
RESILI HEUSS

Beiträge I. —  K . L. S te t tie r : Genealogien 4, Ms. S tad t- 
bibl.JB ern. [F. L eutuold .]

R É T O R N A Z .  Alte Fam ilie  von Broc und  Chätel 
sur M ontsalvens (F reiburg), die seit 1433 in  Broc, seit 
1377 in G randvillard  e rw ähn t w ird . —  1. A n t o i n e ,  
Syndic von Broc 1537. — 2. G u i l l a u m e  w urde 1559 ins 
p riv ileg ierte  B ürgerrech t von F re ibu rg  aufgenom m en. 
—  M D R  X X II , X X II I .  —  Dellion : Diet. I I ,  233. — 
S taa tsa rch . F re ibu rg . [J. H.]

R E T O R S I O N S K O N K O R D A T .  Diesen Nam en 
trä g t ein gegen die französische Schutzzollpolitik  ge
rich te te r, 1822 zwischen einigen K an to n en  abgeschlos
sener V ertrag . Die Schweiz h a tte  e rw arte t, dass die 
W iedereinsetzung der B ourbonen E rle ich terungen  des 
aus napoleonischer Zeit s tam m enden  Z ollsystem s b r in 
gen werde, sah sich ab er in dieser H insich t schwer en t
täu sch t und  sogar h e rau sgefo rdert, da der französische 
T arif im  G egenteil fü r  einzelne A rtikel noch erhöht 
w urde. N ach m ehreren  erfolglosen V orstellungen w urde 
der T agsatzung  der V orschlag u n te rb re ite t, die b ishe
rige Po litik  des freien A ustausches aufzugeben und  ve r
schiedene W aren  französischer H e rk u n ft m it Zoll zu 
belegen. D er sog. R .-K o n k o rd at t r a te n  13 K an tone  bei ; 
am  1. XI. 1822 t r a t  es in diesen in K ra ft, w urde ab er am
1. x . 1824 infolge der Beschw erden der n ich t konkor- 
dierenden K an to n e, bes. Basels u. Genfs, die das K on
k o rd a t als im W idersp ruch  m it dem  B undesvertrag  
von 1815 stehend b e tra ch te te n , w ieder aufgegeben. Das
B .-K onkordat ste llte  einen ersten  V ersuch eidg. Zoll- 
u. H andelspo litik  dar. —  Bibliogr. Die H au p tw erke  über 
die R estau ra tio n sze it (s. d. A rt.). — A. H uber : Die 
E ntw icklung  des eidg. Zollwescns. [L. M.]

R E T S C H R I E D E N , v o n . A lte L and leu te  von U n te r
w alden. Die Fam ilie, offenbar freien S tandes, gehört 
zu denen, die sich r itte rlich e r Lebensweise n äh erten . Sie 
bew ohnte ein burgähnliches S te inhaus in dem  W eiler 
R etsclirieden in B eckenried. — 1. W a l t h e r  1256, 
G em ahl der M inisterialin J u n ta  von B üren. —  2. H e i n 
r i c h  und  R u d o l f ,  B rüder, 1262-1266. — 3. T h o -  
m a n n ,  E inzüger der S teuer der freien L eute  in U n te r
w alden 1275, 1281. Mit — H e i n r i c h  I I .  (1315-1337) 
verzog das Geschlecht nach  U ri, wo es m it H e i n r i c h  
I I I .  (1365-1392) erlosch. —  R . D ü rre r : K unstdenk
mäler von Unterwalden, p. 40. [R. D.)

R E T S C H W I L  (K t. L uzern, A m t H ochdorf. S. G SL ). 
N ach H itzk irch  pfarrgenössige Gem einde. Richardswil 
1306. R . gehörte bis 1803 zu den obern F re iäm tern . 
Eine 1345 g ebau te  K apelle  ist abgegangen. Mühle 1348. 
H ier w aren im 14. Ja h rh . die E dlen  von R inach , sp ä ter 
die D eu tsch o rd en sritte r von H itzk irch  und  die Jo h an n i
ter von Ilo h en ra in  b e g ü te rt. — Gfr. Reg. —  E sterm ann : 
R uralkapitel, 41, 109. —  D erselbe : Pfarrgeschichte von 
Hochdorf, 232. —  Pfyffer : Gemälde I I ,  339. [ P .  X .  W . ]

R E T T I G ,  G e o r g  F e r d i n a n d ,  * 1803 in  Giessen 
(H essen-N assau), f  1897 in Bern, P rof. der klass. Philo
logie in B ern 1834-1877, verf. verseli. Schriften  über 
P la tos W erke. —  S B B  I I I .  —  G e o r g  K a r l  J u l i u s ,  
1838-1899, Sohn des Vorgen., B uchhändler, dann Bi
b lio thekar der H ochschulbib l. B ern, verf. zahlreiche 
A rbeiten  zur Gesch. der B uchdruckerkunst. —  QSG  10 
(B ibliographie). —  H e i n r i c h  C h r i s t o p h  F r i e d r i c h ,  
B ruder des V orgen., B ürger von L angnau , 1834-1918, 
P fa rrer in H erzogenbuchsee 1861-1866, W ohlen 1866- 
1880, V orsteher der M ädchenschule B ern 1880-1882, 
P farrer in Sum iswald 1882-1890, in P ie te rlen  1890-1918 ; 
H erausgeber des Kirchl. Jahrbuchs der ref. Schiveiz 
1890-1901. —  T R G  1919. —  [T h . de Q u e r v a in . ]  —  
H e i n r i c h  C h r i s t i a n  M i c h a e l ,  Philolog und  Theolog, 
D r. phil., * 1799 zu Giessen (H essen-N assau), O rd ina
rius fü r D ogm atik  und  neu testam en tlich e  Exegese an 
der U n iv ersitä t Zürich 1833-1836, D ekan der theolog. 
F a k u ltä t  1833-1835, R ek to r 1835-1836, B ürger von 
Zürich 1836, f  24. m . 1836 ; pubi. u . a. Erläuterungen  
zu Xenophons A nabasis  (1826) ; Das Leben des Ktesias 
(1829) ; Das erweislich älteste Zeugnis fü r die /Echtheit 
der A pokalypse  (1829) ; Fragen des Philipperbriefs 
(1831) ; Die freie protestantische Kirche (1832). — G. 
von W vss : Die Hochschule Zürich 1833-1883, p.  30. — 
J .  J .  H erzog : Realencyklopädie. — A D B . — Neuer 
Nekrolog der Deutschen X IV , p. 277. [D. F.]

R E U B L IN . Siehe RCEIBLI.
R E U C H E N E T T E  ( L A )  (K t. B ern, A m tsbez. Cour- 

telary , Gem. P éry . S. G LS). Dorf. Um  1654 liess der B i
schof Jo h an n  F ran z  von Schönau von Basel d o rt einen 
b edeu tenden  H ochofen erstellen, den er bald  d a ra u f  
an zwei B ürger von Biel, sp ä te r  an die Fam ilie CJhemil- 
lere t v e rp ach te te  (1663). Infolge G eldverlegenheit ge
s ta tte te  er seinen P ä ch te rn , die b en ach b arten  W al
dungen au szubeu ten , u. diese m ach ten  von der E rla u b 
nis so reichlichen G ebrauch, dass die Gegend von R .  
bald  völlig abgeholzt w ar. S p ä ter ste llte  sich Mangel 
an  E isenerz ein ; m an  rich te te  einen F rischherd  ein, 
der um  die M itte  des 19. Ja h rh . einging. La R . besass 
auch B äder. B esetzung des dortigen  E ngpasses durch  
die B erner im  O kt. 1792. —  A. Quiquerez : Notice sttr 
les m ines et les forges. — G. Amweg : Bibliogr. du Jura  
bernois. [G. A.]

R E U C H L I .  Siehe R œ i c h l i .
R E U C H L I N , J e a n  J a c q u e s  und  F r é d é r i c ,  Zinn- 

giesser, aus S trassburg , um  die M itte  des 18. Ja h rh . in 
L ausanne niedergelassen, w urden  1759 ins B ü rgerrech t 
von P rilly  aufgenom m en. —  Livre d ’Or. [M. R.'J

R E U E N T A L .  Siehe F u l l .
R E U L E A U X ,  F r a n z ,  Dr. phil., D r. ing. h. c. 1903, 

* 30. I X .  1829 zu E schw eiler bei A achen, P rof. der 
M aschinenbau künde am  eidg. P o ly techn ikum  1856- 
1864, P rof. und D irek to r der G ew erbeakadem ie Berlin 
1864-1896, p u b i. u . a. K onstruktion und Berechnung  
der wichtigsten Federarten (1857) ; K onstruktionslehre  
fü r  den M aschinenbau  (1861) ; Der K onstrukteur (1861) ; 
N eubearbe ite r und  H erausgeber von J .  R . W yss : 
Schweizer Robinson  (1895) ; t  19. v m . 1905 zu Berlin
— H . Zopke : F.  R . — C. W eihe : F .  R . —  N Z Z  1905, 
N rn. 233, 235. — J .  C. Poggendorlf : Handwörterbuch.
— B J N  1905, p . 276. —  Festschrift eidg. Polytechnikum  
1905. [D .  F . ]

R E U M E R .  G eschlecht in der Gem. Reichenburg- 
(Schwyz). W appen  : in B lau zwei gekreuzte  silberne 
Gewehre, m it einem  Schw ert belegt. — P iu s , 1798- 
1886, H au p tm an n , In s tru k to r , B ezirksrich ter, liberaler 
F ü h re r und  Gegner des Sonderbundes, 50 Ja h re  lang  
S teuereinnehm er der O berm arch. [P. K i s t l e r .]

R E U S S  (s. G LS). Als Grenze erscheint die M itte 
dieses Flusslaufes, wie in frühester m urbach ischer Z eit, 
so auch 1429 anlässlich der G renzfestsetzung zwischen 
Zürich und  L uzern  bei M erenschw and-O ttenbach . Die 
F ischenzen von L uzern  ab w ärts  w aren, abgesehen von 
städ tisch en  In h ab ern , im  oberen Teil u rsp r. m eistens 
dem  K loster M urbach, resp . dessen V ögten zu R o ten 
burg  zuständ ig , im u n te rn  Teil aber nach e in an d er den 
H erren  von H ünenberg , von R üssegg, von H ertenste in  
und den K löste rn  Muri u n d  E schenbach . 1415 t r a t  bei 
M erenschw and, 1594 und  sp ä ter bei Inw il eine Verle
gung des F lusslaufes ein. L inksufriger H ochw asserdam m  
bei E m m en und B uchenrain  seit 1908. Der G oldgehalt 
der Reuss, der vom  H u m anisten  B o n ste tten  u n d  ändern  
ge rü h m t w ird, geh t au f den Zufluss der m it der F o n tan n e  
verein ig ten  E m m e zurück. Die F o n tan n e  b rin g t den 
G oldsand aus dem  N apfgebiet her. Das G oldwäschen in 
der R . geh t m indestens ins 11. Ja h rh . zurück ( Gfr. 
78, p. 22). Von 1523 an  b ild e t der G oldsand einen regel
m ässig w iederkehrenden Posten  in den L uzerner R ech
nungsbüchern . 1530-1800 ist von den Goldw äschern 
32 kg. 414 G ram m  Gold abgeliefert w orden (Gfr. 76, 
p. 101. — Luzerner Tagblatt 1903, N r. 219).

Die Schiffahrt is t seit dem  13. Ja h rh . erwiesen (s. A rt. 
S c h i f f a h r t ) .  1361 w ird der S ta d t L uzern  von Herzog- 
R udolf die Zollfreiheit au f dem  W asser bis W indisch 
e rneuert. In  a lte r Zeit b estan d  eine eigene Schiffahrts
gesellschaft, die sog. « N iederw asser »-Schiffleute. Grös
sere G esellschaften re is ten  au f Flössen, so die Cister- 
zienserinnen von R a th au sen , die w ährend  des N eubaus 
des K losters 1588-1592 nach  F riedenw yler im  Schw arz
walde ve rse tz t w urden und  bis R heinfelden den W asser
weg b en ü tz ten . Zu den G efahren der Schiffahrt zählten  
die zahlreichen « U eberschläge » im F lu ssb e tt. Diese 
riefen T agsatzungsverhand lungen  und  in te rk an to n a len  
V erordnungen. D ennoch ereigneten sich Schiffbrüche, 
so 1425 bei B uchrain , wobei 30 Personen e rtran k en , 
1544 bei M erenschw and, 1584 zwischen Sins und
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M erenschw and, 1789 usw . Von den a lten  L uzerner 
B rücken d a tie rt die R eussbrücke von ca. 1168, die 
ehem alige H ofbrücke von ca. 1300, die K appelbrücke 
von 1333, die Spreuerbrücke von 1408 und  1563, die 
Seebrücke von 1869-1870. Die B rücke von Gisikon 
d a tie rt von ca. 1415, die zu Sins von 1640. Fähren  
b estan d en  : zu L uzern , zwischen E m m en und B uchrain , 
zwischen E schenbach  und  R oot, bei D ietw il, ob Riiti, 
bei Sins, M ühlau usw. Die im  B auernkrieg  von den 
B auern  zu E m m en geschlagene B rücke w urde durch  
(Effnen der Reusschwelle zu L uzern  in der N ach t vom 
53.-24. v. 1653 zerstö rt. — Gfr. Reg. — Bürger- und 
W eissbuch ; ä ltestes R a tsbüch le in . —  A S I. — L L . — 
L L H .  — J S G  X X , 62, 71. —  v . L iebenau : Das alte 
Luzern. —  P . X . W eber : Die Reussbrücke. [P. X. W.]

Der w ichtige Liebergang (Gem. H ünenberg) vom 
oberen F re iam t nach  Zug und  K ü ssnach t w urde schon 
früh  du rch  eine F äh re  v e rm itte lt. 1640 b a u te  die S ta d t 
Zug als H errin  der ennetseeischen Gem einden die erste 
B rücke ; N eubau  1808-1809 und 1852, nachdem  im 
Sonderbundskrieg  die B rücke ze rs tö rt w orden war. 
H eute  w ird eine neue E isenbetonbrücke  g ep lan t. — 
S taa tsa rch . Zug. — Zuger Nbl. 1895. [ E .  Z.]

R E U S S B Ü H L  (K t. und A m t Luzern, Gem. L ittau . 
S. G LS). F ab rik o rt ; P farrgem . Lusbühl 1350-1630. 
Funde von röm ischen M ünzen (Gfr. 52, X II ) .  H ier 
s tan d  n ach  C ysat das H ochgerich t der H errschaft 
L ittau , das von den L uzernern  beim  A usbruch des 
Sem pacherkrieges zerstö rt w urde. Die u rsp r. Kapelle 
w ar dem  hl. Ulrich, die spä tere  der M uttergo ttes , die 
d ritte  dem  hl. Ph ilipp  Neri gew eiht. V ergrösserungen 
1649 und  1692 ; dam als erh ielt die K apelle Gemälde 
von Carlo' M ara tta . E rrich tu n g  einer K uratlcaplanei 
1891, einer se lbständigen P farrgem . 4. XI. 1893. Bau der 
rom anischen K irche E nde 1898-Ende 1900. Anlässlich 
der F u n d am en tie ru n g sarb e iten  w urde au f dem  H ügel
p la teau  das M auergeviert eines ehem aligen tu rm artig en  
G ebäudes abgedeckt. —  Jo h an n  S ta lder : Pfarrgesch. 
bis 1927. —  B alth asa r : M erkw ürdigkeiten  (1786) I I . 
88. —  L L .  —  Gfr. Reg., bes. 44, 60 u. 67, X I I .  — 
Alb. E lm iger : Festschrift zur Schulhausweihe in  L ittau  
1923. —  A SA  1903-1904, p . 301. [P . x .  w .)

R E U S S E G G  (früher R ü s s e g g )  (K t. A argau, Bez. 
Muri, Gem. u . P farre i M eienberg. S. G LS). Zwei W eiler. 
Riusecca 1130 ; Busecca 1245. E hem als Sitz der Freien 
von R . bis 1429, dann  Sitz der H errschaft R . Die B urg 
anlage w ar zweiteilig und  b estan d  aus einem  frei
stehenden , von tiefem  G raben um gebenen V orhof m it 
N ebengebäuden. Die Burg zerfiel im V erlauf der Zeiten. 
Die H errsch aft R ., seit 1503 auch  öfters Vogtei genann t, 
um fasste ausser B urg und  V orburg auch  den Twing Sins 
m it Æ ttensw il und  Au. Der In h ab er h a tte  die un tern  
Gerichte zu R ., ausserdem  Zinse, Z ehnten  und R echte 
n ebst der F äh re  zu Sins und zwei F ischenzen. 1420 kam  
die H errsch aft pfandw eise und  1429 kaufw eise an 
L uzerner B ü rg er; im  le tz tem  J a h r  erw arb H ans Iberg 
der Æ ltere  die H errsch aft, die seiner Fam ilie  verblieb, 
bis 1476 S tad tsch re ib er Melchior Buss als E igen tüm er 
folgte, 1495 R itte r  Albin von Silinon, 1502 die S tad t 
Luzern . 1798 kam  das G ebiet zu Zug, dann zum  K t. 
Baden, 1802 w ieder zu Zug und 1803 zum  K t. A argau. 
— W . Merz : Burgen des Aargaus  I I ,  p. 268. —  Segesser : 
Rechtsgesch. 11, 66. — Schneller : Urk. Regesten betr. die 
Herrschaft R. u . den Tw ing S in s  (in Gfr. 25). — L iito lf : 
Sagen, p . 508. — J .  B alm er : Kompass 1905, Nr. 1. — 
Gfr. Reg. —  S taa tsa rch . L uzern. [P . X . W .]

R E U S S E R .  In  m ehreren  Gem. des A m tsbez. T hun 
eingebürgerte  Fam ilie  des K t s .  B ern. —  S u s a n n a ,  
von H eiligenschw endi, * 1848 in H ab k ern , L ehrerin  in 
Bern 1869-1897, f  23. v . 1907 in H ü n ibach  bei T hun, 
L andschaftsm alerin . — S K L .  [H. Tr.]

R E U S T .  Siehe R œ is t .
R E U T E  (K t. Appenzell A. R h ., Bez. V orderland. 

S. G LS). P o lit. Gem. und P fa rrd o rf. W appen  : in Blau 
aus g rünem  D reiberg zwischen zwei gelben B au m strü n 
ken w achsender n a tü rlich e r H irsch m it gelbem  Geweih. 
Die erste u rk u n d l. E rw ähnung  einer Siedelung im Ge
biet der jetz igen  Gem. R ., das n ebst dem  Dorfe 20 
W eiler und  10 E inzelhöfe zäh lt, fä llt ins J a h r  1366 
(H irsperg). N ach Zellweger b ildete  dam als die Gegend

um  R. einen Teil des sogen, obern H irschberges, a b e r 
ob sie zur Vogtei R heineck oder zum  M eieram t A lts te t
ten  gehörte , lässt sich n ich t sicher feststellen . N ach den 
A ppenzellerkriegen um fasste  die T rogener R hode auch  
den grössten  Teil der jetz igen  Gem. R . (s. K a rte  H B L S
I, p. 397). W eil ih r Gebiet aber an  der exponierten

O stm ark  lag, fanden  die fo rtw äh ren 
den S tre itigkeiten  um  die Grenze ge
gen das R h e in ta l zwischen dem jew ei
ligen In h ab er der Vogtei R heineck. 
dem  K loste r S t. Gallen u. den A ppen
zellern tro tz  w iederholter Schiedsprü- 
che der Eidgenossen und der G renz
regulierung durch die B oten  von Uri. 
U n terw alden  und  Zug 1465 kein Ende, 
bis die v ier Schirm orte der A b te i St. 
Gallen, Zürich, Luzern, Schwyz u. G la

rus, denen sich sp ä ter die drei vo rher genann ten  O rte a n 
schlossen, nach  dem  sog. S t. Galler K rieg (R orschachor 
K losterbruch) 1490 die H errsch aft über R heineck und 
das R hein ta l an  sich b rach ten  und  von 1500 an  auch 
Appenzell als ach ten  O rt in die M itregierung au fnahm en . 
K irchlich  gehörte R . zu B erneck (B ernang), welches 
nach E in führung  der R eform ation  von 1532 an  p a r i
tä tisch  w urde. W ährend  nun die B ew ohner der Gegend 
von R. zur reform ierten  Lehre übergingen, v e rh arrte  die 
Bevölkerung des ben ach b arten  Oberegg, welche zum 
Teil ebenfalls nach  Berneck kirchgenössig w ar, g rössten
teils beim  katholischen G lauben. Dieser U m stand  
führte  bei der L andesteilung  1597 zu fa st endlosen 
H ändeln  und  G renzstre itigkeiten  zwischen Appenzell 
A. und  1. R h ., bzw. zwischen R . und Oberegg, da jenes 
zu A. R h ., dieses zu I. R h . kam  und sein Gebiet durch 
den ausserrhodischen S treifen Landes um  R . in zwei 
Teile g e tren n t w urde. D er L and teilungsb rief suchte die 
Schw ierigkeiten der dortigen  G renzregulierung durch die 
B estim m ung zu um gehen, dass die G üter der K a th o li
ken zu I. R h ., diejenigen der R eform ierten  zu A. R h. 
gehören sollten. A ber diese V ereinbarung w ar n u r  ein 
N otbehelf, welcher im  Laufe der Zeit zu u n h a ltb a ren  
Z uständen  führen  m usste . 1687 erlangte R . durch  frei
willige B eiträge und die U n te rs tü tz u n g  der K an to n s
obrigkeit eine eigene K irche und  b ildete  von da an 
eine selbständige politische und  kirchliche Gem einde. 
Mit dem  A ufblühen der T ex tilindustrie  wuchs sein 
m aterie ller W ohlstand . Auch die G renzstre itigkeiten  
m it Oberegg fanden  endlich nach  langw ierigen Ver
handlungen, die sich von 1855-1870 hinzogen, ihren 
Abschluss durch  den Bundesbeschluss vom  23. v u . 
1870, welcher die Festse tzung  der heu tigen  Grenze er
m öglichte. Bevölkerung  1734, 700 E inw . ; 1837, 879 ; 
1920, 1000. T aufreg iste r seit 1688, E hereg. seit 1704, 
S terbereg ister seit 1795. — Vergl. UStG. — Jo b . G asp. 
Zellweger : Gesch. d. Appenzell. Volkes. — G abr. W alser: 
Appenzeller Chronik. —  Gabr. R üsch : Kt. Appenzell. — 
A J  1868. — Ad. O tt : Siedelungs- Verhältnisse beider 
Appenzell. — PI. B ü tle r : Gesch. des Rheintals bis zum  
Jahre 1500. [A. M.]

R E U T E M A I N N  ( R ü t t i m a n n ) .  Fam ilie der Gem. 
R heinau (Zürich), die seit 1641 d o rt bezeugt ist. — 
Rheinauer Urbar. —  [ J .  F r i c k . ]  —  W appen : aus D rei
berg w achsendes M aiglöckchen, das Ganze kreuzweise 
belegt m it R eu thaue  und Pfeil (Farben  n ich t b ekann t). 
—  A. E rb  : Das Kloster Rheinau, p. 123, 152. —  R o b e r t ,  
1772-1857, K onven tual von E insiedeln, P fa rre r von 
Eschenz (T hurgau) 1811-1823, S ta tth a lte r  au f F reu d en 
fels, P fa rre r zu E insiedeln. —  K . K uhn  : Thurgovia  
sacra I, p . 115. — K K Z  1857, p. 109. — M itt. von P . R. 
H enggeier. [ D .  F .]

R Ë U T E N E N  (K t. T hurgau). Siehe S a l e n - R e u -
T E N F .N .

R E U T E R  ( R ü t e r )  1719 t  Fam ilie  der S ta d t Zürich, 
b egründet durch  H ans R ü tte r , von N ürnberg , H arn isch 
m acher, dem  1533 das B ürgerrech t von Zürich ge
schenkt w urde. W appen : in R ot au f grünem  D reiberg 
und u n te r  goldener M ondsichel und ebensolchem  Stern 
eine schwarze E isenhaube (V arianten). —  D. Meyer : 
W appenbuch  1605. — Die R . w aren  teils B la ttn e r und 
Inhaber der städ tisch en  Polierm ühle, teils Geistliche im 
Zürcher G ebiet, T hurgau  und  Böhm en. —  H a n s
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U lr ic h ,  * 1585, Diakon und Pfarrer zu S t. Peter- 
Zürich 1 6 1 3 ,  bezw. 1 6 1 8 - 1 6 2 0 ,  beteiligte sich 1613 an 
der Gründung des Musikkollegiums der kleinern Stadt ; 
pubi. Tétras problematum theologicorum de im agin ibus  
(1612) ; t  I. IV. 1 6 2 0 .  —  N bl. d. all ct. M usikges. Zürich  
1856, p . 1 0  ; 1913, p . 5. —  K . Wirz : E ta t. —  T B  4 /5 . 
— F . I legi : Z u n ft z. Schmieden. — S. Vögelin : Altes  
Zürich  I, p. 465. [D. F.]

H E U T I G E N  (K t. B ern, A m tsbez. X iedersim m ental.
S. G LS). Gem. und  P fa rrd o rf. F rü h ere  N am ensform en : 
Roevtingen, R öitingen, R oitingen  usw . { — R o d u n g ? ). 
Fine 18 m u n te r  dem  B oden liegende Schicht K u ltu rerd e  
und der F lu rnam e « L au en en » weisen d a rau f hin , dass 
der O rt au f B ergsturzgeb iet liegt (s. bei Ja h n  : K t. Bern. 
die Sage von der gotischen A bstam m ung). Gefunden 
w urden ein Beil aus der zw eiten E isenzeit und  zwei 
Schw erter aus dem  frühen  M itte la lter. U rk . w ird R. 
1296 erstm als e rw ähn t u n d  gehörte  dam als zur H err
schaft S trä tt l ig e n . 1309 ist R itte r  Jo rd an  von B urgi
ste in  M itbesitzer von R . Bei der T eilung des burgistcini- 
schen Besitzes 1344 fiel R . seinen Söhnen K onrad. 
Jo rd a n  und P e te r  zu. D urch Peters Sohn K onrad  kam  
dessen A nteil 1394 an  seine Schw ester A m philisa, G attin  
Rudolfs von Schupfen. 1446 erschein t ein Teil im  Besitz 
A ntons von E rlach , ein anderer in  dem  H einrichs von 
Banm os. Zur Zeit der B urgunderkriege erscheinen 
H ans Schütz  der « G rem pler » und A drian  von B uben
berg in  Spiez als H errsch aftsh e rren  von R . Schon d a 
m als gehörte  R . m ilitä risch  zu Seftigen. 1490, 1492 und 
1494 kam  R . endgültig  an Bern und  w urde der L an d 
vogtei W im m is zugeteilt. N ur die G erich tsbarkeit und 
das M ilitär blieben bei Seftigen bis 1798. Grosser Scha
den w urde v e ru rsach t durch  den D orfbrand  von 1612 
und du rch  vergeh. F elsstü rze, deren  le tz te r, am  6. m . 
1926, einen grossen Teil des Schw andw aldes verheerte . 
Bis 1474 w ar R . kirchlich eine Filiale von W im m is m it 
einer der hl. Ju n g frau  gew eihten K apelle (W allfah rtso rt). 
U m  1481 (als die A btei Sels im  Eisass B esitzungen zu R. 
der S ta d t Bern verkaufte) w ird S tocken von Am soldin- 
gen g e tre n n t und  m it R . verein ig t w orden sein. Dagegen 
blieb das m it dem  U n te rg erich t R . verein ig te  Zwiesel
berg und  G lütsch  kirchlich  bei A m soldingen. Bei der 
R enovation  der K irche 1884 kam en  p räch tig e  W an d 
m alereien zum  Vorschein, d a ru n te r  ein « Jü n g stes  
G ericht ». Bevölkerung : 1920, 769 E inw . ; 1929, 784. 
P farreg ister seit 1698. —  Vergl. F R B . — C. F. L. Lohner : 
Bern. Kirchen. —  E d. v . R o d t : Bernische K irchen. — 
M itteilungen d. na turf. Ges. Bern 1922. [S. A. Gassner.]

R E U T L I N G E N  (K t. Zürich, Bez.. u . Gem. W in te r
thu r. S. GLS). Dorf. Die R öm erstrasse  W in te rth u r- 
S tein du rch q u erte  das G ebiet von R . E in  D ienstm ann 
des K aisers F riedrich  I., H e i n r i c h  v .  R . ( R eu teling in ) 
is t in einer U rk . von 1167 bezeugt. 1241 verschrieb 
G raf H a rtm a n n  der A eltere von K iburg  B esitzungen zu 
R. seiner Gem ahlin M argare tha  von Savoyen als 
H e ira tsgu t. E in Hof, welchen die G rafen von K iburg  
von der S trassburger K irche zu Lehen ge tragen  h a t 
ten , gelangte 1257 an  das K loster Töss. 1318-1332 
erschein t u rkundlich  ein Jo h a n n ite rb ru d e r  N iklaus 
v. R ü tte lin g . D urch das Gesetz vom  4. v . 1919 (Zu
teilung der Gem einde O berw in terth u r an  die S tadl 
W in te rth u r) w urde die Zivilgem . R  aufgehoben. 1836, 
250 E inw . —  UZ. [H ildebrandt.]

R E U T L I N G E R .  Fam ilien  der K te . S t. Gallen u. 
Z ü rich .

A. K a n to n  S t. G a llen . REUTLINGER, RüTLINGER. 
Fam ilie der S ta d t S t. Gallen, die sich 1496 m it P e t e r ,  
aus U eberlingen am  Bodensee, e inbürgerte  und  bald  in 
die N o tenste iner G esellschaft e in tra t, aber seit M itte 
des 17. Ja h rb . in S t. Gallen n ich t m ehr nachw eisbar ist. 
Beziehungen zum  Z ürcher G eschlecht gl. N. sind fraglich. 
W appen  : in Gold ein w achsender schw arzer W idder 
m it ro te r  Zunge ; seit 1612 (W appenbesserung) : gevicr- 
te t ,  1 u n d  4 obiges W appen , 2 und  3 in Schwarz zwei 
goldene Q uerbalken. —  1. Jo ach im , Sohn des obgen. 
Pe ter, f  1564, M ünsterbaum eister 1547, R a tsh err  1547. 
1555. —  2. JOACHIM, 1553-1620, E lfer 1579, S p ita l
schreiber 1585, V ogt zu B ürgten 1596, R a tsh e rr  1601, 
B ürgerm eister 1602, von K aiser M atth ias 1612 g e ad e lt. 
Mit — 3. J o h a n n e s ,  * 1595, h ö rt die genealog. R eihen

folge in S t. Gallen auf. — L L .  — Stemmatologia San  
gall. —  S t. Galler N bl. 1925, p. 31. — M V G  X X X . 
p .  678. [ E .  K i n d . ]

B. K a n t o n  Z ü r i c h .  R e u t L i n g e r , R ü t l i n g e r . Noch 
b lühende , regim entsfähige Fam ilie der 
S ta d t Z ürich, en ts tan d en  1466 durch  
E in bürgerung  v. I leg n au . W appen : in 
Gold ein schw arzer w achsender Bock. 
— D. M eyer : W appenbuch. —  1. H a n s , 
B äcker, 1526-1574, des K l. R a ts  1570- 
1574, O bervogt zu E rlen b ach  1570- 
1574. —  2. K a s p a r , Sohn von N r. 1, 
M aler, 1562-1610. —  S K L .  —  3. C a s 
p a r , Schreibkünstler, * 1585, Sohn von 
N r. 2, pub i, eine R eihe V orlagenw erke 

wie N eu zugerichtete Schreibkunst (1604) ; Calligraphia  
nova (1605). —  S K L .  —  4. H e i n r i c h , Schreiner, 1634- 
1695, G rosskeller des S tiftes G rossm ünster 1689-1695.
—  5. J o h a n n  J a k o b , 1634-1705, V. D. M. 1659, Ludi- 
m o d era to r am  F ra u m ü n s te r  1701, pubi. Praeludia ad in- 
troitum  syntaxeos (1678) ; Carmen syncharistico-heroicum  
in  honorem A n to n ii Clingleri (1688). — Segensquell, ge
flossen... (1660). —  6. J o h a n n  J a k o b  der jüngere,
* 10. x i l.  1671, Sohn von Nr. 5. V. D. M. 1691, Ludi- 
m o d era to r am  G rossm ünster 1717, C horherr 1725, h a t 
grossen A nteil an der zürch. Schulreform  von 1716 ; 
V erfechter der öffentlichen Schulen ; schrieb neben 
m ehreren late in ischen  W erken W ohlmeinlicher Bericht 
von der N othw endigkeit... der Schulen  (1719). F ru c h t
ba rer G elegenheitsd ichter ; so stam m en von ihm  eine 
Reihe Volkslieder au f den Zwölferkrieg, z. B. Das be
zwungene Baden  ; W ehmütige Klage des A b ts von St. 
Gallen, t  1749. —  W inter grünender Lorbeer-Kranz 1696.
— Tempe Helvetica I , p. 509. — Satura dissertationum  
I (1741), p. 48. —  Jahresber. Aarg. Lehrerseminar 
W ettingen  1892-1893, p . 21. — 7. H a n s  K o n r a d ,
* 26. XI.  1674, B ruder von N r. 6, V. D. M. 1694, P fa rrer 
zu A lts te tten  1708-1740, K äm m erer des Z ürichseekapi
tels 1724-1738. B esitzer einer zu jen e r Zeit viel b e s tau n 
ten  B iblio thek, pubi. D isputatio de corporum naturalium  
quiete (1691) ; Letzte öffentliche Rede (1740), f  22. IV. 
1740. —  J .  J .  U lrich : Das Apostolische Danck Lied  
(1740). —■ 8. M a rx , 1740-1816, O bm ann der W eber, 
F re ih au p t m ann. —  9. H a n s  C a sp a r , * 30. v i li .  1752,
V. D. M. 1774, P fa rre r zu R iiti 1798-1812, Schulin- 
spek lo r 1798, K irch en ra t 1804-1812, L ehrer am  Schul
m eister-Sem inar 1805, P fa rre r zu W ollishofen 1812- 
1815, P ro p ag a to r der Pestalozzischen L ehrm ethode, 
t  3. v. 1815. —  M onatl. Nachrichten  1815, p . 85. —
10. L e o n h a r d ,  1755-1828, B ruder von Nr. 9, P räzep to r, 
S ta tis tik e r, pub i, in den zwei le tz ten  Ja h rze h n ten  des
18. Ja h rh . eine Reihe von Personal- und  G ebäudever
zeichnissen Zürichs. — 11. R u d o l f  H e i n r i c h ,  * 4. v. 
1801, V. D. M. 1827. P a s to r der re fo rm ierten  Gem einde 
zu R eval 1838-1848, evangelischer D ivisionsprediger 
zu Nowgorod (R ussland) 1851-1868, In h ab er zahlreicher 
O rden. E r  und  seine N achkom m en führen  den N am en 
von R . P ub i. u. a. Thèse d'exégèse sur le 4me livre des 
Maccabées (1826) ; Sam m lung  von Predigten ev.-ref. 
Geistlicher Deutschlands und der Schweiz (1841). U eber- 
setzer und K o m m en ta to r der W erke von A. v. K otzebue 
ins Französische, f  ca. 1879 in  S t. P e tersb u rg . —  12. 
J a k o b  H e in r ic h ,  * 3. iv . 1802, L ehrer der d a rste llen 
den G eom etrie und des M aschinenzeichnens an  der 
Industrieschu le  Zürich 1838-1860, auch L an d sch afts
m aler, K upferstecher und L ithograph , f  3. m . 1868. — 
Festschrift Kantonsschule Zürich  1883, p . 107. — S K I..
— 13. E d m u n d  H e i n r i c h , Sohn von N r. 11, O berlehrer 
und  T itu la rra t zu Grodno (L itauen) 1855-1858, H ofrat, 
O berlehrer am  G ym nasium  und K ad e tten k o rp s  zu 
W ilna 1861-1864, Insp ek to r des G ym nasium s W ilna 
1868-1875, S ta a ts ra t 1872, D irek to r des klassischen 
G ym nasium s in T aganrog am  Asowschen Meer 1879, 
In h ab er zahlreicher O rden. — Vier B rüder von ihm  
bekleideten  in R ussland Offiziers- und höhere S ta a ts 
ä m te r. —  14. H e r m a n n , * 29. x .  1843, Sohn von N r. 12, 
In h ab er eines b ek an n ten  A rch itek tu rb u reau s in Zürich. 
E rb au e r zahlreicher öffentlichen G ebäude, n am en tlich  
von Schulhäusern  und K ran k en an sta lten . B egründer der 
« H erald ica  Zürich », f  13. x i l.  1905. —  N Z Z  1906,
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Nr. 10. — Z W C hr. 1906, p. 13. —  S B  X L V I, p. 309 ; 
X L V [[, p. 14. — Festschrift eidg. Polytechn. 1905, 
f l, p. 382. —  Vergl. im  allg. L L . —  L L H .  —  C. Keller- 
Escher : P rom ptuar. [D. F],

R E U T T E R . Aus W ü rttem b erg  stam m ende Fam ilie, 
die sich 1815 in T hielle-W avre (K t. N euenburg) ein
bürgerte . E in Zweig k au fte  sich 1869 in N euenburg  ein.
— 1. L o u is , 9. x . 1 8 4 8 -8 .1 . 1921 in N euenburg , A rchi
tek t in L a Chaux de Fonds 1874-1908, A ltertum ssam m 
ler, rich te te  das M useum  im  Schloss V alangin ein. Ver
fasser von Fragm ents d ’architecture (3 Serien) u n d  von 
Schriften  ü ber N euenburger Z inngiesser (im M N ).  —
3. M ax, * 3. ii. 1871 in La C haux de Fonds, A dvokat und 
N o tar in N euenburg , R ed ak to r der Suisse libérale 1907- 
1914, G rossrat 1910-1913, von 1917 an  G em einderat von 
N euenburg. —  M essager boiteux de Neuchâtel 1922. —
3. L o u is , * 1876, Sohn von N r. 1, A potheker, schrieb
u . a. De Vembaumement avant et après J .C .  (1912).[L.  M.]

R E U T T I  ( R O t t i ,  K e u t h e ) .  Fam ilie  der S ta d t Wil 
(St. Gallen). W appen : in Gold schw ar
zer g eäs te te r en tw urze lte r B aum 
stru n k . — 1. H a n s ,  Vogt zu Schw ar
zenbach 1538-1559.—  2. J o h a n n  R u 
d o l f ,  A bt v . Fischingen 1553-1556.—
3. C h r i s t o p h ,  s tift-s t. gallischer A m t
m ann zu W einfelden 1572, Reichsvogt 
zu W il 1594. —  4. J o h a n n  G e o r g ,  
le tz te r  Vogt zu L ü tisb u rg  1638, Vogt 
zu Schw arzenbach 1644, R atsschreiber 
zu W il 1656. — 5. A u g u s t i n ,  * 1645, 

A bt von M ariastein 1675-1695, E rb au e r des H ochaltars 
und des P o rta ls  der K losterk irche. —  6. P . E u s t a c i i ,  
Profess im  K loster E insiedeln 1659, P ro p st in Bellinzona 
1680, D ekan in Pfäfers, P ro p st in St. Gerold 1696, 
t  1714. —  7. P . O t h m a r ,  B ruder von N r. 6, S ta tth a lte r  
des K losters E insiedeln au f Schloss Sonnenberg 1678, 
S tiftsdekan , P ro p s t in St. Gerold, f  1701 .—  8. B a s i l i u s ,  
* 1646, Profess im  K loster W ettingen , Subprior und 
N ovizenm eister 1671, P rio r 1673, Grosskellner 1679, 
B eichtiger in M agdenau 1692, A b t von W ettingen  1694, 
t  1703. —  9. J o h a n n  M a t h i a s ,  L ehenvogt zu W il 1686, 
Reichsvogt 1723-1728. — 10. J o h a n n  P a n k r a z ,  L ehen
vogt zu Wil 1723, Ilo fam m ann  1733-1747. — 11. 
J o a c h i m  P a n k r a z ,  * 1767, H ofschreiber in W il, von 
der Landsgem einde zu Gossau 14. II. 1798 zum  L andes
h au p tm an n  h in te r  der S itte r  erw ählt, U n te rs ta tth a lte r  
des D istrik ts  W il, P rä s id en t des K an tonsgerich tes des 
ICts. Sän tis 1800, M itglied der helvetischen T agsatzung  
fü r den K t. Appenzell 1801, der provisorischen R egie
rungskom m ission und  hernach  R egierungsrat des K ts. 
St. Gallen 1803, verblieb auch nach der V erfassungs
änd eru n g  von 1831 in der R egierung ; L andam m ann 
1832, resig. 1838, f  5. v. 1839 in W il ; in der ersten  P e
riode seiner R eg ierungstä tigkeit u n te r  den führenden  
Gegnern der W iederherste llung des K losters S t. Gallen, 
in der zweiten Periode u n te r  den F ü h re rn  der K a th o li
ken. —  Vergl. S tiftsarch . S t. Gallen. — E . F . v. M ülinen : 
Helvetia Sacra I. — K. S teiger : Schweizer Æ bte... aus 
W iler Geschlechtern. —  D. W illi : A lb u m  Wetlingense.
— P. E hrenzeller : St. Gail. Jahrbücher 1 8 3 5 - 1 8 4 1 ,  
p. 5 6 7 .  —  Centenarbuch, p . 1 1 .  —  A S II , Bd. V II, 3 5 9 .
— G. J .  B aum g artn er : Geschichte d. K ts. St. Gallen 
I I , I I I .  [J. M .]

R E V A C L 1 E R .  Fam ilie aus dem  Genevois, von der 
m ehrere Zweige sich von 1523 an  in Genf, V iry, Lacon- 
nex, A vully, Chancy niederliessen. Aus ih r gingen im
19. Ja h rh .,  nam en tlich  aus dem  Zweige von Laconnex, 
sechs G rossräte hervor. [C. R.]

R E V E L  ( R e f f e l ,  R e v i l ) .  Im  15. Ja h rh . + Geschlecht 
der S ta d t Zürich. —  1. H e i n r i c h  (1251-1275), des R ats 
1256. —  2. H e i n r i c h  (1287-1326), Sohn von N r. 1, des 
R ats 1296-1318, K üchenm eister der Æ btissin  1313.
— 3 .  H e i n r i c h ,  R eichsvogt 1 3 4 5 ,  T eilnehm er an der 
R appersw iler V erschw örung von 1349 gegen die N eu
ordnung  der Dinge in Zürich, w urde in der M ordnacht 
vom  2 3 . - 2 4 .  I I .  1 3 5 0  erschlagen. — Schweiz. M useum  
f. hist. W issenschaften I ,  p. 9 5 .  —  QSG  X V III ,  p. 5 0 .  —
4 .  R u d o l f  (R üdger), wegen Beteiligung a n  der M ord
n ach t am  24. n . 1350 en th a u p te t. —  5. J a k o b ,  Sili 1- 
w aldm eister 1392-1406, des Kl. R ats 1409-1413, to t
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1418. — L. W eisz : Studien  z. Gesch. d. Zürch. Stadt
waldungen, p . 53. —  Vergl. im  allg. L L . —  Z S tB .  — 
Zürcher Stadtbücher. —  UZ  I -X I . — F . X . W oher : 
Die M ülner von Zürich  I U I . — QSG  X V III  ; N. F . I, 
1-2. —  M on. Germ. Neer. I. [D. F.]

R E V E L .  Aus P iem ont (St. Jean ) stam m ende F a 
milie von N eu enstad t (Bern). —  P a u l ,  b ü rg erte  sich 
1825 ein. — J e a n  H e n r i  C y p r i e n ,  21. v i .  1805 - 24. v m . 
1886, G erich tspräsiden t von N eu enstad t 1838-1846, 
R egierungsrat 1846-1850, G rossrat 1844-1846 und  1851- 
1866, N a tio n a lra t 1848-1870. — J .  G erm iquet : Neuve- 
ville et ses habitants. [L. M.]

R E V E R C H O N .  Fam ilie der L andschaft Gex, die 
nach 1815 in  M eyrin und  Chêne als genferisch an erk an n t 
w urde. —  P l a c i d e ,  1826-1886, V orsteher des College 
industrie l et com m ercial, und  sein Sohn —  I s a a c ,  1855- 
1927, L ehrer am  Collège von Genf, stan d en  an  der 
Spitze der a ltka tho lischen  G laubensbew egung von 
Genf. [C. R.]

R E V E R D 1 L .  W aad tlän d er F am ilie ,r die seit dem
15. Ja h rh . in  N yon b e k an n t is t. —  1. É l i e  S a l o m o n , 
1732-1808, P rofessor der M athem atik  an  der A kadem ie 
von K openhagen, S ta a ts ra t des K önigs C hristian  V II. 
1766, k eh rte  dann  in die H eim at zurück, wo er 1788 
S ta tth a lte r  des L andvog ts von N yon w urde. Mitglied 
des helvetischen Grossen R a ts  1801, der kan tonalen  
T agsatzung  1802, des w aadtländ ischen  Grossen R ats 
1803. — 2. M a r c  L o u i s , * 1734, B ib lio thekar des Königs 
S tan islaus von Polen 1766. — de M onte! : Diet. —■ F. 
B arbey : Suisses hors de Suisse. [M. R.]

R E V E R D I N .  Fam ilie  von Coignet bei Mure (D au
phine), die 1719 und  1744 ins H ab ita n ten re ch t von 
Genf aufgenom m en w urde.
—• 1. François GÉDÉ0N,
1772-1828, Zeichner und 
M aler ; leb te  1794-1816 in 
Paris, w ar d o rt Schüler 
D avids. D irek to r der Zei
chenschule der Société des 
A rts von Genf 1816, Ver
fasser von Cours de dessin 
und von Portraits des p e in 
tres célèbres d’après ceux 
des Offices de Florence. R . 
w urde 1823 von der A ka
demie der K ünste  in F lo
renz zum  « Professore di 
m erito  » e rn a n n t .—  M D G
VI. —  de M ont et : Diet. —
S K L .  — Nos A nciens et 
leurs œuvres I, 66 ; V, 12 ;
VII,  31. —- 2. B ernard  
A d o l p h e ,  1809-1901, Sohn 
v. N r. 1, A rch itek t, u . sein 
Sohn —  3. E m i l e ,  1845- 
1901, sind im  S K L  er
w ähn t. — 4. J a c q u e s  JL ouIs, 1842-1929, Sohn v. Nr. 2, 
Dr. m ed., C hirurg der Schweiz. A m bulanz w ährend der 
B elagerung v. Paris 1870, Professor fü r externe P a th o 
logie u . operative  Medizin, dann fü r poliklinische Chi
rurgie an  der U n iv e rsitä t Genf 1876-1910 ; B egründer
u. M itredak to r der Revue médicale de la Suisse romande 
(1881-1919), korrespondierendes M itglied der Académ ie 
de m édecine und  der Société de chirurgie von Paris ; 
Mitglied u. E hrenm itg lied  m edizinischer u . entom ologi- 
scher G esellschaften der Schweiz u n d  zahlreicher frem 
der S taa ten , Offizier der E hrenlegion, m ach te  sich als 
Chirurg u . durch  seine A rbeiten  au f dem  G ebiete der 
Schm etterlingskunde einen N am en. R . beschrieb als 
e rster die cpiderm ische E inpfropfung  (1869) und  das 
operative  M yxoedem (1882-1883) ; er erfand die nach 
ihm  benann te  chirurgische N adel, w ofür er an der 
Schweiz. L andesausste llung  in Genf 1896 die Goldm e
daille erh ie lt. Seine le tz ten  L ebensjahre  w idm ete  er 
anatom ischen  S tud ien  und  der System atisierung  der 
Schm etterlinge. — B ib i, de l ’université de Genève. — 
Revue médicale de la Suisse romande 1929, Nr. 2. —  5. 
F r é d é r i c ,  * 1849, Sohn von Nr. 2, Chemiker in Genf, 
publiz ierte  zusam m en m it E . N oelting : S u r la constitu
tion de la naphtaline et de ses dérivés und  gab eine Menge
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w issenschaftlicher P u b likationen  ü b er organische Che
mie in Arcli. des sc. phys. et nat., Genf, in Helo. chim . 
acta, im  B all. soc. chim . de France, in den Berichten der 
deutschen. Chemiker-Ges. usw . h eraus. D r. h . c. der 
U n iv ersitä t Genf, ebenso der E idg. Technischen H och
schule ; R itte r  der E hrenlegion. —  B ibi, de l ’université

de Genève. —  6.  F r a n c i s , 
* 1856, Sohn von Nr. 2, 
D irek tor der Voie étroite 
von Genf 1892-1900, seit 
1899 Ingen ieu r der Gesell
schaft fü r den D urchstich  
der Faucille. M itarbeiter 
am  B ull, du protestantisme 
français . — 7.  F e r d i n a n d , 
1844-1888, E nkel v. N r. I. 
w irk te  an  der Veröffentli
chung der Notices généalo
giques sur les familles ge
nevoises, von Galiffe, Bd. 
V -V II, m it. —  8. A u g u s 
t e , 1848-1908, E nkel von 
N r. 1, D r. m ed. Hilfschi- 
ru rg  in der A m bulanz in 
H agenau  w ährend des 

deutsch  - französischen 
Krieges, Professor an  der 
U n iv ersitä t Genf seit 1883, 
P räsiden t der École den
ta ire , P räsid en t des in te r

na tionalen  Kongresses fü r G ynäkologie in Genf, K orre
spondent der A cadém ie de m édecine von Paris, E h ren 
m itglied m ehrerer ausländ ischer Æ rztegesellschaften  ;

K om m andeur des F ranz  
■Joseph-Ordens, Offizier der 
Ehrenlegion. — B ibi, de 
l ’université de Genève. — 
R ev.m éd. Suisse rom. 1908, 
p .5 13 .—  9. H e n r i , * 1880, 
Sohn von N r. 4, Professor 
der allgem einen Philoso
phie und der M oralphilo
sophie an der U n iversitä t 
Genf seit 1919, publiz ierte  
Recherches expérimentales 
sur les brûlures produites 
par les courants électriques 
industriels. M itglied der 
R ed ak tio n  der Revue mé
dicale de la Suisse romande. 
— 11. L o u is , Sohn von 
N r. 6, * 1894, Dr. es sc., 
P riv a td o z en t an  der U ni
v e rs itä t Genf seit 1925, 
publiz ierte  Études phgto- 
planctonique des eaux du 

lac de Genève. —  12. A l b e r t , Chef der w aad tländ isch - 
genferischen A m bulanz im  epiro tischen Feldzug im 
B alkankrieg  1912-1913, C hirurg im  A bsch n itt Bourg 
(D ept. Ain) w ährend  des W eltkrieges, seit 1921 M it
glied, seit 1928 V izepräsident des in te rn a tio n a len  Komi- 
tes des R oten  K reuzes. — B ib i, de l ’université de Genève. 
—  Rev. intern, de la Croix-Rouqe  1929. [H .  R.)

R E V E R O L L E  (K t. W aad t, Bez. M erges. S. GLS). 
D orf und  Gern ; R uvirola  1177. U eberreste  einer röm i
schen A nsiedelung. Im  M itte la lter gehörte  R . zur H err
schaft Colombier, u n te r  den B ernern  zur H errschaft 
V ullierens. Es w urde im  16. Ja h rh . zu einer abgeson
derten  H errsch aft der Allinges und sp ä ter der M arti
nes. Die K irche gehörte  1177 dem  Grossen S t. B ern
h ard , 1536 w urde sie der K irchgem . Apples angeglie
d e rt. —  D H V .  [M. R.]

R E V IL L A R D . Fam ilie aus dem  Genfer Gebiet, die 
im  17. Ja h rh . in den H a b ita n ten s ta n d  aufgenom m en 
w urde. Aus ih r stam m en drei G enerationen Giesser, die 
bekann te  Glocken gossen (K irche S t. G erm ain 1766, 
in Satigny  und  D ardagny). —  D r e f f e t , von Goppet, 
Neffe des le tz ten  Giessers R evillard , folgte ihm  1771 
nach . —  S K L .  [C. R.]

R E V IL L IO D  (ursp r. R i v i l l i o d ) .  I .  Fam ilien , die

im Genevois, in Faucigny , im  Chablais und  in der W a a d t 
(L u try  u n d  L ausanne) v e rb re ite t w aren  und im  13.-15. 
Ja h rh . e rw ähnt w erden. —  1. J e a n , in S itten , bis 1430 
g en an n t, V erfasser einer G esetzessam m lung 1414. —
2. J a c o d , in Genf, U nterzeichnete 1420 eine U eberein- 
k u n ft zwischen dem  Bischof Je a n  de P ierre  Cize und dem 
Gem einwesen Genf gegenüber dem  H erzog A m adeus 
V III.

I I .  Fam ilie  von Cornières bei Ville la G rand, in Pup- 
linge, Lully  und  Ju ssy  niedergelassen. — A y m o n , 1516- 
1572, B ürger von Genf 1538. D er Zweig von Ju ssy  
b lü h t noch h eu te  in dieser Gem einde.

I I I .  Fam ilie  von Cassel bei Coudrée, 1579 geadelt. 
W appen : in B lau ein silberner Schräg
balken, belegt m it zwei ro ten  R osen , 
bese ite t von zwei goldenen sch re iten 
den, ro tb ezu n g ten  Löwen. —  1. A n 
t o i n e , gen. Sollier, B ürger von Genf 
1540, H ausw irt zur « Rose d ’or », wo 
Michel Servet v e rh a fte t w urde, zum 
« C roissant » und  zur « Couronne ». — 
2.  C l a u d e  F r a n ç o i s , Sohn von N r. 1, 
1539-1632, Offizier im  D ienste des Kai
sers, dann  H au p tm an n  der R ive-K om -

pagnie in Genf. — 3. A n t o i n e , Sohn von N r. 1, 1542- 
1583, A bgeordneter Genfs zur A ufnahm e einer Anleihe 
in B a se l.— 4. J e a n , 1550-1622, Offizier im  D ienste des 
Kaisers, käm pfte  in den K riegen Genfs (K riegszug von 
Bonne 1589) ; B esitzer des G asthofs zur Goldenen Rose, 
erh ie lt 1579 m it Claude François vom  K aiser R udolf I I .  
einen A delsbrief zur B elohnung ih rer Dienste im  Feld
zug in U ngarn , den M axim ilian 11. 1566 gegen die 
T ürken  un ternom m en  h a tte . A ntoine (Nr. 3) w ar in 
der U rkunde inbegriffen.

a) Zweig la M adeleine. —  5. L é o n a r d , 1619-1694, 
A dvokat, K astlan  von St. V ictor. — 6. J e a n  F r a n ç o i s , 
1693-1769, D r. ju r ., A dvo
k a t im P a rlam en t v . T ou
louse, K astlan  v. C hâteau- 
vieux, von Ju ssy  ; A udito r,
A bgeordneter Genfs zur 
savoyischen G renzberich
tigung  1730. — 7. L é o 
n a r d , 1726-1788, A udito r, 
des K leinen R a ts , « A m i
ral de la N avigation  ». —
8.  J e a n  G u i l l a u m e , 1758- 
1814, Offizier in F ra n k 
reich, « A m iral de la N av i
gation  », Sp ita lherr. — 9.
L é o n a rd , 1786- 1867,
Sohn von N r. 8, vom  H er
zog von R ichelieu zum 
K om m issär in Odessa er
n an n t, A d m in is tra to r der 
(Ekonom ischen Gesell
schaft ill Genf u n te r  dem  Leonard Revilliod (Nr. 9). 
K aiserreich  ; M itglied des Nach einer Photographie.  
Conseil rep résen ta tif, A u
dito r, T agsatzungsbote , S ta a ts ra t u. Conseiller m ajor, D i
rek to r des Genies und  der Festungsw erke, befehligte die 
R egierungstruppen  am  7. x .  1846. — 10. J e a n  F r a n 
ç o i s , gen. Jo h n , 1798-1873, Sohn v. Nr. 8, Mitglied des 
Conseil rep résen ta tif , Sp ita lherr, G em einderat, D irek to r 
der H andelsbank . — 11. A l p h o n s e , 1833-1900, Sohn 
von Nr. 10, pub liz ierte  zusam m en mit. T ilanus von 
A m sterdam  La vie et les œuvres de J .-E . Liotard  ; Le 
geste, l ’altitude et l’expression dans les arts plastiques 
(ersch. 1904). —  12. L é o n ,  1835-1918, Sohn von Nr. 10, 
D r. m ed., A ssistenzarzt, sp ä te r  C hefarzt des K an to n s
spitals von Genf 1866-1874, w urde bei der E rrich tu n g  
der m edizinischen F a k u ltä t  (1876) zum  Professor der 
m edizinischen K lin ik  e rn an n t, organisierte  sie und  be
kleidete diesen L ehrstuh l bis 1899, fü h rte  in Genf den 
L u ftrö h ren sch n itt bei B ehandlung des K roups ein, 
pub liz ierte  zahlreiche A rbeiten  ü b er die N erv en k ran k 
heiten, die Tuberkulose, die eiterige B ru stfe llen t
zündung (Siphon R evilliod) u . a. m . E h ren p räsid en t der 
in te rn atio n alen  m edizin. K ongresse von A m sterdam , 
Rom , M ontpellier, korrespondierendes M itglied de r
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Société m édicale des h ô p ita u x  von Paris, korrespon- 
<liercndes M itglied honoris causa der Société th é rap eu ti
que, korrespondierendes M itglied der Académ ie de m é
decine von Paris — B ibl. de l’université de Genève. — 
Rev. med. Suisse romande 1918. —  E . Thom as : La vie

et l’œuvre des D,s L . Revil
liod et E . de Cérenville. —
13. E u g è n e , * 1857, Sohn 
von N r. 11, Dr. m ed. ,A rzt 
des Gourgas - Spital in 
Genf, des A lters- und  E r
holungsheim s in Genf, 
G rossrat 1897-1902.—  14. 
P i e r r e , Sohn von N r. 12, 
* 1883, Dr. ès sc., D irek tor 
des n a tu r-h is to r . Museums 
von Genf. — 15. J e a n  
F r a n ç o i s , 1760 - 1801, 
Sohn von Nr. 7, Offizier 
im D ienste v. H essen-K as
sel, H au p tm an n  der Gen
fer G arnison. —  16. P h i 
l i p p e , 1786-1864 ; M it
glied des Conseil représen
ta tif , S p ita ld irek to r.— 17. 
H o r a c e , 1811-1858, L an d 
schaftsm aler, Schüler von 
D iday. Zahlreiche W erke 

im A ciana-M useum . — 18. G u s ta v e ,  1817-1890, Bi
bliophil, A rchäolog und Sam m ler, liess durch die B uch
druckerei F ick verschiedene a lte  P u b likationen  neu

herausgeben, u . a. A. F ro 
m en t : Les actes et gestes 
merveilleux de la cité de 
Genève (1532) ; B onivard  : 
Chroniques de Genève ; 
Jeanne  de Jussie  : Le le
vain  du Calvinisme  usw. 
R . v e r tra t  die Schweiz bei 
der E inw eihung des Suez
kanals 1869. G rossrat 1868. 
E r b rach te  von seinen 
R eisen zahlreiche Sam m 
lungen zurück, n a m e n t
lich Porzellanw aren, wo
fü r er das A riana-M useum  
erstellen liess, das er der 
S ta d t Genf verm achte , 
gleichwie sein G ut Varem - 
bé u. sein Verm ögen. Ver
öffentlichte Les fleurs de 

Gustave Revilliod. mon P rin tem ps , poésies
Nach einer Photographie.  (1867) ; De Genève à Suez

(1870) ; Portraits et croquis 
(1882) ; Le Cousin l ’Abbé  (1884). — A rth u r Massé : Qui 
étaient-ils ? IV .  —  B S H G  I ,  8. —  19. Ch a r l e s , 1812- 
1858, B ruder von Nr. 18, A rtillerieoffizier im  Dienste 
W ürttem bergs, A udito r. — 20. C h a r le s ,  1866-1914, 
Enkel von N r. 19, G eneralstabsoberst.

b) Zweig la Couronne ( t) .  —  21. L é o n a r d , 1587- 
1675, Sohn von N r. 2, Juw elier, a rb e ite te  fü r den Herzog 
von Savoyen. —  22. P i e r r e , Sohn von Nr. 21, 1637- 
1766, H aushofm eister des F ü rs ten  von L iechtenstein , 
K astlan  von Ju ssy , B esitzer des G utes L a Revilliode 
in A ire. —  23. J e a n  F r a n ç o i s , 1679-1754, Sohn von 
Nr. 22, H au p tm an n , dann  B a ta illonskom m andan t im 
Dienste F rankreichs, R itte r  des S t. Ludw igsordens.

c) Zweig la Rose ( f ) .  — 24. J e a n ,  1 5 9 7 - 1 6 6 4 ,  Sohn 
von N r. 4, W eibel, des R a ts  der Sechzig. —  25. J e a n  
L o u i s ,  * 1760 in D ivenne, t  1829, E rzp ries te r, D om herr 
de r K a th ed ra le  von Grenoble. — 26. A b r a h a m ,  1 7 1 3 -  
1769, A dvokat, A udito r, M ajor, K astlan  von Jussy , 

S p ita ld irek to r, S taa tsan w a lt. — Vergleiche A. Ga- 
liffe : Notices généalogiques IV . — Grenus : Fragments. 
— J .  von M üller : Schweizergeschichte. V II. —  G. 
Revilliod : Le cousin l ’Abbé. — H . D eonna : Lettres 
de noblesse (in A L IS  1917). — A. Blondel : La Re
villiode (in N os anciens et leurs œuvres). —  Fam ilien
arch iv .

Eine Fam ilie  Revilliod b lü h te  im 14. Ja h rh . in L au

ti K Y 595

sänne, schein t aber m it der vorgenann ten  in keinem 
Zusam m enhang zu stehen .' [ H .  N . ]

R E V I T .  Fam ilie von L ausanne im  15. Ja h rh . — 
J e a n ,  Syndic von L ausanne 1489. [ M .  R.]

R E V U E  ( LA) .  Offizielles Organ der W aad tlän d er frei
sinnigen P arte i, 1868 v. Louis R uchonnet als W ochenzei
tu n g  gegründet, seit 1878, Tageszeitung. [ M .  R . ]

R E V U E  S U I S S E .  1838 von Marc D ucloux in L au
sanne gegründete  Z eitschrift (erster D irek tor Charles 
Secretan). Ju s te  Olivier w urde 1843 B esitzer der Revue 
und redig ierte  sie bis 1845 ; sie erschien von da an  in 
N euenburg  und fusionierte  1861 m it der Bibliothèqtie 
universelle. —  P h . G odet : LIistoire littéraire, 1. A usg., 
p. 526. [L. M.]

R E Y .  Zahlreiche Fam ilien der Schweiz trag en  die 
N am en Rey oder R oy (lateinisch Regis). N achstehend 
sind n u r  Fam ilien  Rey e rw ähn t (s. auch  A rt. R e g i s  
und R o y ) .

A. K a n t o n  A a r g a u .  Im  F re iam t schon im  15. Ja h rh . 
vorkom m ende, heu te  noch in Muri eingebürgerte  und 
in versch. ändern  Gem. des K ts. v e rb re ite te  Fam ilie.
—  L L . — [D. S.] —  V i k t o r , * 1851, in O ttim arsingen, 
O berst, In fan te rie in s tru k to r. [ R . ]

B. K a n t o n  F r e i b u r g .  Zahlreiche alte  Fam ilien . Seit 
1200 erscheinen R . in Lussy, seit 1291 in R om ont, seit 
1332 in L ottens, seit 1342 in M agnedens usw . ; seil 
1409 sind R . in F re ibu rg  e ingebürgert (Rex, Regis, Roy  :

einige R . nahm en  die deutsche Form  
K önig  an). W appen : in  B lau au f g rü 
nem  D reiberg drei weisse B lum en m it 
g rünen  Stielen und  B lä tte rn , jede von 
einem goldenen S tern  ü berhöh t (zahl
reiche V arian ten). — 1. Cr i s t i n , von 
R om ont, Schiedsrichter in einem 
S tre itfa ll zwischen dem P fa rre r von 
R om ont und  seinen P fa rrk in d ern  1318. 
B egründer der B ruderschaft von der 
E m pfängnis M ariä. —  2. J a c q u e s . 

Mönch von F ontaine-A ndré und H um ilim ont, verfasste  
ein neues N ekrologium  von F ontaine-A ndré  nach der 
F euersb ru n st von 1375. —  3. Gl h a r d , Ju n k e r  1430, des 
R ats der Zwölf in R om ont 1442. — 4. P i e r r e , Vize- 
kastlan  von R om ont 1467, 1469, R ek to r des Spitals 
1479. — 5. A n t o i n e , von R om ont, Zisterzienser, A bt 
von H a u tc rê t 1482. —  6. J a c q u e s , H err von R ossans, 
Syndic von R om ont 1507, R a tsh err  von M urten 1519, 
t  1519. —  7. J e a n , von F reiburg , des R a ts  der Sechzig 
1463-1503, H eim licher 1472. — 8. J e a n , von Ménières, 
K astlan  von Vuissens 1595. —  9. F r a n ç o i s  J o s e p h . 
von Vallon, Dr. ju r . und A dvokat, B ürger von F reiburg  
1774, v e r tra t  1781 die In teressen  der gem einen B ürger
schaft von Fre ibu rg  gegenüber dem  P a triz ia t, w urde 
1782 v e rb an n t, dann Mitglied des helvetischen K lubs 
von Paris, w ar einer der U nterzeichner der P e tition  
von L a H arpe an  das D irek torium  1797. Die Freiburger 
Regierung verlang te  vergeblich von der französischen 
Regierung seine A uslieferung. R ey w urde B ib lio thekar 
des Corps législa tif 1797, dann Mitglied des K rim inal
gerichts des D epts. Doubs, f  1806. — 10. J o s e p h  Di- 
d y m e ,  v. M ontet, 1836-10. v n . 1892, G erant und Leh
rer am  L ehrersem inar von F re ibu rg  1855-1857, L ehrer 
in Sam oens und  B eaufort (F rankreich), Schuld irek to r v .  
G ham béry 1870-1874, L ehrer am  Collège von Genf 1876- 
1892, M itredak tor des Éducateur. —  J . G um y : Regeste 
de Llaulerive. —  J . Jo rd an  : L ’abbaye d ’H um ilim ont (in 
A S L IF  X II) . —  v. Mülinen : Helvetia sacra 1. —  J . J . 
H isely : Le Cartulaire de l ’abbaye de Hautcrêt (in M D R  
X II). —  A. Dellion : Diet. V i l i .  X . —  M D R  X X II. 
X X II I .  —  F. E . W elti : Das Stadtrecht von M urten. — 
Derselbe : Steuerrodel von M urten  (in F  G X V III). — 
LL . — L L H .  — R aem y-C orpataux  : Les origines de 
l'école de droit (in A  F  1922-1923). —  A S L IF  IV , 10, 150.
— E . D u n an t : Le texte authentique de la pétition de la 
Harpe (in R H  V 1897). — É tr. frib . 1895, 145. — S taats- 
arch . F reiburg . [ J .  N . ]

C. K a n t o n  G e n f .  Mehrere Fam ilien dieses Nam ens 
aus V illette  (Savoyen) Hessen sich in Genf n ieder und 
bürgerten  sich 1471 ein. E inbürgerungen  erfolgten auch 
von D ardagny  he r 1690, v. L ivron (D auphine) 1723 u. 
von Citatili on 1772. Die R . von D ardagny  zählten

Léon Revilliod. 
Nach einer Photographie.
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zahlreiche U hrenm acher und G oldschm iede (S K L ) ; 
zu den R .  von V illette  gehört — G a b r i e l  R o d o l p h e ,

* 1824, t  in Bex 1882, V er
fasser von H ist, de la re
naissance politique de l ’Ita 
lie (1861) ; T urin , Florence 
ou Rome  (1864) ; Genève et 
les rives du Léman  (1868).
— Vergl. J G ,  "25. u . 28. vi. 
1882. —  P S  1923. [h . Da.]

1). K a n t o n  L u z e r n .  F a 
m ilien der A em ter Luzern 
(1427), H ochdorf (1444) 
u n d  Sursee (1394), —  L o 
r e n z ,  B aum eister, S te in 
m etz 1744. — V y t , s tä d 
tisch er W erkm eister 1760- 
1778, E rste ller des E ngel
berger - H auses 1782. —
G fr. Reg. — S taa tsa rch .
—  Th. v . L iebenau : Das 
alte Luzern, 148. — K or
respondenzblatt d. Beamten 
1925, Nr. 10. [P. X. W.]

E. K a n t o n  W a l l i s .  F a 
m ilien von B agnes (13. 

Ja h rb .) , M ontana, Cherm ignon, V enthöne, A yent usw. 
Aus ihnen gingen m ehrere D om herren  von S itten  he r
vor und  — L a u r e n t , von V ionnaz, A dvokat, S ta a ts 
ra t  1903. S tän d era t 1904, D irek to r der K an to n alb an k  
des W allis 1918. [Ta.]

F . K a n t o n  W a a d t .  Z ahlreiche Fam ilien  des N a
m ens, in Carouge 1432, B ussy 1532, Forel (Lucens) 
1541, Chexbres 1575. L u try  1552, L ausanne 1573, 
Rom ainm òt.ier 1578, Chardonne 1595 usw. — Livre 
d ’Or. [M. R.]

G .  K a n t o n  Z ü ric h . R e y ,  R e i g ,  R e y g .  f  Fam ilie 
der S ta d t Z ürich , en ts tan d en  durch 
E inbürgerungen  von M eisterschw an
den (A argau) 1416 u. B rem garten  (A ar
gau) 1428 her. W appen : in R o t eine 
silberne geschw eifte Spitze und drei 
(2, 1) S terne in  gew echselten Farben . 
— 1. U l r i c h ,  Metzger, des K l. R a ts  
1438-1475, O bervogt zu A lts te tten  
1441-1442, im  N euam t 1445-1446, zu 
K ü sn ach t 1447-1450, in den v ier | 
W achten 1454-1455, 1460-1463, zu

Horgen 1456-1459, Spitalpfleger 1446-1466. —  2. H a n s  
der a lte , W irt, des K l. R a ts  1458-1489, O bervogt zu 
A lts te tten  1458-1461, zu M ännedorf 1462-1463, zu 
H öngg 1464-1475, zu R egensdorf 1476-1479, S ta d t
baum eister, im  W ald in an n ’sehen A uflaufe seiner A em 
te r  en tse tz t, t  1489. — ZStadt B . III,  p. 208. — G. Edli- 
bach : Donaueschinger W appenbuch. — 3. H a n s  der 
Ju n g e , Sohn von Nr. 2, W irt zum  Schw ert, U n te r
h än d le r bei der A bfindung der Z ürcher L andschaft 
nach dem  W ald m an n ’sc h e n . Auflaufe 1489, gab 1495 
sein Z ürcher B ürgerrech t au f und  w urde im  selben Jah re  
B ürger von B aden (A argau), f  ca. 1501. —  Dok. W ald
m ann  I II .  — D. F rc tz  : Die Schnorf 1, p. 128. — W. 
Merz : W appenbuch der Stadt Baden. —  4. U lr ic h .  
päpstlicher G ardist, prozessierte  1514-1515 zu Rom. 
Z ürich und vor der T agsatzung  gegen den G ard eh au p t
m ann  K asp ar von Silenen. — A S I, Bd. III 2. — R . D ür
rer : Schweizer garde I, p. 182. — 5. R u d o l f ,  Sohn von 
N r. 3 (?), w ieder B ürger von Zürich 1515, K äm m erer 
des S tiftes G rossm ünster 1516-1531, S tad tb au m eiste r 
1526-1531, t  1531 in der Schlacht von K appel. —
E. Egli : Actensam m lung. —  Derselbe : Schlacht von 
Cappel. — J .  S trick ler : A ktensam m lung. — Tur. I I , 
p . 175, 179. —  Vergl. im allg. J .  H äne : M ilitärisches 
aus dem allen Zürichkrieg, p. 150, 152. — M on. Germ. 
Neer. I, 540. —  S. Vögelin : A ltes Zürich. — F. Hegi : 
Glückshafenrodel. —  N bl. W aisenhaus Zürich  1929, 
p . 13, 37. —  LL. [D. F.]

R E Y - B E L L E T .  A lte Fam ilie des Val dTlliez, wel
cher der F re iheitshe ld  « Gros-Beilet » angehörte. —  S. 
A rt. B e l l e t  ( P i e r r e  M a u r i c e ) .  [Ta.]

R E Y B A Z .  Fam ilie von M ontpreveyres (W aadt), von

der ein Zweig sich in V evey niederliess. —  E tio n n c  
S a lo m o n , von V evey, * 5. x . 1737 in N yon, f  in Paris 
23. x . 1804, s tu d ierte  Theologie in Genf, w urde dort 
1772 B ürger, ging nach  der völligen U n te rd rü ck u n g  der 
» R ep résen tan ts  » 1782 nach  Paris, t r a t  1789 in Bezie
hungen zu M irabeau und w urde 1790 und  1791 sein 
M itarbeiter. In te rim is tisch er G eschäftsträger der R e
publik  Genf in P aris  1792, 
s tänd iger M inister 1794- 
1796, verf. : Défense apo
logétique des citoyens et 
bourgeois Représentants de 
la ville de Genève (1779), 
sowie andere politische 
Schriften  aus der gleichen 
Zeit, fe rner Lettre sur la dé
clamation théâtrale (1777) ;
2 Bde. Sermons m it H ym 
nes analogues à chaque ser
mon und Lettre sur l ’art de 
la prédication  (1801). —
V ergi. Sordet : Diet. I I I .
— de M ontet : Diet. — Ch.
Pasche : Étienne-Salom on  
Reybaz (in R H V  1906). —
H . H eyer : L ’Église de Ge
n ève .— E . D um ont : Sou
venirs sur M irabeau. —
Ph. P lan  : Un collabora
teur de M irabeau. —  M.
P e ter : Genève et la Révo
lution. Les comités provisoires. —  Marc M onnier : Genève 
et ses poètes. —  A. G uillot : Un poète de la Suisse ro
mande au X V I I I e s., E . S . Reybaz. — F am ilien u rk u n 
den R eybaz in der B ib lio thek  von Genf. —  S ta a ts 
a rch iv  Genf. [ E .  L .  B u r n e t . ]

R E Y D T  (auch R e i d t  und R E I T ) .  Geadelte B ürger
fam ilie der S ta d t Chur (erneutes Adels
diplom  von K aiser Leopold 11. i. 
1676). W appen : gev ierte t, 1 u n d  4 in 
B lau ein silberner R eite r m it R üstung , 
2 in Silber 5 ro te  Q uerbalken, 3 in 
R o t 5 grüne Q uerbalken. Die R. sollen 
aus F ran k en  stam m en (L L ). Von Ma- 
lans aus k au ften  sich im  16. Ja h rh . 
m ehrere R . in Chur ein. —  1. S t e p h a n ,  
C hurer B ürger 1555, Z unftm eiste r 1576. 
N ach L L  gab es eine S tephan- und 

eine Gregori-Linie. Aus der S tephan  Linie : — 2. L uzi, 
E nkel von N r. 1, L andvog t zu M aienfeld 1664. —
3. S t e p h a n ,  E nkel von Nr. 1, B ürgerm eister 1686 und 
1688, vorher S tad tsch re ib er und  S tad trich te r , P o d esta t 
zu T irano 1679-1680. —  4. A N T O N ,  Sohn von Nr. 2, 
S tad t- und B undesschreiber 1710, P o d e sta t zu T rahona  
1715, S tad tam m an n  1720. — 5. U l r i c h ,  Dr. m ed., 
Neffe von N r. 4, S tad tam m an n  1724, S ta d tv o g t 1735-
1749. —  Aus der Gregori-Linie : — 6. G r e g o r i ,  Sohn 
von N r. 1, S tad tb au m eiste r um  1650. —  7. G r e g o r i ,  
Sohn von N r. 6, Seckeim eister und  Z unftm eiste r 1664- 
1678, O berzunftm eister 1708. — 8. U l r i c h ,  Dr. m ed., 
Sohn von N r. 7, R a tsh e rr  1743, S ta d tr ic h te r  1750, P o 
d es ta t zu T irano 1751-1752. — 9. J o h a n n ,  Sohn von 
Nr. 6, Dr. m ed., S ta d tr ic h te r  1710. Von ihm  g ib t es 
eine B eschreibung des Bades Pfäfers (1708). — 10. D a 
v i d ,  O berst des R egim ents Schm id in holländischen 
D iensten 1730, erw arb den adeligen Sitz H eerbrugg  im 
R hein  tal. — 11. J o h a n n e s ,  Sohn von Nr. 10, M ajor 
in sard in ischen D iensten, O berst eines nach  ihm  be
nan n ten  R egim entes 1742. —  12. D a v i d ,  Sohn von 
Nr. 11, O b erstlieu ten an t im  gleichen R egim ent 1746.
— 13. B e r n h a r d ,  A ltzu n ftm eister 1807. —  Im  19. 
Ja h rh . erlosch die Churer L inie. —  R eid t g ib t es auch 
im P rä tig au , im  17. Ja h rh . in Schiers, sp ä te r  auch  in 
K losters. —  Vergl. Je rld in  : A m tsleute. —  L L .  —  V aler : 
Churer Stadtrat. —  A U S  1906, p. 133. [L. J.]

R E Y E ,  T h e o d o r ,  von H am burg , * 20. V I .  1838 in 
C uxhaven, D r. phil. 1861, P riv a td o z . fü r M athem atik  
am  eidg. P o ly techn ikum  in Zürich 1863-1867, P rofes
sor 1867-1870, P rof. in A achen 1870-1872, an  der U n i
v e rs itä t S trassburg  1872-1908, t  2. v ii. 1919 in W iirz-

G a b r i e l  R o d o l p h e  R e y .  
N a c h  e i n e m  A q u a r e l l  v o n  

M me J a q u e t - B o u v i e r .

E t i e n n e  S a l o m o n  R e y b a z .  
N a c h  e i n e m  K u p f e r s t i c h  v .  R o g 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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burg , vert', neben zahlreichen A ufsätzen  in F ach ze it
schriften  Geometrie der Lage  (2 Bde., 1866-1868). — 
Festschrift... Polytechnikum  1905, I. —  Vierteljahrsschr. 
naturf. Ges. Zürich  L X V I (1919), p. 158. — J .  C. Pog- 
gendorff : Handwörter brich. I II -V . — Festschr. der Ges. 
ehemal. Polytechniker 1894. [D. F.]

R E Y F F ,  d e  ( R e i f ,  R e i f f ) .  Eine Fam ilie dieses 
N am ens b lü h te  in F reiburg  schon um  die M itte des 
14. Ja h rh . U l r i c h  und  H a n s  Reif, Bürger von F reiburg , 
w erden 1355-1360 g en an n t ; P e t r u s  R eif w urde 1365 
B ürger von F reiburg .

I. Die P a triz ierfam ilie  R . s tam m t ab v o n  P e t e r m a n n ,  
von B unteis, 1365 g en an n t, t  vor 1381. dessen Söhne 
U l l i n u s  und  C o n o  den N am en R eif annahm en . Diese 
Fam ilie  spielte eine bedeutende Rolle in  F reiburg  vom 
A nfang des 15. bis zum  Beginn des 19. Ja h rh . Seit der
2. H älfte  des 16. Ja h rh . w ar sie in C ottens b eg ü te rt ; sie 
besass die H errschaften  M iddes, V illarsel und  Cugy, 
A um ont und  Vesin und  gehörte zu den W o h ltä te rn  des 
Spitals von Fre ibu rg  und  der A btei H au teriv e  im 17. 
J a h rh . Aus ih r stam m en Offiziere in französischen 
D iensten. M ehrere R. führen von M itte des 16. bis Ende 
des 18. Ja h rh . den A delstitel. 1781 w urde die Fam ilie

als adelig an erk an n t. Sie zäh lt zwei 
H au p tlin ien , die sog. Cugy-Linie und 
die L entigny-L inie. A ltes W appen  : in 
Rot. drei goldene konzentrische R in 
ge ; L entigny-L inie : gev ierte t, 1 und 
4 in R o t obiges W appen , 2 und  3 in 
R o t ein silberner Schräglinksbalken, 
belegt m it einem schw arzen Adler. 
—  1. U l l i n u s ,  obgen., B ürger von 
Fre ibu rg  1378, f  vo r 1418. —  2. Nl- 
C LiNus oder N i c o l a u s ,  Sohn von 

Nr. 1, V enner des A uviertels 1422-1425, des Kl. 
R ats 1428, f  1449. — 3. J a c o b u s ,  Sohn von Nr. 
I, V enner des N eu stad tv ierte ls 1418-1422, des Kl. 
R a ts  1425, t  vor 1430. — 4. C o n r a d ,  Sohn von Nr.
3, eifriger P a rte ig än g er (Esterreichs, des R a ts  1449- 
1450. —  5. H e n s l i ,  E nkel von N r. 1, H eim licher 
1473-1486, 1490-1491, V enner des A uvierte ls 1486- 
1489, des K l. R a ts  1491, f  1503. —  6. J o h a n n  oder 
T schan der Æ ltere , E nkel von Nr. 2, des Geheimen 
R ats 1484-1489. — 7. W i l l i n u s  oder W i l h e l m ,  Enkel 
von Nr. 2, H eim licher 1486-1489, V enner des B urgvier
tels 1489-1491, des K l. R a ts  1491-1511, Seckeim eister 
1494-1497, 1503-1506, B ürgerm eister 1506-1509, Abge
o rd n e te r zur Feier des B undes m it Basel 1501. —  8. N i 
c o l a s ,  Sohn von N r. 7, H eim licher 1524, des K l. R ats 
1524, f  1527. — 9. H a n s ,  der Jüngere, gen. von Lentigny, 
L andvogt von G randson 1530-1535, des KL R a ts  1535, 
V orsteher des Siechenhauses von Bürgten 1536-1538, 
Seckeim eister 1538-1541, 1545-1548, 1551-1559, 1562- 
1565, v e r tra t  den F re ibu rger R a t im  G eltstag  des G ra
fen Michael von Greyerz 1553-1555 ; K irchm eier von 
S t. N ikolaus 1549-1551. B eschützer der G elehrten und 
F reund  A grippas, f  1570.—  10. C h r i s t o p h ,  Sohn von 
Nr. 9, H au p tm an n , K irchm eier von St. N ikolaus 1576- 
1579, H eim licher 1581, des Kl. R a ts  1582-1612, H err 
von Middes und Villarsel, H err von Mézières 1597-1606. 
w ar einer der ersten , die den A delstitel füh rten , eine 
der treu s te n  S tü tzen  der Jesu iten  und  eifriger Förderer 
des Kollegium s in F reiburg , eng befreundet m it P . 
Canisius, f  1615.— 1 1. J a c o b ,  D irek to r des S t. Jak o b sp i
tals 1578, L andvog t von Châtel S t. Denis 1579-1584, 
Heim licher 1586, V enner des A uviertels 1586-1588. 
des K l. R a ts  1588, H au p tm an n  einer K om pagnie in 
päpstlichen  D iensten , f  1593. —  12. N i c o l a s , T Jerr von 
C ottens, L andvog t von R ue 1583-1588, t  1597. — 13. 
H eins, Sohn von N r. 10, M itglied des P a tr iz ia ts  1627, 
des R a ts  der Sechzig 1605, L andvog t von Corbières 
1604-1609, des K l. R a ts  1613, B ürgerm eister 1616-1619, 
S ta tth a lte r  des Schultheissen 1623, Schultheiss 1630- 
1632, 1634-1636, 1638-1640, 1642-1644, 1647, 1649, 
1651, A bgeordneter der E idgenossen an  die Konferenz 
von L indau zur F ried en sv erm ittlu n g  von 1622 zwischen 
G raubünden  u n d  dem  Erzherzog Leopold, befasste sich 
m it der G ründung  des K losters M ontorge und  begün
stig te  die N iederlassung der V isitand inerinnen  in F re i
b u rg  1651, die ihn zu ihrem  H au p tb esch ü tze r zäh lten .

Grosser K u n stfreu n d , liess m ehrere öffentliche W erke 
ausführen  ; H err von Middes 1650, R itte r , f  1652. —
14. P e t e r  der /E itere , Sohn von Nr. 10, R a tsch re ib e r 
1603-1608, L andvogt von Greyerz 1608-1613, f  1626.
— 15. F r a n z ,  Sohn von N r. 10, Mitglied des P a tr iz ia ts  
1627, L andvogt von G randson 1622-1625, ve rm ach te  
durch  T estam en t vom  24. x i .  1650 dem  Spital von F re i
burg  B esitzungen im W ert v. über 3000 K ronen, t  1657.
— 16. H a n s  L u d w i g ,  Sohn von Nr. 10, t r a t  1627 ins 
P a tr iz ia t, L andvog t von Corbières 1623-1628, t  4- v i li .  
1640. — 17. F r a n z ,  Sohn von Nr. 11, D ekorationsm aler, 
Mitglied des P a triz ia ts  1627, L andvogt von Plaffeien 
1624-1629, H eim licher 1628, e rtran k  am  9. IX .  1646. —
18. J o h .  F r a n z ,  Sohn von Nr. 17, A rch itek t, Ingen ieur. 
B ildhauer, erstellte  einen K alvarienberg  in Greyerz 
1637, den H och alta r der K irche von E stav ay er le Lac
1638-1640, re stau rie rte  die K irche von O rsonnens 1644. 
B auherr 1645-1660, liess 1647 neue R ingm auern  bauen, 
zeichnete einen V erteid igungsplan  der S tad t 1650, lei
tete  den B au der L orettokapelle  1647-1650, des Visi
tand inerinnen  klosters 1653-1656, errich te te  au f seine 
K osten das T abernakel des H ochaltars der K irche dieses 
K losters ; L andvog t von Schvvarzenburg 1660-1665, 
t  30. ix . 1673. — 19. F ranz  B a r t h é l é m y ,  Sohn von 
Nr. 17, Glockengiesser, lieferte 1648-1660 zahlreiche 
Glocken und goss 1650 und 1662 zusam m en m it Jo h an n  
C hristoph Kl eli A rtilleriegeschütze ; L andvogt von Il
lens 1664, t  1664. —  20. F r a n z  H e i n r i c h ,  Sohn von 
Nr. 15. 1617-1668, L andvog t von G randson 1650-1655.
— 21. P e t f . r ,  der Jüngere , Sohn von Nr. 12, R a tsch re i
ber 1608-1613, L andvogt von Greyerz 1613-1618, des 
Kl. R a ts  1632, B ürgerm eister 1634-1637, H au p tm an n  
in französischen D iensten im tR eg im en t G reder 1639, 
S ta tth a lte r  des Schultheissen 1653, t  1657. —  22. J o h .  
W i l h e l m ,  Sohn von N r. 21, * 1610, L laup tm ann  in 
französischen D iensten, t  in Paris 1641 nach tap fe rer 
Gegenwehr. — 23. N i c o l a s ,  Sohn von Nr. 21, * 1616, 
H au p tm an n  in französischen D iensten 1641, Mitglied 
des P a tr iz ia ts  1642, Schu lt
heiss von M urten 1655- 
1659. — 24. J O S E P H ,  des 
K l. R a ts  1663, B ürger
m eister 1660-1669, W ohl
tä te r  des K losters H au te- 
rive, m ehrm als G esandter 
zwischen 1668 und 1676 
zum  französischen A m 
bassador in Solothurn  zur 
Zahlung der französischen 
Schulden, f  8. IV. 1691. —
25. J o s e p h ,  Sohn von Nr.
23, L andvog t von St. A u
bin 1691-1697, t  27. iv .
1701. — 26. J o h a n n  D a 
n i e l ,  Dr. ph il., C horherr 
von S t. N ikolaus 1678, 
stifte te  gegen 1732 die 
M ariahilfkapelle in der 
N eu stad t u n d  tru g  durch  Johann Daniel ReyfF. 
bedeutende Schenkungen N a c h  e i n e m  O e l g e m ä l d e .  
dazu bei, in F reiburg  ein
Sem inar ins Leben zu rufen und  an S t. N ikolaus 
K oad ju to ren  einzuführen  ; W o h ltä te r  des K apite ls 
von S t. N ikolaus ; stifte te  am  30. x n .  1737 ein K a
p ita l zu G unsten  der K apelle von Chénens, f  1738 im 
A lter von 88 Jah ren . —  27. N i c o l a s ,  L andvog t von 
S t. A ubin 1740-1745, verzich te te  1749 au f den Adels
tite l, um  das V enneram t zu erlangen, f  Mai 1766.
— 28. G e o r g e s  N i c o l a s ,  gen. von L entigny, L andvogt 
von R om ont 1744-1749, V orsteher der Grossen B ruder
schaft 1767-1772, O b erstlieu tenan t des R egim ents von 
P o n t 1752-1773, f  1790. — 29. A l b e r t  N i c o l a s  
G e o r g e s  I g n a c e ,  Sohn von Nr. 28, * 1731, Landvogt 
von J a u n .1762-1767, von St. A ubin 1770-1775, f  3. vii 
1809. —  30. J e a n  P i e r r e  A n t o i n e  I g n a c e ,  Sohn von 
Nr. 28, * 1743, L andvogt von Font-V uissens 1778-1783, 
von Plaffeien 1789-1794 ; V enner des B urgviertels 1785- 
1788, H eim licher 1789, j  in L entigny  17. ix . 1818. — 
31. H i p p o l y t e ,  U renkel von N r. 30, 1834-1907, L ieu
ten an t im  D ienste des Heiligen S tuhles 1852-1859. In-



REVFF HEYMOND

haber des O rdens von S t. Gregor dem  Grossen ; Oberami. - 
m ann  des Seebezirks 1865-1874, P rä s id en t des freiburgi-

Vereins 1882-1884, 1888- 
1890. G em eindeam m ann 
von B elfaux 1894, Be
sitzer des C hateau  du 
Bois in B elfaux.

L in ie  von Cugy. W ap
pen  : g ev ie rte t, i und 4 in  
R o t 3 verschlungene R in 
ge ; 2 und  3 g e te ilt von 
B lau und Silber m it 3 
Ja g d h ö rn ern  ; Herzschild 
das W appen  von Cugy. —
32. F r a n ç o i s  J o s e p h ,  
Sohn v. N r. 25, R a tsch re i
ber 17 11-1716, Schultheiss 
von E stav ay er 1717-1723 ; 
seine G a ttin  Anne Marie 
de L an then-H eid  b rach te  
ihm  die H errschaften  Cu
gy, Vesin und  A um ont in 
die E he, f  Mai 1731. —
33. J e a n  E m m a n u e l ,  Sohn 
von Nr. 25, L andvog t von 
V aulruz 1726-1731, f  8. ix .

