie Schweizerboden ; M usen
kinder und K inder der M usse. Mitglied des Grossen 
R ates d . K ts. B asel-S tad t. — S K L .  —  LL. — LLFI.
— E hrsam  : Bürgerbuch von M ülhausen. —  L u tz  : 
Basler Bürgerbuch. —  S G B I I .  [Adr. S t ü c k e l b e r g . ]

C. K a n t o n  B e r n .  I. B ürgerliche Fam ilien der S tad t 
Bern. Siehe R æ b e r . —  II . Zahlreiche alteingesessene 
Fam ilien des N am ens sind in m ehreren  Gem. der A m ts- 
bez. A arw angen, K onolfm gen, L aupen, Signau, N ieder
sim m ental, T hun, T rachselw ald  und W angen v e rb ürgert. 
Der N am e erschein t schon von 1166 an  zahlreich in den 
F R B .  Speziell der S tam m  im Sim m ental erschein t schon 
seit. 1291. E inbürgerung  aus D iem tigen in Bern 1910. — 
J a k o b , von N iederbipp, 1831-10. x i .  1909, Dr. m ed., 
A rzt in N iederbipp, G ründer eines Spitals daselbst, 36 
Jah re  lang b ern . G rossrat. — V S N G 1910. —  [ H .  Tr.] — 
R o b e r t , von D iem tigen, 1858-23 . v ili . 1911, Lehrer, 
dann G eom eter, eidg. T opograph-Ingenieur 1882, A d
ju n k t 1904, G enieoberst, V erfasser von : Die B efesti
gungen v. Bern  (in B T  1893-1894 und in Festschrift 
Bern  1891). [H. T.]

D. K a n t o n  L u z e r n .  Siehe R Æ B E R .
R E B E U R ,  P i e r r e , von T révoux en Dom bes (F ran k 

reich), N o tar, B ürger von L ausanne 1656, K om m issär 
der B erner bei der E rneuerung  ih rer R echte  in der 
W aad t 1669, schuf 1670 den nach  ihm  b en an n ten  S ta d t
plan  von L ausanne und  verfasste  eine Généalogie der 
Fam ilien der W aad t, w urde 1679 wegen verdäch tiger 
B eziehungen zu F ran k reich  verfo lg t, 1680 w ieder in 
seine Æ m te r  eingesetzt; 1683 von neuem  verfo lg t und 
in  contumaciam  wegen v erdäch tiger B eziehungen zum 
Herzog von Savoyen und zum  Bischof von L ausanne 
v e ru rte ilt. E r k eh rte  jedoch  nach  L ausanne zurück : 
und leb te  d o rt noch 1699. Sein Sohn —  J e a n  P h i l i p p e ,
* 1661, G eom eter, schuf 1679 einen neuen P lan  der 
S tad t L ausanne ; w ahrscheinlich verliess er L ausanne 
kurz nach  1685. — E . B u tticaz  in B F IV  1909. —  K an 
tonsarch iv  W aad t. [M. R.]

R E B E U V E L I E R  (deutsch  R i p p e r t s w i l e r ) (K t. 
Bern, Bez. D elsberg. S. GLS). Politische und  K irchgem . 
Rebvouilier und Bipoltswüre  1148 ; Rebunviler  1181. In

R . m uss eine B urg bestan d en  haben . Die B aslerkirche 
bcsass d o rt G üter, m it denen sie im  14. Ja h rh . die H arn
stein und die C ourroux be lehn te. W ährend  des 30jährigen 
Krieges w urde das D orf von den K aiserlichen heim ge
such t, die K irche 1636 v e rb ra n n t. Von da an bis 1763 
gehörte R . zur K irchgem . V erm es. E ine neue K irche 
u n ter dem  Schutz der H l. Joh an n es und P au l w urde 
1732 eingew eiht, doch kam  es erst 1763 zur T rennung  
der beiden K irchgem . Bevölkerung : 1764, 244 E inw . ; 
1920, 387. —  T rou illa t. —  D aucourt : Diet. V I. [G. A.]

R E B É V E L  1ER (K t. B ern, Bez. Delsberg. S. GLS). 
Gem. u n d  D orf der K irchgem . U ndervelier. Robervuilier 
1181. Man fand  d o rt p räh isto rische S chm iedew erkstä t
ten  und  gallische T öpfereien, U rspr. gehörte der Ort 
zur,K irchgem . Sornetan , kam  ab er nach  der R eform a
tion an die K irchgem . U ndervelier, w ährend die Burg 
Cernies in R . der K irchgem . Saulcy zugeteilt w urde. E in 
adeliges Geschlecht dieses N am ens w ird vom  12.-14. 
Ja h rh . e rw ähn t. Die A btei Bellelay besass in R . G üter. 
Bevölkerung : 1818, 136 E inw . —  1920, 45. —  Vergl. 
T rou illa t. — D aucourt : Diet. V U . [G. A.]

R E B I T E L .  Fam ilie der S ta d t L ausanne im  15.-16. 
Ja h rh . —  A n t o i n e  w ar, 1497-1499 G uard ian  des 
K losters S t. F rançois. [M. R.J

R E B M A N N .  Fam ilien der K te . Basel, B ern und 
Zürich.

A. K a n t o n  B a s e l l a n d .  Schon im  13. Ja h rh . u rk . 
bezeugter Fam iliennam e, der schon vor der R eform ation  
in P ra tte len , wo noch heu te  die Fam ilie  am  stä rk sten  ve r
tre ten  ist, u . seit 1602 auch  in L iestal e rscheint. —  1. A n 
d r e a s ,  * 31. x . 1771, in P ra tte len , G em eindepräsident 
1818-1833, G rossrat 1822-1833 ; h ielt w ährend der 
T rennungskäm pfe zur S ta d t, f  31. v . 1849. — 2. J o 
h a n n ,  Sohn von Nr. 1, * 1812, O bergerichtsschreiber
1836-1839, R egierungsrat 1851-1854, O bergerichts
p räsid en t 1860, t  1. m .  1890. —  3. G u s t a v  A d ., Sohn 
von N r. 2, * 15. v ili .  1845, L an d ra t 1869, L andschrei
ber 1872-1875, R egierungsra t 1876-1914, D irek to r des 
Innern , Schöpfer des Gem einde-G esetzes vom  14. m .  
1881, Förderer der L an d w irtsch aft, V erfasser von Die 
forstlichen Verhältnisse im  K t. Baselland  ; V erfassungs
ra t  1887-1888 u. 1891-1892, f  7. v m . 1920. — S taats- 
arch. B aselland. — Basellandschaftliche Zeitung, 2. in .  
1890. l'o. G.]

B. K a n t o n  B e r n .  I. B urgergeschlecht der S tad t 
Bern, das aus Lenzburg  stam m te, m eist dem geistlichen 
S tande  angehörte  und  um  1700 au ssta rb . W appen : in 
R o t ein W inzer m it einem  W einstock in  der R echten  
und  einem G rabscheit in der L inken (B T  1883, p . 116). 
—  1. V a l e n t i n ,  von L enzburg , P fa rre r zu F rauen- 
kappelen  1557, Professor des Griechischen in Bern 1563, 
P fa rrer zu B rem garten  1573, f  1587. —  2. W o l f g a n g ,  
Sohn von Nr. 1, * ca. 1555, P fa rre r zu H indelbank  1581, 
Helfer zu B ern 1586, late in ischer D ich ter, f  1588. — 
[ T h .  I m H o f . ]  —  3. Jo h a n n  R udolf, g räzisiert A m /ie la n -  
< 1er, Sohn von N r. 1, * 4. vii. 1566, P fa rre r in K irch- 
lindach 1589, zw eiter P fa rre r und K äm m erer in T hun 
1592, P fa rre r  in Muri (Bern) 1604, f  1605, V erfasser 
einer D ich tung  E in  New Lustig  E rnstha ffl Poetisch Gast
mal u . Gespräch zweyer Bergen in  der löbl. Eydgnos- 
schaft... Nemlich des N iesens u . Stockhorns (1606), die 
von seinem Sohne — 4. V a l e n t i n ,  P fa rre r zu E inigen 
1615, Spiez 1617, Bargen 1623, B üren 1635 und  Kölliken 
1645, v e rm eh rt und verbessert herausgegeben w urde 
(1620). Besonders der A bschn itt p . 465-538 m it einer 
B eschreibung des B ernerlandes is t wegen der reichen 
N om enk la tu r für die B ergnam enforschung w ichtig .— 
Nbl. der L it. Ges. Bern  1902. —  J S A G  X X V I, X X V III . 
—: LL. —  L LL . —  Gr. —  Tillier IV . —  H aller : Schwei
zerbibliothek. [ H . D ü b i . ]

II . In  m ehreren  Gem. des A m tsbez. N iedersim m ental 
und in Gadm en eingebürgerte  Fam ilien . — 1. J o h a n n , 
von W im m is, 1822-1888, R e g .-S ta tth a iter, G rossrat 
und V erfassungsrat. — 2. J o h a n n  J a k o b , Sohn von 
Nr. 1, * 1846 in D iem tigen, L andw irt und  V iehzüchter 
in E rfenbach, G rossrat 1874, R e g .-S ta tth a lte r  1876- 
1886, N a tio n a lra t 1883-1919. — S Z G L .  [ T h .  I m H o f . )

C. K a n t o n  Z ü r i c h .  Altes Geschlecht der Gem. S täfa  
(Zürich), das schon 1467 do rt bezeugt ist. Noch früher, 
ca. 1335, k om m t der vom  B eruf abg leite te  Nam e im
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ben ach b arten  Meilen vor. —  D ieth . F re tz  : Die Sehnorf I. 
p. 63. —  [J. T h i c k ] .  — JOHANNES, von W igollingen 
(T hurgau), * 1499, P riester 1521. kam  ca. 1524 nach 
Griessen im  K le ttg au , wo er fü r die evangelische Lehre 
w arb , w urde im N ovem ber 1525, der T eilnahm e an  der 
K le ttg au er B auernbew egung beschuld ig t, au f K üssen
berg  geb lendet und fand au f Verw enden A. B laurers am  
7. XI. 1526 in Z üiich  ein Asyl. P farrer an der Spanweid

1526-1527, 1558-1568, zu 
Lu fingen 1527-1558, t  25. 
v ili. 1568. — M iscellanea  
T igurina  I I ,  p. 33. — Nbl. 
d. Hiilfsges. Zürich  1843, 
p . 17. — N bl. Stadlbibi. 
Zürich  1873, p. 24 ; 1875, 
p . 1, 14 .— Freiburger Diö- 
zesanarchiv 1869, p. 235. 
—  T. Schiess : Briefwechsel 
Blaurer 1. 139. —  Kril. 
Z w ingli-À usgabe  V III , p. 
757. — R u d o l f , * 1759 zu 
S täfa, U n te rv o g t des Hofes 
S täfa  zur Zeit des Memo

rial- und S täfner H andels 
1794-1795, U n ters ta t  thal- 
te r  des hclvet. D istrik tes 
Meilen 1798-1802, hclvet. 
V erfassungsrat 1802, Se
n a to r  1802-1803, G rossrat 
1803-1834, des K leinen 
R a ts  1803- 1831, R egie
ru n g sra t 1831-1834, be

k a n n t gew orden als tü ch tig e r F inanzm ann  und einsich
tiger W irtsch afte r, f  25. v ii. 1837 zu S täfa . — N Z 7  
1837, N r. 91. — A S H R . —  QSG  X V II. — J .  J .  Leu- 
th y  : Gesch. d. K ts. Zürich 1830-1840, p. 466. — W . 
W e tts te in :  Die Regeneration d. K ts. Zürich 1830-1839. 
—  G. B odm er : Chronik d. Gem. Stä fa . — L. Meyer von 
K nonau  : Lebenserinnerungen, p. 186. [D .  F .]

R E B O L D .  A us W eissenburg (Eisass) stam m ende, 
1835 in Biel m it E m a n u e l , 1797-1873, H andelsm ann in 
Bern, eingebürgerte  Fam ilie. — JULIUS, Sohn des Vor
gen., 1824-1885, Ingenieur in Biel, erstellte  als s tä d ti
scher B au inspek to r P läne ü ber die h istorische E n t
w icklung von Biel. — J u l i u s , Sohn des Vorgen., * 1859. 
Ingen ieur des eidg. Festungsbureaus 1886-1906, Chef 
desselben 1906-1921, se ither eidg. O berfeldkom m issär, 
O berst des Genie 1906 ; im  ersten  B alkankrieg  1912-1913 
vom  eidg. M ilitärdep t. nach A drianopel abgeordnet, verf. 
Der K a m p f u m  A drianopel. — Pers. M itteilungen. [H.T.] 

R E B O U R S ,  A l e x a n d r e , B ürger von L ausanne, 
P ostm eis te r des Königs von F rankreich  1571. [M. R.'J

R E G S A M E N .  Altes Geschlecht der Gem. T u rb en th al 
(Zürich), das dort, schon 1419 angesessen ist und zuerst 
Rebsam  hiess. —  Zürcher Stadtbücher I I , 312. — 
[J .  Fri ch.]  —  J o h a n n  U l r i c h ,  * 24. Vl. 1825 z u  Schm id- 
rü ti-T u rb en ta l, L ehrer 1844, V. D. M. 1849, P fa rrer zu 
F ischen ta l 1851-1854, D irek to r des th u rg . L ehrersem i
n a rs  zu K reuzlingen 1854-1897, R ed ak to r der SL  1866- 
1868, 1870-1872, schrieb u . a Ueber die Früchte der 
verbesserten Schuleinrichtungen  (1861) ; Leitfaden der 
Gesellschafts- und Verfassungskunde  (1875) ; Das 
Lehrerseminar zu  Kreuzlingen  (1883) ; Heinrich Pesta
lozzi (1896), t  6. IV. 1897 zu K reuzlingen — S Z G  1875, 
1883, 1897, p . 28ß. —  N Z Z  1897, N r. 280. —  Z P  1897, 
Nr. 274. — S P Z  1898, Nr. 4. —  Rel. Volksblatt 1897, 
N r. 26, 27. — J .  C hristinger : J .  U. R . — 2. H e i n r i c h ,  
O rganisato r der m exikanischen Volksschule, Sohn von 
Nr. 1, * 8. H. 1857 zu K reuzlingen, seit 1885 an  der 
M usterschule zu O rizaba (Veracruz) tä tig , errich te te  
und  le ite te  von 1886 ab die L ehrersem inare zu Ja lap a , 
O axaca und G u anajua to . G enerald irek tor der L ehrer
b ild u n g san sta lten  im B undesd istrik t Mexiko 1901-1904; 
verf. einer Reihe L ehrbücher. Schöpfer und H erausge
ber der pädagogischen Z eitschrift E l Mexico Intellectual, 
t  8. IV. 1904 zu Ja lap a  (V eracruz). — S L  1904, p . 164, 
282, 322. — B J N  1905, p. 89. — E. Zollinger : H. L . 
der Erneuerer d. mexilca i . Volksschule. [ D .  F .]

R E B S T E I N  (K t. S t. Gallen, Bez. O berrhein tal.
S. G LS). Gem. u. Dorf. R ebistain  1270; Rebsten 1303;

Rebstain  1312. W appen : in B lau über g rünem , m it G ras
büscheln bese tz tem  Boden au f s te in i
gem G runde ein R ebstock  m it drei gold. 
T rauben . N eben den S t. Galler G ottes
hausleu ten , die zum  G erichte M arbach 
gehörten , bestan d  in R. fü r die E i
genleute der Edlen von Em s ein b e 
sonderes G ericht, das 1.396 als Lehen 
des K losters erscheint, dessen M arken 
1431 fü r die Edlen  von E m s festge
se tz t w urden und das 1473 aus deren 
Besitz an das S tift S t. Gallen v e rk au ft 

w urde. Ein V ersuch, in R. ein eigenes G ericht zu bilden, 
w urde durch  den Spruch der R h ein ta le r Hofgem einden 
1474 v e rh in d ert, der alle E inw ohner R ’s, weil in den 
M arbacher H ofm arken  gesessen, fü r gerichtshörig  nach 
M arbach erk lärte , was A b t U lrich Rösch als A ppella
tionsinstanz bestä tig te . R. blieb bis 1798 zum  G erichte 
M arbach gehörig. E rs t 1650 erh ie lt R. das R ech t, dass 
der H ofam m ann aus seinen B ürgern  gesetz t werden 
dürfe. Doch bcsass 1474, neben der gem einsam en All- 
m einde, jed e r Teil noch besondere N utzungen , weshalb 
die G em einden M arbach und R ebstein  in dem Gerichte 
M arbach un tersch ieden  w urden. Eigene politische Gem. 
w urde R. 1803. Ca. 1870 hielt die S tickerei ihren  E inzug, 
w odurch sich R. s ta rk  v e rindustria lisierte . D urch B rand
unglück w urden 1844 26 F irsten  zerstö rt, 1880 w iederum  
7 H äuser und Scheunen n ebst der a lten  K apelle, 1891 
infolge B ran d stiftu n g  54 F irsten . Bevölkerung : 1831, 
1659 E inw . ; 1860, 1601 ; 1920, 2221. K irchlich  gehörte 
R . zur Pfarrei M arbach. E rb au u n g  der S t. Sebastians
kapelle au f dem  D orfplatz  1487, S tiftung  einer K ap lane i
pfründe 1522, die infolge der R eform ation  einging. Die 
K apelle w urde durch  den L andfrieden  von 1712 E igen
tum  der Gem. R . ; dabei erhielten die P ro te s tan te n  das 
M itbenutzungsrech t, e rrich te ten  ab er 1783 eine eigene 
P farre i. Bau der p ro tes tan tisch en  K irche 1784. D urch 
Auslösung aus der S im ultankapelle  erh ielten  1866 die 
K atho liken  3400 F r. als G rundstock  fü r die eigene 
katholische K irche. Diese w urde 1885-1886 erb au t, 
w orauf am  3. v i. 1898 die E rrich tu n g  der katholischen 
Pfarre i folgte.

Die B urg Rebstein, u rsp r. wohl von den E deln  von R . 
e rb au t, ging 1395 als B urgsta l aus dem  Besitze der Brìi-

Die alte  Kapelle von Rebste in  ca. 1887. 
Nach einer Federzeichnung von  C. Moser.

der H einrich  von W erdenberg-Sargans n. H a rtm an n s, 
Bischofs von Chur, an  U lrich von E m s ü ber ; 1418 ve r
k au fte  dieser das B urgsta l m it dessen G ütern  an  den 
St. Galler B ürger H ug von W a tt.  Aus dem  Besitze der 
W a tt  gelangte das B urgsäss 1555 an  die S tud  er von 
St. Gallen ; es ist 1707 in den H änden  der B ündner F a 
m ilie B riigger, die 1788 die G üter m it der B urg an  zwei

Johannes  Rebmann.  
Nach einem Kupfers tich 

(Schweizer. Landesbibi.  Bern).
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Bürger von A lts tä tte n  ve rk au fte . 1900 ging die Burg
B. an  den S tickerei-Industrie llen  Jak o b  R ohn er über, 
der sie 1910 dem  B istum  S t. Gallen schenkte  zur 
E rrich tung  einer A n sta lt fü r schulpflichtige, ve rw ah r
loste M ädchen. Die Burg Hardegg, 1384 als B urgstal 
genann t, ging als R uine m it den G ütern  an das Spital 
zu S t. Gallen über. Ih re  Steine w urden 1784 zum  Bau 
der p ro tes tan tisch en  Kirche verw endet. — Vergl. UStG  
111-V. — S tiftsarch iv  S t. Gallen. —  St. Gail. Nbl. 1907, 
p. 28. —  Jo h . Göldi : Der H o f Bernang, p. 411. — Aug. 
N aef : Chronik , p . 458, 700. —  A. A ckerm ann : Aus 
Rebstein’s vergangenen Tagen. [J. M.

R E B S T E I N . Fam ilie aus Im m en staad  (Baden), die 
sich 1836 in D ättn au -T ö ss e inbürgerte . —  N bl. Stadlbibi. 
W interthur 1926, p . 210. — J o h a n n  J a k o b ,  * 4. v . 1840, 
L ehrer und Prof. fü r M athem atik  und P h ysik  an der 
K antonsschule F rauenfe ld  1861-1877, an  der K an tons
schule Zürich 1877-1898, P r iv a td o zen t fü r höhere Ma
th em atik  am  eidg. P o ly techn ikum  1873-1898, ord. Prof. 
für Katastervvesen und  V ersicherungsm athem atik  1898- 
1907, V erm essungsexperte des K ts. T hurgau  1863-1881, 
der S ta d t S t. Gallen 1881-1894, der S ta d t Zürich 1886- 
1892. Dr. phil. h . c. der U n iv ersitä t Zürich 1905 ; auf 
dem G ebiete des K atasterw esens bahnbrechend  tä tig , 
U rheber des Schweiz. G eom eterkonkordats ; v e rö If. 
neben zahlreichen A ufsätzen in F achzeitsch riften  Lehr
buch der praktischen Geometrie (1868), f  14. tu .  1907 in 
Zürich. —  N Z Z  1907, Nr. 102, 103. — ZW C hr. 1907. 
Nr. 12. — S B  1907, p. 152. — B J N  1907, p. 70. — 
V S N G  1907. —  Festschrift Ges. eh. Polit. 1894. [D. F.] 

R E B S T E I N ,  v o n . Zweig der Edeln  von Em s, wel
cher deren W appen , den S teinbock, im  Siegel füh rt, 
M inisterialen der A btei St. Gallen. —  1. H ., Sohn 
Goswin’s von Em s, 1270, 1272. — 2. G o s w i n  1303, 1319. 
— UStG  I I I ,  184, 735, 329, 413. [J. M.)

R E G  H B  E R G ,  v o n ,  I . Schwäbisches D ienstm annen-, 
d ann  G rafengeschlecht, das h eu te  noch 
b lü h t. S tam m sitz  w ar die B urg Hohen- 
rechberg  in  W ü rttem b erg . W appen : 
in Silber (sp ä ter in Gold) zwei aufge
r ich te te  abgew andte  ro te  Löwen m it 
verschlungenen Schweifen. U l r i c h  I. 
1179 ; A l b r e c h t , f  1386 bei Sem pach. 
Dessen Neffe — H tm s ,  * um  1410, 
e rb itte r te r  Feind der E idgenossen, die 
er 1440 als H elfer U lrich H im m elis 
von L aufenburg  und Säckingen aus zu 

schädigen begann, griff 1443 au f Seiten Zürichs in den 
a lten  Z ürichkrieg ein. Im  Ju li gl. J .  verw üstete  er die 
Um gebung von B aden, w ar an  der Schlacht bei St. Jak o b  
a. d. Sihl bete ilig t, h a lf L aufenburg  verte id igen , w urde 
nach A blauf des R appersw iler W affenstillstandes ober
ste r H au p tm an n  der Z ürcher, u n te rn ah m  m it T hom as 
von Falkenste in  den U eberfall au f B rugg, stiess dann 
m it ö ste rr. S tre itk rä fte n  zu den A rrnagnaken und griff 
in die Schlacht bei S t. Jak o b  a. d. Birs ein, u n tern ah m  
vom  Ja n . 1445 an  eine Reihe von Mord- und R aubzügen 
gegen die E idgenossen (Anschläge au f W il, B aden usw .), 
w urde im  März 1446 bei R agaz geschlagen, überrum 
pelte aber m it W ilhelm  v. G rünenberg  und T hom as 
v. Falkenste in  am  23. x . 1448 R heinfelden, w orauf eine 
e rb itte rte  Fehde m it der S ta d t Basel en ts tan d . Diese 
endigte m it dem  Frieden vom  14. v. 1449, durch  den 
R heinfelden an den Herzog A lbrech t von (E sterreich 
zu rückkehrte . 1450 u n te rs tü tz te  H ans v . R . die m it 
ihm verschw ägerten  G rafen Georg u n d  W ilhelm  von 
W erdenberg in ih rer Scham serfehde, bekrieg te  in seinen 
letz ten  Ja h ren  den schw äbischen S täd teb u n d , die 
Grafen von W ü rttem b erg  und die Gesellschaft zum 
St. G eorgenschild, f  13. XI.  1464. — E. W . K an te r  :
II. v. fl. —  Vergl. im  allg. auch Zürcher Wappenrolle, 
N euausgabe, m it B ibliogr. [H. Tr.]

C o n r a d , D om propst in Chur von 1434 an, w urde 
nach dem Tode des Bischofs Jo h a n n  1V. vom  D om ka
pitel zum  Bischof von Chur gew ählt, belehnte 1440 die 
Grafen von W erdenberg-Sargans m it Scham s, ste llte  
die le tz te  U rk . 1441 aus, verzich te te  kurz d a rau f auf 
das B istum  und  w urde D om herr in K onstanz . — 
Bischöfl. A rchiv Chur. — Gem. Arch. Tom ils. — 
M ayer : B istum  Chur I. [A. v. C.]

I I .  Aus dem  Geschlecht der F re iherren  v. R . stam m en 
zwei Æ bte  von E insiedeln : — F r a n z , A bt 1447-1452, 
fo rderte  das B urgrech t m it den v ier Schirm orten  Zürich, 
L uzern, Schwyz und G larus von 1451, erw irk te  1452 
von P a p s t N ikolaus V. die Befreiung des Stiftes von der 
bischöflichen G ew alt au f 15 Jah re , f  18. v ii. 1452. — 
K o n r a d  (I I I .) ,  A bt 1480-1526, Pfleger des S tifts von 
1469 an, v e rm itte lte  1483 den V erkauf der G rafschaft 
Sargans an die V II a lten  O rte, zog sich 1490 infolge Zer
würfnissen m it den Schw yzern nach  S t. Gerold (V orarl
berg) zurück (bis 1501), k au fte  1503 das h in tere  S ih lta l. 
U n te r ihm  b ran n te  am  10. in .  1509 das K loster zum  
v ierten  Male ab. Res. 20. VH. 1526, t  1. ix . 1526. Seine 
katholische Gesinnung ist m it U nrecht in Zweifel ge
zogen w orden. —  O. R ingholz : Einsiedeln. [ n - r . ]

I I I .  t  F am ilie  des K ts. Uri ( v o n  R e c i i b e r g  ; R e c h - 
b e r g b r ) .  Aus dem  schw äbischen R itte rgesch lech t R . 
w urde J o h a n n  1501 ins U rn er L an d rech t aufgenom m en 
und  t  1515 bei M arignano. Zu seiner N achkom m en
schaft gehören : — 1. J o s e f  A n t o n , * 17. v m . 1686, 
P farrer von A ltdo rf 1721, bischöfl. K om m issar und 
1747 D ekan des V ie rw aldstä tte rkäp ite ls, ap ost. P ro to- 
n o ta r , t  19. i i . 1755. — 2. P . J o h a n n  K a r l , * 30. v m . 
1688, B ruder von Nr. 1, S. J ., t  als M issionar in A m e
rika. — 3. P . T h o m a s , O. S. B., * 4. v u .  1706, Professor 
der R h eto rik , Philos. und Theologie zu E insiedeln und 
Bellinzona, b e rü h m ter L ehrer, verfasste  1738 ein 
T hea te rstü ck  au f die Engelweihe, ferner M edium  omnis 
humanae scientißcae cognitionis, f  1. v m . 1750. —  4. 
J o s e f  A n t o n , * 9. n . 1692, des R a ts , L andvogt der 
R iv iera  1738, von Beilenz 1740, von Bollenz 1746, 
t  1770. —  5. K a r l  F l o r i a n , Sohn von Nr. 4, Offizier 
in sizilianischen D iensten, D orfvogt von A ltdorf und 
L an d ra t 1771, t  1821 als L etzte r. — Ein F ideikom m iss 
w urde an  den Bau der neuen P fa rrk irche  von A ltdorf 
verw endet. — L L . — L L H .  — M onatliche Nachrichten  
1755. — J .  A. Im hof : Liber genealogiarum. — F. V. 
Schm id : Gesch. des Freistaats Uri. —  E . W ym ann : 
Schlachtjahrzeit. — H ist. N bl. von Uri 1907 u . 1916. — 
Gfr. 33, 47, 61, 79. —  L and leu tenbuch  (S taa tsa rch . 
Uri). — U rb ar der Frühm esse von A ltdo rf v. 1508. — 
U rb ar des K losters Seedorf v . 1630. [Friedr. G isler.]

R E G  H B  E R G  E R .  Fam ilien der K te . Bern und Zü
rich.

A. K a n to n  B e rn , f  Fam ilie  von Biel, aus w elcher —
1. B e n d ic h t  I .  1522 R a tsh e rr  und 1525 B ürgerm eister 
wurde, f  1560. Sein Sohn —  2. B e n d ic h t  I I .,  * 1509 
w ar G lasm aler. E r verfasste  eine 1524-1566 reichende 
S tad tch ron ik , die 1902 von A. Bähler veröffentlicht 
w urde, ß .  w urde 1546 seines A m tes als K irchm eier 
en tse tz t und  ebenso des N o ta ria ts . —  3. H a n s , B ruder 
von N r. 2, w ar Goldschm ied. Dessen Sohn —  4. B en
dich t 111., ebenfalls Goldschm ied, zog 1566 nach  Zug. 
— S K L .  [H. T.]

B. K a n to n  Z ü ric h . R e c h b e r g e r , R e c h b u r g e r . 
t  G eschlecht der S ta d t Zürich, beg ründet 1406 durch  
Cu n r a t  R. von K lingnau . Sein Sohn H f.n m a n , Glocken- 
giesser, e rneuerte  m it 3 Geschw istern das B ürgerrecht 
von Z ürich 1428. — Jo h . H äne : M ilitärisches a. d. all. 
Zürichkrieg, p . 150. — F . Hegi : Z u n ft z. Schmieden, 
p. 155. —  Dok. W aldmann  1 ,4 .— Gfr. X X X IX . —  Sai. 
Vögelin : Das alte Zürich  I, p . 304. [D. F.]

R E C H E R ,  J o h a n n , von A arau , S tad tb ü rg e r 1408, 
M agister a rtiu m , baccalaureus m edicinae, S ta d t
schreiber 1412, R ek to r der S tad tschu len  1417, beschrieb 
1417 den E inzug von K önig Sigism und zu L uzern. 
1419 Schulm eister und A rzt in B ern, j  ca. 1420. —  Gfr. 
79, 13. — Dessen B ruder J o h a n n  U l r i c h  w ar 1411- 
1417 U nterschreiber, 1416 H ofschreiber zu Basel, er
m ordet 1417. [P. X. W.]

R E C H E R S W I L  (K t. So lo thurn , A m tei K rieg ste t
ten . S. G LS). Gem. u n d  Dorf, das z. T. zur K irchgem . 
K rieg ste tten , z. T. zur K irchgem . D erendingen gehört. 
Reicherswile 1248. 1872 w urde ein Grab m it verzierten  
A rm spangen u. a. en td eck t. D er B urghügel w urde von 
M eisterhans als G rabhügel aus röm ischer Zeit, von 
J .  J .  Ami et (Die Burg zu  fl., Ms.) aus nachröm ischer 
Zeit b e tra ch te t. R . gehörte bis zum U ebergang an 
Solothurn  1466 zur H errschaft H a lten  und  teilte  deren 
Geschicke. —  Vergl. ferner M H V S o l. II , p . 64 ; V III,
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p. 89. —  L. R . Schm idlin : Kriegstetten. —  S W  1845, 
p. 152, 175. —  M eisterhans : Aelteste Gesch. des K ts. 
Solothurn, p. 67. [H. Tr.]

R E C H  S T E IN  E R  ( R e h s t e i n e r ) .  E in in Appenzell 
A. und  I. R h . v e rb re ite te r  Fam iliennam e, der u rk . 
zuerst 1462 (Rechstainer) auftritl; und dessen beide 
Form en von der O rtsbezeichnung R echstc in  (Gem. H ei
den) herzu leiten  sind. —  1. J o h a n n e s ,  von Gais, 1618- 
1666, reg ierender oder s tillsteh en d er L andam m ann 
und A bgeordneter an  die T agsatzungen  1654-1666 ; 
V erm ittle r zwischen Bern, Zürich und  den V k a tho l. 
O rten  1656, G esandter an  die B undeserneuerung  m it 
F ran k reich  in Paris 1663. —  2. J o h a n n  B a r t h o l o m e ,  
von Speicher, 7. II.  17 4 8 -3 0 . IV. 1818, Landesfähnricb. 
1794, L an d esh au p tm an n  1795, R eichsvogt 1796, L an 
d e ss ta tth a lte r  1797. Als heftiger Gegner der he lve t. 
K o n s titu tio n  floh er, um  einen B ürgerkrieg zwischen 
den A nhängern  u n d  Feinden  derselben zu verm eiden, 
im  April 1798 ins CEsterreichische, von wo aus er seine 
Dem ission einreichte u n d  um  des F riedens willen A n
nahm e der K o n s titu tio n  em pfahl. N ach seiner R ück
kehr w urde er von der h e lve t. R egierung am  20. iv. 
1799 nach  Basel depo rtie rt, aber am  19. Aug. gl. J .  wie
der in F re iheit gesetz t. R . h in terliess m ehrere Bde. 
M anuskrip te  über die Landes- u . G em eindegeschichte, 
die sp ä tem  Forschern  als Quelle d ien ten  (in der ap penzell. 
K an tonsb ib lio thek  und  im G em .-A rchiv Speicher) —
з. Joh. K o n r a d ,  von Speicher, 9. XI. 1797 - 14. XI. 1858, 
P fa rre r  in Schönengrund 1824, Teufen 1830, wo er eine 
A rm enschule g rü ndete , von 1845 an  bis zu seinem  
Tode P fa rre r in E ichberg  (St. Gallen). E r h a tte  sich eines 
der grössten  P riv a th e rb arien  in der Schweiz m it 12 000 
Spezies angelegt und  besass eine reiche m ineralogische 
und  zoologische K ollektion  und  eine fa s t vollständige 
Sam m lung der P e tre fak ten  des A ppenzellergebirges. 
A usserdem  verfasste  R. ein F rem dw örterbuch  und w ar 
E hrenm itg lied  versch . ausländ ischer natu rw issenschaftl. 
Vereine. Seine Sam m lungen gingen durch  K au f g rössten
teils an  das N a tu ra lien k ab in e t der S ta d t S t. Gallen 
über. —  4. J o h a n n  B a r t h o l o m e ,  von U rnäsch , * 5. vt. 
1810 in Degersheim , E rfinder zahlreicher A u tom aten  
(« Das jü n g ste  G ericht » ; « Die tan zen d e  T ürk in  » ; 
« D er verw undete  G renadier » u . a.), b au te  1849 in 
Connewitz bei Leipzig von ihm  selbst erfundene 
Schraubenm asch inen , die einen grossen E rfolg h a tte n , 
so dass er m it englischen, französischen und deutschen 
M edaillen ausgezeichnet w urde. Doch entging ihm  der 
Gewinn aus seiner E rfindung , da  er 1860 gew altsam  aus 
dem  gem ieteten  Fabrikgebäude  ve rtrieb en  w urde und 
tro tz  langer Prozesse keine E n tschäd igung  erlangen 
k o nn te  (d a rü b er seine Schrift : E in  Justizm ord, 1863). 
t  in S trassburg  1893. E r  u n d  sein Sohn, welcher die 
E rfindungsgabe seines V aters geerb t h a tte , sollen 1890 
vom  Grafen Zeppelin beim  Bau des Luftschiffes zu R a te  
gezogen w orden sein. —  Appenzell. M onats hl. 1845
и. 1847. — 5. J ohann B a ptist , von Appenzell, 1810-
1896, Offizier in N eapel 1832-1853, nach  seiner R ückkehr 
L andeszeugherr 1855, L an d e ss ta tth a lte r  1857, regier, 
oder stillstehender L andam m ann  1859-1875, P räsid en t 
der V erfassungskom m ission 1868, Förderer des Strassen-
u. B ahnenbaues, der E rrich tu n g  eines K rankenhauses u. 
anderer w oh ltä tiger In s titu tio n en . — 6. J ohann K on
ra d , v. Speicher, s. A rt. R e h s t e i n e r , St. G a llen .—  7. 
A l b e r t , von Appenzell (R inkenbach), * 1880, Dr. ju r ., 
R ech tsan w alt, Mitglied verschiedener K om m issionen, 
L andesarch ivar 1912, L andesfähnrich  1913, R ed ak to r 
des Appenzeller Volksfreund.—  Vergl. Jo h . K asp. Zellwe
ger : Urkunden. —  Jo h . H einr. T obler : Landes- u . Regen
ten gesch.— B arth . T anner : Gesch. v.Speicher. —  A  J 1860,
1897, 1909, 1918. — K oller-S igncr : Appenzell. Geschlech
terbuch. —  B ürgerbuch  S t. Gallen. [A. M.]

R E C H T H A L T E N  (frz. D ir i .a r e t , la t .  Rectus Glivus) 
(K t. F reiburg , Bez. Sense. S. G L S ). Die P farrei b esteh t 
aus den W eilern R ., O berschrot, B rünisried u. Zumholz
u. w ird 1180 zuerst e rw ähn t. R . w ar Fam ilienbesitz  der 
H erren  von R ., von denen es in die H ände  derer von 
M aggenberg, dann  an  die von D uens gelangt zu sein 
schein t. Das K loster H au teriv e  wie die F reibu rger Ge
schlechter der Felga, Endlisberg  und  P ra ro m an  besas- 
sen d o rt G üter, le tz te re  auch  die G erich tsbarkeit, ebenso

das A ugustinerk loster in  In terlak en , die K irche in 
T afers und der Sp ital in F re ibu rg . H a u p tg ru n d h e rr  w a
ren aber die G rafen von T ierstein , deren Lehen 1442 an 
die S ta d t F re ibu rg  gelang ten , wo das D o rf zum  B urg
v ierte l geschlagen w urde u. se ither zur a lten  L an dschaft 
gehörte . In R . bestan d  in der 2. H älfte  des 12. Ja h rb . 
eine P farrk irche , die jedoch  in A bhängigkeit von Tafers 
geriet. Sie w ar vielleicht eine S tiftu n g  der R itte r  von 
H elfenstein . Im  Laufe des 15. Ja h rh . scheinen W alden
ser h ier A nhänger geh ab t zu h aben  (1430 u n d  1469), 
die w iederholt den B ehörden V eranlassung zum  E in 
schreiten  bo ten  ; ebenso fasste  die evangelische Lehre 
h ier vorübergehend  W urzel. E ine Schule is t seit 1706 
vorhanden . Das D orf h a t die C hronisten H ans Jo s t, 
N ikolaus und Christ. E ltsch inger he rv o rg eb rach t. Tauf- 
reg is te r seit 1622, E hereg. seit 1761, S terbereg . seit 1768. 
—  P. de Zurich : Les fiefs Tierstein  (in A S H F  X I I ) . — 
K irsch  in F  G X X IV . —  Dellion : Diet. —  S taa tsa rch iv  
F reiburg . [Alb. Büchi.]

R E C K IN G E N  (K t. A argau, Bez. Zurzach. S. G LS). 
Gem. und  D orf in der K irchgem . Zurzach. In  der Ge
m eindem arch  von R . finden sich bem erkensw erte  röm i
sche Spuren. E in  W ach ttu rm  stan d  in den sog. Schloss
äckern  ; M auerreste fanden  sich in der N ähe der Mühle 
und  au f der Höhe h in te r  dem  Schulhause. D er O rt 
(Relckung 1379) kam  1415 an  die E idgenossen und  ge
h örte  bis 1798 zur G rafschaft B aden, h insich tlich  der 
n iedern  G erichte aber zum  bischöflich-konstanzischen 
A m t Z urzach. E ine 1537 genann te  K apelle U. L. F . 
w urde 1678 neu g eb au t und  1681-1682 m it von den 
VI O rten  und  vom  Bischof von K onstanz  gestifte ten  
G lasgem älden au sg e sta tte t. — A. N üscheler : Gottes
häuser I I I ,  p 610. —  A r 17. 27; p. 7 *. [H. Tr.]

R E C K IN G E N , JOHANN v o n , K ap lan  in Mörel 1309- 
1337, in S itten  1337-1344, P fa rre r in Savièse 1350, D om 
h err in S itten  1360. —  B W G  VI. [D .  I.]

R E C L A N  , RECLA M I. Fam ilie  aus M achilly (H och
savoyen), die sich 1508 und  1532 in Genf e inbürgerte . Sie 
ist in Genf erloschen, b lü h t aber noch in D eu tsch land , 
wo sich im  18. J a h rh . ein Zweig angesiedelt h a t  und 
1865 geadelt w orden ist. Die Fam ilie zäh lt im  17. und
18. Ja h rh . zahlreiche Goldschm iede. A ltes W appen : 
in B lau ein silberner H albm ond ü ber drei silbernen 
S ternen, oder in Blau ein goldener leo p ard ie rte r Löwe ; 
neueres : gete ilt, oben gespalten  von Silber u n d  Schwarz, 
u n ten  in  B lau au f g rünem  Boden ein sch reitender 
leo p ard ie rter Löwe. —  1. Jean F r é d é r i c ,  1734-1774, 
P o r trä t-  und  L andschaftsm aler, K upferstecher, h in te r
liess u . a. ein P o r trä t  F riedrichs H . —  2. P i e r r e  
C h r é t ie n  F r é d é r i c ,  1741-1789, P fa rre r der K irchgem . 
F ried rich stad t 1767, in W erder 1783, bekleidete u n e n t
geltlich  den L eh rs tu h l für Theologie am  französischen 
Sem inar in  Berlin und  veröffen tlich te  m ehrere  Bände 
P red ig ten , G eschichte und  philosophische A phorism en. 
Z usam m en m it J. P. E rm an  gab er die M émoires pour 
servir à l ’histoire des réfugiés dans les É tats du Roi 
(1782-1800) heraus. — Das V erlagshaus P h ilipp  R e
clam  in Leipzig w urde 1828 von einem  R. aus Genf ge
g rü n d e t. —  France protest. — Carl von R eclam  : Gesch. 
der F am . R . — D idot : Bio ffr. gen. —  S K L .  [H. Da.] 

R É C L È R E  (K t. B ern, A m tsbez. P ru n tru  I . S. GLS). 
Gem. und  Dorf. Resclires 1150 ; Reglieres 1357 ; Rekler 
1457. R . gehörte  sam t D am v an t, G randfon ta ine, F a h y  
und  Chevenez dem  B ischof v. Basel und w urde 1283 
der H errschaft Roche d ’Or zugeteilt. Der B ischof 
v erp fändete  dem  Pierre  de Cly R . und die H errschaft 
Roche d 'O r, ab er Bischof H u m b ert von N euenburg  
k au fte  sie 1401 zurück. S päter w urden sie der G räfin 
H en rie tte  de M ontbéliard verp fän d e t u n d  fielen 1478 
w ieder ans B istum  zurück. Das K a p ite l St. H ippo
ly te  besass in R . einen Teil des Z ehntens, der 1478 
vom  K apite l S t. Michael in P r u n t r u t  zu rückgekauft 
w urde. Bis 1802 gehörte R . zur K irchgem . D am v an t. 
Die ehem alige K apelle w urde durch  die heutige  K irche 
ersetz t, die 1859 e rb au t find 1877 den Heiligen G erva
sius und P ro tasiu s gew eiht w urde. 1889 w urden in R. 
die schönsten  und bem erkensw ertesten  H öhlen der 
Schweiz en td eck t. E in  edles Geschlecht v. R. kom m t 
vom  13.-15. Ja h rh . vor. Bevölkerung : 1818, 274 E in  w. ; 
1920, 291. — T rou illa t. — A. D au co u rt : Diet. [G. A.]



REGOLAINE REDING
R E C O L A I N E  (deutsch  R i k U N G E N )  (K t. B ern, 

A m tsbez. D elsberg, Gem. V ieques. S. G L S ). W eiler, 
wo m an Spuren von röm ischen W o h n stä tten  und  a lten  
Anlagen zur E isenerzgew innung gefunden h a t.  1435 
besassen die H arnstein do rt die H älfte  des Z ehntens, 
der P fa rre r von Vicques den V iertel. — T rou illa t. — 
A. H aucourt : Diet. V I II. [G. A.j

R E C O N V I L I E R  (deu tsch  R O G G W I L E n )  (K t. Bern, 
A m tsbez. M ünster. S. G LS). D orf und Gem. Roconis 
villare 884 ; Reconvillare 962 ; Recunvilare  1161 ; Re- 
conviller 1179. R .  w urde 884 der A btei M iinster-G ran- 
felden geschenkt und blieb fo rtan  in deren Besitz. Die 
1181 erw ähnte  K apelle  h a tte  als K o lla to r den A b t von 
B ellelay u n d  w ar eine F ilialk irche von D achsfelden, 
w urde ab er 1928 davon ab g e tren n t, als R . sich m it Chin- 
don zu einer K irchgem einde zusam m enschloss. In  R .  
wird jew eilen am  1. M ontag im  Septem ber der grosse, 
« Foire de Chindon » genann te  P fe rd em ark t abgehalten . 
E in adeliges Geschlecht von R .  k o m m t vom  12.-15. 
Ja h rh . vor. —  T rou illa t. [P .  0 .  B.]

R E C O R D O N .  Fam ilie  des K ts. W aad t, die von 
Ch r is t in , von Ste. Croix a b stam m t, der 1396 in einer 
von O.thon von G randson fü r R anim es ausgestellten  
H andfeste  g en an n t ist. H eu te  sind R . B ürger von 
Ste. Croix, B ullet, R ances, B ercher, D ullit, Y v er
don und  É cublcns. —  1. Charles  F rançois Chris
tia n , 1795-1844, A rch itek t in  L ausanne. —  2. Charles  
F rançois Gabriel, 1800-1870, von R ances, P fa rre r  in 
Florenz 1829-1831, dann  in Vevey, religiöser Schrift
steller und D ichter, veröffen tlich te  einen B and Ge
dich te , religiöse Schriften  und  Quatrains évangéliques ; 
M itarbeiter der sog. V iviserausgabe des N euen T esta 
m entes. — 3. F réd ér ic , 1811-1889, von R ances, Chef
a rz t des B lindenasyls von L ausanne 1843-1880, P ro 
fessor der H gviené und der gerichtlichen Medizin an  der 
A kadem ie von L ausanne 1869-1874. E ine S trasse  in 
L ausanne ist nach ihm  b e n an n t. —  Rev. méd. Suisse  
romande  1880. —  4. F rançois J ules  Ma r iu s , 1831- 
1899, Professor der französischen Sprache in Basel 
1858-1883, E h ren b ü rg er dieser S tad t. —  5. E rnest  
F réd ér ic , 1838-1915, E rfin d er eines In stru m en tes fü r 
die B lindenschrift. —  6. B e n j a m in , Sohn von N r. 2,
* 2. ix . 1845 in Vevey, A rch itek t, E rb au e r des B undes
gerichtsgebäudes am  M ontbenon in L ausanne 1881- 
1886 und  der französischen K irche in Zürich 1902, 
Professor der A rch itek tu r an der technischen  F a k u ltä t  
von L ausanne 1881-1890, Professor fü r A rch itek tu r 
und Z ivilbau an  der eidg. Technischen H ochschule 
1890-1916. B ürger von Zürich 1905. —  7. L o u is , 1848- 
1920, G rossrat 1893-1908, G em einderat von Ste. Croix 
1898-1908. Reg .-S ta tth a lte r  von Ste. Croix 1908-1920.
—  8. É douard , E nkel von N r. 2, * 1870, Sekundar- 
schu ld irek to r in V evey seit 1922, verfasste  zusam m en 
m it A. de M ont et eine Histoire de la Tour-de-P eilz.—  9. 
Su za n n e , * 1881, T och ter von N r. 5, K u n stm ale rin  in 
Zürich. —  de M ontet : Diet. —  Livre d ’Or [ M.  R . ]

R E C U L E T .  f  F re ibu rger Fam ilie, die 1446 in Vil- 
lars iv iriau x  erw äh n t is t und von 1536 an in F reiburg  
e ingebürgert w ar. W appen  : in Gold ein blaues A ndreas
kreuz, das ro te  Sch ildhaup t m it 2 silbernen R osen b e 
leg t. — P i e r r e , Grossweibel 1570-1573, L andvog t von 
P o n t-F a rv ag n y  1573-1575, t  durch  Mord in F arvagny
20. x il. 1575. —  A. W eitzel : Répertoire (in A S H F  X).
— S taa tsa rch . F re ibu rg . f j. N.]

R E D A R D .  Fam ilie  von Les V errières und Les
B ayards (N euenburg). Aus einem  im 17. Ja h rh . im 
K t. W aad t niedergelassenen Zweige gingen hervor : —
1. Ca m il le , 1841-1910, D r. m ed., B ürger von Genf 
1871, G rossrat in Genf 1876-1896 m it 2 jährigem  U n te r
bruch , V erfasser w issenschaftlicher Schriften  ; und —
2. V ictor , 1849-1912, G em eindepräsident von Merges
1893-1899, G rossrat 1885-1897. —  3. E m ile , aus einem 
1854 in Genf eingebürgerten  Zweige, 13. i. 1848-26.
iv. 1913, D r. phil. und  äs le ttres , se it 1879 Professor 
der französischen L ite ra tu r  am  G ym nasium  von Genf, 
seit 1895 Professor der nordischen Sprachen und  L ite 
ra tu ren  an  der U n iv e rsitä t, V erfasser von Shakespeare 
dans les pays de langue française  (1901). —  4. Ch ar l es ,
* 1866, D r. m ed., O berst und Instruk tionsoffiz ier der 
S a n itä ts tru p p en , C hefarzt der F o rtifik a tio n  am  H au en 

stein 1915-1916. — Livre d’Or de Belles-Lettres de Neuch. 
— Bibliographie de l’u n iv . de Genève. [C. R. und M. R.] 

R E D E M P T O R I S T E N  ( L i g u o r i a n e r ). Die K on
gregation  der R . w urde 1749 vom  hl. A lphons Liguori 
g egründet und  im  gl. J .  von P a p st B enedikt X IV . 
a n erk an n t. Sie befasst sich nam en tlich  m it der V er
b re itu n g  des Evangelium s u n d  der Jugenderziehung . 
Aus D eutsch land  v ertrieben , w urden die R . vom  P a te r  
P assera t in die Schweiz eingeführt und  liessen sich in 
Chur (Nov. 1806-Mai 1807), sowie 1807 in Visp (W allis) 
n ieder. P . P assera t kam  im  Ju li 1811 m it einigen 
Mönchen in den K t. F reiburg , wo sie fü r einige M onate 
in B altersw il und  F reiburg , dann  in F arv ag n y  (1812- 
1815) und in P o sâ t (1815-1817) w ohnten. Der Superior 
P . P assera t erlangte am  23. I. 1818 von der F re ibu rger 
R egierung das N iederlassungsrecht fü r die K ongrega
tion  des hl. Erlösers und  die E rm äch tigung  zum  E r
werb der frü h em  K a rtau se  V alsainte. Am 12. v . 1818 
n ah m  P . P asse ra i sam t seiner w iederhergeste llten  
B rüderschaft offiziel B esitz vom  K loster. Die R . liessen 
sich h ie rau f (1824-1828) in T schupru  bei S t. Sylvestre, 
dann  im  ehem aligen Sem inar der N eu stad t in F reiburg  
n ieder. Am 10. XI. 1847 aber w urde das L iguorianer- 
k loster von der provisorischen R egierung aufgehoben 
und seine G üter m it B eschlag belegt. Die v e rtriebenen  
Mönche gingen ins E isass und  nach  Savoyen. Eine 
ex terne A bteilung  des Collège S t. Michael, die sog. 
< Section de B ertigny  » m it n ichtschw eizerischen Zög
lingen, w urde 1910 ins Leben gerufen und  den R. 
an  v e r tra u t. —  M F  I I I .  —  Catal. Bibliothèque cant. Ill, 
p. X X IV . —  Der P ilger 1848, N r. 49. —  D esurm ont : 
Le Rév. P . Passerai. —  F . D um ourier : Le Rév. P . N ico
las M auron. —  K uenlin  : Dici. II, 399. —  Dellion : 
Diet. VI. —  Staatsarch. Freiburg. [G. Cx.]

R E D I N G  ( R E D I N G  V O N  B I B E R E G G ) .  A lt a n 
gesehenes adeliges G eschlecht des K ts. Schwyz, das von 
freien B auern  aus dem  S teinerv iertel im alten  Lande 
Schwyz a b stam m t. Von den ersten  u rk . nachw eisbaren  
R . w ohnten  die m eisten  in der Gegend von S atte l, das 
dam als zur K irchgem . Steinen gehörte und wo sie auch 
noch im  15. Ja h rh . eine Reihe von H eim w esen besassen. 
Die a lte  Fam ilien trad itio n , w onach das Geschlecht 
vom  W eiler B iberegg h e rstam m t, is t daher n ich t au s
geschlossen, wiewohl u rk . einzig R u d o l f  R. der A lte 
(3) als in Biberegg ansässig sich nachw eisen lässt. I t a l  R. 
der A eltere Hess sich bereits um  1400 in O berarth  nieder. 
Um  die W ende des 15. Ja h rh . scheinen die R . ihre 
S tam m g ü ter im S a tte l gänzlich verlassen und  in A rth  
W ohnsitz  genom m en zu haben . Von A rth  übersiedelte  
L andam m ann  Georgs (12) Sohn R u d o l f  (15), der be
k a n n te  S taa tsm an n  u . Söldnerführer, sam t seiner F am i
lie um  die M itte des 16. Ja h rh . nach Schwyz, w ährend 
sein Oheim L andvog t J o h a n n  (13) u. seine N achkom 
m en in A rth  blieben. L andam m ann  G e o r g , bezw. dessen 
Sohn R u d o l f , w urde S tam m v a te r der noch b lühenden 
Schw yzerlinie, Jo h an n  der ebenfalls noch zahlreich 
ve rtre ten en  A rtherlin ie. Von den Schwyz er R . stam m en 
die Zweige im  A argau (1798-1853), in  G larus, wo das 
Geschlecht 1698 das B ürgerrech t erw arb  u. h eu te  noch 
ansässig ist, im  T hurgau  (1628-1882) und im  Toggen- 
bu rg  (1583-ca. 1705). In  L uzern  besitzen  die R . seit 
1556 das E h ren b ü rg errech t, zahlreiche M itglieder h aben  
dieses B ürgerrech t im  Laufe der Ja h rh u n d e rte  erneuert, 
ohne dass aber ein Zweig des G eschlechtes sich d o rt n ie
dergelassen h ä tte . Schw yzerischer A b k u n ft sind auch 
die R . in B ayern  (ca. 1670-1893), in Belgien (v e rm u t
lich seit ca. 1700), in F ran k reich  (ca. 1727-1813), in 
der Pfalz (1668-1749), in Spanien (seit ca. 1750). A n
gehörige des G eschlechts befinden sich h eu te  noch in 
Belgien, D eu tsch land , F ran k reich  u. in N ordam erika. 
U rk . is t das Geschlecht seit 1309 nachw eisbar. Schon 
bei seinem  ersten  A uftre ten  in der Geschichte schein t es 
im  L ande eine angesehene Stellung eingenom m en zu 
haben  ; auch die H e ira ten  m it A ngehörigen der dam als 
sehr b ek an n ten  M agistratenfam ilie  der S tauffacher 
sprechen fü r ein gewisses A nsehen. Die L an d am m an n 
w ürde d ü rfte  allerdings erst verhältn ism ässig  sp ä t an 
das G eschlecht übergegangen zu sein (erster L an d am 
m ann is t R e c i i t a  1408).

Die Fam ilie R . is t m it der G eschichte der Eidge-
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nossenschaft und  nam en tlich  des K ts . Schwyz seit den 
frü h esten  Zeiten aufs engste verb u n d en . Sie gab der 
E idgenossenschaft einen L andam m ann  u n d  G eneral
in spek to r (G eneralstabschef) und  einen S taatsschre iber. 
Im  Laufe von 6 J a h rh . w aren  in Schwyz n ich t weniger 
als 21 R . L an d am m än n er ; viele von ihnen  haben  sich 
auch als T agsatzungsgesandte  in der eidg. Po litik  einen 
N am en gem ach t. 12 M itglieder h a tte n  im  a lten  L ande 
das E h ren a m t eines P an n e rh errn  inne, 13 dasjenige 
eines L an d esh au p tm an n s. Im  T hurgau  blieb die 
ein trägliche L andschreiberste lle  1628-1798 in der F a 
milie erblich ; 1583-1703 w aren die R . m it der Vogtei 
im Toggenburg b e tra u t. Ca. 1500-1798 hab en  30 Ange
hörige der Fam ilie  sich als G enerale, m aréch au x  de cam p, 
B rigadiers und O berstw ach tm eiste r, R eg im entsinhaber 
in frem den D iensten ausgezeichnet ; die G esam tzahl 
der Offiziere in frem den  D iensten b e läu ft sich au f un
gefähr 200, von denen ca. 120 in F ran k reich  gedient 
haben . Bis zum  Ja h re  1800 w eist das G eschlecht n u r 
je  einen A rzt und In d u strie llen  au f ; dem  geistlichen 
S tande  gehörten  97 M itglieder an, 17 davon als P farr- 
h erren  im  K t. Schwyz. Von 1743 bis 1820 besass die 
Fam ilie R . in Spanien 2 In fan te rie reg im en ter, A lt R e
ding u. Ju n g  R eding gen an n t, die sich zum  grossen Teil 
aus schw yzerischen K on tingen ten  zusam m ensetz ten .

Von jeh e r h a t sich die Fam ilie ganz besonders der 
k irchlichen In teressen  angenom m en ; sie leiste te  n a 
m en tlich  im Z eita lte r der G egenreform ation und  der 
Religionskriege der katho lischen  Sache grosse D ienste. 
Die A nerkennung  dieses G laubenseifers kam  auch  in der 
Verleihung verseli, k irchlicher Privilegien zum  A us
druck . Die R . besessen das P a tro n a t in  den P fa rr
kirchen au f dem  S a tte l (1400-1598), in  Galgenen (1424- 
1809), W einfelden (1676-1821) und  in der K aplanei zu 
Biberegg (seit 1679). Aus F am ilien m itte ln  w urden die 
nachfolgenden K irchen und K apellen  e rrich te t : Lo- 
re ttokapelle  in B iberegg (1676), U. L. F .-K apelle  auf 
lb erg  (1650), D reifaltigkeitskapelle  in B runnen  (1632), 
U. L. F .-K apelle  in O b erarth  (1466), L orettokapelle  in 
L ichtensteig  (1677), U. L F .-K irche  in  Klingenzell 
(1705), die K losterk irche zur hl. Id a  F ischingen (1686) 
und versch. andere  kleinere G otteshäuser im  K t. Schwyz. 
An a lten  Fam iliensitzen  finden sich noch h eu te  im  Be
sitze der R . : das sog. I ta l  R ed inghaus (seit 1609) und 
die Schm iedgasse (seit 1614). Im  T hurgau  h a tte  L an d 
schreiber Jo sef Ludw ig 1771 an  Stelle des 1640 errich te
ten  Fam ilienhauses ein H e rrschaftshaus g eb au t, das 
1813 als K anzleigebäude an den K a n to n  überging. Der 
von den R . zu Beginn des 18. Ja h rh . e rrich te te  F reisitz  
Pflanzberg  bei Tägerw ilen blieb bis zu Beginn des
19. J a h rh . im  Besitz der Fam ilie. V orübergehend w aren 
die R. B esitzer nachfolgender H errschaften  : G la ttb u rg  
bei Wil (1628-1648), G irsberg und H ochstrass bei 
Em m ishofen (1628-1650), M am m ern sam t der H err
schaft N euburg  (1667-1690), B urg zu D ettighofen  bei 
P fyn  (1707-1791), Stalfelfelden bei H üningen (1647- 
1668), M ervey im Languedoc (1705-1768), A this und 
Varin bei M ont in F landern  (1694-1798). 1707 w urde die 
niedere G erich tsbarkeit über Em m ishofen, soweit die
selbe den regierenden S tänden  zugehörte, von denselben 
erblehensweise an  die R. ü b ertrag en  m it gleichzeitiger 
Belehnung von G erich tsrech ten  des H ochstifts  K onstanz 
zu E m m ishofen. Die R . ü b ten  zeitweilig auch  die niedere 
G erich tsbarkeit in Landsborg, K lingenzell, Morweilen, 
B ernrain  und K a lch ra in  aus. E in  1686 von L andschrei
ber W olf R udolf (44) fü r die th u rg . Linie errich te tes 
F ideikom m is blieb bis 1882 in K ra ft.