1742. — 34. F r a n ç o is  P h i l i p p e  J o s e p h ,  Sohn von 
Nr. 32, H err von Cugy und A um ont, Offizier im  D ienste 
F rankreichs, L andvog t von Font-V uissens 1738-1743, 
des R a ts  der Sechzig 1745, des K l. R a ts  1747, Seckelmei- 
s te r 1761-1766 ; m ehrm als zwischen 1750 u n d  1766 T ag
sa tzungsbote , S ta tth a lte r  des Schultheissen und  L an 
desoberst 1776, K o m m an d an t der A rtillerie , f  9. ix . 
1783, 79 Ja h re  a lt. —  35. J e a n  P i e r r e ,  Sohn von 
Nr. 32, H err v . Cugy, O b erstlieu ten an t 1759. O berst 
im  R egim ent von R om ont, nahm  am  7. x il. 1781 an 
der V ersam m lung des F re ibu rger Adels teil und  w urde 
von ih r als V ertre ter seiner A nsprüche vor dem  R a t 
der Z w eihundert bezeichnet, f  25. v . 1787, 76 Ja h re  
a ll. — 36. H e n r y  C h a r l e s  J o s e p h ,  Sohn von N r. 32, 
* 4 . vi. 1716, H au p tm an n  1749, M ajor in  französischen 
D iensten  1759, S t. L udw igsritte r, Schultheiss v . E sta- 
vay er 1759-1764, V orsteher der Grossen B ruderschaft 
1782-1787, H eim licher 1789. — 37. N i c o l a s  B r u n o ,  
Sohn von N r. 36, 1755-1818, Offizier in französischen 
D iensten. M ajor im  R egim ent von E stav ay er 1788, der 
CC 1791-1798, G rossrat 1814, S ta a ts ra t  1815-1818. —
38. J o s e p h  Louis Gabriel, U renkel von N r. 37, * 1837, 
w andert e um  1861 nach  New Orleans aus und  w urde 
der S tam m v a te r der noch heu te  b lühenden  Linie der 
Fam ilie  R eyff in  A m erika.

I I .  Verschiedene andere Zweige. —  J o s e p h ,  H a u p t
m ann  im  R egim ent D iesbach in französischen D iensten, 
w urde in der Schlacht bei Law feld 1747 v e rw undet. — 
E in Reyff, H au p tm an n  im  R egim ent W ittm er in F ra n k 
reich, w ar 1757 bei R ossbach ; ein anderer w urde H a u p t
m ann , dann Obers t.lieut. in der Schweizergarde in F ra n k 
reich, O berst und St. L udw igsritte r.

B ibliographie. L L .  —  L L H .  —  S K L .  — Fuchs- 
R aem y : Chron. frib . — Rec. dipi, du C. de Fribourg  
V, 148 ; V II, 197, 206. — M F  I I I ,  41-42, 52. —  Berch- 
to ld  : H ist, du C. de Fribourg  I, 179, 320. —  A. Dellion : 
Diet. I, 285, 291 ; V II, 257. — M D R  X X II I .  —  A S  H F  
I I ,  178 ; IV , 52, 59, 69 ; IX , 80. —  P . de Zurich : Ca
talogues (in A  F  1918. 1919). — Bürgerhaus X X . — 
J .  G um y : Regeste de Hauterive. —  A. B üchi : Frei- 
burgs Bruch m it (Esterreich (in Collect, frib . V II). — 
Derselbe : Frei burger Studenten  (in F  G X IV ). —  A. 
W eitzel : Reperì, (in A S H F  X ). —  O tto B raunsber
ger : E pistuhe  et A cta  V II I .  — J .  J .  B erth ie r : Lettres 
de Bonomio à Schneuw ly. —  H él. R aem y de B ertigny  : 
Le bx. P . C anisius. — Jos. Schneuw ly : Les seigneurs 
de Mézières (in A S H F  V). — E . de V evey : Notice 
sur la Soc. frib . d'agriculture. — H . de V evey : E x 
libris fribourgeois. —  G hellinck V aernew yck : La gé
néalogie de la m aison de Diesbach, p. 553-554. — 
Livre d ’Or du Pensionnat de Fribourg. —  A. R aem y : 
Livre d ’Or. —  G rangier : Annales cl’E stavayer. —  A H S  
1928, p. 69. — G. B rasey : Le chapitre de Sain t-N icolas. 
— Étrennes fribourgeoises 1908. —  La Liberté 1907,

N r. 67. —  Ad. M agnin Les pèlerinages fr ib o u r  geois. — 
S taa tsa rch . F re ibu rg . [G . G o k p a ta u x .]

R E Y M O N D .  In  der französischen Schweiz sehr v e r
b re ite te r  Fam iliennam e.

A .  K a n to n  F r e i b u r g .  E iner aus Vienne (F rankreich) 
s tam m enden  und  in P o rta lb a n  eingebürgerten  Fam ilie 
gehört an : — M a x i m e ,  * 20. ix . 1872 in L ausanne. 
R ed ak to r an  der Feuille d 'A vis  de Lausanne  1891, in 
te rim is tisch er S taa tsa rch iv a r der W aad t 1915, G rossrat 
1921, französischer S ek re tä r der P iusvereins 1893-1923, 
verf. zahlreiche Schriften  zur Geschichte von L ausanne 
und  der W aa d t (die m eisten  in M D R , R H V  u n d  R E H ).  
d a ru n te r  : Les dignitaires de l ’Église de Lausanne (M D R .
2. Serie VIII)  ; Les origines de l ’organisation m unicipale  
à Lausanne (R H V  1908) ; Châteaux et Hôtels de la ville 
de Lausanne (M U R , 2. Serie IX ) ; L ’abbaye de Payerne  
(R H V  1912-1913) ; L ’abbaye de M ontheron (M D R , 2. Se
rie X) ; Le canton de Vaud en 1803 ; L ’église catholique 
de Lausanne. M itarbe ite r an  der H ist, de Rom ainm ôtier, 
an M ajor Davel, am  H B L S .  [M. R.]

B. K a n t o n  Genf. Fam ilien versch . U rsprungs, u n te r  
denen die vom  Jo u x -T a l s ta rk  v e rtre te n  ist. E inem  
Zweig der le tz te m  gehören an : — 1. J e a n  L o u i s  A l b e r t ,  
A dvokat, P o litiker und  M agistrat, 1764-1831, B ürger 
1791. Vom 28. x i l .  1792 bis zum  15. IV. 1795 w ar ei
der R eihe nach  M itglied des Comité provisoire d ’ad m i
n is tra tio n , der N ationalversam m lung , S ta a tsa n w a lt, M it
glied des Ausschusses und  des grossen Z ivilgerichtshofes. 
U n te r der französischen H errschaft w ar er P rä sid en t der
1. A bteilung  des Z ivilgerichts, w ährend des A ufstandes 
von 1794 kurze  Zeit M itglied des ersten  R evolu tionsge
rich ts. — 2. F r a n ç o i s  P h i l i p p e ,  Sohn von N r. 1, 181)0- 
1860, V erfassungsrat 1841, G rossrat 1844, O b erstlieu te
n a n t und In sp ek to r der Milizen. —  3. J e a n  É t i e n n e ,  
1836-1902, E m ailm aler. —  4. M a u r i c e  H ippo ly te , 
* 1861 in Asnières (F rankreich ), 1862 als Genfer an er
k a n n t, B ildhauer, schuf die D enkm äler von D avel und 
V iret in  L ausanne, die B üsten  von A m iet, V alloton usw . 
M ehrere seiner W erke sind von Schweiz. Museen und 
von der E idgenossenschaft erw orben w orden. —- Vergl. 
B u rne t : Le p re m ier tr ib u n a l révo lu tionna ire  genevois. —  
S K L .  [ E .  L . B u r n e t . ]

C. K a n t o n  N e u e n b u r g .  Fam ilien  von S t. Sulpice 
und Les B ayards, die seit dem  15. Ja h rh . b e k an n t sind 
und sich auch  n ach  der W aad t v e rb re ite t haben . Den 
R . von S t. Sulpice gehörte  der sagenhafte  Sulpv R ey- 
m ond an, der eine V uivra (böse Fee) g e tö te t haben 
soll. —  1. H e n r y ,  von S t. Sulpice, M itarbeiter von ,1. 
P . P u ry  bei der G ründung von P ury sb o u rg  in Süd- 
karo lina  1730-1731. —  2. E u g è n e ,  von St. Sulpice.
1835-1861, S ch iffskap itän  in der am erikan ischen  Ma
rine, f  an den Folgen eines Schiffbruchs an der ch i
nesischen K üste . —  E . Q uartie r-la -T en te  : L e  canton  
de N euchâtel, I I I .  Serie. [L. M.]

Zu den neuenburg ischen  Fam ilien gehören : — 3. 
L o u is , 1770-1821, in L ausanne, von Les G rands- 
B ayards, einer der feurigsten  R evolu tionäre  von 1798. 
B ezirksrich ter, g rü n d e te  den A m i de la L iberté , dann  den 
R égénérateur, ü b ern ah m  im  Mai 1802 die F ü h ru n g  der 
B auern  (bourla  p a p a y ) .  Zum  Tode v e ru rte ilt , w urde er 
begnadigt, griff die harnischen P a rte ig än g er am  30. ix . 
1802 bei Orbe an  und  w urde v e rw undet, gab 1806 noch 
eine F eu ille  d ’A v is  h eraus, s ta rb  im  I r r s in n .—  4. W i l 
l i a m ,  1823-1880, von einer aus S t. Sulpice stam m enden  
Fam ilie in Rolle, sa tirischer Jo u rn a lis t, R ed ak to r der 
Guêpe, B iblio thekar an  der K an to n sb ib lio th ek  1852- 
1855, Professor der Æ sth e tik  an der A kadem ie von L au 
sanne und an  der U n iv ersitä t Genf 1873-1875. [M. R.|

D. K a n to n  W a a d t .  Aus dem  Joux-T ale  stam m ende 
Fam ilie, wo sie 1382 gen an n t w ird. 
Sie teilte  sich in zahlreiche Zweige. 
1393 v e rh an d e lt P i e r r e  R eym ond im  
N am en der Gem einde Le Lieu m it J e a n  
R eym ond, der das Gem einwesen Les 
Clées v e r tr i t t .  W appen  : gete ilt durch 
einen b lauen  B alken, oben in Gold 
ein b lauer A dler, u n ten  gesp a lten , 
rech ts 9 m al schräg links geteilt, von 
R o t u . Gold, links in  Silber ein ro te r  
L ö w e .— 1. G u i l l a u m e ,  S ta tth a lte r

sehen landw irtschaftlichen

H i p p o l y t e  d e  R e y i T .  
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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von  Le Lieu und G erich tsherr in R om ainm ôtier 1569.—  2. J e a n  L ou is ,  1769-1834 , G em eindepräsident 
und F ried en srich te r von Gimel, G rossrat 1803. — 3. J u l e s  F r a n ç o i s  H e n r i ,  1804-1850 , Sohn von Nr. 
2, N o tar, G rossra t, O berst der W aad tlän d er T ru p 
pen. —• 4. H e n r i ,  t  1879, von Morges, G rossrat, 
S tä n d era t 1852-1853, N a tio n a lra t 1867-1877. —  5. 
Lucien ,  1818-1901 , von Le Ghenit, G rossrat, V er
fasser einer geschichtlichen A bhandlung  ü ber das 
Jo u x  -T a l  und  an d ere r Schriften . —■ 6. E r n e s t ,  
1851-1917, von V aulion, A rzt und christlich  gesinn ter 
P h ilan th ro p  in Ste. Croix und Chexbres. —  7. A u g u s te ,  * in M ontheron 16. II. 1860, R ed ak to r der 
Estafette 1882-1887, L ehrer in Y verdon 1887, in Mor
ges 1893, B ib lio thekar an  der K an tons- und U niver
sitä tsb ib lio th ek  in L ausanne 1906, D irek to r 1921 ; 
übersetz te  Gom perz : Les penseurs de la Grèce und 
J .  D ierauers : Gesch. des Schweiz. Eidgenossenschaft,
Gagliardis : Schweizer gesch., sowie R ode : Psyché. — 
8. C h a r l e s ,  * in V evey 1871, B ildhauer in Paris, schuf 
die B üste von P h . Suchard  in Serrières. —  9. L o u is ,
* 25. II. 1874, G em eindepräsident von Orbe 1906-1912, 
G rossrat 1907-1924, N a tio n a lra t 1912-1919, D irek tor 
des C rédit Foncier vaudois 1924. —  10. A r n o l d ,  * in 
Vevey 21. m . 1874, P fa rre r der Église libre von Granges- 
M arnand 1903, Professor an  der philosophischen F ak u l
tä t  der U n iv e rsitä t L ausanne 1908, Professor der Philo
sophie an  der U n iv ersitä t N euenburg 1912, an  der U ni
v e rs itä t L ausanne 1925 ; V erfasser von Logique et mathé
matiques, Histoire des sciences exactes et naturelles dans 
l ’antiquité gréco-romaine ; E ssa i sur le subjectivisme et le 
problème de la connaissance religieuse. — 11. Casimir,
* 9. v in .  1893 in Vaulion, Maler und  B ildhauer, schuf 
das So ldatendenkm al von L ausanne, S ku lp tu ren  am 
B undesgerichtsgebäude in M onrepos, S ku lp tu ren  in der 
K irche von G range-C anal, die B üsten  von R am uz, 
H erm en jat u . a. m . — S. auch  u n te r  N euenburg , N r. 3 
und 4. [M. R . ]

E iner in L ’A bbaye eingebürgerten  Fam ilie gehören 
an  : A lic e ,  * 6. II. 1877 in Y verdon, G ründerin  und
V izepräsidentin  des freiburgischen Bundes zur Be
käm pfung  der Tuberkulose seit 1916, p ub liz ierte  Reise
berichte, Musik- und  K u n s tk ritik en  in GL. La Liberté 
und  É tr. frib . —  H e n r y ,  * 21. ix . 1878 in Y verdon, B ru 
der der V orgen., D r. m ed., A rz t in F re ibu rg , A ssistenz
a rz t am  K an to n ssp ita l, R itte r  der Ehrenlegion, V erfas
ser von : La diphtérie et le sérum antidiphtérique. [ J .  N . ]

R E Y M O N D I N .  Fam ilie von P u lly  (W aadt) (1572).
—  Samson, * in P u lly  1769, B uchhandlungsgehilfe  in 
Genf, von 1791 an  in die revo lu tionären  W irren  ve r
w ickelt, rich te te  einen A ppel an  das W aad tlän d er Volk. 
Von den Genfer B ehörden an B ern ausgeliefert, w urde er 
1793 zu 25 Ja h ren  Z uch thaus v e ru rte ilt, doch gelang es 
ihm  zu entfliehen. E r begab sich nach Fernex und Genf 
und dann  nach  L yon, k eh rte  sp ä ter in seinen K anton 
zurück , w urde M itglied des Grossen R a tes  und B ezirks
rich ter, t  in der P e rau d e ttaz  (Pully) 4 m . 1830. — 
Dessonaz : H ist, du patriote R eym ondin. [M. R.]

R E Y N A U D .  Siehe R e i n h a r t .
R E Y N  1ER.  Fam ilie  der K te . N euenburg u n d  W aad t
A. K a n to n  N e u e n b u rg , d e  R e y n i e r .  W ahrschein

lich aus Toulouse stam m ende Fam ilie, die sich in Dien 
le F it  (D auphine) niederliess und 1687 m it L o u is  in 
die Schweiz kam . Dieser leb te  1689-1700 in Genf, dann 

in Corcelles bei N euenburg, h ierau f in 
N euenburg, w urde 1707 B ürger von 
Valangin und  1719 von N euenburg. 
D er Fam ilie gehören m ehrere G enera
tionen  von Æ rzten  an . W appen : ge
te ilt von Gold u n d  von B lau m it 
6 silbernen Pfennigen (3, 2, 1). —
1. Daniel É d o u a r d ,  1790-1840, P fa r
re r in Les P lan ch e tte s  1814-1840, be 
fasste  sich m it A stronom ie, in te res
sierte  sich fü r die A rbeiten  des O ptikers 

Pierre  Louis G uinand in Les B renets, au f die er durch  
seine Schrift Notice sur feu M . G uinand opticien  (in 
B U  1824) au fm erksam  m ach te . Im  P fa rrh au s in Les 
P lanchettes rich te te  er ein kleines O bservatorium  ein.
—  2 Jacques C h a r l e s ,  B ruder von N r. 1, 1795-1875,

O berstlieu tenan t bei den G ardeschützen in preussischen 
D iensten, R itte r  des Jo h an n ite ro rd en s , erh ielt 1826 vom  
K önig von Preussen  einen Adelsbrief. Auch seinen b e i
den B rüdern  H enri und Leopold w urde 1865 der Adel 
verliehen. D a aber der K t. N euenburg  dam als schon 
n ich t m eh r u n ter dem  K önig von Preussen  s tan d , 
m usste der Fam ilie R . 1891 au f ih r A nsuchen vom  
neuenburgischen K an tonsgerich t die F ü h ru n g  des N a
mens « de R eynier » bew illigt w erden. —  3. L é o p o l d ,  
B ruder von Nr. 2, 11. XI. 1808- 1. VI. 1904, Dr. m ed.. 
S ta d ta rz t von N euenburg 1832-1851, S p ita la rz t 1860-
1873. —  M ess. boit, de Neuch. 1905. —  4. E r n e s t ,  
Sohn von Nr. 3, 16. x n .  1833- 29. I .  1922, Dr. m ed.. 
P la tza rz t von N euenburg  zur Zeit der In te rn ie ru n g  der 
B ourbakiarm ee 1871, R itte r  des W asaordens (Schwe
den) und  der Ehrenlegion. — M ess. boit, de Neuch. 1923.
— 5. P ierre  E d m o n d ,  Sohn von Nr. 4, * 26. v u . 1860 in 
N euenburg, Dr. m ed., seit dessen G ründung  (1894) 
A rzt des K indersp ita ls N euenburg, P rä s id en t der m e
dizinischen G esellschaft der rom anischen Schweiz. —
6. J a m e s ,  Sohn von N r. 4, * 31. x n . 1870 in N euenburg , 
O berst, w urde 1915 m it einer Mission nach  Paris zum  
Zwecke der V erprov ian tie rung  der Schweiz. Arm ee 
b e tra u t. D irek to r des P arise r B ureaus der S. S. S. 1915- 
1919, vom  V ölkerbundsrat e rn an n ter P rä s id e n t des 
Hafens von Danzig 1920-1924, p rov isorischer K om 
m issär fü r das A rchiv  des Saargebiets 1925-1926, P r ä 
sident der gem ischten  griechisch-bulgarischen A us
w anderungskom m ission seit 1926. — P S  1921. — Vergl.
E. Q uartier-la-T ente  : Fam illes bourgeoises de Neuchâtel.
— A H S  1899, p . 100. ' [ L .  M.]

B. K a n t o n  W a a d t .  W aad tlän d er Fam ilie, die aus
B eaum ont im  D auphine s tam m t u. sich 1701 in V evey, 
1764 in L ausanne e inbürgerte . —  1. L o u is , 25. v u .  1762-
17. x n .  1824, begann seine 
L aufbahn  in der französi
schen V erw altung  in Ae
gy p ten , wo er die land- u . 
vo lksw irtschaftlichen  V er
hältn isse  der A raber s tu 
dierte , w ar 1807 königlicher 
K om m issär in K alabrien , 
dann  O berp o stin ten d an t 
in N eapel 1808-1815, Ge- 

, n e ra lfo rstd irek to r, k eh rte  
1815 ins W aad tland  zu
rück, w ar 1818-1824 Gene
ra lp o s tin ten d a n t u. K on
serv a to r des A lte rtu m s
m useum s, veröffen tlich te  
zahlreiche Schriften  über 
A egypten , über die an tike  
und  m oderne F e ld w irt
schaftslehre u. über die Bo
tan ik . M itglied der A ka
demie u. versch. gelehrter 
Gesellschaften. — 2. J a m  
É bénezer, 14.1.1771-2 7 .il.
1814, B ruder von Nr. 1, t r a t  1792 in französische D ien
ste, w ar 1795 B rigadegeneral u . im  folgenden J a h r  D ivi
sionsgeneral, G eneralstabschef der R heinarm ee u n te r  
M oreau. U n te r B onaparte  bete ilig te  er sich an  den F e ld 
zügen in A egypten  u. Syrien,fiel dann  aber in U ngnade. 
Doch übernahm  er 1805 w ieder ein K om m ando  u. zeich
n ete  sich bei der E roberung  des K önigreichs Neapel aus ; 
1808 w urde er zum  K riegsm in ister von N eapel e rn an n t. 
N apoleon b e tra u te  ihn  m it dem  K om m ando der sächsi
schen T ruppen  in der Schlacht bei W agram  und  erhob 
ihn  am  30. x n .  1809 zum  G rafen. R . bete ilig te  sich 
auch am  spanischen Feldzug 1810 und am  russischen 
Feldzug, schlug sich bei B au tzen , w urde bei Leipzig 
gefangen, dann  freigelassen und  s ta rb  sechs M onate 
sp ä ter in  Paris. E r veröffentlichte  besonders Memoiren 
über den ägyptischen  Feldzug. — de M ont et : Dic
tionnaire. [M. R.]

R E Y N O L D ,  de  ( REYNAUD) .  Fam ilien  des K ts . 
F reiburg .

I. E ine Fam ilie  dieses N am ens b es tan d  schon 1347 
in F reiburg . —  1. H e n t z o ,  B ürger von F re ibu rg  1399. 
der CG 1450-1465. —  2. J e a n , Z isterzienser, A b t von

J e a n  E b é n e z e r  R e y n i e r .  
N a c h  e i n e m  S t a h l s t i c h  

( S c h w e i z .  L a n d e s b i b i .  B e r n ) .
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H au teriv e  148(5, f  23. ii. 1499. — 3. W i l l i  R eynold 
alias P ugnioux . S. A rt. P u g n i o u x .

I I .  Patriz ierfam ilie , die 1531 ins B ürgerrecht 
von F re ib u rg  aufgenom m en w urde und  aus B ottens 
s ta m m t. N ach der F am ilien trad itio n  sollen die frü h e
sten  Spuren nach  R om ont und  Savoyen weisen. E in 
Zweig w ird  in den u n ten  erw ähn ten  A delsbriefen seit 
1647 als adelig au fgeführt u . w urde in der A delsver

sam m lung  vom  7. x i l.  1781 an e rk a n n t. 
W appen : gete ilt, oben in B lau ein weis- 
ses,un ten  zugespitztes K reuzchen, 
ü b e rh ö h t von zwei silbernen S te rn en ; 
u n ten  in Schwarz drei weisse Pfähle. 
Ludw ig X IV . verlieh  1647 drei Söhnen 
des A ntoine de R . das P rivileg, dem 
W appen  zwei goldene Lilien beizu
fügen, die sie fo rtan  in die obere 
Schildhälfte  neben das weisse K reuz
chen se tz ten . —  1. B a r t h é l é m y ,  No

ta r  1534, H eim licher 1552-1554, V ogt von Corbières 
1554-1558, des K l. R a ts  1558, V enner 1560-1563, 

Schatzm eister 1573-1577, S ta tth a lte r  1587-1591, f  1593. 
—  2 .  P i e r r e ,  Sohn von N r. 1, V ogt von V aulruz 1581- 
1586, V enner 1590-1593, H eim licher 1586 und  1596, 
des K l. R a ts  1595 ; erw arb  1592 die H errsch aft Gran- 
ge ttes, f  1603. —  3. B a r t h é l é m y ,  Sohn von Nr. 2, 
R atsch re ib e r 1598-1603, Vogt von Greyerz 1603-1608, 
V enner 1626, H au p tm an n  in G enua, dann  in F rankreich , 
t  1627. —  4. G e o r g e s ,  Sohn von Nr. 3, 1606-Feb. 1646, 
Vogt von V uippens 1640-1645. —  5. G u i l l a u m e ,  Sohn 
von N r. 2, O hm geldner 1613, Grossweibel 1618, Vogt 
von G randson 1620, t  Dez. 1621. —  6. R o d o l p h e ,  
H err von Pérohes, S tam m v a te r der Linie von N onan, 
Sohn von Nr. 2, O hm geldner 1611, Vogt von R ue 1618- 
1623, H eim licher 1627-1630, V enner 1629, des K l. R a ts 
1631, t  26. I I I .  1644. —  7. P i e r r e ,  Sohn von Nr. 6, 
O hm geldner 1633, Grossweibel 1640-1643, Vogt von 
R ue 1643-1648, t  1650. — 8. N i c o l a s ,  Sohn von Nr. 6, 
F o rs tin sp ek to r 1636-1638, V ogt von Illens 1649-1654, 
t  1665. — 9. François J o s e p h ,  Sohn von N r. 7, O hm 
geldner 1667, Grossweibel 1675-1678, Vogt von Rue 
1678-1683, H eim licher 1686 und 1691, V enner 1686, 
t  30. i. 1696. —  10. J o s s e  Pierre, Sohn von N r. 7, 1646- 
1706, R ek to r der L iebfrauenkirche in  F re ibu rg  1680- 
1690, aposto lischer K om m issär w ährend  der Sedisva- 
kanz von L ausanne 1684-1688, G eneralv ikar, v e r
fasste  u n d  veröffentlichte  1685 den ersten  K atech ism us 
der Diözese, w ar m it verseli, w ichtigen G esandtschaften  
zum  E rzb ischof von B esançon b e tra u t,  j  in  R om . —
11. J e a n ,  Sohn von N r. 7, 1648-1721, Vogt von Corbières 
1696-1701, des K l. R a ts  1708, H a u p tm a n n  im  R egim ent 
Pfyffer in französischen D iensten , R itte r  des Goldenen 
Sporns 1668. — 12. P i e r r e ,  Enkel von N r. 6, 1650-1731, 
Grossweibel 1678-1681, V ogt von R ue 1683-1688, H eim 
licher 1691-1705, 1709-1731, V enner 1704, Vogt von 
Plaffeien 1716-1721. —  13. F r a n ç o i s  P i e r r e ,  Sohn 
von N r. 9, 1675-1763, Vogt von A tta len s 1708-1713, 
H eim licher 1730, Sp ita lvog t 1717-1725. —  14. A n t o i n e ,  
Sohn von Nr. 11, Schultheiss von E stav a y e r 1743-1749, 
des K l. R a ts  1751, t  1774. —  15. J o s e p h ,  Sohn von 
N r. 11, 1696-1761, Offizier in französischen D iensten, 
S t. L u d w igsritte r 1737, Chef der H albbrigade Reynold 
1741, L ieu ten an t der H undertschw eizer 1733, B rigadier 
1747. —  16. J e a n  F r a n ç o i s  J o s e p h ,  Sohn von N r. 13, 
1707-1763, H eim licher 1744, V enner 1752. —  17. F r a n 
ç o i s  P i e r r e ,  Sohn von N r. 13, 1709-1759, des K l. R a ts
1750. — 18. J e a n  H e n r i  G u i l l a u m e ,  E nkel von 
N r. 11, * 1728, H eim licher 1783, Vogt von St. A ubin 
1785-1790, H au p tm an n  der Schw eizergarde in F ra n k 
reich 1772, S t. L udw igsritter. —  19. P i e r r e  E tienne 
H enri, E nkel von Nr. 18, * 1806, Offizier in neap o litan i
schen D iensten , O berst in  französischen D iensten , mit 
der F o rm atio n  des 2. R egim ents der Frem denlegion 
1852 b e au ftrag t, Reg. - S ta tth a lte r  von Fre ibu rg  1857- 
1862, C hefinstruk to r der In fan te rie  1862. — 20. A l 
f r e d  Louis F rançois, Sohn von N r. 19, * 20. HI. 1832, 
w urde 1852 von der rad ika len  R egierung im  A ugustiner
k loster gefangen gehalten . Offizier in neapolitanischen 
D iensten bis 1859, P la tzk o m m an d an t von F reiburg  
1871, O berst 1896, p räsid ierte  am  5. v ili . 1914 die
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Vereinigung der F reibu rger T ruppen , G rossrat seit 
1881, A lte rsp räsiden t dieser Behörde 1906, 1911, 1916, 
1921, 1926 ; R itte r  der E hren leg ion ; t  als der ä lteste  
Schweiz. Offizier am  23. v.
Nicolas, B ruder von Nr.
20, * 6. ii. 1837, f  28. I X .
1911, Offizier in neapoli
tan isch en  D iensten 1854,
Insp ek to r des I. F o rs t
kreises 1864-1870, F o rs t
in sp ek to r der S ta d t F re i
burg  1870-1911.

22. A n t o i n e ,  S tam m 
v a te r  der sog. branche du 
Gayet, von welcher die 
Zweige von Cressier und 
Pérolles ab stam m en  ; Sohn 
von Nr. 2, Grossweibel 
1613, Vogt von Orbe- 
É challens 1615-1620, t r a t  
1621 in die französische 
Schw eizergarde. H a u p t
m ann  1626, nahm  an der 
Belagerung von L a R o
chelle 1627, 1628 und von 
M ontm élian 1630 teil, er
h ie lt das K om m ando ei
ner Freikom pagnie in  G arnison des F o rt B arrau x  (D au
phine) 1630 ; O berst, f  im F o rt B arrau x  im  O kt. 1638. — 
23. J e a n ,  Sohn von N r. 22, 1607-1670, Vogt von R om ont
1639-1643, des Kl. R a ts  1643, B ürgerm eister 1646. 
O berst in der H eim at 1653, Z eughausd irek tor 1655- 
1659, eilte w ährend des B auernkriegs B ern zu Hülfe 
und u n te rw arf den Bez. T hun . H au p tm an n  in F ra n k 
reich, H a u p t der französischen P a rte i gegen die sp an i
sche P a rte i ; bete ilig te  sich 1656 am  Villm ergenltrieg 
—  24. Jean  A n to in e ,  Sohn von Nr. 22, 1611-1684, des 
Kl. R a ts  1665, H err von Reviers, Collonges und Gayet 
(D auphine), t r a t  1624 sehr ju n g  in französische D ienste, 
hob 1642 eine K om pagnie fü r das R egim ent P rarom an  
aus. H au p tm an n  1646, O berst 1648, bete ilig te  sich 
am  10. v ii. 1648 an  der B elagerung von T ortosa  in 
Spanien, ging 1653 m it seiner K om pagnie ins G arde
reg im ent ü ber ; B rigade
general 1654, beteilig te
sich 1655 an  den Belage
rungen von L an d red e
und  Condé. L udw ig X IV . 
g e s ta tte te  ihm  1647, wie 
auch  seinen B rüdern  P ie r
re François und  Daniel, 
ihrem  W appen zwei gol
dene Lilien beizufügen 
und erte ilte  ihm  1683 das 
französische B ürgerrech t.
Infolge seines E influsses
bei den O rten erlangte 
Ludw ig X IV . den V er
zicht der E idgenossen au f 
die E inm ischung in die 
A ngelegenheiten der F re i
g rafschaft. O berst in  der 
H eim at, Mitglied der T ag
satzung, V erteiler der fran 
zösischen Pensionen. —
25. R o d o l p h e ,  Sohn von 
Nr. 23, Vogt von Plaffeien 
1700-1701, B annerherr 1701, t  1730. —  26. F r a n ç o is ,  
Sohn von Nr. 24, 1642-1722, t r a t  1653 in französische 
D ienste ; H au p tm an n  1657, O b erstlieu ten an t der Garde 
1689, B rigadier 1690, bete ilig te  sich an  der Schlacht bei 
F leurus 1690, an  der Belagerung von Mons 1691, an 
der Belagerung von N arnur 1692, an der Schlacht bei 
S teinkerke 1692, wo er sich auszeichnete. O berst 1693, 
in der Schlacht bei N erw inden v e rw undet ; S t. Ludw igs
r itte r  1694, B rigadegeneral 1696, kom m and ierte  vor 
Denin ein A rm eekorps von 15 B ataillonen und 7 Schw a
dronen. G enera lieu tenan t 1702, Sieger bei N im wegen, 
wo er die H olländer schlug, K o m tu r des S t. Ludw igs
ordens 1704, Mitglied des K riegsrats der R egen tsch aft

21. H e n r i  Joseph

A l f r e d  d e  R e y n o l d .  
N a c h  e i n e r  P h o t o g r a p h i e .

F r a n ç o i s  d e  R e y n o l d .  
N a c h  e i n e m  O e l g e m ä l d e  v o n  
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Philipps von Orléans 1715, erh ie lt das G rosskreuz des 
S t. Ludw igsordens 1718, w ar G eneraloberst der 
Schweizer und G raubündner 1719-1721. D er M arschall- 
stab  von F ran k re ich  und das b laue B and des Ordens 
vom hl. Geist sollen au f sein T o te n b e tt gelegt worden 
sein. —  27. François J o s e p h ,  Sohn von N r. 24, des Kl. 
R ats 1702, V ertre te r seines K ts. in N euenburg  1694, 
R itte r  des St. M ichaelordens 1699, t  1736. —  28. E d 
m o n d ,  Sohn von Nr. 24, 1654-1723, R itte r  des St. 
Ludw igsordens und  H au p tm an n  in französischen 
D iensten 1693. —  29. A n t o i n e ,  Sohn von Nr. 24, 1655- 
1708, A b t von H au teriv e  1700, A b t von L ützel 1703 ; 
G eneralv ikar. — 30. A n t o i n e  W a l t h e r ,  Sohn von

N r. 26, B aron von R o
m anie (P icardie), t r a t  
1682 in französische D ien
ste  ; H au p tm an n  de." 
Schw eizergarde, beteilig te 
sich an  den Feldzügen 
von  1690, 1692 u s w . ;
B rigadier 1710, S t. L u d 
w igsritte r 1704, f  1713.
— 31. G a b r i e l  Joseph, 
H err von R eviers, Col- 
longes, Gay e t, Gloire en 
Brie, G ironville, Nivelle 
u n d  M irbançon, Sohn von 
N r. 26, 1672-1726, H a u p t
m ann  der Schweizergarde 
1701, S t. L udw igsritte r 
1705, T itu la rh au p tm an n  
der K om pagnie seines 
B ruders 1713, derjenigen 
seines V aters 1722-1726, 
B rigadier 1719, erhielt 
1722 das G rosskreuz des 
S t. L udw igsordens. — 32.

François I g n a c e  Joseph , B ruder von Nr. 27, 1687- 
1751, Offizier in französischen D iensten , St. Ludw igs
ritte r  1730, B rigadier 1743. —  33. N i c o l a s  F r a n ç o i s  
X a v i e r ,  Sohn von N r. 27, 1695-1775, Vogt von Mon

tag n y  1752-1757, Oberst, 
R itte r  des S t. M ichaelsor
dens, H err von Pérolles 
und Dressier, S tam m vater 
der Zweige dieser N am en.
—  34. Je a n  B a p t i s t e  N i
colas, Sohn von Nr. 27, 
H au p tm an n , K om m an
d an t im  R egim ent Monnin, 
O berst, S t. L udw igsritter, 
t  28. v ili .  1795. — 35. 
G a b r i e l  Je a n  Joseph, 
Sohn von Nr. 32, Baron, 
H au p tm an n  in  französi
schen D iensten 1745, 
m ach te  die Feldzüge von 
1743, 1744, 1745 m it,
ebenso die Schlacht bei 
F ontenoy , das Gefecht 
bei R ichevaux, die Bela-

G a b r i e l  d e  R e y n o l d  ( N r .  3 5 ) .  gerungen von Menin, 
N a c h  e i n e m  O e l g e m i i l d e .  Ypres, F ribourg , Tour- 

n ay  ; B rigadegeneral 1762, 
S t. L udw igsritte r, f  1769. — 36. François P h i 
l i p p e ,  Sohn von Nr. 32, 1730-1810, Vogt von Illens 
1772-1773, von R om ont 1779-1784, des K l. R a ts  1784, 
beteilig te sich in französischen D iensten als G renadier
h au p tm an n  an der Schlacht bei Law feld (1747), 
wo er v e rw undet w urde ; d iente  im  R egim ent Mon
nin, dann im  R eg t. Sonnenberg und  im R eg t. R e
ding ; St. L udw igsritter, O berst der F re ibu rger Mi
lizen. — 37. S i m o n  J o s e p h ,  Sohn von Nr. 33, 1725- 
1813, H eim licher 1796, St. L udw igsritte r, H au p tm an n  
in französischen D iensten, O berst der F reiburger Milizen 
1798. —  38. F r a n ç o i s  J o s e p h ,  Sohn von N r. 33, 1719- 
1789, V ogt von M ontagny 1767, H au p tm an n , dann 
O berst in französischen D iensten, St. L udw igsritter. —
39. C h a r l e s  N i c o l a s ,  Sohn von Nr. 33, Vogt von St. 
A ubin 1775-1780, O b erstlieu tenan t des R egim ents

R om ont, St. L udw igsritte r. —  40. François R o m a i n ,  
Sohn von Nr. 33, K ap itä n lie u te n a n t in französischen 
D iensten, f  1796. — 41. Joseph  Nicolas M i c h e l ,  Sohn 
von Nr. 33, Vogt von R ue 1768-1773, D rag o n erh au p t
m ann. —  42. J e a n  N i c o l a s  C o n s t a n t i n ,  Sohn von 
N r. 33, 1735-1800, Offizier in französischen D iensten , 
M ajor des F re ibu rger R egim ents von Greyerz 1764, 
O b erstlieu tenan t 1792. ■— 43. A n t o i n e  T o b i e  F r a n 
ç o i s ,  Sohn von N r. 35, * 1753, M ajor im  R egim ent 
Sonnenberg in französischen D iensten 1789, S t. L ud
w igsritter ; w urde (in A bw esenheit des O bersten) m it 
dem  K om m ando dieses R egim ents b e tra u t und  stellte  
d am it in der S ta d t Lyon den F riedenszustand  wieder 
her, w ofür er von ih r das E h ren b ü rg errech t erh ie lt, 
f  1795.

Zw eig von Pralelles ; erloschen. — 44. E m m a n u e l ,  
Sohn von N r. 36, * 1765, H au p tm an n  im  R egim ent 
Castella in französischen D iensten 1792, S t. Ludwigs
r itte r . — 45. Jean  B ap tiste  A ugustin  P h i l i p p e ,  Sohn 
von Nr. 44, 1812-1887, M itglied des K antonsgerich ts 
1857-1879, einer der G ründer und  M itarbeiter des 
Bien public. —  46. Frédéric  Nicolas F r i d o l i n ,  Sohn von 
Nr. 44, 1820-1898, w urde zur W alliser R egierung 
gesand t, um  diese w ährend  der Ereignisse von 1847 um 
U n te rstü tzu n g  zu ersuchen ; von den A ufständischen 
erhie lt er eine Schussw unde ; bete ilig te  sich am  Sonder
bundskrieg. S taatssch re iber von Fre ibu rg  1857-1863, 
G em einderat von F reiburg  1868-1874. —  47. A u g u s t e ,  
Sohn von N r. 44, 1817-1848, H a u p tm a n n  in päpstlichen 
D iensten, f  in der Schlacht bei Vicenza 1848.

Zweig von Pérolles, im  M annesstam m  erloschen. — 
48. J e a n  B a p t i s t e  N i c o l a s ,  Sohn von N r. 33, Ohm- 
geldner 1766, Vogt von G randson 1780-1785, 1790, des 
Kl. R a ts  1797 und 1814, A ppella tionsrich ter 1803-1815, 
R itte r  des St. M ichaelsordens, t  1815. —  49. Marie 
L o u i s e  Sophie, geb. P e tto laz , G a ttin  von P ierre de 
Reynold, E nkels von Nr. 48, g ründete  1896 die k a th o 
lische Vereinigung zum  Schutz der ju n g en  M ädchen, die 
1897 in te rn a tio n a l w urde. In te rn a tio n a le  u n d  na tionale  
P räsiden tin  dieses W erkes, p räsid ierte  die in te rn a tio 
nalen Kongresse in Paris 1900 und 1906, in  M ünchen 
1902. Pius X . verlieh ih r die Medaille e rster Klasse 
Bene inerenti 1910, t  18. m .  1912.

Zw eig von Cressier. —  50. Je a n  P i e r r e ,  Sohn von 
Nr. 33, 1721-1766, O b erstlieu ten an t der S taa tsg a rd e , 
R itte r des S t. M ichaelsordens. — 51. Sim on Joseph 
F r é d é r i c ,  E nkel von Nr. 50, 1798-1871, G rossrat 1829, 
M ajor 1833, O b erstlieu tenan t, M itglied des katholischen 
K riegsrates im  Sonderbund 1847, O berst, G eneralstabs
chef der F re ibu rger Division 1847, B aron in Sachsen 
1833. — 52. Louis G on zagu e  Frédéric Marie M aurice, 
Enkel von N r. 51, D ich ter und  Schriftste ller, * 15. v u . 
1880, Dr. der Sorbonne, P r iv a td o zen t an der U niver
s itä t  Genf, seit 1915 Professor der französischen L ite 
ra tu r  an  der U n iv e rs itä t B ern, Mitglied u . G eneralbe
ric h te rs ta tte r  der Kom m ission fü r In tellek t. Zusam m en
a rb e it des V ölkerbunds seit 1922, Mitglied des D irek
tionskom itees des in te rn a tio n alen  In s titu ts  für In tellek t. 
Z usam m enarbeit, des in te rn a tio n alen  Kom itees für 
K inderschutz , Mitglied und G enera lberich te rsta tte r des 
in te rn a tio n a len  In s ti tu ts  für erzieherische K in em ato 
graphie in R om , usw . Mit R am us, Spiess, A drien Bovy 
und den Cingria g ründete  er 1904 die Z eitschrift La 
Voile La tine , m it welcher seit ih rem  Beginn das l ite ra 
rische und künstlerische Leben der rom anischen Schweiz 
einen neuen Aufschw ung erfuhr. G. de R . g ründete  1912 
m it Alexis François die Neue H elvetische Gesellschaft 
und gehörte  bis 1918 zu deren V orstand. General Wille 
ü b e rtru g  ihm  vom  Aug. 1914 bis April 1916 die O rgani
sation  und  L eitung  des V ortragsbureaus im  Generals tab  
der Arm ee. Seit 1922 zeichnet er sich in den in te rn a tio 
nalen in te llek tuellen  V erbindungen aus. P räsid en t der 
katho lischen  U nion fü r in te rn a tio n ale  S tud ien , G ründer 
und P räsid en t der schweizerischen Kom m ission fü r 
In tellek t. Z usam m enarbeit, In h ab er zahlreicher ak a 
dem ischer A uszeichnungen und frem der O rden. H a u p t
werke : A u  pays des A ïe u x  ; Jean-Jacques Rousseau el 
ses contradicteurs (1904) ; Les lauriers de l ’armure (1905) ; 
Histoire littéraire de la Suisse au X V I I I e siècle (1909- 
1912) ; Contes et légendes de la Suisse héroïque (1914) ;

A n t o i n e  W a l t h e r  d e  R e y n o l d  
( N r .  3 0 ) .

N a c h  e i n e m  O e l g e m i i l d e .
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Les bannières flammées (1915) ; La gloire qui chante 
(1919) ; Charles Baudelaire  (1920) ; La Cité sur la m on
tagne (1922) ; La Suisse une et diverse (1923) ; Moral 
(1926) ; Le génie de Berne  (1929) ; La démocratie et la 
Suisse  (1929).

N icht einzureihen sind : — 53. H y a c i n t h e ,  A ebtissin 
von I,a Fille-D ieu 1727, t  1734. — 54. R e i n e ,  A ebtissin  
von La Fille-D ieu 1759, t  1780. —  55. M a d e l e i n e ,  
A ebtissin  von L a M aigrauge 1702, t  1711.

111. Fam ilien  R e in au lt von Ford , R ey n au t von 
L ottens, und  R eynauld  von Chcsopelloz b ü rg erten  sich 
im 16. und  17. J a h rb . in F re ibu rg  ein.

Bibliographie. S G B .  —  E. F . von M ülinen : Helvetia 
sacra. —  P. de Zurich : Catalogues (in A  F  1918, 1919).
— A. B üchi : Freiburger Studenten  (in F  G X IV ). —
A. W e i tz e l  : Répertoire (in A S H F  X). —  A. Dellion : 
Diet. V I, 418, 529. — H. Fuchs und H . R aem v : Chro
nique. —  A S H F  IV , 205 ; IX , 274, 275. — M. Schm itt : 
Mémoires hist, sur le diocèse de Lausanne  I I ,  511. —
F. G irard : H ist, abrégée des officiers suisses. — A. 
d ’A m ann : Lettres d ’armoiries ( i n  A U S  1921-1924). —
A. D aguet : Illustrations fribourgeoises ( i n  É m u la 
tions IV). —  L L . —  L L II . —  La Liberté , 1898, N r. 356 ; 
1907, N r. 39 ; 1908, N r. 99 ; 1911, N r. 224 ; 1912, 
N r. 65 ; 1922, N r. 66. — P S  1922. — Ëtr. frib . 1899. 
1913, 1922. —  Revue des familles 1912, 286. — P. de 
Vallière : Le régiment des gardes suisses. —  II. de 
Vevey : E x-libris. —  F A  1914, pl. IX . — Livre d'or du 
Pensionnat. — M émorial de b r i bourg H I, 45, 46, 52. —
G . Castella : Une lettre inèdite... (in A  F  1927). [Ræmy.] 

R E Z O L IO  ( R o z z o l i o '  und  RozzoLl). B ürgerfam ilie
von L ocam o, t  1768. W appen : gete ilt, oben in Gold ein 
schw arzer A dler, u n ten  in Silber v ier ro te  abgeledigte 
P fäh le, ü b erh ö h t von drei ro ten  R osen nebeneinander.
—  1. G u g l i e l m o  de Rezoglio, E rzd iakon  des M ailänder 
Dom s, e rw ähn t 1220-1228 als G raf von Blenio und  der 
Leven Lina, w urde am  15. x . 1230 zum  E rzbischof von 
M ailand gew ählt ; 1230 w ar er der erste, der gegen den 
nach  Ita lien  h inun terz iehenden  Friedrich  I I .  die W affen 
ergriff ; auch  fo rderte  er die L om barden  auf, seinem 
Beispiel zu folgen. Verfasser versch. Schriften  zur 
G eschichte der K löster Pavia und  M ailand, f  28. m .1241 
in M ailand. T a tti  und  andere  b eh au p ten , er stam m e aus 
Locarno. —  2 .  L o d o r e n g o ,  vielleicht B ru d er des 
V orgen., w ird 1228 m it seinem  B ruder —  V i s c o n t e ,  
als P o d esta t von Blenio und der L evan tina  erw ähnt. 
E r w ar 1213 einer der K onsuln  von M ailand und einer 
de r V erfasser der Satzungen  dieser S ta d t. —  3. B a r t o 
l o m e o ,  le tz te r  seines G eschlechts, t  1768 in Locarno, 
g ründete  und d o tie rte  1755 die K apelle della Cam pagna 
in L o ca rn o .—  Vergl. K . Meyer : Blenio u. Leventina. — 
BStor. 1890. — E . M otta  : Effem erid i. —  Derselbe : 
Bibliografia . —  V. de V it : II Lago M aggiore. — S. 
B orrani : Ticino sacro. —  G. R ile tti : Note storiche reli
giose. [C .  T . ]

R E Z Z I, R E Z IO . Fam ilie  von Lugano. —  1. M a r 
t i n o ,  B ildhauer in Genua 1620-1650, h interliess daselbst 
eine S ta tu e  der M uttergo ttes in der Kirche S. Brigida 
und eine andere  im Spital, schuf 1606 die S ta tu en  der 
sieben ten  K apelle  der M adonna del M onte oberhalb 
Varese. —  2. S i m o n e ,  B ildhauer in  G enua 1620-1650, 
soll nach  B erto lo tti der V ater M artinos, nach ändern  
dessen Sohn sein. —  3 .  P i e t r o  A n t o n i o ,  Schweiz. A gent 
in Venedig 1742. —  S K L .  —  G. B ianchi : A rtis ti ticinesi.
— Füessli : Gesch. der besten K ünstler. —  L L .  — 
Oldelli : D iz. — BStor. 1885. — Archivio star. lomb. X II.
—  A S I .  [C .  T . ]  

R E Z Z O N IC O . Fam ilie  von Lugano und  P ed rin ate ,
die in Lugano 1272 erw ähnt w ird. Sie s tam m t w ahrsch. 
aus Rezzonico (Comersee). W appen  der R . von Lugano : 
g ev ie rte t, 1 in R o t ein weisses K reuz, 2 u. 3 in B lau ein 
weisser T urm , 4 in R o t drei weisse Schräglinksbalken : 
H erzschild  von Gold, belegt m it schw arzem  gekröntem  
A dler und  ü b erh ö h t von einer goldenen an tik en  K rone.
—  1. G i u s e p p e ,  Maler, von L ugano, h in terliess 1780 
zwei B ilder in der P farrk irche  von Leontica. — 2. G i o 
v a n n i  R i z z i e r o ,  t  10. X I .  1887 in Lugano, h in terliess 
sein ganzes Verm ögen zur G ründung der G re isenansta lt 
in Lugano und  10 000 F r. dem  Spital S ta . M aria. — 
A H S  1916. — G. P . Corti : Fam iglie patrizie d. C.

Ticino. —  S. M onti : A tti.  —  Almanacco ticinese 1924. —
G. Sim ona : Note di arte antica. [C. T.]

R H Æ T I E R  ( R h æ t i ,  R æ t i ) .  Die R . w aren  ein 
Bergvolk, das die Z entrala lpen , G raubünden  und  Tirol 
bew ohnte. Ih re  H e rk u n ft liegt im D unkeln . N ach Li- 
vius und  P lin ius sollen sie E tru sk e r sein, die durch 
den E infall der Gallier in die Alpen zu rückgedräng t 
w urden und verw ilderten . Das S tud ium  der O rtsnam en 
beweist, dass sich u n te r  den R . einige keltische Sippen 
angesiedelt haben . Ih r  V olksstam m  zerfiel in zahlreiche 
kleinere V ölkerschaften , deren N am en in der In sch rift 
des D enkm als von T urb ia  en th a lten  sind, das der Senat 
von R om  zum  R uhm e des A ugustus, des Besiegers der 
A lpenvölker, e rrich te te . Bis h eu te  is t es w eder der 
Sprach- noch der A ltertum sforschung  gelungen, die 
M erkm ale der gesprochenen Sprache und der K u ltu r  der 
R. festzulegen. W ährend  der E isenzeit m ach t sich im  
K t. G raubünden  der E influss der zeitgenössischen K u l
tu r  des Tessins fühlbar. —  C. v. P la n ta  : Das alte 
Rhactien. — Pauly-W issow a : Real-Encyclopaedie u n te r  
Raeli. —  W . CEchsli und J .  H eierli : Urgeschichte Grau- 
bündens. [D. V.]

R H Æ Z Ü N S  oder R Æ Z Ü N S  (rom . R a z e n )  (K t. 
G raubünden , Bez. Im boden. S. G L S ). Gem., P fa rrd o rf ; 
Bez. ; ehem alige H errschaft und  Burg.

I. Dorf, Gem. und P farrei. Die A bleitung des N am ens 
ist unsicher (Prof. M uoth : rusa  =  F ischreuse). 976 tr it t  
O tto  I. dem  B ischof von Chur die K irche in  castello 
beneduces et ragunnes ab. Die b e tr . U rk . erw eist sich 
aber als eine B estätigung  einer än d ern  von 960. R . u. 
Bonaduz w erden in  V erbindung m ite in an d er g enann t, 
denn sie b ilde ten  u rsp r. eine G em einschaft m it dersel
ben P fa rrk irche . 1529 erfolgte die T rennung  von W im  
und W eid, 1532 die T eilung der Alpen. 1582 des W al
des ; 1667 w urde Bonaduz eine eigene P fa rre i. R. b il
det seit der G ründung  des Obern oder G rauen Bundes 
(1424) m it B onaduz, Em s und Felsberg  ein Ge ich t. Im
15. Ja h rh . h a tte  R . schon eine von der H errsch aft un- 
abhänige D orfordnung in V erbindung m it B onaduz. Die 
K irche S t. Georg, b ek an n t wegen ih rer re ichen W an d 
bem alung aus der Zeit um  1400, is t w ahrsch. die ä lteste  
K irche v. R . ; die U rkunde  von 976 k önn te  sich au f sie 
beziehen. Die P fa rrk irch e  des 16. und 17. Ja h rh . war 
die K irche St. Pau l. 1702 w urde m it B eiträgen des 
Kaisers Leopolds I. als H errn  von R . die neue P fa rr
kirche im  D orf g eb au t. Um die W ende des 20. Ja h rh . 
w urde R. m ehrm als durch  D orfbrände heim gesucht, 
sodass das Dorf zum  grössten  Teil neu e rb au t werden 
m usste . M ünzenfund am  a lten  H andelsw eg von Chur 
über den R hein  nach  dem H einzenberg (ca. 1500 Stück 
von m ailänd . Pierzögen aus dem  G eschlechte der Vis
conti 1385-1412). Zwischen R . und  R o tenbrunnen  
ist eine a lte  M ineralquelle, die am  Fusse des Berghanges 
in das R h e in b e tt m ün d et, ein sog. Jodeisensäuerling . 
Dr. Vieli, A rzt in R ., b en u tz te  das W asser um  1850 zu 
Heilzwecken. Das H ochw asser von 1868 h a t die Quelle 
vo llständ ig  zugedeckt ; e rst 1894 w urde sie w ieder ge
fasst. G eburtsreg iste r seit 1653, E hereg iste r seit 1649, 
S terbereg iste r seit 1650. — Vergl. Regesten von R . u. 
Bonaduz. — J . R. R ahn  : Gesch. der bildenden K ünste. 
— Derselbe : Zw ei m iltelalterl. Gemäldecyklen im  Can
ton Graubünden. —  D ietrich  Jäk lin  : Gesch. der Kirche 
St. Georg bei R.

I I .  Die Herrschaft R., Razunne  1139 ; Razins 1255, g eh t 
zurück  au f die beiden A nsiedlungen R h . und  B onaduz, 
die königliche Colonien w aren und  deren K irche durch  
Tausch an  das B istum  Chur überging. W ie sich die 
eigentliche H errschaft R . daraus entw ickelt h a t,  ist 
u nk lar. Ih re  G erich tsbarkeit e rstreck te  sich au f die 
Gebiete von R h. u . B onaduz, aber auch  R echte  u. Gü
ter im  H einzenberg, zu O bersaxen und  in Chur w erden 
gen ann t. U eber die gewaltige E rw eiterung  der M acht 
des H auses R h. u n te r  U lrich I I .  von R h. s. A rt. R m z e -  
z ü n s ,  F r e i h e r r e n  v o n .  N ach dem  Tode Georg B runs 
1458 ging die eigentliche H errsch aft R h. m it der 
S tam m burg  und  den v ier Dörfern R h ., B onaduz. Em s 
und Felsberg an  dessen Schw ester U rsula von Zollern 
über. 1497 v e rtau sch te  G raf E ite lfritz  von Zollern die 
H errschaft R . gegen die H errschaft H aigerloch an 
(Esterreich. Dieses beliess sie als P fand lehen  bei der



RHÆZÜNS RHÆZÜJNS (FREIHERREN VON) 603
Fam ilie Marni eis, gab sie ab er 1554 dem  B artholom aeus 
S tam pa, von dem  sie bald  an  die Fam ilie  P la n ta  kam . 
1680 ging sie an  Jo b . T ravers von O rtenstein  über, und 
1696 nahm  der K aiser Leopold die H erschaft R. wieder 
zu seinen H änden  und liess sie durch  A dm in istra to ren  
verw alten . E r t ra t  som it in  die R echte  der ehem aligen 
F reiherren  von R ., beschw or durch  seinen V erw alter in 
R ., der zeitweilig auch  österr. G esandter bei den 
111 B ünden  w ar, den B undesbrief von 1424 und h a tte  
das R ech t, alle drei J a h re  fü r die W ahl des L andrich ters 
einen D reiervorschlag  zu m achen, [n den R atssitzungen  
von T runs h a tte  er Sitz und S tim m e. Auch bei Bespre
chung von allgem . L andesfragen durch  die III  Bünde 
m usste au f den K aiser als H errn  von R . R ücksicht ge
nom m en w erden. Die v ier H errschaftsgem einden  im 
Boden : R ., B onaduz, E m s und  Felsberg, b ilde ten  ein 
G ericht. Jäh rlich  versam m elten  sich die H errsch afts
leute dieses G erichtes zu einer G erichtsbesatzung, wo 
der H err aus einem  D reiervorschlag  der Gem. den 
A m m ann bestim m te.

Von 1696 gew ährte  der H err den D orfarm en von R. 
und Bonaduz eine B rotspende an jedem  F reitage. 1794 
un ternehm en  die III  B ünde den Versuch, du rch  V er
fassungsänderung (S tandesversam m lung, S trafgerich t) 
den österr. E influss in  G raubünden  als H err von R. 
auszuschalten . 1795 w urden die (E sterreich betreffen
den B estim m ungen w ieder rückgängig  gem acht. Auch 
die V ersuche, die H errschaft au f den K ongressen von 
R a s ta t t  und R egensburg und im  Anschluss an die 
Inkam erationsverhand lungen , sowie bei den Friedens
schlüssen von P ressburg  und T ilsit von (Esterreich 
loszulösen, blieben erfolglos. 1809 t r a t  (E sterreich R. an 
Frankreich  ab ; 1814 fiel die H errschaft an  (Esterreich 
zurück, und au f dem  W ienerkongress überliess K aiser

Franz die G üter m it allen R echten  der H errschaft dem 
K t. G raubünden .

I I I .  Das Schloss R., w ahrsch. vom  F re iherrn  H einrich
II I .  (1251-1288) e rb au t, erfuhr U m bau ten  u n te r  der F a 
milie von M arm els, besonders aber im 18. Ja h rh . durch 
die dort w ohnenden kaiserlichen A d m in istra to ren  (der

ganze nordöstl. Flügel m it der K apelle). Der K t. G rau 
bünden verk au fte  das Schloss 1823 der Gem. R häzüns, 
die es an  L an d rich te r G. A. Vie li a b tra t .  1926 ging es an 
die G enossenschaft « A uslandschw eizer Ferienheim  Rh.» 
über. —  Vergl. B. Vieli : Gesch. der Herrschaft R . (bis 
1497). —  B. Caliezi : Der Uebergang der Herrschaft R . 
an den K t. Graubünden. — P . A. Vincenz : Der Graue 
B und. —  A. von C astelm ur : Conradin von M armels 
und seine Zeit. —  Genealogie der F am ilie  Planta. 
— D. Jeck lin  : Geschichte der Kirche St. Georg bei
Rhäzüns. [B. C a l i e z i . ]

R H Æ Z Ü N S  ( F R E I H E R R E N  V O N ) ,  f  Geschlecht 
des K ts . G raubünden , das die I le rr-

—̂rmiTT] schaft R häzüns besass. W appen : ge-
I  7 spa lten , rech ts  von R ot, links 5 m al
1 —7  geteilt von Silber und Blau. Die Iler-

 7  k u n ft des G eschlechts ist u nk lar. E rs te r
[ u rk . V ertre te r ist —  1. A r n o l d u s  de

-  —i ^ j R azunne 1139. D eutlich  zeichnet sichJ  das G eschlecht erst ab m it — 2. I I e in -
\   /  r i c h  I I I .  m it dem  Beinam en B run

y  (1251-1288), nobilis vir, u n te r  dem  es 
zu M acht u n d  A nsehen gelangte. 

Fleh, t r i t t  in kriegerischen U n ternehm ungen  gegen den 
Bischof von Chur auf. E r ist w ahrsch. der E rb au e r der 
1288 gen. Burg R . — 3. H e i n r i c h  I \  ., j" 1327, w ar in 
Fehden m it dem  Bischof von Chur und den Flerren von 
Vaz verw ickelt. Seine Söhne — 4.-7. W a l t e r , C h r i 
s t o p h , H e i n r i c h  V. u n d  D o n  a t  gingen 1333 eine V er
bindung m it dem  Bischof von Chur, dem  A bt von 
D isentis, G raf A lbrech t von W erdenberg-Sargans.
Jo h an n  von B eim ont. Alb r. von Sax und den H erren  
von M ontait ein. 1342-1343 erw arben die v. R h. die 
Burgen Jö rgenberg  und  F riberg  bei Seth . 1352-1362 

w aren sie an  der sog. W er
denberger- oder Lugnezer- 
fehde (s. A rt. G r a u b ü n 
d e n ), 1362 an  einer Fehde  
der T alschaften  Scham s. 
R heinw ald und  Sahen ge
gen die H erren  von W er
denberg-Sargans b e te ilig t. 
Bald d a rau f aber verschw ä
g erten  sich die von R h. m it 
den H äusern  W erdenberg- 
Fleiligenberg und W erden
b e rg -S a rg a n s . — 8. U l
r i c h  I I .  (1367-1415), gen. 
der M ächtige, erw arb 1368 
als P fand  die H errschaft 
Felsberg, kau fte  1378 die 
H errschaft M ontait, b ildete 
aus den Burgen Friberg . 
Jörgenberg , Grünenfels u. 
Schlans m it den D örfern 
A ndost. Ruis, Seth u .W a l- 
ten sb u rg  die H errschaft J ö r 
genberg (St. Georgenberg), 
gelangte 1380 durch Tausch 
in den B esitz von E m s, k au f
te  1383 von Jo b . von W er
denberg - Sargans das Tal 
Sahen, das linksufrige Dom- 
leschg m it Thusis, H ein
zenberg u n d  T schappina, 
sowie Vals, erw arb 1385 
von der Fam ilie  Schauen
stein die H errschaft T ag
stein und das V izedom inat 
im  Dom leschg. A uch die 
W alserkolonien T enna und 
O bersaxen erscheinen seit 
1424 als G ebiete von R ., 
wenn auch  m it Sonderste l

lung. D am it w urden die R . neben dem  Bischof die 
m äch tigsten  Feudalherren  R ätiens. 1392-1410 führ- 
U lrich die Fehde gegen Bischof F lartm ann  von Chur. 
Weil der Bischof sich an  (E sterreich an lehn te , so 
ging U lrich 1395 m it dem  A bt von D isentis, den H er
ren von Sax zu Misox und seinen L euten  in Lugnez

Schloss Rhäzüns ca. 1840. Nach einer A uua t in ta  von J. Hürlim ann (Schweiz. Landesbibi.  Bern).
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ein B ündnis ein. D er Friede von 1400 belies: den R. 
das G ebiet von Safien und  die fraglichen Z ehnten  in 
Kazis und Sarn . 1412 begann eine neue Fehde zwischen 
U lrich von R . und dem  G rafen von Toggenburg gegen 
Bischof H a rtm a n n . Da ste llten  sich die V erbündeten  
U lrichs von 1395 in Gegensatz zu ihm ,
u. der K rieg endete  1416 m it dem  Töde 
des Bischofs u n d  U lrichs von R . N ach
folger w aren  drei Söhne : —  9.-11. H a n s ,
H e i n r i c h  V I.u n d  U l r i c h  H l.  Diese lehn
ten  sich w ieder an die F reunde  von 1395 
an  u. schlossen 1424 m it den U n te rtan en  
und  den Gem. Sahen, T enna und  Ober- 
saxen den Obern oder G rauen B und. H ans 
t  1425, H einrich  V I. f  1433, U lrich 111. 
t  1439. —  12. G e o r g  B ru n , Sohn von 
Nr. 10, verschw ägert m it G raf B ernh. von 
T ierstein , G raf E ite l Friede, von Zollern 
und G raf Sigism und von H ohenberg , be
teilig te  sich 1450 am  Schw arzen Bund 
gegen die In teressen  [der T alschaft 
Scham s, was ihn  fa s t das Leben k o ste te , 
t  1458 als le tz te r  m ännl. Spross des Ge
schlechts. U eber die Nachfolge in der 
e igentlichen H errsch aft R . siehe diesen 
A rt. [B. Caliezi.]

RHAIV1, de .  W aad tlän d er Fam ilie, die 
aus L ich tenberg  (Braunschw eig) s tam m t 
und  sich 1819 in Giez e inbürgerte . —
1. D a v i d , 1826-1881, Ingen ieur, Gross
ra t, A rtille rieo b ers t.— 2. W ill ia m , 1866- 
1915, G rossrat 1910, Agronom , G eneralkom m issär der 
eidg. lan dw irtschaftlichen  A usstellung in L ausanne 
1910, O b e rs tlieu ten an t. — P S  1915. [M. R.]

R H E I N A U  (K t. Zürich, Bez. A ndelfingen. S. GLS). 
E hem . B ened ik tin e rstift und  S ta d t.

I. V as Kloster. Der U eberlieferung zufolge ist die auf 
einer R heininsel liegende B ened ik tinerab te i 778 durch 
das H erzogsgeschlecht der W elfen gegründet w orden. 
Von der S tiftu n g  weiss m an  aber n ich ts Sicheres ; die 
erste u rk . N ennung des K losters s ta m m t von 844. 
Im m erh in  erg ib t sich aus U rkunden  vom  Ja h re  858, dass 
ein a lam ann ischer G rundherr nam ens W olvene das von 
seinen V orfahren  e rrich te te  m onasterium ... R inauva  
nach  dessen Z erstö rung  in der E hre  der Ju n g frau  Maria 
und des A poste lfü rsten  P e tru s  re s tau rie rt, m it G ütern  
a u sg e sta tte t und dem  K önig Ludw ig ü b ertrag en  habe. 
V orher w ar die R h. v erm utlich  n u r  ein W ohnsitz  m eh
rerer K lausner. K önig Ludw ig erte ilte  dem  K loster 
858 auch ein Im m unitä tsp riv ileg  u n d  das R echt der 
freien A btw ahl. Seine G ü te r lagen im  T hurgau  (zürch. 
W einland), K le ttg au  und A lbgau, z. T. auch  in Italien . 
Um 870 sollen die M önche bereits  nach  der Regel des 
hl. B enedik t gelebt haben . E rs te r  b ek an n te r A b t ist 
A n tw art 850. Zur Zeit des W olvene w eilte im  Stifte  
der irische Mönch F in tan  (s. d.). Im  Ja h re  925 w urde das 
K loster durch  die U ngarn  verwüstet.. Als P a tro n e  galten  
dam als auch  die H l. B lasius u. M auritius. K aiser O tto  be
s tä tig te  dem  S tifte  972 seine A usnahm estellung. H ein
rich IV . dagegen ü b e rtru g  das S tift dem  Bischof von 
K onstanz , von dem  es erst 1067 w ieder frei w urde. 
N ach der K anon isa tion  F in tan s  im 11. Ja h rh . (?) ist 
über seiner Zelle ein H eilig tum  e rrich te t w orden. Die 
erste  bek an n te  K losterk irche w urde von A b t O tto  ge
b a u t und  am  15. XI. 1114 eingew eiht (dreischilfige ro 
m anische B asilika ohne Q uerhaus, deren gleichlange 
Schiffe im  Osten in drei h a lb runden  A bsiden endigten). 
K önig L o th ar b estä tig te  der A btei 1125 das freie W ah l
rech t des Vogtes. Mit dem  Grafen von L enzburg , wel
cher sich 1126 die Schirm vogtei gew altsam  aneignen 
wollte, schloss das K loster 1128 einen V ertrag , w orauf 
die Grafen bis zum  A ussterben  ihres Geschlechtes die 
Vogtei au sü b ten . Nach 1173 beh ielt K aiser F riedrich  I. 
die Vogtei in seiner H and  ; sp ä ter ging sie an  die F reien 
von K renkingen ü ber, von welchen sie K aiser F ried 
rich I I .  1241 um  1200 M ark Silber zurückkaufte  
(« Goldene Bulle »). N achher gelangte die Vogtei gemäss 
friedlicher V ereinbarung  w ieder an die von K renkingen. 
1248-1259 stan d  das K loster in Personalunion m it dem 
A bte von St. Gallen. Gegen E nde des 13. Ja h rh . gehörte

die Vogtei den Grafen von H absburg -L aufenburg . E in 
um  1300 en ts tan d en es U rb a r g ib t A uskunft ü b er den 
G rundbesitz  des K losters. E ine K losterschule ist im 
13. Ja h rh . bezeugt. Geistliche F rau en  leb ten  zu R . vom  
11.-13. J a h rh . Das S tift besass das M ünzrecht. Als

; 1408 die Fam ilie  von H absburg -L aufenburg  aus- 
; s ta rb , m ach ten  die G rafen von Sulz m it G ewalt A nspruch 

au f die Vogtei, so dass die K onven tualen  1422 fü r einige 
Zeit aus R h. weichen m ussten . Die A btei genoss den 
Schutz des K aisers S igism und (1415). 1449 w urden ihre 
Gegner m it Hilfe Schaffhausens geschlagen. Z ur Si
cherung des B esitz tum s ste llte  A b t E b erh ard  1455 
das freie R eichsstift u n te r  den Schutz der eidg. Orte. 
Der U m stand , dass an  ih rer Stelle der L andvog t im 
T hurgau  die Vogtei h an d h ab te , bew irkte  die sp ä ter 
im m er w iederkehrende irrtüm liche  A uffassung, R h. ge
höre zum  T hurgau . In  der Folgezeit b au te  u . a. A b t 
H einrich V III . eine neue A btei und ein A m thaus.

1529 w urde das K loster eines B ildersturm es w e
gen verlassen und  erst 1531 von A bt B on av en tu ra  
von W ellenberg und  dem  K onvente w ieder bezogen. 
Dem S tifte  gehörten  dam als : die niedern Vogteien im  
F iaach ta l, Buc.hberg - R üdlingen -E llikon, M arthalen . 
B enken-T rü llikon-T ru ttikon-K leinandelfm gen  ; G rund
steuern  und Z ehnten  in etw a 50 O rtschaften  ; ausserdem  
grosse W aldungen, sowie die F ischereigerech tigkeit vom 
Laufen bis zur T hurm ündung . Die rom anische K loster
kirche w urde 1570 u n te r  A b t Theobald , der auch  sonst 
eine rege B au tä tig k e it en tfa lte te , renov iert. U n te r ihm 
en ts tan d  auch  das der hl. M agdalena gew eihte S p itz 
kirchlein au f der Insel (1587). 1602 schloss sich das. 
S tift der Schweiz. B ened ik tinerkongregation  an. Die 
A btei w urde 1606 abgebrochen und  neu aufgebau t, de r 
neue K on v en tb au  1632 fertig  gestellt. 1647 erhielt die 
K irche den Leib des hl. B asilius, 1684 die Gebeine des 
hl. D eodatus und  1686 die Gebeine der hl. T heodora . 
1656 erfolgte ein zw eiter B ilderstu rm  m it grossen Ver
w üstungen im  K loster, 1712 ein d ritte r . Die Erwerbung" 
von G ütern  ging unablässig  w eiter : 1678 w urde die 
H errschaft O ftringen im F ü rs tenherg ischen , 1687 die 
H errsch aft M am m ern hinzugew onnen. Mit der b enach
b a rten  fü rstlich-schw arzenbergischen R egierung, in de
ren Gebiet des S tift seit 1352 die V ogtei A ltenburg  und 
seit 1631 die ganze H errschaft Je s te tte n  besass, h a tte  
das S tift viel Zwist, n am en tlich  1782 wegen der Ge
rich tsb ark e it. U n te r A b t Gerold I I .  w urde 1705 die alte  
rom anische K irche abgebrochen, wobei auch das 1446 
und  1535 erneuerte  F in tan sg rab  neu angelegt w urde. 
An der Stelle des a lten  G otteshauses erbau te  F ranz 
Behr aus dem  B regenzer W ald eine B arockkirche. Der 
frühere  südliche spätgo tische T urm  blieb bestehen  und 
erhielt ein G egenstück. Im  O ktober 1710 w urde die K ir
che gew eiht. 1734-1795 W irkte im K loster der b e rü h m te  
G eschichtsschreiber P . Moritz Flohenbaum  van der Meer..

I ib i II
H I H I" I l  I I I

Kloster Rheinau um  1754.
Nach einem Kupfers tich der Topographia von D. Herrliberger.
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u n te r  dessen geistiger F ü h ru n g  clas S tift 1778 seinen 
tau sen d jäh rig en  B estand  festlich feierte.

Die helvetische R evolu tion  h a t  die Stellung des 
freien R eichsstiftes R h . gänzlich v e rän d e rt. N ach der 
S eq u estra tion  kam .es zunächst u n te r  schalfhauserische 
und zürcherische V erw altung  und  w urde dann am  5. x il. 
1799 aufgehoben. Die U nsicherheit seiner R ech tsste l
lung veran lasste  schliesslich die E insetzung  einer helve t. 
V erw altung. Am 28. m . 1803 ste llte  ein E rlass des L an d 
am m anns d ’Affry das K loste r w ieder her, schlug es zum 
K t. Zürich und  sicherte ihm  staa tlich en  Schutz zu, w or
au f der m it den K losterschätzen  geflüch tete  A b t B ern
h ard  am  4. v i i . 1803 w ieder zu rückkehrte . Zu dieser 
Zeit w urde das S tift auch  von Seiten der F ü rs ten tü m er 
Schw arzenberg und F ü rs tenberg  h a r t  bed rän g t ; 
Schw arzenberg en tsetz te  es seiner sechs P a tro n a te . 
N ach der H elvetik  w aren  die Beziehungen zu Zürich 
freundlich , 1836 w urde jedoch  von den Politikern  die

kranke  von Zürich in die G ebäulichkeiten des K losters 
verlegt. Das S tiftsarch iv  gelangte an das S taa tsa rch iv  
Zürich, die K o n v en tu a lak ten  und  D iarien an das K lo
ste r E insiedeln (R eperto rium  von B eat Muos). Die 
G em äldesam m lung w urde den Museen von W in te rth u r 
und Zürich einverleibt.

Bibliographie. A. B rackm ann : Helvetia pontificia
(in Regesta P ontißcum , 1929). —  UZ. — B. Rusconi : H is- 
toria Topico-Synoptica M onasterii Rhenoviensis (S tifts
bibi. E insiedeln). — M. H ohenbaum  van  der Meer : 
M illenarium  R henaugiense... (Ms. d. S tiftsb ib i. E insie
deln, 1778).— Derselbe : M iscellanea (Ms., A rchiv E in 
siedeln ).—  Derselbe : K urze Gesch. der tausendjährigen  
S tiftung  des... Gotteshauses R h. (1778). — 0 .  V orster : 
Historia abbreviata M onasterii Rhenovensis (Ms. im 
S tiftsarch iv  Einsiedeln, 1804). — N bl. Stadtbibi. W in 
terthur 1828. —  Officia antiquissim a et festa propria  
monasterii Rhenoviensis (1746). —  F . W altenspühl :

A u fhebung  des K losters wegen dessen N utzlosigkeit | 
und schlechten Œ konom ie erwogen. Es kam  aber nu r j 
zu einem  Gesetze, w onach dem  S tifte  die s taatliche  Auf
sicht über seine V erm ögensverw altung und das vo r
läufige V erbot der A ufnahm e neuer K onventualen  au f
erlegt w urden. Zwangsweise veräusserte  Z ürich 1848 die 
H errschaft M am m ern an den S tand  T hurgau . Alle K la
gen des A btes bei der T agsatzung  (1839) und bei der 
Regierung von Zürich blieben erfolglos. Insbesondere 
wurde der N oviziat d auernd  verw eigert. Da ein Gross- j 
teil der K loste rgü ter au f badischem  G ebiete lag und 
deren Heim fall an  das G rossherzogtum  B aden zu b e 
fürchten  w ar, zögerte Zürich lange Ja h re  m it der Auf
hebung. 1858 veräusserte  der S ta a t Zürich w iederum  
gegen den W illen des K onven ts die H errsch aft 0 B rin 
gen. Neue P e titio n en  (1859), sowie V orstellungen der 
Ü rkan tone und des apostol. N un tius liess die R egierung 
u n b each te t. A lfred E scher w ar der H au p tbefü rw orter 
der A ufhebung. Nach langen V erhandlungen w urde am 
22. IV .  1862 das Gesetz ü ber die A ufhebung vom  Grossen 
R ate  angenom m en. Die U ebergabe durch  den letzten 
A bt Leodegar Ineichen fand am  6. v. 1862 s ta t t .  Das 
e tw a drei Millionen F ranken  be tragende  S tiftsverm ögen 
fiel an den S ta a t Zürich, welcher es gem äss G rossrats
beschluss vom  1. v i i .  1863 teils fü r die U n te rstü tzu n g  
der k a th . Gem einden, teils fü r A rm en- und  B ildungs
zwecke verw endete. 1867 w urde nach V ollendung des 
U m baues die P flegeansta lt fü r unheilbare  Geistes- I

Catalogus religiosorum exempti m onasterii Rh. (1878- 
1880).— E.. R othenhäusler : Baugeschichte des Klosters 
Rh. — G. Meyer von K nonau  : Die A n fänge  des K l. Rh. 
(in Neues A rchiv fü r ältere deutsche Geschichtskunde X).
— Derselbe : Die ältesten Urkunden von A llerheiligen , 
Rh. und M uri (in QSG  1883). — J .  W erner : Die ältesten 
H ym nensam m lungen v. Rh. (in M A G Z  X X II I ,  3. H eft).
— J .  R. R ahn  : Studien über die ältere Baugeschichte Rh-.’s 
(in A SA, N. F . I I I ,  p. 252). —  E. W ym ann : Uri-Rh., 
ein Beitrag zur Gesch. der Felix- und Regulaverehrung 
(in Urner N bl. 1904). —  R. H oppeier : S tift  und Stadt 
Rh. im  13. Jahrh. — Derselbe : Geistliche Frauen in  Rh. 
(in Z S K  1909, p .  297). — Derselbe : Die Grundherrschaft 
des Stiftes Rh. (in A SG  1910, p. 11). —  J .  G. M ayer : Das 
S tift  Rh. und die. Reformation  (in K S B  1889, V, p . 366).
— A. W aldburger : Rh. und die Reform ation  (in J S G  
X X V ). —  D. N üscheler : im  N bl. der Feuerwerker ges.

I 1860. —  Z S K  1908, p. 225 ; 1927, p . 194. —  D «  Bürger- 
j haus des K ts. Zur. II . — A SA  1897, N r. 2. — A. E rb  : 

Das Kloster Rh. und die helvet. Revolution. —  K . D ändli- 
ker : Wie Rh. zürcherisch wurde (in Schweizer Rundschau  
1896). —  G. Meier : Rh. vor hundert Jahren  (in Schweizer 
Rundschau  1918/1919, H eft 4). — Fr. Schoch : Das 
letzte Kloster im  K t. Zürich  (s. auch  N bl. der Stadtbibi. 
W interthur 1922). — J .  R . R ahn  : Die letzten Tage des 
Klosters Rh. — B. S tücheli : Die A ufhebung  des Stiftes 
Rheinau  (in Z S K  1914). — J . R im a th é  : Die Pflege
anstalt Rh. 1867-1897. —  Hs. N abholz : H istor,-arehiv.

S ta d t  und  Abtei Rheinau zwischen 1565 u. 1572. Nach einer kolorier ten Federzeichnung.
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Gutachten über die Besitztumsverhältnisse an der S tifts 
kirche und der St. N ikolauskirche in  R h. (1904). —  J . 
L echner : Schwab. Urkundenfälschungen  (in M IO  G
X X I).

I I .  Die Stadt. Rinowe  1241. R a p p en  (vom  K loster 
übernom m en) : in B lau ein silberner 
(beim. K loster ein nach  links gekrüm m 
ter) sch räg rech ts steigender Salm . Bei 
R h. und  au f dem  gegenüberliegenden 
« Schw aben » eisenzeitliche R efugien ; 
in R h. auch  M ünzfunde aus der E isen
zeit. Röm ische Specula « M annhausen» 
zwischen R h. und  E llikon ; röm ische 
E inzelfunde. Der S tad tg rü n d u n g  ging 
die A nsiedelung unfreier G o tteshaus
leute au f dem  linken R heinufer ge

genüber dem  K loster —  in der « U n te rs ta d t » —  v or
aus. Die S ta d t soll nach  M utm assungen anfangs des 
.12. Ja h rh u n d e r t e rb au t w orden sein. 1126 beabsich tig te  
näm lich der Schirm vogt des K losters, G raf R udolf 
von L enzburg, den B au eines castrimi, w ahrscheinlich 
in der « O berstad t ». Jedenfalls bildete aber die « U n
te rs ta d t » den K ern  der u rsp r. O rtschaft. Von einem 
S ta d tto r  is t 1241 die R ede, ferner w ird der m it M ark t
recht a u sg es ta tte te  F lecken 1241 civitas, 1291 oppidum  
gen an n t. E in  Schultheiss erschein t 1243. Im m erh in
kan n  die V erleihung des S tad trech te s  n ich t urie, belegt
w erden. U m  1290 begann R udolf von H absburg-
Laufenburg , ebenfalls als Schirm herr des S tiftes, R h . zu 
einem  m ilitä rischen  S tü tzp u n k t fü r seine M acht au s
zubauen  und n ö tig te  dabei die E inw ohner, in  die
« O b erstad t » zu ziehen, welche fo rtan  die eigentliche 
S ta d t b ildete. 1298 w urden zu R h. 12 R itte rleh en  des 
K losters gezäh lt, die sich bis 1532 au f v ier verm inder
ten . Gegenüber der A btei nahm  die au f S tiftsgeb ie t he
gende S ta d t eine U n te rtan en ste llu n g  ein. Sowohl die leib
eigenen G otteshausleu te  wie auch  die freien H in tersas
sen m ussten  den A ebten  H uldigungseide leisten. E in 
blick in die S tad tv e rfassu n g  gew ährt das U rb a r von 
1507. D anach w äh lte  die Gem einde den Schultheiss und 
die v ier R ä te , sowie den Ober- u n d  U n te rk n ech t im 
Beisein und  m it B estä tigung  des A btes. Die hohe Ge
rich tsb a rk e it s tan d  —  wie die niedere — grundsätzlich  
dem  S tifte  zu und  w urde teilweise von den Schirm 
vögten ausgeüb t, seit 1460 durch  den eidg. L andvogt 
im T hurgau . In  die übrigen hohen u. niederen  G erichts
fähe te ilten  sich das A bteigerich t u n d  das Schultheissen
gericht. 1524-1525 m ach ten  sich im  V erhältn isse der 
S ta d t zum  K loster die V orboten  der R eform ation  und 
der sozialen U m w älzung bem erkbar. Mit einer 9 A rtikel 
um fassenden Beschwerde über Leibeigenschaft und  L a
sten  gelangten  die B ürger von R h. an  die T agsatzung, 
welche einen verm itte ln d en  E ntscheid  fä llte. 1529 woll
ten  die L eute  von R h . m it ausw ärtiger U n te rstü tzu n g  
das S tift zur R eform ation  zw ingen. Sie drangen  in die 
K irchen ein und v e rw üsteten  die K ultusgegenstände. 
E rs te r  re fo rm ierte r P fa rre r in R h. w ar D ietrich  H asen
ste in . N ach  der R ückkehr der K onven tualen  (1531) 
rich te te  das K loste r sein B estreben  erfolgreich au f die 
W iedergew innung der B ürger für die katholische K on
fession. A ber auch  sp ä terh in  ergaben sich w ieder R ei
bereien. So r ich te ten  z. B. die E inw ohner 1747 Schm äh
schriften  gegen das K loster. Die S chu tzherrschaft der 
eidg. O rte über R h. w irkte sich darin  aus, dass R h. ihnen 
den H uldigungseid leisten  und  m ilitärisch  beistehen 
m usste . Im  18. Ja h rh . w ar die S ta d t wegen ih rer b e 
sonderen rech tlichen  S tellung ein W erbep latz  für 
frem de D ienste. W einhandel u n d  K o rn m ark t spielten 
von jeh e r eine grosse Rolle. Bei der französischen R evo
lution  liessen sich viele französische E m ig ran ten  zu Rh. 
n ieder. 1798 v e rlang ten  die B ürger vom  A bte Befreiung 
vom Fall, A b tre tu n g  der Ju risd ik tio n  u . a. m . Ih ren  A n
forderungen w urde entsprochen . Am  6. m . 1798 e rk lärten  
A bt und K o nven t die S ta d t als vom  K loster unabhängig . 
W ährend der Feldzüge der Jah rh u n d ertw en d e  erh ielt 
der O rt B esetzung durch  französische und  österreich i
sche T ruppen . Am 28. II. 1803 w urde R h. endgültig  
dem  K t. Zürich zugeteilt ; die A ufhebung des K losters 
bed eu te te  1862 fü r die B ürgerschaft angesichts der Ge
winne für den G em eindefiskus ein freudiges Ereignis.

Als sich die K losteran lage für die P flegeansta lt zu klein 
erwies, w urde 1898 in Neu R heinau  eine ergänzende 
A n sta lt g eb au t und  1901 in B etrieb genom m en.

Die 1167 eingeweihte S t. Felix- und  R egulakirche au f 
der Insel w ar bis 1290 die P farrk irche-des O rtes. D am als 
w urde die. St. N ikolauskirche au f dem  Borg zur P fa rr
kirche fü r die O b erstad t erhoben und  1296 dem K loster 
in k o rporie rt ; 1578 is t sie e ingestürzt, nachdem  sie seit 
der R eform ation  fü r den refo rm ierten  G ottesd ienst 
verw endet w orden w ar. Das K loster b a u te  sie gemäss 
seiner R ech tsp flich t w ieder auf, such te  sie ab er im m er 
w ieder fü r den k a th . G ottesd ienst zu gew innen, zu wel
chem  Zwecke auch  die A bsiden hergeste llt w urden. 
1546-1927 h a tte  R h . keinen eigenen reform ierten  
P fa rrer m ehr ; den K irchendienst u n te r  den P ro te s ta n 
ten  besorgte der P fa rre r von M arth a len . 1609 is t die 
St. N iklauskirche p a ritä tisc h  gew orden und  bis h eu te  
geblieben. Bei der K losteraufhebung  erhie lt die k a th . 
K irchgem einde die K losterk irche und einen Teil des 
In v en ta rs  zugewiesen. Bevölkerung : 1836, 604 E in  w. ; 
1920, 1951. P fa rreg iste r seit 1601.

B ibliographie  siehe u n te r  I. —  Vergl. ferner F . K eller : 
Keltische Vesten (in M A  GZ  V II, 7). —  H . Keller : Zürcher 
Bilder'. R heinau  (in N Z Z  1927, N r. 115). — T rin kstu 
bengesellschaft Rh. (in Z T  1902 u . N Z Z  1921, Nr. 1251).
—  F. Hegi : W appen von Rh. (in Z T  1924). — D er
selbe in Festgabe fü r P aul Schweizer. — Sonntagspost 
des Landboten  1922. — Bürgerhaus des K antons Z ü 
rich I I .  [ H t L D E B R A N D T . ]

R H E I N A U ,  von ( R i n o w e r ) .  + W in te rth u re r  R a ts 
g esch lech t.—  i .  E b e r h a r t  (1294-1334), E igenm ann des 
S tiftes R heinau , des R a ts  (1311-1334). —  2. E g b r e c h t ,  
Sohn von N r. 1, des R a ts  1336. — 3. S t e p h a n ,  E insied
ler, e rh ie lt am  8. XI. 1318 von Herzog Leopold von 
(E sterreich  eine S tä tte  im  W alde B eerenberg zur 
E rrich tu n g  einer K lause. An dieser Stelle w urde sp ä ter 
das A ugustiner C horherrenstift M ariazell au f dem 
B eerenberg e rrich te t. — U Z  V I-X I. — Z T  1882, p. 272.
—  G fr. V I, p . 138. — Regesta episc. Constant. I I  I I I .  —
F. X . W oher : Die M iller von... Aichholz I - 111. [D. F.J

R H E I N E C K  (K t. St. Gallen, Bez. U n te r  R hein ta l.
S. G LS). S ta d t und  politische Gem. W appen  : in R o t 
ein silberner Schrägfluss m it drei h in te re in an d er schw im 
m enden, verm utlich  b lau , schw arz oder grün lich  fingier
ten  F ischen. W ahrsch . befand sich in der N ähe R h ’s das 
röm ische K aste ll ad R henum  der P eu tin g e rk arte . Die 
Burg A lt R h. w ird 1163 erw ähn t. Die S ta d t R h. schein t 
schon u n te r  F riedrich  I I .  an  G raf Hugo I. von M ontfort 
vom  Reiche v e rp fän d e t w orden zu sein ; so e rk lä rt sich, 
dass 1218 Hugo den Jo h a n n ite rn  das A lm osensam m eln 
in R h. e rlaub te . W ohl erte ilte  1276 K önig R udolf 
von H absburg  R h. die Privilegien einer R e ichsstad t, 
aber schon vor 1309 befindet sich R h. als P fan d  im  
Besitze der G rafen von W erdenberg-H eiligenberg , u n te r  
denen sie das Schicksal der Vogtei R heineck te ilte  
(s. A rt. R h e i n t a l ) .  Ob die Vögte von R h. oder die 
G rafen von W erdenberg  die Burg Neu R heineck er
b au ten , die durch  M auern m it der B efestigung der 
S ta d t v e rbunden  w ar, is t ungewiss. 1320 wird die Vor
burg  erw ähn t, M itte des 14. Ja h rh . das « a lte  B urgsta l » 
als Lehen Jo h an n s von R h. im Besitze D ietrichs von 
U ndrach . In  den Fehden um  den Besitz des R hein ta ls 
bis zum  U ebergang an  die V II O rte w urden S ta d t und 
Burg Neu R h. versch ieden tlich  b e lagert ; sie w urden 
1395, 1405, 1410, 1411 u n d  1445 erobert, v e rb ra n n t 
1410, 1445, w ährend die B urg schon 1405 gebrochen, 
aber 1408 w ieder au fg eb au t w orden w ar. 1291 wird der 
Zoll in R . e rw ähnt und die F äh re  vorausgesetz t, 1340 
erhie lt R h. einen W ochenm ark t, 1421 wurde ihm  zuge
standen , w eiterh in  m it der S ta d t St. Gallen im B urg
rech t zu stehen . Dabei erh ie lt auch  die S ta d t Verfassung 
die erste kurze schriftliche F ix ierung . An ih rer Spitze 
s tan d  ein A m m ann (1312 erstm als erw ähn t), der aus 
dem  D reiervorschlag  des Vogtes von den Bürgern ge
w ählt w urde. R h. gehörte  zum  Hofe T hal. U n te r der 
österr. und toggenburgisc-hen H errsch aft fü h rte  der A m 
m ann von R h. den Vorsitz im  G erichte zu T hal. Der 
Spruch vom  9. v m . 1498 schied die G erichte T hal und 
R h. ; die w irtschaftliche E in h e it des Hofes w urde dage
gen erst 1769-1770 durch  die V erteilung der gem ein
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sam en A llm einde B au rie t aufgehoben. K irchlich  ge
hörte R h . ebenfalls zur P farre i T hal. S tiftu n g  einer 
K aplanei in Rh. 1433, E in fü h ru n g  der R eform ation  
1528, B au der S im ultank irche 1591, N eubau  1722. 
E in rich tu n g  des evangelischen D iakonats m it R eal
schule 1645, endgültige T rennung  der beiden p ro tes t. 
K irchgem einden R h. und  T hal 1809, w ährend die K a 
tholiken heu te  noch in T hal e ingepfarrt sind. Von den 
A ppenzellem  nach  der E roberung  des R hein ta ls zum 
W ohnorte des L andvogtes gem acht, verblieb R h. u n ter 
der H errsch aft der eidg. O rte Sitz der L andvogtei bis 
1798. 1831-1861 w ar R h ., abw echselnd m it Berneck, 
V ersam m lungsort der Bezirksgem . U n te r - R hein ta l. 
W irtschaftliche B lüte zu Beginn des 17. Ja h rb ., be
sonders m it Holz, das in Flössen aus G raubünden  auf 
dem  R hein  bis h ieher gelangte ; dieser H andel wird 
noch 1834 hervorgehoben. D am als besass R h . noch zwei 
H au p t- und  drei N ebentore, auch  fü h rte  noch die 
s ta rk  b en ü tz te  Fähre  ü b er den R hein . R heinbrücke
1874. G ründung  der kan tonalen  landw irtschaftlichen  
Schule « C usterhof » (s. A r t . G ü s t e r )  1896. W ohnbe

völkerung : 1831, 1139 E in w. ; 1920, 2362. — Vergl.
F. Gull : Die Gemeindewappen des K ts. St. Gallen (in 
A H S  1918-1919 u. S. A.). — Ad. H elbok : Regesten 
von Vorarlberg, Nr. 351. — P l. B iitler : Z ur altern 
Gesnh. des st. gall. Rheintals (in Schriften des Vereins 
fü r Gesch. des Bodensees 1918). — Derselbe : Gesch. des 
st. gall. Rheintals bis 1500 (in M V  G X X X V I). — 
Emil K rüger : Die Grafen von Werdenberg (in M V  G
X X II) . —  Aug. N äf : Chronik, p. 732. — St. Gail. 
N bl. 1834. ' [J. M .]

R H E I N E C K ,  v o n  ( R i N E G G E ,  R i n E K K E ,  R t N E G ,  
d e r  R i n e g g e r ) ,  t  D ienstm annenfam ilie  von K onstanz 
m it S tam m sitz  in R heineck. W appen : in Schwarz eine 
weisse Scheibe m it ro tem , herschauendem  Löwen. 
C u n o  1170 ; dessen Söhne B u r c h a r t ,  H e i n r i c h  
und U l i u c . i i ,  1228. —  1. B u r c h a r t  (1244-1260), 
K leriker, F am iliaris des A btes B erchto ld  von St. 
Gallen, N o ta r 1260, L eu tp rieste r in R orschach 1252, 
C horherr in Bischofszell 1257. —  2. R u d o l f  (1260-1296), 
Vogt von R heineck. — 3. H e i n r i c h  (1268, 1277) und 
— 4. B u r c h a r t  (1277), B rüder von Nr. 2, Vögte von 
R heineck. —  5. O t t o ,  M agister, D om herr in K onstanz 
1343, P ro p s t in Z urzach 1346, G eneralv ikar 1352, 
W o h ltä te r des K losters M agdenau, f  18./20. III.  1365. —
6. R u d o l f ,  H ofm eister des Bischofs R udolf I I I .  v o n

K onstanz 1324, B esitzer des G erichtes und der B u rg  
E ppishausen  1358, t  vor 1372, L etz te r des Geschlechtes. 
Die E rb to c h te r  E l i s a b e t h  verm äh lte  sich m it Egloff 
von R orschach. — Vergl. Zürcher Wappenrolle, N r. 165 
m it Bibi. —  UStG  III, 810 ; IV , 131. — Konstanzer 
Regesten, N r. 4649, 4800. 5075, 5890, n . 106. —  Mohr : 
Cod. dipi. I, 203. [J. M.]

R H E I N E R  ( R e i n e r ,  R i n e r ,  d e  R a i n e ) .  A lte Fa
milie der S ta d t S t. Gallen (N otenstei- 
ner-Fam ilie), nachw eisbar seit 1276 ; 
H ö h ep u n k t im 16. Ja h rh . : N iedergang 
im  17.-18. Ja h rh . ; W iederaufstieg  im
19. Ja h rh . F rü h er sind die R . als Poli
tik e r, im  19. Ja h rh . als A erzte aufge
tre te n . Zahlreiche Zweige sind im
19. Ja h rh . nach  A m erika ausgew an
dert. W appen  (von 1589) : gespalten  
von Blau m it einem  goldenen Greif 
und  von Silber m it ro tem  Q uerbalken 

und einem  au frech ten  schw arzen B ären  m it goldenem  
H alsband und ro te r  Zunge. H e r m a n n u s  de R aine, S t.

G allerbürger 1276, 1278,
1297 ; seine Schw ester G u 
t a  ist 1276 Prio rin  de r 
Schw estern « am  B rühl » 
(St. K a th arin en ). —  1. J a 
k o b ,  f  1 1 .x . 1532, w ar a u f  
evang. Seite an  der B ade
ner D ispu ta tion  1526 ; P fa r
re r in R orschach 1528, in 
Rh.cineck 1529, von dort 
au f Befehl der T agsa tzu n g  
vertrieben  1532, p räsid ierte  
1530 m it Zwingli zusam 
m en die erste Synode zu St. 
Gallen, t  an der P est kurz 
nach seiner W ahl zum  s tä d t. 
P fa r re r .—  2. H a n s ,  t  1561, 
Z unftm eister 1527, U n te r
bürgerm eiste r 1533-1548 , 
B ürgerm eister 1549- 1561, 
vielfach Schiedsrichter in 
eidg. S tre itigkeiten . —  3. 
H a n s ,  Sohn von N r. 1, 
t  1576, U n te rbürgerm eiste r 
1566. Von seinen zehn Söh
nen w aren gleichzeitig drei 
B ürgerm eister, O thm ar in 
St. Gallen, K aspar (1554- 
1620) in Kassel (Hessen), 
und — 4. M e l c h i o r ,  * 1563, 
ausgew andert, B ürgerm ei
ste r von K aschau , G esand
te r  der oberungar. Stände 
an den kais. H of 1606; er- 

] h ielt 1589 von K aiser R udolf I I .  und 1615 von Kai- 
j ser M atth ias einen A delsbrief fü r seine V erdienste in 
] den T ürkenkriegen. —  5. O t h m a r ,  1542-1613, Z unft- 
: m eister 1578, B ürgerm eister 1588-1613, S tam m v a

te r  _der sp ä tem  St. Galler -  Linien. —  5a. C h r i s t o p h ,  
* 1784, A quarellist in Bern bei seinem  Oheim, dem 
ä lte ren  Lory. —  S K L .  —  6. H e r m a n n ,  1795-1872, 
Dr. m ed., S a n itä ts ra t, K an to n sra t. — 7. H e r m a n n ,  
Sohn von N r. 6, 1829-1891, Dr. m ed., als B ezirksarzt 
um  die Besserung der san it. V erhältnisse in St. Gallen 
v e rd ien t (A lkoholbekäm pfung). —  8. H e r m a n n  G u i 
d o ,  Sohn von Nr. 7, 1859-1910, Dr. m ed., auch ein 
V orkäm pfer au f dem  Gebiet der Volkshygiene. —  9. 
J o n . O t t o ,  1832-1911, K aufm ann , P räs. des kau f
m ännischen D irektorium s 1886-1901. —  Vergl. LL . 
—  L L H . — U StG. —  B ürgerbuch. —  Stemmatol. S. 
Gail. —  Jo h . K essler : Sabbata. — Miles : Chronik. — 
Zw inglis Werke X , 63. — Bericht der st. gali, naturwiss. 
Ges. 1889-1890. ' [ E .  Kind.1

R H E I N E R .  Die B rüder L o u is , 1863-1924, und 
E d o u a r d ,  * 1865, Maler, gehören einer aus dem  Gross
herzogtum  Baden stam m enden  Fam ilie an, die sich 1860 
in Genf e inbürgerte . Louis a rb e ite te  m it M arcelin Des- 
b outins und t a t  sich in der L andschaftsm alerei als ori
gineller und w ahrer K olorist und  Im pressionist hervor.

R h e i n e c k  u m  1 8 3 0 .  N a c h  e i n e r  A q u a t i n t a  v o n  J .  B .  I s e n r i n g .
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W erke in  den Museen von Genf u. L ausanne. —  S K L .  
—  Sem . litt. 1924, p . 90. [ C .  R . ]

R H E I N F E L D E N  (K t. A a rg au . S. G L S ). K leine 
S ta d t ; Gem. und  K irchgem . ; ehem a
lige H errschaft. W appen  : fünfm al ge
te ilt  von Gold und  R o t, u rsp r. ohne, 
sp ä te r  m it 6 (3, 2, 1), von 1553 an m it 
9 (3, 3, 3,) goldenen Sternen.

Vorgesch. und römische Zeit. Aus 
der B ronzezeit stam m en  einige aufge- j 
fundene W affen. Die Insel im  R hein  
(der Stein) w ar verm utlich  schon in 
vorröm ischer Zeit ein Z ufluch tsort der 
U ferbew ohner. U n te r den R öm ern w ar 

zw ar die Gegend von R h. s ta rk  besiedelt, obschon sich 
m it Gewissheit in der S ta d t selbst und  au f der Insel 
keine röm . U eberreste  nachw eisen lassen. Ganz in der 
N ähe befand sich .ja die röm . S ta d t A ugusta  R aurica , 
von der aus eine S trasse  über R h. nach  dem  Bözberg 
und  nach  V indonissa ging. Zwischen M um pf und  R h. 
stan d en  dem  R hein  en tlang  ach t W ach ttü rm e  und  ein 
schon aus vorröm ischer Zeit stam m endes R efugium  
am  Ausfluss des M öhlinbaches in den R hein . Im  H ei
m enholz bei R h . fanden  sich eine Reihe von A lam an
nengräbern  m it Beigaben.

Geschichte. A elter als die S ta d t R h. selbst sind eine 
zu u n b ek an n te r Zeit gebildete H errsch aft dieses N a
m ens und die « S tein » gen an n te  B urg au f der Insel im  
R hein  bei R h. Die Burg m uss schon zur Zeit des quidam  
de R in fe ld in  (s. A rt. R h ., G r a f e n  v o n ) ,  also um  980 
bestan d en  haben . G raf R udolf von R h . em pfing sie 
wohl als R eichslehen. Aus E rw erbungen  beidseitig  des 
Rheines b ildete  sich dann  die a lte  H errschaft R h ., die 
1090 an  R udolfs Schwiegersohn, B erchto ld  I I .  von 
Z ähringen, überging, N ach dem  Tode B crchtolds V., 
des le tz ten  Z ähringers, 1218, kam  dieser Besitz an  G raf 
U lrich von K iburg  und sp ä te r  an  das H aus H absburg .

U n te r dem  Schutze der B urg S tein h a t  sich am  linken 
R heinufer schon früh  eine N iederlassung gebildet, die 
zu n ich t genau  b ek an n te r Zeit, jedenfalls u n te r  den 
Z ähringern , M itte des 12. Ja h rb .,  zur Stadt, im  R ech ts
sinne erhoben w urde. 1224 w ird sie u rk . als u m m au ert 
erw ähn t. V orher b estan d  wohl schon, am  P la tze  der 
H o fs ta tt  « A ltenburg  », ein zähringischen D ienstleu ten  
gehörendes festes H aus.

Die S ta d t selbst, sam t der B urg im  R hein , w urde 
1218 von K aiser F riedrich  I I .  ans R eich genom m en. 
Mit dem  Stein w urde w ieder beidseitig  des R heines ein 
kleines Gebiet als eigene von R eichsvögten  v e rw alte te  
H errschaft verein ig t, die S ta d t ab er erh ielt die R eichs
freiheit. F riedrich  I I .  b e s tä tig te  ih r 1225 ihre R ech te  u. 
Fre iheiten . Von da an  bis 1793 erhielt R h. n ich t weniger 
als 60 F reiheitsbriefe  oder B estätigungen  u n d  R ech tser
w eiterungen von den deu tschen  K önigen und  von der 
P fan d h errsch aft (Österreich. 1225 w ird erstm als der 
Schultheiss g enann t, 1240 der R a t. Das ä lte ste  S ta d t
rech t is t in  einer U rk. von 1290 erhalten . Von der ersten  
reichsfreien Zeit an  b ilde te  R h. ein in R echtssachen, 
V erw altung, M ilitär- und M arktw esen, G erich tsbarkeit 
usw . selbständiges Gem einwesen. Der B lu tb an n  er
streck te  sich n u r  au f die S ta d t und  deren a llernächste  
U m gebung, die niedere G erich tsbarkeit sp ä te r  auch  auf 
den B ann H öflingen. Die behördliche O rganisation  
än d erte  im  Laufe der Ja h rh u n d e rte  m ehrm als, beson
ders die Zahl der M itglieder des K leinen oder täg lichen  
R a tes  (zu dem  zwei in regelm ässigem  T urnus a b 
w echselnde Schultheissen gehörten) und  die des daneben 
bestehenden  Grossen R ates.

R h. h ie lt w ährend der Zeit F riedrichs I I ,  in dessen 
K am p f m it dem  P ap ste  tre u  zum  K aiser. Als dessen 
Sohn K on rad  IV . sich um  1250 nach  dem  festen  R h. 
w arf, zog der p ap sttreu e  Bischof B ertho ld  I t .  von Basel 
h eran , eroberte  die S ta d t und  den S tein und behielt 
beide in seiner Gewalt. K önig K onrad  IV . aber ve r
sprach die Burg und  H errschaft R h. dem  Grafen R udolf 
von H absburg  ; die A nsprüche der P a rte ien  sollten 
durch  die Fehde Rudolfs gegen den Bischof von Basel 
entschieden w erden, sie lösten  sich dann  durch  die 
W ahl R udolfs zum  K önig (1273), indem  R udolf die 
S tad t beim  Reiche beliess, aber den Stein an  sich

n a h m . Dieser K önig w eilte (wie sp ä te r  eine ganze Reihe 
seiner N achfolger) öfters in R h . und  b ew ah rte  au f dem 
S tein die R eichsinsignien auf. Alle H errscher nach  
R udolf b e s tä tig te n  u n d  erw eiterten  R h .’s P riv ilegien , 
bis L udw ig der B aier der S ta d t am  6. v ili .  1330 zu H a
genau i. E . die R eichsfreiheit nahm  und  sie den H erzo
gen A lb rech t und O tto  von (Österreich, den B rüdern  
seines im  gl. J .  gefallenen Gegners F riedrich , als Pfand  
fü r künftige  D ienste gab.

Die erste österr. P fandschaft d au erte  1330-1415. 
W ährend dieser Zeit w ar die H errsch aft m it dem  Stein 
im Besitze einer ganzen R eihe von österr. P fan d in h a 
bern , so 1338-1351 des G rafen R udolf von N euenbürg- 
N idau, dem  auch  die Stadt, v e rp fän d e t w ar, 1383-1400 
Peters von T orberg . Von B edeutung  w ar fü r die S tad t 
die E in führung  der Z unftverfassung  1331. Bis dahin  
h a tte  sich die V erw altung ganz im  Besitze der a lten  
G eschlechter, adeliger und  bürgerlicher, befunden . Die. 
u rsp r. drei Z ünfte (Bäcker, M ertzeler und  W eber) 
w echselten im  Laufe der Zeit ihre N am en (Schm ieden, 
B äcker und  M etzger ; von M itte des 16. J a h rh . an 
K aufleute, G ilgenberg und  Bock). Die dem okratische 
R ich tu n g  überw og bald  so s ta rk , dass au f sechs R a ts 
m itg liedern  aus den Z ünften  n u r noch zwei aus den 
a lten  G eschlechtern (der H errenstube) kam en . —  In 
folge der A echtung des Herzogs F riedrich  IV . hob 
K aiser Sigism und 1415 die P fan d sch aft über R h. au f 
und  n ah m  S ta d t, B urg u n d  H errsch aft R h. w ieder ans 
R eich zurück.

Von 1415 an  befand  sich der S tein  als R eichslehen 
im  Besitze der B rüder H ans u n d  Frischhans von Bod- 
m ann, von 1433 an  des W ilhelm  von G rünenberg , dem 
K önig F ried rich  I I I .  den S tein  u n d  die H errsch aft als 
österreichisches P fand  übergab . D er K önig h a tte  sie 
also bereits vom  Reiche zur habsburg . H au sm ach t ge
zogen. R h. sah schon das Ende seiner zweiten R eichsun
mittelbarkeit voraus u. v erband  sich in den K riegs w irren 
der Zeit (a lte r Zürichkrieg) 1445 zu gegenseitigem  Bei
stän d e  m it Basel u n d  durch  dieses m it So lo thurn  und 
B ern. D am it zog sich die S ta d t die F e indschaft (Öster
reichs u n d  des ganzen b en ach b arten  Adels zu. Sie be 
gann  selber die B elagerung des Steins u n d  erh ie lt d afü r 
im  A ugust 1445 Zuzug aus Basel, B ern und  Solo thurn . 
Am 14. Sept. zwangen die A ngreifer die B urg zur 
U ebergabe, im  folgenden Ja h re  w urde sie geschleift.

U nterdessen  w ar ab er auch  die S ta d t R h . selbst 
dem  G rünenberger v e rp fän d e t w orden, w ehrte  sich aber 
gegen den P fandvollzug m it affen M itteln , bis sich 
W ilhelm  von G rünenberg  m it dem  schw äbischen R a u b 
r i tte r  H ans von R echberg (s. d.) und  än d ern  Adeligen 
zur B esetzung von R h. m it L ist und  Gewalt v e rband . 
Der A nschlag gelang den v e rb ü n d eten  M ordbuben 
am  23. x . 1448. Alle n ich tö ste rr. G esinnten , sowie die 
ganze ärm ere  B evölkerung w urden  aus der S ta d t v e r
trieben , fü r die eine beispiellose Leidens- u. Schreckens
zeit begann. Mit noch 135 än d ern  Adeligen sag ten  R ech
berg und  Genossen auch  der S ta d t Basel ab . D er K lein
krieg  zog auch  die U m gebung von R h . und  die L an d 
schaften  der S ta d t Basel au f un erh ö rte  W eise in  M it
leidenschaft und  d au erte  bis zum  Mai 1449. Zu w irklicher 
Hilfe an  Rh. und  Basel raffte  sich bei den R e ichsstäd ten  
und  bei den E idgenossen n iem and auf. D urch  die V er
m ittlu n g  des Bischofs von Basel und des M arkgrafen 

: von B aden kam  dann  am  7. v. 1449 zu B reisach eine 
« R ich tung  » zwischen dem  H ause (Österreich u n d  Basel 
zustande, gem äss welcher R h . den B und m it Basel 
aufgeben und  zur österr. O berhoheit, n ich t ab er u n te r  
die grünenbergische P fan d sch aft zu rückkehren  m u ss te . 
Bevor R echberg  und Genossen die S ta d t räu m ten , p lü n 
derten  sie sie noch bis aufs L etz te  aus. Aus einer w ohl
habenden  b lühenden  S ta d t w ar in  k ü rzeste r Zeit ein 
v e rw üste te r, öder O rt gew orden.

Unter GEslerreich bis zum  westph. F rieden , 1449-1648. 
In  die den B urgunderkriegen vorausgehenden Ereignisse 
w urde R h . d adurch  verw ickelt, dass es im  V ertrag  von 
St. Om er 1469 in die V erpfändungen des E rzherzogs 
Sigism und an  Herzog K arl von B urgund  eingeschlossen 
w ar. D urch den A usgang der B urgunderkriege fiel diese 
P fan d sch aft w ieder dah in . A uf eidg. Seite h a tte  auch 

I die M annschaft von R h. an  den K äm pfen  teilgenom -
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m en . Von den E reignissen des Schw aben
krieges w urde R h. n ich t s ta rk  b e rü h rt, und 
in den folgenden 130 F riedensjah ren  er
ho lte  sich die S ta d t von den schw eren Lei
den des vorausgegangenen halben  Ja h rb . 
und gelangte w ieder zu B lü te  und  W ohl
s ta n d . 1530 b ran n te  das R a th au s  ab , wobei 
das A rchiv zum  grössten  Teil zugrunde 
ging.

Im  30jährigen Kriege  kam  fü r  R h. eine 
neue fu rch tb a re  L eidenszeit. Im  Ju li 1633 
m usste  sich die S ta d t nach  ku rzer Bela
gerung  den Schweden u n te r  dem  R hein 
g rafen  O tto  L udw ig ergeben, w urde aber 
schon am  16. O kt. gl. J .  von den K aiserli
chen en tse tz t. Beide P a rte ien  p lün d erten  
und b ran d sch a tz ten  die S ta d t. Am 27. m . 
1634 begann der R heingraf Jo h a n n  Philipp  
eine neue B elagerung. O berst F ranz  von 
Mercy le ite te  diesm al die V erteidigung, die 
sich u n te r  schw ersten  S türm en  bis zur K a
p itu la tio n  vom  19. A ugust hinzog. Die 
schwedische B esetzung aber d au erte  infolge 
der schw ed. N iederlage von N ördlingen n u r 
bis zum  Septem ber. Von neuem  kam en die 
K aiserlichen, und zum  Ueberfluss e rlitt 
R h . im  O kt. gl. J .  noch einen U eberfall durch  
1200 Freiw illige aus Basel, die gekom m en 
w aren, einen bei R iehen begangenen N eu
tra li tä tsb ru c h  kaiserlicher R eite r zu b es tra 
fen. Am  2. I I .  1638 begann die Belagerung 
durch  B ernhard  von W eim ar. M it einem 
kaiserlichen E n tsa tzh ee r kam  es am  28. 
Febr. zur 1. Schlacht von R h., in der B ern
h ard  von W eim ar zum  W eichen gezwungen 
w urde. A ber schon am  3. März kam  er wie
der u . b rach te  den K aiserlichen in der 2. 
Schlacht von R h. eine volle N iederlage bei. 
Am  25. nahm  er von der S ta d t B esitz, in  
den folgenden drei Ja h ren  liess er sie zu ei
nem  festen  W affenplatz he rrich ten . ; Der 
w estphälische Friede 1648 gab R h . (dem 
H ause (E sterreich  zurück, das ab er ' erst 
1650 w ieder davon Besitz nehm en konnte.

Als exponierter w estlicher S tü tzp u n k t der 
M acht Œ sterreich  w urde R h. auch in den 
folgenden kriegerischen K onflik ten  im  W e
sten  in M itleidenschaft gezogen, so in den 
grossen K riegen m it Ludw ig X IV . Im  hol
ländischen Kriege kam  im Ju n i 1678 der 
franz. M arschall Créqui auch vor R h ., ohne 
aber die S tad t einnehm en zu können . Am
18. zog er w ieder ab . N ach diesem  Kriege 
w urde der w eitere A usbau der S tad tb e fe 
stigung angeordnet, und 1685-1692 w urde 
a u f der R heininsel ein neues K aste ll ge
b au t und bis 1715 noch an d auernd  ve r
s tä rk t.  Sowohl im  pfälzischen oder O rléans’- 
schen Kriege (1688-1697) wie im span i
schen Erbfolgekriege (1701-1715) s tan d  R h. 
u n te r  eidg. N e u tra litä t u n d  Schutz. Dennoch 
b rach ten  diese K riegszeiten der S ta d t durch  
and au ern d e  B esetzungen und  R equisitionen 
ungeheure L asten . Auch im österr. Erbfolge
kriege (1741-1748) kam en die F ranzosen un
te r  M arschall Bellisle am  24. ix . 1741 vor 
R h. und zwangen die österr. B esatzung  des 
K astells zu dessen Heb ergäbe. Im  O ktober
1744 zerstö rten  die F ranzosen das neue 
K aste ll von G rund auf, aber infolge des 
F riedens von F üssen  zogen sie a m  8 .  I V .
1745 w ieder aus R h . ab. D reim al, 1777. 
1779 und  1782, besuchte  K aiser Jo sef II . 
seine S ta d t R h. Noch zweim al, in den K rie
gen der R evolutions- und D irektorialzeit, 
i 796 (S trassenkäm pfe im  Okt.) und  1799, 
sah R h. französische T ruppen  in seinen 
M auern. W eitere Schicksale der m it dem 
österr. F rick ta l verbundenen  S tad t und 
H errschaft R h . sind im  A rt. F r i c k t a l  ge-
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streift,, besonders die grosse W endung , die sich in der 
vorübergellenden A ngliederung an  F rankreich  im F rie 
den von Luné ville und  im  Anschluss an  den K t. A ar
gau 1803 vollzog. In  diesem  neuen  K an to n  w urde R h. 
H a u p to r t  eines Bezirks.

Kirche, Schule, geistliche und andere S tiftungen . R h. 
bessas u rsp r. n u r  die K apelle  au f dem  S tein u .w ah rsch . 
im  S tad tb ez . eine Kapelle, die der Fam ilie  der T ruchses
sen von R h. gehörte . Ob diese zur P fa rrk irche  erw eitert 
w urde, kann  n ich t m ehr nachgew iesen w erden. 1146 
w ird die K irche u rk . gen an n t, 1224 der L eu tp rieste r. 
1227 zählte  die K irche 13 P frü n d en , die 1228 zu einem 
K o lleg ia ts tift (St. M artin) verein ig t w urden . 1406 
w urde diesem  die K irche von Ile rzn ach , 1653 die von 
W ölflinswil in k o rp o rie rt. W ährend  des 30j. Krieges 
gingen die bis dah in  16 Ixaplaneien au f 4 zurück . Am 
25. XI. 1870 w urde das C horherrenstift von der aarg. 
R egierung aufgehoben. Die 1407 neu e rb au te  P fa rr
kirche erfuh r bis ins 18. J a h rh . öfters U m bau ten , so 
bes. 1607, 1669 und  1769-1771. D er Chor d a tie rt von 
1478. Die K irche is t h eu te  der christka tho lischen  Ge
m einde e ingeräum t. Die röm ischkatholische Gem einde 
b au te  1874 eine neue K irche. Z ur Zeit der R eform ation 
p red ig te  in R h . der schw äbische R efo rm ato r Jo h an n  
E berlin  von G ünzburg, aber die neue Lehre fand  dort 
n u r vorübergehend  A nhänger und  verm ochte  n ich t 
d u rchzudringen . E ine eigene reform ierte  Gem. besteh t 
in R h. erst seit 1854.

1212 w urde vor den M auern der S ta d t eine Jo h a n n i
terkom m ende e rrich te t ; sie bestan d  do rt bis 1448, wo 
sie von H ans von R echberg  zerstö rt w urde. 1455 b au te  
m an sie innerhalb  der S tad tm au ern  w ieder auf, die 
Kirche 1458. Mit dem  U ebergang von R h. an den K t. 
A argau w urde die K om m ende sam t ih rer K irche S ta a ts 
eigentum  ; 1810 gingen die G ebäude in P riv a tb esitz  
über. 1594 Hessen sich die K ap uziner in R h. n ieder. Ih r 
K loster s tan d  bis 1634, wo es von den Schweden v e r
b ra n n t w urde, ebenfalls ausserhalb  der M auern, w urde 
ab er 1650 in der S ta d t neu e rrich te t und 1747 erw eitert. 
Beim A nschluss an  den K t. A argau kam  auch  dieses 
K loste r an den S ta a t und ging an  die S ta d t R h. selbst 
über. Aus der K irche der K apuziner e n ts ta n d  ein 
T h ea te r. E in aus dem  E nde des 13. Ja h rh . stam m en 
des Sp ital, e igentlich ein P fru n d h au s, b estan d  bis 1868. 
Seit dem  12. Ja h rh . schon besass die S ta d t R h . ih r Sie
chenhaus ; 1756 w urde es zum  A rm enhaus der Ge
m einde. Seine Kapelle diente, noch der neuen ref. Ge
m einde als G o tteshaus. Tauf- u. E hereg iste r seit 1579, 
S terbereg . seit 1584.

Schon 1224 gab es ein u n te r  der L eitung  eines Chor
herrn  stehende L ateinschule. E ine öffentliche Gem ein
deschule is t sicher von 1534 an  bezeugt ; w ahrsch. be
s tan d  sie schon vorher. H eu te  b esitz t R h. auch  eine 
B ezirksschule.

Baugeschichte ; Verschiedenes. R h. is t w ahrsch . schon 
zur Zeit der E rw äh n u n g  seiner ersten  K irche (1146) u m 
m au e rt gewesen. E in  V orw erk des Steins w a rd e r  1745 
gesprengte Bögers- oder B öckerstu rm . In  der eigentli
chen S tad tbefestigung , die 1690 einen le tz ten  A usbau 
erfuhr, s tan d  das 1842 abgetragene  R h ein to r, dann 
der weisse T urm , der sam t der sehr hohen R ingm auer 
1802 der S trassenanlage nach  Basel weichen m usste. 
W eiter folgte der P e te rs tu rm , der bis 1847 bestan d , dann 
der ebenfalls verschw undene. 1644 vom  Blitz getroffene 
Eschen- oder P u lv e rtu rm , als T o rtu rm  der H erm anns
tu rm , der, schon im  30j. K riege h a r t  m itgenom m en, 
1745 von den F ranzosen gesprengt w urde, der noch 
bestehende W assertu rm , der O b erto rtu rm , vor dessen 
Tor bis 1445 die Jo h an n ite rkom m ende  s tan d , der in 
der heu tigen  G estalt au f das J a h r  1560 zurückgehende 
K u p fe rtu rm  und  der ebenfalls noch stehende F o lte r
oder D iebstu rm , der den A bschluss der S tad tbefestigung  
östlich am  R heine b ildete. D er R a th a u s tu rm  ist heu te  
vo llständ ig  ins R a th au s  eingebau t. Die erste N achrich t 
von einer R heinbrücke  zu R h. s tam m t von 1275. D a
m als und 1343 w urde sie durch  H ochw asser zerstö rt, 
1407 durch  den E isgang, in der B elagerung von 1445, 
1480 w ieder du rch  H ochw asser, 1553 ebenfalls, 1599 
durch  einen S tu rm . 1634 w urde die Brücke von den 
Schweden v e rb ra n n t, 1678 von M arschall Créqui, 1796

von General B aillard . Schliesslich ist sie am  12. v i. 1897 
noch einm al ab g eb ran n t.

Die P est reg ierte  in R h. 1347, 1439, 1541, 1552, 1564, 
1582, 1609-1611, 1629, 1633 und  1667.

Wirtschaftliches ; Bäder von Rh. Das 19. J a h rh . 
b rach te  R h . durch  verschiedene industrie lle  E tab lisse- 
m ente (B rauereien usw . ; s. GLS) einen m ächtigen  
w irtschaftlichen  A ufschw ung. Von grosser B edeu tung  
sind bes. seine w eitb ek an n ten  Solbäder. B ereits im 
17. Ja h rh . w ar R h . ein B adeort. 1664 gab der be rü h m te  
A rzt F riedrich  Eggs eine Schrift ü b er das Bad « zum 
Rössli » h eraus. Die Quellen befanden sich in der N ähe 
des H erm annsto res und  w urden  auch von ändern  ze it
genössischen /E rz ten  zum  B aden und T rinken  em pfoh
len. In  der ersten  H älfte  des 18. Ja h rh . aber verlo r das 
R össlibad seine A nziehungskraft ; die E in rich tungen  
zerfielen. Als dann  1834 au f baslerischem  B oden bei 
Schweizerhall ein Salzlager en tdeck t w urde, begann m an 
auch  in Rh. m it Erfolg nach  Salz zu suchen, und 1844 
w urde durch  Th. L ’Orsa u . Cie. eine Saline eröffnet, der 
die E rrich tu n g  von Solbädern folgte.

Bibliographie. A us f. L it. bei W . Merz : Burgen und  
Wehrbauten I I  u . I I I  u n d  bei S ebastian  B u rk a r t : 
Gesch. der Stadt Rh. — B arth  I I .  —  L it. wie zu A r t . 
F r i c k t a l .  —  Fr. E . W elti : Das Stadtrecht von R h. —
G. K alenbach-S chrö ter : Bilder aus der alten Stadt Rh.
—  J .  E . K opp : Züge aus den Schicksalen der Reichs 
stadt Rh. —  K . S chrö ter in T A  1860, in Die Schweiz 
1861 und  im  Schlussberichl der Bez. Schule Rh. 1862- 
1863. —  Aug. Bernoulli in B V G B a s . 1882. — Vom Jura  
zum Schwarzwald 1891. — Conr. G raf : Die ref. Gem. Rh.
—  H . K eller : Rh. ; eine balneolog.-hist. S tudie. —  T A  
1902. —  A rg . 27. —  J S G U  1926. —  B Z  1926. —  A S A  
N. F . 18. — H . A m m ann in Festschrift W . M erz, p . 174.
—  O. M ittler : Die A n fänge  des Joh. Ordens, ib id . 
p. 138. [H. Tr.]

R H E I N F E L D E N  ( G R A F E N  V O N ) .  Die ä ltesten  
b ek an n ten  H erren  von R h. slam m en aus burgundischem  
G eschlecht, das, nachdem  es die Veste R h. (Stein) und 
das Gebiet der spä teren  S tad t R h . m it der G rafschaft 
als E igen erhalten , sich nach der Veste n a n n te . A ngebli
ches W appen : fünfm al gete ilt von Gold und  Blau. Als 
S tam m v a te r wird ein quidam  de R in fe ld in , zw eiter 
Gem ahl der H erzogin B eatrix  von O berlo thringen nach 
978, g enann t. Dessen Sohn w ar —  1. C h u n o ,  G raf (im 
Albgau ?). Sohn Chunos —  2. R u d o l f ,  der als e rster den 
T ite l G raf von R h . fü h rte . E r erh ie lt von der K aiserin  
Agnes, der M u tter des K önigs H einrich  IV ., das H er
zogtum  A lem annien (1057), n an n te  sich H erzog von 
Schw aben, verm äh lte  sich zuerst m it Agnesens T ochter 
M athilde, in zw eiter E he m it A delheid von Susa, der 
Schw ester der Gem ahlin H einrichs IV ., m it dem  er so 
doppelt verschw ägert w ar. Im  S tre ite  H einrichs IV . m it 
Gregor V II. ste llte  er sich au f die Seite der G egner 
H einrichs und nahm  nach  dessen A bsetzung zu Forch- 
heim  1077 die W ahl als Gegenkönig an . H einrich  IV. 
entriss ihm  d a rau f das H erzogtum  Schw aben und gab 
es F riedrich  von H ohenstaufen , u. in der Sch lach t von 
Mölsen verlo r R udolf das Leben (15./16 . x . [1080). 
Sein Sohn —  3 .  B e r c h t o l d  sta rb  ledig schon 1090 ; m it 
ihm  erlosch der m ännliche S tam m  des gräflichen H auses. 
Der rheinfeld. Besitz ging an  B ertho ld  I I .  von Zähringen 
über. —  Vergl. G H S  I. —  W . Merz : Burgen und Wehr
bauten I I .  —  Seb. B u rk a rt : Gesch. der Stadt R h. —  
D ierauer I. —  A D B . [ H .  T r . ]

R H E I N F E L D E N  ( T R U C H S E S S E N  V O N ) .  Z äh- 
ringisches M inisterialengeschlecht in R heinfelden, das 
m it den B rüdern  W ' e r n h e r u s ,  G e r h a r d u s  und  C o n -  
R A D U S  (1152-1186) erstm als u rk . erscheint. W appen : 
das angebliche der G rafen von R h. (s. oben). U n te r den 
spä teren  M itgliedern des Geschlechts sind zu nennen :
—  1. H e n m a n n  I. (1315-1328), Schultheiss zu R h. Des
sen Enkel —  2. I - I e n m a n n  I I I .  (1363-1427), Schultheiss 
zu R h . von 1406 an. —  3. W e r n i i e r  (1425-1468), 
Schultheiss zu R h . von 1450 an. —  4.-5. S e b a s t i a n  und 
H a n s  H e n m a n n  V III . (1554-1575), Vögte und P fan d 
herren  der H errsch aft R h . —  Anfangs des 17. Ja h rh . 
verschw indet das G eschlecht. S tam m tafe l bei W . Merz : 
Burgen undW ehrbauten  I I .  [H. Tr.]

R H E I N G A U  (K t. St. Gallen u . V orarlberg), in.
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pago R ingouve  890-891 ; in  R ingouve  904 ; in  pago 
Ringuouve  957 ; in  pago R ingouve  980. D er R h. um fass te 
das S t. Galler R h e in ta l vom  H irschensprung  bis Mon- 
ste in  u n d  das u n te re  V orarlberg . D er U n te rlau f der 
Bregenzer Ach tre n n te  ihn  vom  A rgengau und  vom  
Alpgau ; Bregenz se lbst lag ausserhalb  des R heingaus. 
Im  O sten befand  sich die unbew ohnte  W ildnis des 
B regenzerw aldes. Im  Süden re ich te  der R h. bis in die Ge
gend von Götzis au f der rech ten  u . bis zum  B lattenberg
u. H irschensprung  au f der linken R heinseite  u . stiess 
au f dieser Grenzlinie an  den Gau R ä tien . Die v ielum 
s tritte n e  Frage ü b er den V erlauf der W estgrenze ist 
heu te  wohl endgültig  in dem  Sinne entschieden, dass sich 
diese Grenze so ziem lich deck t m it der heu tigen  K an 
tonsgrenze zwischen A ppenzell und  S t. Gallen etw a 
vom  K am or an  bis zum  M onstein, wo sie h inun terlie f 
zum  R hein und  diesem  en tlang  bis zum  Bodensee. 
Schon 808, 819, 853 u. 855 usw . w erden G rafen genann t, 
die in O rtschaften  des R h. in am tlicher E igenschaft 
a u ftre ten , aber auch  zugleich das G rafenam t b enach
b a rte r  Gaue bekleiden, so dass angenom m en werden 
m uss, der verhältn ism ässig  kleine R h . habe  häufig  u n te r  
der Ju risd ik tio n  der Grafen b e n ach b arte r Gaue ge
standen . F ü r die A nnahm e, der R h. sei bloss eine H u n ta re  
des T hurgaus oder eines än dern  Gaus gewesen, liegen 
gar keine A n h a ltsp u n k te  vor. Dem R h. w ar gleich von 
Anfang an  der K eim  der Z ersetzung m it auf den W eg 
gegeben w orden. Die zwei grossen Höfe Iiriessern  und 
L ustenau , au f beiden Seiten des R heins, w aren dem 
königl. F iskus V orbehalten und  som it der gräflichen Ver
w altung  entzogen w orden ; sie zerrissen so den Z usam 
m enhang der links- und  rech tsrhein ischen  Gebiete. — 
Vergl. P . B ü tle r : Gesch. des st. gall. Rheintals... (in 
M V  G 36, m it L it.). [ t  Bt.]

R H E I N K L I N G E N .  Siehe REI CHUNGEN.
R H E I N  K O R R E K T I O N .  I. Im  Domleschg. K t. 

Graubünden. Sie w urde ve ran lasst durch  eine neue 
H ochw asserka tastrophe  1807. Die ökonom ische Ge
sellschaft des K t s. G raubünden  veran lasste  ein G u t
ach ten  Jo h . K onrad  Eschers von der L in th . Die T ag
satzung  von 1816 lehn te  eine B undeshülfe ab . Der K a n 
ton sicherte  1825 die 1823 e rb au te  K om m erzialstrasse 
bei K azis durch  einen D am m  längs des R heins. 1826 
legte Ingen ieu r R ichard  L a Nicca dem  Grossen R a t 
einen vo llständ igen  P lan  fü r die R heinkorrek tion  von 
Thusis bis R eichenau vor ; 1828 em pfahl er einen P lan  
fü r ein A k tienun ternehm en  zur D urchführung  der K or
rek tion , durch  welche 1 517 000 Q u ad ra tk lafte r K u ltu r
boden gewonnen w erden sollten. G ründung der A k tien 
gesellschaft 1832 und  Beginn der K orrek tion . Bis 1851 
m it unzulänglichen M itteln fo rtgesetz t, w urde sie in 
diesem  Ja h re  vom  K an to n  übernom m en. Die B undes
hilfe se tzte  h ier erst 1871 ein, sodass die R heinkor
rek tion  im  K t  G raubünden  vollendet w erden konn te . 
— G LS. [F.  P.]

I I .  K t. St. Gallen. Die fo rtw ährende M itführung 
von G eschiebem assen im  R heinstrom  veru rsach te  b e 
sonders im  st. gallischen R hein ta l eine dauernde E r
höhung der Flussohle, sodass der S trom  im Laufe der 
Zeiten im m er häufiger ü ber seine U fer t r a t  und  zu einer 
im m er grösseren G efahr fü r die flache und tieferliegende 
Talsohle w urde. S ch u tzb au ten  längs der U fer w urden 
schon seit vielen Jah rh u n d e rte n  ausgeführt, aber die 
einzelnen, von den anstossenden G em einden und  P riv a 
ten ausgeführten  W u h rb au ten  und  D äm m e en ts tan d en  
ohne einheitlichen P lan  und  kam en in keinen richtigen 
Z usam m enhang, so dass sie au f die D auer auch ohne 
Erfolg b lieben. N ach m ancherlei rechtlichen und  tech n i
schen V orarbeiten  begann anfangs der 60er Ja h re  des
19. Ja h rb . die grosse zusam m enhängende R heinkor
rek tion  von der s t. gall.-bündnerischen Grenze bis 
h in u n te r zum  M onstein bei Au. Mit m ehreren  U n te r
brechungen zog sie sich über v ier Ja h rze h n te  h in  und 
m achte  versch . Phasen durch . Als z. B. 1868 und 1871 
die grossen H ochw asser e in tra ten , durch  welche das 
ganze R h ein ta l u n te r  W asser kam , sah m an, dass die 
bei A ufstellung des P ro jek tes angenom m enen Flöhen 
der W uhren  und  D äm m e viel zu niedrig w aren und 
dass die K orrek tion  in w eit grösserem  U m fange vorge
nom m en w erden m üsse, als u rsp r. vorgesehen war.

D am it verdoppelten  sich auch beinahe die K osten  und 
stiegen von den vorgesehenen 8 / ,  Millionen au f 15 Mil
lionen F r . Zur R heinkorrek tion  m usste  gegen den Bo
densee hin noch die sog. R heinregulierung  kom m en, die 
in der A bkürzung  des u n teren  R heinlaufes durch  Ab
schneiden der grossen F lussbögen (bei D iepoldsau und 
un terha lb  Brugg) b estan d . F ü r  diese R egulierung kam  
nach einer Reihe von P ro jek ten  (seit 1826) 1892 ein 
S ta a tsv e rtra g  zwischen (E sterreich  und  der Schweiz 
zustande . Beschluss b e tr. F o rtse tzu n g  der A rbeiten  
1909. D urch den Fussacher D urchstich  (eröffnet 19001 
w urde der R hein lauf um  7,5 km , durch den D iepolds
au  er D urchstich  (eröffnet 1923) um  ru n d  2,5 km 
v e rk ü rz t. E ndlich  gehören zum  grossen W erk d e r 
R heinkorrek tion  im  st. gall. R h e in ta l die B innenge
w ässerkorrektionen beidseitig  des Strom es, ein B innen
kanal von Sennw ald bis zur M ündung in den a lten  Rhein, 
bei Brugg, ein Seitenkanal von Oberried bis W idnau , 
der Sarkanal im  Sarganserland, der W erdenberger B in
nenkanal, der L iech tensteiner H au p tk an a l, der d irek t 
in den Bodensee geleitete  L u sten au er E n tsu m p fu n g s
kanal und zahlreiche kleinere Sam m et- und  E n tsu m p 
fungskanäle  beidseitig  des R heines. Die D ornbirner 
A d ì au f österr. Seite w urde ebenfalls d irek t in den 
Bodensee gele ite t. Die G esam tkorrek tion  des s t. gall. 
R hein ta les ste llte  sich in dieser ersten  grossen H a u p t
phase bis E nde des 19. Ja h rb . au f w eit über 50 Millionen 
F ranken . Die 1909 genehm igten  M ehrkosten der R egu
lierung allein  b e trugen  w iederum  12 986 000 F r. I n 
folge der R heinüberschw em m ung im  F ü rs te n tu m  Liech
tenste in  1927 w urden 1928 fü r den A usbau der st. gal
lischen R h e inkorrek tion  neuerdings 3 312 000 F r. be 
sch lossen .— B ibliogr. in GLS. —  St. Galler N bl. 1910, 
p . 4 6 ; 1924, p . 60 ; 1929, p . 83. — Ph . K rap f : Gesch. 
des Rheins zwischen Bodensee und Ragaz (in Schriften  
des Ver. z. Gesch. des Bodensees 1901). —  H . Meili : Die 
Rheinlcorrrktion ... (Diss. Z ürich 1918). [D. S.]

R H E I N S C H A N Z E  oder R O H A N S C H  A N Z E .  
Festungsanlage nach dem  Polygonalsystem  au f der 
N ordseite der L an d q u a rtm ü n d u n g  zur B eherrschung 
der u n te rn  (T ardisbrücke) und  der obern Zollbrücke 
(über die L and q u a rt, K t. G raubünden). W urde von den 
F ranzosen erb au t, um  sich gegen österreichische E in 
fälle von der Steig her zu schützen . 1635-1637 is t sie 
m it französ. T ruppen  b ese tz t u n te r  dem  Befehl des 
G ouverneurs Isaac de S t. Sim on. Von (Es (erreich- 
Spanien und den B ündnern  selbst bed ro h t, m usste  
R ohan sie am  27. m . 1637 den B ündnern  übergeben. 
Deren K om m an d an t, O berst Jo h . P e te r  Guter, Sohn, 
k onn te  die von Spanien geforderte  und  im  Nov. 1639 
begonnene Dem olierung des F o rts  n ich t h indern . Die 
G rundm auern  sind heu te  noch sich tbar. — Vergl. R o tt : 
Représ, diplomatique. V. —  F . Sprecher : Kriege und
f  Jy ) v i  /  h  p g i  1 f l

R H E I N S C H I F F A H R T .  Si e h e  S c h i f f a h r t .
R H E I N S F E L D E N  (K t. Zürich, Bez. B ülach, Gem. 

G lattfelden . S. GLS). D orf ; Rinsvelcl 1310. Die röm i
sche W arte  w urde 1915 u n te rsu ch t. A uf der Burg R h . 
sass ein im  14. Ja h rh . bezeugtes M inisterialengeschlecht, 
welches sich nach  dem  O rte n a n n te . W appen : in Blau 
drei silberne Q uerbalken. Herzog Leopold von (Ester- 
reich v e rsetz te  dem  A rnold von R h. 1310 und 1315 zu 
versch. Malen Sachen und  E in k ü n fte . Das V orderhaus 
der Veste w ar ein Lehen des Bischofs von K onstanz, das 
H in terh au s ein Lehen der Grafen von H absburg- 
L aufenburg . 1393 verk au fte  E g b rech t R o t die B urg an  
R udolf von Blumenegg, 1409 ging sie aus dem  Besitze 
des Johannes von Seon an  die S ta d t Zürich über. Der 
Bischof von K onstanz als L ehensherr versag te  dieser 
U ebertragung  die G enehm igung u n d  liess die Burg- 
1410 stü rm en  und verbrennen . Noch im  18. Ja h rh . w ar 
die R uine erhalten . Die F ischereirechte in R hein  und  
G la tt gehörten  zur H errschaft E glisau. Bis 1798 w urde 
insbesondere der « N asen » - Fang in der Glat t leb h aft 
be trieben . Der 1821-1822 gebau te  G lattsto llen  ist 1916 
durch  einen neuen ersetz t w orden. Zufolge des K ra f t
w erkbaues der N ordostschw eizerischen K raftw erke  A.-
G., 1916-1919, m usste  das D örfchen abgebrochen und 
an  anderer Stelle neu angelegt w erden. Bevölkerung : 
1920, 115 E inw . — UZ. — Z eller-W erdm üller : Die
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Zürch . Burgen. —• E . S täu b er : Sitten und  Bräuche im  
K t. Zürich , p 96. —  F . Hegi : Referat in  der S itzung  der 
A n t. Ges. Ziir. (in N Z Z  1916, N i. 188). [ H i l o e r h a x d t .] 

R H E IN T A L  (K t. S t. Gallen. S. G LS). W appen : 
in  Gold ein schw arzer steigender, ro t 
bezu n g ter S teinbock. E rs t als eidg. 
Landvogtei w urde das st. gallische 
R h ein ta l zum  abgeschlossenen heu ti
gen Gebiete. Die Grenzen der L an d 
vogtei un tersch ieden  sich vom  je tz i
gen Gebiete d adurch , dass A ltenrhein  
und  S taad  links des Baches zur F ü rs t
ab te i S t. Gallen, die obere Lienz zur 
H errsch aft Sax gehörte ; die e rs tem  
w urden  1798, Ober-Lienz 1803 dem  

R h ein ta l zugeteilt. U n te r den R öm ern ein Teil der 
P rov inz R h aetia , vom  keltischen S tam m  der V ennoneter 
bew ohnt, u n te r  T heodorich von A lam annen besiedelt, 
gehörte  u n te r  den K arolingern  das Gebiet vom  B oden
see bis zum  M onstein zum  A rbongau und  m it diesem 
zum  T hurgau , vom  M onstein bis zum  H irschensprung 
zum  R heingau (R ingouve), der 891 erstm als e rw ähnt 
w ird . N ich t u n te r  der gaugräflichen V erw altung  der 
U dalrichinger, der sp ä tem  Grafen von Bregenz, standen  
die königlichen Höfe L ustenau  (links-rheinisch W idnau- 
I las lach j und  K riessern. D er un tere  Teil, das u rsp r. 
G ebiet des Hofes T hal, gehörte zur G rundherrschaft 
des Bischofs von K onstanz . Als Lehen von K onstanz 
gelangte  er m it der B urg R heineck 1163 durch  K au f an 
den Grafen R udolf von  P fullendorf, der die Vogtei 
Rheineck. wie sie nun  g enann t w urde, K aiser F riedrich  I. 
te s tam en ta risch  v e rm ach te . Die Fehde, die nach  dem 
Tode K önig Ph ilipps 1208 ü b er den Besitz der Vogtei 
zw ischen Bischof W ernher von K onstanz  und  A bt 
U lrich V I. von S t. Gallen ausb rach , b rach te  keine Aen- 
derung . Die Vogtei R heineck blieb beim  R eiche, bis 
K aiser H einrich  V II. sie 1309 an  G raf Hugo I I I .  von 
W erdenberg-H eiligenberg v e rp fändete . Die Vogtei 
Rheintal, welche die Höfe B erneck, B algach, M arbach- 
R ebstein  und A lts tä tte n  um fasste, erschein t u rk . 1291 
im  Besitze des Reiches. Ludw ig der Bai er verpfändete  
sie 1347 dem  Grafen A lb rech t I . von W erdenberg- 
H eiligenberg. In  dessen Besitze befand  sich, durch 
E rbgang  von den Grafen von Bregenz und  M ontfort, 
die niedere und hohe G erich tsbarkeit des Reichshofes 
L ustenau . E r erw arb auch 1348 pfandw eise die Burg 
B la tten , so dass, ausgenom m en den H of H öchst (links
rheinisch S t. M argarethen), erstm als die Landeshoheit, 
im  R h ein ta l in der H and  der G rafen von W erdenberg- 
H eiligenberg verein ig t w ar, die zu dessen V erw altung 
a u ch  den H of R ü th i oberhalb des H irschensprungs ge
schlagen zu h aben  scheinen.

1363 erw arb das H aus H absburg-(E sterre ich  Tirol. 
U m  die österreichischen m it den a lt-habsburg ischen  
G ebieten zu verb inden , k au fte  (E sterreich 1375 vom  
kinderlosen Grafen R udolf V. von M ontfort-Feldkirch  
a u f  A bleben hin dessen Besitz und  Hess sich 1379 
von K önig W enzel bewilligen, die R eichspfandschaften  
R heineck und  R h ein ta l auszulösen. Als R udolf V. 1390 
s ta rb , fiel m it dessen Besitz der H of H öchst an  (E ster
reich, das sich d am it anseite  der w erdenberg. H e rr
schaft im  R h e in ta l fe stse tz te . Im  K riege von 1395 ero
berte  (E sterreich von den Grafen von W erdenberg- 
Heiligenberg, die ku rz  vo rher den H of L ustenau  an 
U lrich von E m s verp fän d e t h a tte n , die Vogteien R h e in 
eck und R hein ta l. A ber schon die Schlacht am  Stoss, 
17. v i. 1405, b e rau b te  (E sterreich dieser E roberung . Mit 
M arbach und B erneck schloss A lts tä tte n  sich den A p
penzellern an , die am  16. x . 1405 diese V erbindung 
bereits zu dem  grossen B unde ob dem  See erw eitert h a t 
ten , in dem  erstm als die L andleu te  im  R h ein ta l von 
Rheineck bis K riessern  gem einsam  verein ig t sind. Nach 
der N iederlage bei Bregenz, 1 3 .1. 1408, k eh rte  Rheineck 
zu (E sterreich zurück. A lts tä tten  t r a t  1410 als R eichs
pfand zu G raf Hugo V III . von W erdenberg-H eiligen
berg zurück, m usste  aber 1411 w ieder österreichisch 
w erden. In  Folge der von K önig Sigism und über Herzog 
F riedrich  IV . "von (E sterreich  v e rh äng ten  R eichsacht 
gingen 1415 die Vogteien R heineck und  R h ein ta l als 
R eichspfand a n  die R itte r  L ienhard  von Jung ingen  und

F rischhans von B odm ann über ; 1424 ü b ern ah m  G raf 
F ried rich  V II. von T oggenburg die P fan d sch aft und 
ve rse tz te  sie, u n te r  B eibehaltung  der O berhoheit, 1425 
w eiter an  die B rüder U lrich u n d  K o n rad  P a ier. Nach 
dem  Tode F riedrichs V II. ü b ten  die P a ier die Pfleg
schaft im  N am en (E sterreichs aus. Dies b en ü tz ten  die 
A ppenzeller im  a lten  Zürichkriege, u m  das R hein ta l 
au f ihre Seite zu ziehen und es m it der E roberung  von 
R heineck E nde 1445 vo lls tänd ig  in Besitz zu nehm en. 
Sie b e h au p te ten  es im  Friedensschlüsse von 1450, w äh 
rend sie die P a ier fü r  ihre R ech te  1460 m it 6000 11. 
en tschäd ig ten . Auch gegen die B em ühungen des S t. 
Galler A btes U lrich R ösch, der 1464 die königliche E r
laubnis zur R ücklösung des R hein ta ls sich e rw irk t h a tte  
u n d  der die g rundherrlichen  R echte  der A btei in den 
rhe in talischen  H öfen und  die finanziellen A nsprüche 
an  die A ppenzeller b en ü tz te , um  diese zur A b tre tu n g  des 
R heintales zu bestim m en, w ussten  sie ihre L andvogtei 
im  eigenen Besitze zu b eh alten . E rs t nach  ih rem  u n 
überleg ten  S ch ritt im  R orschacher K lo sterb ruch  von 
1489 w urden sie gezw ungen, 1490 das R h e in ta l an  die 
IV  Schirm orte der A btei S t. Gallen a b zu tre ten , die 1491 
U ri, U n terw alden  u n d  Zug in die M itherrschaft der 
Landvogtei Rheintal au fnahm en . N ach dem  Schw aben
kriege g e s ta tte ten  am  5. v . 1500 die V II O rte Appenzell, 
an  der R egierung des R hein ta les teilzunehm en, durch  
den A arauer F rieden  von 1712 t r a t  als n eu n te r O rt Bern 
h inzu. In  dem  linksrhein ischen Teile des Hofes L ustenau  
und  im  Hofe R ü th i ü b ten  von 1490 an  die eidg. Orte 
die hohe G erich tsbarkeit aus, ohne dass eine A b tre tu n g  
sta ttg e fu n d en  h ä tte  ; im  Hofe K riessern h a tte n  sie 
1500 fü r den u n te rn , 1511 auch  fü r den obern Teil den 
A bt von S t. Gallen als ach ten  zur M itregierung ange
nom m en.

E ine Æ n derung  in dieser V erw altung  such te  1676 das 
von der A btei St. Gallen vorgeschlagene « Com munell » 
herbeizuführen . Im  obern R hein ta le , wo die N iederge
rich te  S t. Gallen gehörten , sollten die R ech te  der hohen 
u n d  n iedern  G erich tsbarkeit zusam m engelegt, die Ge
fälle zu gleichen Teilen gete ilt und  durch  ein O ber
am t, bestehend  aus dem  L andvog t u n d  den beiden 
äb tischen  O bervögten zu R osenberg und  B la tten , v e r
w a lte t w erden. Es sche iterte  am  W iderspruch  der drei 
evangelischen O rte Zürich, G larus und  A ppenzell. Die 
A nnahm e der R eform ation  w ar durch  eine V ersam m 
lung der v ier Höfe der ehem aligen Vogtei R hein  tal in 
M arbach, 8. XI. 1528, beschlossen w orden ; das un tere  
R h e in ta l, die ehem alige Vogtei R heineck, übernahm  
u n m itte lb a r h e rnach  diesen Beschluss. N ach dem  zwei
ten L andfrieden  b ilde ten  sich in allen Gem. katholische 
M inderheiten, in A lts tä tte n  errangen die K atho liken  
die M ehrheit ; die Höfe W idnau , K riessern und R ü 
th i b lieben ganz ka tho lisch . Die A usübung  der Kolla- 
tu rrec h te  durch  die A btei S t. Gallen, die V erfügung, in 
evangelischen E hesachen sich n ich t an das C horgericht 
in Zürich, sondern  an  das bischöfliche E hegerich t in 
K onstanz  zu w enden, fü h rte  zu heftigen S tre itigkeiten  
m it Zürich, bis der K om prom iss von Elgg 1637 gewisse 
A bklärung schuf. D er F riede von 1712 ste llte  die G lau
bensparte ien  au f den Boden der P a r itä t .  M ilitärisch 
w ar das R h ein ta l seit 1628 in 4 Q uartiere  : O berriet. 
A lts tä tte n , B erneck und R heineck eingeteilt ; der 
Auszug b estan d  von 1697 an  aus 4 K om pagnien  zu 
300 M ann. G eeint w aren  beide R elig ionsparteien  in  der 
V erteid igung des ewigen V erspruches, der 1491 den 
v ier G em einden A lts tä tten , M arbach, B algach und  Ber
neck gegeben w orden w ar, dann  au f die än d ern  Höfe 
ausgedehnt und 1622 feierlich b e s tä tig t w urde. T ro tz 
dem  er durch  das den L an d leu ten  e ingeräum te V orzugs
rech t den V erkauf der G üter an  Frem de verh indern  
oder doch s ta rk  beschränken  sollte, g e s ta tte te  das 
S ynd ika t der regierenden O rte so viele A usnahm en, 
dass 1738 fü r 944 826 fl. G üter in frem den H änden  sich 
befanden, von denen n u r solche im  W erte von 155 968 11. 
dem  V erspräche un terw orfen  w aren. Das H a u p tp ro 
d u k t des Tales w ar Ja h rh u n d e rte  h indurch  der W ein 
Zu E nde des 18. Ja h rh . h a tte  die V erteilung der grossen 
A llm enden B aurie t (1770) und  E isen riet (1771) dafü r 
gesorgt, dass der A ckerbau (K artoffeln  und  Mais) und 
teilweise der G etreidebau sich au sb reiten  konnte.
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Als zum  K am pfe gegen den sich ankündenden  U m 

stu rz  der a lten  O rdnung die regierenden S tände  am  
28. I. 1798 durch  ein M andat die P ik e ttste llung  eines 
rhein talischen  K ontingentes von 200 Mann anordneten , 
beschloss eine K onferenz von G em eindeführern in H on
stein am  5. Febr., an  die S tände  das B egehren um  voll
ständ ige U nabhäng igkeit zu rich ten . Diese Forderung  
w urde von der rhe in talischen  Landsgem einde zu B er
neck am  11. Febr. b e s tä tig t. Der F rauenfe lder Kongress 
e rk lä rte  am  3. März das R h e in ta l für unabhängig , der 
St. Galler K lo ste rkonven t hob am  22. März die niedere 
G erich tsbarkeit im  R h ein ta l auf. .Eine L andsgem einde 
vom  26. März zu A ls tä tten  o rdnete  die Verfassung der 
neuen R epublik , an  deren Spitze L andam m ann  und 
L an d ra t, nach  der konfessionellen P a r itä t  gew ählt, ge
se tz t w urden. R egierender L andam m ann  w urde K arl 
H einrich Gschw end. Am 17. A pril wies die Landsge
m einde zu R heineck die A ufforderung, die helvetische 
Verfassung anzunehm en, ab  und ordnete  einen Auszug 
an  ; aber schon im  Mai h a tte n  die Gem einden die K o n sti
tu tion  beschw oren, am  sp ä tes ten  O berrie t am  10. v. 
1798.

Bei der Z uteilung zum  K an to n  Säntis w urden die 
D istrik te  O berrhein tal m it A lts tä tte n  als H au p to rt 
und U n te rrh e in ta l m it dem  H a u p to rte  R heineck ge
b ildet. R ü th i m it Lienz w urde zum  K an to n  L in th  ge
schlagen. N ach der G ründung des K an to n s St. Gallen 
b ildete  1803 das R h ein ta l von S taad  bis Lienz einen 
Bezirk ; der V ersam m lungsort des Bezirksgerichtes 
wechselte m onatsw eise zwischen A lts tä tten  und R hein
eck. Die V erfassung von 1831 griff m it der E in te ilung  
in die Bezirke Ober- und U n te rrh e in ta l au f jene des 
K an tons Säntis zurück  u n d  wies, wie 1798, die Ge
m einden von B algach an  ab w ärts  dem  Bezirke U n te r
rh e in ta l zu. V ersam m lungsort der B ezirksgem einde 
O berrhein tal w ar A lts tä tte n , jen e r des U n te rrh e in ta ls  
wechselweise B erneck und  R heineck. — Die Geschichte 
des R hein ta ls im 19. Ja h rh . ist w esentlich diejenige des 
K am pfes gegen die U eberschw em m ungen des Rheines 
und fü r seine K orrek tion  (s. diesen A rt. und  S a n k t  G a l 
l e n ,  K a n t o n ) .  W irtschaftlich  h a t  das R h e in ta l in der
2. H älfte  des 19. Ja h rh . am  A ufblühen der Stickereiin
dustrie  teilgenom m en, in der L an d w irtsch aft m it dem 
Rückgänge des R ebbaues sich m ehr dem  P flanzen von 
F rühkarto ffe ln  und neu estem  von IConserven-Gemüsen 
zugew andt. Bevölkerung : 1796, 22 006 E inw . (11 915 
K a th ., 10 091 P ro t.)  ; 1860, 28 628 (O berrhein tal 16 294, 
U n te rrh e in ta l 12 334 ; 16 259 K a th ., 12 365 P ro t.) ; 
1920, 40 352 (O berrhein tal 19 226, U n te rrh e in ta l
21 126, 24 667 K a th ., 15 612 P ro t.) . — Vergl. F . Gull : 
Oie Gemeindewappen des K ant. St. Gallen (in A U S  1918- 
1919 u . S. A.). —  J .  C. Fäsi : Beschreibung der Helv. 
E idgen. 1, 482 ; I I I ,  282. —  Fernere L it. bei W . W yss- 
m ann  : Beclitsgesch. des st. gall. Rheintals (B erner Diss. 
1922). [J. M.]

R H E I N W A L D  (K t. G raubünden , Bez. H in terrhe in .
S. G LS). Die T alschaft R h. u m fasst die Gem. Suters, 
Splügen, Medels, N ufenen und  H in terrhe in . Von dem 
1219 zuerst u rk . genann ten  Tal gehörte der h in tere  
Teil (N ufenen und H in terrhein) u rsp r. den H erren  von 
Sax-M isox, der vordere Teil aber als Teil der G rafschaft 
Schams den F re ih errn  von Vaz. S p ä ter b ildete  der h in 
tere Teil ein zwischen diesen beiden H erren  u m s tr it te 
nes G ebiet, das der Edle A lbert v. Sacco (Sax), L andesherr 
des Misox, m it deu tschen  K olonisten besiedelte (1274). 
M it V ertrag  vom  O kt. 1277 sicherte  W alter IV. von Vaz 
den A nsiedlern ausgedehnte  persönliche F re iheit, Selbst
v e rw altung  und  eigene G erich tsbarkeit zu, gegen Be
zahlung eines Schirm geldes und L eistung von genau 
begrenztem  W affendienst. Die E inw anderung  dieser 
deu tschen  A nsiedler erfolgte nach  den neuesten  F o r
schungsergebnissen von Süden her. Sie s tam m ten  gröss
ten te ils  aus der W alliser Kolonie im  Po m at (E schental). 
Das R heinw ald  selbst w urde sp ä te r  w ieder A usgangs
p u n k t w eiterer K olonien in Avers, Safien, Vals u . a. O. 
Nach dem  A ussterben der Vazer (1338) kam  es an  ihre 
E rben, die Grafen von W erdenberg-Sargans. Gegen de
ren W illen nahm  das T al am  B undesschw ur zu Truns 
(1424) teil. D urch den V erkauf von Scham s an  den 
B ischof von Chur (1456) w urde die bisher einheitliche

G rafschaft Scham s-R heinw ald g e tren n t. 1493 m usste 
der gleiche W erdenberger Graf, Georg, auch R h . 
veräussern . E s k am  an die Grafen Trivulzio in M ailand, 
die ihre R echte nach  langen R ech tstre itig k e iten  1616 
um  2500 II. an  die T alschaft a b tra te n , w om it diese ihre 
volle F re iheit e rlang te . Ca. 1530 t r a t  R heinw ald de r 
R eform ation  bei. Im  obern  B und b ildete  es das 7. H och
gericht. V erkehrspolitisch  spielte R h. jah rh u n d e rte  lang  
eine grosse Rolle als D urchgangsgebiet über die Pässe  
B ernhard in  (Vogelberg) und besonders Splügen. Die 
Taleinw ohner bete ilig ten  sich sehr lebhaft am  grossen 
T ran sitv erk eh r und  b ilde ten  eine eigene P o rt der Splü
genstrasse. Mit der E röffnung der G o tth ard b ah n  verödete  
das T al von einem  T ag zum  än d ern , und  die ihres Ver
dienstes b e rau b ten  Bew ohner w anderten  zahlreich zu 
einem  grossen Teil nach  A m erika aus. Seit 1860 is t die 
B evölkerung von 1294 au f 860 gefallen. —  Vergl. K . 
Meyer : Ueber die A nfänge der Walserkolonien in  Rätien  
(in B M  1925). —  D erselbe : Die Walserkolonie Rh. und  
die Freiherren von S ax-M isox  (in J H G G  1927). —• 
E. B ranger : Rechtsgesch. cler freien Walser, 1905. —  
Sprecher : Chron. —  Campeil : Topogr. —  P . C. P la n ta  : 
Oie currhät. Herrschaften. —  E. Camenisch : R ef.- 
Gesch.— L L .— Steph. Bue : Beiträge zur Verkehrs gesch. 
Graubiindens (Diss. 1917). — S. Tagliabue : La S ig n o 
ria del Trivulzio  in  va le M esolcina. Rheinw ald e Safieri- 
tal (in Arch. Stor. de l.Sviz. ita l. 1926). [P. G illardon .]

R H E I N W A L D .  Fam ilie der S ta d t, Genf. — C h a r l e s  
L o u i s ,  9. v . 1804-10. v. 1860, M aler,.Schüler von Gros
claude. — S K L .  —  A l b e r t ,  * 29. in .  1882 in Genf, 
Enkel des Vorgen., Schriftste ller, veröffentlichte u. a. 
La lumière sur les terrasses (1917) ; L ’A rt d ’A lice B ailly  
((1918) ; Pascal ou la dernière croisade (1920) ; É q u ili
bres (1922). —  S Z G L .  [D. S.]

R H E I N W A L D ,  K a r l  F r i e d r . ,  aus S tu t tg a r t ,  
1802-1876, A d vokat in R ottw eil, kam  1834 als F lü c h t
ling nach  Bern, w urde do rt S ek re tä r der D o ta tio n s
kom m ission, w ar 1836-1837 U nterlehenskom m issär,
1836-1848 Prof. des germ an. R ech ts, R ek to r 1847-1848, 
1848 A bgeordneter im  F ra n k fu rte r  P a rlam en t, k eh rte  
nach  R o ttw eil zurück  und nahm  206 U rkunden  m it 
sich, die erst nach  seinem  Tode 1876 in  das bernische 
S taa tsa rch iv  zu rückkehrten . — H . T ürler in Inventare  
schweizer. Archive  I, 45. —  F . H aag  : Bern. Hochschule 
1S34-1S54,  p .  570 m it Verz. s. Schriften . [ H .  T . j

R H E N A N U S ,  B E A T U S ,  H um anist, Philolog und  
H isto riker, * 1485 in
S c h le tts tad t (E isass), f  
1547 zu S trassburg , hiess 
eigentlich B ild . Sein Va
ter stam m te  aus R heinau  
(R heinau er =  R henanus).
R . stu d ierte  in Paris, 
w urde d o rt 150 3  Baccalau- 
reus, 150 4  L izen tia t. Seine 
schon in  Paris begonnene 
A rbeit in den Buc.hdruk- 
kereien se tzte  er in S trass
burg  fo rt. Von 1511 an 
w ar R . in Basel beim  be
rü h m ten  B uchdrucker J o 
hannes A m erbach tä tig , 
vervo llständ ig te  sich dort 
im  Griechischen, w urde 
m it E rasm us von R o tte r
dam  b ek an n t und befasste 
sich in der Folge s ta rk  m it 
der V eröffentlichung sei
ner Schriften . Die P est 
vertrieb  R . 1 5 1 9  aus Basel; 
in den folgenden Ja h ren  wechselte er in seinem  A u fen t
ha lte  oft zwischen Basel und S c h le tts tad t ab , bis er 1 5 2 6  
infolge der R eform ation  endgültig  Basel verfloss und  
sich in S c h le tts tad t niederliess. Der R eform ation  gegen
über verh ie lt er sich gleich seinem  F reunde E rasm us 
im m er ab lehnender. —  A D B .  —  P . H eitz  u. Chr. B er
noulli : Basler Büchermarken. — B eitr. z. valerländ. 
Geschichte 6 , 1857 . [C. R n.]

R H É T I E R ,  J e a n ,  französischen U rsprungs, L eh re r 
am  Collège von L ausanne 1 5 8 9 , P farrer in P rillv  1 5 9 6 ,

B e a t u s  R h e n a n u s .
N a c h  e i n e m  S t i c h  v o n  J o h .  J a k .  
H a i d  ( S c h w .  L a n d e s b i b i .  B e r n ) .
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in F u lly  1598. Professor tier hebräischen Sprache 1600- 
1604, sp ä te r  der griechischen Sprache an  der Akadem ie 
von L ausanne , P fa rre r in Bex 1604, L ehrer in Die 
(F rankreich ), f  1606. Sein sehr bew egtes Leben wird 
v on  W . H eubi in l ’Académie de Lausanne à la fin du 
X V I 0 siècle geschildert. [M. R.]

R H I N E R  oder R H Y M E R .  W ahrseh . aus dem  St. 
gall. R h e in ta l in den K t. G larus eingew anderte Fam ilie, 
die sich in E lm  e inbürgerte  und  von d o rt aus seit 
A nfang des 19. J a h rh . sich auch  nach  Buchs und  Grabs 
v e rb re ite te . F r i d l i  zinset 1526 der K irche von M alt 
( Ja h rze itb u c h  M att). — 1. B a l t h a s a r ,  von E lm , 20. 
x i i .  1808-30. v ii. 1880, K orporal im  3. Schweizer Regi
ment. in Neapel, zeichnete sich am  7. ix . 1848 bei der 
E rs tü rm u n g  von M essina aus u. w urde zum  R itte r  ge
sch lag en .— 2. G e o r g ,  v . E lm , 13. x . 1853 - 14. ix . 1915, 
L an d ra t, eifriger F ö rderer der A lpw irtschaft u . B egrün
der der V iehzuchtgenossenschaft E lm . — 3. H e i n r i c h ,  
v. E lm , 20. v ii. 1861 -6 . VH. 1917, in  E n nenda , A quarell-
u . L andschaftszeichner. —  Vergl. G. H eer : Zur. Gesch. 
glam . Geschlechter. —  P . de VaUière : Treue u n d  Ehre. — 
E . Buss : Die K u n st im  Glarnerlancle. —  G enealogien
w erke v. J .  K ubly-M üllcr. [Paul T h ü r e r .]

R H O D E .  Siehe R o d e .
R H O N E  (K te . W allis und Genf. S. G LS). Im  K t. 

W allis heisst der Fluss deu tsch  der R o t t e n  u nd  früher 
s te ts  der R i i o d a n  ; seit E nde des 18. Ja h rh . die R h o n e ,  
franz. L e  R h ô n e ,  f rü h er R o s n e ,  la t. R h o d a n u s .  Der 
U rsp rung  des N am ens ist ungewiss, er geht, bedeu tend  
über die röm ische Zeit h inaus und  k o m m t w ahrsch. aus 
dem  L igurischen . A ltkeltisch  rot b ed eu te t laufen . Beim 
Ausfluss aus dem  Lem ansee d u rch strö m t die R . den K t . 
Genf ; von der P laine weg ist bloss das linke U fer 
schw eizerisch bis zum  B ach Vesogne im Süden von 
C hancy. G eschichtlich sp ie lt die R . eine Rolle als L an 
desgrenze. Vor dem  A uftre ten  der R öm er b ildete  sie die 
Grenze zwischen den AUobrogen u . H elvetiern , dann 
120-58 v . Chr. zwischen den röm isch gew ordenen Allo- 
brogen u. den H elvetiern . 58. v. Chr. lässt Cäsar, um  die 
A usw anderung der H elvetier zu u n terb in d en , die Brücke 
bei Genf abbrechen  u. die H öhen des linken Flussufers 
zwischen Genf u . dem  V uache befestigen. N ach erfolglo
sen V ersuchen, ü b er den Fluss zu setzen, überschreiten  
die A usw anderer den J u ra  durch  das G ebiet des Sequa- 
ner. Von nun  an  b ilde t die R ., im  In n ern  des R öm errei
ches gelegen, die Grenze zwischen der Viennensis (dem 
a lten  A llobrogenland) u. dem  G ebiet der Colonia eques- 
tr is  (N yon). Seit dem  4. J a h rh . tre n n t  sie die V iennensis 
von der Sequanensis, der sp ä tem  M axim a Sequanorum . 
Das linke F lussufer wird neuerdings gegen die B arb aren 
einfälle befestig t, nam en tlich  bei den beiden Ueber- 
g an g spunk ten  Genf u . Chancy. N ach 443 siedeln sich die 
B urgunder au f dieser Grenze an  zwischen der Sapaudia  
(Savoyen, ehem alige V iennensis) und  der Sequanensis, 
w ovon sie n ach  und nach  den südlichen Teil gegen die 
A lam annen bese tz ten . Das B istum  Genf h a t  schon in 
frü h ste r Zeit N yon in  sich aufgenom m en u . erstreck t 
sich au f beide U fer, aber der Fluss tre n n t  das D ekanat 
Vuillonex (linkes Ufer) vom  Dekanat. A ubonne (rechtes 
Ufer). W ährend  des B urgunderreiches tre te n  die Grafen 
von Genevois auf, deren B esitz von der R . begrenzt ist. 
und au f der än dern  Seite die Grafen von N yon, die sp ä 
te r  d en .au ch  aus dem  H aus G enf stam m enden  H erren 
von Gex P la tz  m achen . Alles w ird dann Besitz des 
H auses Savoyen. N ach den K riegen von 1589 kom m t 
das Pays de Gex zum  Genevois, ab er 1601 g e rä t es in die 
H ände der Franzosen  ; das linke U fer b le ib t savoyisch, 
m it A usnahm e der 1816 an  Genf ab g etre ten en  Gem ein
den. Im  In n e rn  dieser grossen Gebiete au f der Seite des 
P ays de Gex bespü lte  der Fluss eine E nklave, das M an
dem ent Peney , E igen tum  des Bischofs, das 1536 sam t 
der H errsch aft D ard ag n y  genferisch w ird ; am  linken 
U fer die C ham pagna oder Gegend v . C artagny-C hancy, 
das dem  nach  1536 G enf zugefallenen P rio ra t St. V ictor 
gehörte . Am Flusse s tan d en  im  M itte la lter m ehrere  be 
festig te  Schlösser ; am  linken U fer : La Bâtie-M eillé 
(Bois de la B âtie), 1318 g eb au t, C artigny, Épaisses ; 
am  rech ten  U fer : Peney, L a Corbière, P ougny .

Im  M itte la lte r b estan d en  n eb st der Inselbrücke die 
befestig te  Corbiere-Brticke zwischen Épaisses und  dem

Schloss L a Corbière (1321 zerstö rt) , sowie die C hancy- 
B rücke, die 1589 zerstö rt und  1858 w ieder neu geb au t 
w urde. H eute  verb inden  11 B rücken die beiden Ufer. 
Die ä lte ste  dieser B rücken is t die Inselb rücke (pont de 
l ’Ile), ein U ebergangspunk t, der fü r Genfs E n tw ick lung  
von grösstc r B edeu tung  w ar. Schon zur Bronzezeit, 
bestehend , 58 v. Chr. von Cäsar abgebrochen, w urde 
sie zu E nde  der röm ischen Zeit w ieder au fg eb au t ; sie 
w ar im  M itte la lte r durch  3 Z ugbrücken und  das In 
selschloss bew ehrt. Sie w ar bis zur F eu ersb ru n st von 
1670 von au f P fäh len  stehenden  H äusern  und  M ühlen 
um geben, die se ither (läufig um g eb au t w urden. Die R . 
d ien te  der Schiffahrt, w enigstens bis nach  Collonges- 
F o rt de l 'E c luse . Die röm ischen F äh rleu te  (ra tia rii)  der 
obern  R . haben  ein dem  Sylvan gew idm etes D enkm al 
e rrich te t, das au f der Insel w iedergefunden V u rd e . 
Diese K ö rp erschaft besorgte das U m laden zwischen 
Collonges u. Seyssel, um  die « P ertes du R hône » (R hone 
Versickerung) zu m eiden. Flössholz, W ein und  G etreide 
w aren die m eist befö rderten  W aren  ; der R honehafen  
m uss in der F usterie  gewesen sein. Im  M itte la lter b e 
n u tz te  m an  noch den W asserw eg u . a. zum  T ransport 
von K riegsm aschinen. S p ä ter m ach te  m an  die F uhren  
gleich von Seyssel n ach  Genf oder u m gekehrt, nam en 
tlich  fü r K orn  und  Salz. Es w urden  verschiedene Ue- 
bergänge durch  F äh ren  (trailles) bew erkste llig t, so z.
B. in S t. Georges, Chèvres, Aire la Ville, C artigny, C han
cy, Collonges.

Die U eberschw em m ungen der R . fielen öfters m it 
denen der A rve zusam m en. 1570, 1651 u . 1711 schwoll 
das W asser bei der Jo n c tio n  d e ra rt an, dass die M ühlen 
an  der 11. sich rück w ärts  d reh ten  ; 1570 v e ru rsach te  ein 
B ergsturz bei der Cluse ein R ü ckflu ten  des W assers bis 
u n terh a lb  G enf u n d  riss m ehrere D äm m e und  B rücken 
m it. N ebst den M ühlen und  W alkm ühlen  in Genf und 
bei der Inselb rücke trieb  die R . noch eine grosse Menge 
solcher. Das F ischereirech t gehörte dem  Bischof, der es 
v e rp ach te te  ; u n te rh a lb  der Jo n ction  b e h au p te ten  die 
H erren  von Gex, bis zum  Ju ra  d a rau f A nspruch zu 
haben .

Die archäologischen F unde beweisen, dass p räh is to ri
sche V ölker die U fer der R . besiedelten . Aus der Jüngern 
S teinzeit fand  m an  G egenstände in Passeiry , Chèvres, 
St. Georges, la B âtie , la Jo n c tio n  ; aus der B ronzezeit 
in Collonges, Passeiry , Épaisses, Chèvres, la  Jo n c tio n , 
l isle  ; aus der E isenzeit in  Pougny , Passeiry , Peney , la 
Jo n c tio n , l ’Ile. Beim B au der W asserw erke bei der Gon
ion vrenière  und  bei der T rockenlegung der R honearm e 
fand m an  zahlreiche G egenstände : W affen und  D enk
m äler vom  N eolith ikum  bis zur röm ischen Periode, 
abgesehen von den w eniger a lten  S tücken  der V ölker
w anderungszeit und  des M itte lalters.

Bibliographie : R . M ontandoli : Genève des origines 
aux invasions barbares. —  Galiffe : Genève, hist, et arch.
— L. B londel : Le port gallo-romain de Genève (in Ce
nava I I I ) .  —  D erselbe : La villa rom aine et le castrum  
de M ontagny-C hancy  (in Cenava V II). — Reg. genevois.
—  S ta a tsa rch . Genf. — H . Jacca rd  : Toponym ie. —  H ol
der : AU-Celtischer Sprachschatz. —  F ü r  das W allis 
s. S. F u rre r  : Gesch. v. W allis  I I , 24. (Louis B l o n d e l .]

R H Y N .  Fam ilie  von Bollodingen (Bern), die dort 
seit 1558 nachw eisbar ist. Die in  den E R B  seit 1329 
vorkom m enden N am ensform en ze R in , ze R yne  stehen 
w ahrsch. d am it in Z usam m enhang. —  H a n s ,  D r. p h il., 
* 2. v in .  1888, L ehrer fü r D eutsch am  städ tischen  G ym 
nasium  in Bern seit 1914, verf. Schweizer Balladen  (1917) ; 
Balladen und  Lieder (1919) ; Das wundersame Lied  
(E rzählungen, 1921) ; Schweizer Wilderergeschichten 
(1923) ; Parzival und K ondw iram ur  (d ram atische 
D ich tung , 1924) ; Bergschatten  (G edichte, 1928). — 
Pers. M itteilungen. [H. Tr.]

R I A L T  ( H O C H - ,  H O H E N - R .  oder H O H E N  R Æ -  
T I E N ) (K t. G raubünden , Bez. H in terrh e in , K reis Dom- 
leschg. S. G LS). B urg und  K irchenru ine au f dem  sog. 
S t. Johan n esste in  gegenüber T husis. V ersch . B ronze
funde weisen d a rau f hin, dass der B urgfelsen schon vor 
U nterw erfung  R ätiens durch  die R öm er ein besiede lte r 
P la tz  w ar. Auch röm ische F unde  w urden h ier gem ach t. 
Mit A e s o p e i a  von R ia lt, der Gem ahlin des V ictoriden 
Z a c c o  I., r ä t .  P räses 680-696, ta u c h t der Nam e R ia lt
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erstm als auf. Frag lich  is t aber, ob sich diese B enennung 
au f H och-R . oder au f die B urg  N ieder-R ialt am  H ein 
zenberg bezieht. Vom E nde des 7. bis ins le tz te  D ritte l 
des 12. J a h rh . feh lt jed e  N achrich t über II.-R . Im  12. u. 
13. Ja h rh . w ar H .-R . Sitz churbischöflicher M inisteria
len, die sich de R ia lt n an n ten . N ach einem  alten  M anu
sk rip t in der U rkunden- und R egestensam m lung des 
Bischofs J o h .V I .  (1636-1661) h a t sich w ährend der Re- I 
g ierungszeit des k a isertreuen  Bischofs V olkart (1240- 
1251) der D om propst Gero, ein W elscher, m it dem  Dom - : 
dekan und  einem  Teil der K anon iker als treu e  A nhänger 
des P ap stes  gegen den Bischof erhoben. G.ero fand Zu
fluch t au f H .-R .

Die Joh an n es dem  T äufer gew eihte K irche au f H .-R ., 
nach w elcher der Burgfelsen den N am en S t. Jo h an n is
ste in  erh ie lt, w ar die ä lte ste  K irche m it B egräbnisplatz 
des h in te rn  D om leschgertales. Säm tliche D örfer des 
H einzenberges w aren h ieher e ingepfarrt, bevor die 
A ebtissin  M argret von R e itn au  von K azis, P a tro n in  
der St. Johann isk irche , am  15. I. 1505 den Bischof von 
Chur b a t,  die F ilia lk irchen  in  den D örfern des H einzen
bergs zu Pfarrk irchen  zu weihen, was dann  auch geschah, 
doch u n beschadet der üblichen Prozessionen nach  S t. 
Jo h an n is  am  K irchw eihfest u. einer w öchentlichen Messe 
in dieser K irche. Noch im gleichen J a h r  w urde die P fa r
rei zu S t. Jo h a n n  aufgehoben. B urg u n d  K irche waren 
1570 schon halb  zerfallen. — B M  1921. [A. M.]

R I A L T ,  von.  Zwei f  churbischöfliche M inisterialge- 
schlechter. Die R itte r  au f H ochrialt besassen im  Dom- 
leschg das bischöfl. V izedom inat. Als reich begü terte  
und angesehene M inisterialen des H ochstiftes Chur 
spielten  sie im  T al des H in terrhe ins eine hervorragende 
Rolle. Ih r  erstes u rk . A uftre ten  fä llt in das J a h r  1170 : 
C h u o n r a d  I . ,  Zeuge. Dessen Sohn —  C h u o n r a d  II . 
n im m t an  der Fehde zwischen den B istüm ern  Chur und 
Corno hervorragenden  A nteil, schliesst m it C hiavenna 
einen S ü hnevertrag  ab wegen E rm ordung  B altischer 
L eute aus Scham s und  Sahen. H insich tlich  des V erkehrs 
über den Splügen schloss er m it Z ustim m ung seines 
V aters und seiner fünf B rüder fü r sich und  diese, sowie 
für die Gem. Scham s, V erträge ab . Von seinen fünf 
B rüdern  waren zwei K anon iker zu Chur. Mit —  A l
b e r t  I I .,  M arschall und V iztum , erlischt das Geschlecht 
um  1303 im  M annesstam m . — B M  1921. [ A .  M .]

RI  AZ  (K t. F reiburg , Bez. Greyerz. S. GLS). D orf 
und Gem einde. Alte N am ensform en : 
la t ein. Roda , 10. Ja h rh . ; Rota, Rota- 
villa  ; D ialekt : Rua, R uaz  ; franz . : 
R ya, Ratleville ; deu tsch  zum  Rad. 
W appen : in B lau (oder R ot) ein golde
nes R ad . R . w ar zur röm ischen und 
burgundischen  Zeit besiedelt, wie die 
A usgrabungen von Tronchebélon er
geben. D er grössere Teil des Dorfes 
scheint zum  K önigsgut u n d  n ich t zur 
G rafschaft Ogo gehört zu haben . R u 

dolf I I I . ,  K önig von B urgund , schenkte R . 1011 seiner 
G a ttin  Irm engard , die es ihrem  Sohne H ugo, Bischof 
von L ausanne, a b tra t .  L e tz te rer schenkte es seinerseits 
dem K ap ite l der K a th ed ra le , welches das D orf 1291 
w ieder dem  Bischof zurückgab. 1536 ste llte  sich R . 
u n te r  den Schutz des K t s. F reiburg , gehörte zur Vogtei 
Bulle 1536-1798, zum  Bez. Bulle 1798-1848, von da an 
zum  G reyerzbezirk . 1195-1196 schloss der G raf R udolf 
von G reyerz in  R . F rieden  m it dem  L ausanner K ap ite l ; 
er v e rzich te te  u . a. au f seine A nsprüche au f das Dorf. 
R . w urde 1253 im  Kriege zwischen den K iburgern  und 
F re ibu rg  von den F reiburgern  eingeäschert. 1330 griffen 
d ie  L eute  von T our de T rêm e in ih rer Fehde m it Bulle 
das D orf an  und v e rb ran n ten  einen Teil davon. R . bil
d e te  schon im  14. Ja h rh . eine Gem einde. A uf den Höhen 
von R . liegen die R uinen des Chaffä-Turm es, dessen 
gleichnam ige R itte r  (die bis M itte des 14. Ja h rh . auf- 
tre ten ) Meier von Bulle w aren und  sich auch  de Bulle 
n a n n ten . K irchlich gehörte  R . bis zur M itte des 11. Ja h rh . 
zu Bulle. Schon 900 besass das D orf eine Kapelle, die 
der G raf von Ogo zu E hren  des hl. Erlösers gestifte t 
h a tte . 1536 m asste  sich die F re ibu rger R egierung an 
Stelle des Bischofs von L ausanne die K o lla tu r an, die 
sie ein J a h r  sp ä ter der L iebfrauenkirche von Freiburg

a b tra t .  Diese K irche ü b te  das K o lla tu rrech t bis 1830 
aus. Die K irche von R . w urde nach der F eu ersb runst 
von 1253 neu au fgebau t u n d  S t. Michael gew eiht ; sie 
w urde 1565, sowie zwischen 1820 und  1828 neugebau t 
und vergrössert. Das 1874 gegründete  B ezirksspital 
von Greyerz w urde 1887 von Bulle nach R . verlegt. — 
Vergl. K uenlin  : Diet. I I . — Dellion : Diet. X . —  A S H F  
V I, IX , X I I .  —  É tr. frib . 1808. —  S taa tsa rch iv  F re i
burg . [J. Jo rd an .j

R I B A U P I E R R E ,  d e .  W aad tlän d er Fam ilie, die 
nach  der Fam ilienüberlieferung au f einen Zweig der 
H erren  von R ap p o ltste in  im  E isass zurückgeht, der 
sich nach  den B urgunderkriegen nach A u trey  in F ra n k 
reich zu den Vergy, seinen V erw andten , von dort 
aber nach  C ham pvent und G randson geflüch te t habe.