Die Fam ilie  n an n te  sich erst in der 2. H älfte  des
17. Ja h rh . R eding von Biberegg. A uszeichnungen und 
Adels Verleihungen : L ehensbrief von König Sigism und 
fü r L an d am m an n  Ita l d. Ae. vom  10. II. 1424. Dieser 
Lehensbrief b e s tä tig t I ta l d. Ae. in A nerkennung  seiner 
Treue und der gele isteten  D ienste die ihm  seinerzeit 
fü r Schwyz persönlich übergegebenen kaiserlichen Lehen 
in der M arch. D er U m stand , dass der K önig R . diese 
Lehen verlieh, lässt d a rau f schliessen, dass I ta l d. Ae. 
in den Augen des R eichsoberhauptes dem  Stande der 
Freien angehörte  und  d am it auch  die V orrechte des 
niederen  Adels genoss. E ine E rhebung  in den A delstand 
war d am it n ich t verb u n d en . Am 1. iv . 1459 t ra t  ita l

d. J . die seinem  V ater verliehenen Lehen in der M arch 
dem  L ande ab und beh ie lt n u r  das K o lla tu rrech t der 
P farre i G algenen fü r sich. A delsrief von K önig H ein
rich 111. von F ran k reich  fü r L an d am m an n  R u do lf (15) 
und seine N achkom m en vom  Ju li 1585. A delsvcrlei- 
liung von P a p s t Clemens V III . fü r L andam m ann  R u 
dolf (15), H a u p tm a n n  Georg (16) u n d  L an d esh au p t
m ann  Jo h an n es (18) und  ihre N achkom m en vom
14. m . 1594. A delsverleihung von P a p s t Clemens IX . 
fü r L andam m ann  Jo b . F ranz  (32) und seine N achkom 
m en vom  15. II. 1669. R eichsfreiherrendiplom  des 
Kaisers Leopold 1. fü r die B rüder W olf R udolf (44) und 
H ug Ludw ig (52) und ihre N achkom m en fü r ihre D ienste 
anlässlich des T ürkenkrieges und des Feldzuges ge
gen P o rtu g a l ; dieser freiherrliche F rauenfe lderstam m  
ist h eu te  erloschen. G rafendiplom  von L udw ig X V III . 
von F ran k reich  fü r L andam m ann  Aloys (124) und  seine 
m ännlichen  N achkom m en in P rim o g en itu r vom  16. I. 
1818 in A nerkennung  der V erdienste der F am ilie  um  
die französische K rone und  n am en tlich  für seine M it
w irkung bei der K a p itu la tio n  vom  1816. Das u rsp r.

W appen  s te llt eine 
blosse M ajuskel R in 

f gotischer oder la te i
nischer Schrift au f ei
ner ru nden  Scheibe 
d a r (vergl. Siegel It.als 
d. Ae.). L andam m ann  
Georg (12) verw endet 
erstm als ein W appen, 
das sp ä te r  allgem ein 
von der Fam ilie  a n 

genom m en w urde : g ev ie rte t, 1 und 4 weisses R in R o t, 
2 und  3 g rüner fü n fb lä ttrig e r Lindenzw eig au f grünem  
D reiberg in W eiss. Seit der M itt des 17. Ja h rh . w urde 
ausser diesem  noch ein anderes W appen gebräuchlich , 
das m it der W appeubeschreibung  des G rafendiplom s 
für die N achkom m en von Aloys R . seine offizielle Be
stä tig u n g  erh ielt : g ev ie rte t, ro te r  H erzchild  m it schw ar
zem sog. M archring, 1 u . 4 eine silberne Lilie in Blau, 
2 u . 3 ein L indenzw eig ohne D reiberg in W eiss. Das 
W appen der F rauenfe lder R . ist nach  dem  W appenbrief 
von 1688 im  2. u . 3. Feld d reim al wellig gebälk t von Blau 
in Silber ; Feld I u . 4 fü h rt den L indenzw eig ; H erz
schild in Gold ein schw arzer g ek rön ter D oppeladler.

1. W e r n h e r  (1309-1311) ersch. im  K lagerodel der 
Schwyzer als einer der schwyz. A nführer im  M archen- 
stre il m it E insiedeln. —  2. A r n o l d  I., Zeuge 1320. —
3. R u d o l f  der A lte von B iberegg (1378-1400), Bote 
von Schwyz bei Schiedssprüchen zwischen Luzern  und 
N idw alden und  zw. Bern und  Basel, u n te rs tü tz t  die 
U rner in ihren  H ändeln  m it der A ebtissin  in Zürich. 
— 4. A r n o l d  I I .  (E rni) (1392-1402), t r i t t  in den glei
chen H ändeln  auf. — 5. R e c i i t a , Sohn von Nr. 4 (1400- 
1410), L an dam m ann . —  6. Ita l  der A eltere, ersch. bis 
1447 ; L andam m ann  u. T agsatzungsbote , leitete  1412- 
1444 die schwyz. P o litik  fast u n u n terb ro ch en  als S ta n 
d eshaup t, tru g  auch in der eidg. P o litik  b leibende E r 
folge fü r das L and davon. 1413 Sch iedsrich ter in den 
S tre itigkeiten  der R häzüns, T oggenburg u. M atsch m it 
dem Bischof v. Chur, dem  A bt von D isentis u. den H er
ren von Sax, sowie in bern isch-solo thurnischen H ändeln , 
t ra t  in den U rk an to n en  sehr se lbständ ig  auf, nahm  
1416-1417 an den L and rechten  von L uzern , Uri und 
U nterw alden  m it den W alliser G em einden keinen A nteil, 
ste llte  sich im R aronkrieg  au f Seite R arons, liess es zu, 
dass die Schwyzer nach  der N iederlage der I I I  O rte 
du rch  C arm agnola 1425 einen B eutezug ins E schental 
u n tern ah m en . L andvog t in B aden 1433 ; erlang te  1415 
von K önig Sigism und fü r Schwyz eine V erleihung des 
B lu tbanns in Schwyz, in der W ald s ta tt , in der M arch 
und in K üssnach t. Im  S tre it um  das toggenburgische 
E rbe gelang es ihm , seinen politischen Gegner, B ürger
m eister Stiissi von Zürich, aus dem  Felde zu schlagen, 
sich vom  Grafen F riedrich  von Toggenburg für Schwyz 
b indende V ersprechungen zu sichern. So nahm  er 1436 
gleich die O berm arch in Besitz, schloss, m it G larus, L and- 
rech te  m it Toggenburg, Sargans und  G aster, erreichte 
1438 die V erpfändung  dieser L andschaften  an  Schwyz 
und  G larus, le ite te  1440 den K rieg von Schwyz u. G larus
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gegen Zürich. 1443 rü ck te  lt. sogar bis vor Zürich, 1444 
s tan d  er vor Greifensee. An der g rausam en H inrich tung  
der B esatzung  träg t R . n ich t einzig die Schuld. Im  Sept. 
1446 besiegelt er noch beim  Schiedsgericht in K aiser
s tu h l die K lage der E idgenossen gegen (Österreich.
—  A S G  1, 2. —  A D B .  — 7. I tal der Jüngere , 
Sohn von N r. 6, t  15. v m . 1466, L an d am m an n  und 
T agsatzungsbo te , O bm ann bei der A nbahnung  dei' 
F riedens- und  B undeserneuerung zwischen Bern und 
F re ibu rg  1454, S ch iedsrich ter zwischen Bern und Luzern 
1456, w urde in A rth  erm ordet. Seine W itw e s tifte te  zur 
Sühne die K apelle in O berarth  — 7“. J ust , Sohn von 
Nr. 7, t  1444 als A nführer der Schwyz er bei St. Jak o b .
— 8. R udolf I I . ,  Sohn von Nr. 7, L andam m ann 
und T agsalzungsbo te  bis 1500, A nführer der Schwyz er 
im Schw abenkrieg, zeichnete sich bei F rastenz  aus 
G esandter zu K aiser M axim ilian n ach  W orm s 1495. —
9. G eorg !.. Sohn von N r. 7, t  1514, L andvog t in 
den H öfen, H au p tm an n  vor H ericourt 1474, A nführer 
bei Friesen 1499. —  10. J ako b , Sohn von N r. 7, t  1514, 
L andam m ann  und  T agsatzungsbote , sp ielte  bei der 
E roberung  der G ebiete jenseits  des G o tth ard s eine be
deu tende  Rolle. — 11. He in r ic h , Enkel von Nr. 10, 
t  1535, L andam m ann und T agsatzungsbo te , L andvogt 
im G aster 1520, G esandter nach  W il m it F ü rs ta b t D iet- 
helm  von St. Gallen, um  im Toggenburg die k a th o li
sche Religion w ieder einzuführen . H . w a ru m  die W ende 
des 16. J a h rh . der S tam m h a lte r des ganzen G eschlechts.
—  12. G eorg , Sohn von N r. 11, t  1583, L andam m ann  
und T agsatzungsbo te , Vogt in den Höfen 1525, Offizier 
in französischen D iensten , G esandter nach G larus 1563
u. 1564, eifriger B efürw orter einer N u n tia tu r  in der 
Schweiz. — 13. J oha n n e s , Sohn von Nr. 11, f  1562,

L andvog t im G aster 1556, 
t  als H au p tm an n  in der 
Schlacht von D reux. —
14. J ost, Sohn von N r. 13, 
L an d eshaup tm ., t  eben
falls bei D reux 1562. —
15. R udolf  I I I . ,  Sohn von 
Nr. 12, 1539-1609, L an d 
am m ann, P a n n e rh err und 
T agsatzungsbote , zeich
nete  sich nam entlich  als 
T ru p penführer in den H u 
genottenkriegen  in F ran 
kreich aus. 1582 nah m  er 
an der B undeserneuerung 
m it H einrich  I I I .  in Paris 
teil. G esandter zu P ap st 
Clemens V III . 1594, zu 
H einrich  IV . von F ra n k 
reich 1602, w urde von die
sen F ü rs ten  m it allerlei 
A uszeichnungen bedach t. 
A nhänger Ludw ig Pl'yf-

fers, m it dem  er eine viel fachgem einsam e Po litik  be
trieb . — 16. G eorg , Sohn von Nr. 12, f  1599, Landvogt 
im Toggenburg 1583 und N eunerrich ter, vo rher Offizier 
in französischen D iensten . —  17. I tal , Sohn von N r. 15, 
t  1651, L and am m an n , P an n erh err, T agsatzungsbote , 
vorher G ard eh au p tm an n  in F rankreich , L andvog t im 
T hurgau  1622, vorübergehend  d o rt L andschreiber, 
e rrich te te  1640 in Schwyz eine M ü n zstä tte . E rb au e r des 
Ital R edinghauses. — "18. I I ans , Sohn von Nr. 13, 
t  1625, L an d esh au p tm an n  und T agsatzungsbote , Sieb- 
ner des A rterv ierte ls, L andvog t im G aster 1584, E r
bauer des R edinghauses (heute G em eindehaus in A rth).
— 19. D i e t r ic h , Sohn von Nr. 15, 1560-1637, L an d 
schreiber, L andvog t im  Toggenburg 1597, B esitzer des 
Schlosses G la ttb u rg , nach dem  sich ein Zweig der F a 
milie n an n te . 1586 w urde ihm  eine K ap itu la tio n  um  eine 
Kom pagnie in F rankreich  bew illigt. — 20. H e in r ic h , 
Sohn von N r. 15, 1562-1634, L andam m ann , P an n erh err, 
T agsatzungsbote , G ard eh au p tm an n  in F rankreich , 
L andvogt in B aden 1607, V erm ittle r zwischen A lt- und 
N eugläubigen in Chur 1622, G esandter zu Ludw ig X II I .  
(M ichaelsorden), E rb au e r des sog. G rosshauses im 
Brüel, nach  dem  sich ein Zweig der Fam ilie  n a n n te .—
21. R u d o l f , Sohn von N r. 15, 1582-1616, G ardehaup t- I

m ann in F rankreich , E rb au e r des Schm iedgasshauses, 
das bis zum  heu tigen  Tage im Besitz der Fam ilie  
blieb. —  22. J a k o b , Sohn von N r. 15, 1590-1663, 
S ta tth a lte r  und K astv o g t, H au p tm an n  in F rankreich .
— 23. H a n s  R u d o l f , Sohn von N r. 19, 1588-1658, 
L an d esh au p tm an n , O berst, L andvogt im  T oggenburg 
1622, ste llte  1640 m it O berst S. P . Zw eyer ein R egim ent 
in Spanien, d iente auch als O berst u n te r  P ap st U r
ban V I I I . ;  B esitzer des Schlosses G la llb u rg  bis 1648 .—
24. J o s t  D i e t r i c h . Sohn von N r. 23, Offizier in kaiserl. 
D iensten 1623-1647, M alteserritter, f  in C andia im 
K am pfe gegen die T ürken . — 25. A u g u s t i n ,  O. S .B ., 
Solm von Nr. 23, 1625-1692, Professor der Theologie in 
Salzburg 1654, D ekan 1658, A b t von E insiedeln 1670, 
b rach te  das S tift zu hoher B lüte , m ach te  1684 eine 
R om reise. V erfasser zah l
reicher theologischer W er
ke, die z. T . der V ertei
digung des Konzils von 
T rien t d ien ten , z. T. gegen 
Schweiz, p ro tes tan tisch e  
Theologen g e rich te t w a
ren ; sein H aup tw erk  Theo- 
loyia scholastica trug  ihm  
von P a p s t Innozenz X I. 
den E h ren tite l eines A u
gustinus seiner Zeit ein.
E rw arb  1678 für das S tift 
die H errschaft Sonnen
berg im T hurgau . — A U B .
— 26. F r a n z , Sohn von 
N r. 19, 1590-1635, O ber
vogt zu R orschach. — 27.
P . V i k t o r , O .S .B .,  Sohn 
von Nr. 26, 1615-1656,
S ta tth a lte r  im K loster 
S t. Gallen. —  28. J a k o b ,
Sohn von Nr. 18, 1587- 
1622, Z eugherr und N eu
n errich ter, kom m andierte  
das Schwyzer K o n tingen t im  Schw edenkrieg. —  28a. S e 
b a s t i a n , Sohn v. Nr. 28, 1861-1679, Zeugherr u. S tu ck 
h au p tm an n , R a tsh err  u. N eunerrich ter. — 28“. R u d o l f , 
Sohn von N r. 28, 1621-1694, S iebner u. N eunerrich ter, 
S tu ck h au p tm an n , G esandter nach  Latiis. 1654 G esand
ter im  B auernkrieg  1656,
G esandter im  Z ürcher- 
krieg. 1663 Q uartierm ei
ste r im W igoltinger A uf
b ruch . — 29. S e b a s t i a n ,
Sohn v. N r. 18, 1592-1650,
R a tsh err  u. T agsätzungs
bo te, Siebner des A rther- 
v iertels, L an d esh au p t
m ann in der M arch, Vogt 
in E insiedeln 1639, L an d 
vogt im  G aster 1648. —
30. G e o r g  D i e t r i c h , Sohn 
von N r. 19, 1587-1657,
Landvogt im Toggenburg,
H aup tm an n  in französ.
D iensten , R itte r  des S te
phansordens, O bervogt zu 
Rorschach. — 31. W o l f 
g a n g  D i e t r i c h  T heodor,
Sohn V. Nr. 20, 1593-1687, Wolfgang Dietrich Reding 
L andam m ann , L andes- (Nr. 31). Nach einem Oelgemälde. 
hau p tm an n , T agsatzungs
bote, eidg. K riegsrat, O berstw ach tm eiste r in F rankreich , 
wo er nam entlich  an den Religionskriegen te ilnahm , Gu
b e rn a to r von Susa, G esandter nach Savoyen 1653, an die 
B ündnisbeschw örung nach  Paris 1663, S tifte r der F a 
m ilienkapelle in  B ib ereg g .—-3 2 . J o h a n n  F r a n z , Sohn 
von Nr. 21, 1607-1670, L andam m ann, P an n e rh err und 
L andessäckelm eister, L andvog t in B aden 1655, h a t  sich 
nam entlich  um  das religiöse Leben (B ruderschaften) 
verd ien t gem ach t. —  33. J o h a n n  F r a n z , Sohn von 
N r. 32, 1662-1707, G eneralm ajor in savoyischen D ien
sten , t r a t  1705 in französische D ienste über, wo er sich 
im Feldzug gegen Spanien auszeichnete. — 34. F r a n z ,.

Rudolf Reding (Nr. 15). 
Nach einem Oelgemälde.

August in Reding (Nr. 25). 
Nach einem Kupfers tich 

von B. Kilian 
(Schweiz. Landesbibi.  Bern).
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Sohn von N r. 17, 1599-1652, L andschreiber im  T hurgau , 1 
ebenso in Schwyz 1623-1633. B egründer der Thur- 
gauerlin ie. —  35. .Jo h a n n  F r i e d r i c h  I t a l , Sohn von 
Nr. 34, 1631-1674, K o m tu r des M alteserordens zu Basel- 
R heinfelden. —  36. J o h a n n  W i l h e l m , Sohn von Nr. 34, 
1632-1685, O berstw ach tm eiste r in kaiserlichen D iensten, 
t  bei der Belagerung von Ofen ; M alteserritter. E in
3. Sohn von Nr. 34, F r a n z  I t a l , 1617-1643, Offizier in 
F ran k reich , w ar ebenfalls M a ltese rritter. — 37. J o h a n n  
P e t e r , Sohn von N r. 34, 1640-1684, H a u p tm a n n  in 
F rankreich , E rb au e r der K losterk irche zu F ischingen.
— 38. H e i n r i c h , Sohn von N r. 20, 1603-1640, O berst in 
französischen D iensten . —  39. J a k o b , Sohn von N r. 19, 
f  1641, L an d v o g t im  T oggenburg. —  40. J a k o b , t  1663, 
S ta tth a lte r .  — 41. J o h a n n  S e b a s t i a n , Sohn von 
Nr. 21, 1610-1664, O bervogt zu R orschach, G üttingen  
und Arb on. —  42. J o h a n n  R u d o l f , Sohn von N r. 17,
1612-1687, S ta tth a lte r ,  N eunerrich ter, L an d v o g t in 
U znach 1658, H au p tm an n  in  savoyischen D iensten, 
K o m m an d an t im  1. V illm ergenkrieg. —  43. F r a n z  
A n t o n , E nkel von N r. 28, 1665-1745, D r. theo l., P fa rre r 
zu Galgenen, apost. P ro to n o ta r , bischöfl. K om m issar 
und D ekan . —  44. W o l f  R u d o l f , Sohn von N r. 34, 
1630-1696, L andschreiber im  T hurgau , G erich tsherr zu 
M am m ern. —  45. F r a n z  J o s e f , Sohn von N r. 44, 1657- 
1684, O berstw ach tm eiste r im  schw äb. R egim ent (E ttin - 
gen, f  vor Com orn in U ngarn  ; M alteserritter. —  46. 
H e i n r i c h  F r i e d r . F r i d o l i n , Sohn von Nr. 31, 1624- 
1698, S ta tth a lte r  und  P an n e rh err, eidg. K rieg srat 1661, 
G enera loberstw achtm eiste r der eidg. T ruppen . —  47. 
J o s t  R u d o l f , Sohn von N r. 46, 1655-1716, N euner
r ich ter und  L andesfähnrich , O berst in F rank re ich . — 
48. J o h . R u d o l f , Sohn von N r. 23, 1654-1686, Vogt zu 
G achnang. —  49. J o s t  R u d o l f , Sohn von N r. 41, 1639- 
1705, L andam m ann  u . P an n e rh err, T agsatzungsbote , 
L an d v o g t in den Freien  Æ m tern  1681, L an d esh au p t
m ann  in der M arch 1691, L andschreiber in Schwyz. — 
50. Jodokus (P . S e b a s t i a n  O .S .B .) , Sohn von N r. 49, 
1667-1724, S ta tth a lte r  und  D ekan im S tift E insiedeln.
— 51. W o l f g a n g  L u d w i g , Sohn von N r. 31, 1639-1708, 
P an n erh err, G ard eh au p tm an n  in F rankreich . —  52. 
H u g  L u d w i g , Sohn von N r. 34, 1639-1705, O bervogt 
zu B la tten  1662, L an d v o g t im  T oggenburg 1669-1685, 
H err zu M am m ern und M alteserritter. — 53. J o h . S e 
b a s t i a n , Sohn von N r. 28», 1644-1688, S ta tth a lte r ,  
H au p tm an n  in  F rankreich , sp ä te r  in  kaiserl. D iensten, 
t  bei der B elagerung von N egroponte au f M orea. — 
54. F r a n z  L u d w i g , Sohn von N r. 23, t  1689, O bervogt 
zu R osenberg 1673, O b erstlt. in F ran k reich . —  55. A u 
g u s t  F i d e l , Sohn von N r. 54, * 1675, O bervogt zu 
G ottlieben . —  55» W o l f  D i e t r i c h , Sohn von N r. 46, 
1652-1698, L andesfürsprech  u. T agsatzungsgesandter.
— 56. J o h a n n  L e o n h a r d , Sohn von N r. 41, 1646- 
1688, A m tm an n  in Stockach, O berst W achtm eister in 
kaiserlichen D iensten , |  zu S tuhlw eissenburg  (U ngarn).
— 57. W o l f g a n g  F r i e d r i c h , Sohn von N r. 41, 1651- 
1686, O berstw ach tm eiste r im  k u rf.-b ay r. Leibregim ent, 
t  bei Ofen (U ngarn). B egründer der b ay r. L in ie .— 58. 
F r a n z  X a v e r  I t a l , Sohn von Nr. 57, D om herr zu 
K onstanz . —  59. H e i n r i c h  F r a n z , Sohn von N r. 28», 
1646-1704, R a tsh e rr  u . Zeugherr. L andvog t im  T hurgau 
1692. —  60. J a k o b , Sohn von N r. 28», 1650-1704, 
K anzler des S tifts E insiedeln, L andesfürsprech  1680. — 
61. J o s e f  A n t o n , Sohn von N r. 32, 1658-1747, Land- 
am m . u. L andessäckelm ., L andvog t im  G aster 1688, in 
Sargans 1693, O berst in  savoyischen D iensten , R itte r  
des M ichaelsordens. K au fte  1705 die Baronie M ervey.
— 62. G e o r g , Sohn von Nr. 28», 1654-1742, L andes
fürsprech . —  63. J o s e f  D i e t r i c h , Sohn von N r. 28'', 
1649-1746, O bervogt zu Schw arzenbach 1689, V erfas
ser der F am ilienchron ik . — 64. S e b a s t i a n  M e i n r a d , 
Enkel von N r. 29, 1664-1733, L andesschü tzenm ., Sieb- 
ne r des A rth erv ierte ls, G esandter in  die M arch 1723. — 
65. S e b a s t i a n  A n t o n , Sohn von Nr. 44, 1662-1704, 
L andschreiber im  T hurgau , res. 1684 als D om herr von 
K onstanz ; K am m erh err des K u rfü rs ten  von der Pfalz.
—  65». Jo s . H a n n ib a l , Sohn v. N r. 57, 1676-1725, w ar 
O berst in  pfa lzbayr. D iensten  n n d  K o m m an d an t der 
F estu n g  Jü lich . —  66. F ranz K arl , Enkel von N r. 19, 
1669-1745, liess sich in Näfels n ieder u. w urde L an d am 

m ann  und  L andesfähnrich  in G larus, L andvog t im 
T hurgau  1712, im  G aster 1740. B egründer der G larner- 
linie. —  67. J o s e f  A n t o n , Sohn von N r. 49, 1668- 
1736, L an d am m an n , G ard eh au p tm an n  in F rankreich , 
K am m erherr des Herzogs von Pfalz-Z w eibrücken, 
L andvog t zu Pollegio 1692. —  68. J o h a n n  F r a n z , 
Sohn von N r. 32, 1662-1707, M aréchal de cam p in franz. 
D iensten , G eneralm ajor im  D ienste des H erzogs von 
Savoyen 1694-1705, zeichnete sich bei der Belagerung 
von Gasai aus ; w iederholt G esandter des H erzogs von 
Savoyen zu den k a th o l. O rten  und  ins W allis. — 
A H V B  29. — 69. F r a n z  K a r l , Sohn von N r. 49, 1672- 
1712, L an d esh au p tm an n , G ard eh au p tm an n  in F ra n k 
reich, f  bei Sins 1712. —  70. J o s e f  B e n e d i k t , Sohn 
von N r. 49, 1680-1742, L andessäckelm eister, L andvog t 
in U znach 1722, in der R iv iera  1728, in Bellenz 1730. 
—  71. J o h a n n  D o m i n i k , Sohn von N r. 49, 1673-1740, 
M aréchal de cam p in franz . D iensten , bis 1715 K om m an
d a n t des R égim ent d 'in fan terie  allem ande de R eding, 
m it dem  er den Feldzug  in  Spanien  m itm ach te . — 
72. H e i n r i c h  L u d w i g , Sohn von N r. 51, 1664-1726, 
M aréchal de cam p in französ. D iensten . —  73. W o l f 
g a n g  D i e t r i c h , Sohn von Nr. 51, 1663-1718, P a n n e r
herr, G a rd eh au p tm an n  in F ran k re ich . —  74. H e i n r i c h  
A n t o n , Sohn von Nr. 42, 1665-1708, L an d esh au p tm an n , 
M ajor in savoyischen D iensten , O berst W achtm eister der 
schwyz. T ruppen , K o m m an d an t des Schlosses Pfäffikon 
1708. — 75. H e i n r i c h  R u d o l f , Sohn von Nr. 32, 1663- 
1724, O berst in  savoyischen D iensten , le ite te  1712 die 
V erteidigung von B aden. —  76. J o h a n n  R u d o l f , ca.
1613-c a . 1658, L andesoberst im  Toggenburg . —■ 77. 
J o s e f  F r a n z , Sohn von N r. 59, 1683-1756, L an d a m 
m ann , P an n erh err, T agsatzungsgesand ter, Zeugherr, 
L andvog t in Lugano 1716, V erm ittle r im  W erdenberger
au fstan d . — 78. H e i n r i c h  A n t o n , 1677-1744, Zeugherr, 
L an d esh au p tm an n  in  den H öfen, L an d v o g t im  Freien  
A m t 1725 u. 1741. — 79. H e i n r i c h  A n t o n , Sohn von 
Nr. 59, 1687-1720, Z eugherr und L andesfähnrich , N eun
errich ter, G esandter nach  Lugano. —  80. W o l f g a n g  
F r i e d r i c h , Sohn von Nr. 49, 1675-1756, G ardehaup tr 
m ann  in F rank re ich , L andesfähnrich  im  T hurgau , H err 
zu D ettigkofen . — 81. F r a n z  ANTON, Sohn von Nr. 61, 
1691-1762, B rigadier in franz. D iensten . H err zu A this 
und V arin. —  82. W o l f g a n g  D i e t r i c h , Sohn von 
N r. 49, 1678-1729, L an d esh au p tm an n , O b erstw ach t
m eister in fran z . D iensten . —• 83. JOSEF K a r l , Sohn 
von N r. 61, 1692-1751, B rigadier in franz. und  in span. 
D iensten . — 84. F r a n z  A n t o n , Sohn von Nr. 51, 
1687-1763, G ard eh au p tm an n  in F rankreich , L andes
h au p tm an n  in W il. —  85. F r a n z  J o s e f , Sohn von Nr. 65, 
1694-1717, L andschreiber im  T hurgau . — 86. A n t o n  
S e b a s t i a n , Sohn von N r. 65, t  1770, L andschreiber im  
T hurgau , M aréchal de cam p in franz . D iensten. —
87. W o l f g a n g  L u d w i g , Sohn von N r. 65, 1700-1760, 
L an d esh au p tm an n  und  L andschreiber im  T hurgau . —
88. R u d o l f , Sohn von Nr. 55», 1680-1757, O b erstlt. in 
franz. D iensten , L an d esh au p tm an n  in  der M arch. —
89. W o l f g a n g  R u d o l f , Sohn von N r. 67, 1708-1749, 
O berst in Spanien . — 90. J a k o b , Sohn von Nr. 66, 
1696-1758, L andessäckelm eister und  L an d esh au p tm an n  
in Glarus, L andvog t in U znach 1752, A bgeordneter 
nach  Lugano 1738. — 91. F r a n z  ANTON, Sohn von 
N r. 73, 1711-1773, L andam m ann , T agsatzungbo te , T al
vogt in E ngelberg, L andvog t in Sargans 1739, in W il
1728-1736, 1765 wegen seiner P a rte in ah m e  fü r F ra n k 
reich von der Landsgem . abgesetz t und a ller Æ m ter 
fü r verlustig  e rk lä rt. —  92. C a r l  J o s e f , Sohn von 
Nr. 73, 1713-1761, M aréchal de cam p in span. D iensten , 
In h ab er des Reg. A lt R eding 1743-1748. —  93. J o s e f  
N a z a r , E nkel von N r. 49, 1711-1782, L andam m ann  u. 
Z eugherr, G enerallieu tenan t in F ran k reich , m usste  in 
folge des L inden- und H arten h au d els  den D ienst q u it
tieren und  die A bberufung der schwyz. G ardekom pa
gnie in Paris veran lassen . 1771 w ieder in seine Æ m ter 
eingesetzt. — Gfr. 21 u. 22. —  94. K a r l , Sohn von 
Nr. 77, 1725-1787, S ta tth a lte r ,  L andessäckelm eister, 
T agsatzungsbote , M ajor in  franz. D iensten . — 95. 
F r a n z , Sohn von N r. 79, 1719-1814, S ta tth a lte r ,  T ag 
satzungsbote , L andvog t in U znach 1758. — 96. Felix , 
Sohn von N r. 70, 1714-1758, G ard eh au p tm an n  in Nea-
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pel. —  97. J o s e f  A r n o l d , Enkel v .  N r. 57, 1730-1795, 
O berst in b ay r. D iensten , H o fra t in B am berg. —  98. 
F r i e d r i c h  F e r d i n a n d , Sohn von N r. 97, 1759-1796, 
S taa tsm in is te r in B ayern , H o fra t in B am berg. — 99.

A n t o n , Sohn von N r. 98, 
1786-1848, D irek to r des 
kgl. b ay r. A ppellationsge
rich ts in A ugsburg ; K äm 
m erer. —  100. A d a m
F r i e d r i c h , Sohn von Nr. 
97, 1767-1829, kgl. b ay r. 
G esandter u . bevollm . Mi
n is te r in F ra n k fu r t, kgl. 
b ay r. K äm m erer. —  101. 
T h e o d o r  A n t o n , Sohn v. 
N r. 82,1726-1799, L andes
h au p tm an n , T agsatzungs
bo te, O berstlt. in Spanien.
— 102. J o s e f  A n t o n , E n 
kel von Nr. 62, 1725-1765, 
L andesfürsprech , L an d 
v og t im  G aster. — 103. 
A n t o n  B l a s i u s , Sohn von 
N r. 87, 1734- ca. 1790, 
L andschreiber im  T h u r
gau, O berst in französ. 
D iensten . —  104. J o s e f

U l r i c h , Sohn v. N r. 73, 1708-1763, M aréchal de cam p in 
spanischen D iensten , In h ab er des R egts. A lt Beding 
1751-1763. — 105. B o n i f a z , Sohn v . Nr. 91, 1740-1814, 
Landessäckelm eister u. Zeugherr. — 106. L u d w i g , von 
des A rtherlin ie, 1721-1768, O berst in spanischen D ien
sten , In h a b er des R egts. Ju n g  R eding 1761-1768. —  107. 
Jo s . A n t o n , Sohn v . N r. 90, 1740-1785, R a tsh err, L an d 
schreiber in G larus, L andvog t in Locarno 1782, helvet. 
S enato r. —  108. F r a n z  J o s . Ca r l , Sohn von N r. 83,
1729-1778, G ardehaup t m ann in Neapel, B rigadier in 
spanischen D iensten , In h ab er des R egts. A lt Reding 
1763-1778. — 109. R u d o l f  C h r i s t o p h , von der A rth e r
linie, 1734-1814, L an d esh au p tm an n , H au p tm an n  in sp a 
nischen D iensten. — 110. K a r l , Sohn von Nr. 94, 1755- 
1815, L and am m an n , lioss sich 1798 in B aden nieder, 
helve t. Senato r 1798, aarg . R egierungsra t, B egründer 
der A argauerlin ie. — I l i .  K a r l , Sohn von Nr. 90, 
1738-1798, H au p tm an n  einer K om pagnie von K a th o 
lisch G larus im  R egim ent W aldner in F rankreich  1768-

1788. — 112. X a v e r , Sohn 
von Nr. 107, 1770-1840, 
P an n erh err und  L andes
h a u p tm an n  in Glarus. 
H au p tm an n  u. A d ju tan t 
der 3. helv. H albbrigade.
—  113. G e o r g  A n t o n , 
Sohn von N r. 62, 1693- 
1767, L andesfürsprech u. 
K om m an d an t in Spanien.
— 114. Jos. A n t o n , Sohn 
von N r. 64, 1692-1758, 
L andesfürsprech. — 115. 
Jos. L u d w i g , Sohn von 
Nr. 87, 1743-1799, L an d 
schreiber im  T hurgau , M it
glied des Grossen R a ts  von 
Luzern, b au te  in F ra u e n 
feld das R eding’sche F a 
m ilienhaus, heu te  S ta a ts 
kanzlei. —  116. F r a n z , 
Sohn von N r. 89, 1742-
1789, O berst in französi

schen  D iensten . — 117. F r a n z , Sohn von N r. 116,1785- 
1812, O berst in spanischen D iensten . '— 118. K a r l , Sohn
v.N r. 9 2 ,1760-c. 1810, M aréchal de cam p in französischen, 
f rü h er O berst in  spanischen D iensten . —  119. Ca r l o s ,
c. 1710-1761, M aréchal de cam p in spanischen D iensten 
1743-1761, In h a b er des R egts. Ju n g  R eding. — 120. 
B a l t h a s a r  A n t o n , Sohn von Nr. 89, 1740-1800, B riga
dier in spanischen D iensten , kom m andierte  1779-1781 
das R egt. A lt R eding. —  121. F r a n z  X a v e r , Enkel 
v on  N r. 115, 1768-1812, L andschreiber im  T hurgau , 
Mitglied der th u rg . R egierungskom m ission 1803, th u rg .

R egierungsrat 1804. —  122. T h e o d o r ,  Sohn von 
Nr. 101, 1755-1809, G eneral in spanischen D iensten , 
In h ab er des R egim ents A lt R eding, hervorragender 
H eerführer, zeichnete sich in  den Feldzügen gegen die 
F ranzosen 1793 und 1794 aus, deck te  bei Iru n  den 
R ückzug der spanischen A rm ee. D ivisionsgeneral im 
portugiesischen Feldzug 1800-1801, G ouverneur von 
M alaga 1803, w urde 1808 von der J u n ta  zum  O ber
befeh lshaber der andalusischen  Arm ee e rn an n t, tru g  
1808 bei B aylen einen glänzenden Sieg ü b er General 
D up o n t davon ; G enera lkap itän  von K atalon ien , f  bei 
T arragona  am  W und lieber, erh ielt daselbst ein p rä ch 
tiges D enkm al. — Lebensgesch. des Freiherrn Th. v. 
R. (1817). —  123. N a z a r , Sohn von Nr. 101, 1759- 
1825, General in spanischen D iensten , In h ab er des 
R egts. A lt R eding, Gou
vern eu r von M ajorca, sp a 
nischer G eschäftsträger in 
der Schweiz. —  124.
A l o y s , Sohn von Nr. 101,
1765-1818, L andam m ann  
und L an d esh au p tm an n ,
O berstleu t, in spanischen 
D iensten  bis 1794, befeh
ligte 1796 das schwyz.
K on tin g en t an  der eidg.
G renzbesetzung am  R hein, 
fü h rte  1798 das schwyz.
H ilfskorps, welches Bern 
gegen die F ranzosen sch ü t
zen sollte. Im  F rü h ja h r  gl.
J .  üb ern ah m  R. das K om 
m ando des ganzen Aufge
bo ts der W ald s tä tte  gegen 
die F ranzosen, le ite te  am
2. und  3. Mai die V ert ei- Aloys Beding (Nr. 124).
dlgung bei Schindellegl U. Nach einem Oelgemälde v. Diog 
R o ten tu rm  u n d  erkäm pfte  (Schw. Landesbibi. Bern),
d am it dem  L ande eine eh
renvolle K ap itu la tio n . Als 1799 die (E sterreicher in 
Schwyz e in rück ten , verliess R . Schwyz fü r einige Zeit 
(G larus, R orschach). E r e rstreb te  m it G leichgesinnten 
in Zürich und  Bern eine Z entralreg ierung , die der 
früheren  S elbständ igkeit u n d  D em okratie  der U rltan- 
tone m öglichst entgegenkam , aber F rankreich  t r a t  sei
nen beiden V ersuchen entgegen. Im  O kt. 1801 w urde R . 
vom  neuen, föderalistisch  gesinnten  Senat zum  ersten 
L andam m ann  der Schweiz e rn an n t. W ährend  er im 
Innern , im Senat, den Sieg über die U n ita rie r dav o n tru g , 
w ar seine A ussenpolitik  n ich t von Erfolg beg le ite t 
(Reise nach  Paris im  Dez. 1801, um  B onaparte  fü r 
seine V erfassungspläne zu gew innen). Der un ita rische  
S taa tss tre ich  vom  17. iv . 1802 be re ite te  der R ed ing’schen 
R egierung ein rasches E nde. Als aber die Franzosen  die 
Schweiz verliessen, w urde R . in einem  neuen A ufstand  
der F öderalisten  im  Ju n i 1802 aberm als an  die Spitze 
des L andes gestellt, bis im  O ktober die w ieder e inrücken
den F ranzosen ihn e rneu t zum  R ü c k tr it t  zwangen 
(H aft in A arburg  bis E nde Febr. 1803). Mit Beginn der 
M ediation w andte  sich R . der k an to n a len  Po litik  zu, 
w urde 1803 L andam m ann , G eneralinspek tor der eidg. 
Armee 1804, G esandter ins H a u p tq u a rtie r  der a lliierten 
M onarchen nach  F ra n k fu rt, Dez. 1813, um  die A ner
kennung  der N e u tra litä t zu erw irken. In  Schwyz t r a t  R. 
im m er m ehr in den H in terg ru n d  ; der gereifte  S ta a ts 
m ann  k o n n te  sich d o rt m it der anbegehrten  W ieder
herstellung  des a lten  Regim es n ich t ab finden. Die Loslö
sung der Ü rkan tone  vom  B istum  K onstanz 1814 w ar 
n ich t zum  w enigsten sein V erdienst. —  A D B . —  125. 
R u d o l f , Sohn von Nr. 101, 1761-1792, H au p tm an n  
der Schw eizergarde in F rankreich , 1792 m assak rie rt 
in der A bbaye in Paris. —  126. A u g u s t i n , Sohn von 
N r. 63, 1687-1772, S ta tth a lte r  und Zeugherr, Landes
schü tzenm eister, G esandter nach  Bellenz 1712, L an d 
vogt im  G aster 1724, fü h rte  in Schwyz die Seidenin
dustrie  ein. — 127. K a r l , Sohn von  Nr. 110, 1799-1853, 
aargau ischer R egierungsra t. —  128. R u d : J osf ,f  A n t o n , 
Sohn von N r. 109, 1779-1861, R a tsh err  und  K an to n s
rich ter — 129. F r a n z , N achkom m e von Nr. 26, 1791- 
1869, Land- und  K anlonssch reiber. — 130. B a l t h a s a r ,

Joseph Nazar  Beding (Nr. 93) 
Nach einem Oelgemälde.

Theodor Beding (Nr. 122) 
Nach einem Oelgemälde.
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Sohn von Nr. 116, 1787-1824, K anzle id irek to r, Professor. 
1824 zum  eidg. S taatssch re ib e r gew ählt, s ta rb  er, ehe 
er die Stelle a n tra t .  V erfasser einer Fam ilienchronik  
der R .— Schweiz M onatsblätter 10 (1825).— 131.N axn r,  
Sohn von N r. 123, 1806-1865, L an d am m an n  und  Pan- 
n e rherr, S tä n d era t, K a n to n sra tsp rä s id en t 1851-1859, 
K an to n sg erich tsp räs id en t 1852-1854, 1856, 1858 ; fü h 
rende Persön lichkeit in den bew egten 1840er Jah ren . 
1847 an die Spitze eines von den P arte ien  zerrissenen

K an to n s berufen, h a tte  
R . es dahin  geb rach t, dass 
sich diese w ieder aussühn
ten . Sein Z usam m enw ir
ken m it den P o litikern  der 
äusseren  L andesteile, n a 
m entlich  m it L an d am 
m ann Jos. Carl Benziger, 
b rach te  ihm  auch  die Sym 
pa th ien  von dieser Seite 
ein. L andam m ann N. R. 
tru g  als fo rtsch rittlich  
gesinn ter P o litik e r viel 
zum  W iederaufbau  seines 
H e im a tk an to n s bei und 
v e rs tan d  diesen au f Ja h re  
h inaus zu festigen. — 
Ph . A. v. Segesser : Sam m 
lung kleiner Schriften  I I .  
—  132. A l o y s , Sohn von 
Nr. 121, 1810-1889, ge
w ählter R eg ierungsrat, 
t r a t  das A m t n icht a n ; 
Zeugherr, eidg. O berst. — 

133. K a h l  R u d o l f , Sohn von N r. 128, 1829-1907, K an 
to n sra t, P räs. der O berallm end Verwaltung, K rim inal
rich ter, V erfasser einer Fam ilienchronik . — 134. L e o 

p o l d , E nkel von N r. 115,
1812-1882, Z eugherr im 
T hurgau , M ajor in p ä p s t
lichen D iensten , eidg. 
O berst, L e tz te r der frei
herrlichen L inie. — 135. 
A l o y s , von der Schwy- 
zerlinie, * 1856, Professor 
der M athem atik  in K arls
ruhe und Zürich, Chef 
der Techn. A bteilung  der 
eidg. T eleg raphend irek 
t io n .— 136. R u d o l f , Sohn 
von Nr. 132, 1859-1926, 
D r. ju r .,  R egierungsrat
1897-1912, L andam m ann
1898-1910,S tän d era t 1005- 
1911, K an to n sra t, K a n 
tonsrich te r, O berstb riga
d ier,P räsid en t des Schweiz. 
P iusvereins, nah m  eine 
führende  Stellung in den 
k a n t. T erfassungskäm p

fen der 1890er Ja h re  ein. —  137. I t a l , E nkel von N r .46, 
1708-1781, L an d esh au p tm an n  in den Höfen, A idem ajor 

in fran z . D iensten. — 138. X a v e r , E nkel von N r. 137, 
1745-1828, H au p tm an n  der Schw eizergarde in F ra n k 
reich, G esandter nach Bellinzona 1785. — 139. K a r l , 
Sohn von N r. 138,1797-1882, Bezirkssäclcelm eister, K an 
to n sra t u . P räsid en t der O b era llm endkorpora tion . — 
140. J o s e f , Enkel von N r. 139, * 1869, K antonsge
rich tsp räsid en t, O berst!!.

Bibliographie. Fam ilienchronik  von Jo s . D ietrich  R ., 
um  1720 verfasst, ergänzt durch  K anzle id irek to r Bal- 
th a sa r R. um  1820 und  K arl R udolf R . um  1 9 0 0 .— 
J .  B. K älin  : Zur ältesten Familiengesch. der R . (in 
M H V S  10). — Derselbe : Verz. der Landam m änner... 
(in Gfr. 32 u n d  M H V S  14). — M. D cttling  : Schwyz. 
Chronik. — A. Sau tier : Die F am ilienfideikom m isse der 
Stadt u. Rep. Luzern. — C. Benziger : Die E xlibris der 
Fam ilie v. R. (in A H S  27). — Das Bürgerhaus der 
Schweiz , Bde. Schwyz u. Thurgau. —  L. B irchler : Die 
K unstdenkm äler des K ts. Schwyz. — Jah rze itb ü ch e r 
von S a tte l (1606), A rth  (1640), Steinen (1529), Schwyz

(1580), M uota tha l (1567). — L L .  — F . D. K yd : Ge
nealog. Sam m lungen . —  J .  B. K älin  : Regestensammluny  
im S taa tsa rch . Schw yz.— J .  J .  K ubli : Stam m tafeln  (im 
K an tonsarch . G larus). — Fam ilienarch iv . [C. B/r.j 

R E D I N G E R .  Noch blühendes Geschlecht der Gem. 
N eftenbach  (Zürich), das ca. 1615 von K reuzburg  
(Hessen) e ingew andert ist. — 1. Johann J a k o b ,  
Sprachforscher, Sprachm ethod iker und  P ro p ag a to r des 
M ystizism us, * 24. vin. 1619 zu N eftenbach, V. D. M. 
1641, Feldpred iger im R egim ente R ahn  im  P iem o n t 
und K atalon ien  1642-1646, P fa rre r zu U rdorf-D ietikon  
1646-1655, H au p tm an n  und K om pagnieinhaber im
I. V illm ergenkrieg, w urde am  19. VII. 1656 wegen 
religiösen Ü ebereifers des Landes verw iesen und begab 
sich über Schaffhausen zu Jo h an n  Arnos Comenius 
nach  A m sterdam , wo er 1657 in einer besondern  Schule 
dessen E rziehungsgrundsätze  und U n te rrich tsm e th o 
den zu verw irklichen such te. R ek to r der L ateinschu le  
in F ran k en th a l (Pfalz) 1658-1664. F o rtan  w idm ete er 
sich h au p tsäch lich  der V erbreitung der O ffenbarungen 
des Com enius, reiste  zu diesem Zwecke 1664 nach  Zü
rich, Bern, zu K önig Ludw ig X IV . nach Fonta ineb leau  
und zum  E rzbischof von Paris, sowie zum  Grossvezir 
K opri li im  tü rk ischen  H eerlager bei N euhäusel. 1665 
w urde er aus der Pfalz nach  Zürich abgeschoben. Da
rau f v erhandelte  R . in H olland m it den G enera lstaa ten  
wegen einer T ru p p en k ap itu la tio n  m it der E idgenossen
schaft und begab sich nach  dem  Scheitern derselben 
1666 aberm als fü r Comenius nach Paris. Seil dem 
Ende dieses Jah res  befand er sich fast s tänd ig  in Zü
rich, w urde 1667 wegen angeblichen L andesverra tes 
prozessiert, als W eigelianer und W iedertäu fer im CE- 
Lenbach versorgt u. schliesslich au f L ebenszeit in den 
Sp ital eingewiesen, wo er 10. m . 1688 s ta rb . Schrieb
u. a. Latinisher Runs der Tiitshen Sprachkwält 
(1656) ; Komenische Sprach-Lehr (1659) ; Verwandtschaft 
der Teutschen und  Lateinischen Sprache (1659) ; p ub li
zierte  und übersetz te  eine Reihe von Schriften  des 
Comenius, b e tä tig te  sich auch  als G elegenheitsd ichter. 
Seine au tob iograph ischen  A ufzeichnungen sind te il
weise g ed ruck t in Z T  1896 ; Briefe in Korrespondenz des 
Comenius Bd. I I .  — L. M eister : Vorlesungen über die  
Schwärmerei. — M onatshefte der Comeniusges. 1895, 
p . 239. — Festschrift P rogym nasium  Frankental 1903. —  
F r. Zollinger : J .  J . R . und seine Beziehungen zu Joh  
.Im os Comenius. — Neue Jahrbücher f. d. klass. A lter
tum  1906, p. 361. — J .  F . Ganz : Die reformierte Kirch- 
gem. Urdorf-Dietikon. — 2. G o t t f r ie d , Sohn von N r. 1. 
* ca. 1650, B uchdrucker, um 1680 in H erisau  (Appenzell) 
tä tig . —  3. H ans R u dolf , * 1651, L ieu ten an t, G erichts
vogt zu N eftenbach  1698-1722. — 4. H a n s  R u d o l f , 
Sohn von N r. 3. * 1685, H au p tm an n , G erich tsvogt zu 
N eftenbach  1724-1742. — F. Schoch : Neftenbach, 
p. 58, 67. j I). F.j

R E D I N G E R ,  DAVID, H olzschneider, K u pferstecher 
und R adierer, a rb e ite te  in der 1. H älfte  des 18. Ja h rh . 
in Basel und Zürich als Illu s tra to r  ; daneben auch  selb
ständ ig  tä tig . —  S K L .  [D.  F. j

R E Ò O L F I .  Fam ilie in S tam p a  (Bergoli). —  1. Gau
denz , K ap itä n -L ie u te n an t im R egim ent Schm id in 
holländischen D iensten  1771-1776, P o d esta t zu P lu rs 
1783-1785. — LLH.  —  F . Jeck lin  : Amtsleute. [L. ,1.] 

R E E S E ,  H e i n r i c h ,  A rch itek t, * 1843 zu Kiel, in 
Basel e ingebürgert 1882, B auinspek to r in Basel 1874- 
1882, K an to n sb au m eis te r 1882-1894, R egierungsrat
1894-1907, dann  V ertre te r von B asels lad t im Ver
w altu n g sra t der S. B. B., M itglied der R heinsch iffahrts
kom m ission, f  1918. —  B J  1920. — S K L .  [C. Ro.j

R E F E L .  Siehe R e v e l .
R E F E R E N D U M .  « Das heu tige  R . is t eine Heb B e 

setzung der altschw'eiz. L andsgem einde au f das grössere 
T errito rium  der K an tone  m it rep rä se n ta tiv e r Ver
fassung und der E idgenossenschaft » (Th. C urii). L ands
gem einden (s. d.) w aren ein A usdruck des germ anischen 
G edankens, dass die G esam theit der Volksgenossen in 
erster Linie über die A ngelegenheiten des Volkes zu 
entscheiden habe. Wo aber Gebiet und Volkszahl fü r  
die A b h a ltu n g  solcher V ersam m lungen zu gross w aren , 
m usste  das Volk au f andere W eise ü b er seine A nsicht 
b efrag t w erden. W enn daher die m ächtigen  S täd te  es

Nazar  R eding (Nr. 131). 
Nach einer Lithographie 

von Hcsler.

Rudolf  Reding (Nr. 13G). 
Nach einer Photographie.
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fü r  gera ten  h ielten , die M einung ih rer U n te rtan en  frei
willig zu berücksichtigen, h a tte n  sie die W ahl zwischen 
drei A rten  des Vorgehens (Bern) : entw eder riefen sie 
Boten von S ta d t und L and  zusam m en, oder sie schickten 
R a tsb o ten  au f das L and , um  G em eindeversam m lungen 
und  - Beschlüsse zu v e ran sta lten , oder sie Hessen die 
Gem einden selbständ ig  « m ehren » (abstim m en). Bern 
v e ran s ta lte te  1449-1499 17 V olksanfragen, im  16. Ja h rh . 
68, im 17. Ja h rh . 1, und  die le tz te  im Ja h re  1798. Zum 
G egenstand der A nfragen w urden polit. A ngelegenhei
ten jed e r A rt gem acht. Die Z ürcher O brigkeit verpflich
te te  sich 1531, nachdem  sie zur Zeit der R eform ation 
m ehrm als an  das Volk gelangt w ar, der L andschaft 
« grosse und  schwere » Sachen vorzubringen G elegent
liche B efragungen haben  auch  in Luzern und Freiburg  
s ta ttg e fu n d en . Die H eim at des eigentlichen R eferen
dum s bilden indessen die S tände  G raubünden  und  W al
lis. G raubünden  h a tte  ein 11. innerhalb  des einzelnen 
B undes (resp. G erichtes) u. ein gem einbündn R ., das, von 
de r zen tra len  O brigkeit ausgehend, durch  V erm ittlung 
der G erichtsobrigkeit (T alrat) an die G em einden kam , 
welche selbständ ig  beschliessen ko n n ten . Die erste A rt 
scheint früh  (vor den schriftlichen N achrich ten  vom  An
fang des 17. Ja h rh .)  ausgebildet und  n achher au f das 
gesam tb ü n d n . S taatsw esen übertrag en  worden zu sein. 
An die L andsgem einde eines H ochgerichtsbez. e n t
san d ten  die D orfschaften  B oten , welche die Beschlüsse 
« ad referendum  », zur A bstim m ung in den D orfge
m einden, m it sich nahm en, wenn sie n ich t zum  voraus 
in s tru ie rt w orden w aren. Im  G esam tbunde bildete 
die souveräne E inheit die H ochgerichtsgem einde, aus 
deren A bgeordneten  der B undestag  gebildet w urde. 
Auch der Beitag, au f dem  sich die H ä u p te r  der B ünde 
versam m elten , besass fü r sich keine G esetzgebungs
gew alt, sondern m usste  seine Beschlüsse an die H och
gerichtsgem einden referieren. —  W as im  W allis durch 
den L an d ra t der se lbständigen Zenden m angels In 
stru k tio n en  n ich t endgültig  erledigt w erden konnte, 
w urde von den A bgeordneten  als R . den Z endenver
sam m lungen u n te rb re ite t. E in  R . b estan d  auch  für die 
Beschlüsse der eidg. T agsatzung , wenn die G esandten 
n ich t in s tru ie r t w aren.

D as m oderne R . geh t au f am erikanische und französi
sche V orbilder zurück  ; im Gegensatz zum  a lten  födera
tiv e n  R . w erden die Vorlagen an die G esam theit der 
s tim m berech tig ten  B ürger re feriert, n ich t an se lb stän 
dige K örperschaften . 1802 stim m te  das Schw eizer
volk durch  E in trag u n g  in die S tim m listen  über einen 
V erfassungsentw urf der H elvetik  ab, und  1848 w urde 
die B undesverfassung ebenfalls dem  Volke u n terb re ite t. 
Sie fü h rte  fü r die K an tone  das obligatorische V erfas
sungsreferendum  ein (A rt. 6). Gemäss der B. V. von 
1874 w eist das B u n d esstaa tsrech t auch  das fa k u lta 
tive R . fü r Bundesgesetze und  allgem ein v e rb in d 
liche Bundesbeschlüsse, die n ich t dringlicher N a tu r 
sind, au f (A rt. 89). D ie.Bewegung fü r die U m gestaltung  
d e r rep rä sen ta tiv en  in reine D em okratien  veran lasste  
zu nächst die E in führung  des V etorechts, welches einer 
A nzahl von B ürgern  das R echt g ib t, Gesetze vo r die 
V olksabstim m ung zu bringen (1831 : S t. Gallen ; 1832 : 
B aselland ; 1839 : W allis ; 1841 : Luzern  ; 1849 : T h u r
gau ; 1852 : Schaffhausen). Ferner kam  das Gesetzes
referendum  au f : 1844 im  K t. W allis obligatorisch ; 
1845 im  K t. W aad t und  1846 im  K t. B ern fak u lta tiv . 
D er A usbau der D em okratien  durch  das obligatorische 
G esetzesref. erfolgte nam en tlich  in der Zeit von 1863- 
1874. Den A nfang m ach te  1863 B aselland ; 1869 folgten 
T hurgau , Zürich, B ern und  Solo thurn , 1870 A argau. 
Als le tz te r  K an to n  h a t  sich am  30. i. 1921 Fre ibu rg  fü r 
das (faku lta tive) R . h insich tlich  der Gesetze und nicht 
dringlichen D ekrete von allgem einer T ragw eite entschie
den. Versch. K an tone  und  S täd te  fü h rten  schon im 
vorigen Ja h rh . das Gem einde-R . ein an  Stelle der Ge
m eindeversam m lungen (1887 Bern, 1891 Zürich, 1892 
Biel, alle drei obligatorisch  ; fa k u lta tiv  hingegen 1888 
N euenburg  und 1895 Genf).

Bibliographie. R . A. C anzoni : Beiträge zur Kenntnis 
des bündn. Referendums (1890). — P . Schreiber : Die 
Entwicklung der Volksrechte in Graubünden (1920). — 
F r. Seiler : Der Uebergang vom föderativen zum modernen

R. im Kt. Wallis (1921). — W . A. L iebeskind : Das li. 
der Landschaft Wallis (1928). — K. D ändliker : Zürcher 
Volksanfragen 1521-1798 (in J S G  X X II I ) .  — H . Stüssi : 
R. und Initiative im Kt. Zürich 1869-1886 (1886). — 
M. v. S tü rle r : Die Volksanfragen im alten Bern (1869).

I — L. Jen n i : Lands gemeinde oder R. (1922). —  J .  M eyer : 
Entstehung und Bedeutung des aargauischen Finanzre
ferendums (1921). — P. K au fm an n  : Geschichte, Dogma
tik und Ergebnisse des kant. Finanzreferendums (1917).
— H . Stüssi : R. und Initiative in den Schweizerkantonen 
(1893). — G. Vogt : R., Veto und Initiative in den neueren 
Schweiz. Kantonsverfassungen (in Tübinger Zeitschrift 
f. d. gesamte Staatswissenschaft, Bd. 29 (1873), p. 350).
— Th. C urii : Gesch. der Schweiz. Volksgesetzgebung 
(1885). — Derselbe : Die Volksabstimmung in der 
Schweiz. Gesetzgebung (R.) (1886). — J .  A. Herzog : 
Das R. in der Schweiz (1885). —  C. H il t y : Das R. im 
Schweiz. Staatsrecht (1887). — W . B alveren : Het refe
rendum in Zwitserland (1888). —  S. Deploige : Le re
ferendum en Suisse, précéd. d’une lettre sur le referendum 
en Belgique (1892). — G. B. K lein : Il referendum legis
lativo ; studio sulla democrazia elvetica (1905). — P . L in
der : Die direkte Volksgesetzgebung im Schweiz. Slaats- 
recht (1905). — J . van  der L inden : Referendum, en 
Volksinitiatief in Zwitserland (1908). — Th. C urti : 
Die Resultate des Schweiz. R. (2. Aufl., 1911). — A. E. 
Zinsli : Studien über das Schweiz. R. (1908). —  W . E. 
R ap p ard  : The initiative, referendum and recall in 
Switzerland (1912). — XV. Schm ehl : Das R. in der 
Schweiz (1920). — Th. Curti : R. und Initiative (in 
HSVSV I I I ) .  —  Uebersicht über die Referendumsvorla
gen und Initiativbegehren, hgg. v . d. B undeskanzlei ; 
1 . bis 1. Dez. 1908 ; I I .  1909-1927. [ H ì l d e b r a n d t . ]

R E F O R M A T I O N  IN D E R  S C H W E I Z .  Allgemei
nes. Da die R eform ation  eine beinahe das ganze Abend-

I land um fassende einheitliche G eistesbewegung w ar, sind 
auch die U rsachen u n d  die allgem einen V oraussetzungen 
für ih r A ufkom m en in der Schweiz keine ändern  gewe
sen als im übrigen E u ro p a  : die ungeheure V erderbnis 
der K irche, ihre V erw eltlichung, der N iedergang des 
K lerus und der K löster, w ofür der Je tze rh an d e l (s. d.) 
in Bern, 1507-1509, ein allerdings krasses, aber typisches 
Beispiel w ar. W ie in D eutsch land  das A u ftre ten  des 
A blasskräm ers Jo b . Tetzel das Signal fü r den A usbruch 
des K am pfes gab (1517), so h a t auch in der Schweiz 
das A uftre ten  des A blasskräm ers B ernhard in  Sanson 
die h u m an istisch  gesinnten  G eister 1518 au f den Plan 
gerufen. E igenartig  fü r die schweizerische R eform a
tionsbew egung is t aber im Gegensatz zu D eutschland 
ihr dem okratisches Gepräge. Es w ar eine Volksbe
wegung, die an m anchen O rten, besonders in St. 
Gallen und Basel, einen gelegentlich tu m u ltu arisch en  
C harak ter annahm  und zum  F re ih e itsk am p f des Volkes 
gegen Bischöfe u n d  a ris tok ra tische  R ä te  w urde. V orbe
reitend  im  Sinne einer A ufk lärung  und einer geistigen 
F reiheitsbew egung w irk te  der H um anism us, der in allen 
Schw eizerstädten  E ingang  gefunden und zu Schul- 
g ründungen  ge fü h rt h a tte . Im  allgem einen stan d en  die 
hum an istisch  gebildeten Geistlichen und Laien entschie
den au f Seiten Zwinglis und  der übrigen R eform atoren , 
so der g länzendste V ertre ter des Schweiz. H um anism us 
jen e r Zeit, Joach im  von W a tt in S t. Gallen, w ährend 
der eigentliche X\regbereiter des H um anism us in der 
Schweiz, der seit 1521 bleibend in Basel niedergelassene 
E rasm us von R o tte rd am , von diesem dem okratischen  
Zuge abgestossen, schliesslich ins gegnerische Lager 
ü b e r tra t.  F reilich d a rf n ich t übersehen w erden, das ; 
der Gegensatz zwischen E rasm us und der R eform ation 
tieferer N a tu r  w ar. F ü r das, was fü r L u th e r und für 
Zwingli das W esentliche w ar, dass G ott allein die E hre  
zukom m e, h a tte  der A nw alt der m enschlichen W illens
freiheit und der A ufk lärung  kein V erständnis. J e  m ehr 
sich Zwingli, unbew usst und bew usst, von L u th ers W ort 
und Geist beeinflussen liess, desto m ehr rü ck te  er von 
seinem  einstigen F ü h re r E rasm us ab.