In  G randson tre ten  die R . 1635 au f 
und  b ü rgerten  sich 1649 d o rt ein, eben
so 1689 in Rolle. W appen : in B lau 3 
weisse P y ram iden , ü b erh ö h t von 3 sil
bernen Schildchen. —  1. D a v i d ,  K ast- 
lan  von Rolle 1717. —  2. C h a r l e s  
R o g e r ,  1702-1809, O berst in F ra n k 
reich und Offizier der E hrenlegion. —
3. J e a n  F r a n ç o i s ,  1754-1789, Enkel 
von N r. 1, G eneralm ajor in russischen 
D iensten, f  bei der B elagerung von 

Ism aël. — 4. A l e x a n d r e ,  1783-1865, G esandter R uss
lands in K onstan tinopel 1826-1830, in Neapel 1830, in 
Berlin 1832-1839, G rosskäm m erer, M itglied des R eichs
ra tes, w urde 1856 zum  Grafen erhoben. —  5. J o s e p h ,
1804-1892, U renkel von N r. 2, G enerallieu tenan t in 
bayrischen D iensten . — 6. G e o r g e s ,  1854-1916, Enkel 
von Nr. 4, O berst in der kaiserlichen Garde R usslands, 
le tz te r seines Zweiges. — 7. J o s e p h ,  1864-1925, M ajor 
in der königlichen G arde, w urde 1916 vom  K önig 
von B ayern  zum  B aron e rn an n t. —  8. F r a n ç o i s ,  * 1886, 
K unstm aler in M ontreux. —  9. A n d r é ,  * 1893, B ruder 
von N r. 8, V iolinist in M ontreux und  L ausanne, D iri
gent des nach  ihm  ben an n ten  O rchesters. —  10. R e n é ,
* 1889, M ajor, K av alle rie in s tru k to r in Bern. — Vergl. 
E . M eaume : Les seigneurs de Ribaupierre  (in Mémoires 
de la Soc. d'archéol. lorraine, N ancy 1873). —  Ju lius 
R athgeber : Die Herrschaft Rappoltstein. — de M ont et : 
Diet. [M. R.]

R I B A U X .  Fam ilie von B evaix (N euenburg), die seit 
dem  16. Ja h rh . bek an n t 
ist. — 1. Louis C o n s t a n t ,
* 25. v in . 1833, t  1 6 . ix .
1877 in F leurier, N otar,
F riedensrich ter 1860, Ge
rich tsp räsid en t des T ra 
verstales 1874, G rossrat 
1868 (P räsiden t 1871,
1873,1876). —  2. A u g u s 
t e ,  * 13. ix . 1854, f  8. iv.
19Ò2 in N euenburg, K an 
tonsarch itek t 1887-1901.
— 3. A d o lp h e ,  * 3. v.
1864 in B evaix, f  26. I.
1915 in Curio (Tessin),
S chriftste ller, verfasste  ei
nige B ände G edichte und 
m ehrere R om ane, w orun
te r  : Braves gens ; Nos 
paysans ; Le roman d 'un  
ja rd in  ; Roses sans épines ;
Humbles vies. R . versuch
te  ein N a tio n a lth ea te r ins 
Leben zu rufen  und liess einige historische D ram en 
aufführen : Ju lia  A lp in u la  (Avouches 1894) ; Charles- 
le-Téméraire  (G randson 1896); La reine Berthe (Payerne 
1899) ; Divico (Bevaix 1908). —  Vergl. Messager boi
teux de Neuch. 1878, 1903, 1916. — Je n n y  u . R o ssel: 
Gesch. der Schweiz. L iteratur  I I .  [L. M.]

R I B B E C K ,  O t t o ,  vorzüglicher klassischer Philolog, 
1827-1898, Prof. a. o. in Bern 1856, Prof. o. 1859-1861, 
nachher in  Basel (1862), K iel, H eidelberg und Leipzig.
—  A D B . [H. T.l 

R I B B E R T ,  H u g o  M o r i t z  W i l h e l m . _* 1. m . 1855
zu H ohenlim burg (W estfalen), D r.m ed . 1878, O rdinarius

A d o l p h e  R i b a u x .  
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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fü r pathologische A natom ie und  allgem eine Pathologie 
an  der U n iv e rsitä t Zürich 1892-1900, D ekan 1898-1900, 
Prof. an  den U n iv ersitä ten  M arburg 1900, G öttingen 
1903, Bonn 1883 u. 1905, E hrenm itg lied  der Aerzte- 
gesellschaft des K ts. Z ürich, pub i. u . a. Ueber Wesen, 
Ursachen und H eilung d. K rankheiten  (1892) ; Das patho- 
log. W achstum der Gewebe (1896) ; Lehrbuch der patholog. 
Histologie  (1896) ; Die Lehren vom Wesen der K rankheiten ' 
(1899) ; Lehrbuch der allg. Pathologie und der patholog. 
Anatom ie  (1901), t  10. XI.  1920 in B onn. — B J N  1920, 
p. 758. — Das akadem. Deutschland I I I ,  p . 28. — Fest
schrift Ges. der Aerzte des K antons Zürich  1810-1910, 
p. 38. [D. F.]

R I B E A U D .  Fam ilie  von Cœuve (Berner Ju ra ) . —
1. É m i le ,  1848-1922, Chem iker, L ehrer in Zug 1870- 
1888, auch  K an tonschem iker von Zug, dann  in Luzern 
am  G ym nasium , dessen R ek to r 1905-1914, veröffen t
lich te  m ehrere  naturgesch ich tliche  W erke, d a ru n te r 
L ’alchimie et les alchimistes en Suisse  (1898). —  2. A l 
f r e d ,  1859-1917, B rad er von N r. 1, A nw alt in  P ran - 
t r u t ,  R ed ak to r des P ays von P ru n tru t  seit 1894, 1 
veröffen tlich te  1902 in P aris eine U ebersetzung  in 
Versen des Trompeters von Säckingen  von Scheffel. — 
Jahresber. der kant. höh. Lehranst. Luzern  1922. [A. Sch.] 

R I B I .  Fam ilie der K te . A argau, T hurgau  u n d  Bern.
A. K a n t o n  A a r g a u .  R ib i,  R ib in .  B auernfam ilie  von 

Seengen, die im  14. Ja h rh . zu grossem  A nsehen und 
R eich tum  gelangte u n d  zum  aarg . Adel gerechnet ' 
w urde. —  1. U lrich  (in den Chroniken U lrich von 
Lenzburg), illegit. G eburt, M agister der h l. Schrift, Au
gustinerm önch , B e ich tv a ter des M ainzer E rzbischofs Ma
th ia s  von Buchegg, Bischof von Chur 1331, v e rbündete  
sich m it dem  A bt von D isentis gegen den feindlichen 
rä tischen  Adel, n ä h e rte  sich den H erzogen von Mai
land  u n d  v erp flich te te  sich dem  K önig H einrich  von 
B öhm en und  dem  G rafen von T irol, erschien 1337 auf 
dem  R eichstag  zu Speyer und  w urde als G esandter des 
K aisers zum  P ap ste  nach  A vignon geschickt. Zeuge der 
U rkunde  über die V ersöhnung zwischen K aiser und 
P a p s t vom  27. in .  1338. D arau f m ach te  ihn  H erzog 
A lbrecht der W eise zum  E rzieher seines Sohnes F ried 
rich. Als K önig K arl von Böhm en gegen Ludw ig den 
B ayern  au fs tan d , nahm  er fü r jen en  P a rte i, w urde aber 
von den Gegnern gefangen genom m en, seiner G üter im  
Tirol u . in  der R esidenz b e rau b t, f  24. m . 1355 in Sar- 
gans (begr. im  Dom  zu Chur). —  2. M eister K o n r a d ,  
w ahrsch. B ruder von N r. 1, erh ielt 1350 von Güsterreich 
die Schultheissenw ürde in L enzburg . Von da an  n an n te  
sich die Fam ilie Schultheiss von Lenzburg. —• 3. J o 
h an n , Sohn v. N r. 2, einer der erfolgreichsten S ta a ts 
m änner des 14. J a h rh .,  P ro p s t zu C hurw aiden 1341, 
K irchherr zu B lotzheim  u. S t. D izier bei Delle, K anzler 
der Herzoge A lbrech t des W eisen von Güsterreich und 
seines N achfolgers R udolf IV ., betrieb  m it Erfolg die 
V ereinigung des Tirols m it der a lten  habsburgischen 
M acht und  fü h rte  das Ungeld ein ; w urde von Herzog 
R udolf zum  S ta tth a lte r  in  den v o rd em  L anden  und 
zum  L andvog t u n d  H au p tm an n  in Schw aben und 
E isass e rn an n t ; bete ilig te  sich hervorragend  an der 
Fälschung  der sog. österr. P rivilegien, was ihm  1358 die 
E rhebung  zum  Bischof von G urk e in trug . Auch ve r
lieh ihm  der H erzog 1363 als Lehen die H älfte  der 
Burg F reudenfels (T hurgau) (R . R ah n  : A rchitektur
denkmäler..., p . 159). 1364 erhielt Jo h an n  noch das 
B istum  B rixen, f  daselbst 6. v ili .  1374. —■ A. H u b er : 
R u d o lf IV .  von (Esterreich (Innsb ruck  1865). —  A D B  14, 
p. 200. —  4. H e i n r i c h ,  B ruder von N r. 3, bischöfl.- 
konstanz. Vogt in K aiserstuh l, dann  Vogt zu R o ten 
burg , Schultheiss von Lenzburg , erh ie lt 1369 m it seinem  
B ruder U l r i c h ,  L andvog t in B aden, den N ordteil des 
Schlosses L enzburg  zu Lehen. —• 5. R u d o l f ,  B ruder von 
N r. 3-4, P ro p s t in B erom ünster, t  15. v . 1382. —
6. R ü d i g e r ,  B ruder von N r. 3-5, K irchherr zu Suhr, 
Chorherr in Schönenw erd und  P ro p s t zu R heinfelden, 
t  21. m . 1383. —  7. J o h a n n ,  Sohn von N r. 4, geriet 
nach  dem  Sem pacherkriege in die G efangenschaft der 
Zuger, w urde n ach  der F reilassung Vogt zu B aden, 
schloss sich 1410 dem  B und der österr. S täd te  und 
des Adels im  A argau u n d  T hurgau  an, w arl4 1 5 , bei der 
E roberung  des A argaus, Vogt zu Lenzburg  und  suchte

um sonst S ta d t und  B urg gegen die B erner zu ha lten , 
blieb aber im  Besitz seiner R echte  u . G üter. —  8. 
W e r n i i e r ,  Sohn von N r. 7, f  1473, u ltim u s. — 
Vergl. Th. v. L iebenau in A rgovia  V I I I .  — W . Merz : 
Die Lenzburg. —  D erselbe : Burgen u. Wehrbauten I I ,  
337, m it S tam m tafe l, u . B d. I I I .  —  M ayer : B istum  
C hur. [Fritz W ernli.]

B. K a n to n  T h u rg a u . R i b i ,  R y b i .  Alt eingesessene 
Fam ilie  in E rm atin g en  und  T ribo ltingen . Aus dem  
T ribo ltinger Zweig stam m en  zahlreiche L ehrer. In 
E rm atin g en  bestan d  die Fam ilie  wohl schon vor der 
R eform ation , obgleich sie im  L ehenbuch des A btes 
E b erh a rd  von R eichenau (1343-1380) noch n ich t 
e rw ähn t w ird. W o l f g a n g  m ach te  sich 1528 um  die 
E in führung  der R eform ation  v erd ien t. —  A. M ayer in 
T B  31. —  Siegel : ein H auszeichen. —  U l r i c h ,  * 16. ix . 
1871, Sekundarlehrer in  Pfungen , Seebach und  Zürich, 
M itglied des zürch. K an to n sra te s  1908-1926, des Gros
sen S ta d tra te s  von Z ürich 1910-1916, 1919-1920. des 
K l. S ta d tra te s  seit 1920, V orsteher des Bauw esens 
bis 1923, S chulvorstand  bis 1928, se itdem  Polizei
v o rstan d . B ürger von Z ürich 1920. —  [Leisi.] — 
D a v i d ,  * 1828 in T riboltingen, t  10. i. 1885 in B ern. 
Sem inarlehrer fü r M athem atik  und N aturw issenschaf
ten  in K reuzlingen 1850-1859, L ehrer fü r M athem atik  
und  B uchhaltung  an  der R ealschule in B ern 1859-1890. 
F ach leh rer fü r M athem atik  am  G ym nasium  in Bern 
1884-1885, verfasste  m it Zwicky ein L eh rm itte l für 
A lgebra. —• Alpenrosen  1885. [R. W.]

C. K a n to n  B e rn . Aus E rm atin g en  stam m ende, in 
B ern  1895 m it —  E d u a r d  R ybi, 1851-1909, B aum ei
ste r, e ingebürgerte  Fam ilie. Dessen Sohn —  E d u a r d ,  
* 1878, A rch itek t. [H. T.]

R I B O R D Y .  Fam ilie  von Sem brancher und  Bagnes 
(W allis). E in  R . w ar K astlan  von Sem brancher 1713. —
1. J e a n  P i e r r e ,  K an to n srich te r 1798, K astlan  von 
E n tre m o n t 1818, T agsatzungsbote  1822. —- 2. G a s p a r d  
G a b r i e l ,  V izepräsident des Zendens M artigny 1815, 
M itglied des L andtages 1825. —  3. P i e r r e  A n t o i n e ,  
A bgeordneter von M artigny  am  L an d tag  1831, G rossrat 
1845, 1851. —■ 4. L o u is , P rä s id en t von Sem brancher 
1848, S ek re tä r des Grossen R ates 1848-1857, Verfasser 
der M émoires pour servir à l ’histoire du Valais. —•
5. A n t o i n e ,  1825-1888, A nw alt, G rossrat, S ta a ts ra t 
1863, P rä s id en t des A ppellationshofes. —  6. J o s e p h ,  
Sohn von N r. 5, 1857-1923, A nw alt, U n tersuchungs
rich ter, P räsid en t von S itten  1900, P räsid en t des 
A ppellationshofes und des Grossen R ates, S tän d era t 
von 1915 an, O berstb rigad ier. [Ta.]

R I B U R G  (K t. A argau , Bez. R heinfelden. S. G LS). 
D orf in der Gem. und K irchgem . M öhlin, deren  po lit. 
Schicksale es te ilte . 1711 s tifte te  F rido lin  G raf do rt eine 
K apelle  als Filiale von M öhlin. Spuren röm ischer 
u nd  vorröm ischer B efestigungsanlagen. E in  röm ischer 
W ach ttu rm  stan d  im  H eim enholz. Die Saline zu R. 
wird seit 1846 be trieben . —- Vergl. A rg . 23, p . 225 ; 27, 
p. 71. [H. Tr.]

R I C C A ,  G i o v a n  B a t t i s t a ,  von Pam bio , 1691-1756, 
A rch itek t der K aiserin  M aria T heresia, re s tau rie rte  das 
Schloss A usterlitz , das er vo lls tänd ig  u m b au te , b au te  
das Schloss Schönbrunn  und  zeichnete die P läne fü r den 
P a rk . In  G rossw ardein b au te  er den B ischofspalast, das 
Sem inar und  das Sp ital, erstellte  fe rner zahlreiche 
P a läs te  und Villen in W ien und  U ngarn . —  2. R o cco , 
Sohn des V orgenannten , f  in Lugano 1809, C horherr 
von S. Lorenzo, W o h ltä te r des S tad tsp ita ls . —  S K L .  — 
Oldelli : Diz. —  G. B ianchi : A rtis ti ticinesi. —  P . Ve- 
gezzi : Esposizione storica. —  BStor. 1907. [C. T.]

R I C C A R D I N I .  f  Fam ilie  von S itten . —- R o l l e t ,  
B ürgerm eister 1421. —• L L .  [D. S.]

R I C C I O  ( R i t i u s ) ,  J o h .  A n g e l ,  hielt sich 1549-1555 
des ö ftern  als G esandter des K aisers u n d  des S ta t t 
ha lte rs  von M ailand in den eidg. O rten  u n d  den I I I  B ü n 
den auf, um  über den Abschluss eines K a p itu la ts  m it 
M ailand zur R egelung der po lit, u n d  G renzbeziehungen 
zu verhandeln . W ährend  das K a p itu la t m it den eidg. 
O rten 1552 zu stande  kam , ge langten  die jah re lan g en , 
allerlei po lit. U nruhen  verursachenden  V erhandlungen 
m it den I I I  B ünden nie zu einem  erfolgreichen A b
schluss. 1557 w urde das K a p itu la t von den G em einden
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endgültig  abgelehn t. —  A S  I. •— Fr. Jeck lin  : M ateria
lien zur Standes- und Landesgesch. —• Eigene K opien
sam m lung aus dem  S taa tsa rch iv  in W ien.[P. G iliardon.]

R I C H ,  R Y C H ,  R I C H E .  S ie h e  d ie  A r t .  D i v e s  u n d  
R i t s c h .

R I C H A R D .  In  der französischen Schweiz und  auch 
andersw o sehr v e rb re ite te r  Fam iliennam e.

A. K a n t o n  B a s e l - S t a d t .  Aus der H errschaft Dorn- 
s te tte n  (W ürttem berg ) stam m ende Basler Fam ilie, die 
1522 das Basler B ürgerrech t erw arb . S tam m v a te r w ar
— 1. J a ko b , W u n d arz t, des Gr. R a ts , f  1553. —
2.-3. L orenz , 1530-1610, und K onra d , 1538-1613, 
Söhne von N r. 1, w aren ebenfalls W undärz te  und  M it
glieder des K l. R a ts . —  4. T h eo d o r , Sohn von N r. 3, 
1568-1618, W u n d arz t, des K l. R a ts . M it den T öchtern  
T h eo do rs , Sohnes von N r. 4 (1598-1670) erlosch die 
Fam ilie. —  [A. B.] —  K o n ra d , von Basel, evang. 
Pfarrer in O berg latt 1627-1663, D ekan des K apite ls 
Toggenburg 1663, anlässlich des B raunhandels 1663 
seines A m tes en thoben , P fa rrer zu Bennwil (Basel), 
1 1671. —  K . W egelin : Toggenb. I I ,  p . 253. —  K . 
Gauss : P farrer Jer. B raun . —  B Z  V. —  F . R othenflue : 
Chronik, p . 314. [H. E.]

B. K a n t o n  B a s e l l a n d .  E rstm als 1379 in W alden
burg  erw. Fam ilie  (früher R ich art, R y ch art, R eichart), 
die ab er sp ä ter d o rt erloschen is t. Seit 1686 sind R . in 
Arlesheim  bezeugt. —  1. J o s e p h ,  * 1828 in Arlesheim , 
R egierungsrat 1866-1884, D irek to r der k a u t. S tra f
a n s ta lt  1884-1896, f  7. x . 1898. —  2. E m il, Sohn von 
Nr. 1, * 1858, V izepräs. der Z ürcher H andelskam m er, 
Verfasser zahlreicher vo lksw irtschaftlichen  Schriften. 
Dr. oec. pub i. h. c. 1923, O berst der In fan terie , B ürger 
v o n  Zürich 1907. —  U L B . —  S ü tte rlin  : H eim at
kunde von Arlesheim . —  Basellandschaftl. Z tg. 1898.
—  S Z G L .  [O .G.]

C. K a n t o n  B e r n ,  t  Fam ilie der S ta d t Bern. — 
K o n r a d ,  L andvog t von N idau 1410.— L L .[Th. I m H o f . ]

D. K a n t o n  F r e i b u r g .  Fam ilie von F reiburg  und 
Zénauva. Der Nam e wird 1340 zum  erstenm al in 
G reyerz, 1428 in  Buchilion und  seit i486 in  F reiburg  
erw ähn t. W appen  : in  B lau drei silberne Spindeln über 
einem  goldenen S tern . — A n t o i n e ,  K astlan  von Bion- 
nens 1760-1765. — M D R  X X II , X X II I .  — G. Stride

rne : Die... F am iliennam en  
v. Freiburg. —  F. E . W el
t i  : Steuerrodel, von M urten  
(in F  G X V III). [J.N .]

E . K a n t o n  G e n f .  Meh
rere Fam ilien . I. I s a a c  
erneuerte  1671 das B ürger
rech t von Genf, das seine 
V orfahren früher (w ahr
scheinlich durch  R i c h a r d  
R ichard  1449) erworben 
und  dann  verloren  h a tte n . 
D urch m ehrere G eneratio
nen h indurch  ü b ten  seine 
N achkom m en den K ürsch
n erb eru f aus. —  1. J o 
s e p h ,  1833-1887, P fa rrer 
in Chancy und  Genf. — 
J G ,  22. XI. 1887. —  Sem. 
rei., 3. x i i.  1887. —  2. 
E u g è n e ,  B ruder v. Nr. 1, 
1843-1925, Dr. ju r .,  A dvo
k a t, Professor an der U ni
v e rs itä t, G rossrat, S ta a ts 

ra t  1889-1900, N a tio n a lra t 1890-1893, S tän d era t 1893- 
1914, dessen P räsid en t 1914. — JG , I . V .  1925 .— Sem. 

judicia ire, 12. v . 1925. —  P S  1925. —  3. A l b e r t ,  
* 1883, D r. ju r .,  A d v okat, Professor des Z ivilrechts an 
der U n iv e rsitä t Genf 1922, veröffentlichte  besonders : 
Le contrat de travail en droit suisse  (1905).

I I .  Fam ilie  von Grenoble, die sich 1745 m it A b r a h a m  
in Genf e inbürgerte . M ehrere seiner N achkom m en waren 
N otare, u . a. — A n t o i n e  J u l e s  E m m a n u e l , Mitglied 
des Grossen R a ts  und  des V erfassungsrats 1842. —
I I I .  E ine andere  Fam ilie, aus dem  B erry , w urde 1556 
ins B ürgerrech t aufgenom m en. —  IV . Zu einer Fam ilie 
von Carouge gehört : —  A l b e r t , 1826-1905, G rossrat,

S ta a ts ra t  1864-1870, D irek to r der B anque de Genève. — 
Trib. de Genève, 3. I .  1905. —  Vergl. im  allgem einen : 
Galiffe : Not. gen. V II. —  Covelle : L B .  —  Sordet : 
Diet. ' [H. L.]

F . K a n t o n  L u z e r n .  Fam ilien  der A em ter E n tlebuch , 
Sursee und  L uzern  seit dem  15. Ja h rh . B u r k a r t ,  
G rossrat 1489 ; M i c h a e l ,  G rossrat 1512, f  M arignano 
1515. — 1. W i l h e l m ,  K le in ra t 1511, Vogt zu B üron 
1521-1535, f  1543. —  2. W i l h e l m ,  Vogt zu B üron 
1541, K le in ra t 1543, Vogt zu Rüssegg 1545, f  1 5 5 0 .—
3. S e b a s t i a n , K le in ra t 1555, Vogt zu B üron , 1 1559 .— 
S taa tsa rch iv . —  G fr. Reg. |p . X. W.]

G. K a n t o n  N e u e n b u r g .  E ine Fam ilie R . besass im
16. Ja h rh . das B ürgerrech t von N euenburg  ; andere 
Fam ilien stam m en  aus Cressier u n d  Goffrane. E ine 
Fam ilie Je a n  R ichard , von La Sagne, is t auch  u n te r  dem 
N am en R ichard  b e k an n t. Zu dieser gehören : —
1. J a c q u e s  H e n r i , * 7. i. 1824 in S t. Im m er, t  7. ix . 
1893 in S t. A ubin , D r. ph il., 37 Ja h re  lang Lehrer in 
La C haux de Fonds. —  2. T h é o p h i l e , * 1 1 . v i i . 1827 in 
M ontm irail, t  31. I. 1894 in H e rrn h u t (Sachsen), 
D irektor des H e rrn h u te r  Pensionats in Königsfeld 
(Schwarzw ald) 1863, des P ensionats von M ontm irail
1864-1881, Bischof der H e rrn h u te rk irch e  1888-1894. — 
Livre d ’Or de Belles-Lettres de Neuchâtel. —  Vergl. auch 
u n ter W aadt, N r. 4 u . den A rt. J e a n r i c h a r d . [L. M.]

II. K a n t o n  W a a d t .  Zahlreiche Fam ilien , die u. a. in 
Bex 1371, P rem ier 1397, M ont su r Rolle 1434, Cris si er 
1500, Orbe 1572 u . a. O. 
e rw ähn t w e rd en .—  1. M e -  
r e t ,  Goldschm ied in L au
sanne 1409 ; daselbst kom 
men auch im  15. Ja h rh . 
angesehene N otare  dieses 
N am ens vor. — 2. D a v i d  
L o u i s  S a m u e l ,  von Orbe,
R ich te r in Orbe, G rossrat 
1803, S ta a ts ra t  1815-1831.
—  3. P au l A bram , gen.
A l b e r t , 1801-1881, von 
Orbe, B ürger von Genf 
1848, Schriftste ller, D ich
te r  ; Professor der franzö
sischen Sprache und L ite 
ra tu r  an der U n iversitä t 
Bern 1835-1845, der ve r
gleichenden L ite ra tu r  an 
der A kadem ie Genf 1847- 
1870, V erfasser zahlreicher 
G edichte ; u. a. Poèmes 
helvétiques und Mélanges 
poétiques. —  Vergl. J  G, 22.
x i. 1881. —  Notice auto
biographique als E in le itung  der Mélanges poétiques. — 
Schäch ter : A lb . R . ein Schweiz. Nationaldichter. — 
Ju llia rd  : Albert R ichard . —  B IG  X X IV .—  V. Rossel : 
Hist. litt. —  P h . G odet : H ist. litt. —  4. Je a n  L o u is , 
1830-1908, von P rem ier, w urde ins N euenburger B ür
gerrech t aufgenom m en. T in ten fab rik an t in N euenburg.
— 5. L o u i s , * 1875, v. Orbe, N o ta r, Mitglied des Gros
sen R a ts  des K ts. W aad t seit 1909, dessen P rä sid en t
1928. —  Livre d ’Or. [M. R.]

R I C H A R D E T .  Fam ilien der K te . Genf und W aad t.
A. K a n t o n  G e n f .  Fam ilie der S ta d t Genf, die seit der 

M itte des 15. Ja h rh . und  bis zur R eform ation  eine 
bedeu tende Rolle spielte . — C l a u d e ,  b ew äh rte r und 
eifriger « eidguenot », K om pagn iekom m andan t von 
1510 an , S te llv e rtre te r des V itztum s, Syndic 1517, 1524, 
1531, prem ier Syndic 1538, m ehrm als diplom . Ge
sand ter, Gegner des Schatzm eisters B oulet, e iner 
K rea tu r des Herzogs von Savoyen . Mit B alard, Lullin 
und  de la R ive w ar R . A nhänger der Gewissensfreiheit 
und  Gegner einer jeden  T h eokra tie . 1540 m usste  er 
sich flüchten, wobei er verunglück te  und  s ta rb . — 
Vergl. R . C. pub . —  G autier : H ist, de Genève. [C. R.]

B. K a n t o n  W a a d t .  W aad tlän d er F am ilien ,v  in 
Com brem ont le P e tit  1447, L u try  1563, V evey 1590. — 
J a c q u e s  b au te  1590 eine U hr fü r die S ta d t Vi vis, leb te  
noch 1625. —  Livre d ’Or. [M. R ]

R I C H E .  Fam ilie von L iddes (W allis), b ek an n t se it

Eugène Richard.  
Nach einer Photographie  

(Sammlg. Maillart).

Albert  Richard , von Orbe. 
Nach einem P o r t r ä t  von Hor

nung, gestochen von Bouvier 
(Schw. Landesbibi. Bern).
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dem  lo . Ja lirh . ; sie liess sich im  18. J a h rh . in S t. M au
rice n ieder und  erlosch dase lbst. Aus ih r stam m ten  
G eistliche u n d  M agistrate  im  E n tre m o n tta l. —  L o u is  
M a u r i c e , H a u p tm a n n  in N eapel 1832, P rä s id en t von 
S t. M aurice, B ezirks-, dann  A ppella tionsrich ter. [Ta.]

R  I C H  E L ,  B e r n h a r d ,  B uchdrucker der W iegen
druckzeit, s tam m te  aus dem  E isass, w urde 1474 B ürger 
der S ta d t Basel, f  1482. D er erste  d a tie rte  D ruck u n t ei
sernem N am en is t der 1474 erschienene Sachsenspiegel. 
Bichels le tz te  d a tie rte  D rucke sind die Hugosche 
Postille u n d  Rolevincks Fasciculus tem porum, beide von 
1482. Die Offizin ging an  seinen Schwiegersohn N iko
laus K essler ü ber. E ines der b ed eu ten d sten  D ruckw erke 
B ernhard  B ichels ist der grosse ho lzschn ittgeschm ückte  
Spiegel der menschlichen Behältnis von 1476. D rucker
zeichen : zwei Schilde an  einem  A ste, der eine m it BB 
und einem  K reuze (weiss au f schw arz), der andere  m it 
einem  D reiberg (in K o n tu ren  au f weiss). Die S trass
bu rger D rucker B ichel sollen N achkom m en B ernhards 
sein. — Vergl. C. Chr. Bernoulli und  P . H eitz  : Basler 
Bücherm arken. —  J .  S tockm eyer und  B. R eber : 
Beitr zur Basler Buchdrucker gesch. —  E . Voullicm e : 
Die deutschen Drucker des 15. Ja h rh . [C. Ro.]

R  I C H  E N  B A C H , v o n . f  Fam ilie  von Maienfeld 
(G raub.). W appen  : in  W eiss au f schw ebendem  g rü 
nem  V ierberg sch reitender ro tb rau n e r S tier. F r i e d 
r i c h  t  1388 bei Näfels. —  B u r k a r d  v erk au fte  1448 
sein H aus an die S tad tgem . M aienfeld, die das Ob
je k t  zum  R a th a u s  au sb au te . E r oder sein gleichna
m iger Sohn w ar 1480 S ta d tv o g t von M aienfeld. — 
A m a d e u s  und  J o h a n n e s ,  v erk au ften  1509 ihren  Sitz 
Brestenegg (das spä tere  Schloss Salenegg) an einen Carli 
von H ohenbalken . —  Vergl. G. H eer : Schlacht bei 
N äfels. — F . Jeck lin  : Jahrzeitbuch v. M aienfeld. — 
A rchivregesten  v. M’feld. — Zürcher Wappenrolle, 
Ausg. 1860, N r. 415. [A. M.]

R I C H  E N  E R  ( R e i c i i e n e r ) .  1784 f  Fam ilie  der S ta d t 
Zug. Sie stam m te  ab von einem  H eini M üller g enann t 
R ichener (im Bohl ob Zug, j" 1513), der 1506 als B ürger 
aufgenom m en w urde. Seine N achkom m en schreiben 
sich im m er R ichener. Aus der Fam ilie  t ra te n  einige in 
den geistlichen S tand . —  Michael, 27. IV. 1612 - 27. iv. 
1667, w ar B ildhauer ; ein zw eiter M i c h a e l  Maler ; von 
beiden sind  keine W erke b e k an n t. —  G fr. 23, p. 328. — 
S K L  I I ,  p. 624. [ W .  J. M e y e r . ]

R I C H E N S E E  (K t. L uzern, A m t H ochdorf. S. G LS). 
Dorf, bis 189 / Gem einde, h eu te  in der Gem. und Pfarrei

iiui'C y '; „ TdiNg,
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Der T u rm  zu Richensee um  1856. Nach einer Bleistiftzeichnung.

H itzk irch . Richensee 1232 N eolithische Pfah lbaufunde  
seit 1871 (s. H B  L S  IV , 745 ; A SA  1872, 1 : J S G U  I I I .  
V, X III-X V ). R . b ildete  u n te r  der H errschaft K iburg  
und H ab sb u rg  ein eigenes A m t m it Burg und  M arkt. 
D avon kam  ein Teil zum  M ichelsam t (M ünster), ein 
an d ere r Teil (von K leinw angen bis und m it H ochdorf- 
Urswil) kam  nach  dem  Sem pacherkrieg zu L uzern. Der 
R est s tan d  1415-1425 u n te r  L uzern, b ildete  1425-1798 
jenen  B estand teil der von 7 und  seit 1718 von 8 O rten 
verw alte ten  freien Æ m ter, der 1803 dem  K t. Luzern 
e inverle ib t w urde. Den V erw altungssitz  der Vögte 
bildete bis zur Z erstö rung  der heu te  noch 16 m  hohe 
T urm  von m egalith ischer B a u a rt (über 11 m im  G eviert,

3,7 m  M auerdicke, E ingangspfo rte  in 10 m  H öhe). Den 
Zoll von R .  verleg ten  die H absburger nach  L uzern . Das 
im  Sem pacherkri eg von Œ st erreich zerstö rte  S täd tchen  
w ar von einem  W asserlauf um flossen. Bis 1500 fü h rte  
der Baldeggersee den N am en dieser O rtsch aft. L etztere  
v e rd an k te  ih rer Lage am  See und  an  einer W egkreu
zung, sowie der Fischerei und den drei Ja h rm ä rk te n  eine 
gewisse B edeutung  bis in die N euzeit hinein . — Gfr. 
Reg. —  A. P h . v. Segesser : Rechtsgesch. II , 62. — 
v. L iebenau : Die Schlacht von Sempach, p . 50, 54. — 
P X . W eber : Z u r Heimatkunde von H itzkirch und 
U m gebung. — W ey : Die Deutschordenskommende H itz
kirch. —  M. E ste rm an n  : Ruralkapitel, p . 40. —  Jo sef 
W inkler : Richensee. —  J . E . K opp : Geschichte der 
eidg. B ünde  I I ,  499. —  Q SG  X IV , XV. — Zeitglocken 
1926, p . 26. — Ju liu s W eber : Geolog. W anderungen  I, 
103. [p. x .  W.]

R I C H E N S T E I N ,  R  I N C H  E N S T E  IN ( R l N K E N -  
,s t e i n )  (K t. G raubünden , Bez. H in terrh e in , Kreis 
Scham s). Abgegangene B urg beim  Dorfe Casti. M iniste
rialen  von R .  erscheinen öfters in ober- wie in u n te rrä t.  
U rkunden  von der M itte des 13. Ja h rh . an . W appen  : 
schräg ge te ilt von Gold und  B lau. —  K u n o  v .  R . ,  
R eichsvogt zu Chur (1253-1281). V ielleicht sein B ruder 
w ar —  R u d o l f ,  A bt zu D isentis 1273-1287. U m  die 
M itte des 15. Ja h rh . erlosch das G eschlecht. D er B urg
tu rm  R .  w urde zum  K irch tu rm  von Casti ausgebau t. — 
E ine zweite abgegangene Burg gl. N. befinde t sich bei 
Triesen (L iechtenstein). — Ulr. Campell : Zwei Bücher 
rät. Gesch. — Sprecher : Chronik. —  Th. u . C. v. M ohr : 
Cod. d ip i. I u . I I .  — J .  D. Büchel : Gesch. der P farrei 
Triesen. [A. M.]

R I C H E N T A L  (K t. L uzern, A m t W illisau. S. GLS).
Gem. u . P fa rrd o rf. W appen  : in  Silber
eine b laue Scheibe zwischen zwei
blauen Sicheln m it schw arzen Griffen. 
F u n d  dreier röm ischer M ünzen 1893 
(G /r. 49, X X I). RicAenloie 1036. Die 
u rsp r. K irche w urde u n te r  G raf Ulrich 
von Lenzburg  den Chorherren zu Be
ro m ü n ster v e rg ab t. Die O rtschaft b il
dete , gem einsam  m it L angnau  und 
Mehlsecken, ein eigenes A m t des Chor
h errenstiftes, w ährend die hohe Ge

rich tsb a rk e it m it W illisau verbunden  w ar. 1478 ging 
das A m t R . um  die Sum m e von 675 11. m it allen G ütern 
und G erichten an  W illisau über. Die im  A m t R . w ohn
h aften  A ngehörigen von M ünster w urden dam it E igen
leute von W illisau, die sich durch  K au f von der E igen
schaft loskaufen ko n n ten . Vor Ja h rh u n d e rte n  besessen 
die K löster S t. U rban  und  Ebersecken in der Gem. 
grosse F ischw eiher, die in neuerer Zeit verschw unden 
sind. K irch en b au ten  zwischen 1590 und  1610 u. 1804- 
1807 u n te r B aum eister Jos. P u rtsc h e rt. Freie Schule 
seit 1624, N orm alschule seit 1790. K o rrek tio n  des 
R ichentalerbaches 1921 ; E röffnung der K u ra n sta lt 
Blum am  11. v i. 1899. — R. g ilt als die H eim at der 
Fam ilie des Ulrich v. R ichen tal, des Verfassers des 
K onstanzer K onzil. —  P farreg iste r seit 1619. —  y. S e 
gesser : Rechtsgesch. I. 657. —  Gfr. Reg. — Nüscheler- 
L üto lf : Gotteshäuser (im Gfr. 61, 235 f.). —  Fridolin  
Schöpfer : Z ur Schulhausweihe (1927). — Urk. von 
Beromünster I und  I I .  — K as. Pfyffer : Gemälde I I , 
347 f. [p. x .  W.]

R I C H  1 E R,  L i g i e r , B ildhauer, * in S t. Mihiel 
(F rankreich), von wo er s tam m t, f  1567 in Genf, wo er 
die drei letz ten  Ja h re  seines Lebens zu b rach te , das 
B ürgerrecht erw arb und  zum  reform ierten  G lauben 
ü b e rtra t. U n te r den zahlreichen Schriften  über diesen 
K ü n stle r u. seine vielen W erke ist die von P au l Denis 
am  vollständ igsten . Seine. A ltäre, K alvarienberge und 
G rabdenkm äler in B ar le Duc, H a tto n c h â te l, G énicourt, 
Bricy u . St. Mihiel sind h o chberühm t. [C. R.]

R I C H  I G E N  (K t. B ern, A m tsbez. K onolfm gen.
S. G LS). D orf und  B urgergem . in der po lit, und  K irch- 
gem. W o rb . In  einer K iesgrube zwischen U n te rro h r
moos und S tocheren deckte m an  in den Ja h ren  1903, 
1905, 1906 und 1907 n acheinander ach t G räber m it 
S k le tten  und B eigaben aus der L atènezeit auf. Von R . 
ging 1470 der erste  Anstoss zum  bernischen Tw ingher-
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irenstre it aus (s. diesen A rt.). D er O rt gehörte zur H e rr
schaft W orb. U eber den L andsitz  der W atten w y l s.
E. F . von M ülinen : Beilr. V. —  J .  W idm er-S tern  in 
B B G  I I  U .  I I I .  [ H .  T r . ]

R I C H L I .  Fam ilien der K te . Bern u . Luzern.
A. K a n t o n  B e r n .  1. f  Fam ilien  des K ts .B e rn . — U l 

r i c h ,  B ürger v. B urgdorf 1378, k ibu rg . Vogt in W angen 
1387. —  v. M ülinen : Beilr.  V, 228. —  [ H .  T . ]  —  I I .  j  F a 
milie der S ta d t B ern. — H a n s ,  K astlan  v. Zweisimmen 
1531, des K l. R a ts  1538. —  L L .  [ T h .  I m H o f . ]

B. K a n t o n  L u z e r n .  Fam ilien der Æ m ter W illisau 
(14. Ja h rb .) , Sursee und L uzern. —  F r a n z ,  D r.m ed ., von 
M alters, A m tsa rz t und  S a n itä ts ra t 1804, "Vizepräsident 
des S a n itä ts ra te s  1821-1831. —  A n n a ,  von Rusw il,
* 9. x . 1884, S chriftste llerin , se it 1908 Prim arschul- 
lehrerin  in L uzern . —  S Z G L .  —  X . K elte r : Literatur- 
Kalender. [P. x .  W.]

R I C H L I N G E N  (K t. U ri. S. G LS). U rk . 1291 
erw ähn ter W eiler, W ohnort des schon im 14. Ja h rh . 
t  G eschlechts von R ., aus dem  H e i n r i c h  und W a l t e r  
1257 au f Seite der Izzelin im  S tre ite  w ider die G ruoba 
s tan d en . D er N am e R . geh t au f den alam . E igennam en 
Richilo zu rück . Die 1712 e rb au te  K apelle M ariahilf 
w urde 1858 neu geb au t. —  Gfr. 8, 22, 23, 41 und  47. —
F. V. Schm id : Gesch. des Freistaales Uri. —  N bl. von 
Uri 1918 u .  1924. [Fr. G i s l e b . ]

R  I C H  IVI U T  ( R E I C H M U T H ,  R I C H E R M U T H ,  R Y C H M U T H ) .  
t  Fam ilie  der S ta d t Zürich, beg rü n d et durch  —  1. G o t t 
h a r d  R . ,  von Airolo (Tessin), der au f F ü rb itte  einer 
B o tschaft von U ri am  3. X I I .  1521 unen tge ltlich  zum 
B ürger von Z ürich angenom m en w orden. G rosskauf
m ann in L eder und  S tahl, vielfach im  M ailändischen 
bezeugt, k au fte  1540 den Schneebergerschen « stachel- 
gwerb » zu Flum s (St. Gallen) und versuch te  1542 die 
herrschaftlichen  E isenschm ieden ebendort an  sich zu 
bringen ; gerie t 1555 in Z ahlungsschw ierigkeiten und 
w urde von Z ürich des Landes verw iesen ; t  ca. 1556. 
W appen  : en tw eder D reiangel, b esteck t m it T atzen 
kreuz, oder seine abw eichende H andelsm arke (Farben 
u n b ek an n t) . — 2. H e i n r i c h , K aufm ann , H au p tm an n  
im schm alkald ischen  K riege über die Z ürcher Zuzüger, 
1548 d a fü r gebüsst, gab 1549 das Z ürcher B ürgerrech t 
auf, w urde B ürger von Schaffhausen und b e tä tig te  sich 
von 1551 ab in K o n stanz  als W erber fü r den K aiser, der 
ihn zudem  zum  obersten  H au p tm an n  über 12 Fähnlein 
E idgenossen in seinem  D ienste e rn an n te . — 3. K o n r a d , 
Sohn von N r. 1, M itglied der eidg. G esandtschaft an den 
König von F ran k reich  1552, gab sein Z ürcher B ürger
rech t 1555 au f und  zog nach  S o lo th u rn .—  S taa tsa rch . 
Zürich. —  A S  I, B d. IV , I lc-e . —  L L .  [D. F.]

R I C H N E R .  Siehe R y c h n e r .
R I C H O Z  (früher R e s c h o ) .  A lte B ürgerfam ilie von 

F re ibu rg  und  m ehrerer Gem. des Glänebez., e rw ähnt 
in Lussy  seit 1302, in Villaz S t. P ierre  seit 1338, in 
llo m o n t seit 1342, in U rsy  seit 1344, in  V auderens seit 
1437, im  B ü rgerrech t von F re ibu rg  seit 1585. —  1. J e a n  
B a p t i s t e , von Siviriez, * 12. x . 1818, L ehrer und 
Schulinspek tor, G eom eter, fünfzig Ja h re  lang Syndic 
von Siviriez, G rossrat 1866-1901, F riedensrich ter 1892- 
1909, W o h ltä te r  der K irchgem . Siviriez, f  9. x . 1909. —
2. L éo n , * 8. ix . 1878 in Fuyens, P rieste r 1902, C horherr 
und L eh re r in  R om ont 1903, Professor am  Collège St. 
Michael in F re ibu rg  1907-1917, P fa rre r von Bulle seit 
1916. — J .  G um y : Re geste de Llauterive. —  É tr. frib. 
1911. —  Liberté, 11. x . 1909. —  Catalogue des membres 
du clergé. [J .  N .]

R I C H T E R ,  Fam ilien  der K te . G enf u n d  G raubün
den.

A. K a n t o n  G e n f .  Fam ilie  deu tschen  U rsprungs, die 
sich gegen 1750 in Genf niederliess. —  J e a n  L o u i s ,
* 1769 in  Genf, t  1840 in Paris, Offizier in französischen 
D iensten , begann seine L au fb ah n  in der K avallerie  und 
zeichnete sich in den m eisten  Feldzügen des K onsu lats 
und des K aiserreichs aus, nah m  te il an den Schlach
ten  bei A u sterlitz , E sslingen, W agram  usw ., w urde 1809 
zum  B aron  u n d  1811 zum  B rigadegeneral e rn an n t ; 
nach der zw eiten R estau ra tio n  w ar er K o m m andan t von 
Longw y, dann  von Metz 1814. Feldm arschall 1817, 
verab sch ied e t 1827 m it dem  G rad eines G enerallieute
n an ts . Louis Philippe nahm  ihn  nach 48 D ienstjahren

und 22 Feldzügen w ieder in den A k tiv d ien st auf. K om 
m andeur der Ehrenlegion. — R évérend : A rm . 1er E m 
pire. —  Sordet : Diet. —  A L IS  1 9 1 6 .  — Tribune de 
Genève, 4 .  ix . 1 9 2 4 .  —  C h a r l e s  F r a n ç o i s  É l i e ,  B ruder 
des Vorgen., * 1 7 7 5 , Schw adronschef in F rankreich . — 
J e a n  L o u i s ,  B ruder der Vorgen., 1 7 6 6 - 1 8 4 1 ,  ausge
zeichneter E m ailm aler in Genf. — S K L .  [H. Da.]

B. K a n t o n  G r a u b ü n d e n .  —  H u g o ,  B uchdrucker in 
Davos von 1881 an, gab verseli. Z eitschriften  heraus. 
1901 w urde die F irm a R . in die « B uchdruckerei D avos 
A. G. » um gew andelt. [F. p.J

R I C H T E R S W I L  (K t. Zürich, Bez. Morgen. S. GLS). 
Dorf, po lit, und K irchgem . Richtlisw ile  1265. W appen  : 
in Gold ro te r  P fah l. Keine p räh is to r. oder röm ischen 

F unde . Alle F lu rnam en  sind ala- 
m annisch . Eigen an G rund und  L euten  
besassen im  ausgehenden M itte la lter 
die Freien von W ädensw il, deren 
S tam m burg  au f dem  T errito rium  von 
R . lag, die H erren  von H ünoberg , 
ferner das S tift W ettingen  1271-1291, 
A btei und  P ropste i Zürich, das S tift 
E insiedeln usw . Die u rsp r. B evölke
rung  se tzte  sich zusam m en aus den 
E igenleuten  der W ädensw iler und 

H iinoberger, sowie den G otteshausleu ten  der A b
teien  E insiedeln und Zürich. In  rech tlicher H insich t 
te ilte  R . das Schicksal der H errschaft W ädensw il. Die 
B evölkerung von R . nahm  sta rk en  A nteil am  W ald- 
m annschen A uflauf und b em äch tig te  sich dabei 1489 
des Schlosses W ädensw il ; ferner bete ilig te  sie sich auch 
am  S teuerau fstan d  von 1646, am  S täfnerhandel 1794- 
1795, am  B ockenkrieg 1804 und am  S traussenhandel 
1839, dessen Führer, J .  J .  H ü rlim an n -Landis (1796- 
1853), aus R . s tam m te. In  den beiden V illm ergenkriegen 
1656 und  1712 w urde R . von den katho lischen  T ruppen 
jew eilen überfallen  und g ep lündert. R . gehörte  zur 
L andvogtei W ädensw il 1549-1798, zum  D istrik t bezw. 
Bez. Morgen 1798-1813, zum  O beram t W ädensw il 1814- 
1830, zum  Bez. Morgen seit 1830. Die K irche, S t. M artin 
gew eiht, w ar eine E igenkirche derer von W ädenswil. 
Zur K irchhöre gehörten  seit ä lte sten  Zeiten auch ein 
Teil des schwyz. Dorfes W ollerau, sowie die heutige  
polit, und K irchgem einde H ü tten . Die K irche R .w urde, 
nachdem  das P a tro n a ts re ch t aus der H and  derer von 
W ädensw il an die Jo h a n n ite r  gelang t, um  die M itte des
14. Ja h rh . dem Jo h an n ite rh au s W ädensw il in k o rp o rie rt. 
Der Bau, dessen Chor noch in die M itte des 15. Ja h rh . 
zurückreich te, w urde 1905 abgetragen  und durch  eine 
m oderne B au te  e rsetz t. Die verhältn ism ässig  späte  
D urchführung  der R eform ation  im Ja h re  1529 h a tte  die 
A b trennung  der K irchgenossen von W ollerau zur Folge. 
H ü tten  blieb bis 1703 m it der K irche R . vereinigt 
und w urde dann  Schönenberg zugeteilt. Im  17. und
18. Ja h rh . m ach ten  sich im  R ichtersw ilerberg  die 
W iedertäu fer s ta rk  geltend (Religionsgespräch auf 
dem  Schloss W ädensw il 1615 und viele S trafu rte ile ). 
Eine Schule ist in R . nachw eisbar seit 1574. G ründung 
der Sekundarschule 1836. Neben L an d w irtsch aft, A lp
w irtschaft, Schiffahrt (T ran sitg ü terv e rk eh r nach  und 
vom  G o tth ard , P ilgerverkehr nach Einsiedeln) in ä lte re r 
Zeit t ra te n  als H aup tverd ienstquellen  in neuerer Zeit 
Baum wollweberei u. Spinnerei, K a ttu n d ru ck ere i (1821). 
Seidenindustrie  und  M aschinenindustrie. Bevölkerung : 
1634, 893 E inw . ; 1920. 4537. P fa rreg iste r seit 1650. — 
H ottinger-Schw ab : Die Schweiz in  ihren Ritterburgen  
und Bergschlössern I, p . 167. —  ZW C hr. 1910, p . 199; 
19:11, p . 199 ; 1915, p. 262, 298. —  G. S trick ler : Gesch. 
d. F am . H ürlim ann . —  Festgabe f. P aul Schweizer 1922, 
p. 29, 175. —  Z T  1924, p. 237. — Pestalozzianum  1924, 
N rn. 4-5. —  A. Keller ; Die Kirchgem. H ütten  (in Grenz
post 1924, N rn. 94-103). — Derselbe : Orts geschickte 
von R . — D erselbe : Zum  Gedächtnis der E in führung  
der Reform ation in  R . [A. K.]

R I C H T E R S W I L  ( RI C H T I S WI L ) .  v o n .  f  Fam ilien 
der Gem. R ichtersw il und  der S täd te  R appersw il und 
Zürich. E rneuerung  des B ürgerrechtes in Zürich 1394 
durch  H e i n i ,  Fischer, der als Z unftm eiste r der Schiff
leu te  1409-1421 dem  R ate  angehörte. — Zürcher Stadt
bücher I I ,  268. —  M. Schnellm ann : Entstehung und
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A nfänge der Stadt R appersw il, p . 102. —  A. K eller : 
Orts gesch. von Richterwil. —  M onum enta Germania« ; 
Necrologia I. [A. K.]

R 1 C H W IN . t  Fam ilie  der S ta d t Zürich, beg ründet 
durch  H a n s  R ., von A lts te tten , B ürger von Zürich 1383. 
—  U l r i c h  gehörte 1403-1411 als Z unftm eiste r der 
W eber dem  K leinen R a te  an . W eitere  E inbürgerung  
1437 von W il (St. Gallen) her. [D. F.]

R I C K E N  (K t. S t. Gallen. S. G LS). I. Bergübergang 
und Strasse. E in V erkehr ü ber die R ickenhöhe h a t 
schon im  9. Ja h rh . s ta ttg e fu n d en , da  das K loster St. 
Gallen im  T h u rta le  um  W a tt  wil und  in der L in thgegend 
um  U znach grössern G rundbesitz  besass. Die Grafen 
von 'Poggenburg w aren H erren  des Gebietes dies- u . 
jenseits des R ickens. D er N am e w ird 1471 im  Grenz
beschrieb zwischen 'Poggenburg und  U znach erstm als 
erw äh n t. 1653 ve rh an d e lte  Schwyz m it dem  A bte von 
S t. Gallen wegen einer K arrens trasse  über den R . und 
du rch  den H um m elw ald n ach  W a tt  wil. 1696 t r a t  es 
m it dem  gleichen Gesuche an  A b t L eodegar tiü rg isser 
heran , der M itte 1698 dazu ein w illigte. Schwyz begann 
in der G rafschaft U znach sofort m it dem  S trassenbau . 
Im  T oggenburg w urde die W eigerung W attw ils , die 
K osten zu übernehm en, der erste  A nlass zu den Toggen- 
bu rg er W irren  und  zum  zw eiten V illm ergenkrieg 1712. 
1785 beschloss die G rafschaft U znach, 1786 das Tog
genburg  d e fin itiv  dem  S trassenbau  W attw il-U znach . 
E rst 1828-1832 w urde die S trasse  R icken-R appersw il 
g eb au t, 1830-1834 die S trasse W attw il-R icken-U znach  
ko rrek tion iert.

I I .  P farrdorf B icken. B ereits 1771 p lan te  der P riester 
Jo sep h  Helg fü r die P ilger, die aus Schw aben, V orarl
berg und  der Ostschweiz nach  E insiedeln den W eg über 
den R icken b en ü tz ten , eine bestehende Allerheiligen- 
Kapelle zu einer K irche zu erw eitern . Von A b t Beda 
A ngehrn von S t. Gallen erh ielt er 1783 die E rlaubnis 
dazu, 1785 zur G ründung  der P fa rre i R icken, der die 
K atho liken  in der H eid, au f dem  Büel, in der Hüll, bei 
der Säge und  im  Schönenberg zugeteilt w urden. Das 
P farrdorf, durch  das der R ickenbach  als Grenze der 
Bezirke See und  Neu toggenburg  fliesst, b ilde te  sich 
im A nschluss an  die K irche.

I I I .  Bickenbahn und  B ickentunnel. Die ersten  P ro 
je k te  einer R ickenbahn , 1873, 1887, 1890 und  1894, 
sahen alle die U eberschienung des R ickens vor. Der 
B asistunnel u n te r  dem  R. w urde erstm als 1895 durch 
das verbesserte  P ro je k t S t. Gallen-Zug des Ingenieurs 
B runner vorgeschlagen. Auch nachdem  dieses P ro jek t 
du rch  den B au der Linie Thalw il-Zug sich zum  Plane 
der B odensee-T oggenburgbahn u m än d erte , t r a t  der 
B asistunnel im m er m ehr in den V ordergrund. Die 
Konzession des P ro jek tes E b n at-U zn ach  von 1894 w ar 
an  die V ereinigten Schw eizerbahnen übergegangen. 
Infolge der E isen b ah n v ers taa tlich u n g  übern ah m  1901 
der B und die V erpflichtung, die R ickenbahn  W attw il- 
U znach m it dem  B asistunnel W attw il-K a ltb ru n n  nach 
dem  P ro jek te  Lusser-M oser zu bauen , wogegen ihm  der 
K t. S t. Gallen die T oggenburgbahn g ra tis  a b tra t .  Der 
Bau der R ickenlinie und  des 8604 m  langen R icken
tun n els , des d rittg rö ss ten  der Schweiz, erfolgte 1903-
1910, der Sohlendurchschlag  des T unnels am  30. m . 
1908. Infolge der schlechten  V entila tionsverhältn isse  im 
T unnel ereignete sich in  dem selben am  4. x . 1926 ein 
B ahnunglück. A uf K ilom eter 4,5 blieb ein G üterzug im 
Tunnel stecken, wobei an  K ohlenoxyd Vergiftung das 
Personal von 6 M ann und  3 M ann eines Hilfszuges 
e rstick ten . E röffnung des elektrischen B etriebes am
7. v . 1927. —  Vergl. Gruss aus dem St. Galler L inth- 
gebiet... Gedenlcblätter zur E rö ffn u n g  der Biclcenbahn,
1. X . 1910. — Cenlenarbuch, p. 277. — F r. R othenflue  : 
Toggenb. C hronik , p . 129. —  St. Gail. N bl. 1909, p. 58 ;
1911, p. 88 ; 1927, p. 140 ; 1928, p. 84. [J. M.]

R I C K E N B A C H  (K t. Baselland, Bez. Sissach. S.
G LS). Bichenbah  1274 ; Biegenbach  1287. R . w ar, wie 
der Nam e (R ick =  die an  einen B ergabhang sich h in u n 
terziehende V ertiefung, M ulde, ste iler B ergbhang, steile 
Stelle des W eges) bew eist, eine spä tere  Siedlung auf 
dem  Boden der Ü rpfarrei G elterk inden, zu der R ., so 
schon 1296 bezeugt, bis h eu te  gehört. Dagegen w ar das 
Tal schon frühe, wenn n ich t besiedelt, so doch begangen,

was ein bei der Anlage des K irchhofes gefundenes 
poliertes Serpen tinbeil bew eist. U rspr. hom bergisch- 
froburgischer Besitz, kam  R . an  die Grafen von T ier
s te in -F arn sb u rg  und m it der H errschaft F a rn sb u rg  1461 
an  die S ta d t Basel. Der Z ehnten  in R . s tan d  der K irche 
von G elterk inden zu. R . besass eine K apelle, die 1536 
abgebrochen w urde. Zur E n tsu m p fu n g  des Tales w urde 
1510 von B a lth asa r W alch von L indau  ein W eiher 
angelegt, der ab er E nde des 18. Ja h rh . in u rbares Land 
um gew andelt w urde. —  K an tonalm useum  L iesta l. — 
U LB. —  B ruckner : M erkw ürdigkeiten, p . 2194. — 
M. L u tz  : Neue M erkw ürdigkeiten  I I ,  p . 213. —  B Z  V II I ,  
p 59, 66. — L. F reivogel : Die Landschaft Basel, 
p . 46. —  P au l S u ter : B eitr. zur Landschaftskunde des 
Ergolzgebietes. [ K .  G a u s s . ]

R I C K E N B A C H  (K t. L uzern , A m t Sursee. S. G LS). 
Gem. und P farrdo rf. Röm ische und  frühalam annische 
Funde ( J S G U V ,  X V I, X V II. —  G fr. 40, X I ; 67, X I I -  
X IV ). Bikenbach  1230. Das D orf um fasst die drei a lten  
Twinge R ., N iederw il u n d  Mullwil, von denen die zwei 
ersteren  gem einsam e G üter besassen. Sie b ilde ten  nach 
dem  T w ingrecht von 1563 den Twing R . und  eines de r 
sieben G erichte des M ichelsam tes bis 1798. Twing und 
Bann gehörten  den E deln von R einach. U eber die 
B urgruine bei Mullwil siehe E ste rm an n , p . 106, 323 und 
Aebi in A S  G 1878. —  W . Merz : Burgen des A argau  II . 
p . 450. — L uzern  erw arb am  15. ix . 1464 von H ans 
E rh a r t  von R einach alle hiesigen R echte  des H auses 
R einach. Die Pfarrei w urde am  10. ix . 1400 durch H. 
von G rünenberg  an  M ünster verschenk t. K irchenbau  
1661 und 1662 ; Schule seit 1640. P fa rreg iste r seit 1610. 
— Vergl. M. E ste rm an n  : Gesch. d. P farrei B . — 
v. Segesser : Bechtsgesch. I, 739. —  A S  A  1885, 224. — 
Gfr. R eg. —  K as. Pfyffer : Gemälde I I ,  346. [P. x . w .]  

R I C K E N B A C H  (K t. So lo thurn , A m tei O lten. S. 
G LS). Gem. und  D orf in der K irchgem . H ägendorf. Der 
O rt te ilte  die Geschicke der H errschaft F rid au , kam  
m it dieser 1463 an  Solothurn  und is t bem erkensw ert 
durch das G räberfeld am  B ü n ten ra in  (K istengräber m it 
Beigaben, die sich z. T. im H ist. M useum  Bern befinden). 
Am gleichen O rte finden sich Spuren röm ischer Besied
lung ; im  sog. K ilchhöfli v e rm u te t m an  eine röm ische 
W arte . — M H V S o l.  I I ,  p . 64. m it L it. [H. Tr,]

R I C K E N B A C H  (K t. T hurgau , Bez. M ünchwilen.
S. G LS). Gem. u . D orf ; Bichinbach  754. G üter in R. 
gehören zu den frü h esten  V ergabungen an  das K loster 
S t. Gallen, das auch ü b er die 838 erstm als erw ähnte  
K irche, bis 1422 eine Filiale von K irchberg  (Toggen
burg), das P a tro n a ts re ch t und den K irchensa tz  inne
h a tte  ; diese gelangten  nach  der A ufhebung des S tifts 
an  den st. gall, katho lischen  A d m in is tra tio n sra t. 1529 
(P fa rre r U rs H unzikofer) t r a t  die Gem. der R eform ation  
bei, w urde aber 1532 vom  A bt von S t. Gallen w ieder 
zum  a lten  G lauben zu rückgeführt. 1638 w urden bei 
einem  B rand des Dorfes auch  K irche und  P fa rrh au s  
zerstö rt (W iederherstellung 1644). Im  Toggenburger- 
krieg 1712 w urde die K irche w ieder gep lündert und 
v e rb ran n t. D a die Gem einde keinen eigenen P fa rrer 
halten  konn te , w urde sie 1712-1715 durch  die K ap uziner 
in W il p a sto rie rt. E rs t 1840-1845 erfolgte der N eubau 
der K irche, infolge seiner s tra teg isch  w ichtigen Lage 
am  A usgang des Toggenburgs h a tte  das D orf R . häufig- 
u n te r  K riegsnöten  zu leiden, so 1287 im  K rieg zwischen 
K önig R udolf von H absburg  und  dem  A bte W ilhelm  
von St. Gallen ; gegen E nde des a lten  Zürichkriegs. 
1446, v e rb ran n ten  die T ruppen  R echbergs D orf und 
Mühle ; 1633, nach  dem  Zug des schw edischen Generals 
H orn vor K onstanz, w ar R . H a u p tq u a rtie r  der vier- 
örtischen T ruppen  ; 1712 verein ig ten  sich in R . 7000 
Mann zur B elagerung von W il, dabei w urde das von den 
E inw ohnern  verlassene D orf g ep lündert. Der H of zu R. 
w urde 1294 von A bt W ilhelm  von S t. Gallen dem  H ein
rich  von Griessenberg ve rp fän d e t. Auch die Mühle w ar 
ein Lehen des S tifts . 1288 w urde sie (n ich t das Dorf, 
s. GLS) dem  K onrad  K aufm ann  in W il verliehen. Auch 
das K loster K reuzlingen besass G üter in R . Die Vogtei 
ü b er R . w ar von K önig A lbrech t dem  W alter von 
K aste ll v e rp fän d e t w orden ; K önig H einrich VII 
b estä tig te  1 3 1 1  die V erpfändung  gegen die A nsprüche  
Rudolfs von H absburg -L aufenburg , des österreichischen
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L andvog ts im  T hurgau . 1423 ging die Vogtei über das 
halbe D orf als Lehen des K önigs Sigism und von 
Schultheiss Göz zu Schaffhausen an  U lrich A rzt zu 
K onstanz ü ber. 1471 erw arb das K loster St. Gallen die 
Vogtei u n d  G erich tsshcrrschaft über R . von B a lthasar 
von H ohenlandenberg  ; das G ericht w urde durch 
A m tleu te  des S tifts  von W il aus ve rw alte t ; der A bt 
besass auch  das M annschaftsrech t und  die A ppellation. 
Die hohe G erich tsbarkeit ü b er das D orf und  die W eiler 
W ilen u n d  Busswil s tan d  beim  th u rgau ischen  L andvogt, 
ln  der N ähe von R . befand  sich der Sitz des T h u r
lindengerichts. Von ihm  h a t das D orf sein W appen : 
in W eiss au f g rünem  Boden, der von einem  blauen 
queren  F lussband  durchzogen ist, eine schw arze Linde 

m it 5 A esten zu 3 B lä tte rn , der ober
ste  zu 5. T aufreg iste r se it 1632, E he
rn S terbereg iste r seit 1682. — A H S  
1923, p . 41 : —  Vergl. ferner T U . —■ 
Pupikofer : Gemälde. —  P up . Th. — 
K d. K uhn  : Thurg. sacra. —  J .  Na- 
te r  : A adorf. — A. N üscheler : Gottes
häuser. ■—• L L . — L L H .  —  Sailer : 
Chronik von W il. —  O tt : Chron. 
Kreuzling. (Ms. der thurg . K an to n s
bibi.). [Albert Scheiw iler.]

R I C K E N B A C H  (K t. Zürich, Bez. W in te rth u r. S. 
G LS). P o lit, und  K irchgem . Richinbach  1205. Im  
Oberholz drei G rabhügel aus der H a lls ta ttp e rio d e . Bei 
einem  Vergleich zwischen dem  K loster Schussenriet 
(W ürttem berg) u n d  R itte r  K onrad  von W artenberg  
behielt sich der genannte  R itte r  seine B esitzungen zu R. 
vor (1205). Diese gelangten  1243 zur H älfte  durch  K auf 
an M argaretha  von Savoyen, Gem ahlin H artm an n s des 
A elteren von K iburg , welcher bereits 1241 H e ira tsgu t 
in R . verschrieben w orden w ar. M argaretha  vergab te  
1265 einen Teil ihres B esitz tum s an das K loster W ettin- 
gen. E ine U rk . vom  gl. J .  verzeichnet die ih r durch 
R udolf von H absburg  g eraub ten  G ü ter zu R . Bis 1798 
gehörte das D orf zur G rafschaft u n d  sp ä teren  L an d 
vogtei K iburg , in der H elvetik  zum  D istrik t A ndel
fingen, seit der M ediation zum  Bez. W in te rth u r. Die 
K irche zu R . ist 1275 als Filiale von D inhard  bezeugt. 
Das F ilia lverhä ltn is w urde 1497 gelöst. 1521 schenkte 
der dam alige L ehensherr der P fründe , K onrad  von 
Schellenberg zu H üfm gen, den P a tro n a t dem  Stifte  
E m brach. Bei dessen A ufhebung (1524) ging er an  die 
S ta d t Z ürich über. Die O rtschaft Sulz w urde 1608 
k irchlich von R . ab g e tren n t. Bevölkerung : 1836,
366 E inw . ; 1920, 400. Tauf- und  E hereg ister seit 1557 ; 
T o tenreg ister seit 1642. — UZ. [ H i l d e b r a n d t . |

R I C K E N B A C H  ( K U R Z -  und  L A N G - ) .  Siehe 
K u r z r i c k e n b a c h  u . L a n g r i c k e n b a c h .

R I C K E N B A C H .  Fam ilien der K te . L uzern  und 
Schwyz.

A. K a n t o n  L u z e r n .  VON RICKENBACH. Luzerner 
S tad tbü rgerfam ilie . —  W e r n e r ,  des K l. R a ts  1318- 
1330, Sp italm eister 1330. —  Gfr. Reg. —  E . K opp : 
Gesch. der eidg. Bünde  V, 379. [P. X. W.]

B .  K a n t o n  S c h w y z .  R i c k e n b a c h ,  v o n  R i c k e n b a c h ,  
R i c k e n b a c h e r .  A lte schwyzerische L and leu tefam i
lie aus dem  M uotathaler- und A rtherv ierte l. In  neue
rer Zeit schreiben sich die R . von M uotathal R i
ckenbacher, die R . von A rth  Rickenbach. Die R icken
bacher w urden als Genossen der K orpora tion  Ober- 
allm eind, die R ickenbach der U n terallm eind  zugeteilt. 
Die Fam ilie is t u rk . schon 1309 nachgew iesen
(G fr. X X V I .  p .  324). G r e g o r  und G e o r g  |  bei No
v ara  1513 ; H a n s , aus dem  Nid w ässerviertel, f  bei Ma

rignane 1515. W appen : siehe Bild. 
—  1. M a r t i n , L andvog t im  G aster 
1624. —  2. H e i n r i c h , in A rth , R a ts 
herr, t  1675. — 3. H e i n r i c h , R a ts 
he rr, f  in Goldau 1691. —  4. J o s e f
F r a n z  A n t o n , in M uota tha l, * 1736, 
R a tsh err  1778. —  5. X a v e r , in A rth . 
1784-1864, R a tsh err, m ach te  eine 
S tiftung  fü r arm e S tu d en ten  aus den 
G eschlechtern R . u . K ennel. —  6. P iu s  
A n t o n , in A rth , * 1818, N o tar des

Kreises A rth  1856, R a tsh err  1862, K a n to n sra t 1870,

f  1899. —  7. P . H e i n r i c h , von A rth , in m undo Carl. 
* 1831, Profess in E insiedeln 1852, do rt Professor, 
sp ä ter in M onte Cassino, b e tä tig te  sich sch rifts te lle 
risch besonders über griechische L ite ra tu r  und K u l
tu r . — 8. H e i n r i c h , von A rth , 1866-1921, Teilhaber 
der V erlagsansta lt E berle und  R ickenbach  in E insie
deln, B ezirksra t und B e z irk ss ta tth a lte r  in Einsiedeln 
1911, B ezirksam m ann 1912, K a n to n sra t 1908-1916 
(P räsiden t 1913). —  9. F r a n z , von M uota tha l, in 
Goldau, * 1877, D r. ju r .,  O berst, K a n to n sra t seit 1912, 
S taa tsan w a lt 1912, K an to n sra tsp rä sid en t 1920. — 
L L H . —  M. D ettling  : Schwyz. Chronik. —  F. D e ttlin g  : 
H ist, geneal. Notizen  (Ms.). [D. A.]

R I C K E N  M A N N .  Fam ilien  der K te . S t. Gallen u. 
Zürich.

A. K a n t o n  S t .  G a l l e n .  R IC K E N M A N N , R l K E N M A N N .  
f  H ervorragende Fam ilie  der S ta d t R appers wil, die vom 
Z ürcher O berlande sta m m t und  sich 1544 e inbürgerte . 
W a p p e n  : gete ilt, oben in Gold ein schw arzes gestieltes 
T atzenkreuz, b ese ite t von zwei ro ten , go ldbebu tz ten  
Rosen, u n ten  in R ot au f grünem  D reiberg goldner 
rech tsschauender Löwe, das goldene T atzenkreuz in der 
rechten  V orderpranke  h a lten d . —  1. J o h a n n  H e i n 
r i c h , K le in ra t 1671-1676, Schultheiss 1677 - f  3. v i. 
1696. —  2. M a t i i a e u s , P farrer von Bollingen und S p ita l
p fa rre r in  R appersw il, e rstellte  1670 eine A bschrift der 
ä lte sten , n ich t m ehr vo rhandenen  R appersw iler Chronik 
aus dem  A nfänge des 15. Ja h rh .,  f  5. v. 1699. — 
M A  GZ V I, p. 2 2 3 . - 3 .  J a k o b  B a s i l , 1678 - 4. m . 1751. 
.jur. u triu sq u e  lie., S ek re tä r des A btes von Pfäfers. 
Verfasser einer R appersw iler C hronik. —  4. J o h a n n  
H e i n r i c h  (II .) , 1678 - 3. v . 1730, D r. m ed., S ta d t
schreiber 1703-1716, K le in ra t 1717-1730. —  5. J o h a n n  
U l r i c h , 1701 - 5. m .  1754, D r. m ed., K le in ra t 1730- 
1734, Schultheiss 1734-1754. — 6. J o h a n n  H e i n r i c h  
( I I I .) , 19. x . 1728 - 7. v ii. 1763, K lein ra t 1758, Schu lt
heiss 1762. —  7. J o h . U l-
r i c h ( I I . ) ,  1 7 0 8 - 2 2 .  I I .  1 7 5 8 ,
D r. m ed., S tad tsch re iber 
1737-1742, K le in ra t 1743- 
1757. — 8. J o s e f  B o n i - 
f a z , 31. i. 1758 - 4. x .
1834, R ich ter 1778, K lein
ra t  1786, S ta tth a lte r ,  M it
glied des K antonsgerich ts 
des K ts. L in th  1798, K an 
to n sra t und M itglied des 
A ppella tionsgerichts des 
K ts . S t. Gallen, Gem einde
am m ann. —- 9. J o h a n n  
B a p t i s t , 15. n . 1787 - 17. 
v ili . 1859, Sohn von Nr.
8, k onservativer Po litiker,
G rossrat 1833, Admini-* 
s tra tio n sra t 1833, B ezirks
g e rich tsp räsiden t, O berst
lieu ten an t. —  1 0 .  F r a n z  
X a v e r , 30. x i. 1812 - 5. v.
1892, Sohn von Nr. 9, einer 
der ersten  F ü h re r der konservativen  P a rte i im  Seebe
zirk, S tad tam m an n  1847-1849, B ezirksgerichtspräsi
den t, K an to n sra t 1843-1861, A d m in is tra tio n sra t, T ag
sa tzungsabgeordneter 1846, ve rd ien t um  die G eschicht
schreibung seiner V a te rs tad t, Verfasser der Gesch. der 
Stadt Rappersw il bis 1798 und  von 1803-1882, H erau s
geber der Regesten des Stadtarchivs R . 1229-1525 in 
Mohr : Regesten. —  A S  G V I, p. 527. —  S t. Gail. Nbl.
1893, p . 45 ; 1928, p. 23. — Centenarbuch, p. 389. —
11. B e r t h o l d , 1854-1914, Sohn von N r. 10, A dvokat. 
B ezirksgerichtspräsident, Verfasser ortsgeschichtlicher 
Volksschauspiele. —  L L . —  L L H .  —  B ürgerregister, 
R egim entsbuch und  P fa rrb ü ch er von R appersw il. —
F. X . R ickenm ann : Gesch. v. Rappersw il. — J .  G. 
B aum gartner : Gesch. des K ts. S t. Gallen, Reg. —
H. E ppenberger : Die P olitik  Rapperswils von 1531- 
1712, p . 85. [M.S.-h.]

B. K a n t o n  Z ü r i c h ,  f  Fam ilie der S ta d t Zürich. — 
W o l f g a n g ,  * 1540, V.D.M. 1563, P fa rre r zu W angen 
(Zürich) 8. II. 1564, D ekan des K iburger K apite ls 1606- 
1618, t  28. v ili. 1618 zu W angen. [D. F.]

F r a n z  X a v e r  R ic k e n m a n n .  
N a c h  e iner  P h o to g rap h ie .
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R IC K L I und  R IK L I . Fam ilien  des K ts. B ern, von 

K leindietw il (1583), T h u n ste tten -B ü tzb e rg  (1647), W an
genried  (1629) und  W angen a. A. (ca. 1590); in  A ar
w angen (1529). D er Nam e is t gleichen U rsprungs wie 
R ick lin  (s. d.). E in  R ichli t  1390 bei der V erteidigung 
von W angen a. A. gegen (Österreich. W appen  der R. 
von  W angen a. A. : ein halbes M ühlerad. üb erh ö h t 
von einem  nach  u n ten  geöffneten Z irkel (Farben  u n 
b e k an n t). —  1. M a r t i n , * ca. 1590, B ürgerm eister von 
W angen a. A. 1625-1626. N ach ihm  w eist die Fam ilie 
d o rt noch fü n f B ürgerm eister im  17. u. 18. Ja h rh . auf. 
— 2. K a r l ,  1791-1843, e rster evang. P fa rre r in Luzern 
1827, S em inard irek to r in M ünchenbuchsee 1830-1843, 
V erfasser der ersten  K inderbibel fü r die bern . P rim ar
schulen . — Berner Schulblatt 3. —  v. M ülinën : Beitr.

V .—  3. A b r. F r i e d r i c h , 
B ruder v . N r. 2, 1795- 
1866, b rach te  in W angen 
die R o tfärberei zur B lüte, 
G rossrat 1833-46, 1850-58.
— E . F ried li : Bärndätsch, 
B d. Aarw angen. —  4. 
Ca rl , 1818-1899, Sohn v. 
N r. 3, H isto riker, L ehrer, 
V erfasser eines Z eitta fe ln 
atlasses. —  5. R u d o l f ,  
1818-1882, B ruder von 
N r. 4, Chem iker. Besitzer 
der R o tfärberei, A rtillerie
h a u p tm a n n , nahm  1845 
am  zw eiten F re ischaren 
zug teil, V erfasser v . Me
m oiren über die F re ischa
ren ze it, B urgerp räsiden t 
von W angen 1873-1876.
— 6. A u g u s t ,  Sohn v. 
N r. 5, * 1864 in W angen, 
D r. m ed., in L angenthal, 
A rzt in W iedlisbach 1891-

1898, C hefarzt des B ez.-Spitals in L an gen tha l 1898-1928, 
N a tio n a lra t 1908-1921, b ek an n t du rch  seine B estrebun
gen au f dem G ebiet der V olkshygiene (Motion fü r ein 
eidg. Tuberkulosegesetz 1909), San itä tsoberst,D iv isions
a rz t  der 3. D ivision 1912-1920, R o tk reuzchefarz t 1921- 
1927, P rä sid en t des V erw altungsrates der Inse lko rpora
tio n  in B ern. — [W. R.] —  7. B e n j a m i n ,  B ruder von Nr. 
6, * 1868, P fa rre r in Roggwil(Bern) 1891-1900, in M eirin
gen 1900-1907, se ither an der N ydeckkirche in Bern, 
P rä s id e n t der bern . K irchensynode 1923-1926. — 
8. A r n o l d ,  1823-1906, Sohn von Nr. 3, N a tu ra rz t und 
B egründer der a tm osphärischen  K u r, R o tfärb e r zu 
Seebach (K ärn ten ) 1846-1854, k o n stru ie rte  1847 einen 
p rak tisch en  B e ttd a m p fa p p a ra t, eröffnete 1855 eine 
K u ra n s ta lt  am  Veldesersee (O berkrain), die er 50 Jah re  
lang  le ite te  und  zu grosser B lüte b rach te . Verfasser 
zah lreicher A ufsätze ü b er W asser- und  Sonnenbehand
lung  u n d  V egetarism us im  deu tschen  Naturarzt. 
B ek an n tes te  Schriften : Die F ieberkrankheiten  ; Grund
lehren der Naturheilmethode  ; E s werde Licht ; Das Bett
dam pfbad. —  Berner Volkszeitung  1906, N r. 37. — 
[Aue.  R.] —  9. S a m u e l ,  B ruder von N r. 8,  1829-1885. 
F a b rik a n t u. K aufm ann , T eilhaber der F a . M athias 
N aef in N iederuzw il (St. Gallen) 1852-1885, Fö rderer 
und  U n te rs tü tz e r  zahlreicher B ildungsansta lten , ge
m einnütziger und  ch ris tlicher W erke, K a n to n sra t 1867- 
1876, N a tio n a lra t 1876-1880. —  10. M a t h i a s  A u g u s t ,  
1845-1902, E nkel von Nr. 3, in der F a . M athias N aef in 
N iederuzw il, K an to n sra t 1882-1888, erh ielt das B ürger
rech t von H enau (St. Gallen) geschenkt. — 11. M a r t i n ,  
E nkel von N r. 3, * 1868, Dr. phil., K o n serv a to r der 
b o tan ischen  Sam m lungen an  der E idg. T echn. H och
schule in Z ürich se it 1896, T it.-P ro f. 1909, In itia n t und 
L eiter zahlreicher grosser Studienreisen  nach  Grönland, 
den M itte lm eerländern  und nach A frika, publizierte  
ü ber sy s tem at. B o tan ik , Pflanzengeographie u n d  bes. 
über a rk tisch e  und  M ittelm eerflora. H aup tw erke  : Die 
A rve in  der Schweiz (1909) ; Lebensbedingungen und  
Vegetationsverhältnisse der M ittelmeerländer u . der 
atlantischen Inseln  (1912) ; Von den Pyrenäen zum  N il  
(1926). —  12. H a n s ,  B ruder von N r. 11, * 1875, E lek tro -

O beringenieur an  der M aschinenfabrik  G irlikon seit 
1910. —- S tam m baum  und  Chronik im  Besitz der 
Fam ilie. —  13. E m i l  R ikli, von B üzberg, * 1872, 
F ü rsp rech  in L aupen , G em eindepräsiden t, O berst - 
lieu ten an t. [A. u.  W .  R.]

R I C K L I N  und  R I K L I N .  F a m ilien des K ts . St. 
Gallen. D er N am e is t alam annischen  U rsprungs, von 
rik  (reich, m ächtig ), m it D im inu tiv  « lin » in der 
B edeutung  von N achkom m e. Zwei H auptzw eige, die R. 
von E rnetsw il und  von S t. G allenkappel, stam m en  aus 
dem  R aum e U znach-R icken . W appen  der R . von E rn et- 
schwil : liegender H a lb m o n d .— 1. F r a n z  J o s e p h ,  von 
B ildhaus, w ird 1830 als V olkstribun  im  V erfassungs
kam pf fü r die E rw eiterung  der V olksrechte g enann t, 
w ar zusam m en m it drei än d ern  V eran s ta lte r der Volks
versam m lung vom  10. x i l.  1830 in S t. G allenkappel, 
n achher V erfassungsrat. —  2. M a x , * 1875, S chu lrek to r 
in B om bay, dann  p äp stlich er A d m in is tra to r der Diözese 
Poona (B rit. Ind ien). —  3. F r a n z , D r. m ed., B ruder von 
N r. 2, * 1878, P sy ch ia te r (auch K u nstm aler), S an itä ts- 
ob e rstlt., in K ü sn ach t (Zeh.), V erfasser vieler m edizin i
scher P u b lik a tio n en .—  4. J o s e p h ,  B ruder von N r. 2-3, 
M itgründer und  D irek to r der Schweiz. G enossenschafts
ban k  in S t. Gallen. [A. und W .  R.]

R I C O U .  W aad tlän d er Fam ilie, die um  1685 aus dem 
D auphine e inw anderte  und  sich 1736 in P rilly  e inbür
gerte . — J o s e p h ,  W u n d arz t in C hâteau  d ’Œ x 1687- 
1709, S tam m v a te r m ehrerer G enerationen von Aerz- 
ten . [M. R.]

R I C U L P H U S ,  Bischof von Genf, in einer Schen
k u ngsurkunde  zugunsten  des P rio ra tes  von Satignv 
durch  E idegarde, W itw e des Grafen A y rb ert, 912 er
w äh n t. —  Vergl. A rch. Genf, P . H . N r. 1. [C. R.]

R I D A ,  d e .  V erm utlich  aus R iddes (W allis) s ta m 
m ende, f  Fam ilie. —  1. P o n c e ,  Dr. ju r .,  M agister 
theologiae, R a t des Königs von F rankreich , e rh ie lt 1471 
in L ausanne und  Genf die D om herrenw ürde. —  2. T i i é o -  
d u l e ,  le tz te r  P rio r von R om ainm ötier, f  Ja n . 1537. — 
M. R eym ond : Dignitaires. —  Histoire de R om ainm ö
tier. [M. R.]

R I D D E S  (K t. W allis, Bez. M artigny. S. GLS). Gem.
u nd  P fa rrd o rf. R . gehörte  dem  D om kapite l von S itten , 
das d o rt im  Besitz von Z ehnten  blieb, und  ging im
12. Ja h rh . an  Savoyen ü ber. Es b ilde te  eine Meierei 
(m étralie) m it der n iedern  G erich tsbarkeit ; die höhere 
G erich tsbarkeit w ar in H änden  des K astlan s von
Saillon. R . h a tte  eine s tra teg isch  w ichtige Lage an 
einem  B rückenkopf der R hone, besass ein festungs
artiges G ebäude, das zu Beginn des 13. Ja h rh . erw ähn t 
wird und gegen 1300 vom  Bischof Boniface von Challant. 
zerstö rt w urde . Vor 1384 erhoben d o rt der Bischof und 
sp ä ter Savoyen einen Zoll. N eben der Meierei bestand  
seit dem  15. J a h rh . in R . ein V izedom inat, das den 
Edeln von Chevron und  den M ontheis von L eytron  
gehörte . Seit A nfang des 14. Ja h rh  b ildete  R . ein 
Gem einwesen, dessen E inw ohner bis 1742 to tfa llp flich 
tig  w aren . In  der Folge w urde R . dem  G ouvernem ent 
St. M aurice angeschlossen. Seit dem  11. Ja h rh . bildete 
R. eine P farre i, die zuerst vom  P rio ra t S t. P ierre  de 
Clages, dan n  vom  B istum  S itten  bed ien t w urde. Seine 
dem  hl. L au ren tiu s gew eihte K irche w urde w iederholt 
re s tau rie rt und  verg rössert. —  Vergl. G rem aud. — 
R ivaz : Topographie. —  B. R am eau  : Le Valais histo
rique. —  G em eindearch. [Tn.]

R I D D E S ,  d e .  Adelige Fam ilie, welche das M eiertum  
von R iddes inne h a tte  und  davon 
ihren  N am en fü h rte . Sie ist seit M itte 
des 13. Ja h rh . b ek an n t. Wappen : in 
Blau ein gelber T urm  m it einer 
gelben Z innenm auer zur L inken und 
einem  goldenen S tern  in deren T or
eingang. E in in L ey tron  n iedergelas
sener Zweig der Fam ilie  erlosch im
17. Ja h rh . Die ändern  w an d ert en nach 
der savoyischen N iederlage von la 
P la n ta  1475 nach  Savoyen aus. —

1. F r a n ç o i s  N i c o l a s , A b t von Tam ié 1595, A lm osner 
und R a t des Herzogs K arl E m anuel von Savoyen, 
S enator, G eneralv ikar des C isterzienserordens und 
V isita to r in Savoyen, P iem ont, im  D auphine und  in der

Karl Rickli (Nr. 2).
Nach einer Lithographie von Fr. 
Hasler (Schw. Landesbibi. Bern).
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Provence, t  1645. — 2. G u illa u m e , Neffe von N r. 1, 
K o ad ju to r 1618 und  N achfolger seines Oheims als A bt 
von T am ié, t  165-1. —  E . B urn ier : H ist, de Tam ié. — 
G arin : H ist, de l ’abb. de Tam ié. —  A rch . der Abtei 
Tam ié. —  A rch, der A btei S t. M aurice : Notes von 
B occard. —  Pierre  de Viry : Arm orial de Savoie V. — 
R ebord e t G avard  : D ictionnaire d. Clergé de Genève- 
A nnecy  11 [Ta.  und L. D.-L.]

R I E B E N .  Fam ilie von der L enk (Bern). —  C h a r l e s ,  
* 1881 in L ausanne, Jo u rn a lis t, R ed ak to r der Revue seit 
1905, M itarbeiter der Bibliothèque universelle und der 
Sem aine littéraire, V erfasser von Les petites églises 
(1923) ; E n  marge de la Faculté (1926) ; Où en sont les 
carrières libérales ? (1927). [D. S.'|

R I E D ,  R I E D E N ,  R I E D E R N ,  R I E T .  Von diesen 
überaus häufigen, allein oder in Zusam m ensetzungen 
in der deu tschen  Schweiz über tausen d m al vorkom m en
den O rtsnam en, die ein ebenes, sum pfiges, m it R iet- 
gräsern  bestandenes Gelände bezeichnen, sind die 
ebenfalls sehr zahlreich vorkom m enden Fam iliennam en 
Rieder, am  oder im  R ied (von R ied ), Biederer, Rieter, 
Rietler u . R ietm ann  abzu leiten . — S I .  [D. S.]

R I E D  ( K t .  F reiburg , Saanebez.). Siehe O b e r r i e d .
R I E D  ( N I E D E R )  (K t. B ern). Siehe N i e d e r r i e d .
R I E D ,  v o n .  Fam ilie  des B erner O berlandes, u rsp r 

M inisterialen der H erren  von E schenbach, sp ä te r  der 
G rafen von K iburg  in T hun , die im  13. und  14. Ja h rh . 
Vorkom m en. Die heu te  spurlos verschw undene S tam m 
burg  lag au f einem  Felssporn nörd lich  des Bächihölzli 
bei T hun . Bei den R uinen  der B urgkapelle  fanden  sich 
G räber. W appen  (nach Siegeln) : eine Lilie oder ein Pfahl 
m it einer oder zwei Lilien. R u d o l f  von R ide, Zeuge 
1180. P e t e r ,  D ienstm ann  U lrichs von N euenburg 1214, 
gehört einer ändern  Fam ilie an . A r n o l d ,  des R a ts  in 
B ern 1226, R itte r  1231 ; J o h a n n ,  Zeuge 1246-1257, 
R itte r  1270 ; W a l t e r  und  B e r c h t o l d ,  1252, usw ., 
T huner B ürger 1260. —  H e i n r i c h ,  R itte r , Zeuge 1266, 
1299, Schultheiss von T hun 1271 (Siegel : ein S teinbock).
—  W a l t e r  (1300-1317), F ru tig er A m tm ann . —  H e i n 
r i c h , Schultheiss von T hun  1301, soll 1331 E berhard  
von K iburg  an  einem Zug gegen B ern verh in d ert haben .
—  U l r i c h  (1340-1353) v e rgab te  1353 den Seebühl in 
H ilterfm gen zu einer S tiftung  fü r Geistliche, wird als 
« E delknech t von H ilterfm gen » bezeichnet. Die sehr 
beg ü te rte  Fam ilie erschein t bis 1436 im  O berland. Die 
in der V orhalle der K irche von T hun  vorhandenen 
Fresken  sind wohl ihr zu v e rd anken . — F R B . — L L . — 
L L H . —  Thuner N bl. 1924. —  K . L. S te ttie rs  Genea
logien (Ms. in  der S tad tb ib i. Bern). [C. H u b e r .]

E ine B ernburgerfam ilie  dieses N am ens erscheint im 
15. u . 16. Ja h rh . u . w ar 1545 noch m it drei M itgliedern 
im  Gr. R a t v e rte ten . —  Tillier I , 52, 156 ; I I I ,  525. — 
S te ttie rs  Genealog. (Ms. wie oben). [ T h .  I m H o f .]

R I E D B U R G  (K t. und Bez. B ern. S. G L S ). E hem a
lige B urg und  H errschaft. Die B urg  beherrsch te  die 
Schw arzw asserschlucht u n d  die a lte  Schw arzenburg- 
strasse . Sie w urde w arsch. um  die M itte des 14. Ja h rh . 
durch  U lrich von Bollingen e rb au t und  im Sem pacher- 
krieg von den F reiburgern  zerstö rt. Lage und G estalt 
des B urghügels lassen au f ein vorgeschichtl. Refugium  
schliessen. Man fand d o rt zwei spätneo lith ische S te in
beile und unw eit davon, im  L ängacker, frühgerm anische 
(burgundische) G räber.

Die Herrschaft R . um fasste die zwischen der Sense, 
dem  Scherlibach und dem  Schw arzw asser gelegenen 
Teile der heutigen Gem. K öniz m it der niederen Ge
rich tsb a rk e it. Die hohen G erichte kam en 1388 von der 
L andgrafengew alt an  die S ta d t B ern und  zum  L an d 
gerich t S ternenberg . Die G erich tss tä tte  « u n te r  dem 
Borirne » befand  sich bei den h eu te  noch « G richt » 
genann ten  H äusern . D urch E rb tö c h te r  kam en die 
B echte  und  E in k ü n fte  zu R . nacheinander von der 
Fam ilien Bollingen, an die von B uch und Briiggler. 1515 
erw arben sieben H ofbauern  gem einsam  die H errschafts
rech te  du rch  K au f ; ihre R echtsnachfolger verw alteten  
sie bis 1798 m it F ü h ru n g  eines eigenen Siegels und 
u n te r  einem  selbstgew ählten  A m m an n . 1776 und 1791 
e rb au ten  die P atriz ierfam ilien  S te ttie r  und Zehender 
L andsitze  in der H errschaft R iedburg . U n te r der 
H elvetik  b ildete  R . vom  15. März bis 16. April 1798

eine eigene M unizipalität, schloss sich dann aber K öniz 
an . W appen : in Silber ein schw arzer Z innenturm  au f 

grünem  Sechsberg. — Vergl. H. Mor- 
gen th a ler in B T  1920, 134, 157. — 
Ja h n  : Chronik. —  E . F . v . Mülinen : 
Beitr. I I I .  —  C. Lerch : Beitr. zur Orts- 
gesch. v. K öniz u . Oberbalm. [C. L.] 

R I E D B U R G ,  v o n .  f  bürgerliche 
Fam ilie der S ta d t Bern. R u d o l f  1351, 
1375, A m m ann des D eutschordens- 
F rauenkloste rs in Bern, V enner zu 
P fiste rn , soll als solcher im  K riege ge
gen Bischof Jo h an n  von Vienne v. Ba

sel 1367 das « W ighus » au f der P ierre  P ertu is  e rs tü rm t 
haben . —  C. Ju s tin g e r : Chronik, 133. [C. L.]

R I E D E N  (K t. S t. Gallen, Bez. G aster. S. GLS). 
Dorf, po lit, u . Ortsgem . Rieta  1045. Die grundherrlichen  
R echte gehörten  bis 1798 dem  S tift Schännis ; die 
politische Geschichte teilte  R . zuerst m it Schännis, von 
1438-1798 m it der H errschaft G aster. U rspr. nach 
Senken kirchgenössig, w ird R. m it diesem  auch  einen 
politischen Tagw an gebildet haben  ; im  17. und 18. 
Ja h rh . w ar es dem Tagw an K a ltb ru n n  zugeteilt. 1798- 
1803 b ildete  R . eine eigene M unizipalitätsgem einde, 
w urde 1803 zur politischen Gem. K a ltb ru n n  geschlagen, 
1825 zur se lbständigen pol. Gem. gem acht. Als O rts
gem . ist es seit 1469 nachw eisbar. Ablösung von der 
P farrei B enken und E rhebung  zur eigenen P farre i 1762, 
K irchenbau  1768-1770, K irchenneubau  1912. Bevöl
kerung  1860, 454 E inw . ; 1920, 521. — J .  F ä h  : Hundert 
Jahre pol. Gem.. Rieden. [ J .  F æ h .]

R I E D E N  (K t. Zürich, Bez. B ülach, Gem. W alli
sellen. S. GLS). Ehem alige p o lit. Gem. ; Rieden  1153. 
Eine Schenkung von G ütern  zu R. an  das K loster au f 
dem Z ürichberg w urde 1153-1155 b e s tä tig t. Im  13. 
Ja h rh . w aren  d o rt das C horherrenstift Zürich (1230), 
das K loster R itti (1250) und  die A btei Zürich (1273) 
beg ü te rt. E in A llm endstre it zwischen den D örfern R ., 
N ieder-Schw erzenbach und W allisellen w urde 1314 
schiedsgerichtlich erledigt. Bis 1218 gehörte  R . zur 
R eichsvogtei Zürich, sp ä te r  zum  habsburg . A m t K loten . 
W ährend  die hohe G erich tsbarkeit dem  L andvogt von 
K iburg  zu stan d , gelangten  die niederen  G erichte 1487 
an  H ans W aldm ann, nach  dessen Tod an  die S tad t 
Zürich. Mit D übendorf und D ietlikon zusam m en bildete  
R. 1489-1615 eine O bervogtei, welche dann  in  dei
nen um schriebenen O bervogtei Schw am endingen au f
ging. D urch das Gesetz vom  5. m . 1916 erfolgte die 
A ufhebung der bisherigen po lit. Gem. R . und  ihre 
Zuteilung an  die po lit. Gem. W allisellen. 1370 stand  in 
R . eine F ilialkirche von K lo ten . 1916 w urde das D orf 
von der K irchgem . D ietlikon ab g e tren n t und  m it der 
Kirchgem . W allisellen verein ig t. Bevölkerung : 1467, 
36 E inw . ; 1836, 307 ; 1910, 401. —  UZ. — L arg iadèr in 
Festgabe f. Paul Schweizer. [ H i l d e b r a n d t .]

R I E D E N , v o n .  In  der a lten  K irchgem . Silenen 
sesshafte, angesehene Fam ilie des Landes Uri. R u d o l f  
w ohnte 1275 der Sühne U ri’s m it Engelberg  bei und 
befand  sich u n te r  den B ürgen, welche das L and Schwyz 
1313 der S ta d t Zürich für E in h a ltu n g  eines V ertrages 
ste llte  ; P e t e r ,  z u  Obersilenen, B ruder des Vorgen., 
Zeuge 1297 ; H e r m a n n  I .  nah m  1315 an den F riedens
un terhand lungen  m it G larus teil u. s tif te te  1317 m it 
W alter F ü rs t und än d ern  eine P fründe  an der P fa r r 
kirche zu A ltdorf. —  H e r m a n n  I I ,  Zeuge 1383. Die 
Fam ilie erlosch anfangs des 15. Ja h rh . —  Vergl. 
(Echsli : A nfänge. —  G fr. Reg. [Fr. Gi s l e r .]

R I E D E R .  Fam ilien der K te . B ern, Solothurn ,W allis 
u . Zürich. Siehe auch  R i v a l .

A. K a n to n  B e rn . I .  f  Fam ilie der S ta d t B ern, die 
vom E nde des 13. bis gegen E nde des 15. Ja h rh . b lüh te . 
Wappen : in Schwarz sechs goldene Berge. — 1. H a n s ,  
des K leinen R a ts  1294. —  2. H e i n r i c h  d. ä ., des Kl. 
R a ts  1352. —  3. H e i n r i c h ,  Sohn von N r. 2, des K l. 
R ats 1352. —  4. J o h a n n e s , des K l. R a ts  1358. — 5. 
J o h a n n e s  v erh inderte  beim  H erannahen  des Gugler- 
heeres die beabsich tig te  N iederbrennung der Scheunen 
vor der S ta d t u n d  fiel beim  K am pf im  K reuzgang von 
F rau b ru n n en  1375. — Ju stin g er, p . 142. — Tillier I. — 
6. P e t e r  (P e term ann), des K l. R a ts  1379, Schultheiss
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zu B urgdorf 1384, Venn er 1395, Schultheiss zu T hun, 
Sch iedsrich ter zwischen dem  G otteshaus In te rlak en  und  
der S ta d t U nterseen , sowie zwischen Bern und  F reiburg  
wegen des Inselgaus 1395, L andvog t zu N idau 1398. — 
Tillier I ,  302, 305. —  7. R u d o l f , erster L andvog t zu 
A arburg  1416, des K l. R ates 1417, Schultheiss zu T hun 
1422, M itherr zu W orb. —  v. Miilinen : B eitr. IV , 300. —
8. P e t e r ,  des K l R a ts  1448, S tiefb ruder des Schult- 
heissen N iklaus von D iessbach. —  L L .  —  v . M ülinen : 
Beitr. I , 143 ; IV , 300. [Th. ImHof.]

I I .  A lteingesessene Fam ilien  R . sind in  zahlreichen 
O rtschaften  der A m tsbez. A arberg , A arw angen, B ern, 
O elsberg, F ru tig en , In terlak en , K onolüngen, Oberhasle 
und  O bersim m ental e ingebürgert. D iejenigen von Adel
boden und  von  der L enk h ab en  lang jäh rige  Gross
rä te  gestellt. [D. S.]

B. K a n to n  S o lo th u rn . —  E m il, von (Ensingen, 
* 17. v ii. 1874 in G renchen, U hrenm acher, Schriftsetzer, 
A d m in is tra to r des Volksrechtes in Z ürich 1904-1905, 
S ek re tä r der A rbeitskam m er Zürich 1905-1911, B ezirks
rich te r  1911-1926, O b errich ter seit 1926, M itglied des 
grossen S ta d tra te s  Z ürich  seit 1901 (P räsid en t 1916- 
1917), des K an to n sra te s  1902-1911, P rä s id e n t der 
A rbeite run ion  Zürich, B ürger von Zürich  1911. — 
Z W C hr. 1916, p . 152. [D. F.]

C. K a n to n  W a l l is .  R ie d e r ,  am R ie d , vom R ie d , 
R ie d e n .  N ach den verseli. Œ rtlichke iten  R ied im 
O berwallis ben an n te  Fam ilien . — G rem aud. [D. I.]

D. K a n to n  Z ü ric h . I . Im  19. J a h rb . f  F am ilien  der 
S ta d t Zürich, en ts tan d en  du rch  E inbürgerungen  1440- 
1570 von Enge her. W appen : in R ot ü b er grünem  D rei
berg goldene K rone (V arian ten ). —  Z S tB .  —  J .  H äne : 
M ilitärisches aus d. alten Zürichkrieg . —  Tur. I I ,  p . 182. 
— K . W irz : Etat. —  C. E scher : Chronik d. ehemal. 
Gem. Enge. —  A H S  1899, p. 30. —  K eller-E scher : 
Prom pt. —  I I .  Noch b lühende Fam ilie  der Gem. Hüngg, 
die um  die M itte  des 16. J a h rh . von Enge über U n te r
strass h ier e ingew andert sein d ü rfte . Sicher bezeugt seit 
1573. —  J o h a n n  H e i n r i c h , * 16. i i . 1823, B ezirks
rich ter 1849-1859. Seiner A m tstä tig k e it w urde 1857 eine 
Rieder-Spiegel b e tite lte  illu strierte  S erienpublikation  
gew idm et, f  21. iv . 1870 in D onaueschingen (B aden). — 
U. S tu tz  : Höngger M eiergerichtsurteile. — H . W eber : 
Kirchgem. Höngg. —  J .  F rick  : Das Gemeindebuch des 
Lim m attales I, p. 76. [D. F.]

R I E U E R A  (K t. F re ibu rg , Bez. Saane, Gem. Mon- 
tév raz . S. G LS). G ut, wo 1805 ein T rap p istin n en k lo ster 
e ingerich tet w urde. Die « T rap p e tte s  » genann ten  
Schw estern blieben bis 1816 dort. D ann w urde die 
B esitzung der Gräfin de la Poype v e rk au ft, die dieselbe 
1838 dem  B istum  L ausanne schenkte . —  K uenlin  : 
Diet. I I .  —  É tr. [rib. 1809. —  Dellion : Diet. IX . — 
Bürgerhaus X X . — S taa tsa rch . F re ibu rg  und  A rch, des 
B istum s. [J. Jordan.]

R I E D E R E R .  Fam ilien  der K te . F re ibu rg , G rau 
bünden  und  St. Gallen.

A. K a n to n  F r e ib u r g .  — J o n a s ,  G oldschm ied, aus 
Augsburg, liess sich in F re ibu rg  n ieder und  w urde dort 
1649 als E inw ohner aufgenom m en. —  S K L .  —  S ta a ts 
arch iv  F re ibu rg . [J. N.]

B. K a n to n  G ra u b ü n d en . BIEDERER oder IM R ied . 
B iederer sind n u r  noch in M aienfeld, im  R ied sassen zu 
Splügen. —  G a l lu s ,  um  1617 I-Iauptm ann in  vene- 
tian ischen  D iensten , Genosse von Georg Jen a tsch , einer 
der « vier Tellen », die am  25. II. 1620 Pom pejus P lan ta  
zu R ietberg  erm ordeten , m ach te  m it Je n a tsch  den 
Feldzug ins O berland m it, im  F rü h ja h r  1621 u n d  1635- 
1637 die Feldzüge ins V eltlin . — F o rt. Sprecher : 
Kriege und Unruhen. [L. J.j

C. K a n to n  S t. G a llen . B i e d e r e r ,  R ie d e n e r .  
1. P e t e r  B iederer, Ju n k e r , 1470 in B ütsw il. Wappen 
nach  H a rtm a n n  (Ms.) : in R o t silberne Lilie. — II .  F a 
m ilie des R orschacheram tes. H a n s  B ied rer gen. 
B uchterli 1432 ; besonders v e rb re ite t in der Gem. 
U ntereggen, erw. seit 1493, je tz t  allgem ein Riedener. — 
1. J o s e p h , 1866-1926, G em eindeam m ann von Goldacli 
1906, B ezirksam m ann von R orschach  1910, K an to n sra t 
1921. —  2. Jo se p h , D r. ju r .,  Sohn von N r. 1, * 19. m . 
1892, S ek re tä r des D ep artem en ts des In n ern  1923. —
II I .  Fam ilie des Bez. Sargans. Mathias R . in Pfäfers

1646. —  S tiftsarch iv . —  H . R iedener : Untereggen, 
p . 19. —  S t. Gatter N bl. 1928, p. 74. [J. M.]

R I E D E R N  (K t. S t. Gallen, Bez. R orschach , Gem. 
Mörswil. S. G LS). D orf und  Schloss. Æ ltere  Form en  : 
Redirn, R iedirn , Riedren, R ietdrun , Riedra. Schon im  
13. J a h rh . bezog das K loster S t. Gallen aus diesem  Hofe, 
der u rsp rüng lich  ein Lehen der Edeln  von Rheinegg, 
sp ä ter derer von R orschach  w ar, E in k ü n fte . Anfangs 
des 15. Ja h rh . schlossen sich die L eu te  « bie R ied ra  » den 
A ppenzellem  an . S p ä ter besassen das Sp ital zum  hl. 
Geist u. S tad tb ü rg e r in S t. Gallen daselbst G üter. Das 
Schlösschen « H alte lh au s », s te ts  P riv a tb esitz , w urde 
ca. M itte des 18. Ja h rh . e rb au t. 1838 b ra n n te n  zu R. 
5 H äuser ab . —  B aum ann  : Necrol. Germ. —  U StG . — 
L L . [ A .  M.]

R I E D E R N ,  v o n .  M inisterialen der A btei R eiche
nau , die n u r  von 1174-1273 erw äh n t w erden. W appen  : 
von Silber und  Schwarz drei Mal g e te ilt. Die Burg 
R iedern  s tan d  zwischen zwei B achtobeln  bei Salenstein 
und  w ar schon bei der E roberung  des T hurgaus durch 
die E idgenossen zerfallen. —  T U .  — TB 31, p . 67. — 
Zürcher Wappenrotte, 2. Aufl., N r. 287. —- R . R ahn  : 
A rchitekturdenkm äler. [Leisi.]

R I E D E R N H O L Z  (K t. S t. Gallen, Bez. u. Gem. 
T ab la t. S. G LS). O rtschaft, südw estlich von R iedern. 
Im  K am pfe des K losters S t. Gallen gegen die H ab s
burger kam  es zwischen den A nhängern  des Abtes 
W ilhelm  von St. Gallen und  den Söhnen das h ab s
burgischen V ogtes U lrich von R am schw ag am  24. ii. 
1292 daselbst zu einem  Treffen. Die R am schw ager 
w ollten die S ta d t einnehm en, sahen sich aber v e rra ten . 
Des A btes Reisige w aren nach  R orschach  g e ritten , um 
den H errn  von W artensee nach  S t. Gallen zu begleiten. 
Die R am schw ager lauerten  den Z urückkehrenden  im  R. 
auf. Als m an  dies in der S tad t erfuhr, w urde S turm  
g e läu te t u n d  die S tad tb u rg e r eilten  den Reisigen des 
A btes zu Hilfe und  besiegten die R am schw ager. U lrich 
von M ontfort w urde erschlagen und  der B efehlshaber 
Gerold von M ülheim  vom  Pferde geworfen und  e rd rü ck t. 
Im  15. Ja h rh . w ar u n te r  dem  R iedernholz die Geding- 
s ta t t  zum  « Stuol ». —  Vergl. C hristian  K uchem eister : 
NiXwe Casus (in M V  G X V II). —  Joach im  v. W a tt  : 
Deutsche hist. Schriften  I .  — U StG . [A. M.]

R I E D E R T A L  (K t. U ri. S. G LS). Tal m it der W all
fah rtsk irche  U . L. F rau , die im  15. Ja h rh . geg ründet 
w urde. N eubau 1545, R enovationen  und  U m bauten  
1588, 1645, 1782 und  1900. Bei der le tz ten  R enovation  
kam en Fresken von 1588 u n d  1645 zum  Vorschein. 
Zwei gotische Reliefs aus R . aus dem  A nfang des 16. 
J a h rh . (Tod M ariä und  die schm erzhafte  M utter G ottes 
zwischen S t. Joh an n es B ap t. u. dem  hl. A postel B a rth o 
lom äus) sind je tz t  im  H ist. M useum  von Uri deponiert.
— Ju l. L oretz im  Urner N bl. 1912 u. 1920. — Gfr. 47. — 
Z S K  1908, 1917. —  Festgabe z. E rö ffn u n g  des H ist. M u 
seums. — A S A  1906. [Fr. G isler.]

R I E D I . B ündner Fam ilie, die in O bersaxen und 
m ehreren  än d ern  Gem. G raubündens eingebürgert ist. 
W appen  : in R o t eine weisse M auer m it zwei T ürm en.
—  1. P e t e r , P o d esta t zu P lurs und L andam m ann  des 
Gerichts O bersaxen 1691-1692. —  2. M a r t i n , Sohn von 
Nr. 1, L andvog t zu M aienfeld 1743, L an d rich te r des 
Obern B undes 1743, 1746, 1749, 1755, 1758, L andes
h au p tm an n  1765. —  3. P e t e r  A n t o n , Sohn von N r. 2, 
* 13. iv . 1742, m ehrm als L andam m ann  zu O bersaxen, 
L an d rich te r 1776, 1782, 1788, 1797, 1803, 1808, L andes
h au p tm an n  1773-1774, 1779-1780, M itglied der V eltli
ner Kongresse von 1787 und  1790, einer D epu tation  
nach  M ailand 1792, des Zuzuges 1797, des Grossen 
R ates 1803-1813, des K leinen R ates 1803 und  1808, 
t  ca. 1815. —  4. M a r t i n , Sohn von N r. 3, * 25. v m . 
1793, H au p tm an n  im  n iederländischen Schweizer
regim ent von Sprecher 1816-1818, sieben Mal L an d 
rich ter des O bern B undes und  M itglied des K leinen 
R a tes  1819-1835, T agsatzungsabgeordneter 1824 u. 
1836, M itglied der k a n t. Postkom m ission 1836, deren 
P räsid en t, des K antonsgerich ts , P räsid en t 1839-1841. 
M itglied der Standeskom m ission  1820-1839, t  29. x n . 
1841. —  Vergl. J H G G  1890. —  Sprecher : Sam m lung  
Rät. Geschlechter. —  Staatskalender v. Graub. [F. P.]

R I E D I G E R ,  J o n .  A d a m ,  G eom eter, K arto g rap h ,
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* 1680 in W ürzburg , kam  ca. 1712 n ach  Zürich und 
1716 nach Bern, v e rfertig te  eine grosse A nzahl Sch lach t
p läne, S tad tp län e  und L an d k a rten  Schweiz. Gebiete, 
sowie E rd - und  H im m elsgloben. 1737 ging er nach  
S tu t tg a r t ,  1743 nach B ayreu th , f  13. xr. 1756. — H ch. 
G raf : Gesch. der M athem atik ... in  bern. banden. — 
B L .  —  S K L .  [ H .  Z  CELL Y .]

R I E D I N  ( R y e d g in ). A lte t  Fam ilie von Z erm att, 
die sich im  15. Ja h rh . nach S t. N iklaus verzw eigte. — 
1. Mi c h a e l , von S t. N iklaus, * 1612, P fa rrer von Lenk 
1660-1666, von R aron 1666-1682, D om herr von S itten  
1682, G rossakristan  1691, t  1698. —  2. J o n . Jo s . 
St e p h a n , von St. N iklaus, * 1729, P fa rre r von Visper- 
term innen  1758-1763, K ap lan  von S ta lden  1763-1765, 
P fa rre r u n d  D ekan von R aron  1765 - t  1792, T itu lar- 
dom herr von S itten  1772, P rom oto r fü r das Oberwallis.
— B W  G V I. — R üden : Sta tistik  von Zermatt. —  Arch. 
V aleria . [D. I .]

R I E D L I .  f  Fam ilie  der S ta d t B ern. W appen : 
schräg g e te ilt von Schwarz und W eiss m it einem  links
schräg gestellten  Pfeil in gew echselten F arben . — 
K a s p a r , L andvog t zu L aupen 1566. — L L . [ T h .  I m H o f .]

R I  E D  M A T T E N ,  v o n  ( A B ,  Z E R ) .  Diese alte  adelige 
W alliser Fam ilie h a t ihren  N am en von ih rem  ursp r.

W ohnsitz  in der Ryetmatton  östlich 
von S t. N iklaus. B ereits am  Anfang 
des 14. J a h rh . sind m ehrere R . d a 
selbst bezeugt. W ie es schein t, h ä tte n  
einige von ihnen A nteil an dem  Vi- 
dom nat und  dem sp ä tem  M eyertum
von Chouson (St. N iklaus) und waren
Ju n k e r. U rspr. W appen : in R o t ein 
grünes K leeb latt, üb erh ö h t von zwei 
goldenen S ternen. Aus der Fam ilie 
sind 6 Bischöfe, 2 L an d esh au p tm än 

ner, eine R eihe hervorragender P riester, M agistraten  
und Offiziere in frem den D iensten hervorgegangen. — 
1. J ohannes  (1380), Ju n k e r, nahm  W ohnsitz  in Visp.
— 2. F r a n z i s k u s ,  Sohn v. N r. 1 (?), Ju n k er, N otar 
1428, f  1454, Sekre tär des L an d ra tes  1428-1446, öfters 
Bote des Zendens Visp. — 3. P e t e r ,  B annerherr v. 
Visp 1430-1440. — 4. P E T E R ,  B an nerherr v. Visp 1447-
1480. —  5. P e t e r , Sohn v. Nr. 2, N o ta r 1456-1523,
öfters K astlan , B annerherr v . Visp 1490, L andvogt 
von St. M aurice 1504 und  1505. —  6. P e t e r , Sohn von 
N r. 5, B annerherr von Visp. —  7. A c lr ia n  I . ,  Sohn 
v. N r. 5, Bischof von S itten  1529-1548 (s. A rt. A d rian ).
—  8. J ohann , Sohn von Nr. 5, H ofm eister des K ard i
nals Schiner, K astlan  von S itten  1535, 1540, 1546, 
erhielt 1515 von K aiser M aximilian einen A delsbrief 
und —  9. T i ieo d u l , von Visp, L andvogt von S t. Jean  
d ’A ulph (Savoyen) 1546.

Lin ie  von Goms. —  10. P e t e r , von Visp, Enkel 
von N r. 5, 1500-1596, n im m t seinen W ohnsitz  in 
M ünster ; M eyer 1543 und  1544, B annerherr von Goms 
1570. —  11. P e t e r , Sohn von Nr. 10, 1527-1588, Meyer 
von Goms 1565 und  1566, L andvogt von M onthey 1576 
und 1577, S tam m h alte r der a lte rn  Linie. — 12. J ako b , 
Sohn von Nr. 10, H au p tm an n  der Schw eizertruppen, 
die K arl IX . bei dem  b erühm ten  R ückzug von Meaux 
1567 re tte te n . — 13. H ild e b r a n d ,  Sohn von N r. 10, 
L izen tia t beider R echte, D om herr von S itten  1550, 
G rossakristan  1558, P fa rre r von E in en  1560, Bischof 
von S itten  22. VI. 1565 - f  4. x n .  1604. B edeutsam  ist 
sein L an d rech t von W allis von 1571. — 14. St e p h a n , 
Sohn von N r. 10, K äm m erer des Bischofs H ildebrand , 
t  1626, S tam m h alte r der Jüngern Linie.

Æltere L in ie. S tam m h alte r ist Nr. 11. — 15. P e t e r , 
Sohn von Nr. 11, f  1604, L andvog t von St. M aurice 
1589 und  1590. —  16. A d r i a n  I I . ,  Sohn von Nr. 11, 
Bischof von S itten  1604-1613 (s. A rt. A d rian ). —  17. 
J o ha n n , Sohn von Nr. 11, H au p tm an n  in L othringen, 
Meyer von Goms 1588, t  1590 in Metz. — 18. P e t e r , 
Sohn von N r. 17, N o ta r 1610, Meyer von Goms 1614, 
L andvogt von M onthey 1618-1619, B an nerherr von 
Goms 1622, H au p tm an n  in franz. D iensten, f  1636. — 
19. A d r ia n , Sohn v. Nr. 17, D om herr von S itten  1613, 
K an to r 1625, G rossdekan 1629, G eneralv ikar 1630, 
t  1633. —  20. P e t e r , Sohn von N r. 18, * 1608, Meyer 
von Goms 1632, 1638 und  1642, L andvog t von St.
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M aurice 1634 und  1635, B annerherr von Goms 1643, 
H au p tm an n , O berstlieu ten an t, O berst des R egim ents 
A m büel in franz. D iensten , f  12. I I .  1644 in Paris 
Die R este  seines R egim entes w urden in der Schlacht von 
L erida (Mai 1644) fast völlig v e rn ich te t. E r g ründete  
die S t. M ichaelspfründe in M ünster, nahm  das goldene 
K leeb la tt ins W appen. — 21. A d r i a n  III., Sohn von 
Nr. 18, Bischof von S itten  30. v m . 1640 - 19. I X .  1646 
(s. A rt. A d r i a n ) .  —  22. J o h a n n ,  Sohn von N r. 18, 
1614-1672, H au p tm an n  in franz. D iensten, 1644 bei 
Lerida gefangen, Meyer von Goms 1650-1658, S tam m 
h a lte r  der Linie von S. Michael. — 23. J a k o b ,  Sohn von 
N r. 18, 1622-1682, H au p tm an n , L andvog t von M onthey 
1662-1663, B annerherr von S itten  1673, erw arb 1648 
die H errschaft von St. Gingolph, die bis 1823 im  Besitze 
der Fam ilie blieb. S tam m h alte r der Linie von St. 
Gingolph. —  24. P e t e r ,  Sohn von N r. 20, öfters Meyer, 
B annerherr von Goms 1665, L andvogt von M onthey 
1660, O berst nid der Morse 1676, L andeshaup tm ann  
1682, f  1683 (ohne N achkom m en).

Linie vom hl. M ichael. S tam m h alte r is t Jo h an n . 
Nr. 22. — 25. P e t e r , Sohn von Nr. 22, 1638-1707, 
öfters Meyer von Goms, H au p tm an n  in franz. D iensten, 
L andvogt von M onthey 1675 und  1676, O berst nid der 
Morse 1683, L andeshaup tm ann  1701-1707. —  26. 
A d r i a n  V .,  Sohn von Nr. 22, Bischof von S itten  1672- 
1701 (s. A rt. A d r i a n ). — 27. A d r i a n , Sohn von Nr. 25, 
* 1677, H au p tm an n  in P iem ont, Meyer 1698 und 1702. 
B annerherr von Goms 1701, L andvogt von M onthey
1702. —  28. P e t e r  A n t o n , Sohn von N r. 25, 1684-1743, 
H au p tm an n  in franz. D iensten, Meyer von Goms 1706. 
L andvogt von St. M aurice 1715 u n d  1716, Zenden- 
h au p tm an n  von Goms 1738. —  Diese Linie ist im
18. Ja h rh . ausgestorben.

Lin ie  von St.  Gingolph. S tam m h alte r ist J a k o b .  
Nr. 23. W appen : gev ierte t, 1 u . 4 in R o t ein weisses 
K leeb latt, bese ite t von 2 goldenen S ternen  ; 2 u . 3 
ge te ilt von Gold m it einem  schw arzen A dler u n d  von 
Silber m it zwei b lauen  linken Schrägbalken. —  29. P e 
t e r  M o r i z ,  Sohn von Nr. 23, B annerherr 1704, K astlan  
von S itten  1705, H au p tm an n  in franz. D iensten , R itte r  
vom  goldenen Sporn, t  1712. —• 30. P e t e r  J o s e p h  
E m a n u e l ,  E nkel von Nr. 29, 1712-1791, K astlan  
1768, B ürgerm eister von S itten  1785. —  31. P e t e r  
J o sep h , Sohn von N r 30, 1744-1812, L ien t, im 
Schw eizergarderegim ent in F rankreich , R itte r  des Lud- 
wigord., B ürgerm eister von S itten  1798, verkündete  
am  4. II. 1798 im N am en der sieben Zenden dem  U n te r
wallis die F re iheit und p räsid ierte  am  16. März die 
erste A bgeordnetenversam m lung der neuen  R epublik  
W allis. D er « P ariser » 
gen ann t, beschäftig te  sich 
viel m it L ite ra tu r und 
hinterliess eine ansehn
liche Sam m lung in te res
san ter D ichtungen. — 32.
J o s e p h  A u g u s t i n , Sohn 
yon N r. 30, 1751-1837,
H au p tm an n  in P iem ont,
B ürgerm eister von S itten ,
M itglied der G esandt
schaft, welche 1810 nach 
Paris berufen w urde, um  
über den A nschluss von 
W allis an F rankreich  zu 
verhandeln . — 33. A u 
g u s t i n ,  Sohn von Nr. 32,
1796-1867, Offizier in fran 
zösischen D iensten 1816- 
1822, In s tru k to r  der eidg.
T ruppen  1826, H a u p t-  August in von Riedmatten ,  
m ann  i n  neapolitan ischen  Nach einem Oeigemälde. 
D iensten 1826, Major
1848, O b erstlieu tenan t 1848, O berst 1849, Brigadier 
1852, Feldm arschall 1860, G enerallieu tenan t 1860. 
nahm  u. a. A nteil an den K äm pfen gegen die M airevo
lu tion  1848 in Neapel, an  der E xpedition  gegen Sizilien
1849, w ar w ährend der B elagerung von G aëta  1860 
und 1861 O berkom m andierender der L andfron t gegen 
die p iem ontesischen Soldaten . In h ab er des Gross-

Juli 1929
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Kreuzes des Georgord., K om m andeur des O rdens Franz 
I.  —  A. Maag : Neapolitanische Schweizertruppen. — 
Biographie du général A . de Riedmatten.

Den Seitenlinien von S t. G ingolph en ts tam m en  : 
a )  von Nr. 30 : — 34. P i e r r e  M a r i e ,  Sohn des F ranz  
Peter, 1832-1906, Professor der Chemie und P h ysik  am  
Lyzeum  von S itten  1856-1906. —  34“. A l o i s  K a r l  L e o ,  
Enkel von N r. 30, K astlan  von S itten  1795, 
röm ischer G raf und  R itte r  vom  goldenen Sporn. — 
35. J a k o b ,  E nkel von N r. 34“, 1862-1927, G rossrat, 
Förderer der L an d w irtsch aft. M itglied des D ircktions- 
kom ites des Schweiz. B auernverbandes seit 1901. — 
h)  von N r. 29 : — 36. J a n v i e r ,  E nkel von N r. 29, 
1732-1809, L andvog t von St. M aurice 1775 u n d  1776, 
G rosskastlan  von S itten  1789 u n d  1790. —  37. J a n v i e r ,  
Sohn von Nr. 36, 1763-1846, G rosskastlan  von S itten  
1817, A bgeordneter au f die eidg. T agsatzung , P räsiden t 
der R egierung von S itten  in den V erfassungsw irren 1839 
und  1840, R itte r  vom  goldenen Sporn. — 38. P o l y 
k a r p ,  Sohn von N r. 36, 1769-1833, P ro to n o tariu s  
aposto licus 1794, F e ld p ate r bei der österreichischen 
Arm ee 1799, D om herr von S itten  1810, K an to r 1817, 
D ekan von V aleria 1825, D ekan von S itten  1830. — 
38“. F r a n z  X a v e r ,  Sohn von N r. 36, 1780-1860, 
Offizier in spanischen D iensten , M arquis de Campo 
Franco , f  au f M ajorka. —  39. G r e g o r ,  Sohn von N r. 36, 
1782-1862, H au p tm an n  im  Schweizer R egim ent de 
Rivaz in  F rankreich , Offizier der Ehrenlegion. — Dieser 
Zweig ist erloschen. — 40. J o s .  E m a n u e l ,  Sohn des 
Ph ilipp  Jak o b . 1774-1846, B ürgerm eister, G rosskastlan  
von S itten  1820, A bgeordneter au f die eidg. T agsatzung.
—  J o h a n n ,  ein Sohn von Nr. 17, zog nach  L enk ; seine 
Linie is t daselbst und  sp ä te r  in S itten  ausgestorben. 
Aus ih r s ta m m t — 41. B e n e d i k t ,  Sohn des K aspar, 
D om herr von S itten  1736, D ekan von V aleria 1744, 
t  1749. —  C h r i s t i a n ,  ein Sohn von Nr. 11, g ründete  in 
L enk eine L inie, die m it — 42. Jon. F r a n z ,  Meyer von 
L enk 1695, L andvog t von St. M aurice 1694, ausgesto r
ben ist.

Die jüngere L in ie  s tam m t von S tephan , Nr. 14 ; sie 
verzw eigte sich m annigfach  und  h a t sich noch in 
M ünster und  S itten  e rhalten . Ih r  en ts tam m en  : — 
43 .  M e l c h i o r , Sohn von N r. 14, R ek to r der K irche

dell’A nim a in Rom  bis 
1604, D om herr von S itten  
1611, f  1617. —  44. P e 
t e r , Sohn von Nr. 14, 
Meyer von Goms 1614, 
L andvog t von M onthey 
1618 und  1619. — 45. 
A d r ia n  I V . , Sohn von 
N r. 44, Bischof von S itten  
1646-1672 (siehe A rt. 
A d r i a n ). — 46. J o h a n n , 
Sohn von Nr. 44, * 1616, 
Meyer von Goms 1640- 
1650. — 46“. M o r i t z  J o 
s e f , Sohn des Jo h . A drian , 
aus der Linie von Nr. 46, 
nahm  als L ieu ten an t der 
Leibgarde N apoleons an 
den Schlachten  von  Leip
zig und  H anau  (1813) teil, 

Adrian IV von Riedmatt en .  t r a t  1814 in Österreich!-*
Nach  einem Oclgemiildc. sehe D ienste und m achte

1815 den Feldzug in 
F rankreich  m it, t  1834 in Bregenz. — 47. J o h a n n  
S t e p h a n , Sohn von N r. 46, 1670-1741, D om herr 
von S itten  1702, G rossakristan  1721, D ekan von V a
leria 1733. — 48. P e t e r  V a l e n t i n , E nkel von
Nr. 46, 1713-1767, Meyer 1740, 1752, B annerherr von 
Goms 1742, L andvog t von M onthey 1744 und  1745.
— 49. H y a c i n t  V a l e n t i n , Sohn von N r. 48, 1748- 
1811, Meyer von Goms 1766 und 1768, L andvog t von 
M onthey 1772-1773, O berst nid der Morse 1780, Zenden- 
h au p tm an n  v. Goms 1789, M itglied des K riegsrates des 
Oberw alliser im  K am pfe gegen die Franzosen 1799. — 
50. P e t e r  L u d w i g , Sohn von Nr. 49, 1780-1866, 
B ürgerm eister, R eg ie ru n g ss ta tth a lte r von S itten , eidg. 
O b erstlieu tenan t. — 51. A d r i a n , Sohn von Nr. 49,
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1789-1870, Offizier in spanischen D iensten (Baylen u n d  
Ocana), H au p tm an n  der W alliser T ruppen  bei der 
B elagerung von H üningen, O b erstlieu ten an t im  eidg. 
G eneralstab . —  52. E u g e n , Sohn von N r. 49, 1791-
1862, G rosskastlan  von S itten , eidg. O berst. —  53. A n 
t o n , Sohn von N r. 50, 1811-1898, N a tio n a lra t 1848- 
1857, S ta a ts ra t  1857-1871, R e g ie ru n g ss ta tth a lte r  von 
S itten . — 54. A r m a n d , Dr. ju r ., Sohn von Nr. 53, 1848- 
1926, A dvokat in Paris 1872-1898, Professor an  der 
R echtsschule in S itten  1899-1905, B earbe ite r einer 
französischen U ebersetzung  von Goethes F aust (Paris 
1881) und  Verfasser einer R eihe b edeu tsam er A rbeiten  
aus dem  R echtsgeb iete. —  55. F r a n z , Sohn des F r. 
A drian, von M ünster, 1853-1928, G rossrat u n d  G erichts
p räsid en t vom  Goms. —  Vergl. Genealogie der Fam ilie.
— G rem aud. — D. Im esch : Wall. Landratsabschiede  I.
— B W G  VI. — F u rie r . —  B occard. —  G renat. —  A rch. 
Valeria. — S taa tsa rch iv  S itten . (D. I m e s c h .]

R I E D O .  Nam e zahlreicher a lte r  Fam ilien im 
Sensebezirk (F reiburg), 1555 in O berschrot g en an n t, 
1556 in R ech th a lten . 1611 in D iidingen. 1668 u n d  1744 
bürgerton  sich R . in F re ibu rg  ein. —  1. G r é g o i r e ,  
* 25. il. 1810, A ugustiner in Freiburg  1833, nach  der 
Aufhebung des K losters K ap lan  von A lterswil, dann 
C horherr der L iebfrauenkirche in F reiburg . —  2. J e a n  
■ Joseph ,  von Plaffeien, * 1814, G rossrat 1848-1897, 
A ltersp räsiden t 1891 und  1896, F riedensrich ter von 
R ech th alten  1857-1897, f  15. m . 1897. —  G. S tuderus : 
Die... F am iliennam en von Freiburg. —  Dellion : 
Dictionnaire  X I , 199. —  É tr. frib . 1898. — Liberté, 16. 
li. 1907. [J. N.]

R I E D W E G .  Fam ilien der A em ter W illisau und 
Sursee, seit dem  14. Ja h rh . H e i n r i c h ,  einer der F ü h re r  
im B auernkrieg , 1513, schw ört U rfehde 1515 ; J a k o b ,  
W irt im Schachen, L ieu ten an t 1712, wegen T apferkeit 
geehrt. —  Gfr. Reg. — S taa tsa rch iv . —  v. Segesser : 
Rechtsgesch. I I I ,  281. —  F am ilienchron ik .—  [P .  X.  W.]
—  D o m i n i k , von M enznau, 1840-1907, Neffe von P ro p st 
Riedweg in M ünster L uzern, Dr. m ed., b ek an n te r A rzt. 
Mitglied des ziirch. K an to n sra tes  1881-1891. —  N Z Z  
1907, Nr. 63. —  ZW C hr. 1907, p. 74. —  Zürcher Jahr
buch f. Gemeinnützigkeit 1906-1907. [D. F.]

R I E F S T A H L ,  WILHELM, L andschafts- und Genre
m aler. * zu N eustrelitz  1827, f  in M ünchen 1888, P ro 
fessor an  der K unstschu le  in K arlsru h e  1870, deren 
D irek tor 1875, von 1878 an in M ünchen. W ährend 
seines w iederholten  A ufen thaltes in der Schweiz zog ihn 
besonders das A ppenzellerland an , aus dem  er die 
M otive schöpfte. Zwei seiner Gem älde (Gerichtsszene... 
und Glaubensboten in  den rätischen A lp en ) w urden von 
der G ottfried  K elle r-S tiftung  angek au ft und  befinden 
sich im  M useum zu A arau . —  A D B . — S K L .  [A. M.] 

R I E G E L ,  J o b s t ,  1821-1878, von Nürnberg," K upfer
stecher, pub i, um  die M itte des 19. Ja h rh . A lbum s pitto
resques de la Suisse. —  S K L .  [D. F.]

R I E G G .  In  der Gem. E ichberg  (Bez. O berrhein tal) 
seit 1719 nachw eisbare Fam ilie. — A l f r e d ,  * 22. v i t .
1863, G em eindam m ann von E ichberg  1886-1906, K an
to n sra t 1891-1906, P rä s id en t der landw irtschaftlichen  
Gesellschaft des K antons S t. Gallen 1893-1912, R egie
ru n g sra t seit 1906. [ O s k .  F æ s s l e r .]

R I E G N E R .  f  B ürgerfam ilie der S ta d t So lo thu rn . 
J e g k i ,  der Schuhm acher, und H e i n t z m a n n ,  der 
Schuhm acher, w erden B ürger 1408-1440. — H e i n r i c h ,  
Vogt zu F lum ental 1501, am  Lebern  1505, Buchegg- 
berg 1509. —  J a k o b ,  Sohn des Vorgen., S p ita lm eiste r 
1506, Vogt zu D orneck 1512-1515. — G. v. Vi vis : 
Bestallungsbuch. —  S taa tsa rch . So lothurn . [ f  v. V.] 

R I E H E N  (K t. B ase ls tad t. S. G LS). Gem. und 
P fa rrd o rf. Rieheim  1157 (u rspr. Heim 
des Riocho). W appen  : in Blau eine 
weisse M auer. D er ä lte ste  nachw eis
bare  O berherr über R. w ar im  M ittel
a lte r  der Bischof von Basel. Neben ihm 
h a tte n  noch Besitz in R . die K löster 
W ettin g  en (B esitzrechte au f K irche, 
Z ehnten, M eierhof usw.) und S t. B la
sien (D inghof im  O berdorf, Mühle, 
W enkenhof usw .). K irchlich geh ö rte  
R . zur Diözese K onstanz. 1522 e rw arb



R1EHER RIESENFELS 627

die S ta d t Basel gegen V erzicht au f das b isch ö flich e  
Schloss Pfeffingen im  Birseck und  gegen 6000 fl. 
vom  Bischof von Basel die O berherrlichkeit über 
Riehen, das eine baslerische L andvogtei w ürde. 1528

h err zu S t. P e te r  in  Basel, päpstlicher K äm m erer und 
D om herr von Cremona, Fam iliaris und Bote des K ard . 
Schiner. — 4. H a n s  G e o r g ,  1538-1615, G lasm aler, Salz
schreiber und  R a tsh err. Zahlreiche Glasm alereien im 

B asler Schützenhaus sind 
sein W erk. — W B .— S K L .  
— A H S  1917, p . 80. [C. Ro.'J 

R  IE IN (K t. G raubünden, 
Bez. G lenner. S. G LS). Gem. 
und P farrdo rf. .-Eitere N a
m ensform en : Renio, Ra-
hene, Begins und  schliesslich 
Ruein  und R yen  im  14. 
Ja h rh . N ach Campeil soll 
hier die S tam m burg  der 
Freiherren  von M ontalta  
gestanden  haben. Im  M it
te la lte r  besass das B istum  
Chur versch. R echte  und 
E inkünfte  in R . K irchlich 
w ar die St. N azariuskirehe 
zu R. der P farre i Sagens 
u n te rs te llt . Sie w ar königl. 
E igenkirche ; O tto I. über- 
liess sie 960 dem Bischof 
H a rtb e r t gegen andere  Gü
te r . Die T rennung von Sa
gens erfolgte 1487.— Vergl. 
M ohr : Cod. Dipl. — A. Nü- 
scheler : Gotteshaus.— J .  Si
m one! : Weltgeistl. [A. v. C.] 

R I E M .  Fam ilien der K te . B ern und Zürich.
A. K a n t o n  B e r n .  Fam ilie  von K iesen. —  G o t t l i e b ,  

1825- 3. x i. 1888, lange G em eindepräsident u . G rossrat, 
N a tio n a lra t 1876-1888. [ H .  T . ]

B. K a n t o n  Z ü r i c h .  R i e m ,  R i e m o .  Im  16. Ja h rh . f  F a 
milie der S tad t Zürich, bezeugt seit 1336. W appen  : schrei
tendes K am el nach links (Farben  u n b ek an n t). —-1. H e i n 
r i c h  gehört als Z unftm eiste r der Schiffleute 1340-1356 
dem  Kleinen R a te  an. —  2. B e r c h t o l d ,  M etzger, des 
Kl. R a ts  1418-1423, O bervogt zu E rlenbach  1420-1423. 
— 3. J o h a n n e s ,  M etzger, des KI. R ates 1431-1436. — 
4. J o h a n n e s ,  M etzger, des K l. R a ts  1490, O bervogt zu 
Meilen 1490, v e rkaufte  1508 die V ogtsteuer zu E m brach  
an das dortige K olleg ia ts tift S t. P e ter. — Z S tB .  — 
J .  H ane : M ilitärisches a. d. all. Zürichkrieg. —  Dok. 
W aldmann. —  E dlibach  : Chronik, p . 258. — Cfr. X X II ,

—  D. F re tz  : Die Schnorf I, p . 97. —  L L .  —
F. X . W öber : Die M üler von und zu  A ichholz  I I - I I I .  — 
UZ. [D. F.],

R I  E M  E N  S T A L D E N  (K t. und  Bez. Schwyz. S. 
GLS). K leinste Gem. und  P fa rrd o rf  in Bez. und  K t. 
Schwyz (ä lter Reymerslalden, Remerstalden, Römer
stalden). Die O rtsbezeichnung w ird abgeleitet vom  ahd. 
Personennam en R aginm ar. In R , soll die ä lte ste  P fa rr
kirche aus Holz e rb au t w orden sein ; sie s tan d  noch 
1318. N ach ihrem  Zerfall w urde R. der P farre i Mor- 
schach einverleib t, erh ie lt aber 1787 eine K aplanei, 1793 
eine neue K apelle. D ank der S tiftu n g  von Felix  von 
H ettlingen  k o nn te  R . 1804 w ieder zu einer eigenen 
Pfarre i erhoben w erden. Bevölkerung : 1920, 92 E in  w.

—  Cfr. 45, p. 
[D .  A.]

R I E S C H ,  J a k o b  F r a n z , von Lenz (G raubünden), 
* 1784, P fa rre r in Em s 1814-1819, dann in Galgenen 
(Schwyz), bischöfl. K anzler in  Chur 1841, D om propst 
1844, w urde 1847 an  den W iener H of g esand t, um  das in 
(Esterreich sequestrie rte  E igen tum  des B istum s und 
anderer kirchlicher K orporationen  zu requirieren , doch 
ohne Erfolg, t  1860. — C. M. T uor : Die Reihenfolge der 
residier. Domherren von Chur. —  J .  S im onet : Die 
Weltgeistlichen. [ J .  S i m o n e t . ]

R I E S E N F E L S ,  B aron H e i n r i c h  v o n ,  Ju li 1727- 
Ja n u a r  1730 kaiserl. G esandter bei den I I I  Bünden und 
zugleich von 1725 an V erw alter der H errschaft R häzüns, 
betrieb  als G esandter m it a ller R ücksichtslosigkeit auf 
Grund des A rt. 33 des 2. M ailändervertrages von 1726 
die A ustre ibung aller R eform ierten  aus den U n te rta n en 
landen. D aneben b ildeten  die Affäre wegen des durch  
den v e rs ta rb . Bischof von Federspiel vollzogenen heim-

R i e h e 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  Topographie v o n  D .  H e r r l i b c r g e r .

entschied sich R . u n te r  dem  E inflüsse seines O rts
geistlichen Am brosius K e tten ack er fü r die R eform ation. 
Dies fü h rte  zu Schw ierigkeiten m it dem  K loster W etfin 
gen, dem  Basel schliesslich 1540 seine säm tlichen Ge
rechtsam en m it dem K irchensa tz  in  R . ab k au fte , 
w odurch die S ta d t auch  K irchherr in R iehen w urde. 
Bald k au fte  Basel auch das K loster St. B lasien aus in R. 
Im  30.). K riege befand sich die L andvogtei R . (1626- 
1635) in der sta rk en  H and  des nachm aligen B ürger
m eisters Jo h an n  R udolf W etts te in . Schon im  16. Ja h rh . 
begann R . der von den B aslern zur Anlage von L andgü
te rn  bevorzugte  V orort zu sein. B ürgerm eister W ettste in  
bew ohnte seit seiner L andvogteizeit ein L andhaus in R. 
Auch der W enkenhof, der frühere  St. B lasianische 
Meierhof, w urde ein L andsitz . In  R . wuchs der berühm te  
M athem atiker L eonhard  E u ler auf. 1782-1786 w eilte 
häufig  in R . der bek an n te  G raf A lexander Cagliostro 
(Giuseppe Balsam o), wo er in einem G artenpavillon  des 
Glöcklihofs die S itzungen der Basler Loge seiner ä g y p ti
schen Fre im aurere i abh ie lt. 1798 ging m it E in führung  
der H elvetik  die L andvogtei in R . ein. 1803-1833 
gehörte R . zum  U n te rn  Bezirk des K ts . Basel, 1834- 
1874 w ar es Sitz des S ta tth a lte ra m te s  des L andbez. von 
B asel-S tad t. Im  19. Ja h rh . en ts tan d en  in R . eine ganze 
A nzahl gem einnütziger A n sta lten  : 1838 die T au b s tu m 
m en an sta lt, 1852 die D iakonissenansta lt u . a. m. 
T aufreg ister seit 1568, Ehereg. seit 1700, Sterbereg. 
seit 1701.

D er a lte  L andsitz  K lein-R iehen zwischen der S tad t 
Basel und  R ., einst das L ohnherrengu t, heu te  der 
« B äum lihof » gen an n t, w urde 1686 vom  L ohnherrn  
C hristoph B urckhard t-M erian  e rbau t, 1704 erw eitert. 
Um 1740 w urde durch den R ech en rat Sam uel B urck- 
h a rd t-Z äslin  ein g rossartiger G arten  im  französischen 
Stile angelegt, an  dessen Stelle 1802 u n te r  Samuel 
M erian-K uder eine englische Anlage tra t .  Sein heutiges 
Aussehen erhie lt das G ut 1878 u n te r  R udolf Geigy- 
M erian. —  E . Iselin : Geschi hte des Dorfes Riehen  
(1923) [C. R o . ]

R I E H E R .  1417 in Basel e ingebürgerte  Fam ilie. 
S tam m v ate r ist P e t e r ,  to t  1435, W irt. —  1. H e i n 
r i c h , E nkel des Vorgen., W irt zum Goldenen Löwen, 
R a tsh err 1472, O berstzunftm eiste r 1477, erh ielt 1467 
einen kaiserlichen W appenbrief ( W appen  : in Schwarz 
ein gelbes springendes Reh). D iener des Königs M axi
m ilian. — 2. H e i n r i c h , Sohn von N r. 1, W echsler, 
R a tsh err, D iener des Königs M axim ilian, w urde 1496 
seiner österreichfreundlichen H a ltu n g  wegen als L an
d esv errä ter h in g e ric h te t.— 3. J a k o b ,  1512-1526, Chor-

p .  304.

— LL. — A. N üscheler : Gotteshäuser. 
319.
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lichen V erkaufs des M ünstertals an  (E sterreich , sowie 
die angefochtene B ischofswahl von 1728 die H a u p t-  
gegenstände seiner fü r B ünden  so un ruhvo llen  G esandt
sc h a fts tä tig k e it. —  Vergl. J .  A. von Sprecher : Gesch. 
der I I I  B ünde im  I S .  Jahr.— F. Jeck lin  :
M aterialien. — K an to n sa rch iv  ; L andes
ak ten . [ P .  G illardon.]

R I E S E R  ( R I S E R ,  R Y S E R ) .  F am i
lien der K te . B ern, L uzern  u. T hurgau .

A .  K a n t o n  B e r n .  S ie h e  R Y SER .
B. K a n t o n  L u z e r n .  R i s e r .  Fam ilien 

der Æ m ter L uzern, Sursee und  W illisau 
seit dem  1 5 .  Ja h rh . —  J o h a n n ,  Dr. 
theo l., K ap lan  zu S t. P e te r  in Luzern 
1683- 1693, P fa rre r  und  D ekan zu E ttis -  
wil 1693-1711, L eu tp rieste r in Luzern 
1711-1719, bischöfl. K om m issar 1711- 
1727, C horherr zu S t. Leodegar 1728, 
schenkte  den U rsu linerinnen  den H of 
W arten fluh , f  1740. —  Gfr. Reg. —
S taa tsa rch iv  L uzern . [ P .  X . W . ]

C .  K a n t o n  T h u r g a u .  R i e s e r .  Fam ilie 
von W uppenau , deren  F ilia tio n  au f 1609 
zurückre ich t. — G o t t l i e b ,  * 1863 in 
Mörschwil, K ts .-A rch itek t in S t. Gallen, 
von 1897 an in B ern, zugleich B au u n te r
nehm er, B ürger von B ern 1902, f  23. vi.

1919. —  B ern. Woche 1919, p . 29. —
J o h a n n ,  * 22. x . 1866, R ed ak to r der 
Freiburger Nachrichten, L ehrer am  Se
m inar S t. Michael in Zug, Professor für 
D eutsch und G eschichte an der K an 

tonsschule in Zug seit 1905. Verzeichnis 
seiner Schriften  im S Z G L . [ W .  J. M .  u .  H .  T . ' |

R I E S I  (K t. A argau, Gem. Seengen). H albinsel am 
N ordufer des Hallw ilersees, wo 1923 ein D orf aus der 
B ronzezeit (nicht. P fah lb au , sondern R ostbau) mit 
allerlei Funden , bes. m it in te ressan te r K eram ik , ausge
graben  w urde. Zum  erstenm al in der Schweiz k o nn te  
d o rt der G rundriss eines H auses aus der Bronzezeit 
aufgedeckt w erden. —  A S A , n. F . 1924. — Berner Tag- 
blatt 1928, N r. 295. [ H .  Tr.]

R I E T B A D  ( E n n e t b ü e l e r b a d )  (K t. S t. Gallen, Bez. 
O bertoggenburg , Gem. K rum m enau . S. G LS). Als 
Schwefelquelle und  durch  M olkenkuren schon im 16. 
J a h rh . (A ttes t V adians) bekan n tes  B ad. Es gehörte 
zum  St. Joh an n erg erich t « zum  W asser ». B adordnung  
von 1793. —  Beschreibung des Rieth-Bades (1717). — 
K. W egelin : Toggenburg  I, p . 298 ; 11, p. 271. —  St. 
Galler N bl. 1896, p. 9. —  Beschreibg. aller ber. Bäder in  
der Schweiz. (1830), p. 324. —  F . Steffens u . H. R ein 
hardt, : Die N u n tia tur d. Giov. B onom ini I, p . 476. [H. E.]

R I E T B E R G  (K t. G raubünden , Bez. H einzenberg, 
Kreis Dom leschg. S. G LS). B ew ohnte B urg bei Rodels. 
E rste  urk . nachw eisbare B esitzer w aren die gleicht!. 
R itte r, Vasallen des B istum s Chur (Ju w alt : Nee. Cur.). 
W appen : in Silber ein schw arzer Q uerbalken. N eben der 
Burg und  einer kleinen H errschaft h a tte n  die R itte r  von 
R. auch  die hohe Ju w a lt bei R o th en b ru n n en  inne. Sie 
besassen im  13. Ja h rh . das V izedom inat über K irche 
und K loster W apitin is (M üstail) bei A lvaschein (M uoth : 
Æ m ter bücher). D er 1231 genannte  H err von R oitenberg  
(zweifellos R ietberg) w ar in dieser Gegend b eg ü te rt und 
d a rf als der erste u rk . a u ftre ten d e  B esitzer von R. 
angesehen w erden. Die B rüder U l r i c h  und S i m o n  de R . 
erscheinen 1286 ; U lrich  w ird  1295 V izedom inus des 
H ochstiftes g en an n t. Sein Sohn J o h a n n e s ,  der le tz te  
seines S tam m es, w ar m it B erth a  von R häzüns v e rm äh lt, 
bete ilig te  sich an den F ehden  der H erren  von R häzüns 
m it den Grafen Friedr. V. von Toggenburg und  R udolf
IV. von W erdenberg-Sargans (1338, 1343), verm ach te  
lange vo rher die Burgen R . und H o h en ju v alt sam t 
Leuten  und G ütern  seinen B lu tsverw and ten , den Edeln 
von Landenberg-Clreifensee (S tuder : Die Edeln von L.. 
p. 110) ; t  1349. 1343 s tifte te  er fü r seine G a ttin  B erth a  
von R häzüns ein W ittu m  m it R ückfall an das B istum , 
w enn sie ihn  überlebe oder sich w ieder verheirate . 
B erth a  s ta rb  1356 und  das B istum  gelangte nach 
E rlegung von 3500 Gulden an die L andenberg  in Besitz 
von R. und Z ubehör. Von dieser Zeit an sassen bischöfl.

K astlane  au f R., so die Ju w a lt  ; n ach  diesen w ar 
C onradin von R am bach  B urggraf au f R . A uf diesen 
folgten die R inggen von Bald enstein . 1530 verk au fte  
das B istum  die Burg R. an  A nton  von T ravers. Von

S c h l o s s  R i e t b e r g  u m  1 8 3 3 .  N a c h  e i n e r  Z e i c h n u n g  v o n  H e i n r i c h  K r a n e c k .

diesem  ging der Besitz noch vor seinem  Ableben (1547) 
durch  K au f an den L an d esh au p tm an n  A ntön von Salis 
über, u n d  durch dessen U renkelin  K a th a r in a  an 
Pom pejus von P la n ta , der 1621 von Jiirg  Je n a tsch  und 
dessen M itverschw orenen au f R . erm ordet w urde. Bis 
1664 te ilten  sich die Salis m it den P la n ta  in den Besitz 
von R . Dieser Zweig der Salis n an n te  sich von Salis- 
R ietberg . 1664 ve rk au fte  A nton von Salis seinen 
A nteil an  R . an O berst C hristoph von Rosenrot! um  
9000 11. ; dessen Söhne veräusserten  ih ren  Teil an  B urg 
und G ütern  zu R . an  U lrich Buoi. Der A nteil der P la n ta  
an  R . ging um  1758 an die B uoi-Schauenstein  über 
Am 8. v i i . 1798 k aufte  F ü rs tb isch o f Carl R udolf von 
seinem  B ruder Jo h . von B uol-Schauenstein  B urg und 
H errschaft R ., um  d o rt ein P riestersem inar zu gründen 
Die französische Invasion  in den I I I  B ünden m ach te  
diese G ründung  unm öglich. 1802 iiberliess m an R. der 
Gräfin Em ilie von T ravers, und diese verk au fte  R. 1803 
an  Jo b . Gadonau aus W altensburg . An seine Stelle t ra t  
Oberst von B ergam in aus O bervaz, der 1822 die 
B esitzung an  gen. Gräfin von T avers v e rk au fte . Noch 
im gl. J .  erw arb P fa rre r C hristian von C asparis das 
ganze B esitz tum  R., und  durch  eine E rb to c h te r  des 
letz ten  Casparis kam  R. w ieder an einen Zweig der 
P lan ta . — Vergl. Cod. D ipl. I - I I I .  —  W artm an n  : 
Urk. — P . C. von P la n ta  : Handschrift!. A ufzeichnungen  
über die Domleschger Burgen. [ A .  M . ]

R I E T E R .  Alte, noch blühende Fam ilie der S tad t 
W in te rth u r, die in  zwei H aup tlin ien  
zerfällt, von denen die eine von ca. 
1520 ab bis ca. 1850 die W erdm ühle 
oder R ieterm ühle  bei W in te rth u r be- 
sass, die andere  m it Beginn der 
N euzeit sich der Textil- und M aschi
nen industrie  zuw andte . W appen : in 
Blau au f silbernem  halbem  M ühlrad 
silberne Schnepfe (M üller-Linie) ; ge- 
te ilt von B lau m it silberner Schnepfe 
und Gold m it 2 b lauen  S ternen  (Va

rian ten ). — J .  Kuli : W appen der löbl. Bürgerschaft 
von W interthur. —  Gem einsam er S tam m v a te r ist —
1. B a r t h o l o m æ u s  (1522-1542), Müller, erw arb ca. 
1520 die W erdm ühle. —  2. H e i n r i c h , 1652-1715. 
Zeugherr 1694, Mitglied des K leinen R ates 1710, der 
H errenstube  1711, Sp ita lm eiste r 1711 .—  3. H a n s  R u 
d o l f , 1665-1748, des K leinen R a ts  1723, Pfleger zu 
St. Georgen 1724, S ta tth a lte r  der Schultheissen 1742 —
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4 .  H a n s  H e i n r i c h , 1693-1744, V erw alter der Gerichts- I 
Herrschaft P fungen 1743. —  5. H a n s  H e i n r i c h , 1749- I 
1824, M itglied der G em eindekam m er W in te rth u r  u n te r  | 
der H e lvetik  ; S ta d tra t  1804-1824. — 6. H e i n r i c h , 
1751-1818, M a lern . R ad ierer, als Schüler Schellenbergs 
des a lte rn , A. G raff’s, A. Z ingg’s sowohl als P o rträ tis t  
wie auch  als L and sch afte r tä tig , Lehrer an  der Zeichen
schule B ern 1780-1818, M itglied der G esellschaft der 
F reiheitsfreunde in Bern 1798. — N bl. Künstlerges. 
Zürich  1819. —  N bl. Stadtbibi. W interthur 1873, p. 40. 
— J3B G 1918. — N Z Z  1918, N r. 847. —  A S H R  I I ,  p . 84. 
— - 7 .  J a k o b ,  1758-1823, M aler und  Stecher, b ek an n t für 
M in ia tu rp o rträ ts . — 8. Joh an n  J a k o b ,  K aufm ann  u. 
In d u strie ller, * 2. v m . 1762, gliederte  seinem  1790 
beg ründeten  K olonialw arengeschäft H andel in roher 
Baum w olle und  B aum w ollgespinsten an, g ründete  und 
b e trieb  die B aum w ollspinnerei W ild b ach -W in te rth u r 
1812-1817, B u chen tal-S t. Gallen 1817, Feinspinnerei 
N ieder-Töss 1824 ; m it der le tz te m  w urde gleichzeitig 
eine m echanische W erk stä tte  verb u n d en . Von 1817 an 
auch  im  G rosshandel in Baum w olle, englischen und 
Schweizer G arnen tä tig  ; M itglied des Gr. R ates des 
K ts. Zürich 1814-1826, des S tad ra tes  W in te rth u r 1816- 
1826, f  16. iv . .1826. — Schweiz. M onatschronik  1826,
|). 75. —  H. W artm an n  : Industrie und Handel des K ts. 
St. Gallen I, p . 484. —  9. H a n s  J a k o b , * 1766, B aum - 
w ollhändler, w urde am  1. v. 1811. als er von der F ra n k 
fu rte r  Osterm esse zu rü ckkehrte , zwischen L audenbach  
und H em sbach an  der B ergstrasse von der berü h m ten  
Bande des I-Iölzerlips überfa llen , f  5. v. 1811 zu H eidel
berg. — L. P fis te r : Aktenm ässige Gesch. d. Räuber
banden an den beiden Ufern des M ains.... enthaltend die 
Gesch. der Beraubung und Ermordung des... J . R . von 
W interthur. — Derselbe : Nachtrag zu der Aktenm äss. 
Gesch. —  B ayer u. l i ie r t  : Rede am Grabe des J . R . —
10. H ein rich , * 13. h i .  1788, Sohn von N r. 8, In 
dustrieller, erhob die vä te rlich e  U n te rn eh m u n g  in 
N iedertöss zur leistungsfähigsten  Feinspinnerei des 
K o n tin en ts, die anfänglich n u r fü r den E igenbedarf

arb eitende  m echanische 
W erk s tä tte  zu einer der 
bekan n tes ten  M aschinen
b au w erk s tä tten , lieferte 
E isenbahnw agen fü r die 
ersten  Schweiz. E isenbah
nen 1847, die ersten  schw . 
Zündnadelgew ehre 1848- 
1851, w urde von der am
22. XI. 1830 in U ster s ta tt-  
findenden V olksversam m 
lung m it dem  sog. « U ster- 
Mem orial », das er m it Un
terzeichnete , an die R e
gierung in  Zürich abge
san d t. S ta d tra t  von W in
te r th u r  1827-1831, Gross
r a t  1831, erh ie lt 1835 ge
schenkweise das B ürger
rech t von Töss, t  I- v ili. 
1851. — C. D ändliker : Der 
Ustertag, p. 67, 87. — 11. 
G e o r g ,  1788-1835, Sohn 
von N r. 6, Maler und R a
dierer, nam entlich  L an d 

schafte r. —  12. J a k o b  M e l c h i o r ,  Sohn v. N r. 10, 1811- 
1876, b ek an n te r  M usikalien Verleger (u. a. n am h afte r 
W erke v. Berlioz, B rahm s, K irchner, Schum ann usw .). 
Proben seines Briefwechsels m it Berlioz und  B rahm s in 
Schweiz. Jahrbuch fü r M usikw issenschaft I I .  ferner bei 
M. K albeck : Job. Brahms. — R . H unziker : Z u r M u- 
silcgesch. W in terthurs.— J .  Schäppi : Der Stadtsängerve
rein W in terthur.— 13. H ein rich  P e te r ,  * 1814, Sohn 
von Nr. 10, In d u strie ller, M itglied und P räsid en t des 
V erw altungsrates der G o tth ard b ah n , M itglied des K o
m itees fü r die Allg. G ew erbeausstellung Paris 1854, 
E xperte  fü r die eidg. T e leg raphenw erkstä tte  1857, 
Schweiz. D elegierter am  in te rn a t.  H andelskongress in 
Kairo und  bei der E röffnung des Suezkanals 1869, 
Schweiz. G eneralkom m issär fü r die W eltausstellungen 
in W ien 1872-1873, Ph ilade lph ia  1875-1877, Paris 1878,

Fachexperte  an  den in te rn a tio n alen  K ongressen für 
e inheitliche N um m erierung  den Garne in Brüssel 1874. 
Paris 1878, U n te rh än d ler fü r den H andelsvertrag  m it 
Italien  1876, G rossrat 1852-1869, V erfassungsrat 1868- 
1869, K a n to n sra t 1872-1875, S tän d era t 1878-1889, 
politischer F reu n d  A lfred E sthers , O berstlieu tenanl 
1849, W affenchef der K a 
vallerie, F ö rderer des Ge
w erbem useum s W in te r
thu r, des k a n t. Techni
kum s W in te rth u r ; P h ilan 
th ro p ; pubi. 1873-1878 
zahlreiche B erichte über 
seine K om m issaria te , t  19.
XII. 1889 in B ern. — N ZZ 
1889, N r. 354. —  Landbote 
1889, Nr. 302. — E . Ga
gliard i : A . Escher. —  S B  
1889.— 14. L o u ise , 1828- 
1879, D ich terin , M alerin,
Freundin  G o ttfr. Kellers ; 
pubi. Ernstes und Heiteres 
in Liedern (1879). — Deut
sche Rundschau  C X L IX , 
p. 354 .— 15. J u l iu s ,  1830- 
1897, Sohn von Nr. 11,
L andschaftsm aler. — 16.
K a r l ,  1834-1857, B ruder 
v .  Nr. 15, H istorienm aler.
—  17. H e i n r i c h , 1838- 
1901, Sohn v. Nr. 13, Industrie ller, H an d elsrich ter 1873- 
1887, Ju ry m itg lied  der W eltausstellung  Paris 1878 u. der 
Landesausstellung Zürich 1883, U n te rh än d ler fü r den 
H andelsvertrag  m it F rankreich  1882 ; R itte r  der E h ren 
legion. —  18. O s k a r , 1844-1913, B ruder v . N r. 17, In d u 
strieller, nahm  1866 au f österreichischer Seite an  der 
Seeschlacht v. Lissa teil ; O berst, i. G. 1891-1897, P la tz 
ko m m andan t v. W in te rth u r ; K an to n sra t 1887-1896.— 
N Z Z  1913, N r. 582. —  Landbote  1913, N r. 96. — 19. 
Iv a r l F r i e d r i c h  A d o l f ,  1849-1896. In d u strie ller, Vor
standsm itg lied  u. P räsiden t der kaufm ännischen  Gesell
schaft Zürich, M itglied der Schweiz. H andelskam m er, 
U n terh än d ler beim  A bschlüsse einer Reihe v. H andels
verträgen , erschloss A frika dem  Schweiz. H andel ; pub i :
u. a. K urzer A briss des deutsch-franz. K riegs (1871) ; 
W anderungen durch A fr ika  (1881) ; Etwas über A fr ika  
unter besonderer Berücksichtigung der kommerziellen 
Verhältnisse (1886) ; Vorschläge betr. das Verhalten der 

Schweiz. Industrie gegenüber inländischen und aus
ländischen Ausstellungen. — N Z Z  1896, Nr. 101, 12.6. — 
Z P  1896, Nr. 78. — E. R ichard  ; K a u fm . Ges. Zürich  
und Zürch. Handelskammer 1873-1923, l, p. 4 7 .—  Worte 
der E rinnerung an F . R. —  K . Fischer : Gesch. d. ehemal. 
Gem. Enge. — Derselbe : Die Villa Rieter. — 20. E m i l , 
* 1869, S tad tchem iker von Zürich seit 1908, veröffent
lichte u. a. m it A. B ertschinger und  0 .  R o th  Berichte 
über die Ergebnisse der Untersuchung des Zürichsee
wassers (1910). — 21. B f. n n o ,  * 1870, Sohn von N r. 18, 
T extil- und M aschinenindustrieller, v e rm ach te  der
E . T. H . die Sum m e von F r. 100 00Ó fü r einen Benno 
B ieter-F onds zum  Zwecke der Förderung  Wissenschaft!, 
und p rak tischer Forschung au f dem  gesam ten  G ebiete 
der T ex tilindustrie , t  15. VII. 1925. —  N Z Z  1925, 
N r. 1154. —  Neues W interthurer Tagblatt 1925, N r. 164.
— Landbote 1925, N r. 170. —  S B  L X X X IX , p. 53. 100.
— Vergl. im allg. S G B  IV . —  A D B . —  S K L .  — A. Isler : 
W interthur in  Wort und B ild . — D. H . Ziegler : Die 
industriellen Etablissemente der F irm a J . Rieter u . Co.
— B. Lincke : Die Schweiz. M aschinenindustrie und ihre 
Entw icklung in  wirtschaftlicher H insicht. — M A  GZ 
X X V I. —  E. S täu b er : Gesch. cl. Gem.. Töss (in N bl. 
Stadtbibi. W interthur 1926). —  P . W itzig : Beitr. zur  
W irtschafts gesch. d. Stadt W interthur im  19. Jahrh. 
1929. [D. F.]

R IE T H E IM  (K t. A argau, Bez. Zurzach. S. GLS). 
Gem. und  D orf in der K irchgem . Zurzach. W appen  : in 
Blau eine weisse P flugschar. Riethein  1239 ; R iethain  
1395. Dieser O rt w ar der S tam m sitz  eines D ien st
m annengeschlechts, aus dem  n u r  C o n ra d , m iles, 1239, 
1251, sicher b ek an n t ist. Von einer B urg zu R. findet sich

H e i n r i c h  R i e t e r .
N a c h  e i n e r  L i t h o g r a p h i e  v o n  

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 ) .

H e i n r i c h  P e t e r  R i e t e r .  
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 .  L a n d e s b i b i .  B e r n ) .
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aber keine Spur. Es gab auch  M eier von R . ( W appen : 
in B lau ein weisser M eierhut), die zu R . ein W eiherhaus 
besessen h aben  sollen. A uch dieses is t n ich t sicher 
bezeugt, so wenig wie die Z ugehörigkeit des J O H A N N  
von R . (1389 - t  1415), C horherrn in Zürich, zu dieser 
Fam ilie. Die hohe G erich tsbarkeit gehörte bis 1415 dem 
H ause H absburg , dann  den E idgenossen (G rafschaft 
B aden). Die niederen  G erichte u n te rs ta n d en  bis 1798 
dem  b ischöfl.-konstanz. A m te Z urzach. —  Vergl. 
Merz : Burgen und  Wehrbauten I I .  [H. Tr.]

R I E T L E R .  Eine im  16. Ja h rh . t  Fam ilie  im L ande 
G larus. W e r n l i ,  aus der K irchhöre  G larus, k om m t 1388 
in der M ordnacht zu W eesen um . —  1. K o n r a d ,  von 
M itlödi, ] 1458, G esandter nach  Baden in einem  R echts
s tre it  der S ta d t Zürich m it den L ändern  Schwyz und 
G larus 1437, öfters G esandter an eidg. T agsatzungen. 
P an n e rh err , L andam m ann  1448-1451, n ah m  1444 an 
der Schlacht von St. Ja k o b  an  der Birs teil. — 3. W e r 
n e r ,  Sohn von Nr. 1, befand sich 1468 u n te r  den 
40 E idgenossen, die au f dem  Ochsenfelde bei M ülhausen 
300 (E sterreicher besiegten. L andvog t im  Gas ter 1478. 
L andschreiber 1485, m ehrfach  G esandter an  eidg. 
T agsatzungen  1473-1501. — Jo h . H einr. Tschudi : 
Chronik. —  A S  I l - I T I .  [ P .  T h ü r e r .]

R I E T M A N N .  Fam ilien  der K te . S t. Gallen, Schaff
hausen, T hurgau  u. Zürich.

A. K a n t o n  St .  Gallen .  Die Fam ilie is t 1364 in 
W attw il, 1405 in A rbon, 1429 in Bischofszell bezeugt. 
E in Zweig b ü rg erte  sich 1420 von R orschach, ein an d e
rer von Bischofszell he r 1537 m it K a s p a r  R . in der S tad t 
S t. Gallen ein. Die Fam ilie  is t besonders zahlreich in der 
M etzgerzunft ; 1500-1800 zäh lte  sie 26 E lfer darin , 10 
w urden M etzgerzunftm eister. W appen : in S ilb erau f D rei
berg goldener S torch  (oder Schnepfe) nach  links (verseli. 
V arian ten). — 1. H e i n r i c h ,  einer der 4 U eberlebenden. 
die 1495 vom  Zuge nach  N eapel h e im kehrten , f  1509. — 2. 
H a n s ,  B urgvogt von R orschach 1483-1497, B ürger der 
S ta d t St. Gallen 1499. —  3 .U lrich, 1531-1617, Z unftm ei
ste r der Schuster 1586, hernach  siebenm al B ürgerm eister.
—  4. M i c h a e l ,  1647-1726,m ach te  bedeu tende  Schenkun
gen zugunsten  der S ta d t. —  5. H a n s  J a k o b ,  1677-1756, 
Z unftm eiste r der W eber 1721, B ürgerm eister 1729, 1743. 
1755. —  6. H a n s  K a s p a r ,  1717-1777, V. D. M., F e ld 
prediger im R egim ent D iesbach in  F rankreich  1746. 
Pred iger und  Französisch-L ehrer am  G ym nasium  in St. 
Gallen 1752, P fa rre r an der französischen K irche 1765, 
resign. 1774. —  7. M I C H A E L ,  1782-1862, Förderer des 
s t. gallischen Forstw esens. — 8. J o h a n n  J a k o b ,  1808- 
1868, L andschaftsm aler, Zeichenlehrer und  G raveur 
(A nsichten der a lten  S ta d tto re  und T ürm e). — 9. J o 
h a n n e s ,  1813-1865, Goldschm ied, G raveur und  E lfen
be inschnitzer. —  10. J o h a n n  J a k o b ,  1815-1867, P fa rrer 
in N ussbaum en 1838, p ro t. P fa rre r in R appersw il-Jona 
1843, evang. S tra fan sta ltsg eistlich er 1844, P fa rrer in 
L ich tenste ig  1847, d ich te te  Hiob, oder das alte Leid in 
neuem Liede (1843) ; Predigten in  Liedern (1851). Ver
fasser von Socialistische Träum e  (1858) ; Leber Shake
speare’s religiöse w. ethische Bedeutung  (1853). — 11. 
O t h m a r  L o r e n z ,  1831-1869, R eallehrer, gab eine 
B eschreibung seiner aben teuerreichen  Reise durch  
A ustra lien  h eraus. —  12. G e o r g  K a r l ,  1843-1899, Vize
p rä sid en t des K aufm ännischen  D irektorium s, verdien! 
um  die G ründung des B ankvereins, der B ank in St. 
(lallen und der A ppenzeller S trassenbahnen . — 13. 
J a k o b  A r n o l d ,  1846-1906, G ürtler, Förderer des st. 
gallischen und  Schweiz. Turnw esens. — 14. E l s b E t h  
E m m a ,  1837-1914, A rbeitslehrerin  an  der s ta d t - st. 
gallischen Sekundarschule, L eiterin  des ersten  st. 
gallischen und  vieler folgender Fortb ildungskurse  für 
A rbeitslehrerinnen, kan to n a le  Insp ek to rin  der A rbeits
schulen, die durch sie e inheittlich  g es ta lte t w urden, 
verfasste  einen Leitfaden fü r Arbeitsschulen. — Vergl. 
S tad ta rch iv . —  S K L .  —  A D B . — St. Gail. N bl. 1897, 
p. 49 ; 1900, p. 32 ; 1915, p. 40. [Dora F. R i t t m e y e r . |

B. K a n t o n  S c h a f fh a u se n .  Vornehm e, aus B ischofs
zell zugezogene t  Schaffhauser B ürgerfam ilie (seit 1575). 
W appen : in R o t ein goldener S tern , ü b erh ö h t von 
goldener, sinkender M ondsichel. —  1. H a n s  J a k o b ,  
O berstlieu tenan t in piem ontesischen D iensten, f  1757.
— 2. J o h a n n e s ,  * 14. m .  1679, B ruder von N r. 1,

schwang sich in holländischen und piem ontesischen 
D iensten vom  einfachen Soldaten  bis zum  G eneral
fe ldm arschall em por, w urde vom  K önig von Sardinien 
geadelt und s ta rb , nachdem  er alle w oh ltätigen  A n sta l
ten  und  m ilden S tiftungen  der S ta d t und  des Landes 
tes tam en tarisch  reich b ed ach t h a tte , zu Schaffhausen 
als le tz te r  seines G eschlechts 27. m .  1765. —  Genealog. 
Reg. der S ta d t Schaffh. — L L . —  Im  T h u m -H ard e r : 
Chronik. — P . de Vallière : Honneur et Fidélité. —  A rt. 
E i g e n t a l .  [ S t i e f e l .]

C. K a n to n  T h u rg a u . Fam ilie der S ta d t B ischofszell. 
W appen : in Rot au f g rünem  D reiberg 

ein weisser S torch  (A H S  39, p. 37). 
Die Fam ilie  ist zu Bischofszell n ach 
w eisbar seit 1417 v e rb tirgert. — B e n 
j a m i n , Seckeim eister, v e r tra t  1585 
den R a t vo r der T agsatzung  im 
Z w ingerhandel, w urde von ih r des 
A m tes enthoben  ; A ltra t  1612. — Im
18. Ja h rh . bete ilig te  sich die Fam ilie 
s ta rk  am  Bischofszeller L einenexport. 
—  P u p . Th. —• D iethelm  : M emo

rabilia Episcopalicellensia  (Ms. des B urgerarchivs 
B ’zell). [ A l b e r t  S c h e i w i l e r .]

D. K a n to n  Z ü ric h . A lte Fam ilie  der S ta d t Zürich, 
die du rch  E inbürgerungen  von Bischofszell he r (1422, 
1434) b eg rü n d et w urde und  am  28. m . 1723 au ssta rb . 
W appen  : in B lau au f grünem  D reiberg goldene 
Schnepfe ; oder in R o t vor silberner Z innenm auer au f 
na türlichem  grünem  Boden au frech te r goldener Löwe, 
einen b lauen Schild m it goldenem  Zirkel h a lten d . — 
H a n s ,  Schuhm acher, M itglied der Böcke im  alten  
Z ürichkrieg. —  J .  Hüne : M ilitärisches aus dem alten 
Zürichkrieg. —  Th. v . L iebenau : Die Böcke, von Zürich 
und die Kreyen-Leute. — Vorträge der Ges. d. Böcke 
1863, p . 4, 19 ; 1877, p. 14. —  LL. Gfr. X X II ,
p. 308. [D. F.]

R I E T W E G .  f  Fam ilie der S ta d t R appersw il (St. 
Gallen), die aus W illisau (Luzern) stam m te  und  sich 
1571 e inbürgerte . W appen : in R o t silberner Schräg

balken, beg le ite t u n ten  von 3 silbernen 
K reuzen, oben von einer goldenen 
K rone. — J o h a n n  P e t e r ,  1651-1732, 
K le in ra t, S ta tth a lte r  und B auherr. — 
A rchiv  R appersw il. [ M .  S c h n . ]

R I E U .  Fam ilie von P rivas (Viva- 
rais. F rankreich ), die sich 1699 und 
1708 in G enf e inbürgerte . W appen : 
in Silber zwei blaue gekreuzte  Spring
b runnen  — 1. J e a n , B ankier in Paris, 
erw arb sich dank des L aw ’schen Sy

stem s ein bedeutendes Verm ögen und k au fte  1719 die 
B aronie P rangins,d ie  er 1723 an Louis Guigner ve r
kaufte . —  2. H e n r i , 1721- 
1787, H au p tm an n  im Ma
rinebataillon  von F ra n k 
reich, G ouverneur des fran 
zösischen Teils der M ar
tinsinsel der A ntillen, V er
tra u te r  von V oltaire. —
3. É t i e n n e , 1752- 1821.
Sohn von N r. 2, H a u p t
m ann  in französischen 
D iensten, eidg. O berst
lieu tenan t, M itglied des 
Repräs. R a ts . —  4. J e a n  
L o u i s , 1788-1868. Sohn 
v .N r .3 ,  Offizier in F ra n k 
reich, nahm  an den d e u t
schen und russischen F eld 
zügen teil, w urde in Genf 
A rtillerieoberst lieu tenan t,
Syndic der S tad tw ache 
1830-1831, vierm al e rs te r Jean Louis Rieu um 1840. 
Syndic 1834-1840. — 5. N a c h  e i n e r  L i t h o g r .  v o n  J. Hé- 
C h A R L E S  P i e r r e  H e n r i  b e r t  ( S c h w e i z .  L a n d e s b i b i . B o r n ) .

F r a n ç o i s , 1820-1902,
Sohn von Nr. 4, Philolog, versah  orientalische M anu
skrip te  im  B ritish  M useum m it K om m entaren  ; Profes
sor der a rab ischen  Sprache an  der U n iv ersitä t Cam-
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bridge 1895, veröffentlichte v ie lbeach tete  A bhandlungen 
über die orientalischen Sprachen. —  Galiffe : Notices 
généal. IV . [H. D.]

R I E X  (K t. W aadt, Bez. L avaux . S. GLS).  D orf und 
Gem. Rualdo  1053 ; Huez 1184 ; R uais  1226. R . w ar in 
röm ischer Zeit besiedelt ; 1880 deckte m an die U eber
regte einer Villa auf. Im  M itte la lter gehörte  R . m it Gully 
der K irche von Besançon. 1053 befreite  der K aiser 
H einrich I I I .  die U n te rtan en  des E rzbischofs H ugues in 
Gully und Rualdo  von allen A bgaben an seine D ienst
leute von L u try . 1246 ve rk au fte  das K ap ite l von 
Besançon diese zwei B esitzungen dem  Bischof von L au 
sanne. R . gehörte  von da an bis zur bernischen E robe
rung zum  bischöflichen T afelgut. Im  März 1535 fand  der 
von den L eu ten  von Gully und G randvaux  verfolgte 
P rä d ik an t Michel D ouble bei einem Bewohner von R., 
Claude Forestev , Z uflucht. D er M ajor Davel s tam m te  
von R. K irchlich  gehörte das D orf von jeh er zur P farr
kirche von V illette. Von 1430 an besass es eine eigene, 
dem hl. Theodul geweihte K apelle, die 1907 re s tau rie rt 
w urde. — D H V .  [M. R.]

R I F F  ( R y f , R y f f ) ,  g en an n t W e l t e r  v o n  B l i d e g g . 
Adeliges G eschlecht aus der Gegend von Bischofszell, 
das vom 14.-16. Ja h rb . b lü h te  und  längere Zeit die 
Schlösser und H errschaften  Blidegg und K efikon im 
T hurgau , sowie Andwil im  K t. S t. Gallen in Besitz ha tte . 
W appen  : in Schwarz drei (2, 1) weisse stehende S tein
böcke. Nach der U eberlieferung w äre S tam m sitz  der R. 
eine sonst n ich t bek an n te  Burg Riffenberg  an  der S itter, 
und zwei Angehörige des G eschlechtes, H e i n r i c h  (1338, 
1360, 1374) und seine T ochter K a t h a r i n a  (1404) nen 
nen sich in der T a t noch von Riffenberg. Doch lässt sich 
u rk . n u r Blidegg (bei D egenau, Gem. S itte rdo rf) als Sitz 
der R . nachw eisen, den sie von den M arschalken von 
Blidegg geerb t h a tte n . — 1. U r s u l a  W eiter, Æ btissin  
in Feldbach 1330. — 2. D i e t r i c h  Riff, gen. W eiter von 
Blidegg, erw. 1377-1407, B ürger von St. Gallen. —
3. U l r i c h , Sohn von N r. 2, erh ie lt vom  A bt von St. 
Gallen das B urgsäss Andw il zu Lehen, erw. 1419-1436.
— 4. F r i e d r i c h , Sohn von Nr. 3, 1443-ca. 1470, H err zu 
Blidegg und  zu Andw il, B ürger zu S t. Gallen. —  5. B a l 
t h a s a r , B ruder von Nr. 4, erw arb 1453 die H errschaft 
Kefikon, w urde 1471 A usbürger von F rauenfeld . —
6 .  E r a s m u s , Sohn von Nr. 4, G erichtsherr in Zihl- 
schlacht 1491, 1500, H err zu Kefikon 1502. — 7. J c e r g , 
B ruder von Nr. 6, G erichtsherr in Z ihlschlacht, erw. 
1470-ca. 1517. — 8. L u d w i g , Sohn von Nr, 5. H err zu 
Kefikon 1498. — 9. A n n a  W elter I., T ochter von Nr. 5, 
Æ btissin  in T änikon 1504-1521, erw arb dem  K loster die 
G erich tsherrschaften  G untershausen  und Niederhofen.
— 10. A n n a  W elter I I .,  T och ter von N r. 8, Æ btissin  
in 'T än ik o n  1523-1531. U nter ih r fand die R eform ation 
im K lo ste r E ingang  ; die m eisten  F rauen  tra ten  aus, 
daher resignierte  die Æ btissin  1531, f  um  1554 in 
Zürich. — 11. K a t h a r i n a  W eiter, Nonne in M ünster- 
lingen, verliess 1529 ih r K loster und h e ira te te  den 
R efo rm ato r A m brosius K larer. — 12. D i e t r i c h ,  Sohn 
von Nr. 7. le tz te r  Riff au f Blidegg, t  1560 ohne N ach
kom m en. Die H errschaft kam  an B u rk h art von H allw yl.
— P u p . Th. —  N äf : Burgen  V (Ms.). — R. Rahn :
. \rchitekturdenkm äler. —  J .  N a ter : T än ikon , p . 98, 141. 
160. —  Zürcher Wappenrolle, 2. Aufl., N r. 263. — 
J .  Egli : Der ausgestorbene Adel von Zürich. [Leisi.]

Al w ig , geheim er R a t des A btes von St. Gallen 1571. 
H ofm eister 1573, f  als L an d sk n ech th au p tm an n  zu 
Aachen 1579. — S tiftsarch iv . [J. M.]

R I F F E R S W I L  (K t. Zürich, Bez. A ffollerò. S. GLS).
Dorf, politische und  K irchgem . Rein- 
frideswile 1019. W appen : in Gold 
b lauer Balken, begleitet von drei (2, 1) 
ro ten  S ternen. Röm ische N iederlas
sungen beim  B e tb u r und  im  H eiden
keller. E igen tum  an G rund und Boden 
besessen im ausgehenden M itte lalter 
in R . das S tift E insiedeln und die 
A bteien M uri und  K appel, ferner das 
K loster F ra u e n ta l usw . ; daneben gab 
es eine Reihe F re igü ter. R . gehörte 

infolgedessen teils zum österr. A m te M eienberg, teils 
zum  F re iam t, das in Ober-R . eine seit 1282 bezeugte

G erich tss tä tte  h a tte . R . w urde 1415 von den Zürchern 
erobert und  gehörte  in der Folge der Vogtei M aschwan- 
den an  bis 1507, zur L andvogtei K nonau 1507-1798, 
zum  helvet. D istrik t M e ttm en ste tten  1798-1803, u n te r  
der M ediation zum  Bez. Morgen 1803-1815, zum 
O beram t K nonau  1815-1831, se ither zum  Bez. K nonau, 
bezw. A (foltern. R . w urde 1444 im alten  Zürichkrieg von 
den Eidgenossen v e rw ü s te t, nahm  ak tiv en  A nteil an  den 
B auernunruhen  von 1525 und am  S teu ers tre it 1646. Die 
K irche, seit 1179 bezeugt, w ar dem hl. M artin  geweiht. 
Sie w urde der C isterzienserabtci K appel,d ie  bereits 1321 
den K irchensatz  zu R. von G raf E b erh ard  von Neilen- 
burg erw orben, 1357 inkorporie rt (B estätigungen bezw. 
W iederholungen 1382, 1400, 1407). 1368-1510 w ar dem 
ständ igen  V ikar in R . auch die P farre i W iprechtsw il zur 
Besorgung zugewiesen ; fe rner w urde 1620 der K irch 
gem. R. das bisher nach  M ettm en ste tten  kirchgangs- 
pn ichtige  U nter-R . zugeteilt. Von 1527 an stand  die 
K o lla tu r beim  R a te  von Zürich. Bevölkerung : 1836, 
409 E in  w. ; 1860, 540 ; 1920, 478. T aufreg ister seit 
1589, E hereg ister seit 1618, T o tenreg ister seif 1674. — 
UZ. — G. Meyer v. K nonau  : Die Regesten d. ehem. 
Cist.-Abtei Cappel. — Regesta Episcoporum Constan- 
tiensium  I - I I I .  — QSG  I I I  ; X IV , p. 148 ; XV, p. 571 ; 
X V III , p. 215. —  M A G Z  VI. p. 162 ; XV, p. 112. — 
Festgabe f. P aul Schweizer, p. 65, 182. — G fr. Reg., bes. 
X X X IX , p. 118. — A. N üscheler : Zur H eimatkunde  
von R . vor der Reformation. — K. W irz : Etat. —  Z T  
1888,1927. [D. F.]