Von L u th ers N am en ist die R eform ation  in der 
Schweiz n ich t zu tren n en . Sowohl in Basel, wie in Bern 
und in der Ostschweiz h aben  Schriften L u th ers und 
persönliche B erührungen die R eform ationsbew egung 
ausgelöst. Zwingli h ielt zw ar, besonders in der Zeit
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seiner S pannung  m it L u th er, d a ran  fest, dass er das 
Evangelium  unabhäng ig  von L u th e r und vor ihm  erfasst 
habe. A ber es lässt sich genau der Z eitp u n k t angeben 
(S p ä th erb s t 1519), wo die L ek tü re  der von ihm  hochge
priesenen Schriften  L u th ers zu einer V ertiefung seiner 
religiösen A nschauungen fü h rte . Als d ann  ab er der 
A b e n d m a h l s s t r e i t  au sb rach  (1524), schlossen sich die 
S c h w e i z .  R eform ato ren  m ehr und m ehr an  Zwingli an, 
dessen Lehre au f der B erner D isp u ta tio n  1528 die Zu
stim m ung fast aller evangelischer F ü h re r fand . Der 
Ausgang des M arburger G esprächs bed eu te te  die Lösung 
der Schw eizerreform ation von der deu tschen . E igen
a rtig  w ar der Gang der R eform ation  au f welschem  Boden. 
Auch h ier sind, z. B. in Genf und  in der W aad t, anfäng
lich E inflüsse L u th ers nachw eisbar. Farei, von Le Fèvre 
d ’Et.aples herkom m end, lehn te  sich bald  an  Calvin 
(s. d.) an , dessen überragende G esta lt dem  westschweiz. 
P ro te s tan tism u s sein Gepräge verlieh.

Calvin s te h t au f den S chultern  L u th ers. Von Zwingli 
h a t er wenig oder n ich ts übernom m en. Allein da  Bern 
die L andesobrigkeit der W aad t w ar, h a t es in diesem 
G ebiet seine von Zwingli stam m ende kirchliche Orga
n isation  d u rch geführt, w ährend fü r N euenburg die Gen- 
ferkirche Calvins das Vorbild w ar. Religiös und  th eo 
logisch gehört auch  V iret, der R efo rm ato r der W aad t, 
au f Calvins Seite.

I. Reformation in der deutschen Schweiz. D er A nschlag 
der 95 Thesen an  die T üre  der Schlosskirche von W it
tenberg , m it denen L u th e r den K am p f gegen den 
A blasshandel aufnahm , is t die G eb u rtsstunde  der R e
form ation . A uch in  der Schweiz w urden  diese Thesen 
gelesen, b each te t und  m it freudiger Z ustim m ung au f
genom m en. W ie wenig m an  sie aber in Rom  ernst nahm , 
bew eist die Sendung des A blasskräm ers B ernhard in  San- 
sons in die Schweiz, 1518. E r fand  schon in der 
Innerschw eiz eine kühle A ufnahm e ; im  B istum  K on
stan z  stiess er au f W iderstan d , w ährend  die S täd te  
So lo thurn , B ern u . F re ibu rg  ihm , n ich t ohne B edenken, 
die V erkündigung seines A blasses e rlaub ten . Das Volk 
freilich s trö m te  in Scharen herbei. In  B aden ab er kam  
es anfangs 1519 zu S törungen , und  schliesslich verlang te  
die T agsatzung  die R ückberu fung  Sansons, die der 
P a p s t verfüg te , um  die F reu n d sch aft der Schweizer 
n ich t zu verlieren . An der Spitze seiner Gegner stand  
U lrich Zwingli (s. d.), seit 1. i. 1519 L eu tp rieste r am 
G rossm ünster in Zürich, w ohin er aus E insiedeln au f 
B etre iben seines Freundes Oswald M ykonius berufen 
worden w ar. Obwohl H u m an is t u. B efürw orter von R e
form en in der K irche, w ar er bis dah in  in seinen A n
schauungen  g u t katho lisch  gesinn t und  n ich t im be
w ussten Gegensatz zu seiner K irche. E rasm us von R o t
terd am , den er 1516 in Basel kennen ge lern t h a tte , war 
sein geistiger F ü h re r. Doch h a t  er schon zu dieser Zeit 
jen e  innere S tellung zur hl. Schrift als der obersten  Norm 
in G laubenssachen gew onnen, die ihn im m er entsch iede
ner von der a lten  K irche w egführen m usste .

N ichts anderes als die Schrift predigen, w ar dann  auch 
das P rogram m , m it dem  Zwingli in Zürich a u f tra t.  W as 
vor ih r n ich t bestehen  konn te , wie Ablass, Mönchswesen 
und Fastenzw ang, dem  g a lt sein K am pf. Die in ihren  
In teressen bedroh ten  Mönche v e rd äch tig ten  ihn als 
lu therischen  K etzer, obschon er noch sehr w eit von L u
th e r  en tfe rn t w ar. Seine ersten  Erfolge w aren ein M an
d a t,  das die P red ig t der Schrift schü tzte  (1520), u. das 
V erbot des R eislaufens durch den Z ürcher R a t. E ine 
schwere E rk ran k u n g  an der P es t (H erbst 1519) b rach te  
ihm  eine sp ü rbare  innere V ertiefung und  eine W endung 
im  Sinne einer religiösen E rfassung  der G rundw ahrhei
ten  des paulin ischen und  reform a torischen G laubens. 
Schlag au f Schlag folgten von 1522 an  die reform atori- 
schen T aten  : Zwinglis E in tre ten  fü r die F re iheit der 
Speisen in der F asten ze it, seine F o rderung  freier evan
gelischer P red ig t, seine V erheira tung  m it A nna R ein
hard  und anfangs 1523 der Sieg von Zwinglis 67 Thesen 
an  der ersten  Z ürcher D ispu ta tion , durch  die sich die 
Z ürcherkirche von der P ap stk irch e  lossagte und  die 
R eform ation nach  G ottes W ort beschloss. A ltäre , Bilder, 
Ablässe, B eichte, le tz te  (Elung, W allfahrten  und Zölibat 
w urden ab g etan . Z u le tz t fiel die Messe (1525). An 
ihre Stelle t r a t  das evangelische N ach tm ah l in  beiderlei

G esta lt, w om it die R eform ation  in Zürich ihren  vorläu fi
gen Abschluss fand . Die K löster w urden  säku larisiert, 
das C horherrenstift in eine Schule zur A usbildung von 
Geistlichen um gew andelt. E ine vorbildliche A rm enord
nung beseitig te  den B ette l ; ein aus Geistlichen und 
Laien bestehendes E hegerich t e rsetz te  die bischöfliche 
Gew alt. Die L eitung  der K irche ü b ern ah m  der S ta a t,
d. h . die christliche O brigkeit.

E ine R eihe von tü ch tig en , g leichgesinnten F reunden 
aus dem  geistlichen S tand , K o m tu r Schm id in K ü sn ach t, 
A b t Jo n e r in K appel, Leo Ju d  am  St. P e te r  in Zürich 
u n d  der von Basel nach  Z ürich übergesiedelte  K onrad 
Pellikan , und von Laien, vor allen der B uchdrucker 
C hristoph F roschauer, stan d en  Zwingli zur Seite.

Abgesehen von den U rkan tonen , en ts tan d en  in fast 
allen S tänden  der E idgenossenschaft u ngefäh r zur glei
chen Zeit u n d  m eist u nabhäng ig  von Z ürich reform a- 
torische Bewegungen, die von hum an istischen  R eform 
freunden ausgingen. In  Luzern w irk te  von 1519 an  der 
F reund  Zwinglis, Oswald M ykonius, ein Luzerner, an 
seiner Seite kurze Zeit auch  Sebastian  H ofm eister aus 
Schaffhausen. 1522 se tzte  in L uzern  die R eak tion  ein. 
In  St. Gallen p red ig ten  von 1520 an , von L u th er angeregt, 
B enedik t B urgauer und  W olfgang W etter, u n te rs tü tz t  
von dem H u m anisten  Joach im  von W a tt und  von J o 
hannes K essler, dem  sp ä teren  H erausgeber der Sabbata. 
1525 w urden h ier die Messe abgeste llt, 1526 die B ilder 
en tfe rn t und  1527 die evangelische A bendm ahlsfeier 
e ingeführt. Im  Toggenburg, Zwinglis engerer H eim at, 
d rang der neue G laube schon 1519 ein ; 1528 w ar die 
ganze L an dschaft evangelisch, ln  Appenzell A. Rh. 
schafften einige G em einden bereits 1522 als die ersten  
die Messe ab. In n errhoden  blieb dem  alten  G lauben 
treu . Im  Thurgau d rang von Z ürich her die R eform ation  
m it M acht vor. In  Glarus und  im  Rheintal w ogte der 
K am pf lange unen tsch ieden  hin und  her. In  Graubünden 
siegten die Evangelischen 1526 au f der D isp u ta tio n  in 
Ilanz, doch blieb es den einzelnen G em einden überlassen , 
sich dem  neuen G lauben anzuschliessen oder sich ihm  
zu verschliessen. Zwinglis F reunde , Jak o b  Salzm ann 
und Jo h . C om andar (s. d.), s tan d en  h ier an  der Spitze 
der Bewegung. In  Schaffhausen e rrang  Sebastian  H of
m eister (s. d.), der 1522 L uzern  h a tte  verlassen m üssen, 
einen ersten  Erfolg, indem  sich der zu seiner B ekäm p
fung aus B ayern  berufene E rasm us Ri t te r  ihm  anschloss. 
Infolge der 1525 auch  h ier einsetzenden R eaktion  w urde 
ab er H ofm eister v e rb an n t. E rs t nach  dem  ersten  K ap- 
pelerkrieg e rlang ten  die E vangelischen w ieder die O ber
hand . In  Basel se tzte  die reform atorische Bewegung, 
du rch  den H um anism us v o rb e re ite t und zuerst auch 
durch  den Bischof C hristoph von U tenheim  begünstig t, 
schon frühe ein. D er von ihm  1513 nach  Basel berufene 
W olfgang C apito (s. d.), ein E lsässer, v e r tra t  bereits  den 
S ta n d p u n k t, dass die Schrift in der Theologie herrschen 
m üsse. E r schloss sich b a ld  entschieden an  L u th e r an , 
ebenso sein L andsm ann  K onrad  Pellikan (s. d.), der 
1519 nach  Basel kam . Als nun  in Basel L u th ers Schriften  
und sp ä ter auch  das lu therische Neue T estam en t n ach 
g edruck t w urden, fingen einige jüngere  Geistliche aus 
dem H um anistenkreis, W olfgang W issenburg, Jo h .L ü t-  
h a rd , K asp ar H edio und  W ilhelm  R öubli, 1520 und  1521 
an , entschieden in L u th ers Geiste zu predigen und die 
A bbestellung aller kirchlichen M issbräuche zu fordern , 
zum  Teil so rad ik a l, dass sich der Bischof und  E ra s
m us v e rärg ert zurückzogen. R öubli m usste  zw ar wei
chen, doch k onn te  der h a r t  angefochtene Pellikan  b lei
ben, u . ein beschw ichtigendes M andat des R ates (1523) 
gab die P red ig t des E vangelium s nach  der Schrift frei. 
A ber erst die 1522 beginnende W irksam keit Œkolam- 
pads (s. d.), der schon frü h er in Basel geweilt, aber sich 
erst als Mönch im B rig itten k lo ste r A ltom ünster bei 
A ugsburg nach  schw eren innern  K äm pfen  fü r die R e
form ation  entschieden h a tte , fü h rte  den endgültigen 
U m schw ung in Basel herbei, allerdings e rst 1529. Der 
Bischof h a tte  schon 1524 die S ta d t verlassen.

Die A nfänge der R eform ation  in Bern gehen au f die 
T ätig k eit des B ieler P fa rrers Dr. Thom as W y tten b ach  
(s. d.) zurück, der in  Basel der L ehrer Zwinglis und  Leo 
Ju d s  gewesen w ar. E r bekleidete neben  seiner P fa rr
stelle in  Biel das A m t eines C horherren in  B ern. Sein
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Helfer w ar der R ottw eiler B erchtold H aller (s. d.), 
der 1520 sein N achfolger w urde. Von ihm  beeinflusst, 
durch  das Vorbild L u th ers angefeuert und von Zwingli 
e rm u n te rt, fing er um  diese Zeit an, in evangelischem  
Sinne über die sonntäg lichen  E vangelien  zu predigen, 
w om it er bei der B ürgerschaft sta rk en  A nklang fand . Im  
gleichen Sinne w irk ten  der Lesem eister des Éïarfüsser- 
klosters, D r. Seb. M eyer, P fr. Jo h  H aller in Am soldin- 
gen, P e te r  K unz, der R efo rm ato r des Sim m entals, u. P fa r
re r Jü rg  B runner von K ie in -H ö ch ste tten . E ine ansehn
liche Schar von R eform ationsfreunden  aus dem  L aien
s tan d , vor allem  der Maler und  D ich ter N iklaus Manuel 
(s. d.), stan d en  ihm  zur Seite. Des le tz te m  F a s tn a c h t
spiele, 1523 au fgeführt, erzielten du rch  ihre derbe volks
tüm liche K ritik  der en ta rte ten  K irche wie durch ihren 
evangelischen G ehalt einen U m schw ung in der öffentli
chen M einung, sodass der R a t 1523 ein m it dem  Basler 
M andat übereinstim m endes M andat erliess, das die 
P red ig t nach  der Schrift vorschrieb. Doch gelang es 
den A ltg läubigen, das M andat unw irksam  zu m achen , 
Meyer und B runner zu v e rbannen  und  1526 das Volk 
zu einer eidlichen E rk lä ru n g  zugunsten  des a lten  G lau
bens zu veranlassen .

Alle diese R eform ationsvorgänge erreg ten  in den Ur- 
k an to n en  ein s ta rkes U nbehagen, indem  m an  den Be
s tan d  der E idgenossenschaft du rch  die drohende G lau
bensspaltung  gefäh rde t sah. H ier w ar die A nhänglich
ke it des Volkes an  die K irche s tä rk e r als in den S tä d te 
kan to n en , h ier w aren  auch die k irchlichen M isstände 
weniger arg , und zudem  fü rch te ten  die regierenden Ge
schlechter, dass Zwinglis politische B estrebungen, sein 
K am p f gegen R eislaufen und Pensionen, ihre M acht, 
ihren E influss und  ihre E in k ü n fte  schm älern  könn ten . 
Auch w urden  diese S tände  von D eutsch land  aus b ear
b e ite t, gegen die lu therische K etzerei vorzugehen. Man 
p lan te  schon 1524 ein gew altsam es V orgehen gegen , 
Zürich. In  diesem  J a h r  w urden zwei angesehene F ü h re r 
der Evangelischen in S tam m heim  wegen A ufruhrs ge
fangen gese tz t und  w ider alles R ech t um  ihres G laubens 
willen in B aden e n th a u p te t. Die B au ernunruhen  des 
Jah res 1525 verh in d erten  aber den A usbruch von F e in d 
seligkeiten gegen Zürich. N un sollte durch ein ei dg. 
R eligionsgespräch in B aden, Mai 1526, zu dem  sich der 
F ü h re r der A ltg läubigen in D eu tsch land , D r. E ck, aner
bo ten  h a tte , die V erurte ilung  Zwinglis wegen Irrleh ren  
erzielt w erden. Mit Z ustim m ung des R a tes von Zürich 
blieb er aber fern, tro tz  des versprochenen freien Ge
leites. U eber H aller und  Œ kolam pad errang der sehr 
gew andte  E ck  einen billigen A ugenblickserfolg. Die 
M inderheit, die sich fü r Œ kolam pad aussprach , w ar 
grösser, als m an  gedach t h a tte  ; seine V oten und  seine 
P ersön lichkeit m ach ten  einen tiefen  E in d ru ck . So w urde 
zw ar Zwinglis Lehre als K etzerei e rk lä rt, ab er die 
e rw arte te  W irkung  des G esprächs blieb aus. Der R a t 
von Z ürich liess sich n ich t beirren . In  B ern erfolgte 
ein U m schw ung, zunächst zugunsten  H allers, dessen 
von den A ltg läubigen geforderte  A bsetzung n ich t au s
gesprochen w urde. Bei den O sterw ahlen von 1527 
errangen die N eugläubigen die O berhand. Die grosse 
B erner D isp u ta tio n  vom  Ja n u a r  1528, an  d e m . a. Zwing
li, Œ kolam pad, V adian , Capito und  B ucer sich be
teilig ten , endigte m it einem  entscheidenden Siege der 
R eform ation  im  grössten  S tande der E idgenossenschaft, 
der n u n  sein K irchenw esen nach dem  Vorbild der Zür- 
cherkirche reform ierte . E in  A ufstand  im  altg läubigen 
Oberland w urde im  H erb st 1528 m it H eeresm acht 
niedergeschlagen. Der A nschluss Berns an  Z ürich er
m u n te rte  nun  die F reunde  der R eform ation  in Basel zu 
entschiedenem  Vorgehen. Als der R a t zögerte, kam  es 
zu V olksaufläufen. An der ro ten  F a s tn a ch t 1529 w urde 
er gew altsam  gestü rz t. Die noch üb rig  gebliebenen Bil
der w urden v e rb ran n t. Die N euordnung der B aslerkirche 
ist das W erk (Ekolam pads. Im  gleichen Ja h re  folgte 
Schaffhausen nach . Die gegenseitige E rb itte ru n g  in der 
E idgenossenschaft w urde ob all diesen Vorgängen so 
s ta rk , dass 1529 der erste K appelerkrieg  ausb rach . Der 
F ried en sv ertrag  (erster K appeler Landfriede) sicherte 
den E vangelischen ihren  K onfessionsstand und begün
stig te  auch  die evangelischen M inderheiten  in den ge
m einsam en U ntertan en g eb ie ten . Der F riedensschluss,

der die Gegner vor der von Zwingli beabsich tig ten  Be
siegung und U nterw erfung  au f Gnade und U ngnade 
bew ahrte , erfolgte gegen seinen W illen. Ebenso m isslang 
sein P lan , ein B ündnis aller Evangelischen zu stande  zu 
zu bringen. Der infolge des A bendm ahlsstre ites über 
Zwingli e rb itte rte  L u th e r w eigerte sich am  M arburger- 
G espräch (Okt.. 1529), Zwingli, die Schweizer und die 
S trassb u rg er als gleichen G laubens anzuerkennen , so
dass auch  die politische E inigung aller Gegner des K ai
sers u n d  des P ap stes  scheitern  m usste . Die in einzelnen 

: Gem einden der gem einen H errschaften  erzielten  E r
folge der Ja h re  1530 und  1531, zu le tz t noch in R appers- 
wil, e rhöh ten  n u r  die E rb itte ru n g  bei den zw ar ge- 
d em ütig ten  aber n ich t besiegten U rk an to n en  und  be
stä rk te n  sie in  ihrem  E ntsch luss, G ut und B lu t an 
einen E n tsch e id u n g sk am p f zu wagen.

Zwingli, der als der einziger den w ahren  S tand  der 
Dinge k a n n te , trieb  unablässig  daran , den Gegnern 

i  durch eine K riegserk lärung  zuvorzukom m en. B ern war 
I aber gegen einen K rieg, obschon die von U n terw alden  

den aufständ ischen  O berländern  gew ährte  H ilfe einen 
K riegsgrund geboten  h ä tte . Die von ihm  im  Som m er
1531 vorgeschlagene K ornsperre  gegen die U rk an to n e  
erre ich te  ihren  Zweck n ich t, sondern  goss n u r  Œ1 ins 
Feuer. Im O ktober 1531 erk lä rten  die V a lten  O rte 
Zürich den Krieg, der nach  zwei en tscheidenden N ieder
lagen bei K appel und  am  Gubel Z ürich  und  seine 
M itverbündeten  zu einem  F rieden  zwang (zw eiter K a p 
peler L andfriede), der sie aller im  ersten  F rieden  er
lang ten  Vorteile b e rau b te . Der Tod Zwinglis, der bei 
K appel fiel, w ar der schw erste V erlust fü r  die E vangeli
schen. D urch ihn  kam  die Bewegung zum  S tillstand .

E ine gewisse Schw ächung h a tte  die rel'orm atorische 
Bewegung auch  durch  die Wiedertäufer (s. d.) erfahren , 
die sich als ein ex trem er rad ik a le r Flügel 1522 und  1523 
von den R eform atoren  tre n n te n  und  ihnen in den 
R ücken fielen. Als alles freundliche Z ureden n ich ts 
half, m ussten  in Zürich und  sp ä te r  in Bern die R ä te  
aus G ründen der S taa tsra iso n  m it Gew alt gegen sie 
vergehen. Die W iedertäu fer in Solothurn haben  auch 
die B estrebungen  B erns, diese S ta d t für die R efo rm a
tion zu gew innen, d isk red itiert. M ehr noch w ar a lle r
dings der unglückliche A usgang des 2. K appelerkrieges, 
in dem  Solo thurn  au f Berns Seite s tand , an dem  Miss
lingen der A ktion  Schuld.

I t .  Die Reformation in der Westschweiz. Der U m stand , 
dass W ilhelm  Farei aus Gap im  D auphine, ein F reund  
von F ab er S tapulensi, der wegen seines evangelischen 
G laubens aus seiner H eim at h a tte  fliehen m üssen, nach 
kürzern  A u fen th a lten  in  Basel und  S trassburg , 1526 in 
Bern eine Z uflucht such te, gab dieser S ta d t Gelegenheit, 
den ungestüm en feurigen R efo rm ato r in seiner welschen 
H errschaft Aigle als P red iger des Evangelium s zu ve r
w enden. T ro tz  s ta rk e r O pposition k onn te  er sich h a lten . 
N ach der A nnahm e der R eform ation  an  der B erner 
D ispu ta tion , die auch fü r Aigle g a lt, e rh ie lt Farei den 
A uftrag , in allen m it B ern v e rb ü n d eten  welschen S tä d 
ten und  Gem einden zu predigen. Als W anderpred iger 
durchzog er von Murten aus 1529 die U m gebung bis 
nach Lausanne, Neuenburg, Neuenstadt und die T äler 
des Berner Jura. Oft verfolgt, m isshandelt und  m it dem 
Tode bed ro h t, h a rrte  er aus, bis er das Volk gewonnen 
h a tte . In  N euenburg  erzw ang das Volk, dem  Farei au f 
öffentlichen P lä tzen  gepred ig t h a tte , 1530 die (Effnung 
der Collegiale, die alsbald  der A ltäre  u n d  B ilder en t
ledigt w urde. U n te r  dem  P ro te k to ra t Berns w urde 
die R eform ation  erst in der S ta d t, dann  in Valengin 
und im Val de R uz eingeführt. Von h ier d rang  Farei 
nach A venches, S t. Blaise, G randson und Orbe vor ;
1532 finden w ir ihn  m it A ntoine Saunier in den Tälern 
der W aldenser. A uf der R ückreise  kam  er nach Genf, 
wo er die S ta d t in schwerem  K am pf m it dem  B ischof 
und dem  H erzog von Savoyen um  ihre politische 
U nabhängigkeit a n tra f . D ieser K am pf d au erte  schon 
m ehrere Ja h re . B ern und Fre ibu rg  w aren zugunsten  
des m it ihnen v e rb ü n d eten  Genf eingeschritten  und h a t
ten  Savoyen gezw ungen, im  Frieden von St. Ju lien  
1530 Genf die innere F re iheit zu gew ähren, w ofür es die 
W aadt als P fand  cinsetzen m usste . Zugleich u n te r 
s tü tz te  Bern die reform atorische P a rte i, w ährend  die
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A ltgläubigen ihren  n a tü rlichen  H a lt bei Savoyen such
ten . Fare ls P red ig ten  e rreg ten  bei diesen S tü rm e der 
E n trü s tu n g , sodass er seines Lebens n ich t sicher war 
und  sich flüchten m usste . U n te r häm ischem  Schutz 
keh rte  er 1533 m it P e te r  Viret (s. d.) von Orbe und  A n
toine F ro m en t zurück. Der vom  Bischof zur B ekäm p
fung Farels aus Paris berufene D om inikaner G uy F ur- ; 
b ity  w urde von Farei in  öffentlicher D isp u ta tio n  über
w unden, die Bibel in der H an d . Am 1. in .  1534 konnte 
er zum  ersten  Mal in einer Genfer K irche predigen. 1535 
fand eine zweite D isp u ta tio n  s ta t t ,  bei der sich Farels 
Gegner, P e te r  Caroli, offen als überw unden  erk lärte . 
D arau f kam  es im  A ugust zur E n tfe rn u n g  von A ltären  
und B ildern in der K a th ed ra le  u n d  im Nov. zur Ab
schaffung der Messe. Im  Mai 1536 nahm  die B ürger
schaft in feierlicher W eise die R eform ation  an.

Inzw ischen sah sich die S ta d t Genf an dauernd  vom  
Herzog von Savoyen in ih rer U nabhäng igkeit bed roh t. 
Da Bern n ich t zu ih ren  G unsten  eingreifen konnte, 
b rach  1535 eine F re ischar aus dem  harnischen Seeland 
und aus N euenburg  u n te r  Ja k o b  W ilderm ut aus Biel 
zur V erteid igung Genfs au f und  w urde bei Gingins von 
den Savoyern  überfallen  ; dennoch gelang es ihr, die 
Angreifer in die F lu ch t zu schlagen. K urz d a rau f m achte  
der K önig von F ran k reich  A n sta lten , sich Savoyens zu 
b em äch tig en . Genf gerie t in die grossie G efahr, eben
falls von den F ranzosen b ese tz t zu w erden. Das bewog 
die B erner zu einer raschen K riegserk lärung  an den 
H erzog von Savoyen.

E in  H eer u n te r  H ans F ran z  Nägeli durchzog, ohne 
au f W iderstand  zu stossen, die W aad t und  en tse tz te  das 
bereits von den Savoyarden  eingeschlossene Genf. Die 
Folge dieses siegreichen Feldzuges w ar die B efreiung der 
S ta d t Genf, die S icherung ih rer U nabhängigkeit und j 
ih rer k irchlichen R eform ation , für Bern die Gewinnung 
der W aad t als bernisches U n te rtan en g eb ie t.

Die m it dem  Bischof zerfallene B evölkerung von 
Lausanne h a tte  schon w ährend des Zuges der B erner 
P e ter V iret als ih ren  P rediger berufen . Es bedurfte  
aber keiner w eiteren  K äm pfe, da m it dem  U ebergang 
der W aad t in heimischen Besitz die R eform ation  der 
K irche au to m atisch  erfolgte. Doch v e ran sta lte te  Bern 
noch im  gleichen Ja h re  ein Synode in Y verdon (Ju n i 
1536), und  eine D isp u ta tio n  in L ausanne (O kt. 1536), 
um  die von der röm ischen K irche bereits innerlich ge
löste B ürgerschaft m it der evangelischen Lehre b ekann t 
zu m achen. An dieser g länzenden V eransta ltung  nahm en 
Farei, V iret, C hristoph F abri von T honon und Calvin 
teil. Die R eform ationsed ik te  d a tie ren  vom  19. x . und 
vom  24. XII.  1536. Die O rganisation  der K irche erfolgte 
nach  dem  Vorbild der harnischen S taa tsk irche.

Die R eform ation  w ar in Genf bereits eine fertige 
T atsache, als Jo h an n  Calvin am  5. v m . 1536 au f der 
D urchreise nach  Genf kam . W enn Farei, der von der 
A n k u n ft Calvins h ö rte , den berü h m ten  Verfasser der 
Institutio religionis Christianas m it aller Gewalt fest
h ielt, so geschah es, weil er wohl füh lte , wie wenig fest 
g ew u rzd t noch die R eform ation  in Genf w ar. « Sie 
hassten  die P rieste r und assen an F asttag en  Fleisch », 
darin  b estan d , nach einem  W ort Farels, die evange
lische U eberzeugung des lebenslustigen G enfervölkleins. 
N achdem  Calvin w ider seinen W illen in Genf festgehal
ten  worden w ar, h a t er von 1536-1538 und von 1541 
bis zu seinem  Tode 1564 aus Genf die H ochburg  und 
das festeste  Bollwerk des reform ierten  P ro testan tism u s 
gem acht, so dass die G enferreform ation  m it seinem 
N am en unauflöslich v e rk n ü p ft is t. Sein Lebensw erk zu 
schildern , gehört n ich t m ehr in den R ahm en dieses A r
tikels. Farei, der 1538 m it Calvin Genf h a tte  verlassen 
m üssen, kehrte  nach N euenburg  zurück, wo er bis an 
sein E nde (1565) blieb. Mit dem  Ja h r  1536 ist diese 
zweite E tap p e , die Gewinnung der welschen Schweiz 
fü r die R eform ation , abgeschlossen. Ih r R efo rm ato r ist 
W . Farei ; h in te r  ihm  s tan d  das reform ierte  Bern.

Neue Gewinne fü r die R eform ation  weist die Folge- ! 
zeit n u r noch wenige auf. 1555 haben  Bern und  F re i
bu rg  den G läubigern des letz ten  Grafen von Greyerz 
die Schulden bezah lt und  die jenen  v e rp fändeten  L and
schaften  im Saaneta l erworben und  gete ilt. Das Gebiet 
oberhalb von La T ine, die je tz t  w aad tländ ische Land-

! schaft R ougem ont und  das S aanenland , fiel an  B ern. 
Es zögerte n ich t, dieses G ebiet auch  k irchlich  ihm 
gleichförm ig zu m achen, nachdem  es schon früher ve r
such t h a tte , durch  reform atorisch  gesinn te  Geistliche 
die B evölkerung fü r den neuen G lauben zu gew innen. 
Aber die M ehrzahl der L andleu te  hing, wie es auch im 
übrigen O berland der Fall gewesen w ar, an  der a lte n  
K irche. Es b rau ch te  daher 1555 eines gewissen D ruk- 
kes, um  diese Gem einden zum  Anschluss an  die R e
form ation  zu gew innen. Dem  um sichtigen, aber doch 
entschiedenen A uftre ten  der von Bern in diese Ge
m einden gesand ten  D ekan Jo b . H aller und P e ter Viret 
gelang es, die B evölkerung m it der neuen O rdnung der 
Dinge zu versöhnen.

Bibliographie zu I  : siehe das Verzeichnis der neuern  
L ite ra tu r  in H adorn: Die Reformation in der deutschen 
Schweiz (1928), p. 201-207. Seither erschienen : E . S tae- 
helin : Das Buch der Basler Reformation (1929). — 
Derselbe : Die Reformation in Stadt und Landschaft Basel 
(1929).— U n te r der Presse : J .W ip f  : Gesch. der Refor
mation im Kanton Schaff hausen. — Zu II : H enri Vuil- 
leum ier : Hist, de l’Église réformée du Pays de Vaud 
sous le régime bernois (Tome I, 1927) ; L ite ra tu rv erz . 
p. 761-769. Seither erschienen : A. P iaget : Les Actes 
de la Dispute de Lausanne (1928). — E. Choisy : Es
quisse de l’histoire religieuse de Genève (1928). —  Vergl. 
ferner : A. G au th ier : Histoire de Genève (1896). —  A rt. 
Ge g en r ef o r m a tio n . — Die A bschn itte  K ir c h e n 
w e se n  in  den A rt. B asel , B e r n , Ge n f , Gr a u b ü n d e n , 
N eu e n b u r g , St . Ga lle n , Sci-iaffh au sen  und  Zürich 
und die dortige L it. [W. H a d o r n . ]

R E GA I VI E Y .  Bürgerfam ilie von L ausanne seit 1640.
— 1. A u g u s te , j  1875, D irek tor der w aadtländ ischen  
H ypothekar,kasse 1859-1874.

Zu einem  1841 in F rankreich  n iedergelassenen Zweige 
gehören : — 2. Gu illa u m e , 1814-1878, Zeichner, Chro- 
m ograph und  M in iaturist in Paris. — 3. G u il l a u m e ,
1837-1875, Sohn von Nr. 2, M ilitärm aler. — 4. F é l i x ,
1822-1907, B ruder von N r. 3, Zeichner und  M aler. — 
5. F rédéric , * 1851, B ruder von Nr. 4, Zeichner, 
K upferstecher, L ithograph  und M aler. — 6. F r éd éric , 
t  1925, schrieb zusam m en m it seiner G a ttin  R om ane 
und S tudien  über das Eisass. — SK L. [M. R.]

R E G A R D . Fam ilie des K ts. W aad t, die in Yens 
1549 und in A ubonne 1550 vorkom m t. E in R . verfasste  
1730 ein P ro jek t zur V ereinigung des W aad tlandes . 
Genfs und  N euenburgs m it Savoyen und Savoyens m it 
der Schweiz u n te r  dem  Schutze des K önigs von F ra n k 
re ic h .—  Anciennetés du Pays de Vaud (1901). [M. R.]

R E G A Z Z I .  Fam ilie von V ira G am barogno (Tessin), 
die 1555 in Locarno erw äh n t w ird. — P ie t r o , 1. iv.
1838-16. v i. 1915, A nw alt, G rossra t 1867-1878, Regie
ru n g sra t 1878-1890, einer der V erm ittle r in Rom  zur 
Lösung der D iözesanfrage im  Tessin. — S. D o tta  : 
I Ticinesi. —  Pagine Nostre V I. — In Memoria dell’avv 
Pietro Regazzi. [ C .  T . ]

R E G A Z Z O N I .  B ürgerfam ilie von B alerna (Tessin)
—  1. I n n o c en te , A rch itek t, a rb e ite te  von 1766 an  in 
Corno u. an ändern  O rte n ; die P läne der K irchen  von 
N ovazzano und  Besazio sollen von ihm  stam m en. — 
2. A m pe llio , *28 . v i. 1870 in Chiasso, Professor der 
B ildhauer- und  M odellierkunst am  T echnikum  in F re i
burg  seit 1898, schuf u. a. die B üsten  von Serafino B a
lestra  in Como, Louis W uilleret und  Georges P y th o n  in 
F reiburg , Q uadri in T esserete, Giuseppe Mongeri in 
M ailand, des sel. P e tru s Canisius in F reiburg , die Me
daillons von M artino Anzi in Como und  M artino Pe- 
drazzini in Locarno und F reiburg , ferner das D enkm al 
von P h ilibert B erthelier in Genf, ein Basrelief am  U n ab 
h ängigkeitsdenkm al in Lugano, das D enkm al von A uso
nio F ranch i u. a. m. — P. Arcaci : Un statuaire lessinois : 
Ampellio Regazzoni. — BStor. 1893, 1909 und  1926. — 
SKL. — Didelfi : Diz. — SZGL. [C. T . ]

R E G E L .  Fam ilien der K te. U ri u. Zürich.
A. K a n to n  U ri.  f  Fam ilie. —  Martin  w urde am

1. v. 1494 ins L an d rech t aufgenom m en, w ar T ag sa t
zungsbote 1517, 1519 und 1523. —  G o t t h a r t  t  1499 zu 
Rheineck ; A n d r e a s  f  1513 zu N ovara. — L an d leu len 
buch (S taa tsa rch . U ri). —  E d. W ym ann : Schlachtjahr
zeit. —  Hist. Nbl. v. Uri 1910. —  Gfr. V I .  [ F r .  G i s l e r .]
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ti. K a n to n  Z ü r i c h .  V O N  R e g e l .  Fam ilie  der S tad t 

Zürich, b eg rü n d et d u r c h —  1. Edu ard  A u gu s t,  von 
G otha (Sachsen-K oburg), * 13. v ili .  1815 zu G otha, 
O bergärtner des bo tan ischen  G artens Z ürich 1842-1855, 
P riv a td o zen t fü r Physiologie des L and- und G artenbaus 
an der U n iv e rsitä t Z ürich 1853-1855, B ürger von Zürich 
1852 ; D irek to r des kaiserlichen bo tan ischen  G artens 
in S t. Petersburg  1855-1892 ; Dr. p h il.h . c. der U nivers. 
Zürich, in den erblichen russischen A delsstand  erhoben 
1873. B egründete  und  redig ierte  die Schweiz. Zeitschrift 
für Land- und Gartenbau 1843-1851, die Schweiz. Zeit
schrift für Landwirtschaft 1846-1849, die Gartenflora 
1852-1885. R efo rm ato r des russischen G artenbaus. Auf 
w issenschaftlichem  Gebiete besonders als System atiker 
tä tig  ; veröffentlichte gegen 1000 A rbeiten , f  27. IV. 
1892 in St. P e tersb u rg . — Zürcher Freitagszeitung 1892, 
Nr. 19. —  Nbl. d. naturforsch. Ges. Zürich 1853, p. 16.
—  Chronik der Kirchgem. Neumünster, p . 672. —  Bolan. 
Zentralblatt, L I, N r. 37-39. —  Gartenflora 1892, p . 261.
— A. G arnaus : Die Familie Locher von Zürich, p . 112. —
2. J o h a n n  A l b e r t ,  Sohn von N r. 1, * 1845 in Zürich, 
Dr. m ed ., russischer M ilitä rarz t, K re isarz t von K uld- 
scha (T urkestan ) 1875-1885, kaiserl.-russ. K ollegienrat, 
b ek an n te r  A sienreisender, pub i, neben zahlreichen A uf
sätzen  ü b er seine R eisen in Z en tralasien , seine E x p ed i
tion nach  T urf an  usw . (in den Petermann’ sehen Mittei
lungen 1879, 1881-1886) Beitrag zur Gesch. des Schier
lings und Wasserschierlings (1876), f  6- v ii. 1908 in 
Odessa. — Geogr. Zeitschrift 1905, p. 51 ; 1909, p . 118, 
174. —  3. K a r l  A r n o l d , B ruder von N r. 2, 1848-1920, 
G arten ingenieur in A arau  und  S t. P e tersburg , schrieb 
ü. a. Gartenbaukunst und künstlerische Gärten (1896).
— 4. A n d r e a s  F r i e d r i c h  W i l h e l m , * 1857, B ruder von 
N r. 3, M agister der allg. Geschichte 1892, P riv a td o zen t 
a n  der U n iv e rsitä t S t. P e tersb u rg , P rof. fü r m itte la lte r
liche G eschichte an  der U n iv e rsitä t D o rpat 1913-1918, 
G ründer u . R ed ak to r der Byzantinischen Chronik 1894- 
1915, der Revue Byzantine 1915-1917 ; K o rr. Mitglied 
der A kadem ie der W issenschaften in S t. P e tersb u rg . — 
5. R o b e r t , 1867-1920, B ruder von Nr. 4, M agister der 
B otanik  1909, P riv a td o z en t an  der U n iv ersitä t S t. 
P e tersb u rg  1893-1897, D irek to r des B ureaus fü r ange
w andte  B o tan ik  in S t. P e tersb u rg  1904-1920. B egründer 
und F ö rderer der angew and ten  B o tan ik  in R ussland, 
pubi, über 100 A rbeiten . —  6. K o n s t a n t i n  E d u a r d , 
* 1890, Sohn von N r. 4, D r. phil. 1921, O rdinarius für 
B otan ik  an  der U n iv ersitä t Kow no (L itauen) 1921, 
D irektor des bo tan ischen  G artens Kow no 1923, E r
forscher des a rk tisch en  R usslands. [D. F.]

R E G E L S B E R G E R ,  F e r d i n a n d  A io  vs F r i e d r i c h  
W o l d e m a r ,  * 10. ix . 1831 zu G unzenhausen (bayr. 
M itte lfranken), D r. ju r . 1857, a. o. P rof. f. röm isches 
R echt an  der U n iv ersitä t Z ürich 1862, O rdinarius 1863- 
1868, D ekan 1866-1868, R ek to r 1868, f  in G öttingen 
28 II.  1911 ; genoss ein grosses A nsehen als G utach ter, 
in w elcher E igenschaft er 1863-1898 fo rtgesetz t fü r die 
Schweiz tä tig  w ar, z. B. in  Sachen Louis F a v re ’s v. 
Genf gegen die G o tth ard b ah n  (1878), in der R ekurssache 
der G o tth ard b ah n  gegen den B und b e tr . Festsetzung 
der G rundsätze  fü r die B erechnung des R einertrages 
und des A nlagekapita ls der G.-B. (1898). — Jherings 
Jahrbücher f. d. Dogmatik d. bürg. Rechts L X , p . 1. —
Schweiz. Juristen-Zeitung V I1, p. 373. — BJN  X V I,
p. 62 ; X V II, p. 232. ' [D. F.]

R E G E N E R A T I O N .  In  der neueren  Schweizerge
schichte ste llt die Zeit der R egeneration  (W iedergeburt ; 
E rneuerung  der politischen Z ustände) 1830-1848 die 
bew egteste Epoche dar. in  der vorausgehenden  R estau 
rationsperiode w aren in fa st allen K an tonen , wie ü b ri
gens im grössten  Teile von E u ropa, die a r is to k ra tisch 
reak tionären  E lem ente  w ieder derm assen zur H e rr
schaft gelang t, dass die freiheitlichen E rrungenschaften  
der R evolu tionszeit überall der Gefahr der V ernichtung 
ausgesetz t u n d  ihre A nhänger der U n te rd rü ck u n g  au s
geliefert worden w ären, h ä tte n  n ich t schon in den 20er 
Ja h ren  des 19. Ja h rh . freisinnige S tröm ungen sich 
m it a ller M acht gegen das herrschende System  aufge
lehn t. Die geistige V o rb e re itu n g . zu einer rad ikalen  
Um wälzung, gefördert du rch  K u ltu rvere ine , gem ein
nützige Gesellschaften, Schützenvereine, regelmässig
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v e ran sta lte te  Freischiessen, durch  einen Teil der Presse 
wie Zschokkes Schweizerboten u . besonders Jo h . Meyers 
Appenzeller Zeitung, endlich durch  die H elvetische Ge
sellschaft und  den Zofingerverein, w ar u m  1830 so weit 
gediehen, dass es n u r  eines plö tzlichen Im pulses be 
durfte , um  dem  D rang nach  politischen Reform en zum  
D urchbruch  zu verhelfen . Diesen Im pu ls gab E nde Ju li 
1830 die R evolu tion  in  Paris, welche die a lte  legitim e, 
den s tä rk s ten  R eaktionsgeist verkörpernde  M onarchie 
in F ran k re ich  zu Boden w arf und  auch  von der p a 
trio tischen  Schweiz m it Ju b e l begrüsst w urde. B isher 
w ar h ier zw ar, ausgenom m en im K t. Tessin, wo schon 
einen M onat vorher das R egim ent des L andam m anns 
Q uadri bese itig t und  eine neue V erfassung geschaffen 
worden w ar, die b re ite  Volksm asse selbst noch n ich t 
in die liberale Bewegung gezogen w orden ; die R egie
rungen h a tte n  sie m it vereinzelten  Zugeständnissen noch 
befriedigen können . A ber m it der N achrich t von der 
Ju lirev o lu tio n  drang  die A ufregung in viel w eitere 
Kreise. Als grosse Losung ertö n ten  die Schlagw orte von 
V olkssouverän itä t u n d  R echtsg le ichheit, gem äss wel
cher u n m itte lb a r vom  Volke gew ählte  A bgeordnete 
neue V erfassungen entw erfen und zu r A bstim m ung vo r
legen sollten. Die gerade in  Bern versam m elte  eidg, 
T agsatzung  lief auseinander, ohne V orkehrungen ge
troffen zu hab en . N ur der V orort Bern w and te  sich im 
Sept. 1830 m it einer A ufforderung zum  E inschreiten  
gegen die steigende A nm assung der Presse an  die K a n 
tonsregierungen, goss aber d am it n u r  Oel ins Feuer.

I . Um w ä lzu n g e n  in  den  K a ntonen  ; Volksver
sammlungen  ; VERFASSUNGSÄNDERUNGEN. D er erste 
U m schw ung erfolgte im  K t. Thurgau, wo der Pfarrei- 
T hom as B ornhauser an  der Spitze der P a tr io ten  s tan d . 
Zwei V olksversam m lungen in W einfelden, am  22. O kt. 
und am  18. N ov., zwangen den Grossen R a t, die W ün
sche des Volkes entgegenzunehm en, so dass im  folgen
den J a n u a r  w irklich m it der A ufstellung einer neuen 
Verfassung begonnen w urde. Dies w ar von en tscheiden
dem  E influss au f den K t. Zürich, wo P au l U steri als 
bedeu ten d ste r V orkäm pfer der R egenerationsideen an 
gesehen w ar. Zürich selbst w ar der M itte lpunk t der 
freisinnigen Pub lizistik  und  aller R eform tendenzen ge
w orden. Dr. Ludw ig Snell, ein deu tscher politischer 
F lüch tling , verfasste  das sog. « M emorial von K ü sn ach t » 
m it den au f V o lkssouverän itä t und  R echtsgleichheit 
beruhenden  F orderungen . E ine grosse V olksversam m 
lung in U ster, am  22. N ov., ergänzte  sie und rich te te  sie 
als « M em orial von U ste r » an  den Grossen R a t, der 
ihnen fa st sofort entgegenkam , so dass schon am  6. Dez 
die W ahlen fü r den neuen V erfassungsrat s ta ttfa n d en . 
—  Im  K t. Aargau, der in der K antonsschule  in A arau  
einen Sam m elpunkt freiheitlicher G eister besass, nahm  
die Bewegung einen stü rm ischeren  C harak ter an . Am
7. Nov. fo rderten  einige Tausend B ürger au f einer 
V olksversam m lung in  W olenschwil eine durchgreifende 
V erfassungsänderung. D a der Grosse R a t selber über 
diese zu entscheiden sich vorbeh ie lt, griff die B evölke
rung  des F re iam ts zu den W affen. Am 6. Dez. zog der 
L an d s tu rm  u n ter der F ü h ru n g  des Schw an en w irts 
F ischer von M erenschw and ü ber Lenzburg  nach A arau , 
zwang unterw egs ein schw aches R egierungsaufgebot 
zum  R ückzug, dann  die R egierung in A arau  zum  N ach
geben, w onach schon am  16. Dez. die W ahlen  in den 
V erfassungsrat erfolgten. Gleich d a rau f m usste  auch 
Solothurn die R eform begehren einer V ersam m lung zu 
B aisthal (22. Dez.) annehm en und  die V erfassungs
revision einleiten. In diesem K a n to n  w ar O lten der 
M itte lpunk t liberaler B estrebungen . Als zw eiter V orort 
begann auch  Luzern die U m w andlung, nachdem  der 
aus L uzern  vertriebene , in Basel lebende Professor 
T roxler durch  eine « V orste llungsschrift » an den Gros
sen R a t die volle H erstellung  der V olksrechte von 1798 
gefordert und eine grosse V olksversam m lung zu Surs ec 
(am 21. N ov.) eine P e titio n  an den R a t beschlossen 
h a tte . Am 15. Dez. fanden die W ahlen  in  den V er
fassungsrat s ta t t .  — Im  K t. Freiburg ging das V erlan
gen nach V erfassungsrevision von M urten aus. A ber 
auch von Bulle, Greyerz u . a. O. kam en P e titio n en . 
Zur S itzung des Grossen R a ts  am  2. Dez. strö m ten  Volks
scharen aus dem ganzen K an to n  nach der H a u p ts ta d t,
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sahen sich aber v o r dem  R a th au s  von bew affneter 
M annschaft b ed ro h t, und  n u r  der Schultheiss von 
D iesbach verh in d erte  dam als durch  sein rasches E in 
greifen einen grossen A ufruhr und  B lutvergiessen . Aber 
erst am  7. Dez. siegte im  Grossen R a t, nachdem  noch 
einm al L an d stu rm  aus M urten n ach  F re ibu rg  gezogen 
w ar, die freisinnige R ich tung , so dass ein V erfassungs
ra t  gew ählt w erden k o n n te . —  A uch im  K t. St. Gallen 
folgten e inander die V olksversam m lungen. Den A us
schlag gab der Tag in  A lts tä tte n  (5. Dez. ; R edner 
Jo s . E ichm üller), der den K leinen und Grossen R a t als 
provisorisch e rk lä rte  und  den V erfassungsrat. verlang te . 
Diesen Beschlüssen schloss sich auch  die V ersam m lung 
in S t. G allenkappel (10. Dez.) an, so dass die R egierung 
nachgab und am  22. Dez. die W ahlen  in den V erfassungs
ra t  s ta ttf in d en  k o n n ten . — Aus dem K t. Waadt zogen 
am  17. Dez. m ehrere  T ausend B ürger nach  L ausanne, 
wo der Grosse R a t am  18. die E inberu fung  eines Ver
fassungsrats beschliessen m usste . — Im  K t. Schaffhau- 
sen b rach , n ach  einem kleinen A ufstand  in U nterlial- 
lau , die Bewegung erst im  Ja n u a r  1831 durch . Regie
rung  und  Grosser R a t d an k ten  ab , und  am  20. Ja n . 
w urde ebenfalls die W ahl eines V erfassungsrats a n 
geordnet. Am h a rtn äck ig s ten  h a tte  sich b isher der 
V orort Bern der dem okratischen  Bewegung w idersetz t, 
obschon in den b em itte lten  K lassen au f dem  L ande und 
in den heroischen L an d s tä d ten  die E rregung  seit lan 
gem  gestiegen w ar. B urgdorf w urde du rch  die T ätigkeit 
der B rüder Ludw ig, K arl und H ans Schnell der M ittel
p u n k t der R egenerationsbestrebungen . H eber deren 
V erlauf s. A rt. B e r n , Bd. I I ,  p . 151. Den Ausschlag 
zum  U m schw ung gab die V olksversam m lung in Mün- 
singen, am  10. i. 1831.

Zu den schw ersten  A usw irkungen fü h rte  die R eform 
bewegung im  K t. Basel, wo die S ta d t sich gegenüber 
den W ünschen der L an dschaft au f V ertre tu n g  nach 
K opfzahl, V erfassungsra t usw . vollkom m en u n zu 
gänglich zeigte. Am 7. I .  1831 sc h ritt  darum  die L an d 
schaft zur se lbständ igen  O rganisation , und  der w eitere 
V erlauf b rach te  die kriegerischen A useinandersetzungen 
der Ja h re  1831-1833, die m it der völligen T rennung  der 
L andschaft von der S ta d t und  der B ildung eines eigenen 
K an to n s  fü h rten  (das w eitere in den A rt. B a s e l  und 
B a s e l l a n d ) .  Aehnlich wie das V erhältn is der S tad t 
Basel zur L andschaft w ar dasjenige des a lten  Landes 
Schivyz zu den äusseren  B ezirken dieses K an to n s, die 
schon vor 1798 fast als U n te rtan en g eb ie te  von Schwyz 
angesehen w aren. N un ste llte  eine grosse L andsgem einde 
zu Lachen am  16. x i l.  1830 gegenüber dem  a lten  Lande 
die Forderung  einer V erfassung au f G rundlage voller 
R echtsg le ichheit ; als aber der a lte  K an to n ste il sich 
völlig ab lehnend  verh ie lt, sc h ritt  im März 1831 Ausser- 
schwyz gleichwie B aselland zur B ildung eines eigenen 
K an to n s (s. A rt. S c h w y z ) .

N icht zum  D urchbruch  kam  vorläufig  die R egenera
tionsbew egung im K t. Wallis, obschon einige Gem ein
den des U nterw allis F re iheitsbäum e au frich te ten . Der 
W iderstand  gegen die a lte  Gewalt w urde im  Ju n i 1831 
in M artigny  m it W affengew alt u n te rd rü c k t. Ferner 
sche iterte  ein Versuch au f R evision der Verfassung in 
den K tn . Glarus und Appenzell, und stab il blieben vo r
erst auch  die K te . Genf, Graubünden, Uri, Unterwalden 
und Zug. Völlig u n te rd rü c k t aber, und zw ar m it Hilfe 
eidg. B ataillone, w urde der am  12. I X .  1831 beginnende, 
von B ourquin  geführte  republikan ische A ufstand  in 
Neuenburg, wo die eidg. T agsatzung  wegen der be
fü rch te ten  V erw icklungen m it P reussen gegen einen 
U m schw ung S tellung nahm  (s. A rt. N e u e n b u r g ) .  —  
F ü r die w eiteren  E ntw ick lungen  als Folge der Regene
rationsbew egung  innerhalb  der K an tone  m uss au f die 
A rtikel ü ber die K an tone  selbst verw iesen w erden.

I I .  G e s a m t s c h w e i z e r i s c h e  A n g e l e g e n h e i t e n . Z u 
diesen zählen, m ehr als die U m w älzungen in den ändern  
K an to n en , die Ereignisse in den K tn . Basel, Schwyz 
und N euenburg , weil sie die öffentliche M einung der 
ganzen Schweiz tie fer als die ändern  Vorgänge erregten 
und die T agsatzung  zum  E ingreifen zw angen. In N euen
burg  m usste sie nach  der N iederw erfung des repu b lik an i
schen Putsches gegen neue, au f völlige Loslösung von 
der E idgenossenschaft zielende Tendenzen m it aller

E ntsch iedenheit au f trä ten , im B asler S tre it m ilitärische 
M assnahm en ergreifen, schliesslich die endgültige  T ren 
nung sanktion ieren  und  w ährend der K o n flik tjah re  
1831-1833 sich d auernd  m it der V erm ittlung  in Schwyz 
befassen, wo schliesslich die V ersöhnung zu S tande  kam . 
nachdem  im A ugust 1833 gegen den schw yz. O bersten 
A byberg, der K ü ssn ach t b ese tz t h a tte , eine eidg. M obil
m achung  h a tte  s ta ttf in d en  m üssen. Vom H erb st 1833 
an bildete dieser K an to n  w ieder ein Ganzes.

D urch die ganze Schweiz ging nun die P a rte ien sp a l
tung  zwischen den freisinnigen R egenerationsfreun
den und ih rer konservativen  O pposition. E in  in Bern 
en ts tan d en e r freisinniger « S chutzverein  » zum  Schutze 
der R egenerationsverfassung  gab das Beispiel zur 
G ründung gleicher V erbindungen in än d ern  regenerier
ten  K an to n en . Diese ste llten  sich das Ziel einer eidge
nössischen R eform  und  t ra te n  am  25. ix . 1831 in L an 
genthal zu einem  Eidg. Schutzverein zusam m en. Re- 
form freundliche S taa tsm än n er s treb ten  d a rau f nach 
einer engeren V erbindung zwischen den regenerierten  
K an tonen  selbst. D eshalb schlossen au f der Tagsatzung- 
im  März 1832 die A bgeordneten  der sieben S tände 
Zürich, B ern, L uzern, So lo thurn , A argau, T hurgau  und 
S t. Gallen das sog. Siebnerkonkordat zur G ew ährleistung 
ih rer V erfassungen. Alle K an tone  w urden dazu eingela
den, und  die V erbindung sollte so lange dauern , bis eine 
neue B undesverfassung  die G aran tie  ü bernähm e. Da 
tra ten  im  N ov. 1832 die im k o n serv ativ en  Lager 
führenden , von den R egenerationsereignissen am  schärf
sten  b e rü h rten  S tände  Basel und  A lt-Schw yz m it U ri. 
U nterw alden  und  N euenburg  in Sarnen ih rerseits  zu 
einer eigenen V erbindung, dem  sog. Sarnerbund, zu
sam m en, der vor allem  jede V erbindung m it dem  neuen 
K t. B aselland verw eigerte  u nd , weil dessen V ertre te r 
au f der orden tlichen  T agsatzung  zugelassen w urde, e rs t
m als im  März 1833 gegenüber der T agsatzung  in Zürich 
eine Sondertagsatzung  in Schwyz abh ie lt. Mit diesem 
B ruch in der E idgenossenschaft scharten  sich um  das 
S iebnerkonkordat die A nhänger, um  den S arnerbund  
die Gegner der seit 1831 zur D iskussion stehenden 
Bundesrevision.

Der L uzerner K asim ir Pfyffer ste llte  1831 seinem 
V orort gew ordenen H e im atk an to n  die A ufgabe, diese 
R evision an  die H an d  zu nehm en. A ndere A nregungen 
folgten, und  besonders lebhaft nahm  die H elvetische 
G esellschaft den G edanken au f. Die erste  am tliche 
A nregung gab der S tand  T hurgau  du rch  K reisschreiben 
vom  25. v . 1831. E in erstes P ro jek t w urde von den 
G esandten der K te . im  S iebnerkonkorda t entw orfen : 
eine am tliche Kom m ission zur A usarbe it des E ntw urfes 
ging aus der T agsatzung  im  Som m er 1832 hervor und 
ta g te  im  H erb st in L uzern . Aus ihrem  vorher veröffen t
lich ten  E n tw u rf m ach te  die T agsatzung  vom  März 1833 
in Zürich ein W erk, das ü b e rh au p t n iem andem  m ehr 
rech t gefiel, und als es, von 11 % S tänden  u n te r  V orbe
h a lt der V olksbefragung angenom m en, am  7. Ju li in 
Luzern (das doch B u n d e sh a u p ts ta d t h ä tte  w erden sol
len) durchfiel, unterliessen  die m eisten  K an to n e  die 
A bstim m ung, so dass die ganze erste B undesreform be
wegung im Sande verlief.

Ih r  Scheitern  h a tte  in allen regenerierten  K an tonen  
die O ppositionsparte ien  e rm u tig t, vor allem  auch  den 
Sarnerbund , der zw ar u n m itte lb a r d a rau f durch  den 
A usgang der W irren  in Basel und Schwyz seinen Boden 
verlor. Am 12. v u r. 1833 beschloss die T agsatzung  seine 
Auflösung. Bald rü ck ten  ta tsäch lich  die S arnerstände  
auch w ieder in Zürich ein, zu le tz t N euenburg . — 1834 
und 1835 erschien die B undesreform  von neuem  a u f  
den T rak tan d en , fü h rte  ab er auch  diesm al noch zu 
keinen R esu lta ten .

Das J a h r  1833 b rach te  auch die A ufhebung des 
D oppelbistum s C hur-St. Gallen, 1834 die K onferenz der 
S tände  B ern, L uzern, B aselland, So lothurn , S t. Gallen, 
A argau und  T hurgau  zu B aden zwecks W ah ru n g  s ta a t
licher R echte  in kirchlichen A ngelegenheiten und  Vor
nahm e kirchlicher U m gestaltungen . Ih r  E rgebnis waren 
die 14 Badener Artikel. U eber deren Schicksal und A us
w irkungen vergl. d en .b e tr. A rt.

I I I .  A u s l æ n d i s c h e  E i n m i s c h u n g e n ; F l ü c h t l i n g s 
f r a g e n . Schon in der F rage der B undesrevision gab die
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frem de D iplom atie zu v e rstehen , dass die M ächte dazu 
ein W ort m itzureden  h ä tte n , in der A uffassung, die 
G aran tie  der im m erw ährenden  N e u tra litä t  erlaube es 
n ich t, den B und nach  Belieben zu ändern . In  diesem 
Sinne w urde 1832 in W ien ein M em orandum  als G rund
lage gem einsam er In s tru k tio n  an die G esandten der 
M ächte entw orfen . Diese drohende E inm ischung w irkte 
m it als H em m schuh bei den R evisionsbestrebungen der 
30er Ja h re .

Nie w ährend ih rer ganzen Geschichte h a tte  die 
Schweiz frechere Angriffe au f ih r A sylrecht zu erleiden 
als w ährend der R egenerationszeit ; a llerdings sah sie 
auch k au m  jem als solche Massen po litischer F lüchtlinge 
a u f  ih rem  Boden wie kurz  nach  1831, als die nach der 
N iederw erfung Polens v e rsch ärft w ieder einsetzende 
europäische R eak tion  tau sen d e  von A nhängern  der 
F reiheitsbew egung aus ihren  L ändern  v e rtrieb . Der K t. 
Bern e rtru g  die ersten  Schw ierigkeiten, v e ru rsach t durch 
die Schar flüchtiger Polen, die am  9. I V .  1833, von 
F rankreich  ausgewiesen, im  Ju ra  au f bernisches Ge
b iet ü b e r tra t  (s. A r t . P o l e n ) .  E ine A nzahl von ihnen 
nahm en m it D eutschen und Ita lien ern  an  Mazzinis 
verunglück tem  E infall in Savoyen (31. i .- l .  I I .  1834) 
teil. U n te r gew altigem  L ärm  der abso lu tistischen  Di
plom atie w urde die Schweiz des N eu tra litä tsb ru ch es 
beschuldigt und  als H erd der in te rn atio n alen  R evolution 
h ingeste llt. N acheinander folgten die groben N oten aus 
Baden, Sardinien, vom  deutschen B undestag , aus (Es
terre ich , B ayern , W ü rttem b erg , N eapel u . Sizilien, 
Preussen und aus R ussland . Bern m ach te  dem  V orort 
Zürich, der w irklich au f A usw eisung, nam entlich  aller 
Teilnehm er am  Savoyerzug, drang, s ta rke  Opposition, 
ab er der V orort dem ütig te  die ganze Schweiz durch 
seine N ote vom  24. V I .  1834, die u n te r  dem  E indruck  
von T ruppenbew egungen in Süddeutschland und 
Vorarlberg, sowie u n te r  der A ndrohung einer Sperre 
zustande  gekom m en w ar. Gleich d a rau f folgte nach 
dem  V erbrüderungsfest einiger deu tscher H andw erker 
am  27. v u . 1834 im  Steinhölzli bei B ern der berüch tig te  
Steinhölzlihandel (s. d.), der sich w ieder zum d ip lom ati
schen K rieg ausw uchs und  Bern (das sich m it L uzern  ge
gen die A n tw o rt des V ororts vom  24. Ju n i v erw ahrt 
h a tte )  eine A rt In te rd ik t von Seiten (Esterreichs, 
B ayerns und Preussens zuzog, dem es sich als neuer 
V orort 1835 n u r durch  die b estim m teste  M issbilligung 
des Ereignisses entziehen konn te . U eb erh au p t begann 
die am tliche B undesleitung, kaum  dass sie sich in den 
H änden  Berns befand, eine ebenso schwache oder noch 
w ürdelosere Po litik  gegenüber den frechen Forderungen 
der frem den D iplom atie zu zeigen als vorher in Zürich. 
Der öste rr. G esandte Bom belies trieb  die D em ütigung 
sow eit, ih r sein neues K red itiv  anlässlich des T hron
wechsels in (E sterreich anfangs März 1835 durch  die 
P ost zu senden. E ine Reihe g rober E inm ischungen be
gann F ran k reich  dam it, dass es von Bern die A ufhe
bung der B adener Beschlüsse von 1834 in dem  davon 
betroffenen J u ra  erzw ang. Im  sog. Wahl’schen Handel 
(s. d.) t r a t  die R egierung Louis Philippes dem  neuen 
kleinen K t. B aselland gegenüber m it s tä rk s te r  A rroganz 
auf, b rach  den am tlichen  V erkehr m it dem  L ändchen 
ab , o rdnete  längs dessen Grenze eine Sperre an , se
q u estrie rte  G üter von B ürgern  aus B aselland in F ra n k 
reich, wies L an dschäftle r aus usw ., alles um  eines Falles 
willen, in dem B aselland sein klares R ech t n ich t im 
geringsten ü b ersch ritten  h a tte . E ndlich b rach te  der 
V orort eine U ebereinkunft zustande , die die E hre und 
Selbständ igkeit der Schweiz n ich t w ah rte . Louis P h i
lippe, durch A tte n ta te  beu n ru h ig t, üb ern ah m  in den 
F lüchtlingsw irren  d irek t die F ü h ru n g  des reak tionären  
Auslandes gegen die Schweiz. Der G esandte M ontebello 
m ischte sich in die insbesonders nach  der E rm ordung  
des deu tschen  Spions Lessing (5. X I .  1835 im  Sihlhölzli 
bei Zürich) angehobene U n tersuchung  gegen die 
F lüchtlinge, und der M inister Thiers d roh te  der Schweiz 
d irek t m it seiner berü h m ten  « herm etischen Sperre ». 
Auf B etreiben des V ororts beschloss die eingeschüchterte  
T agsatzung  am  11. v ili .  1836 das Fremdenkonklusum 
zur E insch ränkung  des A sylrechts, m it dem  Erfolge, dass 
das Schweizervolk in M assenversam m lungen seinen 
Abscheu da rü b er und über die H a ltu n g  der frem den

M ächte aussprach . E in Opfer der verschärften  behörd li
chen E inste llung  gegenüber w urde in Bern alsbald  der 
Professor L udw ig Snell, der sich V erdienste um  die 
politische E n tw ick lung  der Schweiz erw orben h a tte  
(z. B. durch  sein Handbuch des Schweiz. Staatsrechts). 
Gleich d a rau f w urde die Schweiz. (E ffentlichkeit vom  
Conseilhandel (s. d.) in neue A ufregung v e rse tz t. A uch 
er b rach te  der Schweiz neue D em ütigungen von Seiten 
F rankreichs, obschon er zugleich die französischen Me
thoden in der F lüch tlingshetze  schm ählich e n tla rv te , 
und schliesslich se tzte  F ran k reich  im Louis Napoleon
handel (1838) der Schweiz noch einm al m it m asslo- 
sen F orderungen  zu. H ier endlich t r a f  es ab er auch 
w ieder au f eine w ürdigere, entschlossenere H a ltu n g  
der Schweiz. U eber dem H andel stü rz ten  in Bern die 
W ortfü h re r der N achgiebigkeit, die B rüder Schnell. Die 
von der Schweiz n ich t m ehr gescheute kriegerische 
Z uspitzung schien in nächste  N ähe gerück t, als der Prinz 
Louis N apoleon durch seine Abreise aus unserem  L ande 
die Lösung des K onflik tes erm öglichte (s. A r t . N a 
p o l e o n  I I I .) .

Den Versuchen der B evorm undung  von Seiten des 
reak tionären  A uslandes entg ing die regenerierte  Schweiz 
auch w ährend der im folgenden A bschn itt zu erw ähnen
den A ngelegenheiten n ich t, obschon die äussersten  Zu
m utungen  dank  ih rer A ufraffung zur A bw ehr im Louis 
N apoleonhandel in diesem  ein E nde fanden.

IV . I n n e r e  K æ m p f e  z w i s c h e n  d e n  K o n s e r v a t i v e n  
U N D  R A D I K A L E N  P A R T E I E N  ; R E A K T I O N S B E S T R E B U N 
G E N  ; A u s g a n g . W ird die R egenerationszeit durch  den 
liberalen U m schw ung in den m eisten  Schweiz. K a n to 
nen gekennzeichnet, (in einigen wird er e rst E nde der 
30er Ja h re  vollendet), so auch  durch  eine ganze Reihe 
konse rv a tiv -reak tio n ärer Gegenstösse au f Schweiz, wie 
au f k an tonalem  G ebiet, von denen aber auch le tz te re  
durch  ihren  gefährlichen C harak ter ausserorden tliche 
R ückw irkungen au f das öffentliche Leben in der ganzen 
Schweiz h a tte n . Die S paltung  zwischen liberaler und 
konservativer Gesinnung ging gleichm ässig durch  die 
ganze E idgenossenschaft. Sie zeitigte au f der einen Seite 
das S iebnerkonkordat, au f der ändern  den S arnerbund  
und füh rte , wie oben erw ähn t, sogar zur vorübergehen
den Spaltung  der T agsatzung . In  den F lüchtlingsw irren  
nahm en die K onserva tiven  den gleichen S tan d p u n k t 
ein wie die abso lu tistische D iplom atie ; ih rer A bneigung 
ist m eistens das Scheitern der R evisionsversuche in 
der B undesangelegenheit in den 30er Jah ren  zu ve r
danken . In  den Basler-, Schwyzer- und N euenburger 
W irren erw eiterten  sich, wie e rw ähn t, die Gegensätze zu 
A useinandersetzungen m it den W affen, ab er auch  a n 
dere K an tone  blieben E nde der 30er und anfangs der 
40er Ja h re  vo r solchen, teils auch von d irek ter U m kehr 
ins konservative  Fahrw asser oder w enigstens von V er
suchen dazu n ich t verschont.

Die in Bern E nde A ugust 1832 en tdeck te , von P a tr i
ziern an g ezette lte  sog. Erlacherhofverschwörung (s. A rt. 
B e r n )  zum  gew altsam en U m stu rz  der neuen O rdnung  
k o nn te  durch  rasches E ingreifen der Behörden n ieder
geschlagen w erden. Ih re  U rheber w urden streng  b e 
stra f t, d a ru n te r  auch der A ltschu ltheiss v. F ischer. E s  
w ar der le tz te  nennensw erte A ufstands versuch de r 
aris to k ra tisch en  M acht in B ern. —  In  Schwyz blieb  
auch nach der W iedervereinigung der Landesteile  d as 
konservative  U ebergew icht von A lt-Schw yz so s ta rk , 
das die äusseren Landesteile  bald w ieder u n te r  den a lten  
D ruck gerie ten . Am 11. x . 1836 nahm  der K t. Schw yz 
sogar die Jesu iten  im neuen K ollegium  am  H a u p to r t  
auf, und 1835-1842 w ar dieser Sitz des N un tius. I -m  
alten  L ande Schwyz selbst ab er e n tb ran n te  der P a rte i
gegensatz zum sog. Hörner- und Klauenstreit (s. d.) m it 
seinen hässlichen A usschreitungen am  Tage der L ands
gem einde von R o ten tu rm  (6. v. 1838), der eine eidg. 
In terv en tio n  notw endig  m ach te  (s. A rt. S c h w y z ) .  —  
Im  W allis erlang ten  die R eform bestrebungen  im u n te 
ren K an tonste il genügend N achdruck , um die E in 
setzung eines V erfassungsrates zu erzwingen, dem  in 
dessen die oberen Zenden m it A usnahm e von S itten , 
Kerens und z. T. Siders fern blieben. Die G efahr einer 
T rennung des Ober- und U nterw allis in zwei K an to n e  
w urde n u r durch  eidg. V erm ittlung  beschworen, die
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schliesslich (A ugust 1839) dem  L ande zu einer e rneuer
ten  V erfassung v e rh alt. D ennoch w urde diese e rst nach 
d e r Z ürcher Sep tem berreak tion  (s. un ten ), im  März 
1840, nach  einem  W affengang des U nterw allis gegen 
das O berwallis, von diesem  an e rk a n n t. A ber schon 1844 
b rachen  die W irren  von neuem  los und  endeten  diesmal 
nach  einer b lu tigen  A useinandersetzung  m it dem  in der 
« Ju n g en  Schweiz » im  U nterw allis ve rk ö rp erten  L ibe
ralism us m it einem  vollkom m enen Siege der R eaktion . 
—  E inen ausserorden tlichen  T rium ph  feierte  der kon
se rv a tiv e  G edanke in der ganzen Schweiz du rch  den 
A usbruch und (wenn auch  rasch  vorübergehenden) Sieg 
des reak tio n ären  S ep tem berpu tsches in Zürich 1839. 
In  diesem  K an to n  h a tte  die R egeneration  du rch  die 
H ebung  des allgem einen Schulwesens, E rw eiterung  der 
oberen  L eh ran sta lten , G ründung  der H ochschule in 
Z ürich  und  des L ehrersem inars in  K ü sn ach t, V er
besserung der Justizpflege, des M ilitärw esens, durch  
S trassen b au , F ö rderung  des V erkehrs, H andels und der 
In d u strie  und  du rch  soziale E in rich tu n g en  eine so 
reiche und schöpferische T ätig k eit e n tfa lte t wie (aus
genom m en in Born ; H ochschulgriindung 1834) in kei
nem ändern  K an to n . In  schärfs te r A blehnung aber ve r
h a rrte  die L andeskirche, die u . a. durch  die V erbesserung 
des Schulwesens ih ren  früheren  a llm ächtigen  Einfluss 
verloren gehen sah . A usscrdem  vollzog sich in  Zürich 
eine auch andersw o (z. B. in Bern) b eo b ach te te  V er
b indung  der Ju n g a ris to k ra tie  m it den u n teren  S tänden , 
die jene zur O pposition h inüberzuziehen  v e rstan d . Der 
A u fru h r en tb ra n n te  über einer kirchlichen Frage, der 
B erufung des T übinger G elehrten  D avid  Friedrich  
S trauss, Verfassers eines freigeistigen Leben Jesu, auf 
den L ehrstuh l fü r K irchengeschichte an der H ochschule 
Zürich. Die vom  F ab rik an ten  H ürlim ann-L and is (G lau
benskom itee) geführte , von der oberen Seegegend aus
gehende A gitation  d au erte  auch  nach der erzwungenen 
V ersetzung des Professors S trauss in den R u h estand  
fo rt, n ah m  im m er m ehr politischen C harak ter an , be
schw or den Zug aus dem  Z ürcher O berlande nach  der 
H a u p ts ta d t  am  6. ix . 1839 h e rau f und fü h rte  m it die
sem  zur B ildung einer neuen R egierung, die alsbald  in 
die B ahnen  der R eak tion  abschw enkte  und u. a. aus 
dem  S iebnerkonkordat a u s tra t .  Dieses e rh ie lt dam it 
den T odesstoss. — In  den 30er Ja h ren  anw achsende 
reak tionäre  S tröm ungen  in den K tn . Tessin und So
lo thu rn  verm och ten  den vollendeten  k o n servativen  
U m schw ung n ich t herbeizuführen , um  so besser aber 
gelang dies im  K t. L uzern  (F ü h re r Jo sef Leu von E bar
soi u n d  K o n st. Siegw art- Müll er). Die V erfassungsän
derung von 1841 fü h rte  den K an to n  vollkom m en ins 
k lerikale und  konservative  F ahrw asser zurück . — Im  
p aritä tisch en  K t. A argau w aren k irchliche S tre itsachen  
in den 30er Ja h ren  an  der Tagesordnung. Der Anlass 
der V erfassungsrevision von 1840 b rach te  den S tu rm  
(B ünzener K om itee), d. h . den A ufruhr im  F re iam t im 
Ja n u a r  1841, und  gleich nach  dessen N iederw erfung die 
A ufhebung der aarg . K löster. D ieser S ch ritt (s. A rt. 
AAR G .  K l o s t e r s t r e i t )  verm eh rte  bis zu seiner endli
chen Beilegung durch  die T agsatzung  am  31. v ili . 1843 
die ungeheure S pannung  des öffentlichen Lebens, rief 
d e r schärfsten  Scheidung der G eister und w irk te  wie 
eine in  die E idgenossenschaft geschleuderte B ran d 
fackel. Es ging zugleich um  den B undesvertrag  von 1815, 
den  die Gegner der K loste raufhebung  in seinem  zwölften 
A rtikel als v e rle tz t b e tra ch te te n . Die vom  K lerus 
beherrsch ten  K an tone  rü s te ten  sich nach  der V erab
schiedung des G egenstandes durch die T agsatzung  zum  
fortgesetzten  K am pfe. L uzern, U ri, Schwyz, U n te r
walden, Zug und F re ibu rg  U nterzeichneten ein M anifest 
an  die eidg. S tände  m it der Forderung  der W iederher
stellung der K löster im A argau und sahen au f einer 
Sonderkonferenz zu L uzern  im  Sept. 1843 bereits 
A bbruch der B undesgem einschaft m it denjenigen S tän 
den vor, die die V erletzung des V ertrages von 1815 
n ich t g u t m achen  w ollten. Den Beschlüssen dieser K on
ferenz t r a t  nach  dem  Siege der R eak tion  im W allis 
1844 auch  dieser K an to n  bei. D am it w ar der G rund zum  
S onderbund  gelegt.

Der Zündstoff zwischen den e rb itte rten  R adikalen  
und  den durch  die Ereignisse in den K tn . Zürich,

L uzern  und W allis gew altig  g e s tä rk ten  K onserva tiven  
in der ganzen Schweiz w urde du rch  die n u n  folgende 
Jesu iten b eru fu n g  (s. A rt. J e s u i t e n  und  L u z e rn )  v e r
m eh rt. Dieser S ch ritt L uzerns entfesselte  die zwei ra d i
kalen Freisçharenzüge (s. d.) und  in fo lgerichtiger E n t 
w icklung den Sonderbundskrieg (s .d .) . Dessen A usgang 
endlich b rach te  den vo lls tänd igen  Sieg des freisinnig
dem okratischen  Prinzips au f eidg. B oden und  als seine 
K rönung  die B undesverfassung v. 1848. D am it erre ichte  
eine durch W irren  u. politische L eidenschaften  beispiel
los erreg te  Zeit ih r E nde.
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Jak. Baumgartner. — Ja k . Christinger : Th. Bornhau
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R E G E N S B E R G  K t. Zürich, Bez. D ielsdorf. S.
GLS). Gem. u. kl. S ta d t. Wappen : in R o t über grünem  
Sechsberg weisser R egenbogen aus W olken. Um  1245 
durch  F re ih err L üto ld  V. von R egensberg als V orburg
städ tle in  gegründet (1250 Reginsperch). R u n d er Schloss
tu rm  nach savoyischem  M uster, 1255 schon Jo h an n es
kapelle als Filiale von D ielsdorf ; O berburg, U n te rb u rg  
als N eu sta d t erst nach  1400. R . w urde 1302 durch 
L üto ld  V III .  sam t n iedern  und  hohen G erichten an 
Ilabsburg -Q isterre ich  v e rk au ft, das ihm  verseli. 
V orrechte verlieh  (1323 Siegel wie oben). 1386, n ach  dem 
Sem pacherkrieg, w urde R . durch  die Z ürcher beschossen 
(früheste N achrich t über V erw endung von K anonen). 
1393 schloss R . einen Bund m it B iilach ; 1409 w urde es 
von H erzog F riedrich  der S ta d t Z ürich ve rp fän d e t. 
Von da an  b estan d  die L andvogtei Regensberg (um 
fassend die 13 Gem. O telfingen, Boppelsen, B uchs, 
D ielsdorf, R egensberg, Siinikon, N iedereteinm aur, Ober- 
ste inm aur, B achs, Schöfilisdorf, O berw eningen, Schleini
kon u . N iederw eningen). Im  a lten  Z ürichkrieg, 1443. 
v e rb ran n ten  die E idgenossen den Flecken. 1501 erhielt 
er ein S ta d tre ch t. D am als bestan d  eine L ieb frau en k a
pelle am  nahen  P flaste rb ach . E rs te r  E inzugsbrief 1539. 
1540 b ra n n te  die O berburg ab. E rstes Tauf- und  T o ten 
register 1585 ; ä lte ste  Schulordnung der L andschaft 1636 
(ZT 1925, p. 112). 1658 w urde R . kirchlich von D iels
dorf g e tren n t ; dam als leb te  do rt der P fa rre r  H . C. 
Schm utz als b e rü h m ter F ern ro h rb au er. E in q u a rtie ru n g  
von 2300 F ranzosen und (E sterreichern  1799. In der 
H elvetik  w ar R . beim  D istrik t R egensdorf, in der M edia
tion beim  Bez. B ülach, in der R estau ra tio n  beim  O ber
am t, 1831-1871 beim  Bez. R egensberg. Seit 1883 befin 
det sich im Schlosse eine A n sta lt zur E rziehung  schw ach
sinniger K inder. 1911 w urde die K irche renov iert, 1912



REGENSBERG (FREIHERREN VON) BEGLI
ira H ii'/e lheim  eine A n s ta lt fü r weibliche T aubstum m e 
eröffnet. O rtsm useum  1925 ; neue G em eindeordnung 
1928. T aufreg iste r seit 1585, E hereg . seit 1640, S terbe
reg. seit 1639. — Vergl. H ch. Iled in g er : Gesch. d. 
Städtleins R. [Hd.]

R E G E N S B E R G  ( F R E I H E R R E N  V O N ) .  Eines 
der w ichtigstem  deutschschw eiz. A delsgeschlechter, das

S c h l o s s r u i n e  A l t - R e g e n s b e r g  u m  1 6 6 0 .  N a c h  e i n e r  Z e i c h n u n g .

aus a lam annischem  U radei em porgestiegen ist. Wappen : 
in Silber drei blaue Pfähle, belegt m it ro tem  Q uerbalken 
(V arian ten). L andeloh  870. Der S tam m sitz  befand  sich 
beim  K atzensee zwischen Affoltern und  R egensdorf. Als 
Eigen besass das G eschlecht einst einen b re iten  Streifen 
L and  quer durch  den heu tigen  K t. Z ürich von R ü ti bis 
K aiserstuh l, ferner S treu b e tttz  im  A argau, T hurgau  
und jenseits des R heines, L ehen vieler K löster. —
1. L ütold  I., um  1100 K astv o g t des K l. M uri. — 2. Lü- 
TOLD I I .  stifte te  1130 das B enedik tinerinnenk loster F ah r 
an  der L im m at. — 3. E b e r h a r d , E rzbischof von Salz
burg  1200. — 4. L ütold  IV ., v e rh e ira te t m it einer 
G räfin von K iburg , n a n n te  sich selbst comes (Graf), 
s tifte te  das P räm o n stra ten serk lo ste r R iiti, f  1218 auf 
einer Reise zu A kka (Pa lästina). — 5. L ütold  V., 
v e rh e ira te t m it B e rta  von N euenburg , w ar G ründer der 
S täd tle in  G rüningen, G lanzenberg und R egensberg. 
1255 erfolgte eine T rennung  in die beiden L inien A ll
um i N eu-R egensberg. Die ä lte re  is t m it L ütold  VI. 
und L ütold V II. rasch  verk ü m m ert und  fü h rte  1267 
noch eine verlustre iche Fehde gegen Z ürich und R udolf 
von H absburg . Zur Linie N eu-R . gehörte — 6. U lric h , 
o ft V ertre te r der päpstlichen  W elfen im  A usland . Seine 
G rab p la tte  befindet sich im L andesm useum . Sein Sohn 
— 7. L ütold V III ., im  Kreise des M innesängers H ad- 
laub, verk au fte  oder verp fän d e te  in n ert zwei Jah ren  
das väterliche E rbe, so 1302 S ta d t und A m t R egensberg 
an H absburg-(E sterre ich , 1317 das R ech t au f H elm zier 
m it B rack en h au p t dem  H ohenzollern Friedrich  I I I .  
(kam  d adurch  in das volle Fam ilienw appen der d e u t
schen K aiser), f  1326. — 8. L ütold IX . t r a t  sam t 
Söhnen ins B ürgertum  der S ta d t Zürich. D er Ausgang 
des Geschlechtes ist un k lar. Die S tam m burg  kam  durch 
Erbgang an die Landenberg-G reifensee, durch  K au f 
an die Schwend und in Besitz des reichen Luzerners 
R udolf M ötteli, 1468 an Zürich. Die R uine w urde 1887 
g eschü tz t. — Vergl. R . D ürrer im  Gfr. 48. — H . L eh

m ann  im Zur eher keilender 1917. —  M. D ienert : Zürcher- 
sagen. —  A. N abholz : Gesch. der Freiherren von He
gensberg (auch in SStG), Nr. 304 — II . Zeller-W erd- 
m ülier in MA GZ L IX . [ H d . ]

R E G E N S D O R F  (K t. Zürich, Bez. D ielsdorf 
S. GLS). Gem. und  Dorf. Wappen : in  Silber drei b laue 
Pfähle, belegt m it ro tem  Q uerbalken (F reiherren  von 
Hegensberg). B odenfunde aus der Stein- und B ronzezeit. 
Reganesdorf 870. 1280 w ird eine N iklauskapelle  als 
Filiale von H öngg u n te r  dem  P a tro n a t  von W ettingen  
e rw äh n t, um 1300 Besitz vieler K löster und Zürcher- 
biirger (Escher, Göldli usw .). Öffnung 1426, erneuert 
1676. 1468 kam  R . m it der B urg  A lt-R egensberg  an 
Zürich (seit 1469 innere O bervogtei R egensdorf, u m 
fassend die Gem. Affoltern, R egensdorf, W a tt ,  A dlikon, 
Dällikon und  D änikon). A m tsrech t 1603 ; ä lte stes  K ir
chenbuch 1551. 1558-1559, 1704-1705 und  1926 w urde 
die K irche e rneuert. In  der H elvetik  w ar R . D is tr ik ts 
h a u p to rt, in der M ediationszeit gehörte  es zum  Bez. 
B ülach, 1815-1831 zum  O beram t, 1831 zum Bez. R e
gensberg : 1901 w urde die k a n t . S tra fan s ta lt in R . 
e rrich te t. Tauf- u n d  E hereg iste r seit 1651, S te rb ere 
g ister seit 1696. — G em einde-A rchiv R egensdorf. — 
K. H afn er : Die Strafanstalt Regensdorf. —  S taa tsa rch . 
Zürich. —  UZ. [ H d . ]

R E G E R I I S ,  T A D D E O  d e ,  von Reggio, w ird 1388 als 
V ikar oder P o d esta t der pieve Locarno e rw ähn t. — 
BStor. 1915. [C. T . ]

R E G  I N O L D ,  V e rtra u te r  K arls des D icken, erhielt 
von diesem  885 die K irche von S t. P rex  u n d  das G ut 
D racy  und schenkte beides h ierau f der K irche von 
Lausanne. —  Cartulaire de Lausanne. —  M. Besson :: 
Contribution à Vhist. du diocèse de Lausanne. [ M .  R . ]  

R E G I S .  Fam ilien der K te . F reiburg , Genf und  
W aad t.

A. K a n to n  F r e ib u r g .  Siehe R e Y.
B. K a n to n  Genf. (s. auch  R e y  und R o y ) .  M ehrere 

Fam ilien R ey sind in Genf u n te r  der la tin is ie rten  Form  
ihres N am ens b e k an n t. —  1. A n d ré ,  von É peisses, 
N o tar, B ürger 1457, Syndic 1468 und  1481. — 2. J e a n ,  
von V illette, Ju r is t ,  B ürger 1471, Syndic 1486. F r a n 
ço is und J e a n ,  seine Söhne, w idersetz ten  sich der 
R eform ation. — Genfer A rch. [C. R.]

G. K a n to n  W a a d t .  D ieser N am e oder die gleichbe
deu tenden  N am en R e y  und R o y  sind seit dem  13. 
J a h rh . in der W aad t sehr v e rb re ite t. Die heu te  diesen 
N am en führende w aadtländ ische Fam ilie  is t in L onay  
seit 1522 ü. in Morges vor 1556 eingebürgert. — C l a u d e ,  
1599-1627, erw arb das Edellehen R ochefort in L onay  ; 
G a b r i e l  k au fte  1567 das Lehen L am ette  in Lonay. — 
B e n j a m i n ,  O berstlieu tenan t, B rigadier in  der berni- 

. sehen Arm ee, zeichnete sich 1712 bei V illm ergen aus 
und w urde d afü r durch  die U m w andlung seines Gutes in 
Rom an in ein Edellehen be lohn t. —  B e n j a m i n ,  1793- 
1858, O berstlieu tenan t, K re iskom m andan t, R ich te r in 
M orges. — ACV. — Livre d’Or. [M .  R . ]

R E G L ,  J o s e f ,  von A spach (O berösterreich), * 1. XI. 
1846 zu W ildenau (O beröst.), B ildhauer, Lehrer an  der 
K unstgew erbeschule in Zürich 1877-1892, Professor 
1892-1906, b e tä tig te  sich daneben besonders als R e
s ta u ra to r  a lte r  H olzbildw erke im D ienste des Schweiz. 
L andesm useum s und der Schweiz. Ges. f. E rh a ltu n g  
h is t. K unstdenkm äler, f  29. m . 1911 in Zürich. — 
NZZ 1911, Nr. 91, 103. — ZWChr. 1911, p. 152. — 
S K L . —  A 0 S  1911, p .  124. [ D .  F . ]

R E G L I .  Fam ilien der K te . B ern, Tessin u n d  U ri.
A. K a n to n  B e rn . B erner Zweig der Fam ilie  R . von 

U n te rh ailau  (Schaffhausen), wo sie schon 1424 n ach 
gewiesen ist. —  E m i l ,  1867 - 16. i. 1919, D r. m ed., B ür
ger von B ern 1896, G ründer des Vereins fü r Säuglings
pflege. [ H .  T . ]

B. K a n to n  T e ss in , f  Fam ilie  von Bironico und 
R ivera, die aus dem  K t. U ri stam m te . Wappen : wie das 
der R. von U ri (s. un ten ). — 1. G iuseppe  A d o lfo ,  
f  21. v in . 1821 in Bironico im  A lter von 65 Jah ren . 
G rossrat 1803-1808, T agsatzungsgesandter 1806 und 
1807. — 2. G lov a n  B a t t i s t a ,  A rzt, t  24. v i t.  1851 in 
Bironico im  A lter von 54 Jah ren , Mitglied des S tra f
gerichts von Lugano, G rossrat 1839-1844. — AUS  1925.
— BStor. 1890. — S. D o tta  : I Ticinesi. [C. T.]



560 REGL1
C. K a n t o n  U r i .  R e g li ,  R e g l e r .  Wappen : in Rot 

ein steigender gelber R ehbock (V ari
an te  : Gemse). Zu un terscheiden  sind 
die S täm m e von Uri und  U rsern. J o s t .  
t  1476 bei G randson ; W e l t i ,  f  1513 
bei N ovara  ; J a k o b ,  von Realp, t  1515 
bei M alignano.

I . Stamm von Ursern. Das sehr zahl
reiche Geschlecht R . in U rsern  ist 
frühestens 1400 u rk . nachw eisbar m it 
H e i n r i c h , Zeuge. Um  1451 w ird e rst
m als ein A m m ann R. e rw ähn t. —

1. A d a m  R ögly, A m m ann 1602. —  2. J o h a n n e s , T al
am m ann  1672-1674. — 3. F r a n z  A n t o n , * 16. i x .  1705, 
Oberst.lt. in Spanien , t  zu M adrid. —■ 4. J o h a n n  A n t o n , 
T alam m ann  1751-1753, 1761-1763 und  1783-1785. — 
5. P . A n t o n i n  (K arl F ran z  A nton), von A n d erm att,

* 20. IV .  1746, S ta tth a lte r  
zu Phifers, A d m in istra to r 
des K losters D isentis 1778- 
1786, schlug die A btw ürde 
aus, f  15. X I .  1809. — 6. 
P iu s  (Jo b . P rosper), von 
A n d e rm att, * 28. i. 1792, 
Konvenl.ua! v . E insiedeln, 
P ro p st von Beilenz 1836- 
1852, t  16. v ii. 1882. — 7. 
P . A dalber t ,  (Job . Georg 
A nton), von A n d erm att,
* 13. X I .  1800, B ruder von 
Nr. 6, O. S. B., A b t von 
Muri 1838, der le tz te  in 
M uri residierende A bt, u n 
tern ah m  nach  der Aufhe
bung des S tiftes M uri 1841 
die R eorgan isation  des 
G ym nasium s in Sarnen u. 
siedelte 1845 nach  Gries 
im  Tirol über, wo er als 
e rster A b t von M uri-Gries 
dieses K loster zu neuer

B lü te  hob. f  5. v ìi. 1881. V erfasser v. Stammbaum der 
Geschlechter in der Pfarrei Muri (2 B de. Ms. in Muri) ; 
Aufzeichnungen über den Abzug von Muri... (Ms.) ; A6- 
handlung zwischen... Kollalur und... Regularpfründen 
(1827). —  Das G eschlecht R . in U rsern ste llte  auch 
zwölf K apuziner, d a ru n te r— 9. P . Anizet  (F ranz Ma
ria), von A n d e rm att, * 11. v i. 1810, L eiter der K o n 
gregation  der Schw estern zu Ingenbohl als Nachfolger 
F loren tin is, Prov inzia l 1857-1860, 1863-1866 und  1869- 
1872, t  24. v . 1872 in Zug, V erfasser verseli. B e trach 
tungsbücher. — 10. A nizeta  (Josefa), * 24. v u . 1856 
in A n d e rm att, G eneraloberin der barm herzigen  Schwe
ste rn  von Ingenbohl 1906-1921, seit 1927 L eiterin  der 
K linik Quisisana in R om . — 11. P . S igisbert  (K arl),
* 25. x  1872, Professor in S tans 1898-1924, R ek to r 
des Kollegium s in Appenzell 1924-1927, zugleich Deli- 
n ito r, P rov inzia l seit 1927.

I I .  Stamm in Uri (zuerst Regler, nach  A ufnahm e des 
G ili zu Göschenen ins U rner L an d rech t 1501 Regli). 
Zahlreiches G eschlecht von Göschenen, W assen und 
A ltdorf. —  1. H a n s , des R a ts , W einschätzer 1554. —
2. J ohann F ranz , von A ltdorf, * 19. i. 1673, über 
30 Ja h re  lang Professor an  der L ateinschule zu A ltdorf, 
t  21. x i. 1738. —  3. F ranz J o se f , von A ltdorf.
* 1743, L andesfürsprecher 1775, D orfvogt in A ltdorf 
1775, des R a ts , G esandter nach  B ellinzona 1788. —
4. F ranz , von W assen-M eien, * 2. XI. 1849, K aplan 
von A m steg 1879 - f  9. ix . 1909, fü h rte  daselbst die 
Sekundarschu le  ein und leitete  sie jah rzeh n te lan g . —
5. JOSEF, v o n  W assen, * 1875, L an d ra t, V izepräs. des 
K reisgerichts U ri, f  30. v ii. 1918, b rach te  die G ran it
industrie  w ieder zur B lüte. —  Aus dem  Geschlecht R. 
des oberen und u n teren  K an tonste ils  gab es ausserdem  
viele Geistliche, R a tsh erren  und R ich ter. —  Vergl. 
LLH. —  S tam m bücher. — F. V. Schm id : Geschichte 
des Freistaats Uri. — Gfr. Reg. — Historisches Nbl. 
von Uri 1925, 1928. —  Festgabe zur Eröffnung des 
Museums Uri, 1906. —  E d u ard  W ym ann : Schlacht
jahrzeit. — R . I-Ioppeler : Ursern im Mittelalter. —

REHETOBEL
KKZ  1872, 1881. —  M. K iem  : Geschichte des Klosters 
Muri. [ F r i e d r i c h  Gisler.J

R E G O L A T I .  Fam ilie  von Loco (Tessin), die sich 
gegen 1755 auch  in Mosogno nieder- 
liess. Wappen : siehe Bild. —  L i n d o r o , 
* 2. ix . 1874 in Loco, L ehrer, R e d ak 
te u r  1902-1907 und  D irek to r 1907- 
1912 des Corriere del Ticino, R ed ak 
te u r  der Gazzetta ticinese 1913-1914, des 
Indipendente 1915, Professor am  k a n 
to n alen  G ym nasium , am  T echnikum  
1913-1924, an d. Frauengew erbeschule 
von Lugano 1915-1924, verfasste  m eh 
rere Schulbücher ü ber G eschichte und 

V erfassungskunde, sowie II commerciante svizzero ; Ele
menti di diritto commerciale, u n te r  M itarbeit von G. 
A nastas! ; Note di storia locarnese (1895) ; Il Patriziato di 
Loco (1928) und L'antico commune di Onsernone (in 
V orbereitung). —  M itteilungen von N. R egolati. [C. T.j 

R E H B E R G .  M usikerfam ilie, die 1878 in  das B ü rger
recht von U nterengstringen  (Zürich) aufgenom m en 
w urde. —  1. F r i e d r i c h , * 15. ix . 1836 in F ra n k e n 
hausen (T hüringen), M usikdirektor. K om ponist, f  3. x . 
1913 in  M erges. — SM  1895, p. 85 ; 1913, p. 376. —
2. W i l l y , * 2. ix . 1863 in  Morges, Sohn von N r. 1, 
P ian ist, D irigen t und  K om ponist, L ehrer an  den K o n 
servatorien  Leipzig 1885-1890, Genf 1890-1907, F ra n k 
fu rt a. M. 1907-1917, D irek to r der städ tisch en  H och
schule fü r Musik in  M annheim  1917-1921 u n d  seit 1927, 
des K onserva torium s Basel 1921-1926. —  3. A d o l f .
* 16. II. 1868, B ruder von N r. 2, Cellist, L ehrer am  
K onserva to rium  L ausanne 1887-1890 und seit 1910, 
am  K onserva to rium  G enf 1890-1910. —  4. W a l t e r ,
* 14. v . 1900 zu Genf, Sohn von N r. 2, K onzertp ian ist, 
D irigent und K om ponist, L ehrer an  der s taatlich en  
H ochschule fü r Musik in S tu t tg a r t  seit 1926, D irek to r 
des S tu ttg a r te r  O rchestervereins 1927. —  E. R e fa rd t : 
Hist.-Biogr. Musikerlexikon der Schweiz. — H . Rie- 
inann : Musiklexikon. [D. F.'|

R E H E R ,  P. Pius,  von B leienried bei W eingarten  
(W ürttem berg ), * 1597, Profess in  S t. Gallen 1614, 
P riester 1622, G ym nasialprofessor, N ovizenm eister und 
Subprior 1625, z u m  A bte  erw äh lt 15. IV. 1630, t  9. XII.  
1654 ; fö rderte  den religiösen A ufbau  im  G ebiet der 
F ü rs ta b te i (R osenkranzbruderschaft 1634 ; V isita tio 
nen), g ründete  die S tiftsd ruckerei 1633, k au fte  1636- 
1637 die St. Gail er T rad itio n su rk u n d en  des 8. und
9. Ja h rb . zurück, b a u te  1641 die K losterk irche N eu St. 
Jo h an n , schm ückte  das M ünster in S t. Gallen aus (u. a. 
1644-1645 m it dem  H ochalter), erw arb  1645 die H e rr
schaft W engi, t r a t  1634 dem  B ündnis m it Spanien  bei, 
beendete durch  den K om prom iss von Elgg 1637 den 
7 jährigen S tre it m it Z ürich über die K o lla tu rrech te  im 

R h e in ta l u . st. gall. T hurgau , liess 
1650 durch  den R appersw iler Spruch 
der IV  Schirm orte die A nstände  m it 
der S ta d t S t. Gallen ordnen. Wappen : 
in R o t drei weisse Schräglinksbalken, 
beg le ite t von zwei g rü n b eb lä tte rten  
gelben B lum en. —  Schweiz. Rund
schau 1919-1920. — I. v . A rx  I I I ,  
p. 160 f. — A. N aef : Chronik, p . 243 f. 
— UStG I, p. V IIf. —  St. Goller Nbl. 
1896, p . 20. — Baudenkmäler der Stadt 

St. Gallen, p. 146 f. — SKL  I I I ,  p. 7. —  AS  I. Bd. V, 
2, p. 840 f., 1528-1545, 2145 ; Bd. VI, 1, p . 38 — S tif ts 
a rch iv . [J. M.]

R E H E T O B E L  (K t. Appenzell A. R h ., Bez. V order
land . S. GLS). Gem. u n d  P fa rrd o rf. 
Iiechtobel (M oosbachschlucht) 1463. 
Wappen : in Silber ein ro tes R eh m it 

goldenem  Geweih, das über einen G ra
ben zwischen 2 grünen  Bergen spring t. 
Die P fa rre i t ru g  u rsp r. den N am en am 
Rechtobel. Das G ebiet der jetz igenG em . 
m it seinen 52 Siedelungen gehörte z u m  
Arb on er F o rs t la u t U rk . K aiser F ried 
richs I. von 1155 und  som it zum 
B istum  K onstanz . E rs t  zwei Ja h rh . 

sp ä te r tre te n  u rk . Beweise fü r die vom  Bodensee her

A d a l b e r t  R e g l i  ( N r .  7) .  
N a c h  e i n e r  L i t h o g r a p h i e  

( 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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ausgegangene Besiedelung des Geländes um  R . au f ; 
1366 besitzen  die E deln  von R orschach, zu deren 
Vogtei diese Gegend gehörte , in den W eilern K leinen
b u ch  und  Roh ach Höfe und  E igenleute, welche 1378 
wohl infolge des im  gl. J .  geschlossenen B undes der 
Ländlein Appenzell, H undw il, U rnäsch  und  Teufen 
schwören m üssen, n ich t a b trü n n ig  zu w erden. N ach 
den A ppenzeller Freiheitskriegen  (1403-1408) b ilde te  R. 
einen Teil der grossen T rogener R hode, die beinahe das 
ganze jetz ige V orderland um fasste. W ährend  der langen 
S tre itigkeiten  zwischen der A btei S t. Gallen und A ppen
zell, welche den F reiheitskriegen  folgten, bis zum  
endgültigen  Schiedsspruch der V II a lten  O rte vom  
22. v in .  1458, durch  den auch die heutige Grenze 
zwischen S t. Gallen und  R . festgesetzt w urde, ve rk au f
te n  die E deln von R orschach  1431 alle ihre R echte  an 
die R ehetob ler Höfe Ober- u. N iederlobenschw endi und 
Berg an  die B esitzer. Als dann  etw as vor 1460 den 
L euten zu Trogen vom  K o n stanzer Bischof bew illigt 
w urde, eine eigene P fa rrk irch e  zu errich ten , schlossen 
sich 1461 nach  L oskauf von Goldach 7 W eiler (Buch-, 
Neu- u . Lobenschw endi, H alden , B ärstang , Michlen- 
berg, Langenegg) an jene  an. N ach der kirchlichen 
Vereinigung des grössten  Teiles der B ew ohner m it 
Trogen te ilte  R . dessen Los w ährend  der R efo rm ations
zeit und  der L andesteilung  (1597). Als aber im 17. Ja h rh . 
Bevölkerung und  W ohlstand  in R . Zunahm en, w urde 
nach H eberw indung grosser Schw ierigkeiten wegen des 
heftigen W iderstandes Trogens u n d  der W ahl des 
B auplatzes aus freiw illigen B eiträgen 1669 im  H of eine 
eigene K irche g eb au t und  dem  neuen kirchlichen und 
politischen G em eindew esen der N am e R ehetobel (am 
R echtobel, auch  Neukiroh w urde es g enann t) gegeben. 
1719 w urde die K irche vergrössert und  erhie lt als erste 
in Appenzell A. R h . eine Orgel. In  den W irren  des 
Landhandels (1732-1735) s tan d  R . au f seiten der 
Linden, und  sein einflussreichster B ürger, Landes- 
hau p tm . Jo b . Tobler, B egründer des A ppenzeller 
K alenders, w urde von den H arten  schw er gebüsst. 
1736 w urde ein vo lls tänd iger N eubau  der K irche 
beschlossen, w elcher 1737 von dem  bek an n ten  B au
m eister Jak o b  G rubenm ann e rrich te t w urde. Am 9. I V .  
1796 e n ts ta n d  infolge eines E rdbebens eine Feuers
b runst, der 20 F irs ten  zum  Opfer fielen. Den W ohl
s tan d , welchen das A ufblühen der T ex tilindustrie  im 
Laufe des 19. Ja h rh . b rach te , verw endete die Gem. 
besonders au f die E rb au u n g  neuer S trassen u n d  V er
besserungen des Schulwesens. E in  schweres U nglück 
Iraf R . durch  den grossen B rand vom  21. V I .  1890, 
w elcher die K irche, das P fa rrh au s und 5 w eitere W ohn
häuser v e rn ich te te . Bevölkerung : 1736, 1643 Einw . ; 
1837, 1958 ; 1910, 2416 ; 1927, 1887. P fa rreg iste r seit 
1669. — Vergl. UStG. —  AU.  —  Zellweger : Urk. — 
Derselbe : Gesch. des Kts. App. —  R tisch : Kt. Appen
zell. —  AJ  1901. —  Appenzell. Anzeiger 1890. [A. M.]

R E H F O U S .  Genfer Fam ilie, die au f J e a n  G e o r g e s ,  
von S tu ttg a r t ,  H a b ita n t in Genf 1787, B ürger 1794, 
zurückgeh t. —  1. J o i - i n ,  Enkel des Vorgen., 1831-1904. 
Z ivilingenieur, M itglied des Conseil a d m in is tra tif  der 
S tad t Genf, G em eindepräsident von Les E au x  Vives.
— J G, 20. v i. 1924. — GL. 23. v i. 1924. —  L o u is , 
Sohn von N r. 1, 1857-1917, Dr. ju r ., R ech tsanw alt, 
Professor an  der U n iv ersitä t, R ek to r, Mitglied und 
P rä sid en t des K assationshofes, V erfasser zahlreicher 
ju ristischer Schriften . —  JG , 9. x i .  1917. — Semaine 
judiciaire, 13. und  27. x i. 1917. — PS, 1914. — 3. A l 
f r e d , Sohn von N r. 1, 1860-1912, L andschaftsm aler. — 
JG, 29. v i. 1912 ; 25. I.  1913. —  SKL. [H .  L.]

R E H F U E S .  t  G oldschm iedefam ilie der S ta d t Bern.
—  1. G e o r g  A d a m , * 1784 in T übingen (W ürttem berg ), 
einer der hervorragendsten  Goldschm iede seiner Zeit, 
liess sich 1803 bleibend in B ern nieder, g ründete  dort 
1807 ein eigenes G eschäft, erw arb  im  gl. J .  das B ürger
rech t von M erlach bei M urten, f  1858 in Bern. Viele 
seiner A rbeiten  sind noch im  Besitz von Berner- und 
N euenburgerfam ilien , der S ta d t B ern und der Zünfte 
erhalten  (der E hrenbecher des B ernerregim ents in 
Neapel von 1835 im  H ist. M useum ). —  P h i l i p p  R u 
d o l f ,  1820-1866, Sohn des V orgen., fü h rte  das A telier 
seines V aters w eiter. Mit seinem  Tode ging die Firm a R.

in Bern ein. — SKL. —  SBB IV . — BBG IV . —  Alpen
rosen 1866, p . 420. [H. Tr.]

R E H S T E I N E R .  Aus Speicher stam m ende, 1863 in 
S t. Gallen e ingebürgerte  Fam ilie  (bis M itte des 19. 
Ja h rh . Rechsteiner). Wappen : in  B lau ü b er weissem 
Dreiberg ein springender weisser R ehbock (1656). —
1. J o h a n n  C o n r a d , 1834-1907, A potheker, P räs . des 
Schw eiz.A pothekervereins 1869-1874,P räs. der Schweiz. 
N aturforschenden  Gesellschaft 1879, V erfasser einer 
A rbeit ü b er die erra tischen  Blöcke in der Ostschweiz ; 
vielfach gem einnützig  tä tig . —  2. E m i l  H u g o , * 1864, 
Sohn von N r. 1, Dr. phil., K an tonschem iker, P rä s id en t 
der st. gall, naturw issenschaftl. G esellschaft, E rzie 
h u ngsra t 1917, Ob erst! t. —  Jahresbericht d. st. gall, na- 
lurwiss. Gesellschaft 1866-1867, 1900-1901. 1907. — 
VSNG 1908. —  Festschrift z. 50j. Jubiläum der Sek
tion St. Gallen S. A. C. —  Schweiz. Wochenschrift für 
Chemie u. Pharmazie 1907. —  B ürgerbuch . —■ Pers. M it
teilungen . [E. Kind.]

R E I A T H  (K t. Schaffhausen. S. GLS). F lu rnam e in 
der Gegend von B ü tte n h a rd t im  engern, B ezeichnung 
für die gesam te bebau te , unbew aldete  H ochfläche 
zwischen 0 u rach  und B iber im  w eitern , B ezirksnam e 

! des K ts. Schaffhausen im  m odern  politischen Sinne. 
Raigen 1 4 1 1  ; Rayai, Reygat, Rayertt, Reiet, Reyath. Der 
N am e w ird unsicher g ed eu te t m it Rain =  H ügelland 
oder Reutland. H eber die frühere  A usdehnung herrsch t 
keine K la rh e it. D er R . w ar u rsp r. ein Teil der G rafschaft 
Hegau, sp ä te r  der L andgrafschaft X ellenburg. Die 
niedere G erich tsbarkeit ü b er die verseti. D örfer ging von 
den klösterlichen B esitzern  des 14. u. 15. Ja h rh . infolge 
der R eform ation , die hohe m it ändern  R egalien 1651 
pfandw eise und nach  vergeblichen V ersuchen Tobias 
H olländers, sie fü r sich zu gew innen, sowie nach  v o r
übergehender R ücklösung als F ru c h t langer B em ühun
gen 1723 kaufw eise von N ellenburg-(Esterreich  an die 
S ta d t Schaffhausen ü ber. 1566 w urde von dieser die 
O bervogtei H erblingen und  R e ia t m it Sitz im Schloss 
Herblingen (bis 1733) e ingerich tet, welche H erblingen, 
S te tte n , Lohn, B ü tte n h a rd t, B ibern, O pfertshofen, 
A lto rf und  H ofen um fasste  ; die än d ern  1723 erw orbe
nen O rtschaften  w urden  als O bervogteien T hayngen 
(m it B arzheim ) und  B uch (m it W idlen, G ennersbrunn 
und B uchtalen) verw alte t, w ährend Büsingen und 
Verenahof österreichisch  blieben und schliesslich an 
Baden fielen. Die H elvetik  schuf 1798 den G erichts
und V erw altu n g sd is trik t R . ; seit 1803 bilden die 
bisherigen Gem. (der drei frü h em  O bervogteien) den 
Bezirk R . m it T hayngen  als H a u p to r t. —  Vergl. A rt. 
A l t o r f , B i b e r n , B ü t t e n i i a r d t , H e g a u , H e r b l i n g e n , 
H o f e n , L o h n , O p f e r t s h o f e n , S c h a f f h a u s e n , S t e t 
t e n , T h a y n g e n . —  US. —  LL. —  Im  T h u rn -H ard e r : 
Chron. —  J .  J .  R üeger : Ghron. —  Festschrift des Kts. 
Schaffh. 1901. —  Schaffh. Jahrbuch 1926. —  H eim at
kundlicher F ü h re r und E xkursio n sk arte  des Bez. 
R eiath . [ S t i e f e l . ]

R E I B E N  (K t. B ern, A m tsbez. B üren. S. GLS). 
D örfchen u. ehem alige Gem. bei Büren a. A., wo es seit 
1911 eingem eindet ist. Reiben, Reyben im  14. Ja h rh . 
Es gehörte zum  G ebiete des Bischofs von Basel und lag. 
als äu sserster P u n k t des E rguel, innerhalb  der Meierei 
P ie terlen . Die rech tliche S tellung der zu R . gesessenen 
bischöfl. und  gräfl. n idauischen E igenleute o rdneten  ein 
V ertrag um  1370, sowie der R odel von P ieterlen  ; zudem  
ist ein eigener Rodel von R . von 1403 e rhalten . Zu R. 
befand sich ein b ek an n te r F reihof (Asyl), bischöfl. 
Lehen der Edlen  von W ildenstein . U m  die w ichtige, 
als a lte r G erich tsp latz  b ek an n te  B rücke zwischen R. 
und  B üren a. A. fand 1798 eine K anonade  zwischen 
den Franzosen und  B ernern  s ta t t .  D orf und Brücke 
w urden dam als eingeäschert. — Vergl. FRB. — L. 
Stouff : Le pouvoir temporel des évêques de Bàie. —  P. 
A eschbacher : Grafen von Nidau.—  S taa tsa rch iv  B ern.

, — von M ülinen : Beiträge V I. —  BBG 1 8 ,  p. 3 1 6  ; 19, 
p .  2 0 6 .  —  ASJ  1 9 2 2 .  [ A e s c h b a c h e r . ]

R E I C H .  Fam ilien  der K te . G larus u. St. Gallen.
A. K a n to n  G la ru s . E in  aus T oggenburg in das 

G larnerland ausgew andertes u n d  hier f  G eschlecht. —
1. H e i n r i c h , 2 .  i x .  1 6 7 0  - 1 7 .  i x .  1 7 4 3 ,  von N esslau, 
B ürger von Näfels, k au fte  1 7 1 5  das G larner L an d rech t,



REICII VON REICHENSTEIN REICHEN

w urde K a p itä n lie u te n a n t im fran z . Schweizer R egim ent 
von Jo s t B ränd le , 1739 H au p tm an n  und K o m m an d an t 
in R egt. P e te r  Tschudi, R itte r  des Ludw igsordens. —
2 .  J o h a n n  H e i n r i c h ,  8 .  i x .  1700 - 5. x i .  1757, Sohn von 
N r. 1. E r w ar 1739-1757 H au p tm an n  einer S tan d es
kom pagnie von katho lisch  G larus, O b erstlt. in F ra n k 
reich, t  in der Schlacht von R ossbach. —  Vergl. LL. — 
G enealogien von J .  Kubli-M iiller. — S taa tsa rch iv  
G larus. [ P a u l  T h ü r e r .]

B. K a n to n  S t. G a llen . 1. S ta d t S t. Gallen. Wappen : 
g e te ilt, oben in R ot ste igender M ann m it verbundenen  
A ugen und  G eldbeutel, u n ten  in  Silber ro te  Rose 
(V arian ten). E r h a r d ,  aus W angen im Allgäu. B ürger 
1521. —  1. L e o n h a r d ,  1663-1734, G oldarbeiter und 
E m ailleur (E m ail im H ist. M useum  St. Gallen). —
2. G a b r i e l , 1698-1760, Sohn von N r. 1, Juw elier und 
Goldschm ied, M ünzw ardein, M ünzm eister 1736 (M ünz
zeichen G. R ., n ich t Georg !) Seine M ünzstem pel g ra 
v ierte  Jo n as T h ieb au t aus N euenburg . U n terbürger- 
m eister 1753. — 3 .  D a v i d , 1715-1771, Sohn von N r. 1, 
M ünzm eister und  W ardein  1760, re iste  m it einem  genau 
au sg e sta tte ten  Modell der S tif tsh ü tte , von P . A. K ilian 
in A ugsburg gestochen, in  D eutsch land  u n d  H olland. —
4. L e o n h a r d ,  1701-1759, u . — 5. N i k o l a u s ,  1728-1800, 
G oldschm iede, w an d erten  nach  A m sterdam  aus. — LL. 
— SKL.  —  W . H a rtm a n n  : Kunstgesch. (S tad tb ib i.). — 
Stemmatologia Sangall. [ D o r a  F .  R i t t m e y e r .]

I I .  G eschlecht des Bez. W erdenberg , seit 1634 in 
Sennw ald, von 1798 an  In h ab er eines Speditionsgew er
bes in  T rübbach , in welchem  besonders U l r i c h , 1766- 
1834, als P o s tp äch te r  u n d  dessen Neffe K a s p a r , 1800- 
1857, tä tig  w aren . —  U l r i c h  R .-L anghaus, * 1850, 
seit 1872 K au fm an n  in  B ern, verfasste  Beitr. zur Chro
nik der Bez. Werdenberg und Sargans (2 Bde., 1921 u. 
1929). — Vergl. dieses zit. W erk I, p . 388. — St. Gal- 
ler Ztg. 1834.

I I I .  Toggenburger G eschlecht. Dasselbe is t 1437 
e rstm als in K ru m m en au  nachw eisbar. P fa rre r H a n s  
Rieh in M osnang, 1466, d ü rfte  dagegen B ürger von W il 
sein, wo das Geschlecht 1396 e rw ähn t w ird. In  H em berg 
is t das Geschlecht 1607. in Degersheim  und  W ildhaus 
1614 nachw eisbar. —  UStG IV-V . —  R othenflue  : 
Toggenburger Chronik. [H. E.]

R E I C H  V O N  R E I C H E N S T E I N .  D ienstm annen
geschlecht der Bischöfe von Basel se it 1225 und  In h ab er 
des K äm m ereram tes des D om stiftes Basel, zuvor 
D ienstleute des Herzogs von M eran. 1238/1249 erhielten 
sie vom  B ischof als B urglehen die B urg Ober-Birseck 
oberhalb  Arlesheim , fo rtan  R eichenstein  g enann t. Seit 
dem  16. Ja h rh . R uine, blieb die B urg im  Besitze der 
R eich bis 1813. Als w eiteres Lehen erh ie lten  die Reich 
vom  Bischof im  13. Ja h rh . B rom bach im  W iesental ; 
1405 erw arben die R eich Inzlingen oberhalb R iehen bei 
Basel. Ih ren  H au p tb es itz  erw arben  sie im  Eisass. Ih r 
städ tisches S tam m haus in Basel besassen die R eich bis 
1749. D er von ihnen E nde des 17. J a h rh . angenom m ene 
F re ih erren tite l w urde 1773 in F ran k reich  an erk an n t. 
Um die M itte des 16. Ja h rh . te ilte  sich das Geschlecht 
in den Inzlinger- und den B rom bacher S tollen, welch 
le tz te re r  in der 2. H älfte  des 16. J a h rh . den B iedertaler 
Zweig h e rv o rb rach te . — I. Stammhaus : — 1. P e t e r ,  
bischöflicher K äm m erer 1225. —  2. R u d o l f  I I I . ,  Sohn 
von N r. 1, V ogt zu Basel 1255, B ürgerm eister 1262. —
3. H e i n r i c h  I I .,  B ruder von N r. 2, B ürgerm eister 1258. 
Seine N achkom m en w aren w iederholt In h ab er des 
B ürgerm eisteram tes. —  4. H e i n r i c h  V., österr. R a t 
1455, S ta tth a lte r  des österr. L andvogtes im  E isass und 
Breisgau 1465. —  5. P e t e r  V II., B ruder von N r. 4, 
m ark gräfl.-bad . L andvog t zu H ochberg 1453, P fan d 
herr zu T hann  und burgund ischer R a t 1469, Vogt zu 
L aufenburg  1471. —  6. H a n s  A r n o l d , Sohn von Nr. 5 ,  
R ek to r der U n iv ersitä t Basel 1478.

I I .  Inzlinger Stollen, t  1785. —  7. H a n s  G e o r g  I., 
L andvogt zu R öteln  1557, Vogt zu T hann  1581. — 
8. P a u l  N i k o l a u s  D o m i n i k u s  I g n a t i u s , 1674-1744, 
Fre iherr, fü rstl.-konstanzischer und augsburgischer Ge
heim er R a t, O bersthofm arschall des Bischofs von 
K onstanz 1715, k ai seri. G eh .-R at, w urde 1720 in  den 
G rafenstand erhoben ; E rbkäm m erer des Bischofs von 
Basel. —  9 .  F r a n z  X a v e r  J o s e p h  A n t o n  N i k o l a u s ,

1713-1783, Neffe von N r. 8, bischöfl. -basier. H o fra t und 
O berstallm eister. —  10. J o s e p h  F r a n z  I g n a t i u s  F r i 
d o l i n , 1715-1775, B ruder von Nr. 9, in bischöfl.-basier. 
D iensten, L an d v o g t zu Schliengen 1748, L an d v o g t zu 
Zwingen 1763. — 11. F r a n z  A l e x i u s  S e b a s t i a n , 1720- 
1775, B ruder von N r. 10, D om herr zu Basel, bischöfl. 
G eneralv ikar und  Offizial.