R I F O R M A  ( L A ) .  U n te r diesem N am en sind im 
Tessin m ehrere politische Z eitungen erschienen. La 
R iform a, Z eitung m it Fusionstendenzen (Z usam m en
schluss der Gem ässigten und eines Teils der tessinischen 
freisinnigen P arte i) erschien 1857 in Lugano. — La 
R iform a federale, gegründet 1872 in Bellinzona von 
G iovanni Ja u c h  zur U n te rs tü tzu n g  der R evisions
bestrebungen  der B undesverfassung. — La Riforma. 
freisinnige T ageszeitung, die 1889-1898 in Bellinzona 
erschien und von Brenno Bertoni und  Emilio Colombi 
red ig iert w urde, fusionierte m it dem  Dovere. — La 
R iform a della Domenica, Sonntagsbeilage des Dovere, 
seit 1893 in Bellinzona erscheinend, für die italienisch  
sprechenden G raubündner b e s tim m t. — Schweizer 
Presse. —  P agine Nostre VT. [C. T.]

R I G A S S I .  Aus G raubünden  si am m ende Fam ilie, die 
sich M itte des 19. Ja h rb . in Yivis (W aadt) niederliess.
— G e o r g e s ,  * in Yivis 
23. Vit. 1885, R edakt Ol
der Schweiz. D epeschen
ag en tu r in Basel 1910, R e
d ak to r der Gazette de L a u 
sanne 1918, C hefredaktor 
1925 ; G rossrat 1921. —
P S  1918. [M. R.]

R I G A U D .  Fam ilie von 
Margen cel bei Thonon 
(Savoyen), die sich 1595 
in Genf e inbürgerte . W ap
pen : in B lau zwei silberne 
ve rk ü rz te , gegeneinander
gestellte  Sparren , über
höht von drei silbernen 
Sternen ; im Schildfuss 
ein silberner H albm ond.
—  1 .  P i e r r e  A n d r é ,
1750-1804, des R a ts  1787- 
1790, Syndic, 1790, w ieder
holt zur eidg. T agsatzung 
(1789 -1792) abgeordnet, 
um  die A ufnahm e Genfs 
in den Bund zu erw irken, 
dass Genf 1792 A ufnahm e fand in die helvetische N eu
tra li tä t. — M. Cram er : Genève et les Suisses. —  2. 
J e a n  J a q u e s ,  1786-1854, Neffe von Nr. 1, Mitglied 
des R epräs. R a ts  1814, K om m issär in den an nek tierten  
Gebieten des Pays de Gex, lOm al e rster Syndic 1825- 
1843, T agsatzungsgesandter 1830-1841, w urde von 
dieser B ehörde m it m ehreren  d iplom atischen Missionen 
b e tra u t. E r. M onnard und  K ern  w aren die einzigen, 
die sich 1838 der A usweisung des Prinzen Ludwig

P i e r r e  A n d r é  R i g a u d .
N a c h  e i n e m  P o r t r ä t  a u t  E m a i l  

( S a m m l .  M a i l l a r t ) .

Es ist ihm  zu verdanken .
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.Napoleon w idersetz ten . 1842 p räsid ie rte  er den genf. 
V erfassungsrat. V erfasser von politischen Schriften  
und eines Recueil (le renseignements relatifs à la cul
ture des B eaux-A rts à Genève (1849). —  Naville : 
Biographie. —  S K L .  — 3. E douard  P ie r r e  P a u l ,

1790 - 1861, B ruder von 
N r. 2, Professor der R ech
te  1823, G rossrat u. dessen 
P rä s id en t, M itglied des 
R epräs. R a ts , P räsiden t 
des obersten  Gerichtshofes 
1828. —• 4. Charles
E douard  L o u is , 1834- 
1902, langjähriges M it
glied des Gr. R ates, Ge
m eindepräsiden t von Bel
levue, v e rm ach te  der S tad t 
Genf seine bedeutende 
Sam m lung von S tichen u. 
A nsichten  von Genf, die 
h eu te  die S tad tb ib lio th ek  
beherberg t. — Vergl. Ga
llile : Notices généalogi
ques I I .  —  de M ontet : 
Diet. — A G S I. [H. Da.] 

R I G E R T  (RIGE T,  R i- 
GEL, R ig elt ). A lte F a 
milie des Bez. Gersau 
(Schwyz), wo sie heute 

b lü h t. A ngehörige erw arben  auch das L an d 
alten  L ande Schwyz, wo die Fam ilie  aber

J ea n  Jacques  Riganti. 
Nach einer Aquaforta  

(Schw. Landesbibi.  Bern)

noch 
rech t im  
ausgestorben  ist.

I. L andleu tefam ilie  im  Nid w ässerviertel des alten 
Landes Schwyz. B e a t  erw arb  das L an d rech t 1584. —
1. J o h a n n e s , R atsh err , L andvog t in U znach 1634, 
L an d e ss ta tth a lte r  1650. —  2. J o h a n n  M a r t i n , L an d 
vogt in B aden 1639. —  3. F r a n z , R atsh err, L andvogt 
im G aster 1652, v ielleicht iden tisch  m it F ranz , S ta t t 
h a lte r  und  R ich te r, f  1693, ü ber 80 Ja h re  a lt .  Mit J o s e f  
R u d o l f , f  28. i. 1787, erlosch diese Fam ilie  im  alten 
L ande Schw yz.

II. Fam ilie von Gersau. B ezirksam m änner von Gersau 
w aren : W a l t e r ,  1628; J o h a n n  M a r z e l l ,  1720 ; J o s e f  
B e r n h a r d ,  1780 und  1786. —  K a s p a r ,  * 1783, P farrer 
in Gersau 1835, H erausgeber der F assb in d ’schen Ge
schichte  des F re is taa tes  G ersau . —  Vergl. L L .  — 
M. D e ttlin g  : Schwyz. Chronik. —  F. D ettling  : H ist.- 
geneal. Notizen  (Ms.). [D. A.]

R I G G E N B A C H .  Basler Fam ilie, die sich auf 
C h r i s t e n  R ickenbacher in R ünenberg  (Baselland) und

dessen Sohn H a n s  gen. 
M ichelhans (* 1605) zu
rü ck fü h rt, und  von der 
versch. Sprossen im  18. u.
19. Ja h rb . das Basler B ür
gerrech t erw arben u  ihren 
N am en in R iggenbach ab 
än d erten . W appen : in 
Blau au f grünem  Dreiberg 
ein weisser Schwan.

Æltere L in ie, ab s tam 
m end von —  1. J a k o b  
C h r i s t o p h ,  1756 -1822, 
B ürger v . Basel 1782, be 
trieb  m it seinen Söhnen 
—  2.  A n t o n ,  1780-1841, 
und  — 3. N i k l a u s ,  1784- 
1829, in  Gebweiler (Eisass) 
eine grosse R übenzucker
raffinerie, die du rch  die 
A ufhebung der K o n tin en 
talsperre  zu G runde gerich
te t  w urde. —  4. CHRI
STOPH, 1810-1863, Sohn v. 

Nr. 2, A rch itek t u . B aum eister, re stau rie rte  m it A m a
deus Merian das Basler M ünster, erbau te  das B ürger
sp ital u . nach S tad lers E n tw ürfen  die S t. E lisab e th en 
kirche. ; V erfasser baugesch. Schriften über versch. B as
ler K irchen. — J .  Schnell : A u s dem Leben eines Basler 
Baum eisters. — Basels bauliche Entw icklung  (in B J  1901

Niklaus Riggenbach.  
Nach einer Li thographie 

(Schw. Landesbibi.  Bern).

und 1903). —  5. N i k l a n s ,  21. v .  1817 - 25. v u .  1899, 
Sohn v. Nr. 3, Ingen ieur u. M echaniker, w irk te  in  Paris
u . in  der K essler'schen M aschinenfabrik in K arlsruhe  am 
Bau der ersten  au f dem  K o n tin en t hergeste llten  Loko
m otiven m it u . b au te  daselbst die ersten  fü r die Schweiz 
(Linie Zürich-B aden) b estim m ten  L okom otiven, w urde 
1853 als Chef der M asch inenw erkstä tte  der Schweiz. Cen
tra lb ah n  nach  Basel berufen , w ar 1856-1873 D irek to r der 
H a u p tw erk s tä tte  dieser B ahn in O lten. E rfinder des 
Z ahnradsystem s u n d  E rb au e r der R igibahn, nach  deren 
Vorbild u . nach  seinen P länen  zahlreiche B ergbahnen in 
der Schweiz, (E sterre ich-U ngarn , D eu tsch land , P o rtu g a l. 
F rankreich , Ind ien  und  B rasilien m it Steigungen bis 
57 % au sgeführt w orden sind. E h ren b ü rg er von O lten, 
A arau  und  T rim bach , K a n to n sra t des K ts. So lo thurn , 
M itglied des In s t i tu t  de F rance, b e k an n t auch durch  
seine E rinnerungen eines alten M echanikers. —  A D B ,  B d . 
5 3 .—  6. A u g u s t,  1821-1870, B ruder von N r. 5, A po
th ek er, V orkäm pfer des T u rn u n te rrich tes  in der Schweiz, 
f  in Costa R ica. —  7. J o h . J a k o b , 1824-1908, B ruder 
von N r. 5, H elfer zu S t. L eonhard  in  Basel, legte dieses 
A m t 1874 nieder, als die R egierung den G eistlichen 
v erbo t, bei der Taufe die E lte rn  und  P a ten  au f das 
apostolische G laubensbekenntniss zu verpflich ten  und 
w idm ete sich h ie rau f der p riv a ten  Seelsorge. — 8. B e r n 
h a r d ,  1848-1895, Sohn von N r. 5, P fa rre r in A risdorf 
und  an  der S tra fan s ta lt Basel, verd ien t um  das G efäng
niswesen, verf. theolog. S tud ien  aus der R efo rm ations
geschichte, D r. phil., D r. theo l. h. c. der U niv . K önigs
berg, P rof. an  der U niv . Basel. — 9. A l b e r t ,  1854-1921. 
Neffe von N r. 4, Dr. phil., P rof. an der U niv . Basel, 
V orsteher der astronom isch-m eteorolog. A n s ta lt und 
L ehrer am  Obern G ym nasium , Verf. zahlreicher A b
handlungen  aus dem  G ebiete der M eteorologie, P hysik , 
Geophysik, A stronom ie und  G eodätik . — 10. E d u a r d ,  
1861-1927, B ruder v. N r. 9, Lehrer u. P rä s. der P red iger
schule und  Prof. der Theol. an  der U niv . Basel, D r.theol.
h. c. der U niv . Greifswald, verf. u . a. Kom m entar zum  
Hebräerbrief ; Abhandlungen über die A uferstehung  
Jesu  ; Zentrale Fragen bei 
P aulus  ; Textgestalt und  
Echtheit des Taufbefehls 
Jesu  ; Bibelglaube u . B i
belforschung ; Bedeutung  
der Offenbarung Johannis 
fü r  die Gegenwart ; Die 
ältesten Kommentare zum  
Hebräerbrief. —  11. H e i n 
r i c h ,  * 1871, Neffe von 
N r. 7, D r. m ed., O berst 
der S a n itä t und  S a n itä ts
in s tru k to r, E rfinder der 
R ’schen T ragbahre. — 12.
L u k a s , * 1875, Sohn von 
Nr. 8, D r. ju r .,  A dvokat,
O b erstlieu tenan t im  Gene
ra ls tab , w ährend des W elt
krieges K riegsberich ter
s ta tte r  v e rsch . B lä tte r. —
13. R u d o l f ,  * 1882, H a lb 
b ru d er v . Nr. 12, Dr. phil.,
K u n sth isto riker.

Jüngere L in ie, a b s tam 
m end von —  14. J o h a n n e s ,  1790-1859, B ürger v . Basel 
1815, B ankier, als Basler M ajor 1831 m it der B efreiung 
des R eigoldsw ilertales v. den A ufständischen b e au ftrag t . 
— 15. C h r i s to p h  J o h a n n e s ,  1818-1890, Sohn v . N r. 14. 
P fa rrer zu Bennwil, dann  Prof. fü r D ogm atik  u . Neues 
T estam en t an der U niv . Basel, P räs . der Basler Missions
gesellschaft, M itgründer des evangel.-kirchl. Vereins, 
D r. theo l. h . c. der U n iv ersitä t Basel, V erfasser u . a. 
von Vorlesungen über das Leben Jesu  ; Gottes Heiligkeit 
und der M enschen Sünde ; Die beiden Briefe P au li an die 
Thessaloniker ; Der sog. B r ie f des B arnabas', Joh. 
W iclif  und versch . M onographien aus der Schweiz. 
K irchengeschichte. —  Der Kirchenfreund, Deutsche K ir-  
chenztg. 1890. —  16. F r ie d r ic h , 1821-1904, B ruder von 
N r. 15, B ankier, H au p tfö rd ere r der B ündner B ahnen. 
E ntom olog. Sein H aus b ildete  einen M itte lpunk t 
m usikalischer B estrebungen in Basel. — B J  1905. —

Christoph Johannes  Riggenbach. 
Nach einer Li thographie  

(Schw. Landesbibi.  Bern).
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17. E d u a r d .  * 1855, Sohn von Nr. 16, Ingenieur, 
V orsteher des b ase ls täd t. S tad tp lan b u reau s, G rossrat. 
—  Vergl. L u tz  : Basler Bürgerbuch. —  S G B  I. —• 
Nekrologe im  Besitz der Fam ilie. — M itteilungen aus 
der Fam ilie. — B W .  [ A d r .  S t ü c k e l b e r g .]

R I G G I S B E R G  (K t. B ern, A m tsbez. Seftigen. S. 
G LS). Gem. und D orf in der K irchgem . T hurnen.

S c h l o s s  R i g g i s b e r g  u m  1 8 4 0 .  N a c h  e i n e r  L i t h o g r a p h i e  
v o n  J .  F .  W a g n e r  ( S c h w e i z .  L a n d e s b i b i .  B e r n ) .

Ricasperg, Richasperch, Riggerberc 1267 ; Richesberc, 
Riggesberg 1270. Der Nam e b ed eu te t offenbar Berg des 
R ich a rd . R öm ischer M ünzfund ; im  sog. Muri bei R. 
fanden sich röm ische B aureste . R . ist der S tam m ort des 
adeligen Geschlechts gl. N am ens ( s .  A rt. R ., E d l e  v o n ) .  
Die H errschaft kam  sp ä ter an das H aus B urgistein, 
1350 und 1362 aber an  P e term ann  von W ichtrach , 
dem  G raf R udolf von N euenburg-N idau 1358 auch 
die hohe G erich tsbarkeit zu R . verlieh (die E ch th eit 
der b e tr . U rkunde w ird angezweifelt). Dieses R echt 
w urde noch 1667 b e s tä tig t u . gehörte den H errschafts
herren von R . bis 1798. Peterm anns T ochter E lisabeth  
b rach te  1387 R . ihrem  Gem ahl W alter von E rlach  in 
die E he, und  im Besitze versch . Linien der Fam ilie 
von E rlach  blieb nun  R . bis 1799, wo es durch K auf 
an  K. F r. Steiger überging. Zur H errsch aft gehörten  
auch Gsteig u . R ü ti, sowie viele E inzelhöfe. F ranz  von 
S teiger ve rk au fte  das Schlossgut 1869 an R obert Pi- 
got in K iesen, und  dieser t r a t  es 1880 an die Gem ein
den der A m tsbez. B ern-Land, Konolfm gcn, Seftigen
u. Schw arzenburg  ab , die 1881 im  Schlosse R . eine m it
telländische A rm en an sta lt eröffneten. E ine K apelle zu 
R. als Filiale von T hurnen  w ird schon 1343 genann t. 
1688 erh ie lt das im m er als Filiale von T hurnen be 
n u tz te  K irchlein bem erkensw erte  W appenscheiben ; 
1877 w urde es re s tau rie rt.

E in  Bild krassen A berglaubens b ildete  der Salz
brunnenhandel von 1480 u. 1511. —  F B B .  —  v. Müli
nen : Beitr. IV (m it L it.). —  A nshelm s Chronik I, 224 ;
IV, 206. —  Tillier I I ,  468 ; I I I ,  565. — A. Ja h n  : K t. 
Bern, p . 244. —  Derselbe : Chronik. —  B B G  I, 237 ;
V, 288. — Beitr. z. H eim atkunde des A m tes Seftigen, 
p. 80 ; 153. —  A S  A  1876, p . 676. [H. Tr.]

R I G G I S B E R G  ( E D L E  v o n ) .  Anfangs des 14. 
Ja h rh . f  Geschlecht der S ta d t F reiburg , das nach  sei
nem  S tam m sitz  bei Riggisberg (A m t Seftigen) ben an n t 
w ar. W appen : in B lau eine goldene K rone über g rü 
nem  D reiberg. —  1. A d e l b e r t , D onator des Stiftes

1 lau te re s t 1230. — 2. U l r i c h ,  A bt zu H au tc re s t 1244- 
1268. —  3. J a k o b ,  M itstifte r des F ranz iskanerk lo 
sters zu Fre ibu rg  1256. —• 4. K o n r a d ,  Schultheiss von 
F re ibu rg  1299. — 5. H e i n r i c h ,  Schultheiss von P e te r-  
lingen 1307. —  In B ern erschein t ein H e i n r i c h  v. R . 
als P fister 1325. — L L .  —  v. M ülinen : Beitr. IV , 30. 
—  Tillier I, 317. [ T h .  I m H o f .]

R I G G L E R .  Im  16. Ja h rh . f  Fam ilie  der S ta d t 
Zürich, b eg rü n d et du rch  C u n r a t  R., F ischer, von 
Brugg, der 1416 B ürger von Zürich w urde. W appen : 
ü ber geschw eifter Spitze, m it K reuz b esteck t, ein Fisch 
(Farben  u n b ek an n t). —  U l r i c h ,  gehörte  als Z u n ft
m eister der Schifïleute 1472-1489 dem  Kl. R a te  an  ; 
Obervogt zu W ipkingen 1473-1474, zu Schwam endingen 
1475-1489, im  W ald m an n ’sehen A uf laufe von 1489 am
14. April v e rh afte t und  am  30. April en th a u p te t. — 
J .  H ane : M ilitärisches a. d. alten Zürichkrieg . —  Dok. 
W aldmann. — S taa tsa rch . Zürich. [D. F.]

R I G H E T T I .  Fam ilie von Pon te  T resa (Tessin), wo 
sie seit 1553 e rw ähn t w ird, sowie in B reno, Minusio und 
Someo. E in Zweig der R . von Breno n a n n te  sich von 
1736 an  R ighetti-B ern in i. W appen  des Zweigs von 
Someo : 5 m al ge te ilt ; im  S childhaupt ein Adler 
(Farben  u n b ek an n t). —  1. G i u s e p p e ,  von M inusio, 
* 1789 in Locarno, f  11. v ii. 1836 in Lecco, A rzt, bis 
1830 Mitglied des Gerichts von Locarno, M itgründer der 
Società po litica -le tte ra ria  degli Amici, sam m elte zahl
reiche s ta tistische  D okum ente zur G eschichte des 
Tessins, die von St. F ranscin i b e n u tz t w urden , fü h rte  
1817 das Im pfen im  Tessin ein, liess sich 1833 in Corno 
als A rzt nieder. V erfasser von : Memorie per lo straniero 
che visita il santuario del Sasso (1824). —  2. G i o v a n n i  
R ighetti-B ernin i, von Breno, * 16. x i l .  1766 in  Breno, 
t  1855 in T riest, B aum eister in T riest, wo er zahlreiche 
P a las tb au ten  au sfü h rte . Seine Söhne, G i u s e p p e , 1806- 
1887, und D o m e n i c o ,  1809-1894, w aren  ebenfalls 
A rch itek ten  in T riest und fü h rten  zahlreiche B au ten  in 
dieser S ta d t aus. Giuseppe w ar d o rt L ehrer an  der 
Gewerbeschule, zeichnete einen P lan  der S ta d t im 
17. Ja h rh . und  veröffentlichte Cenni storici sug li  
ingegneri e archittetti di Trieste (1864), sowie Istruzioni 
edili (1884). —  3. G io v a n n i ,  Sohn von N r. 2, * 12. x . 
1827, t  1901 in T riest, Ingen ieur und  A rch itek t 1849, 
Ingenieur in der D irektion  der öffentlichen A rbeiten von 
T riest 1853-1865, M itgründer und erster P räsid en t der 
Gesellschaft der Ingenieure und  A rch itek ten  dieser 
S ta d t 1878, H onorarprofessor an  der Zeichen- und 
R ealschule, en tfa lte te  in T riest und  dessen U m gebung 
eine grosse T ätigkeit, b au te , oft m it M itarbeitern , das 
T eatro  Po liteam a R ossetti, das T eatro  F ilodram m a
tico, die Pavillone der A usstellung 1882 u. die S par
kasse, schuf die P läne zur innern  R estau ra tio n  u. 
der Fassade der K a th ed ra le  in T riest, die P ro jek te  
zu einer neuen  B rücke usw . Sein R eliefplan der S tad t 
T riest e rh ie lt an  der A usstellung 1882 den ersten 
Preis. Verfasser zahlreicher technischer und  kün stle 
rischer A bhandlungen ; G em einderat 1861-1891, R it
te r  der österreichischen K rone. —  A H S  1914. —  A S
I. — G alli-T am burini : Guida del M alcantone. —  V . 
de V it : Il lago M aggiore. —■ A. Baroffio : Storia del
C. T icino. [C. T.]

R I G H I ,  G i a n  F r a n c e s c o  d e ,  tessin ischer P rieste r, 
von Castro, t  1796 in Dongio, aposto lischer P roto- 
n o tar, V ikar des hl. Offiziums fü r die pievi B iasca und 
Capriasca, D ekan von Blenio, fünfzig Jahve lang P fa r
rer von Dongio, dessen gegenw ärtige P fa rrk irche  er 
1758-1763 bauen  liess. —  Giornale d. Popolo, 17. i. 
1929. [C. T.]

R I G H I N E  Tessiner Fam ilie, die 1515 in M alvaglia, 
1700 in Cadrò, Pollegio usw. e rw ähn t w ird. — S i g i s 
m u n d , von Bedigliora, * 1870 in S tu ttg a r t .  Maler in 
L ugano, seit 1895 in Zürich. —■ S K L .  — S Z G L . —
ZW C hr. 1917, p. 168. [C. T.]

R I G I  (s. G LS). B ergm assiv zwischen Schwyz und 
L uzern. M ons R ig inan  1368 ; an R iginen  1384 ; Berg  
Rigena  (A lbr. v . B onste tten ) 1479 ; die R ig i (Cysat) ca. 
1580. N ach den sprachlichen U ntersuchungen  von 
J .  L. B ra n d ste tte r  und  R . P la n ta  zäh lt der Berg zur 
Grenze des rä to rom an ischen  Sprachgebietes. —  Gfr. 63, 
p. 91. — Kapelle au f K a ltb ad  seit 1585 ; K irche a u f



RIGINER RILLIET

K lösterli seil 1687 resp. 17 16-172 I . D am als w urde dev 
W allfah rtso rt im K lösterli jäh rlich  von 12-17 000 P il
gern besu ch t. D er S trom  der R eisenden im  19. Ja h rh . 
b rach te  den Bau von G asthäusern  m it sich. Das erste 
G asthaus au f K ulm  k o nn te  au f V eranlassung H einrich  
Kellers, des H erausgebers des e rsten  R igipanoram as, 
au f G rund von Sam m lungen in Zürich, Bern u n d  Basel 
1816 eröffnet w erden. B au der Y itznau-R ig ibahn  durch 
R iggenbach-Z schokke-N aeff 1869-1871, der Scheidegg- 
bah n  1872-1874, der A rth -R ig ib ah n  1872-1874. Die 
jäh rlich e  B esucherzahl w urde 1870 au f 40 000, 1883 auf 
70 000 Personen geschätz t. — /E itere  L it. bis 1900 in 
BSD , Fasz. I l l  u. I I I  2. — C ysat : Beschr. d. Luzerner... 
Sees (1661), p. 227. —  R ü tim ey er : Der R ig i. — G .Peyer: 
Gesch. der Reisen in  der Schweiz. —  J .  L. B ra n d ste tte r  : 
Die R ig i  (in G/r. 69). —  F ran z  H einem ann  : 100 Jahre  
Fremdenverkehr... in  der Schweiz. —  Gotteshäuser (in 
G/i'. 44 u. 46). —  L iito lf : Sagen und  Bräuche , p. 295 ; 
321. —  QSG  X I I I ,  230. —  P . A. M üller : M aria  zum  
Schnee a u f  R .-K lösterli. [P. X. W.]

R I G I N E R .  Fam ilie  von E scho lzm att (Luzern) seit 
dem  14. Ja h rh . —  N i k l a u s ,  W erkm eister der S tad t 
Luzern  1517-1522, erh ie lt 1520 das S tad tb ü rg e rrech t 
geschenk t, b a u te  1521 die B rücke zu L angnau  bei 
M alters. —  Gfr. Reg. —  P . X . W eber : Die Bau- und  
W erkmeister..., p . 4. [P. X. W.]

R I G O L E T .  Fam ilien der Ixte. F re ibu rg  und  S t. 
Gallen.

A. K a n to n  F r e ib u r g .  A lte Fam ilie, die in  P rarom an  
seit 1394, in La Roche seit 1476 und  als B ürger von 
F re ibu rg  seit 1416 e rw ähn t w ird . — 1. J e a n , B arfüsser 
in F re ibu rg , P ro k u ra to r des K losters, f  1565. —
2. B r u n o , * 18. ix . 1776, B arfüsser in F re ibu rg  1796, 
P ro k u ra to r des K losters, f  11. VI. 1822 in F re ibu rg . —
3. M a r i e , t  6. i. 1887, G ründerin  des W aisenhauses S t. 
Jo sep h  in L a  R oche. — J .  G um y : Regeste de Hauterive.
— G. S tuderus : Die... Fam iliennam en von Freiburg. — 
Dellion : Dici. V II, 176 ; IX , 185. — B. F leu ry  : Cata
logue (in A S H F  \  I I I ) .  — L. Genoud : M anuel des 
œuvres. [J. N.]

B. K a n to n  St. G a llen . — ANTON R igulet aus dem 
A osta ta l, von 1565 an  in Peterzell w ohnhaft, erhielt 
1581 das toggenburgische L an d rech t. — S tiftsarch iv .
— [,I. M.] — Seit dem  16. Ja h rh . ebenfalls L an d leu te 
geschlecht der G rafschaft U znach. —  1. J a k o b , Spital
m eister in U znach 1698. — 2. J o h a n n  J a k o b , L an d 
rich ter 1729. —  3 .  H e i n r i c h  A n s e l m , S ta tth a lte r , 
L an d rich te r 1752. —  4. D o m i n i k  A n t ö n ,  Landschreiber 
1780, P a n n e rh err 1782, L andam m ann  1788, 1790, 1796. 
t  1798. — Vergl. A S  I, B d. VI, 2, p . 2245 ; Bd. V III , 
664, 667. —  Chronik Custor. —  B ürgerreg ister von 
U znach. [Alois B lœ chliger.]

R I G O L O  oder R I G O L L I .  Fam ilie  von Anzonico, 
die in Blenio 1533 e rw ähn t w ird. W appen : in B lau drei 
silberne Sparren  ; im  silbernen Sch ildhaup t ein goldener 
S tern  (1710). —  1. G i o v a n n i ,  * 1640 in Anzonico, 
t  17. ix . 1711 in Camporicco (Lom bardei), P fa rre r von 
Cavagnago und 1673 bis zu seinem  Tode in Camporicco, 
veröffen tlich te  1681 in R om  eine K arte  der L evantina  
und  schrieb 1682 : Scandaglio historico dell’antico con
tado Lepontico  (1886 in  Bellinzona erstm als veröffent
lich t). —  2. C a r l o , von Anzonicö, P fa rre r  von C ava
gnago 1756-1782, f  im  März 1782 in C avagnago im  A lter 
von 65 Ja h re n . N ach dem  Dovere 1884, N r. 72, b au te  er 
die Orgel von Cavagnago und  die a lte  Orgel von B iasca.
—  3. P i e t r o  A n g e l o  F e l i c e , B ildhauer, von Anzonico, 
* 9. v ii. 1752, f  in u n b ek an n te r Zeit in M ailand, schuf 
1786-1791 den hölzernen A ltar der P fa rrk irche  in A n
zonico, den er in M ailand au sfü h rte . — A U S  1914. —
A. C attaneo  : J Leponti. —  G. Rigolo : Scandaglio 
historico. — S. B orrani : Ticino sacro. —  Festgabe a u f  d. 
E rö ffn u n g  d. hist. M useum s Uri. — BStor. 1883-1885, 
1892. —  A S  I. [C. T.]

R I G O R O Z I U S ,  A n d r e a s , A rch itek t des Herzogs 
von M ailand, 1486 einer der A rch itek ten , die an  den 
B efestigungen von B ellinzona a rb e ite ten . —  S K L .  — 
B Stor. 1891. [C. T.]

R I G O T .  Genfer Fam ilie, die zuerst in C hevrier au 
V uache, dan n  in S t. M aurice su r Bellerive v o rkom m t u. 
sich 1509 in  Genf e inbürgerte . W appen : in Blau au f

grünem  Boden ein gek rö n te r gelber Ochse, ü b e rh ö h t von 
einem  weissen S tern . — 1. C l a u d e ,  f  1560, des R a ts  

und  G enera lp rokurato r. —  2. P i e r r e ,  
1544-1618, Sohn von N r. 1, Syndic und 
S chatzm eister. — 3. A m i,  1625-1678, 
E nkel von Nr. 2, Sp italm eister und des 
R a ts . — 4. J e a n  J a c q u e s ,  1659-1737, 
Sohn von N r. 3, Syndic, leitete  den 
Bau des grossen Spitals u. des T em 
ple N euf. —  5. J a c o b ,  1662-1743, 
Sohn v. N r. 3, H au p tm an n  der G ar
nison, zeichnete sich 1712 in der 
Schlacht bei Villmergen aus. — 6. 

G a b r i e l ,  1697-1775, Sohn v . Nr. 5, G e rich tss ta tth a lte r  
und  Syndic. — 7. A n n e  P a u l  F r a n ç o i s ,  1794-1860, 
N achkom m e von N r. 4, G eneralm ajor in  holländischen 
D iensten , U n te rg o u v ern eu r des P rinzen  von O ranien. —
8. J e a n  A m é d é e  S a m u e l ,  1796-1863, B ruder von N r. 7, 
Mitglied des R ep räsen tie renden  R a ts  und  Maire von 
Le P e tit  Saconnex. —  9. E u g è n e  É t i e n n e ,  1839-1917, 
Sohn von Nr. 8, Maire von Le P e tit  Saconnex ; ein 
d o rtiger W eg ist nach  ihm  b e n an n t. — Gali If e : Noi. 
gén. I I .  —  de Mon le t : Diet. —  G autier : I lis t. de 
Genève. — G renus : Fragments. [A. Ch.]

R I G O Z Z I .  Tessiner Fam ilie, die 1515 in M alvaglia 
u nd  seit 1642 in A quila  e rw äh n t w ird. Sie fü h rt zwei 
W appen, im  älte ren  angeblich : in  R o t einen weissen 
T urm , im  blauen  S childhaupt einen goldenen R eichs
adler. — P i e t r o , f  21. in .  1809, M itglied des Grossen 
helvetischen R a ts  1798-1800, des Grossen R a ts  des K ts . 
Tessin 1808. — B Stor. 1915. —  S. D o tta  : I  T icinesi. — 
A S  H R .  [C. T.]

R I K E N M A N N .  Siehe RlCKENMANN.
R I K O N  (K t. Zürich, Bez. Pfäffikon. S. G LS). Dorf. 

Z ivilgem . in der po lit, u n d  K irchgem . Illn au . Richo  (?) 
774 ; Richin  1179. Die F ilialk irche der K irche Illn au  zu 
R . ist 1179 als im  P a tro n a tsb es itz  des K losters A ller
heiligen zu Schaffhausen bezeugt. Bei der R enovation  
der K apelle  1920/1921 w urden  W andgem älde aus dem  
sp ä te m  14. Ja h rh . en tdeck t und  teilweise konserv iert. 
Bevölkerung : 1836, 405 E in  w. ; 1920, 401. —  U Z. — 
NZZ 1921, Nr. 1309 ; 1924, N r. 1540. [ H i l d e b r a n d t . ]  

R I L L I E T .  Aus Collonges-Bellcrive stam m ende F a 
m ilie, sich die 1484 m it M e h m e t  in 
Genf e inbürgerte  und  noch in Genf, in 
Belgien, im  A argau u n d  in  den Ver
einigten S taa ten  v e rtre te n  ist. W ap
pen : in B lau drei von goldenen Ringen 
um gebene weisse T auben . — 1. A n 
t o i n e ,  E nkel des vorgen. M erm et, 
P rio r der B ruderschaft der B ogen
schützen , t  1553. — 2. J e a n ,  Sohn von 
N r. 1, K astlan  von St. V ictor, S ta a ts 
anw alt, S ta a ts ra t 1590, gl. J .  G ouver

n eur des dam als von den Genfern bese tz ten  Pays de Gex, 
S ta tth a lte r  1602, Syndic 1601, 1617, 1609, t  1616. —
3. É t i e n n e , Sohn von N r. 2, 1582-1655, K astlan  von 
Peney, S ta a ts ra t 1623, Syndic 1639, 1643, 1647, 1651, 
1655. — 4. P i e r r e , Sohn von Nr. 3, 1617-1705, S ta a ts 
ra t  1677, G rosschatzm eister. —  5. R o b e r t , Sohn von 
Nr. 4, 1644-1728, D r. ju r .,  K astlan  von Ju ssy  1688, 
N achfolger seines V aters im  S ta a ts ra t  1704, Syndic 
1720, 1724. —  6. J a c q u e s , Sohn von Nr. 5, 1672-1750, 
N achfolger seines V aters im S ta a ts ra t 1728, dreim al 
Syndic. — 7. M a r c , B ruder von N r. 6, 1680-1760, A rzt 
am  Sp ital 1700-1724, b ek an n t durch  seine W o h ltä tig 
keit. — 8. A m i , E nkel von N r. 5, 1730-1796, einer der 
F ü h re r der konstitu tionellen  P a rte i, S ta a ts ra t 1782 ; als 
Geisel der R evolu tionäre  w urde er im  gleichen J a h r  im 
H ôtel des Bergues gefangen gehalten . Syndic 1783, 
1784 und  1788. res. 1789, zog sich in die W aadt zurück, 
verzich te te  1794 au f sein B ürgerrech t in G enf und 
w urde im  gl. J .  B ürger von Begnins. — 9. R o b e r t  
Guillaum e, E nkel von Nr. 5, f  1806, S ta a ts ra t  1767, 
Syndic 1770, p rem ier Syndic 1774, w urde 1777 aus dem 
Kleinen R a t ausgeschlossen, k eh rte  ab er 1782 in diese 
B ehörde zurück . P rem ier Syndic 1786, res. 1790. —
10. H o r a c e  B é n é d i c t , Sohn von Nr. 9. 1747-1830, 
P räsiden t der ökonom ischen G esellschaft, Mitglied des 
R epräsen tierenden  R ats nach  der R estau ra tio n . —



RILLIET RIMA

Albert Rilliet.
Nach einer Aquaforta 

(Schweiz. Landesbibi. Bern).

I 1. A l b e r t  Louis, Sohn von N r. 10, 1784-1864, S taats- 
ra t und Po lize ilieu tenan t.— 12. A l b e r t ,  gen. R illiet de

Candolle, Sohn von N r. 11, 
1809-1883, Professor der 
L ite ra tu r  an  der A kadem ie 
Genf 1844, res. infolge der 
R evolu tion  von 1846, be
schäftig te  sielt dann m it 
h isto rischen  und  exegeti
schen A rbeiten . H a u p t
werke : U ebersetzung des 
N euen T estam en ts (1859); 
Relation du procès criminel 
intenté à Michel Servet ; 
I lis t. de la Restauration de 
la République de Genève 
(1849) ; Les origines de la 
Confédération sidsse(1868); 
Le rétablissement du catho
licisme à Genève. R . g rü n 
dete 1846 m it De la Rive
u. E rn es t Navilie das freie 
G ym nasium , das bis 1857 
b estan d . — M D G  X X II , 
302. — 13. Louis F r é d é r i c  
Théodore A lbert, B ruder v. 

N r. 12, 1814-1861, C hefarzt am  Genfer Spital 1848-1856, 
Professor der A natom ie am  freien G ym nasium , Ver
fasser von zahlreichen F achschriften  und , zus. m it Dr. 
B arthez, des Traité clinique et pratique des maladies des 
en fants (1843). — 14.  A l b e r t  A uguste, Sohn von Nr. 13, 
1849-1904, P hysiker, L ehrer an der U hrm acherschule,

an  der M ädchensekundar
schule, dann am  G ym na
sium  u . 1890 an  der U ni
v e rs itä t, literarisch  tä tig  : 
Maire von B e llevue.—  15. 
Frédéric  Jaq u es L o l l i s ,  
B ruder von Nr. 11, f  1856, 
Offizier im  D ienst N apole
ons, dann H au p tm an n  in 
der Schw eizergarde u n te r  
L udw ig X V III .,  verliess 
1822 den französischen 
D ienst. O b erstlieu tenan t 
in der Genfer Miliz, M it
glied des R epräsen tie ren 
den R ats , T agsatzungsbote  
1830, M itglied des K riegs
ra ts  der E idgenossenschaft 
und eidg. O berst, P la tz 
k o m m an d an t von T hun, 
S ta a ts ra t in Genf 1846, 
K o m m andan t der 1. D ivi
sion im Sonderbundskrieg, 
nahm  Fre ibu rg  und  das 

W allis ein. K urze Zell n achher entzw eite  er sich m it 
Fazy und  zog sich von der R egierung zurück. 1848 
erhielt R . von der provisorischen R egierung der Lom 
bardei den A uftrag , ihre T ruppenkörper zu organi
sieren ; 1849 b o t ihm  das T riu m p h ira t der röm ischen 
R epublik  den Posten  eines Kriegs- und M arinem inisters 
an , doch schlug er diesen A n trag  aus. V erfasser von 
R om anen, eines Buches über das W allis und  von 
B erichten über seine Feldzüge. Offizier der Ehrenlegion. 
—  16. H orace Jaq u es C o n s t a n t , 1820-1862, w anderte  
nach den V ereinigten S taa ten  aus. Schweizerkonsul in 
Illinois, R ich te r der G rafschaft M adison, Chef eines 
M ilizenkorps im  Sezessionskrieg. — 17. Jaq u es Léonce 
Cat on, gen. A l o y s , Sohn von Nr. 15, 1823-1905, 
K avallerieoffizier in W ü rttem berg , dann in neapoli
tanischen D iensten, H au p tm an n  1850, verabschiedet 
1868, v e rm itte lte  1871 die E n tw affnung  und  die 
In tern ie ru n g  der B ourbakiarm ee. D irek to r des zentralen  
W ohltä tigkeitsbu reaus 1876-1904. —  18. Louis H o r a c e , 
Sohn von N r. 15, 1824-1854, Dr. m ed., Chirurg des 
Schweiz. K on tingen ts in neapolitanischen D iensten, 
veröffen tlich te  1850 einen B ericht über die m obile 
K olonne im B asilikat ; t  an der Cholera.

Jüngere Zweige (+). —  19. J e a n  L o u i s , B ruder von

Frédéric Jaques  Louis Rilliet.
Nach einer Li thographie 

(Schweiz. Landesbibi. Bern).

in Paris, H au p tm an n  der 
F rau , C a t h e r i n e  H uber,

Aloys Rilliet.
Nach einer Photographie .

Nr. 10, 1763-1816, B ankier 
N ationalgarde 1789. Seine 
t  1843, Schriftste llerin  u. 
in tim e F reund in  von M me 
de S taël, schrieb zahl
reiche unveröffentlichte 
G edichte und eine E rzäh 
lung von der H e ira t von 
M11" d ’H autev ille  (1928 
veröffentlicht). — 20.
A l f r e d  P h i l i p p e , 1790- 
1853, B ruder von Nr. 19,
Offizier in französischen 
D ie n s te n ,  H a u p tm a n n  
1818, O berst der Lanciers 
1842, B rigadegeneral 1848,
D iv is io n s g e n e r a l  1852,
K om m andan t der F e 
stung  S trassburg  1853,
K om m andeur der E h ren 
legion und des Z ähringer 
Löwen. — 21. I saac: R o 
b e r t , Enkel von Nr. 5,
1725-1792, einer d. Führer 
der konstitu tionellen  P a r
tei, w urde 1782 v e rh afte t und im H ôtel des Balances 
gefangen gehalten . — 22. B é n é d i c t , E nkel von Nr. 4, 
1687-1723, A u d iteu r 1718, S ta a ts ra t  1734, Syndic 1740. 
1744, 1748, Syndic der G arde, dann p rem ier Syndic. —
23. T h é o d o r e , Neffe der Nr. 27 und 28, gen. R illiet de 
Saussure, nach  dem  N am en seiner M utter, 1727-1783, 
A dvokat, spielte eine politische Rolle als F ü h re r der 
R ep räsen tan ten , veröffentlichte versch . Schriften über 
die Genfer A ngelegenheiten, einen P lan de conciliation 
pour les différends qui se sont élevés dans la république de 
Genève (1767, vom  R a t verbo ten), ferner Lettres sur 
l ’emprunt et l ’im pôt (1779), w urde auch  b ekann t wegen 
eines aussergew öhnlichen Scheidungsprozesses gegen 
Ursule de P lan ta , der ihm  eine V erurte ilung  zu 6 M ona
ten  H aft wegen V erleum dung e in trug . —  24. G a b r i e l , 
Sohn von Nr. 4, 1659-1739, D irek to r des Spitals 1701- 
1706, des R a ts  der Sechzig 1722. — 25. F r a n ç o i s , 1701- 
1772, A dvokat, A uditeur 1737, D irek to r des Spitals
1748-1752, des R a ts  der Sechzig 1752. —  26. G a b r i e l , 
Enkel von Nr. 4, 1676-1724, H err von B randix . —
27. B a r t h e l e m i ,  Sohn von N r. 26, 1715-1782, S ta a ts ra t 
1759, Syndic 1769, 1773, 1777, prem ier Syndic 1781. 
P räsid en t der nach  der E innahm e der S ta d t 1782 von 
den M ächten und  den Genfer R ä ten  gebildeten K om 
mission. — Vergl. Histoire manuscrite de la famille  
Rilliet (1789). — G ali ff e : Notices généalogiques I .  — 
A . - I .  D uval : Le D r R illiet. —  Th. P u fo u r : A lb . R il
liet. —  A G S  11 . [Jean R i l l i e t .]

R I M A .  1781 t  Tessin er Fam ilie  von Mosogno. Die 
heutigen R . sind ein Zweig der Fam ilie 
Gianini, von Mosogno, von denen ein 
Mitglied eine R . he ira te te . D avon leitet 
sich der Nam e G ianini-R im a, dann 
einfach R im a, her. W appen : zweimal 
g e te ilt, 1 in Gold ein schw arzer Dop
peladler, 2 in R o t ein schreitender 
goldener Löwe, 3 in Silber 18 in 3 Rei
hen gestellte  grüne G rasbündel. —
1. R e m i g i o , * 17. m .  1663, t  12. i x .
1722 in Mosogno, B ankier in F landern . 

— 2. To MASO, Sohn von N r. 1, 28. v m . 1684 - 12. m . 
1771, w urde am  Hofe M aria T heresias zugelassen, m it 
der A ufstellung der S taatsb ilanz  b e tra u t und 1767 zum 
königlichen K om m issär in F lan d ern  ernann t ; ve r
m achte  der K irchgem . Mosogno 10 000 .Lire. — 3. To- 
MASO, Neffe von N r. 1, 26, XI. 1701 - 7. x . 1747, D irek tor 
der K om pagnie von O stende, kaiserlicher K om m issär 
von F ium e und  T riest, Schatzm eister des K aisers 
Franz I. und G enerald irek tor der Salinen des a d r ia ti
schen K ü s ten s tr ich s .— 4. T o u iu s o  A n to n io  Gianini- 
Rima, b e k an n t u n te r  dem  N am en R im a, U renkel von 
N r. 2, * 11. x i i.  1775 in  Mosogno, Feldscher der 1. Le
gion der röm ischen R epublik  1798, Feldscher in fran 
zösischen D iensten, Chefchirurg aller M ilitärsp itä ler des 
Königreichs Italien  m it Ob ersten  rang 1807, Professor
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der Chirurgie in M ailand 1808, D irek to r des Sp itals von 
M antua 1811, liess sich 1814 in P av ia  n ieder u n d  w urde j 
k u rze  Z eit nach h er C hefchirurg der S ta d t R avenna  und 
1822 des S p ita ls von Venedig. E h renm itg lied  der ; 
A thenäen  von Treviso und Venedig, V erfasser m ehrerer 
m edizin ischer W erke, bes. der Storia di un voluminoso . 
tumore estirpato (1826) ; Colera asiatico ; Tavole e cenni 
istorici d ’alcuni casi chirurgici straodinari ; Cura rad i
cale delle varici (1836). R . m ach te  sich auch  um  die 
Heilung der K ram p fad ern  ve rd ien t, t  26. II. 1843 in ' 
V enedig. —  A. Oldelli : Dig. —  St. F ransc in i : La 
Svizzera ita liana. — L. Nado : Tributo alla memoria del 
prof. Dott. T . R im a. — Nel centenario della dottrina di T. 
R im a Su le varici. [C. T.]

R I M A T H E ,  J o h a n n  J a k o b ,  von Zizers (G raubün
den), 1834-1902, L ehrer 185.2, in der V erw altung  des 
S tiftes R heinau  tä tig  von 1852 an, w ar n ach  dessen 
Säk u larisa tio n  1862 in hohem  Masse a k tiv  bete ilig t an 
dessen U m g esta ltung  zur grössten  Ir re n a n s ta lt  der 
Schweiz. V erw alter 1867-1902. Verf. Die P flegean
stalt R heinau  1867-1897 ; B ürger von D achsen (Zürich) 
1862. —  N Z Z  1902, N r. 239. — Landbote 1903, Nr. 4.
—  A n to n , von Zizers, * 21. v ii . 1874 in Sam aden,
V. D. M. 1897, anfänglich  Jo u rn a lis t, seit der J a h r 
h u ndertw ende  gew erkschaftlicher F ü h re r der Schweiz. 
E isenbahner, insbes. des L okom otivpersonals ; R ed ak 
to r der Schweiz. E isenbahnzeitung  und  der Lokomotive ; 
M itglied des Grossen R ates von B ase l-S tad t 1904-1908, 
des grossen S ta d tra te s  von Z ürich 1910-1925, des K an 
to n sra te s  1911-1917, des N a tio n a lra tes  1916-1919, B ü r
ger von Zürich 1916. —  Z W C hr. 1916, p . 393. —  Jahrb. 
d. eidg. Räte. [D. F.]

R I M E  ( R Y M E ) .  A lte Fam ilie  von C harm ey, die 
sich 1633 u n d  1646 in  G reyerz, 1646 und  1652 in F re i
bu rg  e inbürgerte . W appen : ein Sparren  über einem 
H albm ond, ü b e rh ö h t von zwei H erzen (F arben  un b e
k a n n t) . —  1. C la u d e  A n to in e ,  von Greyerz, * 1708, 
P fa rre r  von É pendes 1738-1761, D ekan 1740, P fa rrer 
von D om pierre 1762-1772, R itte r  des goldenen Sporns 
und aposto lischer P ro to n o ta r , f  22. II. 1773. — 2. T o b ie , 
Syndic von G reyerz 1877-1893, M itglied des Gerichts 
des G reyerzerbez. 1879-1924, f  Feb . 1924. — 3. G a
b r i e l l e ,  T och ter von N r. 2, * 9. v m . 1864, Z iste r
zienserin in La Fille-D ieu, A ebtissin  des K losters seit 
1919. —  L L H .  —  A S  H F  V I, 311. — J .  H . T horin  : 
Notice histoiique sur Gruyères. —  Dellion : Diet. IV , 545 ; 
V, 74. — É tr. frib . 1925. —  Liberté, 1. m .  1924, 16. ix . 
1927. —  Sem. cathol. de Lausanne  1920, 8, 89. [J. N.]

R I M E N S B E R G E R ,  E lia s ,  * 18. V I .  1823, P fa rrer 
in Peterzell, H erisau , O berg latt-F law il, von 1873 an in 
S itte rd o rf, führendes M itglied des Schu tzau fsich ts
vereins fü r en tlassene S träflinge und  des p ro tes ta n tisch 
kirchlichen H ilfsvereins, t  17. v . 1895. — Kirchenblatt 
f. d. ref. Schweiz 1895, p . 100. —  Thurg. Zeitg., 21. v. 
1895. [Herdi.]

R I N A L D E L L I ,  P i e t r o , von  O livone, * 6. IV . 1793, 
einer der A nführer der G egenrevolution von 1841 im 
Tessin, w urde 1842 in con tum aciam  zu 20 Ja h ren  S tra f
a rb e it v e ru rte ilt , gehörte  1843 zu den O rganisatoren 
eines E inbruchs in den Tessin zum  Sturze der rad ikalen  
Regierung ; 1849 am n estie rt, t  12. V I I .  1853 in Olivone.
—  E . W einm ann : Gesch. d. K . Tessin. [C. T.]

R I N A L D I .  Fam ilie von T rem ona und  Olivone
(Tessin). W appen  der R . von T rem ona : ein gekrön ter 
Löwe m it Schw ert au f Sp itzdreiberg  (Farben  unbe
k an n t). —  A n to n io , M aler, von T rem ona, 1816-1875, 
schuf F resken in zahlreichen K irchen  des M endrisiottos, 
der Gegend um  Corno und  in Cavergno, auch Œ lm aler, 
s te llte  1926 in Lugano aus. —  G. B ianchi : A rtis ti  
ticinesi. — V. Vegezzi : Esposizione storica. —  S. M onti : 
A tti. —  S K L .  — B Stor. 1909. —  A H S  1916. [C. T.]

R I N C K .  Fam ilie. Siehe R in k .
R I N D A L  (K t. St. Gallen, Bez. A lt Toggenburg.

S. G LS). Zwei D örfer (O ber-R . in der po lit, und  K irch- 
gem . Jonsw il ; U n te r-R . in der po lit, und  K irchgem . 
L ütisburg). R unta l 849 ; R in ta l  897 ; R indal 1218. Bis 
zum  14. Ja h rb . b estan d en  ü b er die E inzelhöfe versch. 
H errschaftsrech te  (1370 G erichtsvogtei des H ans A ster 
a u f  L ü tisbu rg ). 1551 gelangte R . an  das S tift S t. Gallen 
und  w urde dessen Yogtei Schw arzenbach als N ieder

gericht zugeteilt. Öffnung von 1484. — W artm an n  : 
Urkunden  I I .  — M. G m ür : Rechtsquellen, p. 219. — 
Fr. R othenflue  : Chronik, p . 6, 336. — A. P fiste r : A m .v 
Unterrindais vergangenen Tagen  (in Unlertogg. N bl. 
1929, p. 56). [H.E.]

R I N D E R K N E C H T .  A lte, noch b lühende Fam ilie  
der Gem. W allisellen u n d  K lo ten , die sich auch in die 
Gem. am  Zürichberg  au sb re ite te . —  1. K a t h a r i n a  R.- 
B ruppacher, von O berstrass, 1726-1800, h ie lt um  1770 
in einem  K a th arin a - K ap  eile gen an n ten  B ethäuschen  
einen g u t besuch ten  religiösen Zirkel. 1779 ü b e rtru g  
m an diese B au te  in die Enge, wo sie als L av a te r- 
häuschen  au f dem  Stock b e k an n t w urde. —  2. H e i n 
r i c h ,  von O berstrass, 1806-1877, L andw irt, G em einde
p räsiden t, F ü h re r der gem einderätlichen  D epu tation , 
die w ährend des P rinz Louis N apoleon-H andels von 
1838 Louis N apoleon B o n aparte  (spä terem  N apo
leon I I I . )  au f A renenberg  das E h ren b ü rg errech t von 
O berstrass ü b e rb rach te . —  Z T  1880. —  3. J o h a n n  
J a k o b ,  von U n te rstrass , 29. IV. 1852 - 12. XI. 1914, 
B ankier, P rä s id en t der Z ürcher E ffektenbörse  1899- 
1902, B ürger von Z ürich 1883. — N Z Z  1914, N r. 1529, 
1590. —  Z W C hr. 1914, p . 561. — J .  F rick  Das Ge
meindebuch des Lim m attales  I. —  K . E scher : Chronik  
d. Gem. Ober- und Unterstrass. — D ers. : Die Villa 
Rieter. [D. F.]

R I N D E R L I N .  A lte Fam ilie der Gem. Æ geri (W ilen. 
K t. Zug), die sich bis ins 15. Ja h rh . zurück  verfolgen 
lässt und um  die M itte des 18. Ja h rh . au ss ta rb . W a l t e r  
f  am  Gubel 1531. — Jo h a n n  Jak o b , 20. v ît. 1683 -
19. x ii. 1730, m it dem  O rdensnam en P . M a u r u s , t r a t  
1700 ins K loster E ngelberg  ein und w urde d o rt am
19. v u . 1724 zum  A bt gew ählt. U n te r  ihm  b ra n n te  am 
29. m . 1729 das K loster sam t der B iblio thek ab . Seiner 
I le im atgem . Æ geri schenkte  der A b t um  1726 einen 
noch vo rhandenen  K elch. —  Zuger Kalender 1893. 
p. 24. —  A. L e tte r  : Beitr. z. Orts gesch. des JEgeritales, 
p. 115. [W. J. M e y e r .]

R I N D L I S B A C H E R .  B ürgerfam ilien von Landis- 
wil, W alkringen, L aupersw il und L ützelflüh  (Bern), die 
ihren  N am en offenbar vom  W eiler R ind isbach  (Gem. 
Signau) hab en . —  P e t e r .  * 1806, w anderte  1821 mil 
seiner Fam ilie  nach  den V ereinigten S taa ten  aus und 
erlang te  d o rt als Maler der In d ian erstäm m e, sowie als 
P o rträ tm a le r  in St.. Louis, wo er schon 1834 an  der 
Cholera s ta rb , einen gewissen R uf. — N Z Z  1870, 
Nr. 187, 189. — S K L .  [H. Tr.]

R I N G ,  N i k l a u s , von E ttisw il, G lockengiesser, 
S tad tb ü rg e r von Luzern 1484, e r trä n k t 1487. U eber 
seinen D oppelprozess gegen Erzherzog Sigism und von 
O esterreich u n d  den R a t von Luzern s. L iebenau : 
N ik i . R . (in M onatrosen  1870 und  in Das alte Luzern. 
p. 306). —  S K L .  [P .  X .  W.]

R I N G E R M U T .  Im  16. Ja h rh . f  Fam ilie  der S ta d t 
W in te rth u r, die seit 1412 bezeugt is t und  u rsp r. Löslin  
hiess. — 1. H a n s , des K leinen R a ts  1422, 1428, 1436. —
2. I-Ia n s , gen. B rennisen oder Stollisen, anfänglich 
Schm ied, dann  W irt, des K leinen R a ts  1504-1530. 
b ek an n te r Söldnerführer, H au p tm an n  der W in te rth u re r  
im Pavierzuge 1512, und  im  D ijonerzug 1513, H a u p t
m ann im  2. Zürcher Auszuge nach  M arignano 1515. 
fü h rte  1517 P a p s t Leo X . eine F reifahne zu (U rbiner- 
krieg), m it der er noch 1521 in p äp stl. D iensten s tan d . 
R a tsb o te  im I ttin g e r  A ufruhr 1524, f  M itte O kt. 1530 in 
W in te rth u r. W appen : H ufeisen (Farben  u n b e k a n n t) .— 
R . H oppeier in  S S R  I I .  — Dok. W aldm ann  I I .  — 
QSG  N. F . I I I ,  6. — Q SR G  I I I .  —  A S I, Bd. I I I ,  2 ; 
IV , l o .  — R. D ü rre r : Schweizergarde in  Rom  I. — 
S taa tsa rch iv  Zürich. — N Z Z  1929, Nr. 739. —  N bl. 
Stadlbibi. W interthur 1907, p . 12. [D. F.]

R I N G G E N B E R G  (K t. B ern, Bez. In te rlak en . S 
G LS). Dorf, K irchgem . und  po lit. Gem. m it Goldswil. 
P räh isto rische F unde (s. A rt. N i e d e b r i e d  u .  G o l d s w i l )  
au ch  au f dem  Schönenbühl in R inggenberg. S te in 
k istengräber en th a lten  keine B eigaben ; a lem annisch
fränkisches R efugium  au f der B urg. W appen : in Rot 
eine weisse Schnalle (Ringge) au f weisseni Sechsberg. 
Seit 1240 w ird R . als H errsch aftsg u t der Freiherren  
von R . häufig  g en an n t (R inggenw ile, R inkenw ile , 
R inkesw ile). K u ndschaftsau fnahm e von 1291. Besitz-



RINGGENBERG RINGGENBERG (FREIHERREN NON) 637

und  R ech tsansp rüche  des K losters In te rlak en  und der 
H errsch aftsleu te  fü h rten  zu Feindseligkeiten. 1351 
w ar das Schloss R . an  das K loster In terlaken  ver
p fän d et ; 1381 (s. un ten ) w urde es ü b erru m p elt und 
v e rb ran n t. Das K loster In terlak en  erw arb die H err
sch aftsrech te  zu R . 1411 u. 1439, t r a t  sie 1445 an 
Bern ab, k a u fte  sie ab er 1457 zurück. Mit der R efor
m ation  w urde R . endgültig  bernisch . 1548 schein t R. 
durch  « W asserfluss » grössern Schaden e rlitten  zu 
haben  (R a tsm anuale ). A uf Gesuch der B evölkerung von 
R. und  Goldswil w urde 1671 die a lte  K irche von 
Goldswil verlassen , nachdem  m an in  den R uinen der 
Burg R . eine neue g eb au t h a tte . Topographische 
B eschreibung aus dem  18. Ja h rh . von P fr. N öthiger 
(S tad tb ib lio th ek  B ern). 18:14 n ah m  die B evölkerung 
von R . am  O berländer A ufstand  teil. Taufrodel von 
1724, Toten- u. E herodel se it 1752. — B B G  1906. —
C. F . L öhner : K irchen. —  R. D ü rre r in J S G  X X I, m it 
P lan  und  A nsich t der R u in e .— H arderm annli, 15. v n .  
1911. [ E r n s t  B u r i . ]

R I N G G E N B E R G  (roin. Z l G N A u )  (K t. G raubünden. 
Bez. V orderrhein . S. G LS). O rtschaft und  B urg in der 
Gem. u n d  K irchgem . T runs. Die B urg R . w ar m it der 
Burg F ry berg der A btei D isentis eigen und  bildete  m it 
Fryberg  die östliche G renzsperre des äb tischen  H err
schaftsgebietes. Im  B undesbrief von Z ürich m it den 
U rk an to n en  1351 w ird sie als ein G renzpunkt des 
Kreises gen an n t, innerhalb  welchem  die V erbündeten  
zu gegenseitiger Hilfe ve rp flich te t w aren. Die B urg war 
Sitz der M inisterialenfam ilie von R., sowie der mit. dieser 
verw and ten  D isentiser M inisterialenfam ilie von Phiesel, 
deren eigene B urg au f dem  w estlichen Z avragiaufer 
s tan d . Im  Dorfe R ., das seinen deutschen N am en von 
der B urg  und  der M inisterialenfam ilie h e rle ite t, w ird im
15. J a h rh . eine dem  hl. C hristoph gew eihte K apelle 
g enann t, welche durch die 1509 gebau te , den Hl. 
Jak o b  u n d  C hristoph gew eihte K irche e rsetz t w urde 
Von 1678 an  besass sie einen eigenen P riester. Am 
A usgang des rüfegefährlichen Z avragiatobels befindlich, 
wurde die O rtschaft ganz besonders von den H och
w asserka tastrophen  der Ja h re  1834, 1868 und  vom 
25.-26. I X .  1927 heim gesucht. L e tz te rer fielen u. a. die 
K irche und die gedeckte hölzerne R heinbrücke zum 
Opfer.

Die Fam ilie  von R . zählte  zu den M inisterialen der 
A ebte von D isentis u. der Bischöfe von C hur u . soll m it 
der gleichnam igen Fam ilie zu Brienz (K an to n  Bern) 
stam m v erw an d t gewesen sein ( W appen  : ebenfalls eine 
Schnalle, Ringge). — R u d o l f . Zeuge 1283 ; A n t o n i u s

u. J o h a n n e s ,  Bürgen des Abtes von D isentis 1325. — 
C h r i s t o p h  siegelt 1424 für Scham s den B undesbrief 
des G rauen B undes m it eigenem  Siegel ; Schiedsrichter

B i n g g e n b e r g  ( G r a u b ü n d e n )  n a c h  d e m  H o c h w a s s e r  v o m  2 5. ,  
N a c h  e i n e r  P h o t o g r a p h i e .

zwischen A b t W erner von R e itnau  von Pfäfers und  den 
H erren von R häzüns 1427 ; einer der grössten W ohl
tä te r  from m er S tiftungen  zu T runs. — R u d o l f , Vogt 
zu Chur 1446 und sp ä ter. In  T runs erlosch die Fam ilie

im 16. J a h rh . — Vergl. Mohr : Regesten der A btei 
Disentis. —  W artm an n  : R ät. Urkunden. — P . A. Vin- 
cenz : Festschrift zur F ünfhundert-Jahrfeier des Grauen 
Bundes 1924. — Derselbe : Die Burgen Fryberg und  
Ringgenberg  (in B M  1922). —  K arl Meyer : Blenio und  
Leventina, U rk. 22. —  S taa tsa rch iv  G raubünden . — 
Bischöfl. A rchiv Chur. — A rchiv T runs. ( P .  A .  v . ]  

R I N G G E N B E R G  ( F R E I H E R R E N  V O N )  ( V C E G T E  
v o n  B r i e n z ) .  W appen I. ein steigender Löwe, teilweise 
m it Beizeichen (Schild von Seedorf des Arnold von 
B riens von ca.
1197 im  Schw.
L a n d  e s m u -  
seum ). I I .  seit 
Jo h an n  I. 1303 
silberner R in 
ken au f silber
nem Sechs- oder 
D reiberg in R ot.
Der U rsprung 
dieses m äc h ti
gen D y nasten 
hauses verliert 
sich im Dunkel 
des frühen  M it
te la lte rs . Bei 
seinem  u rk u n d .
A u ftre ten  ve r
b re ite t sich sein 
A llodialbesitz 

v o m  B e r n e r  
O berland bis 
nach U n te rw al
den U .  U ri, ins S i e g e ]  P h i l i p p s  v o n  R i n g g e n b e r g
W allis u . in die 1 2 4 8 - 1 2 7 5 .  N a c h  e i n e r  Federzeichnung. 
Gegend des Bie-
lersees, wo sogar vielleicht die S tam m sitze  zu su
chen sind. Sicher ist der gem einsam e U rsp rung  m it 
dem  berü h m ten  W alliser D ynastenhause  der R aron . 
—  1.  E g l o l f  von Oppelingen (nach einem n ich t sicher 
nachzuw eisenden O rte genann t) schenkt 1146 seine E i
gengü ter zu Nugerol (bei N eu enstad t), Cham preye (bei 
L anderon) und W avre (bei N euenburg) dem K loster 
Frienisberg, wobei er seinen B ruder D iethelm  durch 
A b tre tu n g  der Allode R aron  und  Brienz en tschäd ig t. 
1219 erschein t R u d o l f  von Raron, der u rk . S tam m v a te r 
dieses ' G eschlechtes, als B ruder des K u n o  von Briens. 
Um 1197 s tif te t der Edle A r n o l d  von Brienz, w ahrsch.
ein d r itte r  B ruder, das L azarite rh au s zu Seedorf in
Uri au f se in e n  E rbe. Von — 2 .  K u n o  von Brienz (1219- 
1240) geh t die Stam m folge der oberländischen Linie 
aus. E r erw arb um  1231 durch K önig H einrich V II., 

den Sohn u. S te llv e rtre te r K aiser F ried 
richs I I .,  die R eichsvogtei über das zu
m eist von gem einfreien B auern  bew ohnte 
Gelände am  Brienzersee, das dadurch  
zu einem  von der L andgrafschaft exi-
m ierten , m it hoher G erich tsbarkeit a u s
g es ta tte ten  T errito rium  w ard . Diese V er
leihung, die gleichzeitg  m it der E rhebung  
von Uri u. Hasli zu re ichsfreien T errito 
rien  erfolgte, h ing m it der kaiserlichen 
P asspolitik  zusam m en. K uno n e n n t sich 
von 1234 an s te ts Vogt (advocatus) von 
Brienz und e rrich te te  . zur Sicherung sei
nes H errschaftsgeb ietes an dessen u n 
te re r  Grenze über dem  dam als Ringgen- 
wil genann ten  D örflein das feste Schloss 
R inggenberg, das 1240 zum  ersten  Male 
e rw äh n t w ird. Die I nh ab er der L an d 
g rafschaft, die Grafen von K iburg , schei
nen sich die B eschränkung  ih rer R ech ts
sphäre n ich t w iderspruchslos gefallen

i. ix. 1 9 2 7 .  lassen zu haben , und spä ter, wohl beim  
A usbruch des P rinzip ienkam pfes zwi
schen K aiser u n d  P ap st, den Vogt ge

zwungen zu haben , ih r V asall zu w erden. N ach dem 
Tode K unos (f 1. x n .  1240) verw alten  die beiden 
Söhne —  3. P h i l i p p ,  R itte r , und  — 4. R u d o l f , bis 
zu des le tz te m  Tode (1285) die H errschaft gem ein
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m acht zu h ab en  : eine E rinnerung  d a ran  ist vielleicht 
die sagenhafte  E rzäh lu n g  des C hronisten Ju s tin g e r von 
dem  V orstre it eines R inggenbergers au f der T iber
brücke zu R om . Sicher begleite te  er 1327-1328 Ludwig 
den B aier au f seinem  R om zuge u . em pfing d afü r fü r sich u. 
seinen Sohn Philipp  v. K aiser grosse G nadenak te, die in 
dem  Priv ileg  gipfelten , alle dem  R eiche en tfrem deten  
Reichslehen in ganz B urgund  zu ihren  H änden  einzu
ziehen. F reilich fehlte  dein kleinen D ynasten  die M acht, 
diese R echte  geltend zu m achen. Von Jo h an n  überliefert 
die H eidelberger L ied erhandschrift eine Reihe von 
Spruchgedich ten  und M inneliedern ; ihm  w idm ete der 
B erner D om inikaner U lrich Boner um  1349 seine F ab e l
sam m lung Der Edelstein. Der H ö h ep u n k t, den Jo h a n n e s’ 
politische und in te llek tuelle  Stellung bezeichnet, be
d eu te t zugleich den A nfang des N iedergangs. Schon 
äusserlich wird derselbe m ark ie rt du rch  den V erlust 
des hochadeligen R anges, dem  seine Söhne —  6. 
■ J o h a n n  I I .  u n d  —  7. P h i l i p p  durch  ihre M utter, eine 
von W ädensw il, die zw ar väterlicherseits  aus freiherrli
chem  H ause, ab er durch  die m inisterialische M utter aus 
uneb en b ü rtig e r E he s tam m te , e rlitten . Sie nennen sich 
nach  dem  strengen E ben b ü rtig k eitsk o d ex  n ich t m ehr 
F reiherren  und  stehen  in den Zeugenlisten u n te r  dem 
niedern  Adel. Als Philipp  (1331-ca. 1374) seinem  V ater 
1351 nachfolg te, t r a t  auch die du rch  den kostspieligen 
R eichsdienst über die A lpen beförderte , ab er in den 
allgem einen V erhältn issen  des un tergehenden  F eu d a l
s taa tes  begründete  ökonom ische Misslage zu Tage. 
U n te r seinem  Sohn — 8. P e t e r m a n n  (1358/1390 /139I). 
Vogt von 1378 an , t r i t t  die K a tas tro p h e  ein. 1380-1381 
em pören sich die U n te rtan en , im  B unde m it den Un- 
terw aldnern , die w ieder einen V ersuch m achen, ihre 
K antonsgrenzen über den B rünig  auszudehnen. Die 
Burg R inggenberg geh t in Klammen auf. Zwar sch reite t 
Bern, das seine A nsprüche au f die oberländische E in 
flusszone v e rte id ig t, ein ; ein eidg Schiedsgericht ste llt 
den a lten  Z ustand  her, aber der völlig ve rarm te  Ju n k e r 
verm ag n ich t, die B urg w ieder au fzubauen  und  noch 
weniger, das gu te  V erhältn is zu seinen V ogtleuten  h e r
zustellen und  zieht sich nach  T hun  zurück, wo er seit 
1378 B ürger w ar. Zum  Schutze seiner H errschaft 
schliesst er 1386 ein enges B urgrecht m it Bern, das d a 
m it seine T errito ria lansp rüche  sichert. Die beiden E rb 
tö ch te r — 9. B e a t r i x  (1391-1433), v e rm äh lt in e rster 
Ehe m it H e in tzm ann  von B ubenberg  (f  1407), in zwei
ter m it R udolf von Baldegg und  — 10. U r s u l a  (1391- 
ca. 1439), v e rm äh lt in e rster Ehe m it H eym o Rieh 
(f 1414), in zw eiter m it H einrich von W ilberg, em pfin
gen die H errschaft 1391 durch  den heroischen Schult- 
heissen als R eichslehen. Am 20. IV. 1411 v e rkaufte  B ea
trix  ihren  H alb te il an das u n te r  häm isch er O berherr
schaft stehende K loster In terlak en  ; am  27. I I i  1439 ging 
auch die andere H erschaftshä lfte  von U rsu la  an das 
K loster über. In  der R eform ation  1528 ging die H err
schaft in den u n m itte lb a ren  Besitz Berns über und  exis
tierte  n u r noch dem  N am en nach  als ein E inteilungskreis 
des A m tes In te rlak en  bis 1798 fort.

E ine N ebenlinie des a llen  H auses, die von R itte r  J o 
hann  I I .  (1331-1347), dem vorversto rbenen , Sohne des 
Vogtes Jo h an n  I. ab stam m te , sank durch  unebenbürtige  
E hen oder illegitim e Stam m  folge in kleinbürgerliche 
S tellung herab  und v e rw alte te  w ährend dreier G enera
tionen das S chultheissenam t zu U nterseen . N ach dem 
V erkauf der H errschaft an  das K loster In terlak en  
suchte sie vergeblich durch  E rw erbung  von Privilegien 
von K aiser S igm und, die Lehen, die sie von der H e rr
schaft als A u ssta ttu n g  h a tte , in d irek te  R eichslehen zu 
verw andeln . Nachw eislich illegitim e N achkom m en J o 
hanns I. sind die als angesehene B ürger und  Gold
schm iede in B ern niedergelassenen T I e i n t z  und  K u n o  
von R ., von denen der erstere ein gar prunkvolles ade
liges Siegel fü h rte  u. der andere 1365, beim  A ufen thalte  
K aiser K arls IV . in Bern, den F re iherrn  A nton vom  
T urn  zu ritte rlichem  Zw eikam pf in die Schranken 
fo rderte . Illeg itim er A bstam m ung von den Freiherren  
ist auch wohl das a lte , heu te  noch lebende bäuerliche 
G eschlecht R. im Dorfe R inggenberg. — Vergl. R . D ür
rer : Die Freiherren von R., Vögte von Brienz und der R in g 
genberger Handel (in JS G  X X I). [ R .  D ü r r e r .]

B i l d n i s  d e s  J o h a n n e s  v o n  R i n g g e n b e r g .
N a c l i  d e r  M i n i a t u r  i n  d e r  Manesseschen Liederhandschrift.

Schiedsrichters, wozu ihn die V erschw ägerung seines 
Sohnes P h ilipp  m it der führenden  O bw aldner O ptim a- 
tenfam ilie der H unw il p räd estin ie rte . Jo h an n  scheint 
schon 1310 den R om zug K aiser H einrichs V II. m itge

sam . Sie nehm en a lsbald  den N am en ih rer neuen 
Burg an  und  nennen  sich « von R inggenberg  =  Vög
le von B rienz » oder sch lech th in  « Vögte von Ring
genberg ». P h ilipps jü n g ere r Sohn und  Nachfolger 
— 5. J o h a n n e s  I. (1293-1351) ist die bedeu tendste  
Persön lichkeit des G eschlechtes, ein k luger Po litiker, 
der in den S tü rm en , die w ährend seiner R egierung das

O b e r l a n d  b e 
d rän g ten , seine 
U nabhängigkeit 
u n d  die Sicher
he it seiner H err
schaft zu be
h au p ten  v e r
s t a n d .  13 0 8 , 
nach  der E r
m ordung  K önig 
A lbrech ts, als 
die B lu trache  
auch  das O ber
land  b e rü h rte , 
ging er einen 
B u rg re c h tsv e r
tra g  m it Bern 
ein, der zwar 
s p ä t e r  in fo lg e  
s e i n e r  gegen- 

S i e g e l  J o h a n n e s  I .  v o n  R i n g g e n b e r g  sät.zlichen Stel-
1 3 0 3 - 1 3 4 4 .  N a c h  e i n e r  F e d e r z e i c h n u n g .  pino- zum  K ai

sertum  Ludwigs
des B aiern n ich t e rn eu ert w ard . A ber tro tzd em  gelang 
es ihm , im  L aupenkrieg  die N e u tra litä t zu beh au p ten . 
S p ä ter spielte er in den E roberungskriegen der U nter- 
w alduer gegen das K loster In terlak en  die Rolle eines
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R I N G G E R .  I. Fam ilie  des K ts. Zürich, die seit 1331 
in zahlreichen Gem. des G la tta les erscheint. —  1. J o 
h a n n  R u d o l f ,  von N iederg latt, * 17. I .  1841, Zeichner, 
K upferstecher und R adierer, Zeichenlehrer am  L eh re r
sem inar in K ü sn ach t 1864-1908, p ub i. Panoram en, 
o rnam entale  V orlagenw erke, A lb u m  vom Zürichsee. 
t  20. ix . 1908 in K ü sn ach t. — ZW C hr. 1908, p. 383. — 
S L  1908, N r. 41. — Z P  1908, N r. 223. — S K L .  — 2. D a 
v i d , von N iederg latt, * 5. ix . i860, N o ta r 1884, S ta t t 
h a lte r  des Bez. D ielsdorf seit 1897, K an to n sra t 1902- 
1923, N a tio n a lra t 1905-1922. — Jahrb. d. eidg. Bäte. —
3. K a r l , von N iederg latt, seit 1876 von W in terthu r,
* 1873 in  W in te rth u r, K aufm ann , M anager des H auses 
Gebr. V olkart in B om bay (Indien), Schweiz. H onorar
konsul für Ind ien  in B om bay 1915-1921, G eneralkonsul
1921-1926, f  8. ix . 1926 in B om bay. — N Z Z  1926, 
Nr. 1453. — Schweiz. Echo 1927, N r. 2. — G. R e in h art : 
Gedenkschrift Gebr. Volkart 1926, p . 48. — Eidg. 
S taatsk a len d er. [D. F.]

I I .  Fam ilie  der Gem. H ausen, die schon 1487 do rt an 
gesessen ist und  ih ren  N am en wohl vom  B eruf h a t. 
H e in r ic h  R . w urde 1675 U n te rv o g t von H ausen. — 
[ J .  F r i c k . I —  1. J o h a n n e s , * 31. t u .  1834 zu Heisch, 
S e idenindustrieller, B ezirksra t 1875-1897, S ta tth a lte r
1889-1897, K a n to n sra t 1894-1907, V orkäm pfer der de
m okratischen  Bewegung in den 60er Jah ren , Ver
fassungsrat 1868-1869, t  2. v. 1907 in H ausen. — 
ZW C hr. 1907, p. 153. —  Zürcher Jahrb. f. Gemein
nützigkeit 1 9 0 6 /1 9 0 7 .— A lb isfreund  1912, p . 19. —
E. W ette r  : Die Zürcher Kantonalbank 1870-1920. — 
[D. F.] —  2. G e o rg , von H ausen a. A Ibis und  Zürich,
* 15. x i l.  1850 in H ausen, deu tscher P fa rre r in N ancy 
1873-1875, zugleich französischer Pred iger in Toul, 
p ro tes t. P fa rrer, Dekan und  Schutinspek tor in A lts tä t
ten  (R hein ta l) 1875-1908, vielfach au f dem  Gebiete der 
sozialen Fürsorge u n d  der G em einnützigkeit tä tig , 
R eligionslehrer in Zürich 1908-1918. — Tagblatt der Stadt 
St. Gallen, 9. IV., 3., 7. und  8. VII. 1908. [O. Fæsslf.r.]

I I I .  Bürgerliche, am  R egim ent jedoch  n ich t beteiligte 
Fam ilie  der S ta d t Zürich, die zurückgeht au f R u d o l f , 
Ziegler, der sein B ürgerrech t 1545 erneuerte . Sie erlosch 
im  19. Ja h rh . Diese R . b e tä tig ten  sich vorzugsweise 
als Ziegler u. a. zu Stein a. Rh., P fyn  und  Lipperswil- 
W äldi (T hurgau). W appen : in R o t ein goldener L ich t
stock. —  K. Meyer : W appenbuch  1674. — C. Keller- 
E scher : Prompt. [D. F.]

R I N G G L I .  Fam ilie der S ta d t Zürich, die zurückgeht 
au f L i e n h a r t  R., Scherer, B ürger von 
Zürich 1531, und 1845 erlosch. W ap
pen  : in R ot geschweifte silberne
Spitze und drei (2, 1) Schnallen
(Ringgen) in gewechselten F arben . — 
D ietrich  M eyer : W appenbuch  (1605). 
—  1. G o t t h a r d , * 27. i. 1575, Allego
rien-, H istorien- und B ildnism aler, er
h ie lt zusam m en m it dem  Zürcher 
M eister K aspar H aldenste in  1607- 
1610 von Bern A ufträge, den Zeit

g lockenturm  auszum alen . W erke seiner H and  in den 
Museen B ern und Z ürich ; auch als R ad ierer und Glas
m aler tä tig  ; Œ lpresser, f  29. I. 1635. — S K L .  — N bl. 
Stadtbibi. Zürich  1688 ; 1873, p. 24. —  N bl. Kunstges. 
Zürich  1845, p. 8. — Z T  1886, p. 323. — A D B .  — H. 
H elm erking : Sam uel H ofm ann, p. 22. — 2. J o s t , Sohn 
von N r. 1, 1616-1667, M aler und W irt, in Zürich und 
Basel tä tig , p o rträ tie r te  u . a. den B auern führer Chri
stian  Schvbi. — F . Hegi : Z u n ft z. Schmieden, p. 1 64 .—
3. H e i n r i c h , * 1677, E nkel von N r. 2, v . D. M. 1700, 
Schlossprediger zu H auptw il im  T hurgau  1703, seil 
1711 im Schuld ienste  zu Zürich, L udim oderato r 1725- 
1743, f  6. x il. 1754. —  M onatliche Nachrichten 1754, 
p. 150. —  4. H a n s  C a s p a r , * 2. x i i . 1716, K aufm ann, 
H au p tm an n  des Q uartiers H öngg 1752, A m tm ann  zu 
K ü snach t 1778-1783, t  14. x i l.  1783. —  Der Zürch. 
Sam m ler 1783, p. 219. —  5. C h r i s t o p h ,  * 15. v i. 1745, 
H au p tm an n  des Q uartiers H öngg 1779. A m tsverw alter 
zu N eunforn 1785-1786, O bervogt 1786-1795, f  7. VI. 
1795. —  Schweyzerische Nachrichten 1778, p . 164. — 
M onatl. Nachrichten 1795, p. 86. — V ergi. im allg. 
L L . —  L L H . —  C. K cller-E scher : P ro m p t.— K . W irz :

Etat. — T B  4-5. — M onatl. Nachrichten 1787, p. 30.
— N bl. der Stadtbibi. W ’thur 1926, p . 159, 256. [D .  F.]

R I N G H O L Z ,  P . O d ilo , O. S. B. Dr., * 23. v m .
1852 in B aden-B aden, Profess in E insiedeln 8. ix . 1879, 
P riester 18. I V .  1881, S tiftsarch iv ar von E insiedeln 
1883-1928, schrieb eine Reihe von V eröffentlichungen 
über die E insiedler K lostergeschichte. E h ren d o k to r der 
U n iv ersitä t F re ibu rg  i. Br. 1911. H aup tw erke  : Wall- 
fahrts-Gesch. U. L . Krau von Einsiedeln  (1896) ; Gesch. 
des fürstlichen Benediktinerstiftes U. L . K . von E insiedeln  
(I. Bd. 861-1526) (1904) ; Die K ulturarbeit des Stiftes  
Einsiedeln. — N Z Z  1922, N r. 1100. [R-r.]

R I N G I E R  (ursp. R E G N I E R ,  dann R l G N I E R , R i n G N I E R ,  
H i n g i e r ) .  U rspr. aus F rankreich  s ta m 
m ende Fam ilie der S tad t Zofingen, die 
sich 1527 m it J e a n , aus Nîmes ( t  1578) 
d o rt e inbürgerte . W appen  : in Gold 
ein schw arzer Schrägbalken, belegt 
m it drei goldenen R ingen. Die Fam ilie  
gab der S ta d t Zolingen zahlreiche M it
glieder der S tad tb eh ö rd en  ; ausserdem  
stam m en aus ih r besonders viele 
Geistliche. M ehrere R . bürgerten  sich 
auch in L enzburg ein. 1610-1745 w aren

H .  B ürger der S ta d t B ern . — 1. M i c h a e l , 1585-1662, 
L ateinschu llehrer in Zo fingen 1611, P fa rrer zu B irr 
1618, Helfer zu H erzogenbuchsee 1647-1654, P farrer 
zu W altersw il (Bern) 1654- 
1663, h in terliess ein T a
gebuch (1601-1660) (Ms. 
der S tad tb ib lio th ek  Zo- 
fingen) m it bes. in te res
san ten  A ufzeichnungen 
aus der Zeit des B auern 
krieges. —  v. M ülinen :
Prodr. —• A rgovia  X II, 
p. 57. —  2. J o h a n n  
H e i n r i c h , 1635 - 1686,
Pfarrer zu Ilasle  bei B urg
dorf 1662, in W alkringen 
1665, in Madiswil 1669 
bis zu seinem  Tode, theo
log. Schrifts te lle r (W erke 
bei L L ). — A D B  30. p . 78.
— A rg . X II , p.  64. — 3.
■Jon. H e i n r i c h , Sohn von 
Nr. 2, 1668-1745, Feldp re
diger in H olland 1692, Johann Heinrich Ringier. 
P fa rre r in Zim m erw ald Nach einem Oelgemäide. 
1699, Prof. der griech.
Sprache an der A kadem ie in  B ern 1715, der Theo
logie 1720, theologischer Schriftsteller (W erke bei 
LL). — A D B  29, p. 758. —  A rg . X II , p .  64. — 4. S a 
m u e l , 1732-1783, S ta d t
schreiber von Zolingen u .
S ta d th a u p tm a n n . — 5.
J o h a n n  R u d o l f , 1744- 
1814, N o tar, S tad tsch re i
ber 1783, des K l. R ats , 
sp ä te r  auch S ta d th a u p t
m ann, Ausgeschossener 
zur A bgeordneten  - Ver
sam m lung nach  B ern 27.
i. 1798, erster P räsiden t 
der prov. N a tio n a lv er
sam m lung des zu g rü n 
denden K ts. A argau, M it
glied des h e lve t. Oberge
richtshofes 1799, P rä si
d en t des aarg . A ppella
tionsgerichts 1803 - 1813,
P räsid en t der H elvet. Ge
sellschaft 1811.—  A S H H .
— M. L utz : Moderne B io
graphien. — Die Berichte 
des Stadtschreibers .1. R .
R. 1798 (hgg. von F ranz  
Zim m erlin in N bl. des H ist. Vereins Bern  1899). —
6. A b r a h a m , 1746 -  1804, L ateinschullehrer und  Bi
b lio thekar in Zolingen, f a i s  P fa rre r in K ulm , verf. neben

J o h a n n  R u d o l f  R i n g i e r .  
N a c h  e i n e r  L i t h o g r a p h i e .
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einem  K ata lo g  der Zofinger B ib lio thek  Der Stadt Zof. 
geistl. und  weltlicher S tand  (Ms. in Zof.). — v . M ülinen : 
Prodr. —  Arc/. X II , p. 57. —  7. S i g m u n d ,  1785-1854, 
B ezirksam m ann von Zofmgen. —  Z u m  A ndenken... 
(1854). — 8. J o h a n n  R u d o l f ,  D r. ju r .,  1797-1879, in 
L enzburg, O berrich ter, N a tio n a lra t.—  9. K a r l  L u d w i g ,  
1808-1875, S taatssch re ib e r i n  A arau . —  10. F r i e d r i c h  
H i e r o n y m u s ,  1810-1879, B ruder von Nr. 9, ein h e r
vo rragender Geistlicher, P fa rre r zu K irchdorf (Bern) als 
N achfolger seines V aters E m . Sig. G ottlieb (1779-1843) 
1843-f 30. I V .  1879, von bedeu tendem  E influss au f die 
heroische L andeskirche bes. zur Zeit der kirchl. K äm pfe 
in den 70er Ja h ren  ; D ekan 1860-1867, S y n o d a lra t. — 
B T  1881. —  S B B  IV. —  L. HÜ rner : H. R . und sein 
E in flu ss  a u f  die N eugestaltung der bern. Kirche. — 
Beiträge zur H eim atkunde von Seftigen, p. 173. — 11. 
K a r l  A l b r .  G o t t l i e b ,  * 8. x i i .  1837, Fürsp rech , aarg. 
G rossra t 1862, S taa tsan w a lt 1863, S tä n d era t 1868-1877

(P räsid en t 1875), S c h w e i z .  
B undeskanzler 1881-1909, 
P r ä s i d e n t  d e r  S c h w e i z .  
Schillerstiftung 1905-1918, 
Dr. ju r . h. c. der U niver
s i tä t  Basel 1901, O berstlt. 
der In f., f  7 . 1 .  1929. — 
Berne  ■ Woche 1929, p. 114.
—  Schul’ izer 111. Zeitung  
1929, p . 54. —- S Z G L . —
12. A r n o l d , 1845 - 22. v. 
1923, V orsteher des aarg. 
K reisfo rstam tes V 1870- 
1880, R egierungsra t 1880- 
1919, w iederholt .L a n d 
am m ann, O berst der Inf.
— S Z G L .  —  A arg . Tag
blatt 1923, Nr. 112. — 13. 
E r n s t ,  Dr. m ed., * 1848, 
w eit g eschätz te r A rzt in 
K irchdorf (Bern), t  19. 
X I .  1913, verf. u . a. Lei
den und  Freuden eines

Landarztes. — 14. P a u l , Sohn v o n  Nr. 10, 1851-1897, 
als N achfolger seines V aters P fa rre r  zu K ichdorf von 
1879 an , S ynodalra t, V erfasser eines B erichtes über das 
religiöse, k irchliche und sittliche  Leben der bern. 
L andesk irche 1890-1894. -— Z u r E rinnerung ... (1898).
— T S R G  1898. —  15. A b r a h a m , * 1855, K artog raph . 
Zeichner des eidg. Topogr. B ureaus 1875-1927, er
s te llte  u . a. ein Schichtenrelief des T riftgebietes 
(1887, je tz t  im  A lpinen Mus. B ern). — S K L .  — 
S Z G L .  —  Der bek an n te  V erlag R .u .  Cie. in Zo fingen 
w urde 1833 gegründet. —  Vergl. im  allg. J .  J . F  rickart : 
T o b in ium  litt. (1809, Ms. in Zof.). — Derselbe : Tob. 
eccles. (1824). —  Derselbe : Tob. genealog. (1828).
— Schauenberg-O tt : Stammregister von Zofingen. — 
L L . —  L L H .  —  A rg . X II , p. 57 u . 64. — C. F . L. 
L öhner : Kirchen, p . 156, 403, 640. [H. Tr.]

R IN G L E R . Aus W eissenburg (D eutschland) s ta m 
m ende Fam ilie, die sich 1638 m it N i c o l a s ,  K üfer, in 
Genf e inbürgerte . Sein U renkel —  G u i l l a u m e ,  1727- 
1809, U hrm acher, der CG 1775, M itglied des S icherheits
ausschusses w ährend des A ufstands von 1782, bis 1789 
ve rb an n t ; M itglied des Comité des Q uaran te  und  P rä si
d en t des provisorischen S icherheitsausschusses im  Dez. 
1792, Mitglied der N ationalversam m lung  1793 und des 
Conseil législatif 1795. R. w ar so vo lkstüm lich , dass 
seine P a rte i im  Dez. 1793 vorschlug, ihn  zum  Syndic 
der S tad tw ache  zu erheben und ihm  au f Lebenszeit 
das G ehalt dieses A m tes auszuzahlen . —  Sordel : 
Diel. I I I .  —  A rch. Genf. [ E .  L .  B u r n e t .]