I I I .  Brombacher Stollen (teilte  sich um  1560 in den 
B iedertaler und in  den B rom bacher Zweig). l i l a .  Bie
d e rta le r Zweig f  1795 : —  12. J o h a n n  H e i n r i c h  J a k o r , 
D om herr zu Basel und P ro p s t zu Iste in  1671. —  13. 
F r a n z  A n t o n  K o n r a d  H a n n i b a l , 1684-1724, D om 
h e rr zu Basel. —  14. F r a n z  J o h a n n  B a p t i s t  K o n r a d  
A n t o n  H a n n i b a l , 1715-1775, Neffe von N r. 13. 
D om herr zu Basel 1738. —  111 b. B rom bacher Zweig : — 
15. H a n s  D i e b o l d , f  1667, bischöfl. R a t und  H of

m eister 1654, bischöfl. O bervogt zu 
B irseck 1665. — 16. K o n r a d  S i g i s 
m u n d  Jo s . K a r l , 1749-1819, D eutsch
o rd en sritte r , K o m tu r au f der Mai
nau  1805. — Das Geschlecht ist heu te  
sozial und ökonom isch s ta rk  h e ru n te r
gekom m en. Wappen : in Gelb eine 
schräge schw arze Saufeder. —■ Vergl. 
W alth er Merz : Burgen des Sisgaus. — 
D erselbe : Oberrheinische Stammtafeln. 
— OB G. — WB. — LL. [C. Ro. I 

R E I C H E L ,  ln  O berburg  (B urgdorf) 1869 e ingebür
gerte  Fam ilie, die aus T u rtn iz  (W estpreussen) s ta m m t.
—  1. A d o l f , M usikdirek
to r  u n d  K om ponist, * 30. 
v in .  1816, bis 1857 M usik
lehrer in Paris, dann  L eh
rer am  K onserva to rium  in 
D resden. D irek to r der Ber- 
nischen M usikgesellschaft 
1867-1884 u n d  der G em i
schen M usikschule (bis 
1888), f  in B e r n 5 .n i .  1896.
— B.JN 1, 118. —  Schw.
Rundschau 1896, 209. —
FI.B lösch : Die bern. Mu
sikgesellschaft, p . 326. —
2. A lexan der ,  Dr. ju r .,
B undesrich ter, Sohn von 
Nr. 1, * 23. v u . 1853, A n
w alt von 1877 an, Professor 
fü r B etreibungs- u. K on
ku rsrech t u . Z ivilprozess
rech t in B ern 1891, dann  A l e x a n d e r  R e i c h e l .
A bteilungschef fü r Gesetz- N a c h  e i n e r  P h o t o g r a p h i e ,  
gebung u. R echtspflege im
eidg. Ju s tiz d ep a rte m en t, B undesrich ter 1905-1920 (De
m ission). B earbeiter der 2. Auflage des K om m entars von 
W eber u. B rüstlein  zum  Schuldbetreibungs- u. K o n k u rs
rech t (1901). V erfasser eines K om m entars zu den An- 
w endungs- und E inführungsbestim m ungen  zum  Z GB
(1916) ; M usiktheoriker u . K om ponist ; f  22. II. 1921.
— Hst. 40, p. 81. — 3. E r n s t , Sohn von N r. 1, * 13.
ix . 1858, F ü rsp recher in L angen ta l, bern . O berrich ter 
1904- t  14. x . 1922, O beraud ito r der Arm ee 1913-19 ; eif
riger Förderer und B earbeiter des Volksliedes. — Berner 
Woche 1922, p. 508. I'.T. O. K e h r l i . ]

R E I C H E L ,  H a n s , J u r is t  und  R ech tsph ilosoph , 
* 24. I I .  1878 in I-Ierrnhut (Sachsen), Dr. ju r .  et ph il.,
o. Professor für röm isches R ech t an  der U n iv e rsitä t 
Zürich 1911-1920, D ekan 1918-1920, se ither in H a m 
burg, verf. u . a. Bestellung und Stellung der Richter in 
der Schweiz (1919) und Einleitungsartikel des Schweiz.. 
Zivilgesetzbuches (1926). — Kürschners Deutscher Ge
lehrten- Kalender. —  Wer ist's ? [D. F.]

R E I C H E N .  Altes B urgergeschlecht der Gem . Fru- 
tigen, K and erg ru n d , K andersteg  und  A delboden. Wap
pen : W inkel, Zirkel und Z im m erm annsbeil (F a rb en  
unsicher). — G ilg ia n , N o ta r in Bern, 1783-1860, s t if 
te te  in F ru tigen  ein L egat zugunsten  der beruflichen 
A usbildung a rm er fleissiger M itbürger. — [F. Bach.] — 
A l b e r t ,  von F ru tig en  u n d  W in te rth u r, * 30. I. 1864 
in G rindelw ald, M athem atiker, E isen b ah n b eam ter, s tu 
d ierte  dann  Theologie. P fa rre r  in Seuzach (Zürich) 1892.
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in W in te rth u r seit 1895, sozialdem . Mitglied des ziirch. g 
K an to n sra ts  1898-1899 und  1902-1929, E rzieh u n g srat I 
seit 1917. —  SZ GL. [ E . H . ]

R E I C H E N A U  (K t. G raubünden , Bez. Ini Boden, |

Kreis, T rins, Gem. T am ins. S. GLS). Schloss und ! 
H errschaft, h eu te  W eiler. Richnoiv 1399 (W artm ann  : 
Urk., N r. 129). Jedenfalls schon frü h  im  M itte lalter 
s tan d  au f der Felseninsel am  Z usam m enfluss der bei
den R heine ein T urm , in dessen N ähe e tw a eine Fähre  
zum  U ebersetzen über die Flüsse d ien te  (Farsch). Die | 
Anlage von B rücken bo t h ier grosse Schwierigkei- 
ten. N achdem  E m s als B rückenkopf der L ukm an ier
strasse  und  auch die Puni arsa ob Em s eingegangen w ar, i 
w urde R . B rückenstelle  der L ukm anierstrasse  (Brücken ; 
am  K äppeli-S tu tz , um  die M itte des 18. Ja h rh . verlegt 
an  die Stelle der heutigen E isenbrücke über die ve r
einigten R heine ; G rubenm ann). N achdem  die V or
derrhe inb rücken  bei der B urg W ackenau und die j 
Punvedra eingegangen w aren, en ts tan d  w ahrscheinlich ! 
um 1470 die B rücke im  Farsch  ü b er den V orderrhein, 
also die zweite R eichenauer B rücke. B. gehörte zur 
H errschaft H oh en trin s , die D örfer Tam ins und Trins 
um fassend. N ach Tschudi wäre die H errschaft durch 
K arl den D icken um  888 an  das K loster R eichenau 
gekom m en (daher der Nam e R . —  Gallia Cornata 328), 
nach der R eichenauer Chronik von Gallus (Ehern erst 
durch  die O ttonen  (K . B randi, p . 19). Sprachliche 
U ebereinstim m ung der Gegend vom  E m s bis Flim s 
und anderes sprechen dafü r, dass H ohentrins m it Em s 
zu einem  geschlossenen W eifenbesitz gehörte und das 
K loster R eichenau n u r  den T urm  zu R . m it den zuge
hörigen G ütern  besass (Teile des W eifenbesitzes, Em s, 
Flim s und  L ugnetz  gingen an  die B elm ont über). 1616 
kaufte  T rins von R udolf von Schauenstein  um  11 200 11. 
alle Feudalrech te  aus, und  von da an  ex istiert n u r noch 
eine Herrschaft H. m it R . und T am ins. D urch die Toch
ter des F ran z  T hom as von Schauenste in  ging R . an 
die Buoi von Schauenstein  über. Jo h . A nton  B. v e rkaufte  
sie 1792 an  Jo h . B apt. B av ier und  Jo h . A n t. Vieli. 
1793-1798 d iente  das Schloss R . als P h ilan tro p in  (Nese- 
m ann, H . Zschokke, M onsieur Chabos, Sohn des H er
zogs P h ilipp  von Orléans, der spätere  K önig Louis 
Philipp). 1803 w urden die Feudalrech te  aufgehoben, und 
1808 v e rk au fte  Jo h . B ap t. B avier R . an die S t. Ga Her 
Bergw erkgesellschaft. 1816 kam  R . an  P au l B ernhard 
in Chur und  1820 an O berstlt. U lrich von P la n ta , in 
dessen Fam ilie es bis heu te  verblieb. D urch das B undes
gesetz vom  30. v i. 1849 fiel auch  der R eichenauer Zoll 
dahin . Die um liegenden G em einden Felsberg, Em s, 
Tam ins, T rins und  B onaduz, Sculms und  R häzüns, die 
das nötige Holz zum  U n te rh a lt zu liefern h a tte n  und 
d afü r vom  Brückenzoll befreit w aren, verw eigerten  nun,

da kein .E q u iv alen t vorhanden  w ar, die H olzlieferung. 
So kam  es zu langw ierigen Prozessen. Der K an to n  
schloss am  9. v m . 1849 einen V ertrag  m it O berst 
U lrich von P la n ta , dem  Besitzer von R eichenau, nach 

welchem  dieser fü r den aufgehobenen 
B rückenzoll jäh rlich  m it 300(1 11. (5100 
F r.) en tschäd ig t w urde. Da der B und mit 
der V erfassung von 1874 keine Zollent
schädigung m ehr an  die K an tone  b e 
zahlte, ste llte  der K an to n  die Z ahlun
gen an den Besitzer von R . ein. D aher 
der Prozess vor B undesgericht 9. v.
1879, das die jährliche E n tschäd igung  
des K an to n s fü r den U n te rh a lt der B rü 
cken au f 3000 F r. anse tz te . In  der N acht 
vom 31. v ii. -1 . v m . 1880 b ra n n te  die 
E m ser B rücke ab , und  nun  m usste der 
K an to n  den B rü ck en u n terh a lt selbst 
übernehm en ; der le tz te  Rest der H err
schaft R . verschw and. — V ergi. P . C. 
P la n ta  : Herrschaften. — Reichenauer Ur
kundenbuch. —  Regesten der Nachbargem. 
—  L andesprotokolle  b e tr . Reichenauer 
Zoll. —  [iericht des Kleinen Rates von
1880, p. 125. — Entscheidungen des Bun
desgerichts 1879, p . 266. [L. J.]

R E I C H E N A U .  Badische Insel im 
U ntersee  (u rsp r. Sintlasau, dann  Au 
(Owe), la t. Augia maior). Der heutige  
N am e erscheint u r k . zuerst 1270. In  M it
telzell lag die b e rü h m te  B enedik tiner
ab te i R., welche 724 m it Genehm igung 

von K arl M art eil du rch  den hl. P irm in ius gegründet, 
worden w ar. Wappen : in Silber ein durchgehendes 
rotes K reuz. R . w ar neben  St. Gallen und F u ld a  
eine der grossen K u ltu rs tä tte n  der K arolingerzeit. Es 
besass die grossie B ibliothek in D eutsch land  und 
h a tte  in seinem  A bt W alahfried  (838-849) den b e rü h m 
tes ten  D ich ter jen e r Periode. E ine zweite B lütezeit 
erlebte das K loster u n te r  den Æ b ten  W itigowo (986- 
997) und  Berno (1008-1048), als H erm ann  der Lahm e 
(H errnannus C ontractus), der D ich ter von Salve regina 
und b ed eu tendste  deutsche H isto riker seiner Zeit, hier 
lebte. In  den K äm pfen zwischen K aiser und  P ap st, 
wo das S tift gegen die Salier, ab er für die Staufen 
P a rte i n ahm , e r li t t  es grosse Schäden, doch stieg es 
u n te r  D ietheln i von K renkingen (1169-1206) noch 
einm al zu dem  a lten  Glanz em por. Schweren E in trag  
ta te n  der A btei im  13. Ja h rh . K losterb rände  und  innere 
W irren, sowie das A ufkom m en der R eform klöster, und 
auch  die V erw altung der R eichenau durch  den treffli
chen K onstanzen Bischof H . von K lingenberg (1296- 
1306) w ar fü r sie nach teilig . Zw ar b au te  A b t D iethelni 
von K aste i, ein T h urgauer (1306-1343), das K loster aus 
seinen B ran d trü m m ern  w ieder auf, allein  es folgte die 
b e rüch tig te  M issw irtschaft der A chte E b erh ard  und 
Mangold von B randis (1343-1385)). Zur Zeit des K on- 
s tanzer Konzils w urde die B iblio thek von den frem den 
Besuchern sehr bew undert, doch w ar das K loster in 
voller m oralischer und  w irtschaftlicher A uflösung be
griffen. A b t F ried rich  von W arten b erg  (1428-1453) 
ste llte  w enigstens das ernste  klösterliche Leben w ieder 
her, und  A bt Georg Fischer (1516-1519) such te  den 
K onvent, zu dem  bisher n u r  Adelige Z u tr i t t  h a tte n , 
durch  A ufnahm e von B auernsöhnen aufzufrischen. 
Allein n u n  streck ten  (E sterreich und das B istum  
K onstanz die H ände nach  dem  v erarm ten  und  veröde
ten K loster aus. und nach langem  W ettbew erb  siegte 
der Bischof. Die Reichenau, b isher R eichsabtei, seit 998 
dem  röm ischen S tuhl d irek t un ters te llt, w urde 1535 dem 
B istum  K onstanz e inverle ib t, und 1540 übergab der 
le tz te  A b t M arkus von K nöringen dem  Fürstb ischof 
Jo h an n  V. das S tift, welches nun  au f die S tufe eines 
P rio ra ts  h in ab san k . Die G ebäude blieben m it Bene
d iktiner-C horherren  bese tz t, die s te ts  d arnach  d rängten , 
die Selbständ igkeit w ieder zu gew innen. Doch der 
Versuch des P a te rs  M einrad M eich elbeck, bei der K urie 
die A ufhebung der Inkorp o ra tio n  zu erreichen und 
auch  den kaiserlichen H of d afü r zu interessieren, endete 
d am it, dass der Bischof 1757 die le tz ten  Mönche mil

S c h l o s s  R e i c h e n a u  u n i  1 8 4 0 .  N a c h  e i n e r  A q u a t i n t a  v o n  R i n d e r m a r k t  
( 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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Gew alt vertre ib en  liess und  P ap st B enedik t X IV . durch 
ein Breve das K loster aufhob . Die G ü te r verb lieben  dem 
H ochstift, bis die R eichenau 1803 du rch  die Säkulari
sa tion  an B aden kam . N ur das M ünster ( je tz t P fa rr
kirche) zeugt h eu te  m it einigen N ebengebäuden noch 
von der bedeu tenden  V ergangenheit. U n te r  grosser Be
teiligung w urde 1924 die 1200 jäh rige  E rinnerung  an  die 
G ründung  gefeiert.

Im  G ebiet der heutigen Schweiz lag fa st die H älfte  des 
reichenauischen B esitzes, dessen äusserste  V orposten 
bis nach G raubünden , an  den obern Zürichsee und  an 
den H allw ilersee vorstiessen. Schon bei der G ründung 
des G otteshauses schenkte  ihm  K arl M artell 724 das 
Dorf E rm atingen . S p ä ter h a tte  das K loster dem  U n te r
see en tlang  ein fast zusam m enhängendes G ebiet von 
T ribo ltingen  über E rm atingen , F ru thw ilen , Salenstein, 
M annenbach, Berlingen bis zur S ta d t S teckborn , die 
a u f  reichenauischem  Boden en ts tan d en  w ar. Schlösser 
des A btes w aren  in dieser Gegend Sandegg und  der 
T urm hof zu S teckborn . Im  T h u rta l sind als K lo ste r
besitz besonders zu erw ähnen : Am likon, R apersw ilen, 
M üllheim, M ettendorf, Langdorf, F rauenfeld , das von 
einem  Vogt au f reichenauischem  G rund e rb au t w ar, 
H orgenbach, Gerlikon, K e fik o n u n d  G achnang ; im  K t. 
Zürich : A ltikon, N eftenbach, P fungen, F laach  und D ü
bendorf ; im  A argau : Z urzach m it Mellikon, Reckingen 
u. R ietheim . Dem K loste r s tan d  ferner die Schirm - u. 
S tra fherrlichkeit über die F ischerei im  ganzen U ntersee 
zu ; deshalb ü b t h ier noch heu te  das B ezirksam t 
K onstanz die O beraufsicht auch  in  den Schweiz. Ge
wässern aus. Als M inisterialen der R eichenau w erden 
g en an n t die O tt am  H ard  (E rm atingen), die H erren  von 
Salenstein  (Schenkenam t), die H erren  von Steckborn , 
von Müllheim, von Gerlikon u. von W ellenberg ; w ah r
scheinlich w aren auch  die B e ttle r von H erdern , die 
R itte r  von F ru thw ilen , von W einfelden und  von A lti
kon D ienstleu te  des K losters. Seit 1540 s tan d  der B i
schof von K onstanz im  Genuss aller R echte  au f reichen- 
auische G üter u. E in k ü n fte  ; er m usste  sich jedoch  ve r
pflichten, fü r das Schweiz. G ebiet n u r die Eidgenossen 
zu Schutzherren  zu nehm en. Im  u n te rn  T hurgau , wo 
die B esitzungen des K losters besonders zahlreich w aren, 
liess er sie durch  einen in  F rauenfeld  w ohnenden A m t
m ann verw alten . Die reichenauischen G erich tsherrschaf
ten  in der Schweiz gingen dem  Bischof 1798 verloren, 
die übrigen B esitzungen und R echte  w urden nach  der 
Säku larisa tion , als die R eichenau an  B aden gekom m en 
w ar, losgekauft. — LL. —  P up . Th. —  K. Beyerle : Die 
Kultur cler Abtei Reichenau (m it L it.). — H . E ris Busse : 
Der Untersee. —  Z GO 81. [ L e i s i . ]

R E I C H E N B A C H  (K t. und  A m lsbez. B ern, Gem. 
Zollikofen. S. GLS). W eiler u n d  Schloss, m it dem  bis 
1798 die N iedergerich tsbarke it in Zollikofen und  ein
zelnen Höfen in der U m gebung v erbunden  war. Wap
pen : in R o t ein weisser gek rü m m ter Fisch. Die hohe 
G erich tsbarkeit gehörte  zu den landgräflichen  R echten  
der S ta d t Bern. E ine bürgerl. Fam ilie  von R. erscheint 
1249-1384. Die Gegend von R . w ar u rsp r. offenbar 
Teil der H errsch aft B rem g arten ; 1316 ab er is t R. im 
Besitze der Fam ilie von E rlach . R udolf von E rlach , 
der Sieger von Laupen, s ta rb  d o rt 1360. A nton von 
E rlach v e rkaufte  R . 1530 an  Lucius T scharner von 
Chur. Im  16. Ja h rh . w echselte die H errsch aft noch 
m ehrm als den Besitzer, bis sie 1587 an die Fam ilie 
Ougsburger gelangte. 1683 v e rk au fte  D avid Ougsbur- 
ger R . an  B eat F ischer, den S tifte r der bernischen 
Posten. Dieser e rb au te  das Schloss neu u. g ründete  
die h eu te  noch zu R. b lühende B rauerei. Im  Besitze 
der Fam ilie von Fischer blieb R . bis 1891, wo das 
Schloss an  die Fam ilie  M eister-ITofweber überging. — 
v. M ülinen : Beiträge IV , m it L it. —  Bürgerhaus X I. 
— Berner Woche 1925, N r. 11. [H. Tr.)

R E I C H E N B A C H  (K t. Bern, A m tsbez. F ru tigen . 
S. GLS). Gem. u. P fa rrd o rf. Die politische Gem. u m 
fasst die B äuerten  (u. Schulbezirke) R eichenbach m it 
M ülenen links der Suld, Schw andi, K ien und  Aris, 
K iental, S charnach ta l, F a ltschen , R üdlen und W engi. 
K irchgem . ohne Schw andi und W engi. Richenbach 
1323 ; Richembach 1352. Wappen : in W eiss aus g rü 
nem D reiberg w achsende schw arze B ären ta tze . Die

Gem. gehörte zur L andschaft M ülinen und Aeschi, 
deren politische Geschicke sie teilte . N ach der Sage 
h ä tte n  Ochsen die B austelle  der K irche am  R eichenbach 
bezeichnet, dessen Geschiebem assen es w iederholt n o t
wendig m ach ten , das Schiff höher zu legen. D er Visi
ta tio n sb e rich t des B istum s L ausanne von 1453 erw ähnt 
erstm als die K apelle  von R . N eubau der S t. N ikolaus 
gew eihten K apelle  als F ilial von Aeschi 1484. T hüring  
von E rlach  s ta tte te  sie m it einer P fru n d  aus. Die 
K o lla tu r gehörte den L an d leu ten  von Aeschi. Bis zur 
R eform ation  versahen  K apläne den K irchendienst ; 
1529 w urde R . von Aeschi kirchlich g e tre n n t und  zu 
einer eigenen P farre i erhoben. A uf W unsch der K irch- 
genossen ü b ern ah m  1592 der R a t  von B ern die P frund . 
Das C horgericht w urde n ich t g e tren n t, sondern in 
M ülenen fü r Aeschi und  R . gem einsam  gehalten . 
E rw eiterung  der K irche 1727 und 1879 ; eigener F ried 
hof 1562. 1565 sta rb en  an der P est 330, 1669-1670 
218 Personen . 2 Glocken (15. Ja h rh . und  1609). N ach 
einem  P fa rrb e rich t von 1764 w ar dam als die V erarbei
tu n g  von eigener W olle (L andtuch) in fast jedem  H ause 
üblich. Verz. der K apläne seit 1491. T aufreg ister seit 
1552, E hereg. seit 1585, S terbereg . seit 1728. Bevöl
kerung : 1764, 1129 E inw . ; 1818, 1833 ; 1900, 2507. — 
Vergl. A. Ja h n  : Chronik. —  E. F . von M ülinen : Beilr
I. — K . S te ttie r  : Frutigland. —  C. F . L. Lohner : Kir
chen. —  Neue Berner Ztg. 1929, N r. 4. [ F .  B a c h .]

R E I C H E N B A C H .  Fam ilien der K te . B ern u. 
S t. Gallen.

A. K a n to n  B e rn . Fam ilie  der Gem. Gsteig, L auenen 
und Saanen. Wappen : in R o t b lauer Schräglinksfuss, 
belegt m it 2 silbernen F ischen. P e tru s de Riequenbach 
1312 ; Riquibac, de Richenbach 1368. — B e n d i o h t ,  
R eg ie ru n g ss ta tth a lte r von Saanen 1845-1847. —  S a 
m u e l ,  R e g ie ru n g ss ta tth a lte r 1847-1852, 1858-1874. —  
K a r l ,  23. x i. 1846 - 23. v . 1916, G rossrat, F ö rderer der 
M ontreux-B erner O berlandbahn . [R. M.-W.)

B. K a n to n  S t. G a llen . Fam ilie der S ta d t S t. Gallen. 
E inbürgerungen  : 1879 von H ohenem s (V orarlberg), 
1896 von London. N ich t zur st. gall. Fam ilie  gehört — 
K a r l ,  Dr. m ed., * 1854, A rzt in St.  Gallen seit 1880, 
G rossrat 1918-1924, S ta d tra t  und  S chulvorstand  von 
G ross-St. Gallen, S a n itä ts ra t. [Osk. Fæ ssler.]

R E I C H E N B E R G ,  v o n .  S i e h e  O r s i .
R E I C H E N B U R G  (K t. Schwyz. Bez. M arch. S. 

GLS).  Gem. und  P farrdo rf. Wappen : ro te  Rose in 
Gold. D er H of R. wird erstm als im  13. Ja h rh . erw ähn t. 
Möglicherweise befand sich ab er au f der sog. B urg ein 
altröm isches K aste ll, das Theodorikopolis, D ie trichs
burg  hiess (aus dem  dann  R eichenburg  geworden 
w ä re ).—  W inteler : Ueber einen römischen Landweg am 
Wallensee, im  Progr. der Aarg. Kantonsschule 1893-1894. 
—  E ine den Edeln  von W indeck und  R eichenburg  
gehörende Burg wird in einer S t. G allerurkunde vom  
15. ix . 1300 erw ähn t. Diese h a tte n  im  14. Ja h rh . die 
Grafen von A sperm ont inne. Von ihnen  erw arb  sie 
1368 R udolf T u m pter, gen. Keller, Bürger von R appers- 
wil, der ab er den H of schon 1370 an  die A btei Einsiedeln 
w eiter v e rk au fte . Die H ofleute  erw arben das R ech t, nie 
w ieder an  einen ändern  H errn  « verlohnt » zu w erden : 
offenbar gehörten  sie schon frü h er zu E insiedeln, w ur
den aber « verlohnt » u. gingen so in den E igenbesitz  der 
gen an n ten  H erren  über. Schwyz zog 1473 den B lu tbann  
an  sich, w ährend  die niedere G erich tsbarkeit bei E in 
siedeln blieb, das den H of durch  einen Vogt verw alten  
liess. Im  E invernehm en m it den H ofleuten  bestellte  
das K loster auch  das G ericht. U n te r dem  D rucke der 
V erhältnisse e rk lä rte  E insiedeln am  12. m .  1798 die 
H ofleute fü r frei und unabhäng ig  ; vorübergehend  
kam en sie im  A ugust 1799 w ieder u n te r  E insiedeln. 
D urch die M ediation w urden  sie Schwyz und dem  Bez. 
M arch zugeteilt, w ährend sie zur Zeit der H elvetik  zum 
K t. L in th  und  D istrik t R appersw il gehört h a tte n . Auf 
den W unsch der B ürger selber k am  R . 1814 w ieder an 
E insiedeln. Das gegenseitige V erhältn is w urde durch 
V ertrag  vom  13. III. 1817 geregelt, ab er neue U nzufrie
denheit fü h rte  w ieder zur L ostrennung  von E insiedeln 
und am  28. v n . 1830 zum  endgültigen Anschluss an 
Schwyz, resp. den Bez. M arch. K irchlich gehörte R . bis 
1498 zur P fa rre i Tuggen, die dem  K loster Pfäfers
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u n te rs tan d . A uf A nhalten  hin gew ährte A bt Melchior 
von Pfäfers am  22. i li . 1498 den H ollouten  den Bau 
einer eigenen K irche und die W ahl eines ständigen 
Seelsorgers. Die K irche w urde am  1. V I .  1500 einge-

R e i c h e n b u r g .  D i e  1 8 S 6  a b g e b r o c h e n e  K i r c h e  u n d  d i e  
B e i n h a u s k a p e l l e .  N a c h  e i n e r  v o r  1 8 8 5  a u f g e n .  P h o t o g r a p h i e .

w eiht. Bis 1652 beh ielt Pfäfers das B estätigungsrech t 
des P farrers . D ann ging es an  E insiedeln über, welches 
es heu te  noch au sü b t. Die a lte  K irche w urde 1886 
niedergerissen, nachdem  1884 au f der sogen. Burg eine 
neue geb au t w orden w ar (T aufregister seit 1617, 
Ehereg. seit 1670, S terbereg . seit 1686. P a tro n  St. 
L auren tius). — Vergl. B. Zehnder : Zur vierten Säkular
feier ; Denkwürdiges aus Vergangenheit und Gegenwart 
der Gem. u. der Pfarrei H. [ R - r . ]

R E I C H E N E R .  Zuger Fam ilie. Siehe R i c h e n e r . 
R E I C H E N S P E R G E R ,  A u g u s t , * 1878 zu K oblenz 

(D eutschland), Dr. phil. in Bonn 1905, o. Professor der 
Zoologie an  der U n iv ersitä t F re ibu rg  1919-1928, dann 
in B onn. P u b likationen  in Fachzeitsch riften  vorwiegend 
über E chinoderm en, tierische L euchterscheinungen. 
Biologie und System  der In sek ten , Sym biose bei 
Ameisen und T erm iten . [G. Sch.]

R E I C H E N S T E I N  (K t. Baselland, Bez. u. Gem. 
Arlesheim . S. GLS). Burg, auch  Oberbirsexk genann t. 
Richenstein 1267. Sie gehörte zu dem  1239 der Basler 
H ochkirche v e rk au ften  Hofe Arlesheim  und  w urde vom  
früheren  G rundeigentüm er, H erzog A ldaricus im  Eisass, 
gegründet. Die polit. Gegensätze des 13. Ja h rh . zwi
schen den S tau fen k a isern u . dem  P a p s ttu m  führten  dazu, 
dass die kaiserlich  gesinnten  F roburger auch  nach der 
U ebernahm e der B urg du rch  die H ochkirche sie dieser 
stre itig  m ach ten , bis dann  durch  den sp ä tem  W echsel 
in der P a rte in ah m e der Grafen von F roburg  eine A us
söhnung m it dem  Bischof zustande  kam . D ieser gab das 
Schloss O berbirseck einem  seiner D ienstm annen  aus 
dem  G eschlechte der R eich als Burglehen, weshalb 
dafür nun der N am e R eichenstein  en ts ta n d . Das 
Burglehen w urde im  Laufe der Zeit insofern erw eitert, 
als zur bisherigen äussersten  Burg (castrum extremum) 
mit dem  zugehörigen Hofe Arlesheim  nun  der ganze 
Berg R eichenstein  m it dem  südlichen, gegen die Birs- 
eck gelegenen T urm e und die m ittle re  Burg h in zu 
kam en. N ach dem  E rdbeben  vom  18. x . 1356 w ar nu r 
noch die nördliche äusserste  B urg bew ohnt. E in  Versuch

der Solothurner, nach dem  Schw abenkriege ihre G ren
zen nach  N orden du rch  einen K au f von R . zu erw eitern 
(17. v . 1532) schlug fehl. In  der M itte des 17. Ja h rh . 
w ar die Burg, weil wohl schon längst n ich t m ehr 
bew ohnt, n u r m ehr eine R uine. Sie kam  1813 sam t den 
W aldungen durch  V erkauf in den Besitz von R ud. 
Forcart-W eiss in Basel, 1844 der F irm a  F o rca rt- 
VVeiss u . Söhne, je tz t  B u rck h ard t & Cie., Seidenfabri
k an ten . H eute  is t n u r noch das obere H aus zu sehen als 
Beispiel eines überaus festgebau ten  W ohn tu rm es. — 
W . Merz : Burgen des Sisgaus I I I .  [0. G.]

R E I C H E N S T E I N  ( R i c h e n s t e i n )  (K t. B ern, A m ts- 
bez. O bersim m ental, Gem. Zweisim m en. S. GLS). E h e 
m alige W asserburg  u . H errschaft. Die Burg, auch Terren- 
stein gen an n t, s tan d  au f einem  Felsenhügel am  Schliin- 
d ibach sw. v. Zweisim m en u. is t h eu te  völlig verschw un
den. Die H errschaft (häufig auch R eichenstein -M annen
berg bezeichnet) um fasste  das Tal der kleinen Simme, 
die CEschseite, Obegg, H eim ersm ahd, Zweisim m en und 
w ahrsch. u rsp r. auch  G ebiete au f den Saanenm ösern 
und im Schönried bei Saanen. R . w ird e rstm als 1270 als 
Besitz der R itte r  von R aron  erw ähn t, denen es w ahrsch. 
als E igengut gehörte . Als die S ta d t Bern 1386 die 
b enach b arte  H errschaft M annenberg-B lankenburg  er
oberte , t ra te n  Jo h a n n  und  R u f von R aron  fü r ihren  
Besitz in  ein L ehensverhältn is zu den G rafen von 
Greyerz. N ach dem  1441 erfolgten Tode des R itte rs  
Jo h an n , des le tz ten  R aron-von R eichenstein , belehn te  
G raf F ranz  von Greyerz den heroischen Schultheissen 
H einrich von B ubenberg  m it der H errschaft R ., au f 
die aber auch  H einzm ann von S ch arnach ta l als Ver
w an d ter der R aron  A nspruch m ach te . E in heimischer 
Spruch entschied zugunsten  B ubenbergs. 1493 schenkte 
die Gräfin Claudia von Seyssel, W itw e des Grafen 
Ludwig von Greyerz, als L ehensherrin  ihre R ech te  über 
R. der S ta d t B ern, welche das G ebiet m it der K astlanei 
O bersim m ental verein ig te. — Vergl. A rt. M a n n e n b e r g . 
— Nbl. des hist. Vereins des Kts. Bern 1907. —  J .  Imo- 
bersteg  : Das Simmental. —  D. Gem peler : Heimat
kunde des Simmentals. [ R .  M . - W . ]

R E I C H E S B E R G ,  Naum,  D r. ju r .,  * 12. m . 1869 in 
Kiew (R ussland), Professor der N ationalökonom ie und 
S ta tis tik  an  der U n iv ersitä t B ern 1892 - f  7. i. 1928 : 
Verfasser zahlreicher Schriften aus dem  Gebiet der 
S ta tis tik , der H andelspo litik  und der A rb e ite rschu tz
gesetzgebung, R ed ak to r der Schw. Zeitschrift für Volks
wirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung von 1900 an, 
H erausgeber des Handwörterbuches der Schweiz. Volks
wirtschaft, Sozialpolitik u.
Verwaltung (4 Bde., 1901- 
1911). Uebrige H au p tw er
ke : Die Soziologie, die so
ziale Frage und der sog.
Bechtssozialismus (1899) ;
Das Recht auf Arbeit in der 
Schweiz (1907) ; Die Ent
stehung der modernen Ver- 
kehrswirtschaft (1916) ;
Entwicklung der Volkswirt
schaftl. Anschauungen im 
Rahmen des modernen Ka
pitalismus... (1917) ; Adam 
Smith und die gegenwärtige 
Volkswirtschaft (1927). —
ZSSt. 1928. [H. F r e u d i g e r .]

R E I C H L E N  ( R e i C H L I ,
R e i c h l i n ) .  A u s  E nders
bach (W ürttem berg) s tam 
m ende Fam ilie, aus der 
sich T h é o p h i l e  G a b r i e l  
gegen 1835 in T our de 
Trêm e niederliess und 1845 das dortige B ürgerrech t er
w arb. Wappen : in R o t ein silberner B alken, belegt m it 3 
goldenen R ingen. —  1. J o s e p h , Sohn des V orgenannten . 
1846-1913, Zeichenlehrer in Bulle, am  L ehrersem inar 
von H au teriv e  1868-1874, am  College St. Michael 1890- 
1913, P o rtra it-  und  L andschaftsm aler, illu strie rte  fü r 
das V erlagshaus Orell-Füssli die F ü h re r von Greyerz, 
des W allis und  von C ham onix. M itglied der Schweiz. 
K unstkom m ission 1909-1913, einer der B egründer der

J o s e p h  R e i c h l e n .  
N a c h  e i n e m  S e l b s t b i l d n i s
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Pub likation  Fribourg artistique, veröffentlichte  Le Cha
mois (1869-1872) ; Fribourg pittoresque (1885) ; Gruyère 
illustrée (1891-1913) : M itarbeiter am  Chroniqueur von 
Freiburg  und  an  der Illustration nationale in Genf. —
2. Al f r e d , B ruder von Nr. 1, * 1849 in É pagny , Gross
ra t 1886-1894, 1896-1921 (P räsid en t 1919), angesehener 
Po litiker. —  3. F r a n ç o i s ,  B ruder von N r. 1-2, * 19. i. 
1856 in Bulle, V erfasser zahlreicher A rbeiten  ü ber die 
freiburgische Archäologie und die O rtsgeschichte, einer 
der G ründer der Schweiz. G esellschaft für U rgeschichte, 
M itarbeiter an  den P u b lik atio n en  A SA , RHV, Étr. 
[Hb., FA, Revue de Fribourg. —• 4. E u g è n e ,  Sohn von 
Nr. 3, * 18. v u . 1885 in F reiburg , K u n stm ale r, Zeichen
lehrer an  der G ewerbeschule von F re ibu rg  1909-1925, 
am  College S t. Michael seit 1919, illu strierte  die Légen
des de la Gruyère, die Légendes du Valais u . a. m . — 
SKL.  —  Monat-Rosen. 1913-1914. — Sem. cathol. 1913. 
— Étr. frib. 1914. —  FA 1900. —  S taa tsa rch . F re i
burg. [ff. Cx.]

R E I C H L I N .  Fam ilie  der K te . Bern, F re ibü rg  und 
Schwyz.

A. K a n to n  B e r n .  Siehe R i c h l i  .
B. K a n to n  F r e i b u r g .  Siehe R e ic i i l e n .
C. K a n to n  S c h w y z . Altes L andleutegeschlecht im 

S te inerv iertel, das heu te  in den Gem einden Schwyz / 
Steinen und  S teinerberg  v e rb re ite t is t und  im 16. J a h r h . 
u n ter dem  N am en Richli oder Richly gen. Frick auf- 
t r i t t .  S tam m v a te r ist v ielleicht jen e r K o n r a d  F r i e d 
r i c h ,  der 1281 u n te r  den freien  L an d leu ten  von Schwyz 
vorkom m t. Die F am ilien trad itio n  se tz t zw ar die F am i
lie in B eziehung zu dem  süddeutschen  Adelsgeschlecht

der Reichlin v . Meldegg, dessen Wap
pen (in R o t ein weisser B alken, belegt, 
m it drei ro ten  Ringen) sie fü h rt F ili
a tio n  von 1645 an . — R atsh erren  w a
ren : 1.-4. J o h a n n  J a k o b , t  1681 in 
Schwyz ; J o n . B a l t h a s a r , in S te iner
berg, 1 1691 ; dessen Sohn J o n . K a r l ,  
t  1741 ; J o h a n n  M a r t i n ,  in Steinen, 
1685-1763. — 5. J o s e f  M a r t i n , Sohn 
v. N r. 4, 1723-1794, F ürsprech . L an d 

vogt in U znach 1754, L an d esh au p tm an n  in W il 1760, 
Führer der « L inden », am  28. iv. 1765 gebüsst und 
der A em ter en tse tz t, aber am  27. iv . 1777 w ieder in

seine E hre  eingesetzt. —  6. 
G e o r g  M a r t i n  A n t o n , 
Sohn v. N r. 5, 1745-1807, 
Fürsp rech , R a tsh err  1784, 
L andvog t zu U znach  1790. 
K an to n srich te r 1803. Sein 
Sohn — 7. N a z a r , 1779- 
1854, F ü rsp rech , L andes
säckelm eister 1809-1818, 
L an d e ss ta tth a lte r  1828- 
1830, L andam m ann  1830- 
1832, K an to n sg erich tsp rä 
siden t 1840-1844, T ag sa t
zungsgesandter 1830-34 , 
Mitglied der L inthkom - 
m ission. —  8. A n t o n , 
1798-1885, Maler u . G ra
ph iker. — SKL.-— 9. X a 
v e r , Sohn v .  Nr. 7, 1809- 
1877, M ajor in Neapel, 
R itte r  des St. Georgsor
dens, erh ie lt die goldene 
Feldzugsm edaille. — 10. 

A n t o n ,  1811-1897, B ezirksam m ann 1854. —  11. M a r 
t i n , 1815-1892, wie sein B ruder N r. 10 H au p tm an n  im 
Freischarenzug, K a n to n sra t 1847 u. 1860, K an to n srich 
ter 1851. — 12. K a r l , von Schwyz, 1822-1897, Maler u. 
A rch itek t, zeichnete ein P an o ram a  von der F rohnalp  u. 
von Oberegg (A p p .) .— 13. M a r t i n ,  D r. phil. e t theol., 
1841-1892, Sohn von Nr. 11, Sekre tä r der N u n tia tu r 
in L uzern  1870-1874, D om herr 1879, p äp stl. Geheim 
käm m erer 1882, P fa rre r in Schwyz 1885. —  14. K a r l , 
1841-1924, Sohn von N r. 10, Ju r is t ,  K a n to n sra t 1870- 
1912 u. 1916-1920, P rä s id en t 1886, R eg ierungsrat, Chef 
des F in an zd ep artem . 1874-1916, L andam m ann  1878. 
1882, 1894, 1902, S tä n d era t 1874, 1887-1905, P räsiden t

IOC

N a z a r  R e i c h l i n  ( N r .  7 ) .  
N a c h  e i n e m  O e l g e m ä l d e .

K a r l  R e i c h l i n  ( N r .  1 4 ) .  
N a c h  e i n e r  P h o t o g r a p h i e .

1901, M itglied des V erw altungsrates der G o tth ard -, d e r  
C entral- u. sp ä te r der B undesbahnen , F ü h re r der k o n 
servativen  P a rte i. Dessen B ruder —  15. M a r t i n  A n 
t o n , * 1843, B ezirksrat 1888-1908, G enossenpräsident 
1877-1905, O berallm eindspräsiden t 1881-1903, leitend 
bei der A ufte ilung  der B odenallm eind, K a n to n sra t 1908- 
1920. —  16. K a r l ,  von 
Schwyz (D ändlen), 10. in .
1851-1908, P fa rre r der St.
Peter u n d  Paulkirche in 
Zürich 1879-1901, p äp stl.
H au sp rä la t 1901. — 17.
D o m i n i k ,  Sohn v. N r. 12,
1855-1888, S ta a tsan w a lt 
1887. —  LIAI. — G fr. 22,
43, 47. —  KKZ  1892, 174.
—  J .  B. H ildeb rand  : Erin
nerungen an die Doppelju
biläumsfeier K. Reichlin.
— E. W ym anu : Gesch. 
der kathol. Gem. Zürich. —
M. D ettling  : Schwyz. Chro
nik. — F . D ettling  : Hist.- 
geneal. Notizen (Ms.). —
.VI. D ettling  : Geschichte u.
Statistik der Gem. Schwyz 
(Ms.). [D. A.]

R E I C H L I N  V.  M E L -  
D E G G .  Patriz ierfam ilie  
in U eberlingen, die aus K onstanz  zuw anderte, wo sie 
Richlin hiess. Schon h ier h a tte  sie 1400 von der st. 
gallischen M inisterialenfam ilie von Meldegg den N am en 
und das Wappen (in R o t ein silberner Q uerbalken, 
belegt m it drei ro ten  R ingen) übernom m en ; auch h a tte  
sie zeitweilig vom  A bt von S t. Gallen die B urgstelle 
Alt-M eldegg (in G aiserw ald), sowie schw äbischen K lo
sterbesitz  zu Lehen. Das Geschlecht gelangte um  1670 
zur F re iherren  w ürde und  b lü h t noch h eu te  in D eutsch
land. — 1. H e i n r i c h  (O rdensnam e M arkus), A bt in 
K reuzlingen 1457-1465. — K u h n  : Thur g. sacra. — 2. A n 
d r e a s , G erich tsherr au f L iebburg  im  T hurgau  um  1551, 
t  1558.—  3. R a p h a e l ,  B ruder von Nr.. 2, G erichtsherr 
zu L iebburg  1581, f  vor 1608. D urch  seine T och ter A n
na B arb ara  k am  L iebburg  an deren  G a tten  Max von 

I Ulm , Schlossherren zu Griessenberg. — P up . Th. — 
OB G.—  TB 31, p. 62. —  A rt. M e l d e g g , v o n . [Leisi.]

R E I C H L I N G  ( R y c h l i n g ) .  N och b lühende Fam ilie 
der Gem. U etikon a. See (Zürich), die von M aienfeld 

I (G raubünden) s ta m m t und  anfänglich  den B einam en 
j Nägeli trug . Sie erh ielt 1478 das B ürgerrech t der Stadl.
; Zürich, ist 1525 in Meilen, se it 1552 in U etikon  be- 
j zeugt. —  [J. F r i c k . ]  — 1. H E I N R I C H ,  * 21. X. 1826, 

K an to n sra t 1875-1902, S ta tth a lte r  des Bez. DielsdoiT 
1876-1897, t  8. m . 1906. — NZZ 1906, N r. 71 ; 1928. 
Nr. 2307. — Zürch. Jahrb. f. Gemeinnützigkeit 1905/ 
1906. — 2. R u d o l f ,  * 1890, K a n to n sra t seit 1923, 
N a tio n a lra t seit 1929. P räsid en t der zürch . kan tonalen  
B auernparte i. — Vergl. im  allg. C. K eller-Escher : Die~ 
Familie Rahn I, p . 63. — D. F re tz  : Die Schnorfi, p . 26, 
88. — Zürichseezeitung 1929, Nr. 109. [D .  F . ]

B E I C H L I N G E N  (je tz t fälschlich R H E I N K L I N 
G E N )  (K t. T hurgau , Bez. S teckborn , Gem. W agen
hausen. S. GLS). Dorf. Richelinga 853. U eber dem 
Rhein im  B ürstel, wo noch Pupikofer die R uinen einer 
m itte la lterlichen  Burg annahm , sind 1917 die R este 
einer röm ischen, zur R heinlim esbefestigung gehörenden 
W arte  festgeste llt und  einige w eitere F unde gem acht 
w orden. In  der N ähe kam  1920 ein a lam annisches 
G räberfeld zum  Vorschein. — K eller und R e in erth  : 
Ur gesch. — TU. —  P up . Th. —  TB 31. — Mitt. d. Thur g. 
Nat. Ges. 24. —  J .  R . R ahn  : Denkmäler. [ H e r d i .]

R E I C H M U T H .  A lte schwyzerische L an d leu te 
familie aus dem  N idw ässerviertel, die u rk . schon im
13. Ja h rh . nachgew iesen ist. H e i n r i c h  t  bei M arignane 
1515. — I. G i l g , R atsh err  1519, G esandter an  Papst 
Leo X . 1518, erw irk te  von m ehreren  K ard inalen  einen 
A blassbrief fü r die P farrk irche  von Schwyz. L an d 
am m ann 1523, 1530 und 1532, F e ld h au p tm an n  d e r  
Schwyzer bei K appel 1531. —  2. M a r t i n ,  Sohn von 
Nr. i ,  L andvog t in W eesen, R a tsh err 1520, f  bei
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B icocca 1522. —  3. K a r l  A n t o n ,  Landvogt in der 
R iviera 1694, f  1721. —  4. J o h a n n  L e o n h a r d ,  L and
vogt in  Sargans 1707, R a tsh err, t  1726. —  5. J o s e f  
F r a n z ,  L andschreiber, L andvog t zu Bellinzona 1749, 
R atsherr, t  1754. —  6. F r a n z  X a v e r ,  L an d v o g t im 
R hein ta l 1740. —  7. M i c h a e l ,  * 1707, H au p tm an n , 
L andschreiber 1732, R a tsh err  und  R ich ter des Siebner- 
gerichts 1737, L andvog t im  R h e in ta l 1740, L andes
s ta tth a lte r  1743, L andam m ann 1745, 1751, t  an  der 
T agsatzung  zu F rauenfeld  15. v i i .  1756. —  8. F r a n z  
X a v e r ,  F eldpred iger im  Franzosen krieg 1798, h inter- 
liess im  Ms. eine B eschreibung des Krieges, f  als K aplan 
in Seewen 1841. •— 9. D o m i n i k ,  * 1787, Offizier in 
französischen D iensten , zeichnete sich bei der Ju li
revo lu tion  1830 aus, s tan d  nach h er als H au p tm an n  in 
p äpstlichen  D iensten , w urde in der H eim at R a tsh err 
1850, f  1857. —  10. B e r n h a r d i n ,  von Iberg, D r. m ed. 
in Schwyz, * 1824, S chu lra t 1860. K a n to n sra t 1862, 
e rb lindete  1882, j- 1915. —  11. B a p t i s t ,  von Schwyz, 
* 1848, G em einderat 1884, K a n to n sra t 1904, B ezirks
rich ter 1896. f  1910. —  Vergl. G fr. 19, p . 300 ; 32. 
p. 127 f. — M. D ettling  : Schwyz. Chronik. — F . D e tt- 
iing : Hist.-geneal. Notizen (Ms.). —  M. D ettling  : Gesch.. 
und Statistik der Gem. Schwyz (Ms.). [D. A.]

R E  I C H  IVI U T H .  Fam ilie des K ts. Zürich. Siehe 
R i c h m u t .

R E I D E N  (Kl.. Luzern, A m t W illisau. S. GLS).
P fa rrg em . Beiden 1173. Wappen : ge
te ilt  von R o t m it einem  weissen Mal
teserkreuz und von Silber m it schw ar
zem R. Die H absburger besassen seit 
dem  13. Ja h rh . von R. au fw ärts das 
A m t W illisau. H ier erhob die L aufen
burger Linie um  1240 einen Zoll an 
der du rchführenden  G o tth ard s trasse  
für den U n te rh a lt der R eichsstrasse. 
Auch u n te r  der L uzerner Botm ässig- 
ke it w ar hier eine w ichtige Grenz

z o lls tä tte . Die heutige P fa rrk irche  w urde ca. 1600 neu 
g eb au t, 1645-1646 e rw eitert und  1793-1796 durch  
J a k . P u rtsc h e rt durch  einen N eubau ersetz t. Seit der 
N iederlassung der Jo h a n n ite r  besass R . au f dem  
K om m endenhügel auch  eine zweite (obere) Kirche. 
Diese w ar wohl die u rsp r. P farrk irche  und  b estan d  bis 
1802. Die Jo h an n ite rkom m ende ex istie rte  bereits 1284. 
Die V erw altung w ar u rsp r. m it der K om m ende T h u n 
s te tte n  im  K t. B ern, zeitweise auch  m it jen e r zu Leug- 
gern oder K lingnau verbunden , von 1472 an  bis zur 
A ufhebung m it H ohen rain  (1803-1807). Der Twing zu 
R. gehörte zur H älfte  der K om m ende und  zur H älfte  
Luzern. L etzte re  S ta d t rich te te  durch  den L andvog t von 
W illisau im  hohen und n iedern  G erich t. der K om tur um  
Eigen, um  E rbe  u. nach  T w ingrech t . B rand des W aisen- 
und A rm enarbe itshauses 28. IX. 1831. E ine grosse 
V olksversam m lung p ro tes tie rte  am  21. x . 1836 gegen 
die E inm ischung frem der G esandter in die innern  Ange
legenheiten der Schweiz wegen der frem den F lüch t
lingen. D er K om m endehügel w ar früher von einem 
G raben um geben. An seinem  R and w urden 1577 M am
m utgebeine blossgelegt, welche bis in den A nfang des 
19. J a h rh . als U eberreste  eines R iesen galten . Pfar- 
reg. seit 1641. —  S ta a tsa rch . L uzern. —  G fr. Reg. — 
FHB. —  Al. v. Segesser : Hechtsgesch. — K as. P fyffer : 
Gesch. I, 37, 309 ; I I ,  518. —  M. E sterm an n  : Hochdorf, 
168. — Wiggertal und Sempachersec ; illu str.F ü h rer, p.
112. —  C ysat : Vierwaldstättersee, p . 196. [P. X. W.]

R E I D E R .  Fam ilien der K te . L uzern  u. Uri.
A. K a n t o n  L u z e r n .  Fam ilien  in Sursee und L uzern,

15.-17. J a h rh . — 1. M a r t i n ,  G rossrat 1489. — 2. 
R u o t s c h m a n n , Schultheiss in Sursee 1465, 1471, 1475, 
1481, 1484. — 2. F r a n z , Schultheiss in Sursee 1489. 
1534, 1535, 1537, 1538, 1540, 1547, 1554 ; A m m ann des 
K losters E insiedeln . —  3. H a n s , Schultheiss 1539. —
4. R u o t s c h m a n n , Schultheiss 1597, 1616, 1626, 1665. —
5. J o s e f , B enedik tiner zu E insiedeln, S tif ts s ta tth a lte r  
1653, schrieb das erste und  ä lte ste  H and b u ch  der 
P ferdezuch t dieses K losters. —  O. R ingholz : Gesch. der 
Pferdezucht im Stift Einsiedeln, p . 198. — S taa tsa rch iv  
L uzern. —  G fr. Reg. —  H . L. A ltenhofer : Denkwürdig
keiten von Sursee. [p. X.W.]

B .  K a n t o n  U r i .  B E I D E R ,  R E A D E R ,  R i e d e r ,  f  Fam i
lie der Gem. S ch a ttdo rf, Seelisberg und  Flüelen . Sie 
w urde 1587 ins L an d rech t aufgenom m en. —  A z a r i a s ,  
t  16. il. 1621 zu S ch a ttd o rf, versah  verseli. K an to n s
beam tungen . — U rbar von Seedorf 1678. —  U rb a r des 
F rem densp ita ls A ltd o rf (M uosspende) von 1597. — G fr. 
77, p. 132. —  Hist. Nhl. v. Uri 1912 ; 1917. [Fr. G.J 

R E I D H A A R .  Noch lebende Fam ilie  der Gem. B aar 
(Zug). Wappen : in Blau ein silber
nes springendes E inhorn  in H a lb 
figur, H orn  und  H ufe in Gold. Zur 
R eform ationszeit zog H a n s  R ., der als 
S tam m v a te r der R. von B aar a n zu 
sehen is t, des G laubens wegen von 
K ü sn ach t (Zürich) nach  B aar. Zug 
fo rderte  am  4. ll. 1533 die H erausgabe 
seiner G üter, was Zürich verw eigerte . 
Die Fam ilie wird 1581 ins B ürgerrecht 
von B aar aufgenom m en. —  1. J o h a n n  

C h r i s t o p h ,  1685 - 18. iv . 1754, Seckeim eister, Panner- 
h au p tm an n  u n d  R atsherr, s tifte te  zwei S tipendien  fü r 
H andw erker u n d  zwei noch bestehende « R eidhaar- 
pfründen ». D er eine der In h ab er h a t  an  der « R eidhaar- 
schule » L a te in -U n te rrich t zu erteilen . — - 2. F r a n z  
J o s e f ,  1807 - 16. v i i.  1889, w anderte  1834 nach 
A m erika aus, b rach te  es in Louisville 1872 zum  Präsi
den ten  und  D irek to r der « G erm an Insu rance  B ank ». — 
Vergl. Phil. A n d e rm att : Die Korporationsbürger von 
Baar. —  Zuger Kalender 1918. —  Al. Müller : Gesch. von 
Deinilcon und seiner Korporation. —  [ W .  J .  M e y e r . ]  —
3. S y l v a i n ,  t  1857, k a th . P fa rre r von L ausanne 1828- 
1849, b au te  1835 die katho lische K irche dieser S ta d l. 
Dekan des w aad tl. D ekanats, w urde nach  dem  Sonder
bundskrieg  abberufen  und  s ta rb  als P fa rre r von La 
T our de T rem e (Freiburg). [M. R.]

R E I D Y .  Fam ilie von D üdingcn, die sich 1765 auch 
in F re ibu rg  e inbürgerte . —  P i e r r e  A l p h o n s e , * in 
F reiburg  7. v. 1846, P rieste r 1871, C horherr der Lieb
frauenkirche 1877, Professor a.m Collège S t. M ichael, 
t  in F re ibu rg  15. v. 1916. —  Vergl. Sem. catliol. 1916, 
335. —  Étr. frib. 1917. — Liberté, 16. V. 1916. [J. N.] 

R E I F E N S T E I N  (K t. B aselland, Bez. W aldenburg . 
S. GLS). B urg ; Rifenstein 1145, Sitz eines froburgischen 
D ienstm annengeschlechts, w ovon U d a l r i c u S  und  B u r - 
K A R D U S  1145 u r k . gen an n t w erden. Das Geschlecht 
t  schon im  12. Ja h rh . ; die Burg w ar wohl schon vo r dem 
B asler E rdbeben  von 1356 eine R uine. —  W. Merz : 
Burgen des Sisgaus I I I .  [O. G.]

R E I F E R .  Fam ilien der K te . T hurgau  u . Zürich.
A. K a n t o n  T h u r g a u .  R e i f e r ,  R e i f f e r .  Fam ilie in 

Bissegg, die angeblich  durch  einen G erich tsherrn  von 
Griessenberg zur Pflege der gleichzeitig eingeführten  
pfälzischen R eben aus der Gegend von Speyer herge
rufen w urde. —  J o h a n n  U l r i c h ,  1814-1890, O ber
rich ter 1852-1855, R egierungsra t 1858-1861, S ta tth a lte r  
von W einfelden 1865-1878, b ek an n te r  Po litiker. Sein 
B ruder K o n ra d ,  1825-1905, w ar ein sehr g eschätz te r 
A rzt in Frauenfeld . —  VSNG 1905, N ekr. —  Mitteil. d. 
Thurg. Naturf. Gesellschaft 1906. [Leisi.]

B. K a n t o n  Z ü r i c h .  R e i f e r ,  R y f f e r .  Fam ilie  der 
Gem. W eisslingen, die 1481 aus dem  T hurgau  durch 
K auf a u f  die B läsim ühle (R ussikon) kam  und  1512 auch 
zu W ildberg g en an n t w ird . —  [J. Frick.J — 1. H a n s  
H e in r ic h ,  * 19. v . 1803, K a n to n sra t 1843-1855.
B ezirksrichter 1846-1855, t  5. m . 1855. — 2. J o h a n n  
J a k o b , Ingenieur, * 1847. Lehrer und Prof. am  k a n ! . 
Technikum  W in te rth u r 1886-1898, B ürger von W in te r
th u r 1883, f  1903, schrieb u. a. Einfache Berechnung der 
Turbinen (1890). [D. F.]

R E I F F .  F re ibu rger Fam ilie. Siehe R e y f f .  
R E I F L E R .  Alte, in Appenzell A. und I. R h. v e r

bre ite te  Fam ilie, deren N am e wohl au f die O rtsbezeich
nung « R an ft » zu rückzuführen  ist (Rainftler im  16. 
Ja h rh . ; Ränftler, Räfler im  17. Ja h rh .) . Aus ih r gingen 
einige Gem einde- und L andesbeam te h ervor. — J .  C. 
Zellweger : Urk. — LL. — A pp. Monalsblatt 1840. — 
K oller u . Signer : Appenz. Geschlechter buch. [A. M.]

R E I F L I .  f  Geschlecht der S ta d t R appersw il, das aus 
Appenzell s tam m te . E inbürgerung  1609. Wappen : in 
Blau über grünem  D reiberg drei übereinander gelegte



REIGNIER REIN AC H
(K üfer ?) W erkzeuge. — 1. Cæ c i l i a , Priorin  in W u rm s
bach, t  1695. —  2. F e r d i n a n d  fü h rte  am  19. ix .  1802 
vorübergehend die a lte  S taa tso rd n u n g  in R appersw il 
wieder ein. —  3. P . J o s e p h ,  1823-1881, K o n v en tu a l von 
Einsiedeln, Professor an  der S tiftsschule  von Bellinzona 
und in der A btei D ouai (F rankreich). —  LLH. —  
A. M arschall : Gesch. von Wurmsbach, p. 127. —
.1. G. B au m gartner : Gesch. d. Kts. St. Gallen I, 503. — 
Arch. R ’wil. — S tiftsarch . E insiedeln . [M. Sch.]

R E IG N  1ER. W aad tlän d er Fam ilie, die sich 1768 in 
R om ainm ötier e inbürgerte  und die a u f  die Fam ilie 
Ringier (s. d.) von Zofingen zurückgeh t. E ine andere 
Fam ilie R ., die sich 1764 in Rolle e inbürgerte , s tam m t 
aus dem  D auphiné. [M. R.]