R IN G L IK R IE G . Mit diesem  N am en bezeichnet die 
W alliser Geschichte einen R evolu tionsversuch  des J a h 
res 1680. 1678 h a tte n  der Neid und  die E ifersucht
führender Kreise der Zenden Visp, Lenk, Siders und
S itten  den m ächtigen  und  reichen L an d eshaup tm ann . 
Freiherrn  K asp ar von S tockaiper, g e stü rz t und  ihn
all seiner A em ter und R eich tüm er b e rau b t. Um  sein
Leben zu sichern, m usste  er nach  Dom odossola flüchten. 
Die drei ändern  Zenden und w eite Volkskreise des g an 
zen Landes w aren m it diesen Gew altm assregeln nicht

einverstanden . Allerlei falsche N achrich ten  und B o t
schaften  m eh rten  die U nruhe und Spannung  des Volkes. 
Schliesslich fassten  die Feinde Stockalpers den P lan , 
ihre Gegner durch  W affengew alt zu bezwingen. Wie es 
scheint, tra ten  sie m it Bern in V erbindung, das ihnen 
zu diesem  Zweck m ilitärische Hilfe in A ussicht ste llte . 
A nfangs F eb ru a r 1680 ve rb re ite ten  sie p lö tzlich  das 
G erücht, der Feind sei ü ber den Sim plon eingefallen 
und bedrohe das L and u n d  riefen unverzüglich die Miliz 
von U nterw allis u n te r  die W affen. Doch sofort ste llte  
sich die U nw ahrhe it des A larm rufes heraus ; auch die 
heroische Hilfe t r a f  n ich t ein, und  so fand m an fü r gu t, 
auch die U nterw alliser w ieder zu entlassen , die bereits 
v o rd e m  G undisto r der S ta d t S itten  eingetroffen w aren . 
B e id e r E n tlassung  erhielt jed e r Soldat 2 B echer W ein u. 
1 R ingli (ein S tück  besseres W eissbrot in F orm  eines 
R inges). D aher bezeichnete der Volkswitz das u n b lu tige  
E reignis m it dem  N am en R inglikrieg und verherrlich te  
es in  zwei R inglikriegsliedern, die in der Folge von der 
R egierung strengstens verbo ten  w urden. —  F u rre r. — 
B rocard . — G renat : H ist, du Valais. —  A rg . V 111. — 
H andschr. C hronik. [D. I.]

R I N G O L D .  1815 im M annestam m e f  Fam ilie  des 
K ts. U ri, h e rrü h ren d  von M eister M a 

t h i a s  u n d  S t e f a n , die 1620 ins U rner 
L an d rech t aufgenom m en w urden. 
W appen : in Grün drei goldene, ve r

bundene R inge, ü b erh ö h t von drei 
S ternen . —  1. S e b a s t i a n  A n t o n , 
* 28. v i. 1698, P fa rre r in A ltdo rf von 
1755 an , zugleich bischöflicher K om 
m issar 1775. U n te r seiner L eitung  
w urde 1723 die geistliche Kom ödie : 
Das Leben des hl. M artinus  au fgeführt, 

zu w elcher er den m usikalischen Teil kom ponierte, 
f  11. v ili , 1778; h in terliess verseli, g ed ruck te  Schriften.
—  2. K a r l  J o s e f , * 25. v m . 1737, P fa rre r in A ttin g 
hausen, Sarm ensto rf und  (Ju n i 1793-Dez. 1804) in 
A ltdorf, auch  bischöfl. K om m issar, t  16. V I .  1815, 
sam m elte jah re lan g  M aterialien zur G eschichte von U ri, 
beschäftig te  sich m it der k ritischen  U n tersuchung  der 
K äm pfe der U rner m it den V isconti u. soll vor 1798 im 
Besitze der angeblichen Chronik des L andam m anns Jo h . 
P ü n te n er gewesen sein. P h ilan th ro p . Verf. von Trauer
rede a u f  M arianus, Fürstabt zu E insiedeln  (1780), zwei 
Lobreden au f den seligen E insiedler N ikolaus von F lüe 
(1781) und  Abschied u . letzte W orte (1815). —  N bl. der 
Zürcher Hiilfsges. 1905. —  N bl. von Uri 1909. — Vergl. 
im allg. —  L L .  — L L H .  — M onatliche Nachrichten  1755, 
1778. —  Ab egg : Beitr. z. Gesch. des urnerischen Schul
wesens. — M. L u tz  : Nekrologe, 425. — Festgabe zur 
M useum s-E rö ffnung  Uri 1906. —  Histor. Nbl. von Uri 
1896, 1909, 1912, 1913, 1916, 1918, 1920, 1924. —  Gfr. 
7, 23, 33, 37,47 u. 6 1 . —  S K L .  [Fr. G i s l e r . ]

R I N G O L D I N G E N  ( R I N G O L T I N G E N )  (K t. Bern, 
A m tsbez. N iedersim m ental, Gem. E rfenbach. S. GLS). 
Dorf m it B urgstelle au f dem  R äm ihubel. Das K loster 
D ä rs te tten  h a tte  1233 d o rt G rundbesitz. H eim at der 
Fam ilie Zigerli-von R .  — Vergl. F R B  I I .  —  Ja h n  : Kt. 
Bern. [ H .  M . - W . ]

R I N G O L T I N G E N ,  v o n .  Bernische Fam ilie, die 
1484 im A delsstand erlosch. Sie stam m te  aus R ingoldin- 
gen bei E rfenbach, wo es auch  M inisterialen dieses N a
m ens gegeben haben  soll. S tam m v a te r w ar —  1. A n 
d r e a s  (A nderli, E nderli) v. R ., ein L andm ann , der 
1322-1330 gen an n t ist. Von seinen Söhnen sta rb  —
2. W e r n h e r  E n d e r l i  v or 1348 und h in terliess u. a.
— 3. H e i n r i c h ,  der in B ern K räm er w urde, durch den 
H andel m it M ilchprodukten  reich gew orden, den N am en 
Zigerli erh ie lt und 1367 vo r N eu en stad t um kam . Von 
den beiden Söhnen des L e tz te m  w ar —  4 J o h a n n e s  
Zigerli 1381 B ürger von M urten, 1397 des R a ts  in Bern, 
t  1438, und —  5. H e i n r i c h ,  des R a ts  1387, Schultheiss 
von T hun  1404-1407, f  1412 ; än d erte  1400 im  Siegel 
den N am en Zi perii in von R . ab, der von 1430 ab allein 
im  G ebrauch blieb E r w ar der Schwiegersohn des I I ug 
B u rk h a rt von M üm pelgart, H errn  von O llingen. —
6. R u d o l f ,  Sohn von Nr. 5, k au fte  1415 und 1416 die 
H errschaft L andshu t ; Schultheiss der S ta d t Bern 1448, 
1451 und 1454 und w ährend dieser Zeit L eiter der berni-

A r n o l d  R i n g i e r .
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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sehen Po litik , f  1456, nachdem  er eine Seitenkapelle 
m it K aplanei und das D reikönigs fens ter im  Chor des 
M ünsters gestifte t h a tte . Seine Söhne w aren : —  7. H e i n 
r i c h , R itte r , t  zw. 1448 u n d  1450, und —  8. T h i i r in g ,  

Ju n k e r, Vogt zu Baden 1442, 1443, 
Pfleger des S t V incenzenbaues 1448- 
1456, Schultheiss der Ja h re  1458,1461, 
1464 und  1467 ; v e rd eu tsch te  die Ge
schichte Die schöne M elusine , v e r
k au fte  1479 L an d sh u t an  seinen 
Schwiegersohn Ludw ig von Diesbach, 
t  als L etz te r seines Stam m es 1484. 
W appen  : in R ot ein schw arzer P fahl, 
belegt m it drei weissen Scheiben (Zie
gern) ; W appenscheiben im  M ünster 

in B ern. — G. T obler in  S B B  I I ,  172, 186 —  H . T ürler 
in B T  1902.—  H än d tck e  und  Müller : M ünsterfestschrift. 
— H . L ehm ann in M A G Z  1907. —  v. M ülinen : Beitr. 
V, 115. [H. T.]

R IN IK E N  (K l. A argau, Bez. Brugg. S. G LS). Gem. 
und D orf in der Kirchgeni. U m iken. W appen  : in W eiss 
au f g rünem  D reiberg eine grüne T anne . Vergl. über die 
polit. Schicksale dieses O rtes (Rinichon  1253 ; Rinchon  
1296) den A rt. über die H errschaft S c h e n k e n b e r g , z u  
der er gehörte . —■ W . Merz : Gemeindewappen. —  A rg. 
27, p. 72. [H. Tr.]

R IN  IK E R . N ach dem  Dorfe R iniken ben an n te , in 
Schinznach und  H absburg  (1666) eingebürgerte  Fam ilie 
des Ivts. A a rg au . —  H a n s , * 7. iv . 1841 in H absburg  
(A argau), O berförster 1872-1887, N a tio n a lra t 1879 bis 
zu seinem  Tode, aarg . V erfassungsrat 1884, R egierungs
ra t  von 1887 an, L an d am m an n  1890, M itglied des 
Schweiz. Schulrates 1887, O berst 1888, K o m m andan t 
der X I. In f.-B rigade 1891, f  2. XII. 1892. —  S B  20, 
p. 163. — A S M Z  1892, p. 402 —  A rg . 24, p . 109 ; 
25, p. 273. [H. Tr.]

R IN K  oder R 1 N C K , von ( R i n g k , R i n g g ) ; R . VO N  
B A L D  E N S T E  IN . E in u rsp r. aus der Gegend von T runs 
stam m endes A delsgeschlecht. W appen : eine schwarze 
W agenlünse in Silber. Schon M itte des 14. Ja h rh . 
erschein t das Geschlecht auch  in Chur und Feldkirch . 
Sein V erhältn is zu den in  der Gegend von T runs 
sitzenden  Phiesel und  R inkenberg  is t n ich t ganz k lar, 
w ährend die Id e n ti tä t  der Passei und  R . einw and
frei nachgew iesen ist. J o h a n n  Passei gen an n t R ingg 
besass 1386 ein H aus in Chur. Von den C hurer und 
F eldk ircher R ., die fa st ausschliesslich im  D ienste des 
Bischofs von Chur a u ftre ten , seien noch gen an n t : B e r 
t h o l d , C horherr und geistl. V ikar zu Chur von 1366 
an ; E b e r h a r d t , K apite lsam m ann  der K irche zu Chur 
in F e ldk irch  1399.

Die R . sind zeitweise auch im Besitz der B urg oder 
R uine W ildenberg bei Fellers m it dazugehörigen G ütern , 
welche sie nach  dem  A ussterben der Grafen von W er
denberg-H eiligenberg  1428 erw orben hab en  sollen, 
w ahrsch. aber vor 1408 schon besassen (U rkundensam m 
lung der h is t,-a n tiq . Ges. von Grb., Bd. V, p. 20). 
E ine besondere von L L  und  sp ä tem  N achschreibern  
erw ähnte  Linie der R ., die sich von dieser B urg he r R. 
von W ildenberg  n a n n te , lässt sich u rk . n ich t nachweisen. 
E rs t die anfangs des 16. Ja h rh . m it K a s p a r  R. von Bal- 
denstein  zu T agstein  nach Schaffhausen ausgew anderte 
B aldenste iner Linie n a n n te  sich sp ä ter in E rinnerung  
an den einstigen Besitz dieser Burg R . von W ildenberg.

Seit dem  E nde des 14. Ja h rh . sind die R . im  Dom- 
leschg als B esitzer des Hofes zu Thusis, sowie von G ütern 
zu F ü rs ten au  und  am  H einzenberg  nachw eisbar. D urch 
die H e ira t Sim on R inks m it der E rb to c h te r  M argaretha 
vom  S tein kam  B aldenste in  in den Besitz der R. (ca. 
1410), die sich se ither R . von Baldenstein  n a n n ten . Neben 
B aldenste in  besassen sie dam als die B urg T agste in  bei 
Thusis (von 1475 an), dann  als bischöll.-churisches Le
hen R ietberg  (von 1483 an). W eiter gehörte ihnen  von 
1454 an  die B urg O b e r-Ju v a lt m it gewissen A nsprachen 
an O rtenstein . In  den 80er Ja h ren  des 15. Ja h rh . sass 
H a n s  R . von B. au f der B urg Campeil oder Campi bei 
Sils. N ach diesen Burgen n an n ten  sie sich dann  « von 
R ietberg  », « von Camp eil », « von T agste in  » oder auch 
« R. von B aldenstein  zu R ietberg  » usw . L ange Zeit 
stan d en  die R . auch  in D iensten der Bischöfe von Chur

als Vögte zu F ü rs ten au .—  1 .  R u d o l f , Vogt z u  F ü rs ten au  
1437, 1450. —  2. H a n s , B ruder R udolfs, ebenfalls Vogt 
zu F ü rs ten au , A nführer der Scham ser in der Scham ser 
Fehde 1450-1451, erschein t öfters als Schiedsrichter in 
w ichtigen A ngelegenheiten. —  3. W i l h e l m , einer der 
b ü n d n . A nführer in der Calvenschlacht, 1499. —  4. W i l 
h e l m , englischer G esandter in der E idgenossenschaft 
1514. —  A S  I I I ,  2, p . 807. — R . D ürrer : Bruder K laus , 
p . 614. —  5. K a s p a r , bischöfl. H au p tm an n  au f F ü rs te n 
burg, n e n n t sich 1505 « von B aldenste in  und T agstein  », 
w an d ert 1520 nach  Schaffhausen aus und  ist der Be
gründer der dortigen L inie. — 6. H e i n r i c h , R ek to r der 
U n iv ersitä t Basel 1514, 1525. — 7. J c e r g , der letz te  
bischöfl. Vogt au f A sperm ont bei T rim m is (noch 1524).
—  8. J o h a n n e s , P o d esta t zu T rahona  1533. —  9. E b e r - 
i i a r d t , A bt des K losters C hurw aiden 1550.

Das 16. Ja h rh . b rach te  den N iedergang der R. in den 
111 B ünden. Luzi us R . von B., Schw ager des S t. Galler 
A btes D iethelm  B larer von W artensee  (1530-1564) ve r
k au fte  1564 die Burg B aldenstein an  die R uinelli, erw arb 
1563 das Schlösschen Feldeck bei Jonsw il (Toggenburg) 
als adeliges Lehen der A btei S t. Gallen. F o rtan  tre ten  die 
R . von B . als B eam te im D ienste des A btes von S t. Gallen 
au f (s. u n ten ). J o s e p h  W i l h e l m  (N r. 10 un ten ) t r a t  in 
die D ienste des Bischofs von Basel ü b er und w urde der 
Begründer der Basler Linie (s. un ten ). Von dieser b lüh t 

heu te  noch der Freiburger Zweig in 
F reiburg  i. B., doch fü h rt  er s ta t t  

1 einer W agenlünse einen um gekehrten  
T urm  im W appen. In  G raubünden 
sind die R . schon in der 2. H älfte  des
16. Ja h rh . ausgesto rben . —  Vergl. 
T. u. C. Mohr : Cod. dipi. IV . — W. Ju - 

I  v a lta  : Forschungen zur Feudalzeit. — 
P . C. P la n ta  : Die currät. Herrschaften. 
—  W artm an n  : Rhät. Urk. — Cam
pei 1 : Topographie. —  P. von P la n ta  : 

Die Rinlc von Baldenstein  (Ms. K tsb ib l. C hur).—- A. Moo- 
ser : Wildenberg  (im B M  1927). —- P . A. Vincenz : Die 
Burgen Fryberg und  R inggenberg  (in B M  1922). — 
W appen und  Siegel der F am ilie  von Salis  (in A  H S  1927
u. 1928). —  Geil. M itteilungen von Dr. U. Conrad 
au f B aldenste in . —  Bischöfl. A rch. Chur. —  T h. v . Mohr : 
D okum enten-Sam m lg. —• K an to n sa rch iv  Chur. — O rten- 
ste iner A rchiv. [p. G i l l a r d o n . ]

R . von St. Gallen und  Basel. —- 1. G e o r g ,  Sohn des 
Luzius obgen., Vogt zu R om anshorn  1563, zu R orschach 
1588-1598, erw arb das toggenburgische L an d rech t. —
2. Vt i l h e l m ,  Sohn von N r. 1, 1556-23. x . 1628, Bischof 
von Basel 1608, erneuerte  1610 das B ündnis m it den 
E idgenossen, liess Münzen prägen und  befestig te das 
Schloss in P ru n t r u n t .—  3. B a l t h a s a r , 1571-1620, Sohn 
von Nr. 1, L andeshofm eister seines B ruders (N r, 2). —
4. J o h a n n  J a k o b , 1575-1640, B ruder von Nr. 2-3, fü rst- 
bischöfl. R a t, O bervogt au f B irseck. — 5. W i l h e l m  
J a k o b ,  Sohn von Nr. 4, 1624-4. V I .  1705, K oad ju to r 
des Bischofs Jo h . K onrad  von Roggenbach, dem  er 
1693 im  A m te nachfolg te, e rneuerte  das B ündnis m it 
den V II katho lischen  O rten  1695, eröffnete das Ursu- 
linerinnenkloster in Oelsberg, verlang te  im  Frieden 
von R ysw ick um sonst die G rafschaft P firt und  die 
Burg R ap p o ltste in , vorm als Lehen des B istum s Basel.
— 6. I g n a z  B a l t h a s a r , Sohn von Nr. 3, * ca. 1611, 
L andeshofm eister der A btei S t. Gallen 1647, f  12. IV .  
1658, verk au fte  1643 Feldeck und erw arb W artegg . —
7. F r a n z  C h r i s t o p h , Sohn von N r. 6, D om herr und 
W eihbischof von E ic h s tä tt (B ayern). —- 8. P. B a s i l i u s , 
Sohn von Nr. 6, * 23. I X .  1647, Profess im K loster 
St. Gallen 1665, K üchenm eister in  R orschach 1676, in 
Neu St. Jo h an n  1677, in W il, P rio r und S ta tth a lte r  in 
Neu St. Jo h an n  1696, sehr verd ien t um  die A btei w äh 
rend der T oggenburger W irren  und  der A ufhebung der 
äb tischen  H errschaft, f  25. I I .  1727. —■ 9. G e o r g  W i l 
h e l m , * 1643, Sohn von N r. 6, Vogt au f B la tten  1671, 
H ofkanzler in S t. Gallen 1675, L andvog t im  Toggen
burg  1685, Landeshofm eister 1693, f  14. m . 1714, er
w arb 1677 das Schlösschen K arrersholz m it dem  G ericht 
N engensperg in O bersteinach. —  10. J o s e p h  W i l h e l m , 
1672-1752, Sohn von N r. 9, L ehenvogt in St. Gallen 
1700, t r a t  1702 in den D ienst des Bischofs von Basel

HB LS V —  4 1 J u l i  1929



642 RINKENBAG H HIPPEL

über ; O bervogt zu Saignelegier, L andvog t zu Oelsberg 
und im  M ünsterta l. — 11. J o s o p / i  W i l h e l m ,  Sohn von 
N r. 10, * 9 . I I .  1704-13. I X .  1762, K anzler des B istum s 
Basel, fü rstb ischöfl. R a t, B ischof von Basel 1744, 
m ach te  die F eh ler seines V orgängers Ja k . Sigm und von 
R einach durch  weise u n d  m ilde R egierung w ieder 
gu t, fö rderte  gem einnützige W erke, liess besonders 
S trassen b au ten  und  einen K a ta s te r  erstellen, reorga

n isierte  die E isenw erke 
v. B ellefontaine u . errich
te te  m ehrere  öffentliche 
B au ten  in P ru n tru t ,  U nter
zeichnete 1758 eine Mili
tä rk a p itu la tio n  m it F ra n k 
re ic h .— 12. Luzius X a v e r  
C hristoph, Sohn von Nr. 
10, 1722-1795, L andvogt 
zu Oelsberg u . im  M ün
s te rta l, e rneuerte  1794 für 
sich und  seine Deszendenz 
das toggenburg. L an d 
rech t. —  13. K a r l  Ignaz 
H einrich  F i d e l ,  Sohn v. 
Nr. 12, 4. X I I .  1760-1836, 
bischöfl. H ofra t u. L an d 
vogt zu O elsberg. — LL . 
—  L L H . —  A. N aef : Fel
deck. — Z S K  1914, p . 210, 
m it L it. — S tiftsarch iv .
G. Am  weg : Bibliographie. 
—■ Trium phus benedictae 
fam iliae R ink ianae  a Bal- 

denstein  —  L. V au trey  : H ist, des évêques de Bale.—  Voi- 
sard  : Abrégé de l'hist. des évêques de Bàie (Ms. 1781).
—  S tam m baum  der Fam ilie  i n  OBG I I I .  [J. M. u. G. A.] 

Zweig von S ch a ff hausen. — 1. D i e t e g e n , S o h n  v o n
N r. 5 oben, 1523-30. v . 1590, V og trich ter 1551, O bherr 
und K le in ra t 1552, O bervogt zu M erishausen 1559, 
B ürgerm eister 1560-1590, 1560-1575 w iederholt Ge
san d ter, z. B. nach  Paris 1565 und  1575. —  Chroniken 
von Im  T h u rn -H ard e r und H . O. H uber. —  2. K a s p a r , 
B ruder von Nr. 1, 1530-1594, E hren g esan d te r nach  I t a 
lien 1563, O bervogt zu N eunkirch  1567, R eichsvogt 
1573, O bervogt zu N euhausen 1592. — 3. H a n s  K o n - 
RAD, 1610-1667, G erich tsherr zu F laach  und  Volken.
—  4. D i e t e g e n , Sohn von Nr. 3, 1632-1686, L andvogt 
zu L auis 1679, O bherr 1685. —  5. J o h a n n e s , Sohn von 
Nr. 3, 1643-1717, P an n erh err, O bherr 1701, G eheim rat
1703. —  6. J o h . Ch r i s t o p h , E nkel von N r. 3, 1674- 
1747, B ib lio thekar 1708, R a tsh err  1717, O bherr 1730, 
eidg. O berst-Q uartie rm eister 1736. — K d. Mägis : 
Schaffh . Schriftsteller.—■ 7. L a u r e n z , 1714-1780, R eichs
vogt 1753. —  8. J o h . K o n r a d , Sohn von N r. 6,  1717- 
1777, Seck eim eister. —  9. G e o r g  Ca r l , 1. iv . 1794-
2. v i. 1860, S taatssch re ib e r 1825-1844. —  10. C a r l  
E m i l , 1818-22. i. 1882, A potheker, S ta d tra t,  S tän d era t, 
G asw erkdirektor, H erausgeber (m it F r. B runner) der 
Schweiz. Zeitschrift fü r Pharmacie  1856-1861 und  der 
M edizinisch-pharm aceutischen S ta tistik  der Schweiz 1860.
—  K atalog  der Schaffh. S tad tb ib lio th ek . — 11. E m il, 
in W in te rth u r, * 15. V I I .  1850, gewesener G asd irek tor 
in K onstanz, le tz te r m ännlicher V ertre te r des Ge
schlechts. — P esta lo zz i-K u tte r : Kulturgesch. I I .  — 
J  J .  R üeger : Chronik. —  Genealog. Reg. der S tad t 
Schaffh. — L L .  [S tiefe l.]

R I N K E N  B A C H  (K t. A ppenzell. S. G L S ). E ine der 
6 a lten  R hoden von A ppenzell I. R h ., auch « W ies » 
g en an n t (Zellweger : Gesch. I, 214. —  K arte  in H B L S  I, 
p. 397), welche aus zwei durch  die R hode Lehn g e tren n 
ten  H alb rhoden  b estan d . Von diesen um fasste  die n o rd 
östlich vom  Dorfe Appenzell an  der R h e in ta le r Grenze 
gelegene das G ebiet der jetz igen  Gem. Gais. D ieser Teil, 
welcher m eistens m it W ies bezeichnet w urde, tren n te  
sich von I. R h . und  k am  durch  die L andesteilung  1597 
als selbständige Gem. an  A. R h . Die bei Appenzell I. R h. 
verbleibende, w estlich  vom  Dorfe liegende H albrhode 
behielt ih ren  N am en u n d  U m fang bei, bis sie du rch  die 
V erfassung vom  24. XI. 1872 in den B ezirk Appenzell 
aufging. —■ A U .  —  Jo h . Gasp. Zellweger : Gesch. d. ap
penzell. Volkes. —■ A H S  1923. [A . M.]

R I N T E L E N , F r i e d r i c h , K unsth is to rik er, * 1881, 
Dr. ph il. 1902, A ssisten t am  k u n sth isto r. In s t i tu t  in 
F lorenz, P riv a td o z en t der kunstgesch ich te  in Berlin 
1909, o rden ti. P rof. in  Basel 1914, von 1925 an  D irek tor 
der Oeffentlichen K u n stsam m lung  d a se lb s t; f  1926 in 
C atania. H au p tw erk  : Giotto und die Giottoapokryphen 
(1912). —  N Z Z  1926, N r. 723, 1132 u. 1138. —  Das 
Werk 1926, N r. 6. —  Jahresber. der. Oeff. K unstsam m l. 
in  Basel 1925-1926.— Basler Nachr. 1926, N r. 122. [C. Ro.]

R I O L A .  Fam ilie  von Sent (U nterengadin), die im
17. u n d  18. J a h rh . etliche P fa rre r ste llte , d a ru n te r  —
1. Co n r a d i n , 1668-1743, P fa rre r in Sen t 1693, von 1711 
an  in F e tan  ; schrieb u . a .  II cudesch grand dels M artyrs 
(1718), eine U ebersetzung  des M artyrologium  m agnum .
—  2. G o n r a d i n ,  Sohn von Nr. 1, 1707-1768, P fa rre r 
in S am naun  1733, nach h er am  H einzenberg  und  im 
O berland, schenkte  dem  U nterengad in  m it seiner M u 
sica spirititela de l’olma (1749, I I . Teil 1756) ein K irchen
gesangbuch nach  dem Vorbild der Geistlichen Seelen
m usik . [ J .  R. T r u o g .]

R I O N .  Fam ilie aus dem  E ifisch tal (W allis), die sich 
gegen 1800 in S itten  niederliess. —- 1. A n t o i n e ,  K a n 
to n srich te r 1798. — 2. A l p h o n s e ,  1809-1856, P farrer 
extra muros 1836, L ehrer der N aturw issenschaften  und 
P rä fek t am  Collège von S itten , D om herr und P ro k u 
ra to r  des K apite ls 1840, V erfasser des Guide du bota
niste en Valais. — 3. J o s e p h ,  A dvokat, G rossrat, 
Präfekt, von S itten  1852, S ta a ts ra t 1853. [Ta.]

R I O N D  -  B O S S O N  (K t. W aadt, Bez. und Gem. 
M erges. S. G LS). In  R .-B . lieferte  die helvetische 
Regierung 1802 Louis R eym ond, dem  F ü h re r der 
B ourla P ap ay , das A rchiv von Morges aus. Die Be
sitzung ging sp ä te r  an Fouché, H erzog von O tran to , 
ü ber und  gehört n u n  seit bald  dreissig Ja h ren  dem 
K om ponisten  Paderew ski, ehem aligem  P räsid en ten  der 
polnischen R epublik . — U H V . [M. R.]

R I P A .  Tessiner Fam ilie. Siehe R i v a .
R I P O N .  Fam ilie  von L ausanne, nach  der ein Q uar

tie r  dieser S ta d t b en an n t w urde. — J a c q u e s ,  Syndic 
1520. [M. R.]

R I P P E  ( L A )  (K t. W aadt, Bez. N yon. S. GLS). 
D orf und  Gem., R isp is  im  15. Ja h rh . R . w urde 1307 von 
der A btei S t. Claude dem  K loster B onm ont ab g etre ten . 
1309 verlieh Ludw ig von Savoyen, der Sch irm herr des 
K losters, den L eu ten  von L a R , das H olzschlags- und 
W eiderecht im  Ju ra , das im  17. Ja h rh . von der hero i
schen R egierung b esch rän k t w urde. W ährend  der 
heroischen H errsch aft gehörte  R . zur K astlane i und 
P farre i Grassier. Das Gebiet von L a R . u m fasst auch 
dasjenige des frü h em  Dorfes Pellens. E in  Teil seines 
Gebietes w urde m it dem  D ap pen ta l 1862 an Frankreich  
abgetre ten . — D H V . [M. R.]

R I P P E L .  Fam ilien der K te . Basel u. Luzern.
A. K a n to n  B a se l. Aus Essleben in  F ran k en  s ta m 

m ende Fam ilie, die sich 1534 in  L iestal, 1540 in  Basel 
e inbürgerte . — 1. P e t e r , 1496-1574, S tam m v ate r, W irt 
zum  Goldenen Löwen in Basel. — 2. H a n s  B u r k a r t , 
1535-1592, Sohn von N r. 1, Vogt am  S tad tg e rich t 1576, 
Z unftm eiste r zu G ärtnern  1579, L andvog t zu Mendrisio 
1580. —  3. M a t t h e u s , 1552-1619, Sohn von N r 1, 
T ischm acher, Z unftm eiste r zu S p innw ette rn  1593, 
L ohnherr 1595, L andvogt zu W aldenburg  1605, R a ts 
h e rr zu Sp innw ette rn  1611, V erfasser der R ippelschen 
C hronik. —  4. P e t e r , 1560-1602, Sohn von Nr. 2, 
S tad tsch re ib er zu L iesta l. — 5. N i k o l a u s , 1563-1631, 
Sohn von Nr. 2, G lasm aler, Schaffner im  K lingental, 
R a tsh err  zu G ärtnern  1615, D e p u ta t. —  6. N i k o l a u s , 
1594-1666, Sohn von N r. 5, S tad tsch re ib er 1654, 
D reierherr 1656, O berstzunftm eiste r 1658, B ürger
m eister 1660. —  7. H a n s  B u r k h a r d , 1597-1667, Sohn 
von N r. 5, V ogt am  S tad tg e rich t 1653, O bervogt zu 
F arn sb u rg  1656. —  8. N i k o l a u s , 1633-1707, Sohn von 
N r. 7, Zinngiesser, Schaffner im  K lingental 1660, 
Z unftm eiste r zu H ausgenossen. — 9. H a n s  J a k o b , 
1644-1722, Sohn von N r. 7, R atsch re ib e r 1691, S ta d t
schreiber 1712, D e p u ta t. —  Die Fam ilie  is t im  18. Ja h rh . 
ausgesto rben . W appen  : gespalten  von Schwarz und 
Gold m it zwei R ippen und  einem  S tern  in gewechselten 
F arben  über b lauem  D reiberg. — L L . — S K L .  — W B .
— Sam m lg Meyer in der U niv.-B ibl. Basel. [C. Ro.]

Joseph Wilhelm  Rink 
v. Baldenstein.

Nach einem Kupferst ich.
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B. K a n to n  L u z e rn . Fam ilie  der S ta d t L uzern. 1523 
erw arben m ehrere  R . das S tad tb ü rg e rrech t, u. a. 
C h r i s t e n , der T ischm acher, m it seinem  Sohne B e a t . 
Fin  B a t t  R . w urde 1562 deu tscher Schulm eister, 
besorgte A bschriften  des S tad trech ts  und  von Chro
niken, b earb e ite te  das Ja h rze itb u ch  M uota ta l und 
legte ein Form elbuch an . —  Th. von L iebenau in A S G 
1873, p. 279. — v. Segesser : Rechtsgesch. I I ,  702. — 
Z S R  V, 18. —  L L H . —  M H  VS  27, p. 10. [ P . X . W . ]

R I  P P M  A N N .  Aus R o th en tlu h  (B aselland) zuge
w anderte  B ürgerfam ilie (seit 1888) der S ta d t Stein 
a. R h . —  L o r e ,  * 24. v . 1887, K unstm alerin  (P o rträ t, 
S tilleben, L andschaften , B uchillustrationen). —  Vergl. 
S Z  GL. [St i e f e l .]

R I P S H A U S E N  (K t. Uri, Gem. E rstfeld . S. GLS). 
W eiler, Ribeshusen  1257, R ipshusen  1280 (H aus des 
R ipo), S tam m o rt des a lten , anfangs des 15. Ja h rh . 
t  U rn er G eschlechts von R ., aus dem  W e r n e r  1257 bei 
der V ersöhnung der Izzelinge und  G ruoba anw esend w ar 
und als Geisel fü r die E inhaltung  der Sühne bestim m t 
wurde. — W. Œ chsli : A nfänge. —  Gfr. 12, 22, 36, 41
u . 44. — L L .  —  F . V. Schm id : Geschichte des Frei
staates Uri. [ F r .  G i s l e r .]

R I S.  Fam ilien der K te . B ern, G larus u. Zürich.
A. K a n to n  B e rn . R is, R iss . 1. Röm ische B urger

familie, die aus Jeg en sto rf s tam m t, seit 1470 ( H e i n z 
m a n n , des Gr. R ats) e rw ähnt und seit 1714 öfters im
K irchend ienst v e rtre ten  ist. W appen : in Gold ein

w ilder M ann m it grünem  H au p t- und 
L endenkranz und  weisser K eule —■
1. D a v i d , 1716-1772, P fa rre r zu T rach- 
selwald 1748, f  1772, schrieb E n tw u rf 
einer topographischen Beschreibung com 
E m m enthal (A bh. der ökon. Ges. zu 
Bern 1762) und Von dem gegenwärtigen 
Zustande... der Berg- und  A lpenöko
nomie. — v. Miilinen : Beitr. I, 86, 161.
— 2. J o h . R u d o l f , * 1766 zu K ulm , 
Feldpred iger bei einem  sardinischen 

Schw eizerregim ent 1791-1793, P fa rre r zu B üren 1796- 
1805, am  B urgersp ita l in B ern 1806, in Muri 1819, 
t  1837, verd ien t um  Schulwesen und  V olksbildung, 
redig ierte  den Schweizerfreund  1814-1829, ein W ochen
b la tt, lang Zeit die einzige Z eitung in B ern, schrieb 
G edichte in den Alpenrosen  1812-1813. —  S B B  5. — 
B T  1853, p. 274. —  Schollenberger : Grundriss I, p. 126. 
— v. Mülinen : Beitr. 3, 244. —  3. D aniel A lbrecht 
F r i e d r i c h  R is-Schnell, 1841 - 22. x i i.  1904, L ehrer an

der Gewerbeschule in Bern 
1867, L ehrer der N a tu r
w issenschaften an der 
s täd tischen  Realschule 
1871, der Physik  am  
städ tischen  G ym nasium  
1880-1904, e rste r D irek
to r  der eidg. E ich s tä tte , 
schrieb : Z u r Gesch. des 
internationalen M ass- und  
Gewichtsbureau (1890) ; Die 
alten M asse und Gewichte 
deshistor. M useum s  (1899). 
— V S N G  1905, N ekr. — 
4 .  E m a n u e l  G o t t l i e b , 
B ruder von Nr. 3, * 1846, 
t  anfangs Ju li 1919, P fa r
rer in In te rlak en , L au te r
b runnen , in W orb 1889. 
w iederholt P rä sid en t des 

S a m u e l  F r i e d r i c h  R i s  kirchlichen P farrvereins
u m  1857 .  N a c h  e i n e m  G e m ä l d e  u n d  der K irchensynode,

v o n  J o h .  F r i e d e .  D i e t l e r .  L eiter der A n sta lten  f ü r
U nheilbare. —  Berner 

Woche 1919. —  L L .  —  L L H .  — - Gr. [ T h .  I m H o f .]
I I  B urgerfam ilie der S tad t B urgdorf, die aus Pra- 

rom an (Freiburg) s tam m t und  sich 1563 in  B urgdorf 
e inbürgerte . — 1. S a m u e l  F r i e d r i c h , * April 1806 zu 
B urgdorf, L ehrer der S tad tschu le  zu B urgdorf 1837, 
s tu d ierte  dann  an  den U n iv ersitä ten  H eidelberg, 
Berlin 1842-1844, Tübingen, Professor der Philosophie 
an der B erner H ochschule 1846-1881 ; H egelianer,

H au p tfö rd ere r und V erteidiger der Berufung E d. Zellers 
an  die theo l. F a k u ltä t  1847, R ek to r 1859, f  21. XII. 1887; 
schrieb : Rede zur Feier des 25. Jahrestags der Hochschule 
Bern  (1859). —  Nekrol. v. D ekan H opf (Ms.). —  
Schweiz. Reformbl. 1907, p. 94, 106. — F. H aag  : Die 
Sturm - und Drangperiode der bernischen Hochschule. —•
2. F r i e d r i c h , Sohn von Nr. 1, * 1845 in Bern, D r. m ed., 
A rzt in  T hun  1874-1915, P la tz a rz t daselbst und  D i
v isionsarzt der 3. Division, f  3. XI. 1917 in Sigriswil.
— B. Rikli : Gedächtnisrede. —  M itteilungen der F a 
m ilie. [T h . Im H o f .]

B. K a n to n  G la ru s . Aus Pfäffikon (Zürich) s ta m 
m ende Fam ilie, die anfänglich  in L in tha l, seit 1737 auch 
in G larus e ingebürgert is t. Die R is von G larus waren im
17. und  18. J a h rh . haup tsäch lich  T uchm acher und 
W ollenw eber. 1834 w urden sie durch  E in k au f als 
sogenannte N eu-L andleu te  in das G larner L andrech t 
aufgenom m en. U l r i c h  v erm ach te  1518 der K irche von 
L in thal 5 Pfund  H aller. —  1. C h r i s t o p h ,  * 17. x n .  1785, 
t  14. v . 1861 an  den Folgen des B randes von Glarus, 
O berst, R a tsh err und A ppella tionsrich ter von Glarus. —
2. J o h a n n  H e i n r i c h ,  21. x . 1830 -  12. ix . 1887, 
Besitzer einer B aum w olldruckfabrik  in Mollis 1860, 
O berst. — 3. F r i e d r i c h ,  * 8 i. 1867, von Glarus, 
Dr. m ed. und  D irek tor der kan tonalen  Irrenheilanstalt, 
in R heinau , Insek tenforscher und  Verfasser zahlreicher 
m edizinischen Schriften und von M onographien über 
Entom ologie u n d  Libellulinen. —  4. V i k t o r ,  * 8. v tu . 
1868, B ruder von N r. 3, L eiter von Gum m i- und Thee- 
P lan tagen , Mitglied des S ta d tra te s  von M edan (Sum a
tra ) . — Vergl. Genealogien von J . Kubli-M üller. — 
J H V G  23 —  K atalog  der L andesb ib lio thek  Glarus 
1924.—  W . Merz : W appenbuch v. Baden. [Paul T h ü r e r . ]

C. K a n to n  Z ü ric h . I. R is, R iso , R y s s . f  Fam ilien 
der S ta d t Zürich, en ts tan d en  durch  E inbürgerungen 
1363 von K loten , 1385 von W ollishofen, 1401 von 
D itikon-D ielsdorf, 1440 von K ü sn ach t und  Rüschlikon.
— 1. J o d o c u s  (Jos), K leriker der Diözese K onstanz, 
K aplan  des Spitals Zürich, kaiserlicher öffentlicher 
N o tar, als solcher von 1393 an in Zürich vielfach tä tig , 
f  1. II. 1416. —  S. Vögelin : Altes Zürich  I , p. 495. —
G. Meyer v. K nonau  : Die Regesten der ehemaligen 
Cisterzienser-Abtei Cappel. —  Gfr. V III , p . 80. —  
Regesta episcoporum Gonstantiensium. — 2. R u d o l f , 
W eber, von K üsnach t, B ürger von Zürich 1440, als 
Z unftm eiste r der W aag im  Kl. R a te  1471-1475, 1481- 
1488, O bervogt zu A lts te tten  1472-1475, zu E rlenbach 
1481-1486, zu M ännedorf 1487-1488, w urde 1489 im 
W aldm ann  'scheu Auflaufe am  14. April gefangen 
gesetzt, sp ä te r  begnadig t und 1492 in die bürgerlichen 
R echte w ieder eingesetzt. W appen : in R o t gew appneter 
Riese m it silb. S tam m . — Dok. W aldmann. —- G. Edli- 
bach  : Chronik, p. 202, 255. —  Ders. : Donaueschinger 
W appenbuch. — QSG, N. F . I, 2. —- Vergl. im  allg. 
LL. — Z S tB .  — Z S lad tB . —  R . H oppeier in S S fi I I .  — 
M on. Germ. Necrol. I. [ D .  F.]

I I .  Fam ilie  der S ta d t Zürich, die u rsp r. von H irsingen 
(Eisass) stam m t, sich in der Folge in Lengnau (Aargau) 
e inbürgerte , z. T. w ieder ausw anderte , und in versch. 
Linien 1867, 1887 und 1906 das Z ürcher B ürgerrecht 
erw arb. — F e r d i n a n d , von M annheim , * 28. ix . 1839, 
Dr. m ed. 1865, wegen m edizinischer E x p erim en tation  
am  eigenen Leibe als w ahnsinnig versorg t, w urde 1877 
und  1878 G egenstand des b ek an n ten  « B urghölzlikon- 
fliktes ». B e tä tig te  sich E nde des 19. Ja h rh . p ub li
zistisch am  K am pf um  das Phosphorzündhölzchen ; 
schrieb u. a. Zur Gesch. der Phosphornekrose (1887) ; 
A B C -B uch  für Phosphorfeinde  (1894). B ürger von 
Zürich 1867, t  15. x . 1898 in K lo ten . [D. F.]

R I S C H  (K t. Zug. S. GLS). Gem. und Pfarrei. 
Aelteres Pfarrsiegel : St. V erena m it K am m  und  K rug. 
W appen  : in Gold au f gr. Boden grüner E ichbaum  
m it anspringendem  ro tem  Luchs (richtiger wohl E ich
horn). Die Gem. u m fasst das G ebiet der früheren  Ge
rich tsherrschaft Buonas und der ehem aligen Vogtei 
Gangolfswil, zu welcher die N achbarschaften  B ercht- 
wil, H olzhäusern, O ersbach, Zweiern gehörten . F u n 
de aus der Ju n g ste in ze it der P fah lb au ten  in H echt- 
m a ttli, am  Schw arzbach, in A lznach, Zweiern, Buonas 
und O berrisch. In  die röm ische Zeit weisen ein Münz-
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fund in Iliikon (1824) u n d  die m eist abgegangenen O rts

und  F lurnam en A lznach, M uri-W itt- 
wil in O berrisch, Heerweg, Ziegelweid 
und  B u ch serm att (?) ; A lam annische 
G räber w urden bei den H öfen W alter- 
ten  und  Ib ikon  en td eck t. Zu E nde des
9. Ja h rh . w aren  die G rafen von L enz
burg  H erren  der Gegend von Risch. 
Ihre L ehen träger w aren  die R itte r  von 
B uonas und  im  13. Ja h rh . deren N ach
folger, die H erren  von H ertenste in . 
N eben k leinerem  Besitz der K löster E n 

gelberg und K appel b ildete  h au p tsäch lich  der nördliche 
Teil der Gem einde den m urensischen Dinghof Gangolfs- 
wil (H ofrech t von ca. 1413). Die G erich tsbarkeit stand  
den H ünenbergern  zu. H a tte  schon H a rtm a n n  von H ü 
nenberg  seinen A nteil an  Gangolfswil 1408 an H ans 
M eyer v . K n o n a u ,u . dessen Sohn K o n rad  ih n  1443 an  die 
S ta d t abg etre ten , so Überhess der A b t von Muri 1486 
den Zugern seinen dortigen  H of um  1080 fl. Seither bil
dete  Gangolfswil eine Vogtei der S ta d t und des Am tes 
Zug bis zur franz. R evolution , wo sie m it der ehem a
ligen G erich tsherrschaft Buonas zur p o lit. Gem. Risch 
verschm olzen w urde, welche das W appen  von Gangolfs
wil an nahm . Dieser O rt selbst ist jedoch  seit dem  17. 
J a h rh . eine W üstung. Der P farrw ciler R isch in der 
N ähe des Schlossgutes B uonas, dessen P a rk  Sp itte ier 
als den schönsten  der Schweiz rü h m te , w urde in den 
le tz ten  Ja h ren  ein v ielbesuch ter F e rien -A u fen th a ltso rt. 
Bevölkerung  : 1800, 753 E inw . ; 1920, 1258. Die P fa rr
kirche S t. V erena zu R isch, wegen der nahen  B eziehun
gen ih rer S tifte r und  P a tro n e  nach  Luzern bis 1802 zum 
K ap ite l der W ald s tä tte  gehörend, w ird erstm als urlt. 
1159 e rw ähn t. S tiftungen  und  V ergabungen flössen der 
K irche besonders von den R itte rn  von B uonas und  den 
H erren  von H erten ste in , nam en tlich  von H erm ann  von 
Buonas (1231) zu. 1298 w urde das G otteshaus vergrös- 
sert. Aus dem  15. J a h rh  s tam m t der T urm  des heutigen, 
1680 e rrich te ten  B aues, der 1929 u n te r  Zem p und 
D ürrer g ründlich  re s tau rie rt w urde. Die K aplanei- 
pfründe in R isch m it einigen V erpflichtungen in der St. 
A gatha-K apelle  des a lten  Schlosses Buonas v e rd an k t 
ihre S tiftu n g  D ekan H ans H erter, L eu tp rieste r an  der 
P fa rrk irche  1470. Im  bem erkensw erten  K irchenschatze  
wird der sog. B urgunderbecher au fb ew ah rt, eine 
Schenkung des R itte rs  K asp ar von H ertenste in , dem 
das B eu testück  nach  der Schlacht von G randson 1476 
zugefallen w ar. Den K irchensatz  erhie lt H a rtm an n  von 
H erten  st ein 1298 von O esterreich. Die Fam ilie  H er
ten ste in  blieb im  Besitze des K o lla tu rrech tes , bis K arl 
von H erten ste in  1798 dasselbe wie alle übrigen R echte I 
um  14 300 fl. an  die Gem. R isch veräusserte . Jah rze it-  : 
buch (3.) und  U rb a r der K irche von 1598. P farreg iste r 1 
seit 1628. Von den zur P farre i gehörigen K apellen sind 
ausser der S t. G erm anskapelle in der N achbarschaft 
Buonas zu erw ähnen jene von H olzhäusern , dem  hl. 
W ehdelin  gew eiht, 1647 erb au t, 1684 gleichzeitig m it 
der P fa rrk irche  konsekriert, 1823 neu gebau t, und 
das H elgenhäuschen zu B erchtw il (N eubau ten  1625 und 
1893, re s tau rie rt 1917). — Vergl. F . K . S tad lin  : 
Topogr. d. K ts. Zug . — P. E m . Scherer : Die urgesch. 
und frühgesch. Altertüm er d. K ts. Zug  (in A SA  1920- 
1923). — Gfr. 33, 40 u. 56. —  Urbar der Kirche Risch  
und Jahrzeilbuch. —  G. W eber : Die Kapelle Bertchwil- 
Risch (in Zuger K al. 1926). — D erse lbe : J u b .-G ed -  
S chrift der Schützenges. Risch  (1922). —  M. Speck : Die 
ält. Bewohner des Zugerlandes (in Zug. Kal. 1929). —- 
J .  S tam m ler : Der Kollalurhandel in  R isch. — K K Z  
1902, 308, 331, 339. —  U . L am port : Der Kollaturhandel 
in  R isch  (in Z S K  1915). [W. J. M e y e r  u . A. I t e n .]

R I S C H .  Sehr v e rb re ite te  Fam ilie  des K ts . G raubün
den. —  1. J a k o b , von Chur, * 1803, M itglied der S ta d t
behörde, O berzunftm eister, S ta d th a u p tm a n n , R a ts 
h e rr, A m ts- oder ru h en d er B ürgerm eister 1854-1859, 
B ürgerm eister im  m odernen Sinn (H a u p t der B ürger
gemeinde) 1875-1885. — 2. M a t h ä u s , Sohn von N r. 1,
* 1831 in Chur, M itglied des B ü rgerra ts, N a tio n a lra t
1890-1902 ; O berst, t  25. XI. 1908. — B ündner Kalender 
1910. -— 3. M a r t i n , * 1880, A rch itek t in  Zürich, b a h n 
brechend au f dem  Gebiete der H eim atschutz idee . —

[M. V alèr.] — 4.  F r a n z  J a k o b  R .  oder Riescli, von 
Lenz, bischöfl. K anzler 1841, D om propst in Chur 1844, 
ging 1847 m it der Mission nach  W ien, die seit 1803 
in Ö s te rre ich  seq u estrie rten  G üter des B istum s zu 
reklam ieren u. die A ufhebung des Sequesters zu erw ir
ken, h a tte  ab er d am it keinen E rfo lg ; f  28. ix . 1861.
—  K K Z  18 6 1 .  [L. J ] ,

R I S C H A C H ,  heu te  R E I S C H A C H ,  v o n .  Noch b lü 
hendes A delsgeschlecht, b e n an n t nach  der Burg R . in 
H ohenzollern, R eichsfreiherren  seit 17 2 4 ,  zum  Teil 
Grafen seit 1810 .  W appen  : in Gold ein schw arzer E b er
ru m p f m it ro te r  Zunge, weissen H auern  und  weissem 
R iicltenkam m  (V arian ten). —  E b e r h a r t  der ä lte re  
erw arb 146 3  Schirm - und  B urgrech t zu Schaffhausen 
au f 10 Ja h re . —  E b e r h a r t  der jüngere , Sohn des Vor
gen., zur a lten  H ew en, verk au fte  1486  das Schloss Neu- 
hewen und  erh ie lt 27 .  I. 1 5 0 0  g ra tis  das B ürgerrech t in 
Zürich, weil er m it dem  P an n er dieser S ta d t in den 
H egau gezogen w ar, fiel 1519 wegen Söldnerw erbungen 
zu G unsten  des Herzogs U lrich von W ü rttem b erg  in 
U ngnade bei Zürich, w ohnte 15 2 6  in Schaffhausen, 
1527  zu D iessenhofen als Land- und  H in tersasse  der 
V II O rte, t  1531 in  der Schlacht bei K appel m it seinem 
Sohne A r n s t e t t . — 4.  L a u r e n z , Mönch zu R heinau  von 
146 8  an , A b t daselbst 1 4 7 8 .  f  10 .  II . 1 4 8 3 .  — Vergl. L L .
— Egli : t  Adel. —  OBG  I I I ,  p . 457, 484. —  Zw . IX , 
p. 4 1 .  —  A. Fey ler : Beziehungen des Hauses W ürttem 
berg zur schweizer. E idgenossenschaft, p . 68. —  E . Egli : 
A ctensam m lg. — D erselbe : Schlacht bei Cappel. —
H . Bullinger : Reform ations gesch. I - I I I .  — G. v . W yss : 
A btei Zürich, p. 112. — F. Hegi : Glückshafenrodel von 
1504. —  G. Meyer von K n onau  : A u s mittleren und  
neueren Jahrhunderten, p. 138. —• M. H ohenbaum  van 
der Meer : Gotteshaus R heinau , p. 130. —  Zürcher W ap
penrolle, N euausgabe, Nr. 134. [F. H.]

R I S E G G  (K t. S t. Gallen, Bez. U n te rrh e in ta l, Gem. 
T hal. S GLS). W eiler und Schloss. Der H of R . wird 
erstm als 1 4 9 9  gen an n t, als im  Schw abenkrieg bei S taad  
gelandete  T ruppen  die Gegend v e rheerten . 15 9 9  w ar er 
im Besitz des Georg Zollikofer von A ltenklingen, dessen 
Sohn L eonhard  (t 1631)  das Schloss m it 4 E ck tü rm en  
erbauen  liess, 1672  im  Besitz der A btei S t. Gallen. Als 
16 9 6  A bt Leodegar Schloss und H of an  die K lo ste r
frauen  von W onnenste in  verkaufen  w ollte (Verlegung 
des K losters 1) m ach ten  die R h e in ta le r von ih rem  V or
kaufsrech t G ebrauch und  zogen R . an  sich. S p ä ter w ar 
R . im  Besitz der Fam ilie  R ü st von T hal ; 189 2  w urde es 
zu einer W asserhe ilansta lt ausgebau t, heu te  is t es w ieder 
P riv a tb es itz . — A. N äf : Chronik. —  D erselbe : B urgen
w erk (Ms.). —  G ötzinger : F am . Zollikofer (in St. Galler 
N bl. 1 8 8 7 ) .  [G. F.]

R I S E R .  A ltes t  L andleu tegesch lech t von U n te r
w alden, U ertn er von Dallenwil. W appen : n a tü rlich e r 
steigender Gem sbock au f grünem  D reiberg in  B lau. — 
N ik o la u s ,  1 5 4 0 - 1 .  iv . 1635 ,  L andw eibel 1 5 7 2 -1 5 7 5 ,  
K om m issar in Bellenz 157 6  / 1577  und  1 5 8 2 / 1 5 8 3 ,  Stras- 
senvogt und  B auherr 1 5 8 5 -1 5 9 0 ,  L andam m ann  1609,  
16 1 5 ,  p ä p stl. R itte r  15 9 0 ,  G ründer der P ap ierfab rik  in 
R otzloch. Das G eschlecht erlosch um  1 7 6 5 .  [ R .  D.]

R I S E R .  Siehe R ie s e r  u. R y s e r .
R I S I .  Altes L andleu tegesch lech t von U nterw alden , 

Genossen von Buochs (1402 )  ; K ilcher von Sächseln 
(1 422)  f ,  K ilcher von Giswil (15 6 1 )  f .  W appen  : in 
Gelb au f grünem  D reiberg ein s tehender oder w ach
sen der Riese m it geschu ltertem  T annenbaum . — 
H e in i der a lte  und der junge, von Sächseln, f  bei Ar- 
bedo 1 4 2 2 .  Die Buochser Fam ilie w ar oft im R a te  v e r
tre te n . [ R . D.]

R I S L E R ,  C h a r le s  E u g è n e , 1828  - 1 9 0 5 ,  von 
S trassburg , B ürger von Duillier (W aadt) 1870,  Di
re k to r des agronom ischen In s t i tu ts  von Paris, F ach
schrifts te ller. [M .  R . ]

R I S O L O ,  t  B urgerfam ilie der S ta d t B ern, die aus 
M urten stam m te  und  sich 15 7 0  einbürgerte . W appen  : 
in B lau au f grünem  D reiberg eine goldene A rm brust, 
beg leite t von 2 goldenen L ilien. — 1. P e t e r ,  T u ch 
scherer, H au p tm an n  nach  N euenburg  1 5 8 7 ,  L andvog t 
zu M orges und H au p tm an n  nach  G ex und  T honon im 
K rieg gegen Savoyen 1 5 8 9 .  L andvog t zu Saanen 15 9 9 .  
t  16 0 4 .  —  Tillier III, 47 5 ,  4 8 7 .  —  2.  J a k o b ,  Sohn v .
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Nr. 1, 1582-1628, L andvog t zu S t. Johansen  1621. —
3 .  S a m u e l  G o t t l i e b  (Theophil), 1756-1827, P rof. des 

G riechischen 1791, D ekan u. 1. P fa r
re r am  M ünster 1813. —  4. K a r l  
E m anuel N ildaus 1786- 1845, Neffe 
von Nr. 3, P räsid en t des O bergerichts. 
— 5. E d u a r d ,  1840-1891, Sohn von 
Nr. 4, H usaren -L ieu ten an t in öste r
reichischen D iensten  (Custozza 1866), 
sp ä te r  M ajor und  K avalle rie in s tru k to r 
in Bern, B eam ter des eidg. O ber
kriegskom m issariats. — A S M Z  1891, 
p . 267. —  6. K a r l  Georg, * 1844, 

Sohn von N r. 4, K reisförster in Spiez, f  1909 als L etz
te r  seiner Fam ilie. —  L L H .  —  Gr. — B urgerbücher 
der S ta d t B ern; —  E . F . v. M ülinen : Beitr. 3, 177. — 
Bürgerhaus V, p. L X V I. [Th. I m  H o f . ]

R I S P L I ,  H e i n r i c h ,  K leriker der Diözese K onstanz , 
K ap lan  am  G rossm ünsterstifte  Zürich 1419-1439, Chor
herr am  G rossm ünster 1448, am  F rau m ü n ste r  1455, 
B ürger von Zürich 1433, t  9. x . 1460. —  S taatsa rch iv  
Zürich. —  Gfr. LVH, p. 230. — S. Vögelin : Das alte 
Zürich  I, p. 338. —  Regesta episc. Const I I I ,  9175.[ D .  F . ]  

R I S S ,  R I S S E ,  f  Fam ilie der S tad t W il (St. Gallen). 
B u r k a r t  der Rise 1374 ; A d e l h e i d  Risin, B ürgerin 
zu W. 1397 ; H e n s l i  Rissi 1483. —  1. U l r i c h ,  Bild
schn itzer 1550. — 2. H a n s  U l r i c h ,  Maler (frühest be
zeugtes Gem älde von ihm  1619 im  Schweiz. L andes
m useum ). —  UStG  I I I ,  IV . — S tiftsarch iv . —  S K L  
Suppl. [J. M.]

R I S T .  B ürgerfam ilie von A lts tä tten  (St. Gallen), die 
aus W eingarten  (W ürttem berg) s tam m t. — J o h a n n  
B a p t i s t ,  * 14. i. 1824, in M arkdorf (Baden), versah 
w ährend der B adener R evolution  gezwungenerweise das 
dortige B ürgerm eisteram t, flüchtete nach der N ieder
w erfung der R evolu tion  in die Schweiz, g ründete  in 
A lts tä tten  ein M algeschäft, w ar Mitglied der m eisten 
G em eindebehörden, K an to n sra t, W o h ltä te r der Gem. 
A lts tä tte n , M itbegründer der R ealschule, der W aisen
schule, der R e ttu n g sa n s ta lt « zum  gu ten  H irt », der 
K re d itb an k  usw ., t  28. X II .  1885. — W . v. Roosen : 
D enkm  v. A ltstätten. [ S e g m ü l l e r .]

R I S T ,  C h a r l e s , * in L ausanne 1874, Professor der 
N ationalökonom ie an der U niv . von Paris. [M. G.]

R I S V E G L I O  COIVIU N I S T  A - A N A R  C H I C O ( I L ) .  
Seit 1900 zweim al im  M onat in  Genf erscheinende Z eit
schrift, red ig iert vom  A narch isten  B erton i. — Schweizer
presse. [C. T.]

R ITOMI  (K t. Tessin, Bez. L even tina . S. GLS). Der 
grösste Alpensee im  Vai 
F iora . U m  1905 beabsich
tig te  m an, sein W asser zu 
industrie llen  Zwecken zu 
gebrauchen  ; das P ro jek t 
kam  ab er n ich t zur A us
führung  u. bew irk te  grosse 
E rregung . Die S. B. B. er
h ielten  die Konzession zur 
Anlage eines K ra ftw er
kes, das seit 1920 im Be
trieb ist. [C. T.]

R I T S C H  ( R i c h , D i v e s ) .  
Von der F reibu rger F am i
lie Dives (s. d.) kom m en 
in heimischen L anden vor : 
— J o s t , M itherr von W il 
1366-1387. — Ju n k e r H e i 
m o  (Aymo), Vogt von Un- 
spunnen  1405, des R a ts  in 

J o h a n n e s  Ritschard. B ern, nach Savoyen abge-
N a c h  e i n e r  P h o t o g r a p h i e .  ordnet 1413. —  P E T E R 

M A N N ,  H err v. B urgistein , 
das er 1425 veräusserte . W appen  : s. A rt. D i v e s .  — A H S  
1900 ,42 . [H. T.]

R I T S C H A R D .  Fam ilien  von O berhofen, U nterseen 
und M atten  (Bern). Die Fam ilie  R . von In te rlak en  
h a t  V erdienste um  die dortige  H o te lindustrie . Be
k a n n t sind die P o rträ te  von zwei Schw estern R . von 
W in te rh a lte r . E in  L ieu ten an t R . von A arm ühle f  5. 
m . 1798 bei N euenegg .— 1. J o h a n n , von U nterseen,

1 8 1 8 -2 2 . X I I .  1869, A nw alt, O berrich ter 1850-1858. —
2. C h r i s t i a n , * 9. x i. 1823 in M atten  bei In terlak en , 
N otar, A m tschreiber und  A m tschaffner von In te r la 
ken 1850-1858, dann  R e g .-S ta tth a lte r  bis zu seinem 
Tode, 8. x i. 1883, sozial und gem einnützig  in vielen 
A ufgaben sehr tä tig , besonders verd ien t um  die G rün
dung der oberländischen A rm enanstalt. U tzigen. —  A l
penrosen 1883, p. 366, 374, 384. — 3. J a k o b , Neffe 
von N r. 1, 18 3 4 -1 4 . v m . 1893, R eg .-S ta tth a lte r von 
In terlak en  von 1883 an. —  [H. T.] — 4. J o h a n n e s , 
* 10. I .  1845, F ürsprecher in In terlak en  von 1870 an, 
G rossrat 1871, R egierungsrat (E rziehungsdirektor) 
1873-1878 und  1893-1908 (zuerst A rm endirek tor, von 
1907 an  w ieder U n te rrich tsd irek to r), Schöpfer des 
heroischen A rm engesetzes von 1897, N a tio n a lra t 1873- 
1883 und  1903-1908, S tän d era t 1895-1903, t  26. x . 1908.
— Vergl. K arl Müller : E rinnerung  an J . Ritschard. — 
Hst. 1909. [E. L o h n e r .]

R I T T E L E R  ( R Ü T E L E R ) .  A lte Fam ilie  von Löt- 
schen (W allis). —  C h r i s t i a n , P rio r von L ötschen 1643-
1645, P fa rre r  von R aron  1642-1662, T itu iardom herr
1646, res. D om herr von S itten  1662, P ro to n o tariu s  apost. 
ca. 1670, K a n to r und  D ekan von V aleria 1672, t  1682.
— B W G  V I. —  Arch. V aleria. [D. I .]

R I T T E R .  Fam ilien der K te . Appenzell, Basel, Bern,
Genf, G raubünden , L uzern , N euenburg, S t. Gallen, 
Schaffhausen, So lothurn , Uri, W allis u . Zürich.

A. K a n to n  A ppenze l l .  — K A R L  F r i e d r i c h ,  * 1856 
in Vogelsberg (Sachsen-W eim ar), f  1899 in Trogen, er
w arb das appenzellische B ürgerrech t 1887. L ehrer fü r 
Geschichte und  D eutsch  an der K antonsschule  in T ro 
gen 1886-1899, R ed ak to r der Appenzell. Jahrbücher
1891-1899, verf. Die Teilung des Landes A ppenzell 
(1897), M itarbe ite r der A D B  und J S G . — A J  1900. — 
AS G 9. [A.M.]

B. K a n to n  B a s e l s t a d t .  Mehrere s täd tische  Fam ilien 
dieses N am ens, die aus versch. Gegenden gekom m en 
sind.

I. M inisterialfam ilie, die seit 1294 nachgew iesen ist.
— 1. B u r c k h a r d , t  1294. —  2. B e r t s c h m a n n  w ar 1366 
E ig en tü m er der Mühle zu 
S t. A lban. —• 3. J A K O B ,  
v e rh e ira te t m it der adeli
gen K lara  Sevogel, t  1398.
— 4. G e o r g , Sohn v. N r .3,
Pred igerm önch , Bischof v .
T rien t, 1 1440 .—  5. H i o b ,
1544 - 1606, G rem per,
L andvog t von M ünchen
ste in  1586 - 1594. —  6.
H a n s  R u d o l f , 1717-1795,
S tru m p ifab rik an t u . Ge
rich tsherr. —  7. J a k o b  
R u d o l f  R .-S tahel, 1825- 
1899, W irt zum  Schiff (Me
tropole). —  8. D a v i d

P a u l , Sohn von Nr. 7,
1865-1921, Dr. ju r .,  schw.
G eneralkonsul in Ja p a n  
1897, Schweiz. G esandter 
in Tokio 1906, in W ashing
to n  1909, im  H aag  1917.
—  Basler Nachrichten, 3.
VI. 1921. — N ationalzeitung  1921, N r. 252.

I I .  W ahrsch . aus W ürzburg  eingew anderte Fam ilie. 
A n d r e a s  wird 1451 in die G artn ern zu n ft aufgenom m en. 
Diese Fam ilie  gehörte  in der Folge m eist dem  H an d 
w erkerstande  (Schuhm acher, M etzger) an.

I I I .  Aus H agen ta l (Sundgau) eingew anderte, seit 
1487 in  Basel nachw eisbare Fam ilie. —  I s r a e l , P farrer 
in Läufelfm gen 1573-1583, zu S t. L eonhard  in Basel 
1583-1588, Professor der Theologie 1586, f  1588.

IV . Aus Siegen (W estfalen) eingew anderte, 1529 in 
Basel eingebürgerte  Fam ilie (auch Rütter  oder Reuter). 
E in Zweig n a n n te  sich nach  dem  H ause G ym aul an 
der F reistrasse  96 Gymaul. D ieser Fam ilie en ts tam m en  
m ehrere Geistliche, so —■ J o h a n n  J a k o b , 1543-1610, 
P fa rre r in L iestal 1570-1610, D ekan des L iesta ler K a 
pitels. Mit ihr v e rw an d t w ar wohl die M üllerfamilie 
R . in^L iestal.

D a v i d  P a u l  R i t t e r .  
N a c h  e i n e r  P h o t o g r a p h i e



646 RITTER RITTER

V. Aus S t. Gallen eingew anderte Fam ilie. U l r i c h , 
Leinew eber, w urde 1565 in die W ebernzunft aufgenom 
m en.

V I. Aus D iegten (Baselland) stam m ende, 1554 in 
Basel e ingebürgerte  Fam ilie. —  1. J o h a n n  R o b e r t , 1696- 
1759, L an d v o g t zu H om burg  1729-1737, W aldherr, 
Fünfer- und  G erich tsherr. —  2. S e b a s t i a n , 1684-1763, 
M eister zu Sp innw ette rn  1744, W aldherr, Fünfer- und

G erichtsherr. W appen : 1. silbernes 
Schildlein in R o t (von I, 1) ; 2. zwei 
übere in an d er gelegte Sporen m it dem 
silbernen K reuzlein d a rü b er (von I, 5, 
T,  7) ; 3. ein von einem  goldenen 
Pfeil durchschossener Schuh ( I I ) ;
4. Stiefel m it Sporen (IV , 1) ; 5. 
Schlange m it drei K öpfen (V I, 1, I. 6). 
—  Vergl. K irchenbücher u n d  Civil- 
s tan d sak ten  von Basel. —  L L . — 
J .  C hristoph Iselin  : Lexikon. —  Ton- 

jo la  : Basilea sepulta. —  H is t . G rundbuch , Z insbuch 
v. S t. A lban, Z unftbücher, R egim entsbüchlein , W ap p en 
sam m lung M eyer-K raus im  S taa tsa rch . Basel. — H ein
rich  Schäfer : Ritter und Edelknechte in  Italien  (P ad er
b o rn  1914). [L. Fr.]

C. K a n t o n  B a se l l a n d .  Schon im  14. Ja h rh . in Benn- 
wil und W aldenburg  (Baselland) u rk u n d l. bezeugter 
Fam iliennam e. H eu te  ist die Fam ilie noch in L iestal 
v e rtre te n , wo sie im 16. Ja h rh . aus dem  K t. Zürich 
e ingew andert ist, ferner in Sissach u n d  E p tingen . —
1. JOH. A d a m , * 1809 in Sissach, Mitglied des Bezirksge
rich ts  1834-1836, 1843-1852, 1860-1863, des K rim inal
gerich ts 1852-1860, des O bergerichts 1838-1841, G em ein
d ep räsid en t von Sissach 1842-1845, 1848-1854 und 
1860-1863, t  9. in .  1872. [0 . Ct.]

D. K a n to n  B e rn .  1 . t  Fam ilien der S ta d t B ern. Eine 
ä lte re  findet sich im  15. Ja h rh . im  Gr. R a t v e rtre te n  ; 
eine jüngere  b lü h te  bis 1830. W appen : in R o t über 
g rünem  D reiberg ein silberner Sporn, nach  un ten  ge
g abelt, dazw ischen ein silbernes K reuzchen, oben be
g le ite t von 2 goldenen S ternen . —  1. J o h a n n  J a k o b ,  
von M ülhausen, H elfer in T hun  1631, B urger zu Bern 
1632, P fa rre r  zu W alkringen  1636, zu Schüpfen 1661, 
t  dase lbst 1673. —  2. J o h a n n  J a k o b ,  * 1662, A rzt in 
B ern, ste llte  das W eissenburgbad w ieder he r und  gab 
eine B eschreibung davon  h eraus. —  3. J o h a n n  J a k o b ,
* 1714, E nkel von N r. 2, ein h ervorragender A rzt, 
D r. m ed. von Basel 1737, h ie lt anatom ische u n d  m a th e 
m atische Vorlesungen in  B ern ; L eibarz t des L an d g ra 
fen von Hessen u n d  Professor der C hirurgie und  M athe
m atik  zu H om burg  1740-1744, P rof. der Medizin, A na
tom ie und  B otan ik  zu F ran ek er 1747-1748, A rzt der 
herrn h u tisch en  Gem einde G nadenfrei (Schlesien) bis zu 
seinem  Tode 23. XI. 1784 ; bedeu ten d er N aturforscher 
und  M itarbeiter H allers, schrieb zahlreiche m edizinische, 
na turw issenschaftliche  und  m ath em atisch e  A b h and lun
gen. —  S B B  I I ,  367. —  4. E r a s m u s , B ruder von Nr. 3,
* 1726, A rch itek t und A ltertum sforscher, der erste 
w issenschaftliche E rforscher der R uinen von A venticum , 
m ach te  R eisen in  D eu tsch land , F ran k reich  und  Ita lien
1749-1757, schuf P läne  fü r die S tiftsk irche in Solothurn  
( tra t  gegen Pisoni zurück) und  fü r die K a th ed ra le  in 
L ausanne, t  1805. — Tillier V, 476, —  S K L .  — L L . 
—  L L H .  —  Gr. —  M. Boy de la T our : E . R . et l ’hôtel 
du Peyrou  (in M N  1922). —  Bürgerhaus X I . [Th. ImHof.]

I I .  E r a s m u s ,  der R efo rm ato r von Schaffhausen, 
s tam m te  aus B ayern , w ar P red iger in R ottw eil, w urde 
vom  a ltgesinn ten  R a t u n d  vom  A bt von A llerheiligen 
zur B ekäm pfung  des R eform ators Seb. H ofm eister 
1522 n ach  Schaffhausen berufen , ab er durch  das Z ürcher 
Religionsgespräch 1523 fü r Zwinglis R eform ation  ge
wonnen, w irk te  in diesem  Sinne als P red iger am  M ün
ster, gerie t ab er in einen heftigen  S tre it m it dem  lu th e 
risch gesinn ten  P fa rre r  B urgauer am  St. Jo h a n n , so 
dass beide abgesetz t w urden. 1536 begab sich R . nach 
Bern, w urde d o rt P fa rrer am  M ünster und  D ekan, be
käm pfte  auch  als solcher die lu therischen  S tröm ungen 
in B ern, besonders au f der Synode von 1537, t  1546. — 
L L . —  T illier I I I ,  211, 234, 570. —  A D B . [Th. ImHof.]

I I I .  Fam ilie der S tad t Biel seit ca. 1680, aus Bözin- 
gen stam m end. — 1. P h i l i p p ,  1837 -3 0  x . 1901, Ju r is t,

F ü rsp rech er und G erich tsp räsiden t in Biel, sp ä te r eidg. 
U n te ra rc h iv a r in B ern 1875-1895. — A S  G X , p . 55. — 
B T  1902, 304. —  S B B  I .  276-284. — 2. P h i l i p p , Sohn 
von Nr. 1, * 1870 in Biel, Maler und Zeichenlehrer, 
bei der B auleitung  des M ünsterbaus in Bern bis 1902, 
H au p tleh re r an  der H andw erkschule  seit 1899, f  1928.
— S K L .  [Th. I m H o f . j

E . K a n to n  G enf. Fam ilie  von Basel, die sich 1655 
in Genf e inbürgerte . Bis 
zum  19. J a h rh . zäh lt sie 
eine ganze R eihe von U h 
renm achern . W appen  : ein 
R e ite r m it einem  H ut, ein 
Schw ert schw ingend (F a r
ben unb ek an n t ; V a r ia n te ) .
— 1. ÉLIE, 1801-1862, Dr. 
es sciences m a th é m a ti
ques, V orsteher der H o
h em  M ädchenschule 1885- 
1862, M itglied des V erfas
sungsrats 1841, V erfasser 
eines Traité d ’arithm éti
que, sowie von Opuscules 
d ’astronomie et de p h ysi
que. —  2. E u g è n e ,  1836- 
1928, e rh ie lt 1873 einen 
L eh rau ftrag  an  der U ni
v e rs itä t Genf ; o. Professor 
fü r die G eschichte der Eugène Ritter,
französischen Sprache Nach einer Photographie,
1874, D r. és le ttre s  h .c .d e r
U n iv ersitä t L ausanne 1904, D ekan der Facu lté  des le t
tre s  e t sciences sociales 1886-1896, H onorarprofessor 
1907, V erfasser sehr zahlreicher Schriften philologischen, 
h isto rischen  und  lite ra rh is t. In h a lts  (B ibliographie der 
U n iv e rsitä t Genf). — GL, 19. v. 1919. —  .3. C h a r l e s , 
1859-1905, L ehrer, B ruder von N r. 2, pub liz ierte  dessen 
K orrespondenz m it Sainte-B euve, R enan , Taine usw .
—  4. Ch a rlo tte , * 1873, T o ch ter von Nr. 2, M alerin.
—  S K L .  IC .  R . ]

F . K a n to n  G ra u b iin d e n . Fam ilie  im  M iinslertal 
und  in Schiers. J a n u t l i  v e r tr i t t  das M ünstertal bei der 
E rneuerung  des B undes von 1712. —• D om in icus, 
1703 in  die Synode aufgenom m en, P fa rre r zu S t. M aria, 
P räses des Colloquium s U n terengad in . — L L .  — J .  R. 
T ruog : Die P rädikanten . [L. J.j

G. K a n to n  L u z e rn . Fam ilien  der Æ m ter Luzern
und  H ochdorf seit dem  14. Ja h rh . 
W appen  : in B lau drei goldene W olfs
angeln, oder gespalten  von R o t und 
B lau m it h a lber gold. Lilie am  Spalt. 
—  1. U l r i c h ,  der Schw ertfeger (1456- 
1478), Söldner zu G randson. —  Fest
schrift Dürrer, p. 288. —  2. ULRICH, 
G rossrat 1493, K le in ra t 1503, Vogt 
zu W eggis. —  3. I-Ie in ric ii, von E m 
m en, S tad tb ü rg e r 1524, Grossweibel 
1535-ca. 1559, H au p tm an n  in  F ra n k 

reich 1543, G rossrat 1544, M itglied der B ekrönungs
b ru d e rsch a ft 1551, Vogt zu W ikon 1551, 1553, 1555, 
zu W eggis 1561, K le in ra t 1563, Vogt zu Rüssegg 1565,
t  1568. — 4. J ost , T w ingherr zu E ttisw il 1548. —  5.
L u k a s ,  nach C ysat v. Inw il, bis 1541 S a ttle r genann t, 
G rossrat 1537, F laup tm ann  des A btes von St. Gallen 
und in F ran k reich  1544, K le in ra t und  Vogt zu M ünster 
1547, Vogt zu R usw il 1551, zu B aden 1553, G esandter 
nach Lauis 1551, O berst in der P icard ie  1557, V ertrauens
m ann  der französischen K rone, Pension en Verteiler, 
Schultheiss 1556, 1558. — 6. K a s p a r  J o s e f ,  W erkm ei
ste r 1782-1798, b au te  1783-1785 die E m m enbrücke (de
ren B rückenkopf beim  L andesm useum  an  der Sihl 
aufgeste llt w urde), 1789 die Reusschwelle zu Luzern, 
1701 die R enggbachbrüclce beim  H ergisw ald, 1794 die 
R eussbrücke zu M ellingen. —  S taa tsa rch . L uzern. — 
G fr. Reg., bes. Bd. 25, p . 219-278 u n d  Bd. 35, p. 141. — 
v. Segesser : Ludw . P fy ffe r  I ,  16, 24, 32 ; I I ,  37. — 
Korrespondenzblatt der Beamten  1925 u. 1928. —  A S  A  
1885, 208 ; 1902, 61 ; 1913, 261. —  v . Vivis in A  H S  
1905. [P. X. W.]

H. K a n to n  N e u e n b u rg . Fam ilie von Sultz (Eisass),
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die 1887 das neuenburgische K an to n sb ü rg errech t er
h ie lt. — 1. G u il la u m e , * 13. v ili .  1835 in N euenburg, 
t  14. IX. 1912 in M onruz, Ingenieur, b ek an n t durch 
grosse U n ternehm ungen , die er au sfü h rte , d a ru n te r  
die W asserversorgung N euenbürgs (1865), die W asser
k raftw erke  der Saane in F reiburg , die W asserversorgung 
von La C haux de Fonds 1887, w ofür ihm  das E h ren 
b ü rgerrech t dieser S ta d t verliehen w urde. E rb au er der 
katho lischen  K irche von N euenburg 1906. E in P ro jek t, 
wofür er sich m it Zähigkeit verw and te , b estan d  in der 
U eberführung  von W asser aus dem  N euenburgersee nach

Paris, um  diese S ta d t m it 
T rinkw asser zu versehen. 
G rossrat 1904-1910. M it
a rb e ite r am  Bull, des sc. 
nalur. de Neuch., worin er 
zahlreiche A bhandlungen 
veröffentlichte. —  Mess, 
boiteux de Neuch. 1914 .— 
W i l l i a m , * 31. v. 186% in 
N euenburg, Sohn von Nr. 
1, Schriftste ller, K u n st- u. 
M usikkritiker, K u n s tm a
ler, verf. u .a .  Æ gyptiacque 
(1891) ; A m es Manches 
(1893) ; Fillette slovaque 
und Leurs lys et leurs roses 
(1903) ; D ’autrefois (E rin 
nerungen, 1914), sowie 
M onographien über E d 
mond de P ury , Arnold  
Boecklin, G. Segantin i ; 
Eug. Grasset ; Smetana  
(1907), usw . M itarbeiter 

der Z eitschriften  Gazette des B eaux-Arts, L ’A rt et les 
A rtistes  ; Mercure de France ; Mercure m usical, usw.
— Livre d ’Or de Belles Lettres de Neuchâtel. —  3. 
L o u is  F e r n a n d , Sohn von N r. 1, * 9. v. 1870 in F re i
burg , Maler daselbst. [L. M.]

J .  K a n t o n  S t .  G a l l e n .  I. S ta d t S t. Gallen, f  Fam ilie.
— 1. H a n s ,  Z unftm eiste r der P fis te r 1465. Die aus 
L ich tenste ig  stam m ende  Fam ilie  M iles (s. d.) f  1636. 
D aneben ex istierte  noch eine Fam ilie Raitter, m it W o l f 
g a n g  1516 aus B uchhorn  (Friedrichshafen) eingebür
g ert. D araus — 2. W o l f g a n g ,  M ünsterbaum eister 1535, 
B urssner beim  N otenstein  1537. —  3. H a n s ,  B urssner 
beim  N otenstein  1548. Die jetz ige  s ta d t-s t.  gall. Fam ilie 
R itte r  aus T a rta r , G raubünden , h a t  sich 1893 einge
b ü rg e rt. [Dora F. R i t t m e y e r .]

I I .  Fam ilie  der Gem. A lts tä tte n . W appen  : in Gold 
ro te r  Sparren , bese ite t und  u n te rleg t von je  einem  ro 
ten  R itte rsp o rn  m it goldenem  B utzen . — 1. H a n s , 
erw ähn t in A lts tä tten  1420, is t S tam m v ate r des ganzen 
G eschlechts. — 2. Jo s , E nkel von N r. 1, S tad tam m an n  
1468, 1470, 1479. —  3. H a n s , Sohn von N r. 2, G erichts
am m ann  1501, S tad tam m an n , Stiefonkel H ans Voglers 
des jü n g ern , des R eform ators des R heintales, leitete  
1528 die Gem. in M arbach, welche die E in fü h ru n g  der 
R eform ation  im  R h ein ta l beschloss, Sta,m m vater der 

protestantischen L in ie. — 4. G a l l u s , S p ita lam tm an n  
1627, G erichtsherr, v e rh e ira te t in zw eiter Ehe 1630 m it 
B arb ara  Schuhm acher, welche Ehe von A bt P ius R eher 
wegen zu nahem  V erw andtschaftsgrade b ean stan d et 
w urde (s. d. A rt. R h e i n t a l ). Seine Söhne —  5. H a n s , 
1624-1706, R ats- und  G erichtsherr, und  — 6. G a l l u s , 
1634-1708, sind die S tam m v ä te r von zwei je tz t  noch 
bestehenden  Zweigen, w ährend ein d r itte r  Zweig au f 
ihren  V e tte r — 7. Jo s , 1632-1713, Schulvogt, zurück
geh t. — 8. H a n s  U l r i c h , 1666-1753, S ta d ta m m a n n .—
9. H a n s  U l r i c h , 1681-1747, H u tm acher, A nw alt der 
W erdenberger im  A nstande m it G larus 1719. —  10. 
H a n s  H e i n r i c h , Sohn von N r. 8, j700-1742, S ta d t
schreiber. —- 11. J o h a n n e s , 1742-1808, G erichts- und 
S tad tam m an n . —  12. H a n s  K a s p a r , 1759-1838, D i
s tr ik ts ta t th a l te r  1800, S tad tam m an n  1822-1828, K reis
a m m a n n .—  1 3 .I-Ia n s  J a k o b , 1777-1828, K reiskom m an
d a n t. —  14. J a k o b  U l r i c h , 1810-1858, O berst, befeh
ligte im  Sonderbundskriege eine Brigade ; G rossrats- 
P räsid en t 1851, N a tio n a lra t 1851-1854, 1855-1857. —
15. J o s e p h  A d o l f , 1820-1884, S tad tam m an n  in Diessen-

hofen. —  [J. M.] — 16. K a r l  W i lh e l m .  Ingenieur,
* 14. iv.  1847 in  L iesta l, P riv a td o zen t am  eidg. P o ly 
techn ikum  1870-1873, Professor fü r Ingenieurw issen
schaften  und V orstand  der Ingen ieurab teilung  des 
P o ly technikum s R iga 1873-1882, Prof. für B rückenbau 
und graphische S ta tik  am  eidg. P o ly technikum  1882-
1904, D irek to r dieser A n sta lt 1887-1891, gesuchter 
G u tach ter und  E x p erte , B egründer der M ethode R itte r  
im E isenbetonbau . M ethodistenprediger, schrieb u. a. 
Die elastische L in ie  (1871) ; Der elastische Bogen (1886) ; 
Die A nw endung  der graphischen S ta tik  (4 Bde., 1888- 
1906) ; Der Brückenbau in  den Vereinigten Staaten (1894). 
D r. phil. h . c. der U n iv ersitä t Zürich 1896. B ürger von 
Zürich 1890, t  18. x . 1906 zu Räm ism ühle-Zell. — 
N Z Z  1906, N r. 290, 304.
—■ Z W  Chr. 1906, p. 357.
— V S N G  1906. —  Fest
schrift Ges. ehem. Poly- 
techn. 1869-1894.—- Fest
schrift P  o l y l e c h n i k u m
1905. —  S B  X L V II1, p.
197, 206. —  G. T h u rn h err :
Prof. Dr. W .  f i .  —  [ D .  F . ]
—  17. H erm ann , B ruder 
von Nr. 16, 1851-1918, 
d ipi. A rch itek t, königl. 
preuss. Bau ra t, Chef der 
Bau firm a H oltzm ann u.
Co. in F ra n k fu rt a/ M., Ver
fasser des R itte r-S tam m - 
baum es.

S tam m v a te r der katho
lischen L in ie  is t — 18.
H a n s , E nkel von Nr. 1 , 
f  1485. D urch seinen jü n g 
sten  Sohn —  19. JOS er
h ie lt sich seine Deszen
denz bis h eu te . — 20. P .
N o t k e r ,  Profess im  K loste r S t. Galten 1565, S ta t t 
h a lte r zu W il 1573, f  1582. —  2 1 .  B a r t i i o l o m a e u s ,  
Neffe von Nr. 20, fü rstlich -st. gallischer R a t, G erichts
am m ann 1601, P an n erh err, f  ca. 1617. —  22. P . J o 
h a n n e s ,  Grossneffo von Nr. 20, 1573-1611, Profess in 
St. Gallen 1591, S ta tth a lte r  in  W il 1604. — 23. Jo s , 
B ruder von Nr. 22, fü rstlicher R a t, G erichtsam m ann 
1616-1635, S tad tam m an n  1637, f  1653. —  24. Jo s , 
gen an n t « Jo l », S tad tam m an n  1635-1657. —  25. P . 
D o m i n i k u s ,  E nkel von Nr. 23, 1655-1729, Profess in 
St. Gallen 1673, Subprior 1698, S ta tth a lte r  in R orschach 
1703, in W il 1719. —  26. J o h a n n  H e i n r i c h ,  1689-1769, 
S tad tam m an n . —  27. F l o r i a n ,  D r. m ed ., * 1756, 
S tad tam m an n , G erichtsam m ann 1795, P räsid en t des 
M unizipalrates 1798, L andvogtei Verwalter 1799. —
28. J o h a n n  J a k o b , D r. m ed., * 1857, B ezirksarzt, Ver
fasser lokalh isto rischer A rbeiten . — Vergl. Stam m baum  
der Ritter von Altstätten. —  A S I, Bd. V II, 1, p. 165. —■ 
J .  G. B aum g artn er : Gesch. des K ts. St. Gallen. —  O. 
Henne : Gesch. des Kts. St. Gallen I, p. 426, 429. — 
St GA  I, p. 18. — W. von Roosen : Denkwürdigkeiten  
von Altstätten. — S tiftsarch iv . [J. M.]

I I I .  Fam ilie der Gem. L ich tenste ig  (s. A rt. M i l e s ) ,  
erw ähn t in O berhelfentsw il m it H a n s  R ., f  1428 ; 
in L ichtenste ig  m it U l r i c h  1 4 3 4 .  — 1. F e l i x ,  von 
O berhelfentsw il, A m m ann im  U n te ram t 1476. —  2. 
J o h a n n  H e i n r i c h ,  g enann t Miles, L andschreiber im 
T oggenburg 1538. —  3. P . P r o b u s ,  von L ichtensteig ,
* 1590, Profess im K loster S t. Gallen 1610, N ovizen
m eister 1623, D ekan 1625, t  10. m .  1629 an der Pest.
—  Vergl. R üdlinger-R othenflue  : Toggenb. Chronik. —
A. Scheiwiler : A 6t P ius Reher, S. A., p . 3. —  S tif ts 
arch iv . —  [J. M.] — 4. E u g e n , Ingenieur, * 25. x o . 
1846, A d ju n k t fü r die H ochbau ten  der Ju ra b a h n  Biel- 
La Chaux de Fonds 1871-1875, e rstellte  als U n te rn eh 
m er die W asserversorgung Biel, die H ochbau ten  der 
G o tth ard b ah n streck e  Flüelen - Gesehenen 1880 - 1882, 
Lose der B rün igbahn , den B ahnhof L uzern, Teile des 
K anderw erkes und der B odensee-Toggenburg-B ahn, 
f  18. v i n .  1916 in W eesen (St. Gallen). —  N Z Z  1916, 
N r. 1339. —  ZW C hr. 1916, Nr. 35. —  S B  L X V III , 
p . 101. — 5. M ax, * 4. x . 1884, B auingenieur, D r. ing.,

G u i l l a u m e  R i t t e r .  
N a c h  e i n e r  P h o t o g r a p h i e .

K a r l  W i l h e l m  R i t t e r .  
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 .  L a n d e s b i b i .  B e r n ) .
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D irek to r der A. G. Züblin & Cie. Zürich, P rof. fü r B au
s ta tik  und  B rückenbau  an der E . T. H . seit 1927. — 
S B  L X X X IX , p . 24. [D. F.]

K . K a n to n  U ri. Im  17. J a h rh . in Uri t  G eschlecht, 
das schon zwischen 1460 und 1490 nachw eisbar ist. 
M a r t in  und sein B ruder B a l t h a s a r  e rh ie lten  1501 von 
der L andsgem einde das L an d rech t. — 1. B a l t h a s a r ,  
F rühm essvogt in  A ltd o rf 1535-1537, G esandter an dei' 
T agsatzung  zu L auis 1546, L andschreiber, L andvogt 
zu Bollenz (Blenio) 1548, beendigte anstelle  von R om a
nus E rb  von 1553 an  die A m tsdauer als L andvog t in den 
Freien A em tern  —  2. F ra n z ,  L andschreiber 1572 (W ap
penscheibe im  K loster W ettingen). — 3. C a sp a r , des 
R ats 1568. —  L L . —  Gfr. 44. —  I lis t. N bl. von Uri 1910, 
1912 u. 1921. — L an d leu ten b u ch . — Z S K  IV , p. 279. — 
R. Benz : Der Landam m ann in  der Urschweiz. [F. Gisleh.J 

L. K a n to n  W a ll is .  I. R i t t e r ,  R ü t e r .  A lte Fam ilie 
in B inn und  Grcngiols, die sich nach  Mörel, Fiesch, 
R eckingen und  Sim plon verzw eigte ; an  letzteren  O rt 
b e steh t sie noch. —  B  W G  V I.

I I .  R i t t e r  (M iles , M il it i s ) .  t  Fam ilie des Zendens 
Leuk. —  H ie ro n y m u s , M eyer von Lenk 1732-1752. 
—  B W G  V I. —  F u rre r. ' [D. I.]

M. K a n to n  Z ü ric h . I. A lte Fam ilie  der Geni. M ar
thalen , die schon 1331 d o rt angesessen ist. — S taa tsa rch . 
Zürich : R he in au er U rb a r. —  [ J .  F r i c k .J — 1. H e in r ic h ,  
* 1852, T urn leh rer und  Professor an  der K antonsschu le  
Zürich 1886-1923, Förderer des T urnw esens, B ürger von 
Z ürich 1893. — Jahres ber. d. kant. G ym nasium s Zur.
1922-1923, p. 9. —  Festschrift d. Kantonsschule Zürich  
1883-1908. — 2. J o h a n n  U l r i c h ,  * 1859, L ehrer, P ro 
fessor der G eographie an  der h ohem  T öchterschule  
Zürich seit 1905, Förderer der künstlerischen  Ziele seines 
B ruders (N r. 3.), pub i. u. a . : E ine  F rühlingsfahrt nach 
Algerien  (1916). B ürger von Z ürich 1909. —  Nbl. d. 
Stadtbibi. W interthur 1926, p . 248, 258. —  N Z Z  1929, Nr. 
1290. — 3. C a sp a r, B ruder v . N r. 2, * 7. II. 1861 in E ss
lingen (W ürttem berg ), anfänglich  P räz isionsm echani
ker, dan n  K u n stm ale r, L ehrer in M ünchen 1886, in 
F ra n k fu rt a . M. 1887, Professor an der A kadem ie der bil
denden K ü n ste  in K arlsru h e  1888-1918. Als Maler 
pflegte er das G enrebild , v o r allem  aber das P o r trä t.  M it
glied der eidg. K unstkom m ission  1896-1900, t  18. v ili . 
1923 in E rm atin g en  (T hurgau). —  S K L . —  N Z Z  1891, 
Nr. 202 : 1923, N r. 988 ; 1924, Nr, 240, 252. —  N bl. d. 
Stadtbibi. W interthur  1926, p. 247. [D. F.]