R E IG O L D S W IL (K t. B aselland, Bez. W aldenburg . 
S. GLS). D orf und Gem. Riyoltswilre 1152 ; Rigollswile 
1226 ; Rigolzwiler 1273 ; Rigolzwile 1292 ; Rigoltzwilr 
1318. Obwohl der Nam e (von Regold =  R egoald, einem 
fränkischen B eam ten, der die villa in  Besitz nahm ), au f 
röm ischen U rsp ru n g  hinw eist und F lu rnam en  wie 
W olstal (kleineres G ebäude der W alen), von der Villa, 
S te in en m atten  (1447) und vielleicht auch  H o fs te tten  die 
V erm utung röm ischer Siedelung bestä rk en , is t bis h eu te  
kein F u n d  gem ach t worden, der ü b er V erm utungen 
h in au sfü h rte . Dagegen beweisen S te in p la tten g räb er 
südlich vom  H ause Z ehn tner, sowie im  Ziegelhölzli die 
A nw esenheit der A lam annen, und  der « kungsboum  » 
(1447) h ä lt  die E rinnerung  an  den fränk ischen  König 
fest. R. w ar e rst im  Besitz der Grafen von F roburg , 
deren M inisterialen au f der nahen  B urg R eifenstein 
sassen. N ach ihrem  V erschw inden, E nde des 12. Ja h rh .. 
erscheinen die E deln  von Reigoldswil, die vielleicht au f 
dem  a lten  Schlosse W ohnsitz  genom m en haben . Nach 
dem  Tode des G rafen Jo h an n  von F roburg  (1366) fiel 
das D orf m it der H errsch aft W aldenburg  an  den Bischof 
von Basel und  w urde als Lehen an  Xmer und T hürin  g 
von H arnstein  v e rse tz t. Am  14. II. 1385 t r a t  Im er von 
H arnstein seinen halben  Teil an  R . B u rk h a rt M ünch ab, 
allein am  14. v . 1392 m usste  dieser seine H älfte  an  R. 
dem  B istum  zurückgeben. Sie kam  m it dem  E rw erb  der 
H errschaft W aldenburg  1400 an  die S ta d t Basel. Der 
andere Teil w urde bald  da rau f auch  von Basel erw orben. 
R. besass eine eigene K irche, dem  Bischof Rem igius von 
Reims gew eiht, die, Aug. B u rck h ard t zufolge (BZ 
1925), ihre G ründung  den ersten  Grafen von Froburg  
zu verdanken  h a tte . 1516 verein ig te sich R . m it Lau- 
wil. N ach der R eform ation  w urde R . m it Lauw il und 
B retzwil zu einer Gem. verschm olzen (1555), bis 1764 
R. wieder von B retzw il g e tren n t und  m it T itte r te n  zu 
einer Gem. v e rbunden  w urde. 1768 w urde eine neue 
K irche g eb au t. In  den dreissiger W irren  des 19. Ja h rh . 
hielt R . zu Basel, von dem  es du rch  die Posam enterei 
seinen V erdienst h a tte . 1913 w urde eine Sekundar
schule gegründet. T aufreg iste r seit 1700, E he- u. S te rbe
register seit 1765. —  Vergl. ULB. —  B ruckner : Merk- 
wiirdigkeiten, p . 1861. — L. Freivogel : Die Land
schaft Basel, p . 84, 106. — Baselbieter Kirchenbote 1910, 
p. 10 ; 1913, p . 21. — S taa tsa rch . B aselland. [K. G a u s s . ]  

R E I M A N N .  Fam ilien  der K te . A argau, S t. Gallen, 
Schwyz, W allis u. Zürich.

A. K a n t o n  A a r g a u .  — M a r t i n ,  von Staretsw il- 
R ohrdorf, * 11. IV. 1798, Profess in W ettingen  1817, 
P rieste r 1821, K ustos 1822-1823, B eichtiger in Magden- 
au  und Feldbach, G rosskeller bis zur A ufhebung des 
S tiftes 1841, nach  der U ebersiedlung des S tiftes nach 
M ehrerau P rio r, A b t von W ettingen-M ehrerau  1864 - 
t  30. VI. 1878. — Album Wettingense, p . 178. — KKZ  
1878, p. 211. [R-r.]

B. K a n t o n  S t .  G a l l e n .  Geschlecht der S ta d t R ap 
perswil. E inbürgerungen  : von D ürn- 
ten  1491, von W urm sbach  (Jona) 
1618. Wappen : in Gold über grünem  
D reiberg drei schwarze, übereinander 
gestellte  R au ten . — 1. R u d o l f ,  S ta t t 
h a lte r  1674, f  1685. — 2. J o h a n n  
U l r i c h ,  S tad tsch re ib er 1698-1703. —
3. F ranz X aver , Dr. theol., apost. 
N o tar, S tad tp fa rre r  1758. — Archiv 
R ’wil. [M. Sch.]

C. K a n t o n  S c h w y z .  A ltes W ald 

leutegeschlecht in E insiedeln, das erstm als 1384 
erw ähn t w ird. Wappen (G erichtsscheibe von E insiedeln 
1592) : in Gold P fah l von drei schw arzen R au ten  au f 
grünem  D reiberg. —  Pla/.iclns, * 1594, Profess in 
E insiedeln 1611, A b t 9. m . 1629. U n te r seine R egierung 
fä llt 1637-1645 ein S tre it m it Schwyz wegen der L andes
hoheit über E insiedeln, 1646-1668 ein Ju risd ik tio n s
s tre it m it K onstanz. V erm ittle r im  B auernkriege in 
Luzern 1653, b a u te  1629 die h eu te  noch stehende F ried 
hofkapelle, liess 1636-1638 zwölf Glocken giessen, 
erw arb 1650 die H errschaft I t te n d o rf  (Baden), rich te te  
1664 eine B uchdruckerei im  S tifte  ein. Das Archiv 
w urde durch  ihn neu geordnet und  m it der V eröffent
lichung der D okum ente der A nfang gem acht, f  10. V I I .  
1670 im R ufe der H eiligkeit. —  A. R ingholz : Kurze 
chronolog. Uebersicht der Gesch. des fürstl. Benediktiner
stifts Einsiedeln. —  ADB. [R-r.]

D. K a n t o n  W a l l i s .  R E I M A N N ,  R i m e n ,  R y m e n .  
R i e m e n ,  R e y m a n n .  Fam ilie, die im  14.-17. J a h rh . in 
N aters und Brig vo rkom m t. — J o h a n n ,  L an d esh au p t
m ann 1490, K astlan  von Brig 1516 und 1517. — 
Im esch : Gesch. von Naters. — Landratsabsch. I . [D. I.]

E . K a n t o n  Z ü r i c h .  A lte Fam ilie  der Gem. W ald, dort 
schon 1380 angesessen, und  v. T urb en ta l, h ier schon 1460 
angesessen. —  [J. Frick.] —  1. H e i n i ,  einer der h a r t 
näckigsten  W iedertäu fer im  A m te G rüningen. Seine 
durch  das M andat vom  7. m . 1526 verlang te  V eru r
teilung  zum  Tode rief den K o m p eten zs tre it um  das 
B egnadigungsrecht des G rüninger L andtages hervor, 
den der R a t von Bern durch  seinen Spruch vom  27. in .  
1528 zwischen der H errschaft G rüningen u. dem R a t von 
Zürich sch lich tete. E r trä n k t  5. IX. 1528. —  E. Egli : 
Die Züricher Wiedertäufer, p . 58. — D erselbe : Acten- 
sammlung. —  QSRG I, p . 98. —  Chronik Bullinger. — 
Festgabe des Zwinglivereins 1927, p. 11. — 2. R o b e r t ,  
von W eisslingen und W in te rth u r, * 28. X I I .  1882, 
K u nstm aler. —  SKL. [D. F.]

R E I N  od. R A I N  (K t. A argau, Bez. Brugg. S. GLS). 
Zwei W eiler, K irchgem ., polit. Gem. bis 1897. Reinun 
1175 ; Reine 1291. Po litisch  te ilte  R . die Schicksale der 
H errschaft Schenkenberg. Die K o lla tu r der sehr a lten  
K irche w urde 1291 vom  K loster M urbach an  König- 
R udolf von H absburg  v e rk au ft und b ildete  einen Be
stan d te il der H errschaft Œ sterreich , bis 1345 H erzog 
A lbrecht die K irche dem  K loster W itlichen im Schw arz
walde schenkte . 1544 kam  der K irchensä tz  kaufweise an 
H artm an n  von H allw yl, sp ä ter zu je  einem  D ritte l an 
B rugg (1595) und B ern (1599). W ann der le tz te  D ritte l 
an  B ern oder an  B rugg kam , ist n ich t b e k an n t. Der 
heimische A nteil kam  1803 an  den K t. A argau , 1810 
auch der A nteil von B rugg. 1863 w urde die aus dem  
14. Ja h rh . stam m ende K irche abgebrochen und  neu 
g eb au t ; 1897 w urden die beiden W eiler R . politisch 
und  ortsbürgerlich  m it R ü fenach t verein ig t. T au f
register seit 1623, E hereg. se it 1701, S terbereg . seit 1752. 
— Argovia 23, p . 153. [H. Tr.]

R E  I N A ,  R A I N A .  Tessiner Fam ilie, die 1490 in 
Bioggio, 1648 in  L ugano. 1690 in Agno und  1732 in 
Savosa g en an n t is t. —  1. G i u s e p p e ,  von Savosa, * l . x i i  
1759 in Savosa, f  20. v. 1836 in Lugano, T hea term aler, 
d ann  Geschichts- und P o rtra itm a le r , a rb e ite te  in L u
gano (S. Carlokirche), in Ita lien , E ngland  und  besonders 
in M oskau, wo er n ebst zahlreichen P o rträ ts  die Ge
m älde Brand von Troya ; Urteil des Paris u . Jüngstes 
Gericht schuf. —  2. F r a n c e s c o ,  A dvokat, * in Lugano
4. III. 1766, t  in C anneto (M antua) 12. XI. 1825. Sein 
V ater, von M algrate (Italien ), h a tte  sich in Lugano 
niedergelassen. F rancesco ü b te  als P o litiker der Cisal
p ina  in M ailand einen grossen E influss aus. E r gab 1801- 
1804 die W erke von P arin i heraus. —r  SKL.  — BStor. 
1888 und 1921. —  P . Vegezzi : Esposizione storica. —
A. Baroffio : Storia d. C. Ticino. —  G. Bianchi : Artisti 
ticinesi. — St. F ransend  : La Svizzera italiana. — Galli- 
T am burin i : Guida del Malcantone. [C. T.]

R E I N A C H  (K t. A argau, Bez. K ulm . S. GLS). Dorf. 
Gem. und  K irchgem . m it Beinwil und Leim bach. Rim
atila  1045 ; Rinacho 1173. Wappen : das der H erren 
von R . CEstlich des Dorfes, au f dem  Sonnenberg ober
halb der K irche, fand m an röm ische M auern und 
Ziegel, sowie m assenhaft T onscherben und E isenge



REINACH REIN AC H (HERREN VON) o7-,
ra te , am  sog. H errenw eg alam annische G räber. Der Ort 
w ar u rsp r. E igen tum  der H erren  von R . Diese .er
bau ten  d o rt im  12. .Jahrb. ihren ä lte sten  S tam m 
sitz, der sp ä te r  zum  U nterschied  von der sog. neuen, 
oberen oder vorderen Burg R . ob dem  B aldegger
see, sowie der h in te ren  B urg R . bei M ullkirch, die eben
falls den H erren  von R . gehörten , den N am en alte  oder 
un tere  R . erh ie lt. Alle drei Burgen w urden im  Sem- 
pacherkrieg , anfangs 1386, von den E idgenossen zer
s tö r t und  n ich t w ieder au fg eb au t. Die U m gebung des 
a lten  S tam m sitzes löste sich 1751 von R . als selbständige 
Gem. B urg ab, und diese Gem. legte 1872 den einzig 
noch stehenden  Teil des a lten  T urm es gänzlich nieder, 
um an seiner Stelle ein Schulhaus zu bauen . E in Anteil 
an  der a lten  B urg (R uine) R . m it Twing und B ann in 
drei H öfen der H errsch aft w ar du rch  H e ira t an  Jo h an n  
von Sum isw ald gekom m en und  w urde 1398 an  den 
D eu tschordenskom tur A dolf von F irm on t v e rk au ft. 
1402-1455 gehörte der übrige Teil der R echte  und  G üter 
zu R . der m it den v. R . verschw ägerten  Fam ilie Schult- 
heiss von L enzburg, dann  w ieder den H erren  von R . 
1415 kam  die O berherrlichkeit von H absburg-(E ster- 
reich an Bern (O beram t L enzburg). 1528 fü h rte  Bern 
auch in  R . die R eform ation  ein, löste die Gem. aus ihrem  
bisherigen V erband m it der luzernischen P farrei Pfäffi- 
kon und erhob sie zur eigenen K irchgem . Die Kirche 
w urde 1528-1529 erb au t. T aufreg iste r seit 1549, Ehereg. 
seit 1559, S terbereg. seit 1603. Schon im  15. Ja h rh . war 
in R . die B aum w ollindustrie  (H andw eberei) heim isch. 
Von den 50er Ja h ren  des 19. Ja h rh . an n ah m  der Ort 
eine ansehnliche E ntw ick lung  durch  die T abak- und 
Z igarren industrie . —  Vergl. W . Merz : Die Ritter von 
Rinach. —  Derselbe : Burgen und Wehrbauten. —  D er
selbe : Gemeindewappen. — Arg. 26, p. 23 ; 27, p . 70. 
—  Echo vom Homberg 1925, N r. 60-62, 64-67. [ H .  T r . ]  

R E I N A C H  (K t. Baselland, Bez. Arlesheim . S. GLS). 
Gem. und  Dorf. Rinachum 1164, 1176 ; Rinake 1194 ; 
Rinach 1255. Seine A nfänge reichen, wie der Nam e 
bew eist, in die gallo-röm ische Zeit zurück. An sie erin
nern  auch  der « W alen- » oder R inacherw eg, der 
« herweg », die « strasse  » 1353, B aselstrass oder alte  
B aselstrass und  der « steinw eg » 1353. In  frühe Zeit 
weist auch  die L inde zurück  (1353) und der « m argste in  », 
der den B ann des Dorfes schied. Die K irche, 1336 erw., 
w ar S t. N iklaus gew eiht, gab dem  « K ilchw eg » den 
N am en, sank  aber zur Kapelle herab  (1490 K üchen, ge
n a n n t S. N iclaus cappel). 1490 w ird auch  das « Siech
haus » bei der Aue gen an n t. R . gehörte zur Feste  Birs- 
eck und s tan d  u n te r  der V erw altung eines bische ü. 
A m tm annes. Am 15. m . 1373 verp fändete  Bischof 
Johannes von Vienne R . m it Birseck den B rüdern  H ane- 
m ann  und  U lrich von R am ste in . Bischof Jo h an n  von 
F leckenstein  dagegen k au fte  1435 das P fand  zurück. 
Sein N achfolger focht m it dem  Grafen Jo h an n  von T ier
ste in  einen S tre it über die H oheitsrech te  im  Dorfe R. 
aus, der zugunsten  des Bischofs entschieden w urde. Am 
25. v i. 1504 gab der K ard inal R aym undus P eraud i die 
E rlaubnis, in der K apelle zu R . Messe zu lesen. Am
8. x n .  1511 w urde die T rennung R .’ s von Pfeffingen 
vollzogen und die K apelle zur P fa rrk irche  erhoben. 
R . te ilte  in der Folge die Geschicke der H errschaft 
B irseck. Der erste reform ierte  P fa rre r w ar M arx H eiland, 
ehem aliger Mönch im B arfüsserk loster in  Basel, M itar
b e ite r K onrad  Pellikans. Am 27. v m . 1595 w urde von 
Bischof Jak o b  C hristoph B larer von W artensee w ieder 
die erste Messe gelesen und katholische P red ig t gehalten , 
ln  der n ächsten  Zeit w urde R . kirchlich von Arlesheim  
aus bed ien t, 1631 aber ein eigener P fa rre r angestellt. 
1661 w urde eine neue, an  Stelle der im  30j. Kriege ein
geäscherten  a lten  Kirche, gew eiht, die 1804 vergrössert, 
m it einem  neuen T urm  versehen, und 1876 noch einmal 
vergrössert w urde. Der 1706 versto rbene P e te r  Bueglin 
vergab te  sein H aus und G rundeigentum  zur E rrich tu n g  
einer Schule. Die reform ierten  E inw ohner, b isher der 
K irchgem . Arlesheim  angeschlossen, beschlossen 1928 
den B au eines eigenen G otteshauses. P farreg iste r seit 
1633. — Vergl. UB.  — VLB. — M arcus L utz  : Neue  
Merkwürdigkeiten I I I ,  p. 265. — K arl Gutzw iller : 
Gesch. des Birsecks, p. 29. — W alth er Merz : Burgen des 
Sisgaus I ,  139 —  S taa tsa rch iv  B aselland. [ K .  G a u s s . ]

R E I N A C H  ( H E R R E N  V O N ) .  Nach seiner S tam m 
burg  bei R einach (Aargau) b enann tes , erst lenzburgi- 
sches, dann k iburgisches und habsburgisches D ien st
m annengesch lech t. Wappen : in Gold ein ro te r  ste igen

der Löwe m it blauem  K opf u. ro te r 
Zunge. Vom ersten  u rk . A uftreten  
(1210) an  sind zunächst zwei Linien 
zu unterscheiden.

I. S tam m v a te r der sog. jüngeren  Li
nie w ar ein H esso v. R ., Zeuge 1210. 
R itte r , E rb au e r der oberen oder neuen 
B urg R. ob dem  Baldeggersee, die 1386 
von den Eidgenossen zerstö rt w urde. 
Man hielt ihn frü h er für den in der 
M anesse’schen H an d sch rift v e r tre te 

nen M innesänger dieses N am ens. H eu te  schreib t m an die 
be tr. L ieder allgem ein einem K leriker H esso v. R . zu, 
der 1234 C horherr zu M ünster und L eu tp rieste r in 
Hochdorf, 1265 P ro p st zu Schönenw erd und In h a b er 
einer ganzen R eihe an d ere r P fründen  w ar, f  um  1280. — 
Diese Linie erlosch E nde des 14. Ja h rh .

I I .  Die sog. ä lte re  Linie, ausgehend von A rnold  I., 
Zeuge 1210, besass ausser dem  S tam m sitz  R einach 
ausgedehnte  G ü ter im  A argau, u. a. eine Zeitlang die 
H errschaft T rostbu rg , ferner W ildenstein und  A uenstein  
1300-ca. 1465. Sie w ar zeitweise in Zofmgen, Brem gar- 
ten , Brugg, Bern und Luzern  v e rb u rg rech te t und gab 
der S tift M ünster eine ganze R eihe von Chorherren und 
höheren W ü rd en träg ern , d a ru n te r J akob , P ro p s t zu 
M ünster 1313-1362, D om herr von Chur 1329, t  1363.
—  A d e l h e id  (1337-1354) w urde 1348 A ebtissin  zu 
F rau en ta l. [H. T r . ]

Die alle übrigen  überdauernde  S tam m linie zu A uen
stein und  W ildenstein  siedelte nach der E roberung  des 
A argaus durch  die B erner im  15. Ja h rh . nach dem 
Eisass ü b er und  w urde im  16. und 17. Ja h rh . auch im 
Breisgau b eg ü te rt. Im  Eisass erw arben die v. R . zah l
reiche H errschaften  und te ilten  sich in m ehrere Linien, 
von denen zwei noch b lühen . 1635 w urde das Geschlecht 
in den R eichsfre iherrenstand  erhoben ; 1773 an erk an n te  
Ludw ig XV. die B erechtigung zur F üh ru n g  des F re iher
ren tite ls  durch  alle Glieder des Geschlechtes ; 1718 
w urde die Linie R einach-Foussem agne ( t  1911) in  den 
französischen G rafenstand  erhoben. Mit dem  F ü rs t
b istum  Basel sind n am en tlich  in nähere  B eziehung ge
tre ten  die L inien zu S te in b ru n n  und zu H irzbach. Zu 
nennen sind : —  1. H ans R u d o l f , D om herr zu Basel 
1492, D om custos 1515. —  2. J ost, B ruder von N r. 1, 
D om herr zu Basel 1492. — 3. N ikolaus  W ilhelm 
von R .-S teinb runn , bischö 11.-basier. L andhofm eister 
1646. — 4. J ohann F ranz 
T homas P h ilip p  von R.- 
S te inb runn , Grossohn von 
Nr. 3, D om herr zu Basel 
1681, D om kan to r 1720,
D om kustos 1724, Archi- 
d iakon 1735, f  1760. —  5.
Jak o b  Sigmiivcl  von R.- 
S te inb runn , 1683 - 1743,
A rchidiakon z. Basel 1724,
Bischof von Basel 1737 
(A ufstand im  F ü rs tb is tu m  
Basel und  H in rich tung  
des Führers P ierre  Pe- 
q u ig n at 1740). —  6. P h i
lipp  An t o n , * 1686, B ru 
der von N r. 5, Chorherr 
z. M ontier-G rand vai 1726.
— 7. H ans D ieb o i .d von 
R .-H irzbach, f  1702, bi- 
S C h ö f l . - basier. R a t und J o h a n n  K o n r a d  v o n  R e i n a c h .  
L andhofm eister, Ober- N a c h  e i n e m  G e m ä l d e ,

vogt zu P ru n tru t .  —  8.
Johann Konrad  von R .-H irzbach , 1657-1737, Dom- 
scholastikus v. Basel 1697, Bischof von Basel 1705. 
Seine V ersuche, die Landes Verwaltung zu zen tralisieren , 
weckten lebhaften  W iderstand . E r g ründete  ein Diö- 
zesansem inar, erbau te  das neue Schloss in  D elsberg. 
p räg te  neue M ünzen besserer W ährung , v e rb esse r t1 
die F o rs tw irtsch aft usw . —  9. J ohann  Baptist , * 1669,
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B ruder von Nr. 8, D om herr zu Basel. K o a d ju to r seines 
B ruders, Bischof von A bdera, t  1734 zu Arlesheim .
—  Vergl. LL. — LUI. — AUS  1925. Beil. 2. — E . 
H o tt : Repr. dipi. V. —  WB. — GHS 3. —  OBG. — 
ASC  V, 207. —  A OB. — G fr. Reg. — ZSK  1927. — M. 
Riedweg : Münster. — W . Merz : Die lütter von Ftinach.
— D erselbe : Burgen und Wehrbauten. [C. R<>.| 

R E I N A C H E R  (R h e in a c h e r . R y naciier). Zwei F a 
m ilien der S ta d t Zürich, die sich 1566 und  1601 von 
R iesbach her, wo sie den Z unam en Luv füh rten , ein
bü rg erten . Die ä ltere  Linie is t 1770 erloschen. Wappen : 
in R o t u n te r  2 goldenen S ternen au f grünem  D reiberg 
goldene R au te , belegt m it schw arzem  T atzenkreuz. Be
g ründer der noch b lühenden  Jüngern Linie, die im  17 
und  18. J a h rh . eine R eihe bem erkensw erter H afner und 
O fenbauer aufw ies, is t — 1. H ans H e i n r i c h , V. D. M. 
1610, D iakon zu B ülach 1604, e n tse tz t 1617, hernach  
P riva tsch u lm eiste r in Zürich. E r rich te te  d o rt eine 
d r itte  D ruckerei ein, die 1622 u n te r  dem  Vor w ände des 
Z ensurvergehens aufgehoben w urde, t  1642. — 2. J o
hann  K a spar , 1684-1747, V. D. M. 1708, P fa rre r zu 
H enau (St. Gallen) 1709, zu G antersw il (St. Gallen) 
1711, A adorf (T hurgau) 1723, A rbon 1726, Eglisau 1745. 
B etä tig te  sich als G elegenheitsdichter, schrieb ferner 
Die oft sich begebende Noth der Seefahrenden (1732) ; 
Geistliches Cordiale (1736). — K. W irz : Etat. —  TB 4-5.
— .1. N a te r  : Gesch. v. Aadorf, p. 572. —  0 .  v. Moos : 
Turicum sepultum V, p . 105. — 3. J a k o b  C h r i s t o p h , 
* 14. i. 1774, O b erstlieu ten an t 1813, Chef des eidg. 
A rtillerie-B ureaus 1815, Feld zeugm eister, A rtillerie- 
K o m m andan t der R eserve-D ivision im  Feldzuge von 
1815, Schöpfer der eidg. P o n to n n iertru p p e  1818 ; Gross
ra t 1815-1831, Schanzenherr 1823-1833, In itia n t der 
Z ürcher H ülfsgesellschaft, t  20. v m . 1854. A utobiogr. 
A ufzeichnungen 1793-1813 im  ZT  1879. —  Nbl. Feuer
werker Zürich 1868, p. 789. —  A S II  1814-1848 II , 
p . 303, 515, 518. — 4. A l b e r t  M e l c h i o r , * 1873, 
K u n stm ale r in C ordoba (A rgentinien). — 5. H e i n r i c h  
K a r l ,  * 1873, Dr. ph il. 1917, L ite rarh isto riker, pub i, 
u . a. Josef Anton Henne (1917). —  Vergl. im  allg. LL. — 
LUI.  —  SGB I. —  F . Ileg i : Glückshafenrodel. [ D .  F . ]

R E I N E R  ( R y n e r ) .  Im  17. Ja h rh . f  Fam ilie  au f 
Seelisberg (Uri). — A n d re a s ,  des R ats , T agsatzungs
bote 1476, 1478, 1489. —  Hist. Nbl. v. Uri 1909, 1910,
1926. — G fr. 72, 77. —  AS  I. [Friedrich G isler.]

R E I N E R ,  J o h a n n  J a k o b , * 31. v . 1837 zu M undels
heim  a. N eckar, Lehrer und  H au sv a te r  am  M athilde- 
E scher-S tift in Zürich 1864-1901, M itbegründer der 
Freien Schule Zürich 1874 ; K om ponist, p ub i. Lieder
kranz für Sonntagsschulen (1880) ; Choralnorspiele z. 
Schweiz. Kirchengesangbuch (1890) ; Lieder für Jung
frauenvereine (1899). Bürger von Zürich 1879, f  2. i. 1919 
in W in te rth u r. —  NZZ 1919, Nr. 29. — Monatsblatt 
d. Evang. Ges. Zur. 1919, p. 19, 34. — E. R e fa rd t : 
Musikerlexikon. [ D .  F . ]

R E I N E R M A N N ,  F r i e d r ic h  CHRISTIAN, M aler und 
K upferstecher, * 1764 in  W etzlar, kam  nach Basel zu 
C hristian  von Mechel fü r die Ja h re  1793-1803. R ad ie ru n 
gen u n d  A q u a tin ta stich e  von L andschaften  aus dem 
B asler Ju ra , f  1835 in F ra n k fu r t a. M. — SK L. [C. Ro.] 

R E I N E R T .  Fam ilie des K ts. So lo thurn . —  1. J o 
h a n n  B a p t i s t ,  von O berdorf, * 31. x . 1790, S ekretär 
a u f dem F in an zb u reau  in So lo thurn , bete ilig te  sich am  
V olksaufstande vom  2. v i.  1814, büsste  m it K erk erh aft 
und V erbannung , k eh rte  aber 1815 am n estie rt zurück, 
w irk te w ährend  der ganzen R estau ra tio n sze it als 
F ü rsp recher, w urde 1828 u n d  w ieder 1831 G rossrat, 
w ar von 1830 an A m tsgerich tsp räsiden t von Buchegg- 
berg- K riegs t et t en , h a lf an der dem o k ra t. Volksbewe
gung von 1830 und  am  V erfassungsw erk von 1831 in 
e rste r Reihe m il . R egierungsra t 1841-f 22. m . 1853, 
vom  27. m .  1847 an auch  S taatssch re iber. Sein H a u p t
v e rd ien st ist die 1838 übernom m ene Schaffung und  Re
dak tion  des soloth. Zivilgesetzbuches («Code R einer!»).
—  Verhandl. des Kantonsrats v. Solothurn 1853, p. 2. und
S. A. —  Solothurner Blatt 1853, N rn. 25 u. 42. — 
Soloth. Landbote 1853, N r. 26. —  F . v . A rx  : Die Rege
neration im Kt. Solothurn, p . 14. — Hugo Meyer : Die 
Entwicklung des soloth. ehelichen Güterrechts, p . 115. —
2. Conrad , von O berdorf und Solothurn , Sohn von

Nr. 1, * 29. x i i.  1826, in  k an to n a len  Stellungen 1848- 
1856, im  D ienste der S ta d t So lo thurn  von 1856 an. 
G em einderat 1863-1865, R ed ak to r des Solothurner 
Blattes 1852-1856, vielfach  lite rarisch  tätig , m eist 
anonym , t  8. x . 1877. — A. Rechner : C. R. (in der 
Beilage zur Soloth. Zeitung 1921 und S. A.).[A. L e c h n e r . ]

R E I N H A R D ,  R E I N H A R D T ,  R E I N H A R T .  Aus 
dem  gleich lau tenden  a ltd eu tsch en  N am en e n ts ta n d e 
ner, in der deutschen Schweiz sehr v e rb re ite te r F am i
liennam e.

A. K a n t o n  B a s e l .  R e i n h a r d t .  U rspr. französisches 
H ugenottengesch lech t N am ens Renard. Es liess sich im 
17. Ja h rh . in der G rafschaft W ied n ieder u n d  is t seil 
1862 in Basel e ingebürgert. —  1. L u d w ig .  * 1836 in 
M annheim , f  1916 in Basel, M issionar in Ind ien  1860- 
1871, L ehrer am  M issionshaus in Basel 1871-1872. 
deu tscher P fa rrer im  Val de R uz (N euenburg) 1872- 
1878, B uchdrucker in  Basel 1878-1896 (G ründer der 
U n iv ersitä tsbuchdruckerei R e in h ard t), G ründer des Bas
ler Anzeiger 1884, V erfasser zahlreicher Schriften , n a 
m entlich  über Jense its- u n d  R eichgottesproblem e. —
2. L u d w ig , * 1864, Sohn von N r. 1, D r. m ed., Verfasser 
m ehrerer populärw issenschaftlicher B ücher. — 3.
F r ie d r ic h , * 1866, Sohn von Nr. 1, B uchdrucker, 
g rü n d e te  1899 den Verlag F ried rich  R e in h a rd t. —
4. E rn st , * 1872, Sohn von N r. 1, g rü n d e te  1899 den 
Verlag E rn st R e in h a rd t in M ünchen. —  Vergl. Ludwig 
R e in h ard t : Im Bannkreis der Reichsgotteshoffnung 
(bearbe ite t und m it einem N achw ort versehen von 
E rn st S taehelin  1925). [C. Ro.]

B. K a n t o n  B e r n .  I.  B urgergeschlecht der S tadl 
Bern, R e i n h a r d ,  das seit 1526 nachw eisbar is t und  um 
1750 erlosch. — 1. N i k o l a u s  (bei G rüner : H einrich), 
G lasm aler in B ern 1526. —  SK L. —  2. J o h a n n e s ,  
K upferschm ied, der CG 1614, O bersp italm eister 1620, 
S tiftschaffner 1634. f  1640. —  3. H a n s  R u d o l f ,  * 1645. 
E nkel von N r. 2, L andvog t zu G o tts ta t t  1690, Sechs
zehner 1710, t  1712. —  4. J o h a n n  L u d w ig ,  Sohn von 
Nr. 3, M athem atiker, G eom eter, Zöllner an  der N eu
brücke bei B ern 1740, f  1747. —  BSL. —  5. R u d o l f ,  
Sohn von N r. 4, stu d , theo l., m it seinem  Schwager 
W ernier in die H enzi-V erschw örung verw ickelt, lebens
länglich v e rb an n t 1749, nach  H olland  ausgew andert. 
L e tz te r seines Geschlechts. —  LL. —  L LH. —  Gr. — 
Tillier V. [ T h .  I m H o f . ]

I I .  Zahlreiche alteingessene Fam ilien  im  A m tsbez. 
T rachselw ald, ferner von K leindietw il, R eiben, Heimis- 
wil, R ö ten b ach  und  Sign au. — J o n .  P h i l ip p ,  von 
Herzogenbuchsee und R ö tenbach , * 1846 in Bern, 
L ehrer in Schangnau 1866, Zollikofen 1867, B ern 1868- 
1919, V erfasser zahlreicher Schulbücher (R echnen, 
V aterlandskunde, Französisch), f  1926 zu U nterseen. 
— SZGIj. — [Th. ImIIof.] —  E r n s t ,  von Sum iswald. 
* 20. i. 1889, P rim arle tirer 1908, bis 1910 L ehrer in 
H erzogenbuchsee, Sekundarlehrer 1912, G ym nasial
lehrer 1914, Sek .-L ehrer in B ern seit 1914, sozialdem . 
S ta d tra t  in B ern 1917, Gemeinderat. 1919-1920, N a tio 
n a lra t 1921-1928, P räsid en t der Sozialdem . Partei der 
Schweiz seit 1919, S ek re tä r der Schweiz. A rbeite rb il
dungszen tra le  1920-1927, M itarbe ite r sozialdem . Z eitun 
gen und Z eitschriften , verf. u . a. Der bürgerliche Slaats- 
unterriçht (1917) ; Das Asylrecht (1918) ; Grundfragen der 
Arbeiterbildung (1924) ; Theater, Kino. Volk (1926) ; 
Arbeiterinternationale und Abrüstung ( 1928) u. a. m. 
B egründer und Schriftle iter der Zeitschrift Der Aufstieg 
(1924), u. a. H erausgeber der Schweiz. Jugendbücher 
(1916, 10 Bde.). —  D irek te  M itteilungen. [D .  S.]

G. K a n t o n  F r e i b u r g ,  f  Fam ilie, die aus Pagny 
sur Moselle stam m te  und  sich 1451 in F re ibu rg  ein
bürgerte . Sie n a n n te  sich u rspr. Reynaud und  ve r
deu tsch te  zu E nde des 15. Ja h rh . diesen N am en. Wap
pen : in Blau drei gelbe Fuchsköpfe. — 1. G ü ic h a r d ,  
Goldschm ied, 1441 in Freiburg  niedergelassen, a rbeite te  
für die S t. N ikolauskirche, die F ranziskanerk irche, die 
L iebfrauenkirche usw . Das einzige noch heu te  erhaltene 
W erk ist ein 1456 geschaffenes Prozessionskreuz im  
Besitz des B ürgersp ita ls. D er E influss R e in h arts  au f die 
F reibu rger Goldschm iede, denen er den Sinn fü r den 
F lam m enstil und den R ealism us b rach te , w ar bedeu
tend. — 2. P i e r r e ,  Sohn von Nr. 1, Goldschm ied, des
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R ats dev Sechzig 1527-1540, f  1540. In  der freiburgi- 
sclien G oldschm iedekunst ve rk ö rp ert er den U ebergang 
von der G otik zur R enaissance ; von ihm  stam m en die 
M onstranz der K irche von B ürgten, der Messkelch 
der Jo b .-K irch e  und  das R eliqu ienkästchen  der P a rt-  
Dieu. —  3. P i e r r e ,  der Jüngere,' Sohn von N r. 2, des 
R a ts  der Sechzig 1555, O hm geldner 1547, V erw alter 
des K irchen Vermögens von S t. N ikolais 1554-1558, 
R ek to r des B ürgersp ita ls 1558-1566, V enner des B urg
viertels 1566-1569, t  1572. —  Vergl. LL. —  SKL.  — 
FA 1890 ; 1895 ; 1902 ; 1907. —  N. Peissard  : L'osten
soir de Bourguillon (in AF  1913). — P. H ilber : Die 
kirchliche Goldschmiedekunst in Freiburg (in F G X X V ).
— ASHF  VI, 315 ; IX , 175. —  J .  N iquille : Une œuvre 
inconnue et perdue de l’orfèvre fribourgeois Guichard 
Reynaud (in BHE X X ). [J. N.]

D. K a n t o n  L u z e r n .  R e i n h a r d ,  R e i n h a r t  ; die 
Schreibw eise R e i n E r t  seit dem  17. Ja h rh . Luzerner 
Fam ilie  von H orw , seit 1406. — 1. H a n s ,  S tad tb ü rg e r

1496, im  Schw abenkrieg 
1499, K le in ra t 1519, Vogt 
von K riens .-Horw 1515- 
1517, 1519-1521, t  1522. 
— [P. X. w . ]  — 2. J o 
seph , * 2 3 .1 . 1749, m ach 
te  1765-1772 S tud ien  in 
L ucca und  Rom , m alte  
nach  der H eim kehr Salo
mons Urteil im  R a th au s 
zu L uzern , erh ielt den 
behördlichen A uftrag  
zur A usschm ückung des 
K reuzganges im  K loster 
W erth en ste in . Die au f 
W eisung des R a tes  au s
geführte  V ervo lls tänd i
gung der Schultheis-
sen -P o rträ tsam m lu n g  im  
P ru n k saa l des R athauses 
eröffnete den W eg zu 
seiner eigentlichen L auf
bahn  : der P o rträ tm ale re i. 
F ü r Jo h an n  R udolf M eyer 

v. A arau  schuf er die in B ern (H ist. Museum) befindliche 
Serie T rach ten b ild e r ; eine zweite Serie verblieb in 
Luzern, wo die K unstgesellschaft, die B ürgerbiblio thek, 
Museen u . P riv a te  w eitere A rbeiten R .’s besitzen , f  1829.
— SKL.  — MN  7, p. 175 f. — S taa tsa rch iv  Luzern.
— [J. ß.'| — 3. R a p h a e l , * 22. x . 1853, U n te ra rch iv a r 
in Luzern 1879-1883, P ro f. im  W illisau und  L uzern  bis 
1920, V erfasser der Geschichte der P farre i H orw  (1883) 
und  von topogr.-h isto r. S tudien  ü b er die Pässe und 
S trassen in den W alliser-, Tessiner- und  B ündner
alpen, sowie der Beiträge zur Schul- und Kullurgesch 
von Willisau. — G fr. Reg. —  S taa tsa rch iv . —  K eile r : 
Literatur-Kalender 1926. —  Horw in Wort und Bild 
1882-1912. [P. x . w .]

E . K a n t o n  S o l o t h u r n .  I. R e i n h a r d .  A ltburgerge
schlecht der S ta d t So lo thurn . B ürger w ird H a n s ,  aus 
dem  Galmis 1549. Wappen : in Blau au f g rünem  D rei
berg ein ro t ab g eschn ittener und  gleich bew ehrter, 
silberner E n ten fuss, zwischen zwei, aus dem  D reiberg 
w achsenden, g rünen  K leeb lä tte rn . —  1. F r a n z ,  1634- 
1696, Dr. m ed. e t phil. zu A vignon 1660, S ta d ta rz t, 
Vogt zu K rieg ste tten  1679, Buchegg 1686. —  2. P e t e r  
J o s e f ,  Sohn von N r. 1, 1670-1736, Vogt zu Falkenste in  
1695, zu F lu m en ta l 1706, G em einm ann 1707, V enner 
1723, Vogt zu Buchegg 1724, K rieg ste tten  1730, Abge
san d ter beim  A bschluss des B ündnisses m it Ludw ig X IV . 
1715, b ek an n t durch  den V ennerhandel 1723, wo er ! 
die s treng  a ris to k ra tisch e  R ich tu n g  m it Erfolg be 
käm pfte. —  LL. —  LLH.  —  P. P ro t W irz : Bürger
geschlechter. —  G. v. Vi vis : Bestallungsbuch. —  Ferd . 
Schubiger : Gesch. der medizinischen Ges. des Kts.
Solothurn. —  S taa tsa rch iv  So lo thurn . [f  v. v.]

I I .  —  Josef,  * 11. ix . 1875 in R ü tten en , P rofessor an 
der K antonsschu le  in So lothurn , Schriftste ller, verfasste  
eine grosse A nzahl volkstüm licher E rzäh lungen , z T. 
im  D ialek t, in Sam m lungen u. a. Gschichtli ab em Land 
(1901) ; Heimelig Lüt (1905) ; Stadt und Land (1907);
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Heimwehland (1910) ; Geschichten und Gestalten (1916) ; 
Geschichten von der Sommerhalde (1917) ; Waldvogelzyte 
(1917) ; Der Galmisbueb (1922), zu le tz t Der Schuelherr vo 
Gummetal (1925) und  Die Knaben von St. Ursen (1928). 
ferner m ehrere Sam m lungen volkstüm licher L ieder
tex te  (U fe rn  Bär gli ; Im griiene Chlee ; d’Zyt isch do), 
D ialek tstücke (u a . d’Frau Wätterwald ; D’r Aengel- 
wirt), sowie B ücher zum  Schulgcbrauch u n d  Joh. Hch. 
Pestalozzi, ein Lebensbild (1926). —  SZGL. —  Schweiz. 
Schriftsteller-Lex. — G. K üffer : Jos. B. [ H .  T r . ]

I I I .  —  H e in r ic h  R ein h ard t, * 10. x i l.  1855 in 
O lten, f  6 .  X I I .  1906 in F reiburg , G eschichtsforscher 
und Professor, G eschichts
lehrer an d e rH ö h ern  L ehr
a n s ta lt  in L uzern, P ro 
fessor fü r allgem eine 
neuere Geschichte in F re i
burg 1889, R ek to r 1890- 
1891. Von seinen P u b li
kationen  seien gen an n t :
Beiträge zur Gesch. der 
Bündner Wirren 1618- 
1620 (1881) ; Die Korre
spondenz von Alfonso und 
Girolamo Casati mit Erz
herzog Leopold V. von 
(Esterreich 1620-1623 (in 
Coll. Fribg., 1894), Stu
dien zur Gesch. der kathol.
Schweiz im Zeitalter Carlo 
Borromeos (1911); Die 
Nuntiatur von Giovan
ni Francesco Bonhomini Heinrich Reinhardt.
1579-1581. Dokumente I. Nach einer Photographie. 
Bd. (1906, zusam m en m it
Franz  Steffens). —■ Vergl. Ludw ig Suter : Heinrich 
Reinhardt (in Jahresber. d. höh. Lehranstalt Luzern 
1906-1907).—  B üchi in B ette lheim s Biogr. Jahrbuch X I, 
1908, p .  153. [ A .  B ü c h i . ]

F . K a n t o n  T h u r g a u .  R E I N H A R D .  In  W einfelden 
ve rb ü rg erte  Fam ilie, deren Nam e durch  eine erst im  
18. Ja h rh . festgewordene A bänderung  aus Rennhart 
en ts tan d en  ist. Wappen (wie das des L andvogtes H ans 
H einrich R einhard  von Zürich) ; in B lau au f weissem 
G rund ein sich au frich tender, nach  der Sonne im  Obereck 
zurückschauender F’uchs. —  1. P a u l ,  g en an n t Æ berli, 
H au p tm an n , kom m and ierte  im  zw eiten K appelerkrieg  
1531 die M annschaft W einfeldens, Steckborns und  des 
obern T hurgaus. —  2. P a u l ,  A potheker, F ü h re r der 
thurgau ischen  F reiheitsbew egung 1798. Am 1. F ebr. d ie
ses Jah res  sprach  er vor dem  in W einfelden versam m el
ten  Volk und  b ean trag te , von den regierenden S tänden  
die U nabhängigkeit, sowie die B eseitigung der V er
fassungsm issbräuche zu verlangen. Mitglied des ober
sten  Gerichtshofes Mai 1798. —  3. J o a c h i m ,  1780-1829, 
R egierungsrat und  O beram tm ann. — Vergl. ALIS 1922, 
1926. —  Pup . Th. —  ASHB. —  Sulzberger in  Pupiko- 
fer : Thurgau. [ H e r d i . ]

G. K a n t o n  U n t e r w a l d e n .  Alte L andleu te  von U n
terw alden, K ilcher zu A lpnach (1473, f )  K ilcher zu 
K erns (vor 1547). —  A l o i s  R einert, von K erns, R e
g ierungsrat 1868, N a tio n a lra t 1872-78. [R. D.]

II. K a n t o n  Z ü r i c h .  I. R e i n h a r d ,  R e i n h a r t .  
t  ra tsfäh iges Geschlecht der S ta d t Zürich, dessen Glie
der sich vorzugsweise der V erw alte rtä tig k e it h ingaben 
und zeitweise bew usst au f politische B etä tigung  v e r
z ichteten . Seit 1590 gehörte es der K onstaffel an  und 
wurde d o rt 1638 ins engere (Adels-) « S tübli » aufge
nom m en. Wappen : in B lau au f g rünem  n atü rlich em  Bo- 

: den ein goldener Fuchs, der sich nach  silberner W olke 
im linken Obereck u m sieh t, aus der goldene Strahlen  
schiessen (V arian ten). S tam m v ate r ist —  1. O s w a l d ,  
von K em pten  (Allgäu), Z im m erm ann, B ürger von Zü
rich 1468, W irt zum  Rössli 1487, zum  R othaus 1490, 
to t 1504. — Sah Vögelin : Altes Zürich I, p . 239, 401. 
—  Dok. Waldmann I I .  —  2 .  B e r n h a r d ,  * ca. 1482, 
Sohn von Nr. I, W irt z. Rössli 1504, Grosskeller und 
A m tm ann des S tiftes G rossm ünster 1515, Feldschreiber 
im 2. K appelerkrieg  1531, las den A bsagebrief vor, 
t  in der Schlacht von K appel 11. x . 1531. —- Z T  1882,

J u n i  1 9 2 9

J o s e f  R e i n h a r d .
N a c h  e i n e m  S e l b s t b i l d n i s  i n  

d e r  B ü r g e r b i b i . ,  L u z e r n .
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p . 223. — Sai. Vögelin : Altes Zürich I , p . 299. —  E. 
Egli : Schlacht von Cappel, p . 69. —  D erselbe : Acten- 
sammhmg. —  J . S trick ler : Aktensammlung. —  3. A n n a ,
* ca. 1484, Schw ester von Nr. 2, h e ira te te  ca. 1504 in
1. E he Ju n k e r  H ans M eyer von K nonau  und . nachdem  
sie 1517 W itw e gew orden. 1522 bezw. 1524 in 2. E he den 
Z ürcher R efo rm ato r H u ld rich  Zwingli, f  1538. —
S. Hess : A . R. —  G. L. M eyer von K n onau  : A . R. — 
Derselbe : Züge aus dem Leben der A. R. —  H . B aur : 
Zwinglis Gattin A . R. —  Zw. 1916, p. 197, 229 ; 1923, 
p. 174. — QSRG I, p . 33. —  4. J a k o b , * 1507, Sohn von 
Nr. 2, Grosskeller des G rossm ünsters 1531-1539, t  1552.
—  5. H a n s  H e i n r i c h , 1520-1575, B ruder v o n  Nr. 4 ,  
S tad tsch re ib er 1564, Schildner zum  Schneggen 1537.
—  H oppeier in SSR I - I I .  —  6. H a n s  B a l t h a s a r ,  1604- 
1676, E nkel von N r. 5, H a u p tm a n n  im  R egim ent 
Schm id, das 1635-1637 in B ünden  operierte , kaufte  
1646 die G erich tsherrschaft N ürensdorf. W ettingeram t- 
m ann  1649-1661, O berst. —  7. H a n s  B e r n h a r d ,  1641- 
1700, Sohn von Nr. 6, W ettin g e ram tm an n  1661-1697. 
R ittm e iste r 1680. —  Herzwünschende Ehrengedichte 
(1661).-—  8 .  H a n s  R u d o l f ,  1644-1699, B ruder von 
N r. 7, G erich tsherr zu N ürensdorf. — C. E scher : 
Zürcher Portraits I ,  13. — 9. H a n s  B a l t h a s a r ,  1665- 
1729, Sohn von Nr. 8, G erich tsherr zu N ürensdorf. — 
Herzliche Freude,n- Wünsche (1688). —  10. J O H A N N E S ,
* 13. v u . 1725, E nkel von Nr. 7, F rau m ü n ste ram tm an n

1761, des R a ts  1769-1790, 
O bervogt zu E rlenbach 
1769-1778, L andvogt im 
T hurgau  1778-1780, Ober- 
vogt zu M ännedorf 1781- 
1785, L andvog t im  R hein 
ta l  1786-1788, O bm ann 
der Schildner zum  Schneg
gen 1782-1790. —  Mo
llati. Nachrichten 1790, p. 
14. —  11. H a n s ,  *20 . il. 
1755, Sohn von Nr. 10, 
L andam m ann des T h u r
gaus 1778-1779, S ta d t
schreiber 1787-1795,L an d 
vogt zu B aden 1795-1798, 
des K l. R a ts  1796-1798, 
M itglied der städ tischen  
M unizipalität 1798-1801 
(P räsid en t 10. m .  1800 -
10. X I .  1801). A m  1 .  I V .  
1799 w urde er v e rh afte t 
und als Geisel nach Basel 
d ep o rtie rt. T ro tz  seiner 
F lu ch t aus der Gefan

genschaft w urde er nach seiner R ü ckkehr in Zürich 
in seinen A em tern  b e s tä tig t und  1801 R eg ie ru n g ss ta tt
h a lte r des K ts. Zürich. Mitglied der In terim sreg ierung  
vom  Sept. 1802, S taatsgefangener, in seiner E igen
schaft als V e rtre ter der S ta d t Z ürich an der C onsulta
w ieder frei gegeben. In  Paris erw irk te  er die Vergrös-
serung des S tandes Z ürich um  die v ier Gem. Dieti- 
kon, H ü ttik o n , Œ tw il und  Schlieren und  Unter
zeichnete als A usschussm itglied der Consulta die Ver
m ittlu n g sak te  vom  19. II. 1803. M itglied der p rov isori
schen R egierungskom m ission 1803, des Grossen R a ts  
1803-1835, des K leinen R a ts  1803-1830, B ürgerm eister 
1803, 1805, 1807, 1809, 1811, 1813, 1814, 1816, 1818, 
1820, 1822, 1824, 1826, 1828, 1830, S ta a ts ra t 1814-1830. 
L andam m ann der Schweiz 1807, 1813, Z ürcher T ag
sa tzungsgesand ter 1803-1830 (P räsid en t 1814-1815, 
1816, 1822, 1828), M itglied der ausserorden tlichen  G ra
tu la tio n sb o tsch a ft nach Paris 1804 (E rhebung  N apo
leons zum  K aiser), a. o. G esandter an den französischen 
K aiser nach  R egensburg in Sachen N e u tra litä t der 
Schweiz 1809, ebenso 1811 wegen des Tessins, H au p t 
der a. o. G esandtschaft in das H a u p tq u a rtie r  der ve r
b ün d e ten  M onarchen nach  Basel 1814, A bgeordneter an 
den W iener K ongress 1814-1815, V orsitzender der a. o. 
L in thkom m ission 1809-1810, V erm ittle r im  sog. O hm 
geldstre it zwischen den K tn . W aad t u. Bern 1829-1830, 
O bm ann der Schildner zum  Schneggen 1810-1835, f  23. 
x ii. 1835 als L e tz te r des S tam m es. N ann te  sich von R.

—  Nhl. Stadtbibi. Zürich  1839 ; 1876, p. 34. —  C. v . M ur
a lt : H. v. R. —- ASHR.  -  A S  I I .  — ALIS 1900, p. 33. — 
Z T  1858, p. 82 ; 1880, p. 253 ; 1881, p. 85 ; 1884, p. I 15.
—  P . Schweizer : Gesch. d. Schweiz. Neutralität. — 
P . R u tsche  : Der Kt. Zürich z. Z. der Helvetik. —  E . B run
ner : Der Kt. Zürich in der Mediationszeit. —  J .  J .  Leu- 
th y  : Gesch. d. Cts. Zürich 1794-1830. —  ADR. —  12. 
H a n s  B a l t h a s a r , 1756-1824, B ruder von N r. 11. 
SchuItheiss des S tad tg e rich tes 1791-1797, M itglied des 
Grossen R a ts  1815-1824. —  Monatl. Nachrichten 1790. 
p. 15. —  13. H a r t m a n n , 1758-1829, B ruder von Nr. 12. 
K ap itän  in ho lländ. D iensten , des Grossen R a ts  1803- 
1829. —  A. F arn er : Gesch. d. Kirchgem. Stammheim, 
p. 377, 416. —  V ergi. im  allg. C. K eller-E scher : Promp- 
tuar. —  Festschrift Schildner zum Schneggen 1900. — 
Nbl. Waisenhaus Zürich 1929. — ZT  1881, p . 34 ; 1887, 
p. 190. [D. F.]

I I .  R e in h a r t .  G eschlecht der S tad t W in te rth u r, dori 
bezeugt seit 1472. Im  Z eiträum e 1565-1729 weist 
dasselbe in 6 G enerationen 18 H afner au f ; seit dem 
Beginne des 19. Ja h rh . sind seine Glieder vorzugsweise 
im  U eberseehandel tä tig . Wappen : 1) in Blau über 
g rünem  D reiberg u n d  u n te r  zwei silbernen Sternen 
gestü rzte  gesich tete  silberne M ondsichel ; 2) seit 1649 : 
in B lau au frech te r goldener Fuchs, der sich nach  golde
ner S trah lensonne im  linken O bereck um w endet (U surpa- 
lion einer V arian te  des W appens der II. von Zürich).
—  1. H a n s  H e in r ic h ,  * 25. v. 1621, V. D. M., 1649, 
P fa rre r bei S t. Georgen 1656-1668, K o n rek to r 1656. 
L ud im oderato r 1659, B ib lio thekar 4664, t  6. vm. 1668.
— 2. H ans K a spa r , 1664-1725, O bm ann der H afner 
1713-1722. — 3. J ohann  J akob , * 29. ix . 1692, K u ra to r 
des M usikkollegium s W in te rth u r, O bm ann der B uchbin
der, Verleger, K an to r, t  25. iv. 1766. — 4. Salomon ,
* 16. v m . 1693, E nkel von N r. 1, des Kl. R a ts  1743. 
S ta d th a u p tm a n n  1743, V erw alter der G erich tsherr
schaft P fungen 1744, Seck eim eister 1757, S ta tth a lte r  
des Schultheissen  1761, f  16. v m . 1761. — Monatl. 
Nachrichten 1753, p . 123. —  5. H a n s ,  K aufm ann , 1725- 
1792, Sohn von N r. 4, des Kl. R a ts  1776, Seckeim eister 
1785. — Monatl. Nachrichten 1792, p. 96. —  6. A n n a  
B a r b a r a ,  * 12. v u . 1730, Schw ester von N r. 5, b ek an n te  
M athem atikerin , die im V erkehr m it C hristoph Je tz ie r. 
D aniel Bernoulli usw . s tan d , f  5. T. 1796. —  R. W olf : 
Biographien I, p. 341. —  7. J o h a n n e s , 1749-1814, 
K aufm ann , Sohn von Nr. 5, des Kl R ates, Seckei
m eister 1791-1792. —  8. A b r a h a m . 1772-1832, K au f
m ann, B egründer des G u tsbetriebes H eim enstein b. 
Seuzach, einer grossen landw irtschaftlichen  M uster
w irtschaft. —  K. E scher : Zürcher Portraits If . 45. —
9. J a k o b , K aufm ann, 1782-1838, M itglied d. kl. S ta d t
ra tes 1828, V izepräsident 1833. — NZZ 1916, N r. 1998, 
2056. —  10. H e i n r i c h , K unstm aler, * 1777, Sohn von 
Nr. 7. — 11. F e r d i n a n d  G o t t l i e b , 1789-1828, Enkel 
von Nr. 5, K u nstm aler. — 12 J o h a n n  C a s p a r ,  * 27. m  
1798, Sohn von Nr. 8, K aufm ann, K a n to n sra t 1832- 
1839, t r a t  1836 fü r die Verlegung der Z ürcher K a n to n s
schule nach W in te rth u r ein, bete ilig te  sich s ta rk  an  der 
W in te rth u re r  Schulreform  der 40er Jah re  ; Schulrat 
1836. P rä sid en t der W in te rth u re r  K aufm annschafl 
1838, t  5. ix . 1871. —  13. J a k o b  H e i n r i c h , 1798-1880, 
V. D. M. 1820, L ehrer und  R ek to r an  der K n ab en 
schule W in te rth u r  1823, bezw. 1834-1836, 1837-1838.—
14. A n n a  E m i l i e , 1809-1884, E nkelin  von N r. 7, Blu
m enm alerin . —  15. P a u l , K aufm ann , 1836-1902, Sohn 
von Nr. 12, Mitglied des Z ürcher H andelsgerichtes, des 
V erw altungsrates der Schweiz. N ordostbahn , der B ank 
in W in te rth u r, B egründer des Schw eizerklubs H elvetia  
in A lexandrien , Mitglied des Zen tra i Vorstandes des
S. A. C. 1900, S tifte r der R e in h a rt-H ü tte  im  Val P u n la i
glas ob T runs, O berst!!, der A rtillerie. — H . Lam on : 
La société suisse d’Alexandrie —  H . Diibi : Die ersten 
fünfzig Jahre des S. A. C., p . 126, 195. —  Alpina 1902, 
p. 39 ; 1907, p . 211 ; 1908, p . 125. —  16 J a k o b  H e i n 
r i c h ,  1844-1927, Z eichnungslehrer an der K an to n s
schule W in te rth u r 1881-1910, K unstm aler. —  Fest
schrift Gymnasium, und Industrieschule Winterthur 1912. 
I I I ,  p. 74. —  Landbote 1927, Nr. 284. —  17. T h eo d o r ,
* 23. X I .  1849, B ruder von N r. 15, D r. ju r . 1871. K a u f
m ann , T eilhaber und  Seniorchef der F irm a Gebr. Vol-

H a n s  R e i n h a r d .
N a c h  e i n e r  L i t h o g r a p h i e  v o n  

C .  F .  I r m i n g e r  
( S c h w .  L a n d e s b i b i .  B e r n ) ,
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kart, in W in te rth u r, M itglied der B augesellschaft des 
Sim plon tunnels, des B ank ra tes  der Schweiz. N a tional
bank , des V erw altungsrates der Société suisse de Sur
veillance économ ique 1915-1919, der eidg. K u n stk o m 
m ission ; K u nstm äzen , e rb au te  einen Flügel des h e u ti
gen W in te rth u re r  M useum s au f seine eigenen K osten  ; 
b e tä tig te  sich auch  als Schriftste ller, schrieb u . a. Actio 
Pauliana (1871) ; t  17. I. 1919. — NZZ 1919, N r. 105.

—  Zur Erinnerung an Th.
H. —  R . H unziker : Th. 
R. Ausgewählte Schriften... 
(in 3. Gabe der literar. 
Vereinigung Winterthur 
1920). —  Société suisse de 
Surveillance économique 
1915-1910. Tableau de son 
activité. —  18. B e r t a , 
* 4. tv. 1861, E nkelin  von 
N r. 9, B lum enm alerin . — 
19. W a l t e r  G u s t a v ,  * 18.
x . 1863, K aufm ann in Le 
H avre, G eneralkonsul fü r 
Persien, H andelsrich ter.
—  20. A n n a  H e n r i e t t e  
I d a ,  * 23. r. 1864, E n 
kelin von N r. 9, Blum en
m alerin  und L andschaf
te rin . — 21. H e r m a n n

T h e o d o r  R e i n h a r t .  ALFRED, * 16. X. 1873,
N a c h  e i n e r  P h o t o g r a p h i e .  Sohn von Nr. 15, K auf

m ann, Chef des Baumwoll- 
hauses R e in h a rt & Co. in A lexandrien , P räsid en t des 
Schweiz. I-Iülfsvereins A lexandrien , der « Commission 
suisse en E g y p te  », E h ren p räsid en t der «Société suisse en 
É gyp te  ». —  22. E m m a  K a r o l i n e  L a u r a , * 24. vi. 1874, 
Schw ester von Nr. 20, Dr. phil. 1903, w issenschaftliche 
M itarbeiterin  und A ssistentin  am  Schweiz. L andesm u
seum 1906-1912, veröff. u . a. Die Cluniacenser Archi
tektur in der Schweiz vom. 10.-13. Jahrh. (1904). —  23. 
G e o r g  T h e o d o r , * 1 0 .1 . 1877, Sohn von N r. 17, T eilha
ber der F irm a  Gebr. V olkart, G eschichtsschreiber dieses 
H auses, b ek an n te r  K unstsam m ler. P ub i. u. a. Selbstbild
nisse Schweiz. Künstler der Gegenwart (1918, zusam m en 
m it P . F ink) ; Katalog meiner Sammlung (1922) ; Gedenk
schrift zum 15 jährigen Bestehen der Firma Gebr. Volkart
(1926). —  24. HANS, * 18. v ili .  1880, B ruder von Nr. 23, 
Schrifts te lle r und Jo u rn a lis t. H aup tw erke  : Frührot 
( 1902) ; Der Tag (1903) ; Alfred Mombert, der Denker 
(1903) ; Der Garten des Paradieses (1909) ; Die seltene 
Schale (1912) ; Gesammelte Dichtungen (1921-1923). 
U ebersetzcr von W erken von D. B aud-B ovy, C. F . R a 
nni z, R ené M orax ; M itbegründer der L iterarischen  
V ereinigung W in te rth u r  1917. —  25. W a l t e r ,  * 24. v. 
1886, Sohn von Nr. 16, M usikdirektor in C harlo ttenburg  
(Berlin) 1908-1909, in Schässburg (U ngarn), in Görlitz 
F ra n k fu rt a. M. 1914-1919, S tu t tg a r t  1919-1920, seit 
1919 in der Schweiz (W in te rth u r und Zürich) tä tig  ; 
K om ponist. — E. R e fa rd t : Hist.-Biogr. Musikerlexi
kon. — Vergl. in allgem einen K . H auser u. M. F ehr : 
Die Familie R. in Winterthur (1922). — Festschrift zur 
Feier des öOjähr Bestehens des Gymnasiums und der In
dustrieschule Winterthur [-111. — SKL.  —  LLH. [D. F.] 

R E I N H A R D ,  J E A N ,  Professor fü r Griechisch und 
Moral an  der A kadem ie von L ausanne 1628-1646. [ M . R . ]  

R E I N  H O L D S ,  P A U L  F R A N K L I N ,  Ingenieur, * 1. V I I I .  
1877 in Jersey-C itv  (U. S. A.), B ürger von A (foltern 
(Zürich) 1.900, S tad tingen ieu r von Grado (Italien ) 1906, 
S ta d tb a u d irek to r von Görz 1908, D irek to r der s tä d t
ischen B etriebe von Gorizia (Italien) 1920. [D. F.]

R E I S C H A C H .  Siehe RiSCHACH.
R E I S C H E N  (K t. G raubünden , Bez. H in terrhein , 

Kreis Scham s. S. GLS). W eiler in der Gem. u n d  Ixirch- 
gem. Zillis, der u rsp r. w ahrsch . politisch dem Scham ser- 
berg angehörte , aber sp ä ter jedenfalls durch die Be
sitzer der bei R . liegenden B urg H asenstein  zu Zillis 
kam . 1483 g ib t G raf Georg v. W erdenberg H of und 
B urgstall H asenstein  bei Zillis zu Lehen. Die Edlen  von 
R. sind bis M itte des 15. Ja h rh . nachw eisbar. — 
J .  C. M uoth : N achlass in der K an tonsb ib i. — Derselbe : 
Aemlerbücher (in JHGG  1897). — Mohr : Cod. dipi. —

J  uval ta  : Forschungen zur Feudalzeit. —  A rchivregesten 
P a tzen -F a rd ü n . [p. G illardon.]

R E I S E R .  Fam ilie der Gem. F ischen ta l und  W ald 
(Zürich), die erstm als 1540 zu F ischental au f dem  H of 
Strahlegg bezeugt ist und sich um  1630 auch  nach W ald 
verpflanzte . Sie s tam m t w ahrsch . aus dem  T hurgau . — 
[J. F r i c k . ] —  H e rm a n n , von F ischen ta l, * 1863, O berst 
der In fan te rie  1913, P la tzk o m m an d an t von Zürich 
1913-1919, k an to n a ler K riegskom m issär 1917-1924, 
Mitglied d. grossen S ta d tra te s  1919-1922, f  5. v m . 1924.
— ZW Chr. 1914, p. 25. — NZZ 1924, N r. 1160, 1162.
— ZP 1924, N r. 181 u. 184. [D. F.]

R E I S I N G E R .  t  Fam ilie  der S tad t Bern, die J o ir .
L u d w i g ,  gebürtig  aus W ahl heim (W ürttem berg ), G ast
w irt zur K rone, B urger von A ubonne 1791, nach B ern  
verpflanzte . Sein Sohn bürgerte  sich 1843 in B ern ein. 
Der E nkel — K a r l ,  1827-28. x . 1913, Ju r is t, einfluss
reiches Mitglied der bürgerlichen B ehörden, G em einde
ra t 1870-1888, G rossrat 1878-1886, k rä ftig er Förderer 
des M ünsterausbaus, w ar der letz te  der Fam ilie. [ H .  T . )

R E IS IS W IL  (K t. Bern, A m tsbez. A arw angen .
S. GLS).  D orf und  Gem. in der K irchgem . M elchnau. 
Aeltere N am ensform en : Rigolswile, Richerswile, Rei- 
chiswil. Wappen : in Silber ein g rüner Sechsberg, d a ra u f  
schwarze Fackel m it ro ten  F lam m en. Der O rt lag im  
ehem aligen st. gallischen M eieram t R ohrbach  (s. d.) und  
b ildete  seit dem  ö eb ergang  an  B ern bis 1798 einen eige
nen V iertel dieses zum  A m t W angen gehörigen G erichts. 
Zur R eform ationszeit kirchlich M elchnau zugeteilt, kam  
R. 1803 auch politisch  zum  Amt. A arw angen. Bevöl
kerung : 1818, 315 E in w . ; 1920, 296. — L L .  — J a k . 
Käser : Melchnau — P . K asser : Aarwangen — K arl 
Geiser : Rohrbach. — R oh. Schedler : Oberaargau und 
Unteremmental. [ H .  M .]

R E I S S ,  R o d o l p h e  A r c h i b a l d , * 1873, aus F ra n k 
furt, B ürger von L ausanne 1901, Schöpfer des In s t i tu ts  
für Polizei W issenschaft in  L ausanne, Professor de r 
Polizeiw issenschaft an  der U n iv ersitä t 1903-1919 ; h e u te  
Professor und D irek tor eines ähnlichen In s ti tu ts  in 
B elgrad, veröffentlichte u . a. Manuel de police scienti
fique (1911). [M .  R.]

R E I T E R ,  E r n s t  M i c h a e l  Q u i r i n , * 1814 m  W ert
heim  (Baden), M usiker, seit 1839 in Basel : K apellm ei
ste r der K onzertgesellschaft, dazu 1845 D irigent des 
Basler Gesangvereins und  1852 der Basler L iedertafel. 
F ü h re r des ganzen M usiklebens in  Basel w ährend  
Jah rzeh n ten  ; K om ponist. + in Basel 1875. — E. R e- 
fard t : Musikerlexikon. — W ilhelm  M erian : Basels Mu
sikleben im  19. .Jahrh. [C. Ho.]

R E I T H A A R  u. R E I T H A R D .  Fam ilie der Gem . 
H errliberg  (Zürich), die 
seit 1503 d o rt bezeugt 
ist. —  [J. F r ic k ] .— Wap- 
pen : in Gold au frech te r 
schw arzer B ogenschütze.
— 1. J o h a n n  J a k o b  
R eith a rd , *15. m . 1805 
zu K ü sn ach t (Zürich), 
b ilde te  sich 1823-1824 in 
Y verdon bei Pestalozzi 
und N iederer zum  L ehrer 
aus, b e tä tig te  sich als sol
cher 1824-1831 in B urg
dorf, Chur, W ädensw il u.
G larus, dann  als L ite ra t 
und Jo u rn a lis t der F o rt
sch rittsp a rte i ; befürw or
te te  tem peram en tvo ll die 
basellandschaftlichen F or
derungen. M itarbeiter des

] Republikaner, B egründer 
und R ed ak to r des Frei
tagblatt (1834), R ed ak to r 
des Volks freundes in B urg
dorf 1835-1839, des Organs der P a rte i der Schnell; .S tadt
b ib lio thekar in B urgdorf 1835-1839 p ro tes ta n tisch e r 
Schulinspek tor des Kt.s. G larus und R ed ak to r des d o rti
gen Alpenbotcn 1840-1842, des Tagblattes der Stadt. 
Zürich 1854-1857. H erausgeber des bekann ten  Republi
kaner-Kalender 1833-1841, 1852-1857. des Schweiz.

J o h a n n  J a k o b  R e i t h a r d .  
N a c h  e i n e r  L i t h o g r a p h i e  v o n  

K .  F .  I r m i n g e r .
( S c h w .  L a n d c s b i b l .  B e r n ) .
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Folkskalender Helvetia 1850-1852 usw . L ite rarischer ; 
B e ra te r  und  Zensor G otthelfs ; V olksdichter. H a u p t
werke : Knospen (1822) ; Gedichte (1842) ; Wort eines 
Protestanten aus dem Kanton Zürich über die. aargaui
schen Zustände (1844) ; Ein belehrendes Wort über den 
Jesuitenhandel (1845) ; Radikale Jesuilenpredigt (1845) ; 
Auf dem Emmenfelde bei Luzern (1845) ; Geschichten 
und Sagen aus der Schweiz (1853). + 9. x . 1857 zu 
Zürich. —  ZT  1882, 1903, 1905. — NZZ 1900, N r. 317- 
319, 321, 322 ; 1907, N r. 282. —  R . H unziker : Jeremias 
Gotthelf und J. J. R. in ihren gegenseitigen Beziehungen.
—  D e r s e l b e  : .7 ./. fl. (in Nbl. d. Stadtbibi. Zürich 1 9 1 2 -  
1914). —  ADB. —  Chronik d. Kirchgem. Neumünster, 
p. 4 2 6 .  —  2 .  E r n s t , * 1 8 8 0 ,  L ehrer, K a n to n sra t s e i t  
1 9 1 7 ,  E rzieh u n g sra t 1 9 2 9 ,  P räs. der Sozialdemokrat.. 
P a rte i des K ts. Zürich, B ürger von Zürich 1 9 1 4 .  [D. F.]

R E I T N A U  (K t. A argau , Bez. Zofingen. S. GLS). 
Gem. und  Pfarrdorf. Reitinowa 1045 ; Reitenowe 1173 ; 
Retenowa 1245. Wappen : in Blau au f g rünem  D reiberg 
ein weisser R eiher. D ieser O rt soll nach  der T rad ition  
eine B urg  geh ab t haben , von der sich aber keine Spu
ren finden und die u rk . auch nie e rw äh n t w ird . E r ge
h örte  u rsp r. den G rafen von L enzburg, die den H of R. 
u n d  den K irchensa tz  vor 1045 dem  K loster Schanis 
v e rgab ten . Dieses se tz te  zu R . einen Meier. 1415 kam  
R . an Bern und zur L andvogtei L enzburg . Der K irchen
salz blieb beim  K loste r Schanis bis 1807, wo der 
P fa rre r Sam uel E ggenste in  ih n  käuflich  e rw arb . 1850 
kam  er an den K t. A a rg au . Tauf- u. E hereg iste r seil 
1557, S te rbereg iste r seit 1723. —  Arg. 28, p. 10. — W. 
Merz : Rechtsquellen.., Aargau. —  D erselbe : Gemein
dewappen. [ H .  T r . ]

R E I T N A U ,  v o n  ( M e i e r  v o n  R .). f  Fam ilie  des 
K ts . A argau, die vom  K loster Schanis das in ih r erblich 
gew ordene M eieram t zu R e itnau  erh a lten  h a tte . Wappen: 
gespalten  mit. einem  M eierhut. Schon im 13. Ja h rb . 
w aren  die Meier v . R . In h ab er der V ogteigerichtsbarkeit 
zu R e itn au  und  in B urgdorf u n d  A arau , sp ä te r  auch  in 
L uzern , Sursee, Zofingen und  B aden v e rb ü rg e rt. E in 
Zweig, der im  D ienste der jü ngeren  H errsch aft K iburg  
s tan d , t ru g  von 1350 an  den N am en « E delknech te  v. 
R. » H äufig  n a n n te  sich die Sippe auch  n u r  « von R . -> —
1 . J o h a n n e s , Schultheiss von Sursee 1340-1361, to t  
1389. — 2. J o h a n n e s , Schultheiss von Sursee 1384, 
von Zo fingen 1392-1393, to t 1412. —  Vergi W . Merz : 
Burgen und Wehrbauten. — Derselbe : Wappenbuch der 
Stadt Baden. — G fr. Reg. [H. Tr.]

R E I T N A U , v o n .  D ienstm annengeschlecht ans der 
Gegend von L indau (Bodensee). Wappen : in W eiss ein 
schw arzer K näuel (Relief in der S t. L eonhardsk irche bei 
R agaz). Sie sind m it den von R e itn au  im  A argau , Meier 
des S tiftes Schanis, n ich t zu verw echseln. —  1. W e r n e r . 
A bt zu Pfäfers 1416, f  1435. —  2, H i l d e g a r d , Aebtis- 
sin zu K azis 1400, f  1438. —  3. F r i e d r i c h , A bt zu 
Pfäfers 1446-1478. —  4. M a r g a r e t a  A ebtissin zu K azis 
1486-1508. — 5. C l a r a , A ebtissin  von Kazis 1508-1528.
—  6. H a n s , a lt  B ürgerm eister von Chur 1526. —  7. 
S c h o l a s t i k a , A ebtissin  von K azis 1528, f  1537. — 
OBG. — M ayer : Gesch. des Bistums Chur. — E . F . v 
M ülinen : Helv. sacra. [A. M.]

R E I T N A U  ( R e i t n a u e r ),  J o h a n n  W e r n e r , Oberst 
kaiserlicher T ruppen  im  V orarlberg  1621, d rang im Mai 
1622 m it 1200 M ann von Balzers aus über den F läscher 
Berg nach  F läsch  vor, p lü n d erte  und  v e rb ra n n te  das 
Dorf, w urde u n m itte lb a r d a rau f von den P rä tig au ern  
überfallen  und in die F lu ch t geschlagen. —  F o rt. 
Sprecher. : Kriege und Unruhen I, 255. [F. P.]

R E I T Z ,  F r a n z  J o s e p h  W i l h e l m , von Mainz, *1861, 
Ingenieur, R ed ak to r des Boten vom Rhein 1883-1884, 
O beringenieur der M otorbootab teilung  E scher, W yss
u. Cie seit 1894, B ürger von Z ürich  1902. [D. F.]

R E I T Z ,  W a l t e r , D r .  p h i l . ,  von B urgdorf, * 4 .  x i.
1889, F eu ille to n red ak to r am  Bund 1915-1918, R edak tor 
der Schweiz 1919-1920, dann freier Schriftste ller in Bern 
und Berlin, verf. u. a. Kruzifix (M ärchenm ythos, 1918).
— SZGL. ' [H. Tr.]

R E L L E R  Fam ilie der Gem. Gsteig und Saanen
(Bern). Wappen : in Silber zwei ro te  Sparren , begleitet 
von drei ro ten  R osen (2,1). Johannes Reiller 1368. — 
U l r i c h , L andsvenner von Saanen 1616, 1622, 1624,

1632. — [lt. M.-W.] — A l f r e d , f  1888, von G steig bei 
Saanen, B ürger von Vivis seit 1882, v e rm ach te  sein 
ganzes Verm ögen, 250 000 F r., der S ta d t Vivis, wo er 
G em eindepräsiden t w ar. [m. r . |

R E L L S T A B .  Fam ilien  der K te . B ern u. Zürich.
A. K a n t o n  B e r n .  Alte Fam ilie der Gem. R iggisberg. 

die um  1600 aus dem  K t. Z ürich e inw anderte . — G E O R G  
D a n i e l ,  * 1838 in B ern, A rz t in B rienz, R iggisberg u. 
Bern, Dr. m ed. h . c., D irek to r des Inse lsp ita ls Bern 
1889-1893, P rä s id en t der eidg. M edizinalprüfungskom 
m ission 1891-1893, G rossrat 1883-1890, t  3. m . 1893 
in B ern. — KSA  1893, p. 315. —■ W . Senn : Chrov 
1893, p .  57, 78. [ D .  F . ]

B. K a n t o n  Z ü r i c h .  I. A lte Fam ilie  der Gem. R üschli-
kon, die d o rt schon 1383 angesessen is t. —  [J. F S ì c k . ] __
Wappen : in B lau ein goldener R eibste in  fü r O bstm ühle 
(Rolle) (V arian ten). — 1. R u d o l f , einer der F ü h re r der 
Seebauern im  W ald m an n ’sehen A uflaufe 1489, Sprecher 
in der V ersam m lung zu Meilen am  1. M ärt und in 
derjenigen vom  1. April in der W asserkirche in  Zürich ; 
v e rp flanzte  sein Geschlecht nach  W ädensw il, w urde 
1490 von K ilchberg  prozessiert. —  Dok. Waldmann. —
2. H e i n r i c h ,  Müller * 1760, zeitweise in L angnau  
(Zürich), M itglied des S tä fn er K onventes 1798, des 
he lve t. Grossen R ates 1798-1800, der K a n to n s tag 
sa tzung  1801, der h e lv e t. T agsatzung  1801, des Gr. 
R a tes  1803-1813, 1816-1830, A m tsrich te r 1813-1830 : 
E x trem is t der H elvetik , f  25. x i. 1840. P ub i, zusam m en 
m it A ugsburger Gedanken eines helvet. Repräsentanten 
über den Zehenten (1802). —  QSG X I, X V II. — ASHR.
— Vergl. im  allg. ZStadt B. I I ,  247. —  G. B inder : 
Kilchberg. —  A. N äf : Die Gem. Rüschlikon. —  W’.W a rt
m ann  : Les vitraux suisses au musée du Louvre, p . 78.

II .  f  Fam ilien  der S ta d t Zürich, beg rü n d et durch 
E inbürgerungen  der Ja h re  1382, 1567, 1603, 1610, 1612 
und 1629 von K ilchberg-R üschlikon. —  Conrad Meyer : 
Wappenbuch 1674. — K . W irz : Etat. — TB 4-5.

I I I .  U m  1600 au ftau ch en d e  Fam ilie  der Gem. IIo l- 
tingen  (Zürich). —  M a g d a l e n a , 1753-1807, So
p ran is tin , K onzertsängerin , g ründete  1788 zusam m en 
m it ih rer S tiefschw ester S u s a n n a  (* 1764, K o n zert
sängerin) die Musikalische Gesellschaft junger Frauen
zimmer, den ersten  D am engesangverein  Zürichs. — 
Nbl. d. Allgem. Musilcges. Zürich 1913, p . 15 — NZZ 
1918, Nr. 527. [D. F.]

IV . Fam ilien  der Gem. W ädensw il, beg rü n d et durch  
E inbürgerungen  von R üschlikon he r um  1489 und  1615.
— J .  P fis te r : Die ältesten Familiennamen der Pfarrei 
Wädenswil, p . 43. —  D erselbe : Die Ortsnamen d. 
Pfarrei Wädenswil, p. 72, 84. —  1. K a s p a r , L an d w irt. 
1815-1899, K om m an d an t im  Sonderbundskrieg , K a n 
to n sra t 1839-1842, 1847-1849, M itbegründer der W ai
sen an sta lt und  der F reischule W ädensw il, G em einde
p räsid en t. —  Evangel.
Wochenbl. 1899, p. 65. —
SZG 1899, p. 496. — 2.
E l i s e ,  1843-1904, T och ter 
von N r. 1, K rankenpfle 
gerin in C häteau -T h ierry  
(F rankreich) im  deu tsch 
französischen K rieg. Ih r 
T agebuch ü b er diese Z eit 
is t teilweise veröffen tlich t 
im  Nbl. d. Hülfsges. Zü
rich 1909. G ründerin  und 
L eiterin  des K rankenasy ls 
W ädensw il. —  3. E m i l ,
L an d w irt, * 7. x i. 1853,
B ruder von N r. 2, P rä s i
den t d. kan to n a len  lan d 
w irtschaftlichen  A usstel
lung in W ädensw il 1885,
M itbegründer der eidg.
V ersuchsansta lt fü r Obst- Em[t Hellstab
und W einbau in W ädens- N a c h  e i n e r  P h o t o g r a p h i e ,  
wil, M itbegründer der
zürch. L an d w irtsch aft!. W in terschule , N a tio n a lra t 1912- 
1922, P räsid en t der s tänd igen  eidg. A lkoholkom m is
sion, f  24. v u . 1922. —  NZZ 1922, N r. 976. — Jahrb. 
d. eidg. Räte. — Zürcher Bauer 1922, N r. 61.
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V. Fam ilie der ehem . Gem. Enge, seit 1893 der S tad t 
Z ürich, um  die M itte  des 18. Ja h rh . von R üschlikon 
e ingew andert. — C. E scher : Chronik der ehemaligen 
Gem. Enge, p . 10, 27, 152. [D. F.]

R E M , Jo s . T h é o d o r e ,  1828-1907, von Laufen  
(Bern), A dvokat, w ar m it K aiser w ährend der K u ltu r 
k am pfzeit einer der liberalen  F ü h re r von Laufen, 
G rossra t von 1879 an  ; h e rvorragender M usiker, tru g  
viel zur Förderung  der Musik im  G ebiet von L aufen bei. 
—  Berner Jura 1907. [A. Sch.]

R E M A U F E N S  (K t. F re ibu rg , Bez. V ivisbach.
S. GLS). Gem. und D orf. A lte  N am ensform en : Remul- 
fens, Remufens, Remofens, Roudmoufens ; im  D ialekt 
Rémoufin. 1296 kam  das D orf sam t der a lten  H e rr
schaft F ruence, zu der es gehörte , an die G rafen von 
Savoyen ; um  die M itte des 15. J a h rh . w urde es an 
F re ibu rg  verp fän d e t, das es 1513-1518 und w ieder von 
1536 an besass. R . gehörte  der Reihe nach  zur L an d 
vogtei Châtel S t. Denis 1536-1798, zum  gleichnam igen 
Bez. bis 1848, se ither zum  V ivisbachbezirk. Als Ende 
des 13. Ja h rh . die Gem. Châtel S t. Denis en ts tan d , 
b ilde te  R . deren v iertes V iertel. 1834 w urde R . k irch 
lich von A tta len s ab g e tren n t und  eine eigene P farrei. 
E ine dem  hl. M auritius gew eihte K apelle b estan d  1416 ; 
sie w urde w ahrsch. E nde des 16. Ja h rh . neu geb au t 
und durch die P fa rrk irche  von 1843 e rsetz t. — 
K uenlin  : Diet. —  Dellien : Diet. X . —  P hilipona : Hist, 
de Chätel-Saint-Denis. [ J .  J o r d a n .]

R E M E D I U S  oder R E M I G I U S ,  Bischof von Chur, 
F reund  A lkuins, V erfasser des rh ä tisch en  S trafgesetz
buches. Diese Capitula, um  803 im  A ufträge K arls des 
Grossen gesam m elt, sind eine der in te ressan testen  
R echtsquellen  dieser Zeit, t  w ahrsch . 805 oder 806. R. 
w ar noch geistlicher und w eltlicher H err von R ä tien  ; 
nach ihm  w urde die w eltliche Gewalt von der geistlichen 
g e tre n n t. —  M ayer : Bistum Chur I . —  P .T u o r :  Ischi
(1927). — Zeitschr. der Savignystift. VI, 141. [J. Simonet.] 

R E M E T S W I L  (K t. A argau , Bez. B aden. S. GLS). 
D orf in der P farre i R ohrdorf, das e rst seit 1854 m it 
dem  Sennhof und  m it B usslingen eine eigene Gem. 
b ildet und  früher auch  politisch  zu Rohrclorf gehörte. 
Reimirswilare 1190 ; im  K iburger- und  im H absburger 
U rb ar Reimerswiler. Wappen : g e te ilt, oben in Gold ein 
rotes schreitendes R eh, u n ten  in R ot eine gelbe Kugel 
m it einem  aufgesetzten  K reuz. —  W . Merz : Gemeinde
wappen. — Arg. 27, p. 70. —  A r t . R o h r d o r f . [ H .  T r . ]  

R E M I G E N  (K t. A argau , Bez. B rugg. S. GLS). Gem. 
und D orf in der K irchgem . R ain . Ramingen 1064 ; 
Remingen 1256. Wappen : das der H erren  von R . : in 
R ot ein weisser schreitender S teinbock. A lam annen
g räb er m it Beigaben. Der O rt teilte  politisch  die Schick
sale der H errsch aft Schenkenberg  und  kam  m it dieser 
1460 an B ern. E r w ar S tam m sitz  eines schon E nde des 
13. Ja h rh . erloschenen habsburgischen D ienstm annen
geschlechts. Von einer B urg is t aber n ich ts b ek ann t, 
oder m an  m üsste  annehm en , der oberhalb  R . gelegene,

heu te  zur Gem. Riniken 
gehörende sog. « Iberg  » 
sei Sitz dieses R itte rh a u 
ses gewesen, das sich kurz 
nach  seinem  ersten  A uf
tre ten  (1227) in Brem gar- 
te n  niederliess. Aus ihm 
stam m te  — H e in r ic h ,  
A b t von Muri 1261-1284. 
— Eine bis in die neueste 
Zeit erhaltene S t. P e ters
kapelle zu R ., Filiale von 
R ain , wird schon 1449 ge
n a n n t. — Vergl. W . Merz : 
Burgen u. Wehrbauten. — 
Derselbe : Gemeindewap
pen. — Arg. 23, p . 196 ; 
27, p. 71. — M. K iem  : 
Muri I, p. 110. [H. Tr.]

R E M O N D A .  Fam ilie 
von Comologno (Tessin), 
die seit der 2. H älfte  des
17. Ja h rh . in Mosogno er

w ähnt wird u. in F rankreich  R eich tum  erw arb. Mit den

Bezzola zusam m en b au te  sie au f ihre K osten  die alte  
S trasse v . Onsernone. Wappen (dem General R . verlie
hen) : gete ilt, oben gespalten  von Blau u. R o t; in B lau ein 
goldener Sparren  über einer ro ten  Kugel, üb erh ö h t von 
zwei silbernen S ternen  ; in R o t ein silbernes senkrecht 
gestelltes Schw ert ; u n ten  in Gold ein ro te r  Löwe, der 
ein quer gestelltes blaues Schw ert h ä lt. —- 1. G u g l i e l 
m o  R em onda della B arca, f  1 0 .  IX . 1 8 2 5 ,  verm ach te  der 
P rim arschule  13  3 0 0  Lire. — 2 .  Carlo Francesco, 
gen. R . von Comologno, * in diesem D orf am  2 .  x i .  
1 7 6 1 ,  f  in F rankreich  am  2 4 .  V I .  1 8 4 7 ,  H au p tm an n  in 
französichen D iensten 1 7 9 2 ,  B ataillonskom m andant 
1 8 0 0 ;  O berst 1 8 0 6 ,  B rigadegeneral 1 8 1 1 ,  R itte r  der 
E hrenlegion 1 8 0 4 ,  von N apoleon zum  R eichsbaron er
n a n n t 1 8 0 8 ,  m achte  die Feldzüge in Polen, Spanien u. 
Portugal m it. In  P o rtuga l w ar er im März 1 8 1 2  Gouver
neur von Lugar-N uevo, w urde am  1 9 .  A ug. gl. J .  ge
fangen genom m en, entw ich ab er am  5 .  ix .  1 8 1 3 .  St. 
Ludw igskreuz 1 8 1 4 .  W ährend  der H u n d e rttag e  kom 
m andierte  er die D epartem en te  Ind re  u. Vienne ; 1 8 2 5  

j w urde er pensioniert. — 3 .  C a r l o  A n t o n i o ,  von Moso
gno, t  1 8 9 6 ,  Schatzm eister des Herzogs von Cairgnan,

I verm ach te  Mosogno 46 000 F r., w ovon 20 000 Fr. als 
S tipend ium  fü r S tu d en ten  und 20 000 F r. fü r ein Ge
m eindespita l. — 4. C e l e s t i n o ,  v . Comologno, 1 18. v u . 
1919 in Cuneo (Italien), L ehrer, R itte r  der italienischen 

I K rone, 18 Ja h re  lang argen tin ischer V izekonsul in Cu
neo. —  ALIS 1914 u. 1925. —  BStor. 1912. —  H . de 
Schalter : Hist, des troupes suisses au service de France. 
— Fieffé : Histoire des troupes étrangères au service de 
France I I .  —  St. Franscin i : La Svizzera italiana. —  G. 
Sim ona \mmNote di arte antica. [C. T . ]

R E M Ü S  (rom . R a m o s c h , R e m o s c i i )  (K t. G raubün- 
den, Bez. In n . S. GLS). Gem. und P fa rrd o rf ; Kreis ;

C a r l o  F r a n c e s c o  R e m o n d a .  
N a c h  e i n e m  O e l g e m ä l d e .

*• i ^ i  I

&

B u r g r u i n e " u n d  D o r f  R e m ü s  a n f a n g s  d .  1 9 .  J a h r h .
N a c h  e i n e r  P h o t o g r a p h i e .

B urgruine. R . w ird erstm als 930 erw ähn t, als H einrich  I. 
dem  P riester H a rtp e r t  an der W allfahrtsk irche St. 
Florin (dem nachm aligen Bischof) die K irche zu Sent 
schenkte. In der ersten  H älfte  des 12. Ja h rh . tre ten  die 
H erren von R . als L ehen inhaber der B urg und  der 
R echte zu R , auf, die in der Folgezeit diese B esitzungen 
sehr zu U ngunsten  des Bischofs um w andelten , so dass 
sie diesem  für einige Zeit fak tisch  verloren gingen. E rs t
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■der Bischof H artm an n  I I .  k onn te  1421 R . fü r das 
B istum  w iedergew innen. In  sp ä tere r Zeit w aren  die 
Fam ilien  a  P o rta , Mohr, V anzun und P la n ta  In h a b er der 
bischöflichen R echte  in R . Po litisch  te ilte  R . im übrigen 
die Schicksale des U n terengad ins (s. A rt. E n g a d i n ) .  Im  
H ennenkrieg  1475 und  im  Schw abenkrieg  1499 fanden 
bei R . b lu tige  K äm pfe s ta t t  ; ebenso w urde die Gegend 
vom  30jährigen  K riege und  von den K äm pfen  zwischen 
F ranzosen  und Ö s te rre ic h e rn  1799 b e rü h rt. Am 16. v u . 
1880 b ra n n te  R . fa st vo lls tänd ig  n ieder, näm lich  100 
F irsten  ; es blieben n u r  17 übrig . Die gotische S t. Florin- 
k irche zu R . s ta m m t aus dem  Ja h re  1522 und w urde vor 
e inigen Ja h re n  e rneuert. Vor der E in führung  der 
R efo rm ation  w ar sie ein W a llfa h r ts o r t . Zur Gem. R . 
gehören  auch  M anas, Seräp lana  und R aschvella  ; früher 
g eh ö rte  a u ch  das T al S am naun  dazu.

D er K re is R . (Gem. R ., Schieins u n d  Sam naun) bil
d ete  zusam m en m it A vers und Bivio das X . H ochge
rich ts des G otteshausbundes. —  P . C. P la n ta  : Die 
currätischen Herrschaften. —  H am m erl : Rechts- und 
Herrschaftsverhältnisse... (in JHGG 1922). — O. Stolz : 
Beiträge... (in JHGG  1923). —  B. Puorger : 11 cudesch 
colschen da Ramosch (in Annalas X IV ). [ B .  M .  u n d  B .  P . ]  

Zu R . befindet sich die R uine der ä lte sten  B urg im 
U n terengad in . Sie s tan d  schon zur Zeit des hl. F lorinus, 
im  7. oder 8. Ja h rh . D am als verw ah rten  die U m w ohner 
in dieser B urg aus F u rc h t v o r R äubern  ihre V orräte . 
D ie e rsten  nachw eisbaren  Bewohner der B urg waren 
freie M annen, die sich nach  ih r  b en an n ten . 1256 w urde 
d ie  B urg au f B etre iben  des Grafen M einhard von Tirol 
von N anno von R . teilweise neu au fg eb au t und  vergrös- 
se r t . Im  Gegensatz zum  a lten  B au erh ie lt sie den Nam en 
« T shanüff » (neues H aus). Diese B ezeichnung h a f te t 
noch h eu te  an  der R uine. Im  sog. H ennenkrieg  1475 ging 
die Burg in F lam m en auf. Nach ih rer W iederherste llung 
sassen bis 1526 die v. Moor von Süs als bischöfliche K as
te llan e  au f R . Zur Zeit des Schw abenkrieges, im  März 
1499, verm ochte  der dam alige K aste llan  Anselm  v. Moor 
der einbrechenden österreichischen U eberm ach t n icht 
zu w iderstehen und steck te  die B urg  se lbst in B rand ; 
sie w urde ab er bald  teilweise w iederhergestellt. 1526 
ging die K aste llanstelle  den v . Moor verloren  ; B ischof 
P au l verlieh  sie 1533 an  J .  H . von Zun von Ardez. N ach 
de r B efreiung des E ngadins von allen F eudallasten  M itte 
des 16. Ja h rh . w aren  n u r  noch die R em iiser v e rp flich te t. I 
gewisse Z ehnten  und  A bgaben  in die Burg zu ent- I 
rich ten  ; erg rim m t d a rü b er, b ran n ten  sie im  März 1565 
das K aste ll vo llständ ig  aus, w urden aber von den En- 
gadi ne in  und  den G otteshausleu ten  gezwungen, es w ieder 
herzuste llen . Am 22. XI. 1606 ging die B urg ab er wieder 
in F lam m en auf, w urde noch einm al hergeste llt und  laut 
Beschluss der R a tsb o ten  der I I I  B ünde 1620 m it 
K riegsvorra t versehen. Am 2. v m . 1622 steck ten  vorbei
ziehende Soldaten  des G rauen Bundes gegen den W illen 
ih rer F ü h re r die B urg  R . in B rand . N ach B eendigung 
des B a ld iron ’ sehen Krieges aberm als hergeste llt, w urde 
sie von Seiten des B istum s w eiter zu Lehen gegeben, 
so 1644 an  E ustach ius a  P o rta , 1706 au f ewige Zeiten 
an  P e ter C onradin von P la n ta  und  dessen N achkom 
m en, die sie noch 1846 besassen. —  Ca mp eil : Hist.raet.
I . — Mohr : Cod. dipi. I - I I I .  — P . C. P la n ta  : Herr
schaften. — Sprecher : Kriege und Unruhen. —  LL. — 
Ms. von D. Jeck lin . [A. Moosen.]

R E M Ü S ,  v o n .  Altes, u rsp r. freies G eschlecht des 
K ts . G raubünden , das sich nach der 
B urg R . b en an n te . In  der 2. H älfte  
des 12. Ja h rh . t ra te n  die v . R . in 
M in isteria lität zum  H ochstift Chur. 
Wappen : in Gold ein schw arzes E in 
horn . W e z e l  und N a n n o  de Ramuscie, 
in der 1. H älfte , S i c h e r u s  de Here- 
muscie, presbyter, in der 2. H älfte  des
12. Ja h rh . (Necrolog. cur.). — N a n n o  
von R ., 1256 e rm äch tig t, die Burg zu 
vergrössern , erw arb die niedere Ge

rich tsb a rk e it und  w urde Vasall des Grafen von Tirol. 
Von seinen S ö h n e n  w ar —  K o n r a d , t  1289, A b t von 
M arienberg im V intscligau, ebenso U l r i c h ,  f  1301. — 
S c h w i c k e r  I I I .  erw arb B urg und  H errschaft W iesberg 
in  T irol. —  S c h w i c k e r  Y .  verk au fte  die G ru n d h err

schaft R . an Vogt U lrich IV . von M atsch, w urde R eichs
vogt in Chur und  f  1400 als le tz te r  der v. R . au f rä ti-  
schem  Boden. Das Geschlecht erlosch im v erarm ten  
B ürgerstand  im  19. J a h rh . in Süddeu tsch land . — M ohr : 
Cod. dipi. I - I I I .  —  P . C. P la n ta  : Herrschaften. —  L L .
— JHGG  52. [A. M.]

R E M Y .  Fam ilien  der K te . F re ib u rg  u n d  W aad t.
A. K a n t o n  F r e i b u r g .  Fam ilie  von C harm ey, wo 

1375 C o n r a d  erw äh n t w ird. — 1. B a r t h é l é m y , N o ta r 
und  K uria l des C harm ey-Tales 1552. — 2.  L o u is , Gou
verneur dieser T alschaft 1574 .  — 3.  J a c q u e s , N otar, 
G em eindeam m ann von C harm ey, w urde 1781 B ürger 
von F re ibu rg . — 4 .  J a c q u e s  J o s e v i i , 1 8 1 1 -1 8 5 9 ,  Sohn 
von N r. 3,  G rossrat 1 8 3 7 -1 8 5 6  (dessen P räsid en t 1850) .  
O b eram tm ann  des Bez. G reyerz 1 8 4 8 -1 8 5 2 ,  N atio n a lra t 
18 4 9 -1 8 5 1 ,  M itarbeiter an  den v ier e rsten  B änden des 
Recueil diplomatique du canton de Fribourg 1 8 3 9 - 1 8 4 4 .
— 5. Je a n  Jacq u es A u g u s t e ,  Sohn von N r. 3 ,1814-1894, 
N o ta r, G rossrat 1856-1886 (U n te rb ru ch  1881-1882), Ge
m eindeam m ann von Bulle 1857-1863, B ürger daselbst 
1846. —  6. L éo n , 1844-1916, Sohn von Nr. 5, Bibliophile 
und N um ism atiker, liinterliess eine einzigartige Sam m 
lung h isto rischer und  po litischer P u b lik a tio n en  des K ts. 
F re ibu rg  und eine re ichhaltige  M ünzsam m lung. — 
7. X a v i e r , * 1884, E nkel von N r. 5, E lek tro -Ingen ieu r, 
D irek to r der elektrischen E isenbahnen  im G reyerzer- 
land  und  der A utobusgesellschaft 1917, D irek to r der 
E isenbahn  F reibu rg -M urten -Ins und der S trassenbahnen  
von Fre ibu rg  1927.

E ine Fam ilie  R . bü rgerte  sich 1811 in Sem sales ein.
— Vergl. J .  Schneuw ly : Tableau des notaires. — A. Del
lien : Diel. I I I .  — FA 1899. — F u ch s-R aem y : Chro
nique, 454. — Étr. fribourg. 1895, 1918, 1925. — Chroni
que Blanc, p. 18. — S taa tsa rch . F reiburg . [ R æ m y .1

B. K a n t o n  W a a d t .  M ehrere französische Fam ilien 
R. Hessen sich im  17. und  18. Ja h rh . in L ausanne und 
in der W aad t n ieder. [M. R.]

R E N A N  (K t. Bern, A m tsbez. C ourtelary . S. G LS). 
Gem. und  Dorf. Runens 1178 ; Renens 1372. R . gehörte 
dem  K ap ite l S t. Im m er. Als dessen R echtsnachfo lger 
nach der R efo rm ation  besass der F ü rs tb isch o f von B a
sel, zusam m en m it den F lax lan d en , den Z ehnten  von 
R. 1375 p lü n d erten  u n d  äscherten  die T ruppen  Ingel- 
ram s von Coucy das D orf ein, das auch  im  3.0j . K rieg 
schwer zu leiden h a tte . R . gehörte bis 1679 zur K irch- 
gem. S t. Im m er und w urde dann eine eigene P farrei, 
deren K o lla tu r dem  F ü rs tb isch o f zu stan d . 1832-1834 
beherberg te  R zahlreiche N euenburger F lüch tlinge, die 
dort die Z eitung Le Proscrit Herausgaben. U eber die d a 
durch  heraufbeschw orenen U nruhen  s. A r t . G a g n e b i n - 
H a n d e l .  R . w ar auch der Sam m elpunkt der ju rass i
schen Freiw illigen, die u n te r  Ami Girarcl am  1. m . 1848 
den N euenburgern  zu H ülfe e ilten. Bevölkerung : 1764, 
2710 E inw . ; 1920, 1401. T aufreg ister seit 1645, E h ere 
g ister seit 1780, S te rbere
g ister seit 1746. —  Trouil- 
la t : — A. D aucourt : Diet.
V I.—  L ohner : Kirchen.

Ein adeliges Geschlecht 
de R. kom m t im 14. Ja h rh . 
vor. Es stam m te  von dem 
H ause Sonvilier ab und 
d iente den Grafen v . N eu
enburg, sowie den H erren  
von V alangin. [G. A.]

R E N A R D .  Fam ilie von 
Yilleret (Bern), von der 
ein Zweig sich 1707 in 
Peseux (N euenburg) nie- 
derliess und 1779 das 
neuenburgische B ürger
rech t e rw a rb .— 1. L o u is ,
* 5. ix . 1801 in Peseux,
Offizier in französischen 
D iensten , H au p tm an n  der 
au fständ ischen  T ruppen 
in N euenburg  1831. —  2.
Charles,  sein B ruder, * 2.  IV. 1807  in Peseux , F e ld 
m esser und G eom eter im  D ienste des F ü rs ten tu m s, 
sprengte  1829 den Galgen von N euenburg  in die

C h a r l e s  R e n a r d .  
N a c h  e i n e m  O e l g e m ä l d e .
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L uft, w ar 1831 Q u artie rm eister der T ruppen , die das 
Schloss b ese tz ten , w urde von den R oyalisten  N eu
enbürgs beinahe  n iedergem etzelt, aber von den he r
oischen B esa tzu n g stru p p en  g e re tte t. Die beiden 
B rüder R . w aren  M itglieder des R evolutionskom itees 
von Y verdon u n d  w urden nach  dem  Missglücken 
des A ufstandes zum  Tode v e ru rte ilt , flohen aber 
m it A. B ourquin  nach Troyes in der C ham pagne. 
Charles t  1862 in K alifornien . — Vergl. P iaget : 
Histoire (le la Révolution neuchâteloise I I ,  303. [A. P.]

R E N A R D ,  G e o r g e s , französischer H erk u n ft, * 21.
x i .  1847 in Paris, flüch tete  beim  A usbruch des Com- 
m une-A ufstands in die Schweiz. Lehrer am  College in 
Vivis, an  der A kadem ie, sp ä ter U n iv e rsitä t L ausanne
1875-1900, dan n  Professor am  College de F rance, 
v e rö ffe n tlic h te n , a. Critique de combat. [H. Lr.]

R E N A U D .  In  der französischen Schweiz sehr ve r
b re ite te r  F am iliennam e (urspr. ein Vornam e).

A. K a n t o n  F r e i b u r g .  Fam ilien von Sales, Vaulruz 
und M ontet (1792). — S taa tsa rch . F reiburg . [J. N.]

B. K a n t o n  G e n f .  Mehrere Genfer Fam ilien , die 
aus Savoyen, aus der W aad t und  aus F rankreich  s tam 
men und  im 18., E nde des 19. Ja h rh .,  sowie im Laufe des 
20 Ja h rh . M itglieder der gesetzgeb. R äte  aufw eisen. [C. R.]

C. K a n t o n  N e u e n b u r g .  Sehr v e rb re ite te r F am ilien
nam e. R . bü rg erten  sich im  16. Ja h rh . in N euenburg 
ein ; sie kam en vielleicht von R ochefort, von wo die 
bed eu ten d ste  und ä lteste  Fam ilie s tam m t. Diese w ar im
16. J a h rh . und wohl auch  schon im  15. Ja h rh . in Roche
fort e ingebürgert. Da do rt keine organisierte  B ürger

schaft b estan d , n an n te  m an  die R . 
sp ä ter B ürger des F ü rs ten  von N euen
burg . Wappen : in Schwarz ein golde
n er A nker, beg le ite t von 2 goldenen 
Rosen, die aus grünem  D reiberg w ach
sen (V arian ten). —• 1. J o n a s  P i e r r e , 
1738-1812, M aître-bourgeois v. Neuen- i 
bü rg  1787, 1804, M itglied des G erichts ! 
der T ro is -É ta ts  1806. — 2. P i e r r e  
A b r a m , 1743-1820, H au p tm an n  im  R e
g im ent M euron in Ind ien , B ata illons

a d ju ta n t, R eg im en tskom m andan t w ährend der B ela
gerung von S eringapatam . — Société du Jardin de Neu
châtel.—  3. G u s t a v e ,  9. n . 1 8 4 9 -2 .v m . 1907 in N euen
burg , A dvokat in Le L ode, dann in N euenburg, Ge
rich tsp räsid en t in Le L ode  1880-1883, U n tersuchungs
rich te r 1883-1892, G rossrat 1892-1894, 1901-1904. — 
Mess, boiteux de Neuchâtel 1908. — 4 .  E d g a r , * 22. V I .  
1887 in N euenburg , A dvokat, G erich tsp räsiden t in 
Le L o d e  1914-1919, S ta a ts ra t  1919. — Livre d’Or de 
Belles-Lettres de Neuchâtel. [ L .  M .]

D .  K a n t o n  W a a d t .  R E N A U D ,  R e g n a u d ,  R e n n a u d .  
Zahlreiche F am ilien  des N am ens, so in S t. Georges 
(1359), A venches (1440), La C haux (1550), Aigle (1569), 
St. Oyens (1575), M ont sur Rolle (1636). —  1. J e a n ,  
K astlan  von St. Georges 1359. — 2. P i e r r e ,  B ürger 
von P ayerne, M itherr von Corserey 1500-1520. —  [M .  R . ]  
— A c h i l l e ,  von A venches, *1819 in L ausanne, a .o . Prof. 
fü r französisches R ech t in Bern 1845, Professor in Giessen 
1848, H eidelberg 1851, t  daselbst 5. VI. 1884, V erfasser 
ju ris tischer Schriften . Verz. der in Bern pub liz ierten  
bei F . H aag  : Die Sturm- und Drangperiode d. bern.
Hochschule, p. 571. — ADB. —  J u l e s , sein B ruder,
1 823-26 . IV.  1893, B ezirksanw alt im  Ju ra  1851-1853 ; 
längere Zeit U ebersetzer im N a tio n a lra t. — A l b e r t ,  
B ruder der V orgenannten , 1828-1884, D irek to r der 
H andelsbank  von B ern, B ürger von Bern 1874. [H. T.]

R E N D U ,  L o u is , von M eyrin (Genf), 9. x i i.  1789- 
28. v m . 1859, P riester, L ehrer in C ham béry 1829, 
C horherr in C ham béry 1829, Bischof von A nnecy 1843, 
K om m andeur des h l. M auritius- und L azarusordens, 
röm ischer G raf und A ssisten t am  päpstlichen  Throne, 
V erfasser zahlreicher W erke, u . a. einer Lettre au roi de 
Prusse, die grosses A ufsehen erregte. Wappen : in Blau 
zwei goldene gekreuzte  G arben, ü b erh ö h t von einem 
silbernen K reuz. —  F . M. G uillerm in : Vie de Mgr. Louis 
Rendu. — R ebord e t G avard  : Diet, du clergé de Genève- 
Annecy. —  AHS  1915, p . 183. [ L .  D . - L . ]

R E N E M B E R T U S .  N am e des 26. Bischofs von Genf 
nach dem  Verzeichnis von St.. P e te r . [C. R.]

R E N E N S  (K t. W aad t, Bez. L ausanne. S .  GLS). 
Dorf und Gem. Runingis 896 ; Runens 1147. Im  10. 
Ja h rh . w ar R . das Z en trum  eines L ausanne um fassen
den V erw altungsbezirkes : in fine Runingorum. 896 
schenkte  der G raf Gerland der K irche von L ausanne 
5 « M ausen » in R. D ort bestan d  eine n u r  963 erw ähnte, 
dem  hl. E rlöser gew eihte K irche (locus). Im  M itte la lter 
gehört R . dem  K ap ite l von L ausanne. Jacq u es de Re- 
nens s tif te t 1202 das V uachère-Spital. In  der R efo rm a
tion w urde aus R . eine H errschaft fü r den frü h em  
C horherrn Claude de P ra ro m an  gem acht. Louis de P ra - 
rom an v erkaufte  R . 1750 der S tad t L ausanne. J a h r 
h u nderte  lang ein einfaches Dorf, w urde R . 1875 G ü te r
und R ang ierbahnhof von L ausanne und  nahm  von da 
an einen raschen Aufschw ung. Das vom  alten  D orf 
scharf ab g etren n te  Q u artie r R enens-G are e rstreck t sich 
über 4 G em einden und zäh lt beinahe 6000 E in w. P ro te 
stan tische  Landeskirche, freie K irche, katho lische K ir
che. Im  M itte lalter gehörte R. zur V idy-K irche (am 
S tan d o rt von Lousonna) und h a tte  bis zum  18. Ja h rh . 
einen Friedhof, der 1536 P rillv  zugeteilt w urde. E ine 
S t .  Jakobskapelle  wird im 15. Ja h rh . gen an n t. 1908 
w urde eine neue p ro tes tan tisch e  K irche erste llt, und 
seit 1911 ist R . se lbständige K irchgem einde. [M .  R . ]  

R E N E V E Y  ( R e n e v e i r ) .  Fam ilien  des K ts . F re i
burg , die 1356, 1386 usw. in F re ibu rg , von 1610 an  in 
F é tignÿ , von 1504 an  in M annens usw . e rw ähn t w erden. 
E in Zweig der R . von M annens bü rg erte  sich 1800 in 
M ontagny la Ville ein. —  1. P i e r r e , Bürger von F re i
burg  1428, P fa rre r von Täfers 1423-1445. —  2. B a s i l e , 
von Fé tigny , 1824-1917, nahm  eifrigen A nteil an  den 
Ereignissen des Sonderbunds 1847 und  an  der V ersam m 
lung von Posieux 1852. Als geschickter U hrm acher und 
M echaniker m achte  er m ehrere E rfindungen  ; u n te r
nahm  zahlreiche Reisen ins A usland (so nach  P a läs tin a  
1866). —  3. A l p h o n s e , von Fé tigny , L ehrer an  der 
Sekundarschule des B royebezirks 1885-1896, deren 
D irek to r 1912-1915, t  in E stav ay er 24. v . 1915. —  4. 
L ouis, Sohn von Nr. 3, * 26. v m . 1889 in E stav ay er, 
D r. ju r .,  Professor am  Collège S t. Michel 1919-1927, 
O beram tm ann  des B royebezirks seit 1927. —  5. J a c 
q u e s  P h i l i p p e , von M ontagny la  Ville, 1825-1898, 
L ehrer, dann A d vokat und N o tar, G rossrat 1866-1871,
1876-1898, seit 1867 M itglied, 1889-1892 P rä s id e n t des 
V erw altungsrats der A m ortisationskasse  der S ta a ts 
schulen, seit 1892 des V erw altungsra ts der S taa tsb an k . 
—  P . A ebischer : Origine des noms de famille 93. —  F G 
X V III , 62. — P. de Zurich : Les fiefs Tierstein (in ASHF  
X II). — A. Dellion : Diet. X I. — M. de D iesbach : 
Les pèlerins fribourgeois (in ASHF V). — Rev. des fa
milles 1917, 773. —  Étr. frib. 1919. — Alf. R aem y : 
Livre d’Or. — La Liberté 1898, N r. 252 ; 1915, N r. 121 ; 
1917, Nr. 83. — P S  1927. — S taa tsa rch . F re ib . [G. Cx.j 

R E N E V I E R .  Adelige W aad tlän d er Fam ilie, die seii 
dem  14. Ja h rh . in A ubonne und Y verdon b ek an n t ist. 
Zu einer ändern , aus F ran k reich  stam m enden  Fam ilie 
R ., die sich in M ont su r Rolle und M orges e inbürgerte , 
gehört —  1. E u g è n e , 1831-1906, Professor der Zoologie 
1856, dann der Geologie und M ineralogie an  der A kade
mie und  U n iv ersitä t L ausanne von 1859 bis zu seinem  
Tode, R ek to r der U n iv ersitä t V erfasser zahlreicher 
P ub likationen , u. a. einer Monographie géologique des 
Hautes-Alpes vaudoises. —  2. J u l i e n , * 1847 in L au
sanne, f  1907 in B lonay, A q u are llis t.—  Livre d’Or. — 
SKL. [M .  R . ]

R E N F E R .  Fam ilie  von L engnau (K t. B ern), die 
sich im  18. Ja h rh . nach Bözingen, im  19. Ja h rh . nach  
Bern u . a. O. v e rb re ite t h a t.  Sie zählt eine ganze Reihe 
von M itgliedern des Gr. R ates. [H. T.]

R E N G E R S W I L  (K t. T hurgau , Bez. M ünchwilen, 
Gem. W ängi). Gehöft und ehem alige B urg, ü b er deren 
genauen S tan d o rt m an  n ich t einig ist. Reingerswilare 
1210. Als die B urg an die T oggenburger gekom m en 
w ar, gab sie G raf D iethelm  I I .  seinem  ä lte ru  Sohne 
D iethelm  I I I .  zum  W ohnsitz , w ährend  der jüngere  
F riedrich  das S tam m schloss T oggenburg erh ielt. Das 
gespannte  V erhältn is zwischen den ungleichen B rüdern  
endete dam it, dass F riedrich  zu einer angeblichen 
A ussöhnung nach  R . geladen und  d o rt am  12. x i i .  1226 
von gedungenen M ördern e rw ürg t w urde. A b t K onrad
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von S t. Gallen nah m  sicli der Leiche und  der E lte rn  
des E rm o rd e ten  an  u n d  bekam  als Lohn w ichtige Teile 
des toggenburg ischen  E rbes. Bei dem  V ersuche D iet- 
helm s I I I . ,  diese Geschenke zurückzuerobern , fiel die 
Burg R . nach  m ehrw öchiger B elagerung in die H ände 
des A btes, w elcher la u t A bkom m en von 1234 frei 
d a rü b er verfügen d u rfte  und  sie zerstö ren  liess. Die 
B urgstelle w urde dann  Z ubehör des W eiherhauses 
W ängi und als st. gallisches Lehen vergeben. —  TU  I I . 
—  TB 11. — P u p . Th. — N a t er : Aadorf. [ H e r d i . ]  

R E N G E R S W I L ,  v o n .  T hurgauisches Adelsge
schlecht, das bei W ängi sass, ein schräges herzförm iges 
B la tt im Wappen fü h rte  und  schon anfangs des 13. 
J a h rb . au ss ta rb . K o n r a d ,  Zeuge 1210. —  Vergl. 
S tum pf. —  UStG. —■ J .  N a te r : Aadorf. [ H e r d i .] 

R E N G G  (K t. U nterw alden . S. GLS). Pass zwischen 
H ergiswil und  A lpnach m it a lten  L etzim auern  (Befesti
gungsanlagen) aus der Zeit der G ründung der E idge
nossenschaft. —  R. D ü rre r : Kunstdenkmäler v. Unter
walden, p . 435. [R. D.]

R E N G G E R .  Fam ilie  der K te . A argau, B ern  und 
U n terw alden . Wappen : in G rün ein goldener Löwe.

A. K a n t o n  A a r g a u .  Fam ilie  von Brugg, die ihren 
N am en wohl von einem  der in der deu tschen  Schweiz 
m ehrfach  vorkom m enden  O rtsnam en « R engg » h a t.  
N ach B rugg, wo sie sich 1556 e inbürgerte , kam  die F a 
milie über Basel. V orher soll sie im  F re iam t (Zufikon) 
n iedergelassen gewesen sein. —  l. A b r a h a m ,  1732- 
1794, P fa rre r in G ebensdorf 1763, F ö rderer von P e s ta 
lozzis A nsiedlung im  B irrfeld, P fa rrh elfe r in  Bern 1773, 
t  als P fa rre r  am  M ünster 1794. —- AÜB.—  2. A l b r e c h l , 
Sohn von N r. 1, * 1764 zu G ebensdorf, s tu d , theo l. und

eine Zeitlang E rzieher Fel- 
lenbergs, des sp ä teren  
S tifters von Hofwil, dann 
s tu d . m ed. in  G öttingen
u . P av ia  1785-1788, Dr. 
m ed. 1788, A rz t in Bern 
1789-1798, M itglied der 
H elvetischen G esellschaft 
von 1791 an . R . begriisste  
anfänglich  die franz. R e
vo lu tion , ohne ihre spä
te ren  A usschreitungen zu 
billigen, und w ar B efür
w o rte r einer durchgre i
fenden po lit. R eorgan i
sa tion . 1793 t r a t  er m it 
der A bhand lung  Ueber 
die politische Verketze
rungssucht in unseren Ta
gen hervor. Am 30. r. 1798 
w urde er von B rugg in 
den erw eiterten  bern . 
Grossen R a t gew ählt und 

zu M engaud nach  Basel. 
(20. v. 1798) Präsi-

A l b r e c h t  R e n g g e r .  
N a c h  e i n e r  B ü s t e .

w ar im  F ebr. G esandter 
Nach dem  U m stu rz  w urde er 
dent, des obersten  h e lve t. G erichtshofes, aber schon 
am  2. Ju n i h e lve t. M inister des Innern , als welcher 
er w ährend  der D auer der H elvetik , bei den chao
tischen  Z uständen  im  ganzen L ande, u n te r  unge
heuren  Schw ierigkeiten eine au f W iedereinführung  der 
O rdnung gerich te te  ausserorden tliche A rbeit leistete . 
Am S taa tss tre ich  vom  7 ./8 . v i li .  1800 bete ilig t, nahm  
R. in der Folge leb h aft an der A usarb e itu n g  der neuen 
V erfassung te il und  ging am  10. i. 1801 m it dem 
u n ita rischen  E n tw u rf nach  Paris, um  im  Mai s ta t t  m it 
dieser V erfassung m it der von ihm  v e ru rte ilten  sog. 
V erfassung von M almaison w iederzukom m en. N ach dem 
föderalistischen S taa tss tre ich  vom  2 7 ./2 8 . x . 1801 t r a t  
R. als M inister zurück , w urde aber am  6 .  I I .  1802 als 
zw eiter L andam m ann  der Schweiz und  erster L an d am 
m ann  fü r 1803 gew ählt. N ach dem  neuen  un ita rischen  
S taa tss tre ich  vom  17. I V .  1802 bis zum  S turze der H el
v e tik  w ar R . w ieder M inister, leh n te  dann  die W ahl 
in die C onsulta, sowie in der ersten  aarg . Grossen R at 
1803 ab , leb te als A rzt in L ausanne bis 1814, erhielt 
das w aad tländ ische  B ürgerrech t, a rb e ite te  noch in L au
sanne die aarg . V erfassung von 1814 aus, vertra t, die 
In teressen  des K ts . A argau am  W ienerkongress, w urde

1814 E h ren b ü rg er von A arau  und  aarg . G rossra t, w ar
1815-1820 noch M itglied der aarg . R egierung, zog sich 
dann  ins P riv a tleb en  zurück  und  f  23. x u .  1835. — 
ADB. —  Alb. R engger : Kleine Schriften. —  A rt. H e l 
v e t i s c h e  R e p u b l i k .  —  ASHR.  —  ZZ 1871-1872. — 
J .  M üller : Aargau. —  Alf r. H a rtm a n n  : Gallerie ber. 
Schweizer 1. —  Ferd . W ydler : Leben und Briefwechsel 
Alb. Renggers. —  H eb. F lach  : Albr. R. —  E m . D ejung : 
R. als helvet. Staatsmann. —  D erselbe : A . R. (G esam t
biographie in V orbereitung). —  S. H euberger : A . R. 
Briefwechsel (in Arg. 35). — 3 .  J o h a n n  R u d o l f ,  Neffe 
von Nr. 2, * zu B aden 1795, Dr. m ed. 1817, u n te rn ah m  
1818-1826 m it M. Longcham p aus L ausanne  eine F or
schungsreise nach  P a rag u ay , t  1832. V erfasser von na- 
turw iss. Schriften , bes. ü b er P a rag u ay , und  von R ei
seb esch re ibungen .—  ADB. — Alb. Schum ann  : Aarg. 
Schriftsteller.—  VSNG 21. [ H .  T r . ]

B. K a n to n  B e rn , f  Zweig der Fam ilie  R. von B rugg  
in Biel. A b r a h a m ,  * 1637, von B rugg, B ürger von Biel 
1669. — 1. J o h a n n  J a k o b ,  Sohn des Vorgen., * 1673. 
Grossweibel 1706. —  2. J a k o b  C h r i s t o p h ,  Sohn von 
Nr. 1, * 1701, liess sich in P ru n tru t  n ieder, t r a t  zum 
k a th o l. G lauben über und  w urde bischöfl. S chatzm eister, 
t  1 7 8 5 .—  3. J o s e f  A n to n ,  Sohn von N r. 2, * 1734. 
bischöfl. H o fra t, G eheim sekretär und Syndic der drei 
L andstände, ein geschm eidiger D iplom at von grossem  
Einfluss, 1783 von K aiser Josef I I .  m it dem  P rä d ik a t von 
der Leimen geadelt, s te llte  sich tro tzd em  bei A usbruch der 
R evolution im  B istum  an die Spitze der U nzufriedenen, 
wollte am  17. v. 1792 m it 400 B auern  P ru n tru t  ü b e r
fallen, w urde ab er von den F ranzosen v e rjag t, w ar der 
Fü h re r einer P a rte i, welche die E inverleibung  des 
B istum s an F rankreich  fo rderte . Von seinem  Leben nach 
1792 is t aber n ich ts m ehr b ek an n t. —  Edictai-Citation 
gegen A . R. von der Leimen... 1791. —  M. L u tz  : 
Nekrologe. — 4. A b r a h a m ,  * 1705, B ruder von N r. 2, 
zog w ieder nach  Biel, t  daselbst als Mitglied des K l. R ats 
1765. —  5. N i k l a u s ,  a. R a tsh err, f  7. x i .  1832, 88 J .  
a lt  als le tz te r  der B ieter R . — LLH. —  G. Amweg : 
Bibliogr. H [ H .  T r . ]

C. K a n to n  U n te rw a ld e n . A ltes L andleu tege
schlecht von U nterw alden , K ilcher von A lpnach (1372), 
K ilcher zu K erns 1431-t 1631, Genossen zu S tans 1585, 
1637. S tam m o rt R engg ob A lpnach. [R. D.]

R E N G G L I .  Fam ilien  von ICriens, M alters und  E ntle- 
buch seit dem 14. Ja h rb . Wappen : 
in R o t ein weisses H auszeichen au f 
g rünem  D reiberg. — 1. N i k l a u s , 
L andschreiber im E n tleb u ch  1633. —
2. M a r t i n ,  L an d esh au p tm an n  1690- 
1693. — 3. P e t e r , L andschreiber 
1689, schrieb das K irchenrech t von 
D opplescliw and.—  v. Segesser : Rechts
geschichte I, 593. —  4. P e t e r , L andes
p an n erm eiste r 1743. —  5. J o h a n n , 
von Schachen, 15. v i I. 1846- 10. v m . 

1898, Illu s tra to r , G enrem aler, städ tisch e r Zeichenlehrer 
1875-1898. —  Luzerner Schulbl. 1898, 1 80 .— 6 .  E d u a r d . 
von E n tleb u ch , 22. v ii. 1863 - 18. II. 1921, G lasm aler in 
Luzern, g rü n d e te  1893 ein eigenes A telier. —  Luzerner 
Chronik, 31. m . 1921. —  SKL. —  SZGL. — 7. J e a n  
ü. — 8. E d o u a r d , * 1882, K u n stm ale r, Söhne von N r. 5. 
— 9. J a k o b , von E n tleb u ch , * 1873, F ü rsp rech er 1897. 
K rim in a lrich te r 1901, A m tsg erich tsp räs id en t 1913, 
G rossrat 1917 (P räsid en t 1923). O bergerichtspräsiden!
1927. —  Vergl. Gfr. Reg. —  S ta a tsa rch iv  —  JSG 
X V III-X X . [P . x .  W .]

H E N K E R .  Aus L au terb ach  (Hessen) stam m ende 
Fam ilie, die sich 1854 in Z ürich e inbürgerte . —  G u s t a v , 
* 12. x . 1889, Dr. ph il., T hea te rk ap ellm eis te r in W ien. 
Graz, G m ünden u . N ürnberg  1913-1916, R ed ak to r am 
Berner Tagblatt 19 1 9 -1 . v . 1929, dann  freier Schrift
steller in B odensdorf (K ärn ten ), V erfasser der R om ane 
Einsame vom Berge (1919) ; Der Abend des Heinrich 
Biehler (1920) ; Bauernnot (1922) ; Der Herold des Todes 
(1923) ; Volk ohne Heimat (1925) ; Der teuflische Tor- 
wart (1925) ; Der See (1926) ; Der M ie te r  (1928) ; D ir 
Stadt der Jugend (1929) ; Der Hexenvogt (1929). [D. F.]

R E N N A Z  (K t. W aad t, Bez. Aigle. S. GLS). Dorf 
und  Gem. Rayna 1252. Im  M itte la lter gehörte  R . poli-
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tisch  tind k irchlich  zu No ville ; 1834 w urde es eine 
selbständige Gem. R . u n te rs ta n d  d irek t dem  H ause 
Savoyen und  ging von diesem  an Bern über. Die K irche 
w urde 1902 gebau t. Man fand  in R . einen röm ischen 
M eilenstein. —  DHV. [M. R.]

R E N N E F A H R T , 1869 aus W itten b erg  (Prov. 
Sachsen) in B ern m it W i l h e l m , R ., M usiker, ein
gew anderte  und  in W altersw il e ingebürgerte  Fam ilie.
—  H e r m a n n , * 1878, D r ju r .,  F ü rsp recher in  Bern 
se it 1903, verfasste  neben B earbeitungen  geltenden 
R echts (E rb rech t, O bligationenrech t, R ech tskunde  fü r 
K aulleu te  usw .) rechtsgesch. A rbeiten , so Allmend im 
Berner Jura (1905) ; Ueber den Rechts begriff und über 
Rechtsquellen des altbern. Privatrechts (AHVB  X X V II) ; 
Die Urbare des Schlosses Grasburg (BBG X X III )  ; 
Freiheiten für Bern aus der Zeit Friedrichs II. (ZSR 
1927) ; Grundzüge der bern. Rechts geschickte I (1928). 
M itarbeiter des HBLS. —  SZGL. — Persönliche M it
teilungen. [D. S.]

R E N N E R . Fam ilie  der K te . B ern, St. Gallen u . U ri.
A. K a n t o n  B e r n .  R e n n e r , R c e n n e r . B urgerge

schlecht der S ta d t N idau (15. Ja h rh .) . —  S i g m u n d , * 
1727, t r a t  1758 in kaiserliche D ienste, zeichnete sich bei 
H ochkirch und  Torgau aus. O berst 1773, F re iherr 1774, 
G eneralm ajor 1783, t  28. v m . 1800. —  Vergl. SBB I I I .
—  v . M ülinen : Beiträge V I, p. 398. —• Tillier V, 400.
—  LL . — B urgerarch iv  N idau. [Th. ImHof.]

B. K a n t o n  S t .  G a l l e n .  Fam ilie der S ta d t W il. 
Wappen : die a lte rn , H auszeichen und  M onogram m  ; • 
sp ä te r gete ilt, oben in R o t ein rennender Schimm el, 
un ten  weiss u n d  ro t geschach t. —  1. J o h a n n e s , als 
G oldschm ied gen. 1556 ,  K le in ra t 1584 ,  Zollherr, f  1611 
an der P est. Von seinen W erken sind e rhalten  das sil
berne Prozessionskreuz der D om kirche S t. Gallen 
( 1 5 8 2 ) ,  die M onstranz in Fischingen, w ahrsch . der 
F ischinger A b tstab  (M useum  Frauenfeld ). —  2. G e o r g ,

ebenfalls Goldschm ied, 
G rossrat, R ich ter, V ierer 
1607, Schultheiss 1610, 
t  1611 an  der P est. — 3. 
P . M i c h a e l , Sohn von 
Nr. 2, 1589-1665, Gross
kellner und K anzleid irek
to r  im K loster R heinau . —
4.  G e o r g , Sohn von Nr. 2, 
* 2 .  i x .  1598 ,  R ich te r 1622,  
fü rstlich  st. gallischer R a t 
1625 ,  R eichsvogt in W il 
1628 ,  res. 1650,  f  27 .  n . 
165 2  ; V erfasser einer Wi- 
ler Chronik (Ms.), M itstif
te r  der K aplanei an  der 
P farrk irche  in W il 1634 ,  
gründete  m it 8 0 0 0  fl. Bei
tra g  seines T estam entes 
das K apuzinerk loster Wil 

Georg R e n n e r  (Nr. 4). 1652 .  — 5.  P. BASIL, Neffe
Nach e i n e m  O e l g e m i i k l e .  von N r. 4,  * 1609 ,  Prof. im

K loster S t. Gallen 1626 ,  lie. 
ju r . can., Subprior in R orschach  1641 ,  Offizial und  
Professor fü r K irchenrech t in S t. Gallen 1642 ,  S ta t t 
ha lte r in E bringen  16 4 6 ,  Offizial 1651,  f  1- 11 ■ 1653 .
—  6. H a n s - G e o r g , B ruder v o n  N r. 5, 1607-1657, 
R at 1637, Schultheiss 1651. — Vergl. A rchiv  W il. — 
S tiftsarch iv  u n d  S tiftsb ib lio thek . —  SK L. — Sieg
fried W ind : Gesch. des Kapuzinerklosters Wil, p . 11.
— K . S teiger : Schweizer /Ebte... aus Wiler Geschlech
tern, p . 78. [Dora F. R ittm eyer.]

C. K a n t o n  U ri. A lte Fam ilie des Tales U rsern  ; Zweige [ 
derselben haben  sich nach  A ltdorf, ins 
W allis, nach  Genua und  N eapel ve r
zogen. Wappen : in G rün ein weisser, 
ste igender Schim m el. Die Fam ilie 
w ird erstm als 1467 e rw ähn t. —  1.Ca s 
p a r , der erste T alam m ann dieser 
Fam ilie 1599-1603. —  2.  E l i s a b e t h , 
Priorin  1636, Æ bt.issin des K losters 
Seedorf 1661. — 3. M e l c h i o r , Seckei
m eister in A n d erm att, t r a t  1686 t a t 
k rä ftig  d afü r ein, dass die K apuziner

in U rsern  die P asto ra tio n  übernahm en. —  4. J o h a n n e s  
K a r l , T alam m ann  1698-1700 u n d  1725-1727. —
5. J a k o b  E n g e l , * 17. iv . 1734, von H ospen ta l, F e ld 
kap lan , P fa rre r der Gem. Silenen 1782-1799, F ö rderer 
des Schulwesens daselbst, f  9. v m . 1810. —  6. F r a n z , 
K aplan  zu Z um dorf, V erfasser von geistlichen K om ö
dien. Hermengild w urde 1751 zu A n d e rm att aufgeführt. 
V erm utlich  ist vom  gleichen A u to r ein anderes Schau
spiel : Brevis exhibitio durante processione in translatione 
solemnis S. Julij Martyris... 1757. —  7. P . A d a l b e r t  
(F ranz Jo sef A nton), * 10. X I .  1745, von A n d e rm att, 
K onven tual von M uri, t  13. x . 1816, V erfasser einiger in 
der Festgabe auf die Eröffnung des Hist. Museums von 
Uri 1906 au fg efü h rter W erke. —  8. P . M a r z e l l  (Felix 
Georg), * 21.1. 1773, ü .  S. 13. in S t. Gallen, besorgte nach 
der Säkularisierung  des K losters die P farre i A adorf
1816-1841, verd ien t um  die dortige Schule, f  9. v . 1841.
— 9. F r a n z , * 3 0 .1. 1799, des R a ts , T alam m ann 1837- 
1839, einer der 13 Vorsitzenden H erren  des Landes Uri 
1841, t  18. i v .  1884. —  10. A m b r o s ,  von A n d e rm att, 
* 13. I I .  1832, G uardian  in versch. K löstern  der Schweiz, 
t  31. v .  1911 in A ltdo rf als Senior der K apuziner- 
Provinz. —  11. B o n i f a z  (Adelrich), von R ealp , * 28. II .  
1838, O. C., L ek tor der Theologie in Zug und Schwyz 
1864-1872, P fa rre r  in  A n d erm att 1872-1881, wo er die 
A ltäre der P fa rrk irch e  renovierte  und der Gem. R ealp 
zu einer neuen K irche verhalf, f  29. v . 1887 in A rth .
— 12. P . H u g o , von R ealp, * 1. XI. 1872, K apuziner, 
Festp red iger der M orgartenfeier in Schwyz 1915, 
D efm itor der Schweizer P rov inz 1918-1924. —  E ine 
grosse Zahl G eistlicher und  O rdensleute is t ausser den 
G enannten aus dieser Fam ilie hervorgegangen. — 
Vergl. KKZ  1887. — Gfr. Reg. — Hist. Nbl. von Uri, 
1900, 1906, 1908, 1913, 1914, 1915, 1917, 1918. 1921, 
1926, 1928. —  ZSK  1927. —  G. Abegg : Beitr. zur 
Gesch. des urner. Schulwesens. — LLH. —  E . W ym ann : 
Schlachtjahrzeit. — L. Durgiai : Die Kapuziner im 
Urserntal. [ F r i e d r i c h  G i s l e r . ]

R E N N H A R T .  Fam ilie von W einfelden. Siehe R e i n 
h a r d  (Thurgau).

R E N N  H A S  ( R e n i i a s ) .  St. Galler Fam ilie, die 1369 
zu R orschacherberg , 1387 zu Goldach nachw eisbar ist. 
H e i n r i c h , A m m ann von Goldach 1469, 1475, 1493 ; 
H a n s , ebenso 1525. [ j .  m . ]

I. Linie der Stadt St. Gallen. —  1. H e i n r i c h ,  K orres
ponden t V adians und P fa rre r in Nesslau 1535-1546, 
nachher in S tein. —  2. S e b a s t i a n ,  des R a ts  1559, 
t  1563. —  3. S e b a s t i a n ,  Sohn von N r. 2, Z unftm eiste r 
1569, U n te rbürgerm eiste r 1571. —  4. S e b a s t i a n ,  1609- 
1679, Z unftm eiste r 1670, R a t 1672, K irch en ra t 1674- 
1679. — 5. D a v i d ,  1640-1709, Z unftm eiste r 1698, R a t 
1701. —  LL. —  Stemmatologia S Gall., Suppl. I I .  — 
Jo h . K essler : Memoriale Synodal. Rerum. — Va- 
dianische B riefsam m lung V, V I. [ E .  K i n d . ]

I I .  Katholische Linie. Wappen : in Blau au f grünem  
Boden springender weisser H ase. — 1. B e n e d i k t ,  von 
R orschach, A b t von Fischingen 1598-1604, R efo rm ato r 
seines K losters, M itbegründer der S c h w e i z .  B enedik tiner
kongregation . —  2. P . A u g u s t i n ,  1595-1629, P fa rre r in 
A lt S t.-Jo h an n  1623, Offizial. —  UStG I V ,  89, 333.

1 G m ür : Rechtsquellen I, 11, 374. — LLH. — ZSK  I. 
p. 82. — R iid linger : Toggenburg. Chron., p. 69, 78, 87.
—  S tiftsarch iv . [J. M.]

R E N O U , H e n r i , 1837-1872 aus einer Fam ilie aus
der N orm andie, die sich 1685 nach  L ausanne flüchtete, 
Forschungsreisender, L ite ra t, g rü n d e te  1861 in L au
sanne m it Louis M onnet den Conteur vaudois. [M. R.]

R E P A  I S ( M O N T )  (deutsch  R e p e t s c h )  (K t. Bern, 
Bez. P ru n tru t .  S. G LS). Teil der B ergkette , die den 
L om ont oder M ont-T errible m it den Freibergen v e r
b in d et. Repast 1302 ; Ripast 1350. N ach einer un v er
bü rg ten  U eberlicferung sollen d o rt zur D ruidenzeit 
M enschenopfer g eb rach t w orden sein. Die P ierre de 
l ’A utel ist ein e rra tischer Block. Die Gegend m uss 
schon sehr frühzeitig  stra teg ische  W ich tigkeit besassen 
haben. Die R öm erstrasse, von der zwischen Corno! und 
La M alcôte noch Spuren b em erkbar sind, fü h rte  über 
diese B ergkette , au f der auch eine dem  hl. M artin 
gew eihte K irche s tan d . —  Vergl. A rt. C a q u e r e l l e , L a .
— Quiquerez : Topographie. [G. A.]
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R E P E T T I .  Fam ilie  von M elano. — 1. A l e s s a n d r o , 
* 1822 in Melide, f  18. v i. 1890 in Rom , B esitzer der 
Tipografia Elvetica in  Capolago, m ach te  den Sezessions
krieg in  den V ereinigten S ta a te n  m it und  bete ilig te  sich 
1806 als O berst der Freiw illigen am  ita lien ischen  F e ld 
zug. —  2. M a r i a , f  1882 in M ailand im  A lter von 
ca. 30 Ja h ren , S chrifts te llerin , schrieb Olga o sempre 
zitella (1876) u n d  Amor di Donna (1878). M itarbeiterin  
der Nazione von F lorenz. —  Vergl. BStor. 1882 und 
1890. [C. T.]

R E P I N G O N .  Fam ilie  von C rassier (Pays de G ex), 
die sich auch nach  G enf verzw eigte. —  J e a n  M a r c , 
B ürger 1791, M itglied der N ationalversam m lung  1793, 
des G esetzgebenden R a ts  1795. [C. R j

R E P O N D .  I. F re ibu rger Fam ilie, die aus Villar- 
volard  s ta m m t, wo sie (Ripon, Rippon, Respon) bis 
Ende des 17. J a h rb . e rw ähn t w ird . M ehrere R . wurden 
1757 B ürger von C harm ey und  1585, 1694, 1696 und
1737 von F re ibu rg . Aus der Fam ilie  stam m en zahlreiche

M agistraten  und  Offiziere in frem den 
D iensten . Zweige w anderten  im  18. 
Ja h rh . nach  F ran k reich  aus. Wappen : 
in G rün ein weisser Q uerbalken, schra- 
genweise belegt m it einem b lauen  und 
einem  ro ten  S treifen, die von vier
ro ten  K reuzchen beg le ite t sind. —
—  1. J a c q u e s  gen. le R usse, 1760- 
1829, französischer K onsul in  R uss
land , von wo er m it einem  grossen 
Verm ögen in die H e im at z u rü ck / 

kehrte . Seine H e im at b edach te  er m it reichen 
V erm ächtnissen . —  2. J e a n  B a p t i s t e  w urde 1778 
Bürger von B ordeaux ; eine S trasse  dieser S ta d t w urde 
nach  ihm  b en an n t. —  3. A l b e r t  J o s e p h ,  1797-1861, 
Neffe von N r. 1, Offizier in französischen D iensten, 
zeichnete sich in den afrikan ischen  Feldzügen aus, 
w urde B rigadegeneral und w ar v ier Ja h re  lang  G eneral
in te n d a n t der Arm ee in P aris. —  4 .  A b e l  A d a m ,  
V etter von Nr. 3, 1814-1861, O berst in der französischen 
Arm ee, zeichnete sich ebenfalls in den afrikanischen 
Feldzügen aus. —  5. Élie Je a n  J o s e p h ,  Grossneffe von 
Nr. 1, 1817-1888, K o m m an d an t 1854, B ata illonschef 
1860-1866, O berforstinspek tor des K ts . F re ibu rg  1847, 
G rossrat 1856-1870 und 1874-1881, P rä sid en t der 
A m ortisationskasse  1871-1888. —  6. J u le s  M axime, 
Sohn von N r  5, * 11. V I .  1853 in F reiburg , A dvokat, 
Professor an  der R echtsschule F re ibu rg  1879, G rossrat 
1882-1886, R ed ak teu r des Bien public 1887-1888, w urde 
1889 vom  B u n desra t m it der L iqu idation  der spanischen 
Pensionen b e tra u t, die ihn bis 1898 in A nspruch nahm . 
Jo u rn a lis t in B ern, K orresponden t der GL von 1898 an, 
des ,/G  von 1902 an, B rigadeoberst 1902, O berstkom 
m an d an t der p äpstlichen  Schw eizergarde in Rom  1910- 
1921, fü h rte  als solcher die strengere  Disziplin und die 
a lte , von R affael entw orfene U niform  w ieder ein. 
K om m an d an t der Orden St. Gregor und  Pius IX . ; 
veröffen tlich te  : Le costume de la garde suisse pontificale
(1917) und  Le costume du Christ (in Biblica 1922). — 
7. P a u l  Charles, * 9. I .  1856 in  F re ibu rg , Dr. m ed.. 
D irek tor der Ir ren a n s ta lt M arsens 1884-1896, einer der 
Förderer der N erv en h e ilan sta lt H um ilim ont, g ründete  
au f A nsuchen des K ts. W allis m it dessen U n te rstü tzu n g  
die N ervenheilansta lt Malévoz (M onthey) und leitete  sie 
1900-1916 ; veröffentlichte Étude histor. et médicale des 
procès de sorcellerie dans le C. de Fribourg, f  24. II. 1919 
in F reiburg . —  8. A n d r é ,  Sohn von Nr. 7, *  1886, 
Dr. m ed., P sy ch ia ter, N achfolger seines V aters in der 
L eitung der N erv en h e ilan sta lt Malévoz. — A. R aem y : 
Livre d'Or. —  J .  J a q u e t : Souvenirs d'un Gruyêrien IV, 
p. 214-216. —  A. Dellion : Diet. X I I .  — Livre d’or du 
pensionnat de Fribourg. — Élr. frib. 1889, 1912, 1920. — 
Sem. cathol. 1910. —  La Liberté 1910, Nr. 274, 289 ; 
1919, N r. 48. —  Revue des familles, 1911, p. II ; 1913, 
p. 269. —  Volkskalender für Freiburg und Wallis 1912. 
—  S taa tsa rch . F reiburg .

I I .  E in an d ere r Zweig, der 1697 ins B ürgerrech t von 
F reiburg , vor 1764 in dasjenige von Bulle aufgenom m en 
w urde, v e rb re ite te  sich vor 1764 nach  L y o n . Wappen : 
w ie bei I, aber Schrägen und  K reuzchen grün. — 1. 
J a c q u e s , * 9. v .  1729 in Bulle, t  um  1765, B ürger von

C hätel S t. Denis 1761 ; S tam m v a te r der Zweige R epond- 
Genoud und  G enoud-R epond, von Chätel S t. Denis. —
2. U lrich Joseph  H e n r y , B ruder von N r. 1, * 1736 in 
Bulle, Offizier in der Schw eizergarde in F rankreich , 
s ta rb  an  den V erw undungen, die er am  10. v m . 1792 
e rhalten  h a tte . — 3. N i c o l a s  Sim on P ierre, B ruder von 
N r. 1, * 1743 in Bulle, G en era lad ju tan t der helvetischen 
Arm ee, M itglied des M ilitärkom itees in L ausanne. 
K riegsm in ister u n te r  der helvetischen R epublik  1798.
—  4. Jacques P h i l i p p e , B ru d er von N r. 1, * 26. v . 1750 
in Bulle, B ürger von F re ibu rg  1788, liess sich in Lyon 
nieder, m ach te  b e träch tlich e  S tiftungen  fü r die Schulen 
von Bulle und Chätel S t. Denis, f  in Lyon vor 1823.— 
L. Ph ilipona : Hist, de Chätel-Saint-Denis, p. 846. — P. 
de Valtière : Honneur et fidélité. —  Récit de la conduite 
des gardes suisses à la journée du 10 août 1792. —  A. Del
lion : Diet. X II .  — ASHR. — A. R aem y : Livre d’or. — 
S taa tsa rch . F reiburg .

I I I .  Aus der Fam ilie  R ., die seit 1645 in  L ottens n ie
dergelassen ist, s tam m te  —  P i e r r e  O thm ar, *  27. x i .  
1853 in L ottens, P rieste r, P rofessor am  Collège S t. Mi
chael 1880-1886, C horherr in R om ont u . L ehrer an  der 
Sekundarschule  des G länebez. von 1887 an , D irek to r 
1891-1916, f  19. in .  1916 in R om ont. — A. Dellion : 
Diet. I. — Étr. frib. 1917. —  Revue des familles 1916, 214.
— Sem. cathol. 1916. — Monat-Rosen 1915-1916. —  La 

iberté 1916, N r. 66. [G. Co r f a t a u x .]
“R E P R É S E N T A N T S .  Nam e einer Genfer F ort-

Fsch rittsp a rte i im  18. Ja h rh . 1738 erh ie lten  die B ürger 
das V orste llungsrech t (Pe tition ) beim  K leinen R a t oder 
bei der S taa tsan w a ltsch a ft, doch bestim m te  die U r
kunde das V erfahren nach  U cberre ichung der P e titio n  
n ich t n äher. Die Syndics k onn ten  also die A ngelegenheit 
nach  eigenem  G utdünken  behandeln . Das P e titio n s
rech t w ar ab er das einzige M ittel, ü b er das die B ürger 
gegenüber dem  K leinen R a t verfüg ten , so dass dieser 
in K onflik tfä llen  R ich te r und  P a rte i zugleich w ar. Als 
Rousseau v e ru rte ilt  w urde, w eigerten sich 1762 die 
Syndics, den P e titio n en  der B ürger Folge zu leisten ; 
infolgedessen w urde die F rage erhoben, ob m an  den 
K leinen R a t verpflich ten  könne, dem  G enera lra1 die 
Vorschläge zum  Zweck von E rk lä ru n g en  u n d  A b stim 
m ungen zu ü b e rm itte ln . Die A nhänger dieser V er
pflich tung  (V olkspartei) n a n n te n  sich Représentants, 
ihre Gegner Négatifs. Diese B enennungen w aren bis 
1790 und  1791, d. h. bis zur U m gruppierung  der p o liti
schen P a rte ien  gebräuchlich . E in  Teil der R ., die im 
Ja n . 1789, bei den durch  die B ro tp reiserhöhung  v e ru r
sach ten  W irren , regierungsfreundlich  gew orden w aren 
und Zugeständnisse e rhalten  h a tte n , verein ig te sich mil 
den früheren  N égatifs, die eine a ris to k ra tisch e  P a rte i 
gew orden w aren, und  erh ie lten  nun  den N am en hnglués. 
Der andere  Teil der R . schloss sich den Égalisateurs, 
einer neuen P a rte i an, die u n te r  dem  E influss der 
französi sehen R evolutionsideen allgem eine politische 
R echtsg le ichheit verlang te .

Im  16. Ja h rh . w ar das V orschlagsrecht d irek t gewe
sen ; so w an d te  sich am  8. II. 1540 Pecolat m it seinen 
V orstellungen d irek t an  den G e n e ra lra t.—  Genfer Arch.
—  É d o u ard  R od : L’affaire J.-J. Rousseau. [G. R.j

R E P U B B L I C A N O  D E L L A  S V I Z Z E R A  I T A
L I A N A  ( I L ) .  R adikale  Tessinerzeitung, die in A b s tän 
den von 1835 an  erschien, nachdem  sie den Osservatore 
del Ceresio abso rb iert h a tte . In  ih rer ersten  Periode 
1835-1850 w urde sie von Carlo B attag lin i und  P ie tro  
Peri red ig iert. Die Prozesse der Ja h re  1836-1838, 
welche gegen die Z eitung erhoben w urden, sowie die 
Ausweisung des R ed ak teu rs  B ianchi-G iovini und  des 
Geldgebers Giacomo Ciani w aren die V orw ände zur R e 
vo lution  im  Dez. 1839. Die Z eitung erschien dann 
neuerdings 1853, 1860, 1864-1866 und 1874-1879. —- 
Presse suisse. — E . M otta  : Bibliografia storica tici- 
Ï 16S 6 . £Q e T . J

R É P U B L I Q U E  L É M A N I Q U E .  Diesen N am en gab
F. C. L a H arpe  anfänglich  dem  K t. W aad t, dessen 
Bildung er von 1790 an b e trieb . So heisst der K a n 
to n  auch  in den A ufrufen und  Polem iken vom  Ja n . 1798, 
und in der N ach t vom  23./ 24. Ja n . w urde in L ausanne 
die R . L . p rok lam iert, ab er schon am  folgenden Morgen 
sprach m an  n u r noch vom  W aad tlan d e , dann  vom  K t.

M/WC 1 -&Î w
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Lém an, endlich, von 1803 an , vom  K t. W aad t. — 
D ìIV .  —  V erdeil : H ist, du C. de Vaud. —  M alliefer : 
l lis t. du C. de Vaud. ' [M. R.|

R É P U B L I Q U E  R H O D A N I Q U E .  D ieser Nam e 
w urde im  März 1798 vom  französischen G eneral B rune 
in seinem  P ro jek t, das die Schweiz in drei S taa ten  teilen 
wollte, einer « R epublik  » gegeben, die aus den K tn . 
W allis, W aa d t und  F re ibu rg  h ä tte  bestehen  sollen. Aber 
schon nach  wenigen Tagen gab B rune diesen P lan  w ieder 
auf. —  D H V . — A rt. H e l v e t i s c h e  R e p u b l i k ,  [m. r .]  

R É S I D E N T S  hiessen die ständigen diplom atischen 
V ertre te r F rankreichs in  Genf 1679-1798. Verz. im A rt. 
A m b a s s a d o r e n  und  bei Sordet : Histoire des résidents 
de France à Genève. [C. R.]

R E S I N . W aad tlän d er Fam ilie, die 1640 in  Rolle, 
1650 in  Cronay v o rkom m t und  von do rt u n te r  dem 
N am en R a i s i n  nach  Genf zog. [M. R.]
£  R E S P I N G E R  in  Basel 1507 m . PETER,  dem Gewürz

k räm er, von P ru n iru t,  e ingebürgerte , 
u rsp r. aus Biel stam m ende Fam ilie. 
W appen  : in R o t zwei gelbe, abge
k eh rte  Monde, von v ier goldenen 
S ternen bese ite t. —  1. L e o n h a r d ,  
1559-1628, E nkel des S tam m vaters. 
P u lv e rk räm er, des Gr. R ates, Schaff
ner zu S t. L eonhard  1583-1590. —
2. L e o n h a r d , 1633-1798, E nkel von 
N r. 1, Spezierer, des Gr. R a ts , R a ts 
h e rr zu Safran  1688, G eheim rat und 

D reizehnerherr 1705, v e rm ach te  dem  dam aligen G ym 
nasium  200 fl. zu einem je tz t  noch bestehenden  S tipen 
dium . —  3. L e o n h a r d , 1629-1691, V e tte r von N r. 2, 
P fa rre r zu W intersingen 1661, beg ründete  die jüngere  
der beiden noch vo rhandenen  L inien der Fam ilie. —
4. J o h a n n  H e i n r i c h , 1709-1762, E nkel von Nr. 3, 
Dr. m ed. 1733, P riv a td o z en t an  der U n iv e rsitä t für 
Osteologie u n d  Physiologie 1759-1782, gab verseli. 
A bhandlungen  oratorischen u n d  m edizinischen In h a lts  
h e rau s. —  5. L e o n h a r d , 1713-1784, V e tte r von N r. 4, 
Spezierer, des Grossen, des K leinen und  des Geheimen 
R ates ; ennetbirg ischer G esandter, M itglied des A p
pella tionsgerich ts. —  6 J o h a n n  R u d o l f , 1808-1878. 
U rgrossneffe von N r. 5, Z en tra lp räsid en t des Zofmger- 
vereins 1830-1831, zehn Ja h re  P fa rre r in  Läufelfingen. 
hernach 33 Ja h re  zu S t. Leonhard  in Basel ; Vorge
se tz te r  der akadem ischen  Z unft und M itglied des K ir
chenra ts . — L L . —  W B . —  Z Z  19. — A. B u rck h ard t : 
Gesch. der m edizinischen F akultät. —  S G B  I I I .  — 
S ta a tsa rch iv  B ase l-S tad t. [P. Ro.]

R E S P I N I ,  R A S P I N  I . Fam ilie  von Cevio (Tessin), 
die sich anfangs des 18. 
Ja lirh . auch in Locarno 
niederliess und  im  15. 
Ja h rh . in  Am eno (O rtasee), 
1407 in Folsogno (Vigez- 
zotal) erw ähn t w ird. Ein 
Zweig von L ocarno nen n t 
sich je tz t  R aspini-O relli. 
— 1. F i l i p p o ,  von Cevio, 
N o tar, 14. x i t.  1 7 9 4 -9 .
x . 1879, bete ilig te  sich an 
der G egenrevolution von 
1841, käm p fte  in Pon te  
B rolla  und  w urde am  10. 
v. 1842 in  contumaciam  
v e ru rte ilt . Mitglied des 
Grossen R a ts  und dessen 
P rä s id en t 1877. — 2.
G ioach im o, Sohn von 
N r. 1, * 7. ix . 1836 in 
Cevio, f  10. IV. 1899 in 
Locarno, h ie lt sich 1852- 
1859 in A ustra lien  auf, 

k eh rte  dann  in d ie jH e im a t zurück, w urde Dr. ju r ., 
A nw alt und N o ta r und zeichnete sich besonders im 
b e rü h m ten  Stabioprozess aus. F rü h  nahm  er regen 
A nteil am  po litischen Leben und  w urde das H a u p t 
de r k o n servativen  P arte i seines K an tons, die er 
1875-1877 zur M acht fü h r te . Am 15. x . 1876 b rach te  
er den Versuch eines rad ikalen  P ronunciam ento  in

L ocarno zum  Scheitern . In  B ern und B ellinzona v e r
teid ig te  er den föderalistischen G edanken und w ar 
einer der eifrigsten F ö rderer der K orrek tion  der Maggia 
u nd  der K analisa tion  des Tessins. G rossrat 1867 bis zu 
seinem  Tode (m it zwei kurzen  U n terb rechungen  1877 
und 1890), P räsid en t dieser B ehörde 1875, 1882, 1889 
u nd  1892. R egierungsrat w ährend einiger M onate 1877, 
sowie 1890 (P räsiden t zur Zeit der R evolution  1890), 
M itglied des V erfassungsrats 1891 u n d  1892 und  des 
K assationshofs, S tä n d era t 1879-1885, k an to n a ler P rä s i
den t des P ius-V ereins  ; Sindaco von Cevio 1873-1890, 
bereite te  das M aterial fü r die von R . T artin i veröffent
lichte Storia politica d. C. Ticino  vor. —  3. A c h i l l e , von 
Cevio, * 1852 in Cevio, f  12. II . 1916 in Locarno, A nw alt, 
n a n n te  sich von 1888 an R aspini-O relli. G rossrat 1893- 
1901 (P räsiden t 1895). — 4. F l o r i n d o , von Cevio. 
A nw alt, Neffe von N r. 2, * 23. XII.  1863, G rossrat seit 
1917, M itglied des K assationshofs in S trafsachen . — 
Vergl. S. D o tta  : I T icinesi. — BStor. 1889, 1907. 
1909. —  Educatore 1898, 1916. —  H . G ubler : Gesch. 
d. K . Tessin. — L'A vvenire  1893. — Inchiesta federale 
sui fatti dell’ 11 settembre 1890. —  Popolo e Libertà 
1924, Nr. 85. [C. T r e z z i n i . ]

R E S S E G U E 1 R E . ■ Fam ilien von Treseleoux (Dep. 
H ochalpen, F ran k r.) und  Orange, die anfangs des
18. Ja h rh . ins H ab ita n ten re ch t von Genf aufgenom m en 
w urden. Aus der Fam ilie von Orange stam m te  — 
G u i l l a u m e , * 1737, U hrschalenm acher, ein h itz iger 
« N a tif  », der am  14. n . 1770 wegen au fständ ischer 
R eden v e ru rte ilt  w urde. W egen der T um ultszenen, die 
sich nach  der U rte ilsverkündigung  erhoben, kam  es am 
folgenden Tage zum bew affneten A ufstand , infolgedes
sen ach t N atifs, die sich besonders k o m p ro m ittie rt h a l
ten , v e rb an n t w urden. D adurch blieb ihre P arte i m ehrere 
Ja h re  lang bis zur U n tä tig k e it geschwächt.. — Sordet : 
Diet. I I I .  — C ornuaud : M émoires. [E. L. B.]

R E S S I G A .  Fam ilie von Fusio (Tessin), die sich auch 
in Ascona niedergelassen h a t. —  L u i g i ,  |  5. v. 1926 in 
B ellinzona, 65 Ja h re  a lt, Professor am  G ym nasium  
Bellinzona 1889-1892, am  Collegio R overedo 1892-1895, 
M itgründer des Collegio D an te  A lighieri, heu te  Francesco 
Soave in Bellinzona 1895, Professor an  der kan tonalen  
H andelsschule Bellinzona 1901-1919, D irek to r des 
G ym nasium s Bellinzona 1919-1926. fC. T.]

R E S S U D E N S  (K t. W aad t, Bez. Payerne. S. G LS). 
D orf und  Gem. Ram soldingis  im  10. J a h rh  ; Ressudeins 
1228. Sehr a ltes B esitz tum  der Bischöfe von L au san n e . 
Bischof Roso w urde 927 d o rt gefangen g e h a lten . 
Bischof B urkard  ( t  1087) schenkte  R . seinem  B ruder, 
dem G rafen von O ltingen. Von ihm  ging R . an die 
H erren  von Prang ins über, 1293 ab er an das H aus 
Savoyen, das es bis 1536 beh ielt, ausgenom m en die 
Zeit 1311-1397, wo R . mit. G randcour ein Lehen der 
G randson w ar. Der U n te rb au  der K irche ist rom anisch , 
e n th ä lt G räber aus der K aro lingerzeit. Die K irche w urde 
zum  Teil im 14. Ja h rh . von W ilhelm  von G randson neu
gebau t ; dieser liess auch das Chor m it sehensw erten 
Fresken  und W appen und  seinem  W ahlspruch  Je le 
vueil ausschm ücken. P a tro n in  w ar die M uttergo ttes . 
R. w ar schon vor 1228 eine P farrk irche  u n d  w urde 
1920 re s tau ric i. Zur K irchgem . gehört auch G randcour, 
das h eu te  R . selbst, an B edeutung  überflügelt h a t.  
Tauf- und E hereg ister seit 1608, S terbereg ister seit 
1731. — M. V ernet, P . B udry  u n d  E. B ach : L ’église 
de Ressudens et ses peintures murales — D H V . [M. R.] 

R E S T A U R A T I O N S Z E I T .  Die zwischen den J a h 
ren 1814/ 1816 und 1830 liegende Epoche der Schweizer
geschichte wird die der R estau ra tio n  oder W ieder
herstellung (der vo rrevo lu tionären  Z ustände) genann t. 
Die N eugesta ltung  der V erhältn isse nach  der M edia
tion (s. d.) und  den W irren  der Ja h re  1813-1815 gründet 
sich a u f  die E ntscheidungen  des W ienerkongresses 
(s. d.). den ersten  (1814) und zw eiten Pariserfrieden 
(1815) (s. d. A rt., sowie A rt. N e u t r a l i t ä t )  und den 
B undesvertrag  von 1815 (s. d.), der die Schweiz w ieder 
(wie vor 1798) zu einem  S taa ten b u n d , n u r diesmal 
zwischen 22 souveränen K an tonen  u m gesta lte te . H a tte  
die Schweiz durch  die genann ten  V erträge auch n icht 
alles erre icht, was sie gew ünscht h a tte , schien doch ih r 
innerer B estand w ieder geordnet ; der W eg zu w eiterer

Gioachimo Respinti. 
N ach  einer Photographie .
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friedlicher E ntw ick lung  w ar w ieder offen, obschon 
zahlreiche H em m ungen w eiter b estan d en , d a ru n te r  als 
die em pfindlichsten  eine im m er noch and au ern d e  A b
hängigkeit von den G rossm ächten und die kan tonale  
S e lbstsuch t.

Innere Verhältnisse. B undesorgan w ar u n te r  dem 
V ertrag  von 1815 w ieder die T agsatzung , ein K ongress 
von 22 A bgeordneten , in dem  alle K an tone  gleichm ässig 
n u r eine Stim m e h a tte n . B undeskom petenzen w aren Be
schlüsse ü b er K rieg, B ündnisse und V erträge. Von sich 
aus d u rften  die K an to n e  M ilitä rkap itu la tionen  und V er
träg e  über w irtschaftliche und  Polizeiangelegenheiten 
m it dem  A uslande eingehen. Die L eitung  der B undes
geschäfte  w ar einem  V orort ü b ertrag en  u n d  stand  
abw echselnd, je  zwei Ja h re  lang, bei Zürich, B ern und 
L uzern. Zum V orort gehörte eine von der T agsatzung  ge
w ählte  eidg. K anzlei m it einem  K anzler und  einem 
S taatssch re iber. G rundsätzlich  sollte die So u v erän itä t 
der K an tone  u n a n g e ta s te t sein, so dass diese jed er 
B eeinflussung ihres inneren Lebens entzogen waren 
(ausgenom m en im  A rtikel ü ber die K löster, der 26 
Ja h re  sp ä te r  zu so schw eren S törungen in  der E id 
genossenschaft führte).

Aus diesem  G runde w urden  eine Reihe der a ller
w ich tigsten  gem eineidg. P o s tu la te  wie die V erein
heitlichung von Zoll-. Post-, M ünzwesen (s. diese A rt.)
u . a. auch  in der R estau ra tio n sze it n ich t verw irk lich t, 
obschon sie schon au f dem  Program m  der H elvetik  
gestanden  h a tte n . W as h ier und  in den sonstigen 
allgem einen V erhältn issen , die sich au f den täglichen 
und öffentlichen V erkehr der K an tone  u n tere in an d er 
bezogen, n ich t geo rdnet w ar, fand  eine teilw eise Lösung 
a u f  dem  W ege der K onkordate  (s. u n ten ). Als A k tiv 
posten  eidg. T ä tig k eit in der R estau ra tio n sze it w äre 
neben der M ilitärreform  (s. u n ten ) besonders noch die 
V ollendung der L in th k o rrek tio n  (s. d.) zu erw ähnen.

Von der nach  dem  endgültigen  S turze Napoleons in 
ganz E u ro p a  ausbrechenden  R eak tion  blieb die Schweiz 
n ich t u n b e rü h rt. Vier von den a lten  K an tonen , näm lich 
Bern, L uzern , F re ibu rg  und  So lothurn , s te llten  die alte 
Patriz ierverfassung  fast völlig w ieder her, auch  die 
neuen K an to n e  un terlag en  teilweise dem  Geist der Zeit, 
indem  sie a ris to k ra tisch e  E in rich tungen  begünstig ten  
F a s t überall b eherrsch ten  die K leinen R ä te  (R egierungs
rä te) die Gesetzgebung, das G erichtsw esen und die 
W ahlen. F rühere  V orrechte der sog. regim entsfähigen 
B ürgerschaften  lebten  w ieder au f ; der E influss des 
Landvolkes w ar au f das geringste b esch rän k t. Von 
V olksfreiheiten redete  keine der V erfassungen m ehr, die 
in den W irren  der U ebergangszeit 1814-1815 en tstanden  
w aren. D arüber, sowie ü ber die sonstigen eidg. Angele
genheiten  dieser Zeit, handeln  die A rtikel über die 
K antone, sowie, die A rt. A l l i i e r t e , G r e n z b e s e t z u n - 
g e n , N e u t r a l i t ä t , P a r i s , F r i e d e n  v o n  und  W i e 
n e r  K o n g r e s s . In  den S täd tek an to n en  h a tte n  die 
H a u p to rte  das U ebergew icht in der V ertre tu n g  (z. ß . 
zählte  der Grosse R a t in Bern 200 M itglieder aus der 
S ta d t gegen 99 aus der L andschaft) ; auch  in den 
L änderkan tonen  w urde das H ebergew icht der früher 
Regierenden w ieder hergestellt, (w ählte  doch z. B. im 
K t. Schwyz der einzige B ezirk Schwyz ebenso viel 
A bgeordnete in den L an d ra t als die sechs ändern  
Bezirke zusam m en). U n te r  der V erm ischung der 
G ew alten l i t t  die R echtspflege ; das System  der Geheim 
haltung  der R a ts -u n d  G erich tsverhandlungen ,sow ie  der 
S taatsrech n u n g en  erzeugte M isstrauen u n te r  der fast 
w ieder au f den S tand  von « U n te rta n en  » h erabgedrück
ten  B evölkerung. Ganz unbegreiflich erschein t es a ller
dings n ich t, dass so vielen nach den Leiden der H elvetik  
und der M ediation die Z ustände der a lten  Zeit als besser 
und g lücklicher erschienen, und  dass m an  die Ideen  der 
V olksherrschaft u n d  M enschenrechte als die Ursache 
des jü n g st d u rch litten en  E lendes b e trach te te , dass 
<omit die a lten  Theorien von G ottesgnaden tu m  und 
H erren rech ten  w ieder zur G eltung kam en. Die ve r
än d erten  A nschauungen b rach te  der « R e s tau ra to r  » 
Karl Ludw ig v. H aller in ein System . In  seinem  W erke 
Restauration der Staatswissenschaflen  sch raub te  er das 
S ta a tsre ch t w ieder au f die G rundsätze  vor der R evolu
tion  und noch w eiter zurück.

U eber die W ege, die das politische Leben in den 
K antonen  einschlug, m uss, sow eit es sich dabei n ich t 
um  allgem ein Schweiz. R ückw irkungen  h an d e lt, au f die 
A rtikel ü b er die K an tone  (R .-Zeit) selbst verwiesen 
w erden.

U n te r den Schweiz. A ngelegenheiten ist die A blösung 
der Schweiz. Gebiete vom  B istum  K onstanz  zu erw äh
nen, die besonders von Luzern  eifrig be trieb en  w urde. 
1819 ste llte  der P a p st die von K o n stanz  G etrenn ten  
provisorisch  u n te r  das B istum  Chur, dann  e n ts tan d  1823 
das D oppelb istum  C hur-St. Gallen, das n u r 13 Jah re  
lang  B estand  h a tte . 1828 erneuerte  B ern m it L uzern, 
Zug u n d  So lo thurn  das B istum  Basel m it Sitz in Solo
th u rn  ; dann schlossen sich diesem  A argau (1828). 
Basel (1829), T hurgau  (1830) und  Schaffhausen (1830) 
an  (s. die A rt. B a s e l , D i c e z e s e  und  C h u r , D i œ z e s e ).

Die Zeit w ar sowohl religiösen B ewegungen wie 
E n ta rtu n g en  (Sekten) günstig . Von der W estschw eiz 
ging die sog. E rw eckungsbew egung (s. die A rt. E r 
w e c k u n g  und  P i e t i s m u s ) aus ; in  Basel w urde 1815 
die grosse evangelische M issionsgesellschaft (s. A rt. 
B a s l e r  M i s s i o n ) ins Leben gerufen. U n te r den P ro te 
sta n te n  zeigten sich auffallende H inneigungen zum  K a
tholizism us ; die K onversion des schon gen an n ten  K . L. 
v. H aller erreg te  europäisches A ufsehen u n d  erzeugte 
eine ganze L ite ra tu r.

G egenüber diesen U m ständen  und im  Vergleich zur 
R egeneration zeigt, sich im m erhin  die R estau ra tio n sze it 
als eine Zeit der R uhe und des Friedens, die m an  nach 
den A ufregungen der zwei letz tvergangenen  Ja h rze h n te  
auch  reichlich e rsehn t h a tte , u n d  die der E n tw ick 
lung von H andel und  V erkehr, Gewerbe, W issen
schaft und K u n st günstig  w ar. Zw ar h a tte  [der S c h w e i z .  
H andel u . V erkehr an  der Grenze durch  bösartige  Zoll
plackereien des A uslandes zu leiden, u. im In n ern  der 
Schweiz selbst blieb der m itte la lterlich e  Zoll- und 
G ebühren w irrw ar (s. A rt. Z o l l w e s e n ) auch  in der 
R estau ra tio n sze it bestehen . D ennoch se tzte  sich die 
Schweiz. In d u strie  (s. diesen A rt.) ehrenvoll durch  ; 
neue V erkersm itte l kam en auf, so in den 20er Ja h re n  die 
D am pfsch illährt au f m ehreren  Schweizerseen (s. A rt. 
S c h i f f a h r t ). Dem  sich hebenden W ohlstand  (auch die 
R egierungen tru g en  durch anerkennensw erte  Sparsam 
keit nach  früh ere r S itte  dazu bei) b rach ten  ab er die in 
unauslöschlichem  A ndenken h a ften d en  Miss- und 
H ungerjahre  1816 und  1817 schwere Rückschläge. 
Gem einnützige B estrebungen  feh lten  auch  n ich t und 
w urden in e rs te r Linie durch  die Schweiz. Gem ein
nützige  G esellschaft (s. d.) gefördert, neben  der auch 
k an tonale  G esellschaften en ts tan d en .

Um so geringer w aren  die F o rtsc h r itte  au f eidg. 
Boden. Abgesehen von der V ollendung der L in th - 
korrek tion , kom m t liier eigentlich n u r die allerdings 
hochbedeutende M ilitärreform  in B e trach t, zu der 
vor allem  die E rfah ru n g en  des Feldzuges von 1815 
den Anstoss gegeben h aben  und an  der der preussische 
G esandte Ju s tu s  von G rüner ein besonderes V erdienst 
h a t. E ine eidg. K riegskasse w urde 1816 geschaffen ; 
1817 nahm  die T agsatzung  eine von G rund au f erneuerte  
eidg. M ilitärorganisation  an. und  1819 eröffnete die 
E idgenossenschaft au f der T h u n er A llm end die erste 
eidg. M ilitärschule (L eiter die O bersten  Salom on Hirzel 
von Zürich, H . G. Du four aus Genf und Göldli von 
Luzern). E ine eidg. M ilitäraufsichtsbehörde begann 1817 
ihre T ätig k eit und  fü h rte  von 1818 an zum  erstenm al 
eidg. m ilitärische Inspek tionen  in den K an to n en  du rch . 
Diese g esta lte ten  bis 1820 ihre M ilitärgesetze nach  den 
eidg. V orschriften  um . Von B edeutung  ist auch  der 1819 
erfolgte Beschluss zur H erausgabe einer regelm ässig 
fortzusetzenden Sam m lung der eidg. Beschlüsse und 
K onkordate  (s. A b s c h i e d e ).

Im  übrigen  k o nn te  die Lücke, welche in der O rdnung  
der au f den täglichen und  öffentlichen V erkehr sich 
beziehenden V erhältn isse gelassen w orden w ar, n u r  
durch  sog. K o n korda te  etw as ausgefüllt w erden, wobei 
es sich im m er n u r  um  V ereinbarungen zwischen G rup
pen von einzelnen K an tonen , n ich t um  eine O rdnung  
au f gesam tschw eiz. G ebiet h an d elte . Der B undes
v ertrag  selber m usste  in  seinem  vorle tz ten  A rtikel alle
1803-1813 geschlossenen K onkorda te , sow eit sie n icht
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der V erfassung entgegen seien, b estä tigen . Als wich
tigste der in der R .-Zeit getroffenen U ebereinkünfte  
sind zu nennen : das P o s tk o n k o rd a t 1818 (15 K te .), das 
N iederlassungskonkordat 1819 (12 K te .), das I le im at- 
losenkonkordat 1819 (20 K te .) und die M ünzkonkordate 
von 1819 (19 K te .) und  1825 (6 K te .) (s. die A rt. H e i 
m a t l o s e , MOn 7.w e s e n  und  P o s t w e s e n ).

Liberale Ström ungen. E inzelne K an tone  haben in den 
20er Ja h ren  bedeu tende  F o rtsc h ritte  au f den Gebieten 
der Schulbildung, der W issenschaften , der K ü n ste  und 
der L ite ra tu r  zu verzeichnen. Je  m ehr sich ab er die 
Bildung v e rb re ite te , um so m eh r m ach ten  sich auch im 
politischen L eben neue B edürfnisse geltend , und  umso 
tiefer und  allgem einer en ts tan d  nach  und  n ach  eine 
gegen den Zwang der V erfassungen von 1814 und 1815 
gerich te te  freisinnige Gegenbewegung. Zwei Vorgänge 
au f der W eltbühne fach ten  diese noch m äch tig  an  ; die 
A bschütt.elung des spanischen Joches in den süd
am erikanischen L ändern  und  der F re ih e itsk am p f der 
G riechen (s. A rt. G r i e c h e n l a n d ). Dieser besonders 
w eckte in unserem  L ande einen m ächtigen  W iderhall 
und fü h rte  in vielen S täd ten  zur G ründung  der sog. 
Philhellenenvereine zur U n te rs tü tz u n g  der nationalen  
Sache der Griechen. Das B edeutendste  leiste te  in dieser 
H insicht der Genfer B ankier J  G. E y n ard . Als V ertre te r 
der liberalen A nschauungen tre te n  in den 20er Jah ren  
eine ganze R eihe bedeu ten d er M änner hervor, d a ru n te r  
der B erner P a tr iz ie r  Karl V ik tor von B o n ste tten , der 
W aad tlän d er F . C. L aharpe, der A arau  er H ch. Zschok- 
ke, H erausgeber des einllussreichen Schweizerboten, in 
Zürich die S taa tsm än n er Paul U steri und  J .  J .  Hess, in 
A ppenzell Jo b . K asp . Zellweger, in Zug der L an d 
am m ann  Jos. Sidler, im  K t. L uzern  Dr. T roxler von 
M ünster, die B rüder Schnell in B urgdorf, in  S t. Gallen 
G. J .  B aum g artn er, in der W aad t Charles M onnard und 
viele andere .

U n te r  den S c h w e i z .  V ereinen aber, d i e  zu n a t i o n a l e r  
und po litischer B edeutung  gelangten , ist ausser der 
H elvetischen G esellschaft (s. d.) besonders der Zofinger 
S tu d en tenvere in  (s. d.) zu nennen . Aus diesem ging 
auch  der Sem pacherverein  hervor, der a lljährlich  an 
historisch denkw ürdigen S tä tte n  die F reiheitskäm pfe 
der a lten  Schweizer feierte  und  auch an  die Spitze einer 
Bewegung gegen die Zensur t r a t .

T ro tz  der V erschärfung der Zensur im « K onklusum  » 
von 1823 (s .  un ten ) nahm  die Presse in den 20er Jah ren  
einen m ächtigen  Aufschw ung. Am w enigsten Z urück
ha ltung  ü b te  die 1828 von J .  Meier in T rogen gegründete 
u nd  red ig ierte  A ppenzeller Zeitung. Sie w urde zum 
eigentlichen Sprechsaal der politischen O pposition, die 
in den verschiedensten  Form en bis E nde der 20er Jah re  
so sehr e rs ta rk te , dass der liberale U m schw ung A u
g u s t  bis H erb st 1830 (s. A rt. R e g e n e r a t i o n ) sich m it 
ü berraschender G ew alt du rch se tz te .

Ausw ärtige Angelegenheiten. Zu diesen ist auch  der in 
der R .-Zeit w ieder aufb lühende F rem den  dienst zu 
rechnen. Die m it F rankreich  und  ändern  S ta a te n  neu 
eingegangenen M ilitärabkom m en sind bereits im A rt. 
K a p i t u l a t i o n e n  g en an n t. In  F ran k reich  aber ern te ten  
die Schw eizerregim enter bei der B evölkerung einen 
schrecklichen H ass, der bis zur Ju lirevo lu tion  n ich t m ehr 
zur R uhe kam . D ennoch v e rherrlich ten  die Schweiz. 
Regierungen und  der französische H of die Tuilerien- 
verte id igung  von 1792. 1817 beschloss die T agsatzung  
die P räg u n g  einer d a rau f  bezüglichen D enkm ünze, die 
den U eberlebenden aus diesem E reignis verliehen 
w urde. L udw ig X V III . und  seine Fam ilie  spendeten  
auch einen nam h aften  B eitrag  an die E rrich tu n g  des 
Löw endenkm als von L uzern. Sehr unfreundlich  und 
bedrückend  aber g esta lte ten  sich die N iederlassungs
und w irtschaftlichen  Beziehungen m it dem  westlichen 
N ach b a rs taa t. Den H öhepunk t der K rise bezeichnet das 
berüch tig te  R eto rsionskonkordat (s. diesen A rt., sowie 
A rt. F r a n k r e i c h ). U n te r die französischen Angelegen
heiten der R .-Zeit gehört auch die G renzbereinigung im 
D appen ta l. Mit (E sterreich  s tan d  die Schweiz wegen der 
unvergessenen W egnahm e des V eitlins, wegen des 
s trengen österr. P roh ib itionsystem s und anderer U r
sachen w ährend  der R .-Zeit in einem  sehr kühlen  V er
h ä ltn is , dagegen gew ann Preussen dank  der herv o r

ragenden P ersön lichkeit seines V ertre ters Ju s tu s  von 
G rüner, der im  W ohlw ollen m it der Schweiz m it dem 
englischen G esandten  S tra tfo rd  Canning w e tte ife rte , 
ausserorden tlich  viel E influss.

A llen M ächten schien ab er in  der R .-Zeit das Asvl- 
rech t der Schweiz ein D orn im  Auge zu sein. Schon 1814 
begannen die sp ä ter im m er heftiger einsetzenden Z um u
tungen der M ächte zum  E insch re iten  gegen die zah l
reich in unser L and  ström enden  politischen F lüchtlinge, 
als F ran k reich  seine F orderungen  au f Ausw eisung von 
M itgliedern der Fam ilie  B o n aparte  (K önigin H ortense) 
und der sog. « K önigsm örder » in der W aad t erhob. 
D eutsche F lüch tlinge  veru rsach ten  von 1820 an der 
Schweiz zahllose U nannehm lichkeiten , ab er vielen 
dieser E inw anderer (Adolf und  K arl Folien, Görres. 
K ortüm , W olfg. Menzel, W ilhelm  und L udw ig Snell 
und vielen anderen) v e rd an k t die Schweiz w ertvolle  
politische und ku ltu re lle  A nregungen. H au p tsam m el
plätze der D eutschen  w urden die S täd te  A arau , Basel 
und C hur ; auch die W estschw eiz zog hervorragende 
politisch  Verfolgte an  ih ren  höheren  L ehransta lten  zu 
Ehren. Die M ächte u n terh ie lten  zur B espitzelung der 
F lüch tlinge au f unserem  Boden zahlreiche Spione, aber 
in gleichem  Sinne w ar auch  eine eigene, einheim ische 
Clique tä tig , der M änner wie der B erner K . L. v . H aller 
und der Neu en burger Fauche-B orel angehörten . Ob
schon es in diesen, im  A rt. F lüchtlinge  n äh er au s
g eführten  dem ütigenden  E rfah rungen  der Schweiz 
w ährend der R .-Z eit n ich t an  Beispielen w ürdigen 
W iderstandes und der Selbstach tung  fehlte, h a t die 
T agsatzung  selbst den Z um utungen  an unser Selbst
bestim m ungsrech t n ich t S tand  gehalten . U n te r dem 
Druck der einheitlich gegen die Schweiz gerich te ten  
offiziellen M einung des A uslandes liess sie sich am
14. v ii . 1823 das gegen die F lüch tlinge und  die Freiheit 
der Presse g erich te te  « Press- und  F rem denkonklusuru  » 
abnötigen , das s ich tb a rste  Sym bol der B evorm undung 
von aussen, die der Schweiz in dieser Periode ih rer 
Geschichte einen g u ten  Teil ihres Gepräges g ib t.
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R E S T I  (K t. B ern, A m tsbez. O berhasli. S. G L S). 
B urgruine. Der noch wohl e rhaltene T urm  s te h t östlich 
von M eiringen am  Fusse des H asliberges u n d  beherrsch te  
die Talebene von M eiringen, sowie die B ergpässe Grim- 
sel, Joch , Susten, Grosse Scheidegg, Briinig und  die 
Strasse nach  Brienz, zu deren Schutz er wohl ange
legt w orden ist. U ber die Zeit der E rb au u n g  des 
Turm es fehlen u rk . N achrich ten . — Siehe A rt. R e s t i ,  
VON. [ F .  L e u t h o l d .]

R E S T I ,  von . j  adeliges G eschlecht im  Oberhasli 
(Bern). — 1. W e r n h e r , A m m ann des Tales 1275. —  2. u.
3. 1’e t e r , R itte r  1295, und  sein B ruder Ch u o n ra t . —
4. W er n er  der jüngere , Sohn von N r. 2, erw. 1309- 
1340, R itte r  1331, L andam m ann  von Hasli 1334, als 
das H aslita l den Bund m it B ern schloss und  an  dieses 
überging. Noch 1337 L andam m ann . —  5. H e in r ic h . 
Sohn des Vorgen., der le tz te  des S tam m es, erw. 1350- 
1370 (t) , Schullheiss zu T hun  1355-1358, R itte r  1360, 
R a tsh err in T hun , H err zu U ttig en . Im  Siegel : gezinn- 
ter T urm  au f D reiberg, im  1. und le tz ten  Siegel ohne 
D reiberg. — S B B  I, 235 (phan tastisch ). — v. M ülinen :