I I .  Fam ilie  der Gegend von U ster, d o rt seit 1553 
b ezeu g t; sie schein t von M arthalen  zu stam m en. — 
[J. Frick.J —  1. A d o l f ,  von Seegräben, * 11. I. 1850, 
T urn leh rer an der K antonsschu le  Z ürich 1871-1872,
V. D. M. 1873, P fa rre r zu K nonau  1874-1877, zu U n te r
strass 1877-1878, zu N eum ünster 1878-1898, am  F ra u 
m ünster-Z ürich  1898-1906, b ek an n te r K anzelredner, 
M itbegründer und P räsid en t der Schweiz. A n s ta lt für 
E p ilep tische in R iesbach-Zürich  seit 1884, auch  sonst 
au f gem einnützigem  und  kirchlichem  G ebiete vielfach 
tä tig  ; K irch en ra t 1890, .M itbegründer und R ed ak to r 
des Protestant. N eben ungezäh lten  E inzelpred ig ten  der 
Ja h re  1878-1905 erschienen von ihm  an w ich tigem  
P ub lik a tio n en  : In allem Christus (1882, N. F . 1907); 
Verhandlungen d. ersten Schweiz. Konferenz f. Idioten
wesen (1889) ; Das Gleichnis von den anvertrauten Talen
ten (1892) ; Die A uferstehung Jesu  Christi (1895) ; Be
richt über die Verhältnisse und Zustände der evang. re f. 
Kirche des K ts. Zürich... 1892-1897 (1898) ; Friedrich  
Kölle (1907). B erü h m t gew orden is t seine u n te r  dem 
Pseudonym  « Je rem ias B urligiger » hgg. satirische 
Schrift : Handschriftlicher und anderer Nachlass von 
Sebastian Gäuggeli (1904). U ebersetzer von Gairds 
E inleitung in  die Religionsphilosophie, t  18. x . 1906 in 
Z ürich. —  F. H irzel : Gruss an die F raum ünstergem . bei 
der E insetzung des P f. A .  R. (1898). —  N Z Z  1906, 
N r. 290, 293. — ZW C hr. 1906, p. 349. —  A S G  X, p. 219. 
— Zürch. Jahrb. f. G em einnützigkeit 1906 /1907. — 
R. Frei : P fr . A . R. — Kirchgemeindebl. N eum ünster 
1927, N r. 12. —  Festschrift Zürcher Kantonsschule 1833- 
1883 , p. 100, 109. —  2. A d o l f , von Seegräben, * 1. x i .  
1890 in Zürich, Dr. m ed., C hefarzt der Chirurg. A bteilung 
der K ranken- und D iakon issenansta lt N eum ünster, P r i
v a td o zen t an der U n iv ersitä t Z ürich seit 1926. [D. F.]

I I I .  Fam ilie  der Gem. W iedikon, seit 1893 von Z ü rich .
— J .  Frick  : Das Gemeindebuch des Lim m attales I I ,  p. 65.
—  D a v i d , 6. iv . 1842-19. ix . 1912, B ezirksrich ter 1881- 
1897 (P räsid en t 1893-1897), O berrich ter 1897-1912. — 
ZW C hr. 1912, p . 413. —  N Z Z  1912, N r. 1323. — L and
bote 1912, Nr. 222. —  Zürcher Freitagszeitung  1912, 
N r. 39. —  S Z G 1913, p.  61. ' [D. F.]

R IT T M E Y E R . Diese Fam ilie  b ü rg erte  sich m it 
J a k o b  R iethm eyer, von M em m ingen, 
1636 in L indau  ein. N achw eisbare 
H andelsbeziehungen des Tuchhauses 
R ittm ey e r in L indau  m it S t. Gallen 
bestehen  seit 1768. R ap p en  : geviertet. 
1 und  4 gespalten  von Schwarz und  
Gold m it einem  w achsenden M ann m it 
Æ hre  ; 2 und  3 in R o t w achsender 
Schim m el. Die Fam ilie  v e rp flanzte  
sich nach S t. Gallen m it •—  1. J a k o b  
B a r t h o l o m æ u s , 20. ix . 1786-25. x n .  

1848, Bürger 1835. —  2. F r a n z  E l i s æ u s , Sohn v. Nr. 1, 
* 23. v. 1819 in L indau , f  in  S t. Gallen 24. v m . 1892, 
G ründer der St. Galler M asch inenstickere i-Industrie , 
verbesserte  zusam m en m it seinem  M echaniker F ran z  
A nton Vogler die S tickm aschine, die Jo su a  H eilm ann  
von M ülhausen erfunden und  die 1839 aus dem  Besitze 
seines G rossvaters F ran z  Mange in zwei E xem plaren  
an  seinen V ater übergegangen w ar. D er ersten  kleinen 
F ab rik , 1844 m it 12 S tickstüh len  in S t. Gallen errich te t, 
folgten w eitere V erbesserungen, sodass die E rzeugnisse 
der M aschinenstickerei um  1850 exportfäh ig  w urden 
u nd  R . 1854 die S tick fab rik  in B rüggen m it 100 S tühlen  
eröffnen k o n n te  (M ustersam m lung des H auses R . u . Cie 
im  Industrie - und  Gew erbem useum  St. Gallen). —
3. G o t t l o b  E m i l ,  Sohn von N r. 1, * 18. v. 1829 in 
L indau , f  in F reu d e n stad t 21. iv . 1904, K unstm aler, 
a rb e ite te  in S t. Gallen und  im A ppenzellerland, m alte  
vorzüglich B ilder aus dem  St. Galler- und  A ppenzeller 
Volksleben (A lpstubete ; H euernte; Kadettenmanöver; 
Fam ilienbild  R ittm eyer-M ange ; Sauserladung  usw .), 
en tw arf auch lith o g rap h ie rte  Szenen aus dem  Sonder
b undskrieg  und  R heinfeldzug (1857), zeichnete I llu s tra 
tionen  zu T schudis Tierleben der A lpenw elt und  H . B er
lepschs Die A lp en  in  N atur- und Lebensbildern. Verz. 
seiner A rbeiten  in  St. Gail. N bl. 1914. — 4. O t t o ,  
Sohn von N r. 1, *29. VII. 1839, f  in Appenzell 11. i. 1921, 
M aschinentechniker, M itarbeiter seiner B rüder F ran z , 
A lbert und  R o bert (F irm a B. R ittm ey e r u . Cie.) als 
L eiter der Zw eigfabrik im S itte rta l, E rfinder der F e 
ston- und  B o h rap p ara te  fü r die S tickm aschine (u n te r
s tü tz t  von seinem  M echaniker O ettli), sp ä te r  D irek to r 
der S tickerei Ziel in A ppenzell. —  5. C h a r l e s ,  E nkel 
von Nr. 1, * 4. v m . 1861 in B rüggen, P fa rre r der Eglise 
libre in N yon, se it 1894 R ed ak to r des Lien, verf. La  
conscience populaire. Son éducation par une église d ’État 
et par une Eglise de professants (1894) ; Tous chargés 
d ’âmes, élude sur la parabole des talents (1902) ; Église  
libre du canton de Vaud  (1926). —  6. R o b e r t ,  Enkel 
von N r. 1, * 19. IX. 1868, P rof. am  Technikum  in W in
te r th u r  1899, A rch itek t seit 1905 (m it W . Eurer), 
Schöpfer zahlreicher öffentlicher und  p r iv a te r  B auten  
in der Schweiz, z. B. von K irchen  in B rü tte n , F ehra lt- 
dorf, Pfäffikon, Z ürich und  W ülflingen, der appenz. 
L andesirren an sta lt in H erisau , der Ir re n a n s ta lt  Rosegg 
bei So lothurn , der N erv en h e ilan sta lt H ohenegg bei 
Meilen, des Spitals Dielsdorf, des M useums und  der 
B iblio thek in W in te rth u r (1916), sowie zahlreicher P r i
v a th äu se r, Villen, L andhäuser. — 7. S u s a n n e ,  T ochter 
von Nr. 4, * 14. IX .  1871, K u n stm ale rin , leitete  von 
1900-1903 eine M alschule in Cöln, verh . m it Cyrille 
R iedel in P aris (1903), je tz t  in M elun. —  8. C h a r l e s  
E d o u a r d ,  Sohn von N r. 5, 1891-1925, von 1918-1925 
gesch ä tz te r A rzt (Chirurg) in Ste Croix. — V ergi. H . 
W artm an n  : Industrie und Handel des K ts. St. Gallen J, 
p. 558. — Centenarbuch, p . 239, 465. —  A D B .  — A. Fäh  
in S t. Gallischen Jahrbuch  1928 u. Appenzeller Kalender
1929. — W. Senn : Chron. Helveticum  I I ,  p. 166. — 
W. Siegfried : A u s  dem Bilderbuch eines Lebens. — 
St. Gail. N bl. 1893, p . 50 ; 1914. —  S K L . —  S Z G L .  —
H. E . B erlepsch-V alendas : M aler E m il R . —  Die A lp en 
welt, 14. v i i . 1888. — Z u r R ittm eyer Gedächtnisaus-
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Stellung 1913 in  St. Gallen. — B u n d , 10. x . 1928. — 
[Dora F. R ittm eyer.] — 9. D o ra  F an n y , * 1892, 
U renkelin  von N r. 1, kunstgew erb lich  tä tig  (dekorative  
Friese fü r die k an to n a le  A usstellung St. Gallen 1927, 
fü r die Saiïa 1928), M itarbeiterin  am  H B  LS. — St. Cal
ler Schreibmappe  1922. [ J .  M . ]

R IT Z . Fam ilien der K te . Bern, G raubünden, Luzern, 
St.. Gallen u. W allis.

A. K a n t o n  B e r n .  —  F r i t z , von Ferenbalm , In 
genieur bei der Schweiz. C entra lbahn  1885-1887, beim 
Bau der L angenthal-H ut.tw ilbahn  1887-1890, U n te r
nehm er des A are- und E m m ekanals in L u te rb ach  (So- 
lo th .) 1891-1893, b au le itender Ing. der Spiez-Erlenbach- 
bahn  1896, ebenso der B urgdorf-T hunbahn  1897-1899, 
Obering, der So lothurn-M ünster-B ahngesellschaft 1900, 
ebenso der B ahn Saignelegier-G lovelier, B auleiter der 
W eissenste inbahn 1904, der R am sei-Sum isw ald-H utt- 
w ilbahn 1906-1909, D irek to r der L an g en th a l-H u ttw il- 
b ah n  1910-1922. — Dir. M itteilungen. [D. S.]

B. K a n t o n  G r a u b ü n d e n .  R i t z  oder Riz. Siehe 
P o r t a  (a ).

C. K a n t o n  L u z e r n .  Fam ilie aus dem  A m te W illisau 
seit dem  15. Ja h rh . — J a k o b  W i l h e l m , von A lthusen, 
S chulm eister im H of 1582-1604, V erfasser von drei 
grossen H eiligenspielen. — Gfr. 79, p . 83. [P. X. W.]

D. K a n t o n  S t .  G a l l e n .  I. Fam ilie der S ta d t S t. Gal
ten. W appen  : I. in Silber ein grünes K leeb la tt ; I I .  in 
Silber ein na tü rliches R eh au f zwei Felsen. U l r i c h  R itz 
1370 : K o n r a d ,  in T ab la t, A usburger der S ta d t St. 
Gallen 1430. —  1. H e i n r i c h ,  g en an n t Herli, Fähnrich  
des s ta d t-s t. gallischen K ontingen tes bei M urten 1476, 
t  1485. —  2. U l r i c h ,  gen. H e r l i ,  Fäh n rich  in der 
S tad tbe lagerung  1490, bei F rästenz  1499, t  1505. —
3. H e i n r i c h , Z unftm eiste r der P fister, tru g  1512 das 
Ju liu sp an n er in die S ta d t ; H au p tm an n  in päpstlichen  
D iensten  1517, t  1520. —  4. H e i n r i c h , t  1534, Z u n ft
m eister der P fister, P anner-H aupt.m ann . — 5. D a n i e l , 
1759-1836, M itstifter der L iterarischen G esellschaft in 
St. Gallen. Die Fam ilie f  zwischen 1854 und  1859. 
N eueinbürgerung in S t. Gallen von Balgach he r 1871.
— 6. U r i e l , 1647-1693, A potheker, bü rgerte  sich m it 
seinen Söhnen in Basel ein. — 7. A n d r e a s , 1684-1767, 
P fa rre r, verp flanzte  die Fam ilie  nach Diez (N assau).
— Stemm . S a n g a ll.— G. L. H a rtm an n  : Collect, der St. 
Galler Geschlechter. — B ürgerbücher. — Chronik M iles.
— V adian : H ist. Schriften. [Dora F. R ittm eyer.]

I I .  Fam ilie des S t. Galler R hein ta les, bes. der Gem.
Berneck, d o rt 1454 erw. — 1. U l r i c h , H ofam m ann von 
Berneck 1523, erw. bis 1529, äbt.ischer Vogt zu O ber
berg 1536, 1539. — 2. 1526-1633 sind verschiedene H a n s  
R . H ofam m änner. —  3. H a n s  B a l t h a s a r , H ofam m ann 
1712, 1715. — 4. H a n s  J a k o b , Dr. m ed., H ofam m ann 
1734, 1741. —  5. J o h a n n  J a k o b , Dr. m ed. A ppella tions
ra t, S tifte r eines A rm enfondes 1817. — Vergl. ,1. Göldi : 
Der H of Bernang. —• F . X . K ern  : Gesch. der Gem. 
B ernang. [ J .  M . ]

E. K a n t o n  W a l l i s .  R. finden sich frühe in N ieder
wald und Selkingen und  verzw eigten sich nach B litzin- 
gen, E rnen , Beilwald und R itsch , — 1. J o h a n n , von 
Selkingen, 1668-1729, B ildhauer. —  2. J o h a n n  J o d o k , 
Sohn von Nr. 1, * 1697, B ildhauer, M aler. —  3. G a r i n u s , 
Dr. theol., Sohn von Nr. 1, * 1706, P ro to n o tarius apost. 
1730, K ap lan  von M ünster 1731-1733, P fa rrer von 
Reckingen 1734-1743, P fa rre r und D ekan von M ünster 
1743-f 1773, V erfasser m ehrerer V olksschauspiele und 
g eschätz te r B ildhauer. —  4. J o s e f  B e n e d i k t , Sohn 
von Nr. 2, * 1718, K ap lan  von Mörel 1742-f 1782, 
B ildschnitzer. —  5 .  J o n . F r a n z , Sohn von N r. 2,
* 1725, B ildhauer, Maler. — 6. F r a n z , von N iederw ald,
* 1788, t  1859 in S ta lden, Maler. —  7. L o r e n z , von 
N iederw ald, B ruder von Nr. 6, * 1796, f  1870 in S itten , 
P o r trä t-  u . K irchenm aler. —  8. A n t o n , von N ieder
w ald, B ruder von N r. 6 1800-1880, B ildhauer. —
9. B e a t , Sohn von Nr. 6, * 1829 in  S ta lden, f  1872, 
B ildhauer. — 10. R a p h a e l , Sohn von Nr. 7, * 1 7 .1. 1829 
in  Brig, f  11. IV. 1894 in  S itten , stu d ierte  in Düsseldorf, 
nah m  1866 endgültig  seinen A u fen th a lt im  W allis und 
en tfa lte te  als K u n stm ale r eine überaus fru ch tb a re  T ätig 
ke it (L andschaften  ; Volksleben). Auch als E rforscher 
der N a tu r  (B otanik  und M ineralogie) und  der Ge

schichte (A ltertum skunde, M useum v . Valeria) erw arb 
sich R. m anigfache V erdienste. — II .  W a l t h e r ,  Sohn 
von Nr. 10, 1878-1909, P riv a td o zen t am  P o ly techn i
kum  in Zürich, In h ab er des Lecom te-Preises in Paris. 
Seine gesam m elten W erke aus dem  Gebiete der M athe
m atik  und  Physik  w urden 1911 von der Schweiz. Ge
sellschaft f. Physik  herausgegeben (Paris). — B W  G III 
u. VI. — S K L .  — Wall. Bote 1929, N r. 10. — Histor. 
Nbl. von Uri 1914. [D. I .]

R I T Z C H E L ,  Marc E u g è n e , * 1856. aus einer 
sächsischen Fam ilie, die 1755 in den H a b itan ten stan d  
von Genf aufgenom m en w urde ; G rossrat 1895-1913, 
N a tio n a lra t 1899, 1906, 1910, S tän d era t 1899. [C.. R.| 

R I T Z L E R .  Fam ilie der S tad t Zürich, en ts tan d en  
1876 durch  E inbürgerung  von L indau  (Bayern) her. 
— K arl L u d w ig , * 1891, F o rs tm an n , S tad tfo rs tm ei
s te r seit 1926. [D. F.]

R I V A ,  R I P A ,  d e .  Tessiner Fam ilie, die schon 1205 
in Lugano erw ähnt w ird und sich in m ehrere Zweige 
teilte , von denen einer vom  F ü rs ten  Farnese, Herzog 
von P arm a, den G rafen tite l, ein anderer (f) 1777 von 
M axim ilian von B ayern  das M arquisat erh ielt. Sehr 
w ahrsch . stam m en die R . aus R iva San V itale und 
n an n ten  sich nach  diesem  O rt. Vom gleichen Dorf 
sollen auch  die R . von Corno stam m en, die in dieser 
S ta d t eine hervorragende Rolle spielten und 1362-1600 
17 D ekurionen ste llten . Seit 1284 und noch 1743 trifft 
m an Fam ilien R. in Locarno, 1479 in Bellinzona, B ris
sago, Tesserete usw., ohne dass verw andtschaftliche 
B eziehungen zwischen den R . von Lugano und ihnen 
festzustellen  w ären. Möglicherweise stam m en alle von 
R iva San V itale. Zur Zeit der A usw anderung der P ro 
te s ta n ten  von Locarno 1555 liess sich eine Fam ilie  R. 
von Locarno in Roveredo (G raubünden) nieder, wo sie 

noch b lü h t ; von dieser Fam ilie wieder 
siedelte ein Zweig 1575 nach  Zürich 
über. W appen  der R . von Lugano : 
in R o t ein silberner gew appneter 
R echtsarm , der ein silbernes Schw ert 
h ä lt ; im  Schildfuss silbern geflu tet 
m it einem  goldenen quergestellten  
F isch (V ariante) ; der R . von Locarno, 
Brissago, Rovereclo und Zürich : in 
R o t der R echtsarm  wie oben, dazu 
im goldenen Schildhaupt ein schw arzer 

Adler, Schildrand gezahn t von Silber und R ot. Die erste 
E rw ähnung  der Fam ilie  erfolgt m it —  1. A riprandus  
von R ipa, N o ta r in Lugano 1205. — 2. J acobus von 
R ipa a lta , P o d esta t von Lugano 1331. — 3. R om erius , 
einer der Verfasser der Satzungen und G em eindege
setze von Corno 1335. —  4. G iacomo, E rzp ries te r von 
Lugano 1364. —  5. B aldassare , f  vor 1454, und  —
6. B e n e d e t t o ,  B rüder, von R iva San-V itale, liessen 
sich 1434 in Corno nieder. B aldassare w urde u n te r  die 
D ekurionen aufgenom m en ; B enedetto  w urde D om herr 
u nd  s tifte te  in  der K a thedra le  die P a tro n atsk ap elle  
R iva  zugunsten  seines B ruders und dessen N achkom 
m en. — 7. P i e t r o  della R ippa, K astlan  des Castel 
grande von Bellinzona bis 1436. — 8. B e n e d e t t o ,  
des K l. R ats von Lugano und procuratore 1441. — 9. A r- 
n o l f i n o ,  D om herr der K a th ed ra le  von Corno und Chor
h e rr  von S. Lorenzo von Lugano 1463. — 10. B a l d a s 
s a r e ,  G eneralv ikar des Bischofs von Como B randa  de 
Castiglione (1465-1487). —  11. S t e f a n o ,  herzoglicher 
Schatzm eister in Bellinzona fü r die B auarbe iten  am 
Schloss Sasso Corbaro in Bellinzona 1479. — 12. G ian  
B a t t i s t a  und  G ian  Giacomo, a rb e ite ten  1496 am  T i
fa uri o von M ailand. — 13. G iovan  P i e t r o  von R ipa, 
von Löwin (Luino ?), den E idgenossen tre u  ergeben, so 
dass diese den K önig von F ran k reich  ersuchten , ihn 
in den F rieden  von 1515 und 1516 einzuschliessen. — 
14. B a t t i s t a  von R ippa, E rzp ries te r von Dongo (Go- 
mersee) 1533. —  15. G i o v a n n i  A n t o n i o , von Locarno 
(nicht von Brissago), verliess 1555 Locarno aus religiö
sen G ründen sam t seiner Fam ilie und siedelte sich in 
R overedo (G raubünden) an  ; S tam m v ate r der R . v. Ro
veredo. — 16. F r a n c e s c o , Sohn v. Nr. 15, liess sich 
1575 in Zürich nieder, f  1623 ; S tam m v ate r der R . von 
Zürich, die 1710 au ssta rben . — 17. G i o v a n n i  E n 
r i c o ,  Sohn von N r. 16, * in Zürich 1590, f  1660,
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Bürger von Zürich 1615, Goldschm ied 1616. Von ihm  
sind noch 5 B echer von erlesenem  G eschm ack erhalten , 
davon 2 im  L andesm useum . — 18. F r. S a n c t o , gen. 
von Brissago, w urde von P au l V. 1606 zum  Inqu isito r 
der S ta d t Corno e rn an n t. — 19. G i o v a n  B a t t i s t a , 
von Lugano, procurator von Lugano 1683, v e r tra t  L u
gano in einem  S tre ith an d el m it dem R est der pieve 1686 ; 
V e rtre te r der äusseren piev i in  einem  H andel b e tr. 
G etreideeinfuhr 1692-1693, w urde 1691 B ürger von L u
zern, 1698 vom  H erzog F ran z  Farnese  von P a rm a  
zum  Grafen erhoben, k au fte  1721 die H errsch aft M auen
see bei L uzern . S ta tth a lte r  des L andvog ts von Lugano ; 
S tam m v a te r der Grafen R . von L uzern . —  20. A n t o 
n i o  (1701-1728), Sohn von N r. 19, S ta tth a lte r  des L an d 
vogts in  Lugano 1728, e rh ie lt von K arl V I. das B ürger
rech t von M ailand. —  21. G i o v a n  B a t t i s t a , Som asker, 
Sohn von N r. 19, 1687-1772, in  Lugano, 1735 G esandter 
der S ta d t P av ia  zum  K aiser K arl V I., erh ielt dafür 
das B ü rgerrech t von P av ia . In  seinem  Orden stieg er 
durch  alle W ürden  zum  G eneralsuperior (1741) em por.
— 22. G i o v a n  P i e t r o , Som asker, Sohn von Nr. 19, 
1694-21. x i l.  1784 in Lugano, D ichter, M itglied der A ka
dem ie der A rcadia, üb ersetz te  die W erke M olière’s in 
italienische Verse, einige T ragödien v. R acine, Theseus 
von Lafosse, die Psalm en D avids, den Ecclesiastes, 
das Buch H iob u. die Nachfolge Jesu  C hristi, veröffen t
lich te  1763 eine G edichtsam m lung. P ro p st von S. A n
tonio  in Lugano 1760, P rov inzia l seines Ordens in  Mai
land . — 23. F r a n c e s c o  S a v e r i o , Sohn von N r. 19, 
1701-1782, in Lugano, Philosoph, Ju r is t  und  D ichter, 
Mitglied der A kadem ie der A rcad ia  u n te r  dem  N am en 
Siredo. — 24. G i o v a n  R o d o l f o , Sohn von Nr. 19, t  in 
L ugano 1763, ü b te  einen sehr grossen E influss in  der 
L andvogtei Lugano aus, wo er lange S ta tth a lte r  und 
sp ä ter G enera lkap itän  w ar. —  25. M a r i a  V i t t o r i a ,
* in L ugano 1715, Superiorin  des B enediktinerinnen- 
klosters v. L ugano. —  26. M a r i a  C l e l i a , * in  Lugano 
1716, A ebtissin des gleichen K losters. — 27. A n t o n i o  
M a r i a , Sohn v. Nr. 24, f i n  Lugano in sehr vorgerück tem  
A lter 1796, folgte au f seinen V ater als G enera lkap itän  der 
L andvogtei L ugano ; F iskal der L andvogtei 1766-1783.
— 28. S t e f a n o , e n tfe rn te r V e tte r von N r. 20-24, f  m it 
52 Ja h re n  in Ferm o 1790, P rie s te r , A ud ito r an  der 
N u n tia tu r  von Paris, A blegat des neuen K ard inals und 
Erzbischofs von R eim s, G ouverneur des Sabinerlandes, 
von B enevento und O rvieto, sp ä te r  von Ferm o. B ürger 
von O rvieto 1781. —  29. G i a c o m o , B ruder von N r. 28, 
20. x . 1738-12.111. 1825, in  Lugano, w urde 1777 vom  
K u rfü rs ten  M axim ilian von B ayern  zum  M arkgrafen 
e rn an n t ; A bgeordneter im kan to n a len  L an d tag  1802 ; 
S tam m v a te r der M arquis R iva . —  30. C a r l o , 1770 als 
Neffe von N r. 21-23 g en an n t, D ichter, M itglied der A ka
demie der A rcad ia . —  31. R o cco , K aufm ann , v . Lugano,
* 16. v in .  1750, A bgeordneter zu den U n terhand lungen  
über einen H an d elsv ertrag  m it der cisalpinischen R e
publik  1798. —  32. G i o v a n  B a t t i s t a , Som asker, f  im 
A lter von 60 Ja h ren  1810, B ruder von N r. 28 und 29, 
ü b ersetz te  H oraz in  italienische Verse (Ms.) und  h in t er
ti ess G edichte ; Professor der R edekunst am  K ollegium  
d e m e n tin o  in R om  ; M itglied der A kadem ie der A rcadia.
—  33. A n t o n i o , aus der G rafenfam ilie, f  vor 10. vi. 
1819, w ar 1798 einer der F ü h re r der « B rigan ti » als 
A nhänger der Cisalpina und  w urde infolge der Ereignisse 
vom  F eb ru a r m it einer Busse von 6000 L ire b e s tra ft.
— 34. A n t o n i o , aus der G rafenfam ilie, * 27. n . 1754, 
t  5. v i. 1838 in Lugano, E rsa tzm an n  am  K antonsgerich t 
1830, W o h ltä te r  des Spitals S an ta  M aria. — 35. S t e 
f a n o , B ruder von N r. 34, * 3. v i. 1755, f  6 .  x i i . 1842 
in  L ugano , A nw alt, bei A usbruch der F eb ru a ru n ru h en  
1798 einer der A nführer der A nhänger der Cisalpina, 
fo rderte  als B efehlshaber der « B rigan ti » am  15. Febr. 
die V e rtre te r der K an tone  auf, der L andvogtei die F re i
he it zu gew ähren, rü ck te  ins M endrisiotto  ein. E rsa tz 
rich te r am  obersten  helvetischen G erichtshof 1798-1800. 
W ährend  der Ereignisse von E nde April 1799 w urden 
sein H aus g ep flündert und  sein Besitz m it Beschlag 
belegt ; er selbst m usste  nach  Ita lien  flüchten . — 36. 
S t e f a n o , Sohn von N r. 34, t  1843, einer der F ü h re r der 
«B riganti»  am  15. II. 1798, n a tio n a le r U n te rs ta tth a lte r  
von Lugano 1799 bis zu den E reignissen im A pril, wo

er flüch ten  m usste. W o h ltä te r  des Sp itals S an ta  M aria 
von L ugano. — 37. R a f f a e l e , V etter von N r. 27, 
lebenslänglicher V izekanzler der L andvogtei Lugano 
1774, G en ralk ap itän  1796-1797, S ta tth a lte r  der Vogtei, 
zusam m en m it dem  L andvog t Gilli wegen P flich tv e r
letzung  ab g esetz t ; G rossrat 1803-1808 und  1813-1815, 
W o h ltä te r des Sp itals S an ta  M aria von L ugano. —
38. G io v a l i  B a t t i s t a ,  Sohn von N r. 35, * 19. v i i . 1773, 
H au p tm an n  des Freiw illigenkorps von Lugano 1797, 
befehligte 1798 als einer der F ü h re r der « B rigan ti » 
den P la tz  Bissone, m usste  n ach  den E reignissen vom 
April 1799 m it den än d ern  A nhängern  der F ranzosen  
aus L ugano flüch ten . A bgeordneter im kan to n a len  
L an d tag  1802, am  K ongress von Povero  zum  M itglied 
der provisorischen R egierung, 1802 vom  Volke zum  n a 
tionalen  U n te rs ta t th a l te r  e rn an n t, nahm  das A m t 
jedoch n ich t an . A bgeordneter zum  V izepräsidenten  
Mel zi der cisalpinischen R epublik , um  von B o n aparte  zu 
erlangen, dass Lugano H a u p to r t  des K an to n s Tessin 
w erde. M itglied des Grossen R ates 1808-1815 (P räsiden t 
1813), des K leinen R ates 1809-1814 (P räsid en t 1814). —
39. F rancesco , B ruder von N r. 34 und 35, * 9. x . 1757, 
E rzpriester von Lugano 1781-f 19. m . 1834. D er P a r te i
nahm e fü r die C isalpina angek lag t, w urde er v e rh a fte t 
und nach  Corno u n d  M ailand geb rach t. W o h ltä te r  des 
Spitals S an ta  M aria von Lugano. —  40. Giovan R o
d ol fo , Sohn von Nr. 34, * 22. V I .  1780, t  2. i. 1827 in 
L ugano, 1798 u n te r  den. A nhängern  der Cisalpina, die 
Lugano am  15. F eb r. bese tz ten . N ach der Schlacht bei 
Z ürich zum  H au p tm an n  e rn an n t, d ien te  er in der 
französischen Arm ee bis 1810 und  m ach te  11 Feldzüge 
m it. N ach L ugano zurückgekehrt, war er bis zu seinem 
Tode dort. G erich tsp räsiden t. —  41. Gio rgio , Sohn 
von N r. 29, * in Lugano 28. II. 1783, N o tar, R e
d ak to r des Cattolico, veröffentlichte  1845-1850 N otizie  
storiche sulla Svizzera e varietà, ähnlich  den Étrennes von 
Bridel, t  1850. — 42. Giacomo, Sohn von N r. 29, * in 
Lugano 5. v ili . 1788, Offizier im  R egim ent A uf der M aur 
in holländischen D iensten 1816-1821. —  43. Ste fa n o , 
D r. ju r . und  A nw alt, * 14, I V .  1785, t  10. I. 1847 in 
Lugano, G em eindepräsident von Lugano 1830, M itglied 
des K an tonsgerich ts und dann dessen P räsid en t bis 
zu seinem  Tode. —  44. F rancesco , B ruder von N r. 43, 
* 3. V I I .  1791, f  1. i. 1848 in L ugano, G rossrat 1834- 
1848. — 45. Giovan B attista , Sohn von Nr. 35, * 23. 
v i i . 1800 in Lugano, t  in M ailand zu u n b e k an n te r Zeit, 
A nw alt, G rossrat 1830- 
1837 (P räsid en t 1835 und 
1836), S ta a ts ra t  1837- 
1839, w urde anlässlich  der 
R evolu tion  von 1839 von 
den A ufständischen des 
H och v erra ts  angek lag t, 
am  19. X I .  1840 freige
sprochen und  dan n  doch 
w ieder zu 3 Ja h ren  Z u ch t
haus ve ru rte ilt. T ag sa t
zungsbote 1831, 1833,
1834, 1835 und 1838 ;
M itgründer der tessini- 
schen gem ässigten P a rte i 
1834. —  46. A n to n io , v .
L ugano, A rz t, 23. x i i .
1 820-16 . X I .  1911, v e r
öffentlichte : Schizzo orni
tologico delle provinole di 
Como e Sondrio e del Ct.
T icino  (1860) ; L ’ornito
logo ticinese (1865). —  47.
Odoardo , von L ugano, A dvokat, * 20. x . 1822, 
t  11. I. 1851, S taa tsan w a lt von Lugano 1848, V er
fasser von Gualtiero (T rauerspiel, 1848). —  48. Gi u 
s e p p e , von L ugano, A dvokat, * 6. ix . 1822, f  in Chiasso
7. iv . 1883, G rossrat 1868-1883 (P räsiden t 1877 und 
1880). — 49. Ste fa n o , * 11. il. 1829, S tad tsch re iber 
von Lugano 1849-t 22. iv . 1913. —  50. Giovan B at
tista , von Lugano, * 4, I I .  1831, t  30. v m . 1877 in 
L ugano, einer der h e rv o rragendsten  P riester seiner Zeit 
im  Tessin, E rzp ries te r und  K o ad ju to r von Lugano m it 
N achfolgerecht au f G rund eines apostolischen Privilegs,

Giovan B at t i s ta  Riva (Nr. 50). 
Nach einer Lithographie.
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M itbegründer R ed ak to r des Credente cattolico von 
1856 an . —  51. G e r o l a m o , von Lugano, * 6. x . 1833, 
t  6. x i i.  1894, A dvokat, G rossrat 1871-1875, S ta a ts ra t  
1876-1877. — 52. G a e t a n o , * 24. VI. 1857, Ingen ieur im 
Schweiz. Post- und  E isen b ah n d ep artem en t bis 1923, 
verfasste  : Brevi note sulla storia c sulla politica ferro
viaria in  relazione allo sviluppo della rete ferroviaria tici
nese. — 53. P i e t r o , A d vokat und  N o tar, von L ugano,
* 15. IX. 1859, einer der Geiseln, die 1890 von den 
A ufständischen in Lugano ergriffen w urden . Mitglied 
des V erfassungsrats 1891. — 54. A d o l f o , von Lugano,
* 20. ix . 1866, A nw alt, G r o s s r a t  1900-1902, K an to n s
rich ter. — 55. A n t o n i o ,  B ruder von Nr. 53, * in Lugano 
31. v i i .  1870. A d vokat und N o tar, A u d ito r des K riegs
gerichts des V. Division 1917, O b erstlieu ten an t und 
G rossrichter des T errito ria lgerich ts VI 1922. Mitglied 
des K assationsgerich ts in S trafsachen  1926-1928, Gross
ra t 1901-1928 (P räsid en t 1914), N a tio n a lra t 1917-1919, 
S tä n d era t seit 1923. —  A H S  1914 und 1925. — G. P. 
Corti : Fam iglie  patrizie  del C. Ticino . — A S I. — 
A S H R . —  L L . —  S K L .  —  BStor. 1880-1882, 1884, 1886, 
1888-1891, 1899, 1910, 1911, 1924, 1928. — Il Dovere 
1911, N r. 14 und  15. — A. 0 Ideili : Diz. —  M onitore di 
Lugano  1921, 1923 und  1924. —■ Archivio stör. d. Svizzere 
italiana  1928. — P. Vegezzi : Esposizione storica. — 
St. F ranscin i : Storia d. Svizzera italiana. —  Derselbe : 
La Svizzera ita liana. —  A. C attaneo : I Leponti. — 
S. B orrani : Ticino Sacro. — A. Baroffio : Storia d. 
C. Ticino . — Derselbe : Dell’ Invasione francese. — 
E . M otta  : N el 1° Centenario. —  S. D o tta  : I  Ticinesi. 
— R esp in i-T artin i : Storia politica d. C. T icino. —  L. 
B ren tan i : M iscellanea storica. —  S. M onti : A tti. — 
E . P o m e tta  : Come il Ticino . —  G. Sim ona : Note di 
arte antica. — Festgabe d. schw. Landesm useums Zürich  
1898. — F . Meyer : Die evangelische Gemeinde in  Lo
carno I - I I .  [C. Trezzini.I

R I V A  S A N  V I T A L E  (K t. Tessin, Bez. Mendrisio. 
S. G LS). Politische und  K irchgem . ; pieve, das ganze 
M itte la lter h in d u rch  R ip p a  oder R ip p a  S . Vitalis. 
W appen  des Dorfes : ein T atzenkreuz, beg le ite t von den 
B uchstaben  RASV (Siegel von 1785) ; von 1803 an 
fü h rte  die Gem. in B lau einen weissen Schild, belegt 
m it einem  L inksarm , der einen senkrech t gestellten  
S tock h ä lt. W appen der pieve : ein durchgehendes 
K reuz (Siegel aus dem  18. Ja h rb .) . Das D orf R . w ar 
schon in p räh isto rischer Zeit bew ohnt ; in der N achbar
schaft soll m an  P fah lb au sp u ren  gefunden haben . 1917 
kam en bedeu tende  D eberreste  aus der B ronzezeit zum 
V orschein. E ine 1885 aufgefundene In sch rift und 
zahlreiche n ach träg lich  aufgedeckte G räber, sowie 
R ö m erbau ten , au f die m an  bei den N achforschungen 
um  das B ap tis te riu m  herum  stiess, beweisen, dass in R. 
eine röm ische N iederlassung bestanden  h a t.  U . a. 
en tdeck te  m an  Spuren von B ädern  ; w ahrsch. is t das 
B ap tiste rium  an der Stelle einer solchen Anlage errich te t 
w orden. W ährend  des zehnjährigen Krieges (1118- 
1127) zwischen Corno und  M ailand h a tte n  die Com asker 
zwei grosse Schiffe am  U fer von R . S. V., au f denen sie 
zu S treifzügen ü b er den L uganersee auszogen. Die 
P farrk irche  v. San V itale wird schon 1254 erw ähn t u. 
w urde 1756-1759 fast ganz neu g eb au t. Die K irche 
S. Rocco w ird seit 1591 e rw ähn t ; im  gl. J . b au te  m an 
auch  die K irche S ta . Croce. Die seit 1919 im B ap ti
ste rium  unternom m enen  N achgrabungen beweisen, 
dass dieser B au w ahrsch. a u f  das 5. Ja h rh . zurückreich t. 
U. a. sind do rt ein rom anischer M osaikboden und das 
u rsprüngliche achteckige W asserbecken, in  dem  die 
Taufe durch  U n te rtau ch en  vollzogen w urde, gefunden 
w orden. U n te r  den schon b ek an n ten  Fresken  aus dem 
14. und 15. Ja h rh . kam en a lte  byzan tin ische  Malereien 
zum  Vorschein. D urch die sp ä teren  U m b au ten  ist 
glücklicherweise die u rsp r. Anlage des G ebäudes n ich t 
e n ts te llt w orden. Die beru fensten  Archäologen sind der 
M einung, dass das B ap tis te riu m  von R . S. V. n ich t nu r 
als einzigartiges religiöses D enkm al in der Schweiz, 
sondern  infolge seiner gu ten  E rh a ltu n g  als eines der 
w ichtigsten  B ap tiste rien  des christlichen A bendlandes 
anzusprechen  is t. — An Stelle des 1875-1920 b este
henden In s ti tu ts  B aragiola t r a t  1926 das In s t i tu t  
Canisius fü r schwer erziehbare und anorm ale K inder.

Das In s t i tu t  der M arcellinerinnen d a tie rt von 1910. Die 
T onerdeindustrie  is t sehr a lt ; m it der Seidenspinnerei 
w urde 1869 begonnen. Bevölkerung : 1591, ung. 500 
E inw . ; 1801, 611 ; 1920, 1111. Pfa.rregister seit 1596.

Baptis te rium von Riva San Vitale. Nach einer Photographie.

Pieve und Kirchgem . Das hohe A lter des B ap ti
sterium s bew eist, dass die u rsp r. K irchgem . oder die 
pieve eine der ä lte sten  der Diözese Corno (zu der sie bis 
1884 gehörte) ist. Seit u n b e k an n te r Zeit gehörte ein 
C horherrenkapite l dazu, das 1168 eine A rt von K o n 
sortium  m it den K ap ite ln  von B alerna und U ggiate 
b ildete. Der erste  b ek an n te  E rzp rieste r w ar L an
franco de Melano, 1254. Das C horherrenkapite l w urde 
1786 durch  P ius V I. aufgehoben ; seine Besitzungen 
kam en an  die Gem. T rem ona, Arzo, Besazio und 
B rusino-Arsizio. Die pieve un fasste  früher ausser R iva 
zwölf O rtschaften , die sich im  Laufe der Zeit davon 
ab lösten  und  die neuen K irchgem . R ovio (abgetrenn t 
1213), Bissone (ab g etren n t 1474), Meride (1483), 
T rem ona (1493), Brusino-Arsizio (1508), Sai trio (Italien , 
1517), R an ca te  (1528), Besazio (1579), Arogno (1581), 
Melano (1591), Arzo (1630) und M aroggia (1644) 
b ilde ten . Salirlo  w urde 1830 von der pieve  R . S. V. 
ab g e tren n t und der pieve  Uggiate angeschlossen.

Die pieve  w ar auch  ein politischer Kreis ; doch fiel 
dessen U m fang n ich t ganz m it dem jenigen der k irch 
lichen pieve zusam m en. Das italienische D orf Salirlo 
gehörte w ahrsch. n ich t dazu, wohl aber Capolago, das 
kirchlich zu M endrisio gehörte . Die pieve  gehörte 1170 
zur G rafschaft Seprio, s tan d  aber 1240 u n te r  der 
G erich tsbarkeit von Corno u n d  u n te rs ta n d  noch 1279 
dem  Q uartier P o rta  Borgovico. Im  allgem einen te ilte  
die pieve die politischen Geschicke des L uganerta ls. Als 
1447 die m it der am brosianischen R epublik  verbündete  
Republik  St. Abbondio prok lam iert w urde, erhielt 
Coino von M ailand die A b tre tu n g  des L uganerta ls und 
B alernas. W ährend  es in Lugano einen P o d esta ten  
einsetzte , beh ie lt es R . S. V. und B alerna u n te r  seiner 
d irek ten  H errschaft. 1517 w urde die pieve endgültig  von 
den Eidgenossen in Besitz genom m en und gehörte von 
da an zur Vogtei Lugano. Wie die ändern  pievi h a tte
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auch  R . S. V. seinen R at oder L an d tag , der aus den 
zwei obersten  R a tsh erren  der pieve, den K onsuln, und 
m anchm al von einem  oder zwei A bgeordneten  jeden  
Dorfes, sowie vom  K anzler gebildet w ar. Gewöhnlich 
verein ig te  sich diese B ehörde in  R iva, m anchm al ab er in 
Capolago und  sogar in Lugano und  Sorengo, beim  
Z u sam m en tritt des allgem einen L and tages des L uganer- 
tales. Im  16. u n d  17. J a h rh . e rn an n te  die pieve zwei der 
d reizehn, dan n  der sieben Consiglieri reggenti des 
L uganerta les ; von 1681 an  e rnann te  sie einen von fünf. 
Diese R ä te  b ilde ten  zugleich die exekutive  B ehörde der 
pieve. V ersuche zur A b tren n u n g  von Lugano fanden 
1569, 1598, 1632-1633, 1656 u n d  1678-1680 s ta t t .  E ine 
ta tsäch lich e  T rennung  b estan d  1598-1608 und  1658-
1663. E in  von den E idgenossen b estä tig tes  V orrecht 
e rlau b te  den B ew ohnern das W affentragen. N ach den 
E reignissen vom  15. II. 1798 in Lugano e rk lä rte  sich die 
pieve R . S. V. am  23. Feb. als unabhängige R epublik  und 
gab sich eine vorläufige V erfassung, eine reggenza 
(gebildet aus der M unizipalität des Ortes) und  eine 
N ationalgarde , bestehend  aus allen M ännern zwischen 
16-60 Ja h ren . Die M ehrheit der B ürger e rk lä rte  sich 
als A nhänger der zisalpinischen R epublik , en tsan d te  
sogar eine D ep u ta tio n  nach  M ailand zur E rlangung  des 
A nschlusses und  u n te rs tü tz te  die « p a tr io t ti  » von B is
sone. A ber der O rt w urde am  4. März von den L uganern  
b ese tz t ; u n te r  den B ürgern  he rrsch te  Z w ietrach t ; 
einige w ollten von der V ereinigung m it der zisalpini
schen R epublik  n ich ts wissen ; das alles b rach te  der 
kleinen R epublik  am  16. III. 1798 ein rasches E nde. Die 
pieve w urde m it Lugano verein ig t und  ern an n te  neun 
M itglieder in die provisorische R egierung der früheren  
Vogtei. 1803 k am  sie zum  Bez. Lugano und  w urde in 
zwei Friedensgerich tskreise  e ingeteilt : R . S. V. und 
Ceresio ; der erstere kam  1814 zum  Bez. M endrisio. — 
Vergl. A H S  1923. —  B Stor. 1879, 1885, 1886, 1892, 
1895, 1911, 1928. — A SA  1882, 1886, 19 1 2 .—  Monitore 
di Lugano  1921, 1923. —  A S  I. — A S H R . —  A rch, 
stör, lombardo I I .  —  Pagine nostre I, IV , V. — R iv. 
archeol. comense 1907, 1917-1921, 1922, 1924, 1927, 1928. 
—- J .  R . R ah n  : I  M onum enti. —  D erselbe : W an
derungen. —  A lb u m  d. bellezze naturali ed artistiche d. 
C. Ticino . — Popolo e Libertà, 19. x . 1926. —  B. H idber : 
U rkunden-Register. — L. M azzucchi : Le chiese dell’ at
tuale C. T icino. —  S. M onti : A tti. —  Z S K  1909. — M A GZ 
X X I. — O. W eiss :Die tessin. Landvogteien. — C. C antù  : 
Storia della città... di Como. —  D. Sesti : Il b. M anfredo 
Settata. —  M onum enti stor... del Can. Ticino  II. —  G. 
P o m etta  : Come il Ticino . — A. Baro filo : Dell’ Invasione  
francese. — St. F ransc in i : Storia d. Svizzera ital. — P . Ve- 
gezzi : Esposizione storica. —  E . M azzetti : I  diritti dei 
popoli nella guerra. [C. ’Prezzimi.]

R IV A L . Aus L enk (K t. Bern) stam m ende Fam ilie, die 
sich do rt noch Rieder n a n n te  u n d  erst nach  der Ueber
sied elung n ach  Genf den N am en R ival an nahm . Sie 
te ilte  sich in zwei Zweige, von denen der erste auf 
P i e r r e , schon 1680 in Genf, der andere  au f J e a n , 
Neffe des Vorgen., 1717 in Genf, zurückgeh t. Zum 
ersten  Zweig gehören : — 1. D a v i d , U hrm acher, Sohn 
von P ierre, 1696-1759, G elegenheitsd ichter ; von ihm  
sta m m t das S tück Les Torts, das er an  V oltaire sand te .
— 2. P i e r r e , Sohn von N r. 1, 1725-1798, U hrm acher, 
eifriger « N a tif », w urde n ach  dem  A ufstande von 1770 
m it ändern  R ädelsführern  aus der P a rte i ausgestossen. 
Mitglied der N ationalversam m lung  1793. —  3. J e a n , 
Sohn von Nr. 1, * 1728, f  1806 (?) in S t. Petersburg , 
w urde u n te r  dem  N am en A ufresne als Schauspieler 
b e rü h m t, zuerst in der P rov inz, h ie rau f in Paris, an  der 
Comédie française, dann  in  Berlin und  in R ussland . — 
4. J e a n  J a c q u e s  A n t o i n e  L o u i s  (Jean  Louis), 1745- 
1822 ; Sohn von N r. 1, U hrm acher und  sp ä ter W echsel
agen t ; M itglied der N ationalversam m lung  1794-1796 ; 
Genfer B ürger 1790. —  5. P a u l  L o u i s , * 1753, f  1822 in 
Paris, E nkel von N r. 1, Goldschm ied und  E m ail
kün stle r, B ürger 1791, des R a ts  der Vierzig 1792, 
M itglied der N ationalversam m lung  1793, des p ro 
visorischen V erw altungsrats 1793, A d m in is tra to r 1794- 
1796, Syndic 1798. —  Vergl. Sordet : Diet. I I I .  — 
de M ontet : Diet. — Marc M onnier : Genève et ses poètes.
— I. C ornuaud : M émoires. —  S K L .
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Eine andere  Fam ilie  R iva, oder besser R ivail, zog 
gegen E nde  des 17. Ja h rh . aus St. M arcellin im  D au
phine nach  Genf. [ E .  L .  B u r n e t .]

R I V A P I A N A  (K t. Tessin, Bez. Locarno. S. G LS).
D orf der politischen und  K irchgem . M inusio. R ipaplana  
1529 ; R ippap iana  1591. Die capitanei von Lugano 
besassen do rt schon 1316 G rundrech te , besonders die 
M agoria, denen sehr w ahrsch . der T urm  gehörte , der 
anfangs des 16. Ja h rh . re s tau rie rt w urde und  schon 
lange als G lockenturm  d ien t. Die 1313 erw ähnte  K irche 
w urde 1734 neu au fg eb au t, doch b esitz t sie einen Stein 
m it In sch rift aus der R öm erzeit u n d  Spuren von 
Fresken aus dem  M itte lalter. Am 17. VI. 1800 w urde das 
D orf von drei österreichischen K anonenbooten  m it etw a 
zwanzig K ugeln beschossen. Bevölkerung : 1920, 300 
E in w . —  BStor. 1892, 1894. — Almanacco ticinese 1924.
— K. M eyer : Die Capitanei von Locarno. —  G. Sim ona :
Note di arte antica. —  G. B u e tti : Note storiche religiose.
— J . R . R ahn  : I  m onum enti. [C. T.]

R I V A R D ,  G a s p a r d ,  aus einer lo th ring ischen , a n 
fangs des 17. Ja h rh . in Genf eingebürgerten , zu A n
fang des 19. Ja h rh . f  Fam ilie, * 24. X I .  1755, des K o
m itees der Vierzig 1792, des provisorischen S icherheits
kom itees 28. x i l.  1792- 13. IV. 1794, Syndic 1795, Syn
dic der G arde 1797. [E. L .  B u r n e i  .]

R 1 V A Z  (K t. W aad t, Bez. La v au x . S. G LS). D orf 
und  Gem. Spuren aus der R öm erzeit. A uf G em einde
gebiet s te h t das Schloss Glérolle. In  der N ähe befand 
sich ein röm ischer M eilenstein. Im  M itte la lter gehörte 
R . dem  Bischof von L ausanne. E ine dem  hl. B arthélém y 
gew eihte K apelle w urde ca. 1435 g eb au t und  u n te rs tan d  
der P fa rrk irch e  von S t. Saphorin . —  D H V .  — D. Viol- 
lier : Carte archéologique. [M. R.]

R I V A Z ,  d e  ( D e r i v a z ) .  W alliser Fam ilie, die im
12. Ja h rh . in S t. M aurice, sp ä te r  in 
S t. Gingolph v o rkom m t ; aus ihr 
stam m en  m ehrere Syndics dieser Ge
m einde. W appen  : ge te ilt von B lau 
m it einem  w achsenden goldenen Lö
wen und  von R o t m it einem  goldenen 
S parren  über silbernem  H albm ond. —
1 . É t i e n n e , 1675-1753, N o tar, erw arb 
1717 das Lehen Le Miroir bei É vian  
und  erh ie lt 1722 vom  S taa te  W allis 
1 L e ttres  de fran c-p a trio tag e  ». S tam m 

v a te r zweier Zweige.
Æ  Iter er Zw eig. —  2. P i e r r e  J o s e p h , zeichnete sich 

in den N aturw issenschaften , in M echanik u n d  in der 
G eschichtsforschung aus.
U n te r  Ludw ig X V . zog er 
nach  Paris und  legte dort 
der A cadém ie des Sciences 
seine E rfindungen  vor. t  in 
M outiers als D irek to r der 
Salinen von T aren ta ise .
V erfasser von : Éclaircis
sements sur le martyre de 
la légion thébéenne ; Sur  
l ’origine de la m aison de 
Savoie (Ms.) ; D iplom ati
que ; h in terliess auch h a n d 
schriftliche M em oiren. —
3. E m m a n u e l , Sohn von 
N r. 2, 1745-1833, Offizier 
in  französischen D iensten,
B rigadegeneral u n te r  der 
R evolution , dann  A b te i
lungschef im  D ep t. des
In n e rn . 4 .  L o u is , Sohn Pierre Joseph de Rivaz. 
von Nr. 2, P rofessor der Nach einem Oelgemälde. 
M athem atik  an  der Adels
schule in Cadix (Spanien). —  5. A n n e  J o s e p h ,  Sohn 
von Nr. 2, * 1750 in Paris, t  1836, A dvokat, dann P rie 
s te r ; G eneralv ikar von D ijon, Sekre tär des E rzb istum s 
Paris, nach  seiner R ückkehr ins W allis P fa rre r von 
Saillon 1795, L ey tron  1796, G undis 1798, D om herr von 
S itten  1811, G rossakristan , H isto riker, h in terliess 18 
handschriftliche  Bde., sowie A ufzeichnungen, die im 
S taa tsa rch iv  S itten  deponiert sind. — 6. F r a n ç o i s  
I s a a c ,  B ruder von N r. 5, * 1752 in Paris, f  1829, Mit-
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glied der V erw altungskam m er des W allis 1798, Chef
ingenieur der R epublik , m ach te  als e rster Versuche 
m it der E xp lo siv k ra ft von W asserstoff gem ischt m it 
Sauerstoff zu m echanischer Fortbew egung und erfand 
1804 eine A rt A utom obil.

Jüngerer Zweig. —  7. C h a r l e s  J o s e p h , 1713-1757, 
Dr. ju r ., K astlan  von St. G ingolph. —  8. C h a r le s  
E m m a n u e l ,  Sohn von N r. 7, 1753-1830, Dr. ju r ., 
K astlan  von S t. G ingolph, H au p tm an n  von M onthey 
1792, w idm ete sich der Sache der U nabhäng igkeit des 
U nterw allis und  b em ü h te  sich um  die Vereinigung der 
beiden K an tonste ile . Als N a tio n a lp rä fek t w urde er 
1802 von G eneral T ureau  abgesetzt. U eber diese

bew egte Zeit, h in terliess er 
M emoiren. Mitglied der 
T a g s a t z u n g ,  S ta a ts ra t  
1802, O berst der Milizen 
1804, nach  der Annexion 
des R honeta ls durch  
Frankreich  A bgeordneter 
im gesetzgebenden R a t, 
verh in d erte  die A ufhe
bung  der A btei S t. Mau
rice u. w urde 1813 R itte r  
des K aiserreichs. Mitglied 
der R egierung 1814, Gross
vogt, A bgeordneter zur 
B egrüssung des Königs 
K arl A lbrecht von S ard i
nien bei dessen Besuch v. 
Savoyen, erh ie lt von die
sem den erblichen G rafen
tite l. — 9. G a s p a r d  B e n 
j a m i n , Sohn von N r. 8, 
■1783- 1830, Offizier in 
Sachsen, dann  im  Dienste 
A lexander B e rth ie r’s, F ü r

sten  von N euenburg. — 10. C h a r l e s  L o u i s , B ruder 
von N r. 9, 1796-1878, H au p tm an n  in F ran k re ich  u n te r  
der R estau ra tio n , B ürgerm eister von S ittte n , A bgeord
ne te r an  der eidg. T agsatzung , S ta a ts ra t,  verk au fte  das 
E rb g u t S t. G ingolph. —  11. Ch a r l e s , Sohn von Nr. 10, 
1822-1879, M itglied und  P räsid en t des S ta a ts ra ts . —
12. C h a r l e s , Sohn von Nr. 11, f  1850, P räsid en t von 
S itten  1897, P räsid en t des Grossen R a ts . — 13. J o 
s e p h , 1851-1896, B ruder von Nr. 12, R ed ak teu r der 
Gazette du Valais. — 14. P a u l , 1853-1905, B ruder 
der N rn. 12 u. 13, K antonsingenieur, leitete  die A rbei
ten  an der R honekorrek tion  und der B ew ässerung des 
W allis u n d  veröffentlichte  verseli, diesbezügliche A b
handlungen .

A ndere Fam ilien D erivaz bestehen auch in St. Gin
golph. —  F r a n ç o i s , 1787-1834, Chorherr, dann  A bt von 
S t. M aurice 1823, G rosscordon des M aurizius und  Laz- 
zarus-O rdens, Graf. — F r a n ç o i s , 1830-1883, bischöf
licher K anzler, P fa rrer von A rdon, dann v . M onthey. 
— Vergl. C haperon : M onographie de St. Gingolph. — 
P . Biolley : Étude sur les de R ivaz  (Ms.). — S taa ts- ar- 
ch iv  S itten . — A rt. D e r i v a z . [Ta.]

R IV E , d e . Fam ilie von P ayerne (W aad t). — G e o r 
g e s , R itte r  in französischen D iensten  1499, erw arb  um  
1520 die B aronie P rang ins und 1528 die H errschaft 
Bellecour, Bellerive u n d  Grenollier. Als Jo h a n n a  von 
H ochberg 1529 die G rafschaft N euenburg  w ieder
erlangte , e rnann te  sie Georges de R ive zum  G ouverneur ; 
er ü b te  dieses A m t bis zu seinem  Tod 1552 aus. — F . de 
C ham brier : Hist, de Neuchâtel. —  Vielleicht gehört zur 
gleichen Fam ilie : M i c h e l , P rio r von L u try  1409-1442, 
der zahlreichen U n te rtan en  den L oskauf von der 
Leibeigenschaft e rlaub te . [M. R.]

R IV E R A  (K t. Tessin, Bez. L ugano. S. G L S ). Poli
tische u n d  K irchgem . Riveria  1591. R . erschein t schon 
1205 als Gem. ; die K a th ed ra le  von Corno besass 1297 
daselbst G üter. In  der 1. H älfte  des 15. Ja h rh . h a tte  R. 
dem  H erzog von M ailand 16 Soldaten  zu stellen. Auf 
dem  M onte Ceneri, am  « alla G uardia » genann ten  Orte, 
bestehen Spuren eines a lten  T urm s. Man en tdeck te  1912 
d o rt M auern und  G egenstände aus der R öm erzeit. Im
16. Ja h rh . h a tte n  R ., Camignolo und Bironico einen 
langen K onflik t m it Medaglia wegen der Alpweiden

S. Leonardo ; er kom plizierte  sich durch  einen K onflik t 
über die G erich tsbarkeit zwischen den Vogteien Lugano 
und Bellinzona. Dieser S tre it, der gegen 1534 begonnen 
h a tte , w urde erst 1803 gesch lich te t. R. gehörte  zuerst 
zur grossen K irchgem . Agno und  u n te rs ta n d  d ann  der 
K irche S. M artino von Bironico ; 1754 davon abgelöst, 
w urde es zur eigenen K irchgem . Bei der T rennung  
verpflich te te  es sich zur Z ahlung einer jäh rlich en  A b
gabe von 100 Lire (spä ter von den reg. O rten  aufge
hoben) an  den P fa rrer von Bironico und  zu ändern  
Leistungen an  die frühere  M utterk irche ; von diesen 
befre ite  sich R. durch  ein A bkom m en vom  25. x . 1809. 
Die schon im 16. Ja h rh . e rw ähn te  P fa rrk irch e  w urde 
1789-1793 n eu gebau t und  1839 eingew eiht. Die Kapelle 
S. Rocco in Sorencino w urde 1670-1677 und 1826 
re stau rie rt. Die K apelle der M adonna delle Grazie in 
Soresina w urde 1685-1715 geb au t. Pest 1451 und  1484. 
Bevölkerung : 1591, 120 H aushaltungen  ; 1801, 316 
E in w. ; 1920, 628. P fa rreg iste r seit 1743. — A S  1. — 
BStor. 1884, 1890, 1904. —  S. M onti : A tti.  — E . Ma- 
spoli : La pieve d ’A g n o .— O. W eiss : Die lessin. ta n d -  
vogteien. — Rio. archeol. com. 1922. [C. T.]

R I V E R Y  ( R i v e r i z ), A d a m  u n d  J e a n , B rüder, von 
Vendôme (F rankreich), B ürger von Genf 1549, B uch
drucker 1550-1554. Dann liess sich Je a n  in Lausanne, 
nieder, wo er 1556-1558 in seinem  B eruf tä tig  w ar ; 
h ierauf k eh rte  er nach  Genf zurück und d ru ck te  u . a 
zahlreiche W erke von P ierre  V iret. f  1565. A dam  t  1559. 
— Vergl. Aug. B ernus : L ’im prim erie à Lausanne et à 
Morges ju sy u ’ù la fin du X V I 0 siècle. [F. G.]

R IV IE R . Aus S t. P au l Trois C hâteaux  (D auphiné) 
stam m ende Fam ilie, die nach d e r 
W iderrufung des E dikts von N antes 
nach  Genf zog, 1696 die H ab ita tio n , 
1743 das B ürgerrecht und  1756 auch  
das B ürgerrech t von A ubonne erlang te . 
W appen : in Blau eine weisse E nte , 
üb erh ö h t von einem  weissen Fluss und 
zwei weissen Spindeln. —  I. J e a n  
T h é o d o r e , 1750-1821, Chef eines be
deu tenden  H andelshauses in L orient 
(B retagne), liess sich 1799 in L ausanne 

nieder und erw arb 1805 das dortige B ürgerrecht. 
M itglied des Grossen R a ts  des ICts. W aad t 1813, ha lf 
w ährend der H ungersno t des Jah res  1817 freigebig zum 
A nkauf von frem dem  K orn, g ründete  1817 die Caisse 
d ’É pargne e t de P révoyance von L ausanne. — H en- 
rioud : L ’année de la misère en Suisse  (in R H V  1917 und 
Livre d ’or). — A. B onard  : La caisse d'épargne et de 
prévoyance de Lausanne. —  2. J a c q u e s  F r a n ç o i s  
T h é o d o r e , Sohn von Nr. 1, 1791-1875, Mitglied des 
Grossen R a ts  1817-1830, 1836-1845, P rä fek t von L au 
sanne 1834-1837, einer der 
b ed eu ten d sten  F örderer 
der freien Kirche des K ts.
W aad t 1847. —  3. L o u is ,
Sohn von Nr. 2, 1820- 
1883, Professor der Chemie 
an  der freien A kadem ie u. 
an  der höhern  M ädchen
schule 1851, einer der 
G ründer der Ingen ieu r
schule 1854, wo er bis 
1871 u n te rrich te te ; B ü r
ger von Jo u x ten s 1862,
S tam m v a te r des Zweigs 
von Jo u x ten s. — 4. A l
p h o n s e ,  B ruder v . Nr. 3,
1835- 12. VI. 1898, Dr. 
ju r ., P riv a td o zen t an der 
U n iversitä t Berlin 1862,
Professor des röm ischen u. 
des französischen R echts A l p h o n s e  Hivier.
an der U nivers. B ern 1863, Nach einer Photographie, 
des röm ischen R ech ts an
der freien U n iv e rsitä t Brüssel 1867-1898, Dr. h . c. 
der U n iv ersitä ten  B ologna und E dinburg , Schweiz. 
Generalkonsul für Belgien und Kongo 1886- 1898, 
Mitglied des höhern  R a ts  des unabhängigen  K ongo- 
s ta a ts , G eneralsekretär des In s ti tu ts  für in te rn a tio -

Charles Em m anue l  de Rivaz. 
Nach einer Li thographie  v. Eglin 

(Schw. Landesbibi.  Bern).
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nales R ech t und C hefredak teur der Revue de droit 
international et de législation comparée 1878-1885 ; 
H onorarprofessor der U n iv e rsitä t L ausanne ; ve r
m achte  den g rössten  Teil seiner B iblio thek der 
w aad tländ ischen  K an to n sb ib lio th ek . Verfasser zah l
reicher W erke, u . a. : Introduction historique au droit 
rom ain  (1871) ; Berichte burgund. A genten in  der 
Schweiz (1875) ; Précis du droit de famille rom ain  (1891) ; 
Lehrbuch des Völkerrechts (2. Aufl., 1899) ; P rincipes du 
droit des gens (2. Bde., 1896). M itarbeiter zahlreicher 
ju ris tisch er und  h isto rischer Z eitschriften  in der Schweiz 
und  im  A usland. —  E . L ehr : A lp h . Rivier.  — E . Nys : 
A lp h . R ivier. —  A  la mémoire d’A lp h . R ivier. — 5 .  W i l 
l i a m ,  Sohn von Nr. 3, * 1852, P fa rre r in Biel 1877, 
Aigle 1892, L ausanne  1901, m ehrere Ja h re  lang P rä si
d en t der Synodalkom m ission der freien K irche des K ts . 
W aad t. V erfasser von La tradition biblique du' déluge, 
1875. —• 6. S o p h i e ,  T och ter von Nr. 5, * 1877, B lum en
aquare llm alerin  ; sie illu strie rte  zwei W erke von Corre- 
von : Fleurs des champs et des bois..., 1911 und Champs 
et bois fleuris, 1922. — 7. T h é o d o r e ,  P fa rre r der 
re form ierten  französischen Kirche in S t. Gallen 1893- 
1901, P fa rre r zu P ru n tru t  1901, H ülfsgeistlicher in 
Freiburg , verfasste  Véxations subies de 1681 à 1697 par 
les négociants saint-gallois établis à M arseille et à Lyon  ; 
Résumé d’u n  cours d’instruction religieux  (1900) ; 
L ’église réformée française de S a in t-Gall de 1685 à nos 
jours  (1909). —  [Osk.  F æ s s l e r . ]  —  8. H e n r i ,  Enkel 
von N r. 2, * 1868, Professor der Chemie am  G ym nasium  
N euenburg  1894-1909, an der A kadem ie, dann  U niver
s itä t  seit 1902, R ek to r 1927-1929. B ürger von N euen
burg  1914. —- 9. L o u is , * 1885, K unstm aler, Schöpfer 
des W andschm ucks in der A ula des Palais de Rum ine in 
Lausanne und  der K irchen von Mex, S t. Je a n  in  Cour, 
P rilly  usw . E h ren b ü rg er von Mex 1909, Dr. h . c. von 
L ausanne 1923. E r veröffentlichte  : Le peintre Paul 
Robert, 1927. [Th. R.]

R I V I E R A  (K t. Tessin. S. G LS). Bez. u n d  frühere 
Vogtei m it den Gem. B iasca, Osogna, 
Crosciano, Claro, I ragna  u n d  Lodrino. 
F rühere  Form en : Riperia , Rivera. 
W appen  : in R o t ein weisser Querfluss 
ü b er einem  weissen R, ü b e rh ö h t von 
einem  weissen T atzenkreuz. Im  M ittel
a lte r  b ilde te  die R iv iera  keine p o liti
sche u n d  ad m in istra tiv e  E in h e it ; 
geographisch gehörte sie zur L evantina , 
deren  südliche Grenze die B rücke von 
Cassero, im  Süden von Claro, u n d  C or

dono ^erreichte. Das T al gehörte  den D om herren  v . Mai
land u. teilte  das Schicksal der am brosianischen T äler 
(s. d . A rt.) ; au f dem  Teil jedoch , der au f dem  rech ten  
U fer des Tessins gelegen ist, e rs treck te  sich die G erichts
ba rk e it der L ev en tin a  bis zum  B ach Moleno u n d  um 
schloss auch  die vicinanze  I ragna  und  L odrino. Beim 
Tode des Herzogs Gian Galeazzo V isconti von M ailand 
(1402) ging w ahrsch. das linke U fer des Tessins in den 
Besitz der F reiherren  von Sax-M isox, die H erren  von 
Bellinzona u n d  des B leniotales gew orden w aren, über. 
Doch bese tz ten  U ri und  Obw alden das T al. Der m it den 
Sax da rau s erw achsene K onflik t w urde zugunsten  der 
K te . durch  den V ertrag  von 1407 beigelegt. Infolge der 
N iederlage bei A rbedo kam  die R . w ieder in die Gewalt 
der Herzoge von M ailand. Doch b em äch tig ten  sich 
w ährend des K rieges von Giornico (1478) die Schweizer 
vorübergehend  w ieder der R ., ebenso 1495-1496. Im  
E inverstän d n is  m it d. B evölkerung hob U ri 1496 daselbst 
T ruppen  aus. D urch die U ebere inkunft vom  24. x . 1499 
kam en Biasca und die R . m it A usnahm e von Claro an 
Uri ; ku rze  Zeit h ie rau f w urde aus dem  Tal m it E in 
schluss von Claro eine Vogtei u n te r  der H errsch aft von 
Uri, Schwyz und  N idw alden gem acht. Es is t a n zu 
nehm en, dass die R . zu dieser Zeit eine politische und 
a d m in is tra tiv e  E in h e it w urde. E in  R a t von 5 M itglie
dern  im  16. und  von 7 im 18. Ja h rh . s tan d  dem  Vogt 
z u r  Seite. N ach A blauf seiner F unk tio n en  üb ern ah m  der 
Vogt von R ech ts wegen die L eitung  der Vogtei B ellin
zona. H a u p to r t der Vogtei w ar zuerst Bresciano, dann 
(seit 157 3 ) Osogna. 1798 kam  die R. an den K t. Bellin
zona ; seit 1803 bilde t sie einen Bezirk. K irchlich ge

hörte  die R . bis Claro und Gnosca zur pieve B iasca und 
u n te rs ta n d  bis 1884 der geistlichen G erich tsbarkeit der 
D om herren , respek tive  der E rzbischöfe von M ailand. 
U eberschw em m ungen 1515, 1747, 1868. —  V ergi. L L . — 
A S  1. —  A S H R . —  B Stor. 1881, 1883, 1891, 1908, 1910. 
—  Schinz : Beiträge. — A L IS  1917, 1918, 1923. — Period, 
d. Soc. stor. com.. I. —  K . Meyer : Blenio u. Leventina. —
E . P o m e t ta  : La battaglia di Giornico. —  Derselbe : 
Come il Ticino. [C. T r e z z i n i . ]

R IV IE R A  D E G A M B A R O G N O . Siehe G a m b a -  
R O G N O .

R I V I È R E  ( L A )  (K t. F re ibu rg , Bez. See. S. GLS). 
Die Gem. der 4 L a R . g en an n ten  Dörfer um fasste  P raz, 
N an t, Sugiez und  C haum ont. Die w ahrsch . von Berch- 
told IV . von Zähringen um  1160 der S ta d t M urten 
verliehene H andfeste  sprach  ih r die R. zu, die bis zur 
R evolu tion  von 1798 M urten  u n te rs ta n d . 1831 w urden 
die v ier G em eindeverw altungen zu einer einzigen 
verein ig t ; die Gem. n ah m  den N am en Vully le Bas  
an , behielt ab er fü r die innern  A ngelegenheiten den 
N am en Commune générale de la R . bei. Jedes D orf v e r
w alte te  sich se lbst ; daneben  b estan d  eine Behörde, die 
den G em eindebesitz v e rw alte te , n am en tlich  Felder und 
W älder au f dem  M ont V ully und  W eideplätze im  Gros
sen Moos. — D urch den M urtensee und  die B roye etw as 
isoliert, sind D ialek t und  a lte  G ebräuche der R . lange 
erhalten  geblieben. 1738 w urde in Sugiez die erste hö l
zerne B rücke ü ber die B roye g eb au t ; von 1752 an  b il
dete  die von Sugiez nach  M urten führende M oosstrasse 
die V erbindung zu L ande. Bis dahin  w ar der V erkehr 
n u r zu W asser m öglich gewesen. Der H afen befand  sich 
in der N ähe des T urm es, der von L udw ig I I .  von S a
voyen zur U eberw achung  des V erkehrs au f der Broye 
g eb au t w orden w ar ; er is t h eu te  vo lls tänd ig  v e r
schw unden. K irchlich  gehörte  die R . nach  M ötier ; sie 
nahm  die R efo rm ation  1530 an . In  N an t s tan d  eine nach  
der R eform ation  abgebrochene Kapelle. E ine Schule 
wird 1561 erstm als erw ähn t und  gehörte  allen 4 Dörfern 
gem einsam . Seit 1728 b esitz t jedes D orf eine eigene 
Schule (P raz-C haum ont zusam m en). —  Gem einde- und  
P fa rra rch iv  R . — E ngelhard  : Bezirk M urten. — S taats- 
arch. B ern und  F reiburg . — R. Merz : Notices sur la 
commune générale de la Rivière  (in A F  1924). [ R .  M e r z . ]  

R I V O I R E .  Aus S te. Foy  la G rande (Gironde) 
stam m ende Fam ilie, die 
im  18. J a h rb . in die 
Schweiz kam . —  1. J e a n  
François H enri, * in Genf
24. I .  1821, t  20. V I .  1906,
A nw alt und  N o tar, Gross
r a t  1862, M itglied des V er
fassungsrats 1864, R ich ter 
am  K assationshof 1859- 
1861 u . 1872-1884, dessen 
P rä sid en t 1880, M itglied 
und  P räsid en t des Conseil 
ad m in is tra tif  der S tad t 
G enf 1874-1882 ; einer der 
ersten  In itia n te n  des P ro 
porzes. — 2. Je a n  É tienne  
É m i l e , Sohn von Nr. 1,
* 6. iv. 1850, Dr. ès le t
tres h . c., A d vokat und 
N o ta r, veröffentlichte  B i
bliographie historique de j ean u ivoire.
Genève au X. V I I I e siècle Nach einer Photographie.
(in M D G  X X V I und
X X V II) ; Diet, du Code civil suisse  ; gab zusam m en 
m it V ictor van  Bereitem  und  än d ern  M itarbeitern  die 
Registres du Conseil de Genève, Bd. I -X I heraus, m it 
V. van  B erchem  die Sources du droit du canton de 
Genève I und I I .  —  JG , 23. VI.  1906. —  Z Z  I I I ,  
1908. [E. R.]

R IV O L L E T . Fam ilie  von Choulex, die nach 1816 
als genferisch a n e rk a n n t w urde. Sie ste llte  drei Gross
rä te . [C. R . ]

R IZ IO . 1589 in Locarno erw ähnte  Fam ilie. — J o 
h an n es  A n g elu s , u n b e k an n te r  H erk u n ft, S ek re tä r 
K arls V. fü r das H erzogtum  M ailand, G esandter des 
Herzogs und des K aisers zu den Schweizern 1536, 1548,
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1549 und 1551, ebenso nach  G rau bünden . — L L .  — 
A S  I. [C. T.]

R I Z Z I ,  R I Z Z O ,  R I Z I O .  N ach einigen A u to ren  
soll dies ein im  16. Ja h rh . e rw äh n te r Fam iliennam e von 
Lugano sein ; nach  B ren tan i aber der Vornarne eines v . 
1499 an  in Lugano g en an n ten  (1511 B ürger), vor 1523 t  
U hrm acherm eisters . E ine Fam ilie  Rizzi b lü h t in Men- 
drisio. —  1. B a r t o l o m e o ,  Sohn des U hrm acherm eisters 
Ri zio, von Lugano, Maler, a rb e ite te  1523 m it G. Antonio 
Codoli in der K irche S an ta  M aria degli Angeli in L u
gano, w ahrsch . an  der A usschm ückung der K apelle 
Camuzio. —  2. G i a c o m o ,  von M endrisio, A rzt, 1870-
29. VI. 1923, zu erst A rzt des K reises R ivera-B ironico, 
dann  R ed ak to r des Corriere elei T icino  und 1900 A rzt 
und endlich C hefarzt am  K an to n ssp ita l von M endrisio. 
Mitglied des Gr. R ates u . des V erfassungsrats von 1921 ; 
sp ielte  in der tessin ischen freisinnigen P a rte i eine her
vorragende Rolle als V ertre te r ex trem er Ideen. — S K L .  
—  BStor. 1884 und  1903. —  L. B ren tan i : Miscellanea 
Storica. — Educatore 1923. [C. T.]

R I Z Z I ,  W i l h e l m  M a r i a ,  * 1801 zu K azis (G rau
bünden), f  1858, P o rträ tm a le r , m a lte  in der K irche 
zu K azis auch  die v ier E vangelisten  und  M ariae H im 
m elfah rt. [L. J.]

R I Z Z O ,  B e r n a r d i n o ,  gen. B ernard ino  von M ailand, 
B ildhauer und  A rch itek t von Bissone, schuf die Loggia 
des erzbischöflichen P a lastes von Vicenza 1485-1494 
u nd  1495 die E h ren trep p e  au f der N ordseite, h in t orli ess 
au ch  S k u lp tu ren  in der K irche Venzone und  im  D ogen
p a la s t von Venedig. Sein Sohn — B a t t i s t a ,  B ildhauer, 
a rb e ite te  in F e rra ra . —  S K L .  [C. T.j

R O B A D E Y .  Alte, 1431 erw ähnte  Fam ilie  von Les
sor (F reiburg), 1797 in  G randvillars 
u . 1734 in R om ont m it J e a n  J o s e p h  
eingebürgert. W appen : in Blau eine 
grüne F ich te  m it silbernen F rü ch ten  
au f grünem  D reiberg ; ü b er dem  L aub 
ein gelbes links gew endetes E ich 
hörnchen . —  1. L o u is  A u g u s t i n ,
* 1801 in R om ont, P fa rre r von A tta- 
lens 1840-1867, von V illars sur Glàne 
1868-1878, f  8. x i i . 1878 in Villars, 
G ründer des W aisenhauses und Spitals 

von A tta len s. —  2. F r a n ç o i s  X a v i e r , B ruder von Nr. 1, 
1 8 0 4 -3 . v. 1877, in R om ont, A potheker, M itglied der

provisorischen R egierung 
1847, am  8. I I I .  1848 in 
den S ta a ts ra t  gew ählt, 
nahm  das M andat n ich t 
an . G rossrat 1848-1857, 
O beram tm ann  des G lane
b e z irk s .—  3. L o u is , Sohn 
von N r. 2, A potheker, 
G em einderat von R om ont 
1870-1897, G rossrat 1876- 
1897, f  in R om ont 8. 
X II .  1897, le ite te  die A r
b eiten  der G lanekorrek
tion . —  4. P i e r r e  A l e x 
a n d r e ,  * 10. v in .  1841 in 
Lessoc, f  2. x i i.  1909 in 
A tta lens, P fa rre r  v . A tta- 
ta len s 1867-1909, organi
sierte und  le ite te  das von 
N r. 1 gegründete  P fa r
re isp ita l, fö rderte  die 
G ründung einer B ezirks
schule. —  5. C a s i m i r ,
B ruder von N r. 4, t  1925, 

P fa rre r von Fully , R ek to r von St. P ierre des Clages, 
befasste sich m it der G ründung  einer aposto lischen 
V orbereitungsschule fü r die M issionare vom  H erzen 
Je su  von Issoudun, m it der H erausgabe eines litu rg i
schen K atech ism us und  m it archäologischen S tud ien . 
—■ M D B  X X II I .  — J .  H . T liorin : Notice hist, sur 
Grandvillars. — A. Dellion : Diet. I, 160 ; V II, 282 ; 
IX , 164 ; X, 474. — É tr. frib. 1892, 1899. — Sem. 
cathol. 1909, 591 ; 1922, 122 ; 1925, 8 4 2 .— Liberté, 3.  
x i i .  1909. [ J .  N.]

R O B A S A C G O  (K t. Tessin, Bez. Bellinzona. S. G LS). I

Gem. u n d  P farre i. F rü h e rer N am e : San Leonardo. D er 
U rsp rung  des Dorfes geh t au f einen a lten  W eideplatz 
zu rück , w orauf eine K irche oder K apelle San Leonardo 
s tan d , die bereits 1205 g en an n t w ird ; sie gehörte  dam als 
den v ier Gem. M edeglia, Bironico, R ivera  u n d  Cami- 
gnolo. N achdem  Medeglia u n d  Isone u n te r  die G erichts
ba rk e it von B ellinzona gekom m en w aren , b rach  ein 
S tre it aus m it Lugano. 1541 b e s tä tig te n  die eidg. O rte 
B ellinzona den Besitz von Isone und  Medeglia, aber 
b e tr . San L eonardo d au erte  der K onflik t w eiter ; am
14. v u . 1546 w urde es provisorisch  Lugano zugeteilt. 
W ann  die O rtsch aft zur Vogtei Bellinzona kam , is t 
u n b ek an n t ; 1698 gehörte sie jedenfalls zur Gem. Me
deglia. D er a lte  S tre it w urde im m erhin  erst am  25. V .  
1805 beigelegt. Die politische Gem einde B. g eh t au f 
1803 zurück  ; die F rage b e tr . G ü te rtren n u n g  m it Me
deglia fand  1805 u n d  1808 ihre E rledigung du rch  den 
tessinischen Grossen R a t. R . beh ielt jedoch  sein p a tr i
ziato bei. K irchlich  gehörte  R . zur P farre i Bironico, 
sp ä te r  zu Medeglia. 1700 h a tte  es einen resid ieren
den K ap lan . Die K irchgem . s tam m t von 1809, die h e u 
tige K irche von 1593. Bevölkerung : 1698, 2 H a u s
h a ltu n g en  ; 1784, 50 E inw . ; 1920, 212. — BStor. 1915.
— E. Maspoli : La pieve d ’A gno. —■ M onitore di Lugano  
1921. — E . P o m e tta  : Come il T icino. —  A S .  — A S H R .
— S. M onti : A tti .  [C. T.]

R O B A T E L .  Fam ilien  der K te . F reiburg  u n d  W allis.
A. K a n to n  F r e ib u r g .  Fam ilie  von Prez vers N oréaz 

und  T orny, seit 1399 in P raz  e rw ähn t, 1623, 1643 und 
1688 in F re ibu rg  e ingebürgert. W appen  : g e te ilt, oben 
in R o t ein schw arzer Adler, u n ten  in Silber ein ro ter 
T urm . —  N ic o la s  L a u r e n t ,  von Noréaz, * 1750, t r a t  
in  holländische D ienste, w urde K o m m an d an t in  G uyana, 
G enieoberst, f  im  H aag  1817. ln F re ibu rg  w ar er 1814- 
1817 M itglied des Gr. R ates ; 1814 bo t er der R egierung  
eine w ährend eines Jah res  zinsfreie Anleihe von 30 000 
T alern  an . — Vergl. J .  G um y : Regeste de Hauterive. — 
H ausm ann  : Die Schweizer Studenten an der alten U ni
versität Strassburg  (in R H S  1928). — S taa tsa rch . F re i
burg. [ J .  N.]

B. K a n to n  W a ll is .  Fam ilie  von M artigny. — G a s
p a rd ,  P fa rrer von M assongex 1836-1884, D om herr von 
S itten . [Ta.]

R O B B I .  A lteingesessene E ngadiner Fam ilie, einge
b ürgert in S t. M oritz, Sils und  S ilvaplana. Sie h a t  
V erdienste um  die E ntw ick lung  des K u ro rtes S t. M oritz.
— 1. J u l e s ,  Dr. phil., * 1878, S taa tsa rch iv a r 1912-1919. 
W ich tigste  P u b likationen  : Quellenbücher fü r die Gem. 
St. M oritz (1910) und f. Samaden  (1910) ; Der erste 
W interkurgast im  Oberengadin (1913) ; Die Urkunden 
im  Staatsarchiv von Graubünden  (1914) ; Die Heilquellen 
von St. M oritz (1913-1915) ; Der Briefwechsel des Ober
sten Steiner (1918) ; Vom heiligen M auritiu s  (1919) ; 
R itter Guler von W ineck (1918) ; Die offizielle Uebergabe 
der Herrschaft R äzüns an den Kanton Graubünden 
(1919). — [M. ValSr.] — 2. A d o lf ,  M aler, * 1868, 
s tu d ierte  in M ünchen 1885-1888, dann  in Paris und Rom  
(A usstellung im  Salon du cham p de Mars 1891); P o r
tr ä t is t .  —  S K L .  [ L .  J . ]

R O B B I  A N I ,  R O B I A N O .  Tessiner Fam ilie, die in 
Aquila (1213), Lugano (1460) u . N ovazzano g en an n t 
w ird. Von N ovazzano stam m en die R . vom  M onteggio 
(1756) und  von Sessa. —  1. L a n c i l l o t t o ,  w ahrsch, 
identisch  m it L a n z a r o lu s ,  von Lugano, Gibeline, griff 
1466 m it den R usca die Sanseverino, H erren des Lu- 
ganertales, an. — 2. P e t r o n o ,  von L ugano, 1485 einer 
der F ü h re r des Val Colla im  A ufstand  gegen Francesco 
von Pagnano, H au p tm an n  des Herzogs, der im  L uganer- 
ta l  den F rieden  hersteilen  sollte. — 3. L a n c i l l o t t o ,  
von Lugano, C horherr von Tesserete 1568, f  1603, um  
1571 P frü n d en in h ab er von S. A ntonio  und  Torello, 
eröffnete eine Schule in L ugano und  vergrösserte  die 
K irche von S. A ntonio. — M onitore di Lugano  1921. —• 
P . D 'A lessandri : A tti di S. Carlo. —  M onti : A tti.  — 
Period, d. Soc. stor. com. I I  und  IV . — K . Meyer : 
Blenio u. Levenlina. —  A S . —  L. B ren tan i : M iscellanea  
storica. [C. T.]

R O B E L L A Z .  W aad tlän d er Fam ilie, die seit 1412 
in B ullet vo rkom m t. —  J u l e s  S a m u e l É m ile , 1844- 
1892, G enrem aler, m alte  u. a. Une arrestation sous

François Xavier Robadey.  
Nach einem Oelgemälde von 

J. B. Bonjour.
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Harras (M useum  von Lyon) ; Un spadassin', verfasste  
eine A bhandlung  ü ber die a lten  T rach ten  (Ms.), welches 
von der B ib lio thek  Genf erw orben w urde. — Livre
(l’Or. [M. R.]

R O B E N  H A U S E N  (K t. Zürich. Bez. H inw il, Gem. 
W etzikon . S. G LS). Dorf, ehem al. Zivil- und Sehnigem , 
Am  h eu te  ganz v e rto rften  E nde des PfäfTikersees en t
deck te  J .  M essikom m er 1858 eine steinzeitliche P fah l
b au te . Diese Siedelung, sicher eine der grössten  der 
Schweiz, w äre eine der in te ressan testen , w enn sie
w issenschaftlich au sg eb eu te t w orden w äre, denn an 
einer Stelle w urden  drei über e inander liegende S iedelun
gen festgeste llt. Leider fand die A usgrabung zu einem 
Z e itp u n k t s ta t t ,  wo m an  lediglich nach M useum s
stücken  such te  ; so w urden die F unde aus den drei 
Schichten  m it e inander v e rm eng t und  h aben  deshalb 
allen w issenschaftlichen W ert verloren. M essikommer, 
der E rforscher dieser S ta tio n , v e rk au fte  eine Menge 
F und stü ck e  ins A usland. R . lieferte  neben dem  gew öhn
lichen M aterial der neolith ischen S ta tionen  auch  zah l
reiche H olzgeräte  : F lachsbrecher, Bogen, B eilschäfte, 
« Dolche », Schüsseln, eine K eule ; zahlreiche Gewebe 
versch. S tru k tu r , w irkliche Stickereien und  N etze. Die 
ziem lich grobe Töpferei w urde zweifellos von der Mi
chelsbergku ltu r in Süddeu tsch land  beeinflusst. Aus der 
obern S ta tio n  stam m en ein K upfer- und  ein B ronzebeil, 
sowie m ehrere  grobe Gelasse, die en tw eder als L am pen 
oder Schm elztiegel ged ien t haben  m ögen. W as von R. 
noch u n erfo rsch t geblieben ist, w urde von H . M essikom
m er der Schweiz. N aturforschenden  G esellschaft u n te r  
der B edingung geschenkt, dass vor 50 Ja h ren  dort 
keine A usgrabungen vorgenom m en w erden. —  ZWChr.  
1908, p . 36 ; 1917, p . 310. —  H. M essikom m er : Die 
Pfahlbauten von R. (1913). — [D. v .] — Rubenhusen  
1320. 1331 besass h ier das S tift E insiedeln den halben 
Meierhof, von dem  1373 der V ogtkernen in  den H of 
Nossikon zu en trich ten  w ar. Auch die A btei R iiti besass 
hier A nrech te  an  L iegenschaften . R. erh ie lt 1785 eine 
eigene Schule ; die Sehnigem . R. ging jedoch  m it dem
1. I. 1914 in d ie j. W etzikon auf, ebenso die Zivilgem . am 
31. XII. 1928. —  UZ  X . — M A G Z  VI, 3, p. 74. — 
G fr. XL V, p. 118. — O. R ingholz : Einsiedeln  I, p . 260.
—  F. Meier : Gesch. W etzikon. —  A m tsb l. des K ts. 
Zürich  1913, p. 507, 915 ; 1928, p . 602. [D. F.]

R O B E R T .  Fam ilien der K te . F re ibu rg , N euenburg 
und  W aad t.

A. K a n to n  F r e ib u r g .  Fam ilien von F reiburg  
(14. Ja h rh .)  und  Meni ères. W appen : in Silber drei blaue, 
verschlungene R ingpaare. — 1. J e a n  (1320-1344), No
ta r  in R om ont und  F reiburg , B ürger von Fre ibu rg  1343.
—  2. P a u l ,  * 1867, B ü h nenkünstle r in S t. Petersburg , 
Maler und  K a rik a tu r is t, seit der russischen R evolution  
V ortragslehrer und  Maler in F reiburg . — E iner französi
schen Fam ilie  gehört an  : — S é b a s t ie n ,  F ranz iskaner, 
L ek to r im  K loster von F re ibu rg  1544, französischer 
P red iger, G uard ian  1558, f  13. i. 1559. —  Vergl. J . 
Schneuw ly : Tableau des notaires. —  A F  1913, 260.
—  B. F leu ry  : Catalogue (in A S H F  V III) . —  Liberté,
30. III. 1912. [ j, N.]

B. K a n to n  N e u e n b u rg . Zahlreiche Fam ilien  in allen 
Teilen des K an to n s, von denen m ehrere seit dem
15. Ja h rh . b ek an n t sind. E inige führen  B einam en, z. B. 
R o bert - T issot, R o bert - C harrue, R o bert - G randpierre , 
R obert-P rince, R o b e rt-L au ren t usw . Die b ed eu tendste  
Fam ilie  is t zweifellos diejenige von Le Locle, die sich

in alle O rtschaften  der B erggegend 
v e rb re ite te . W appen  : in R ot eine sil
berne senkrech t gestellte  P flugschar, 
ü b erh ö h t von 2 goldenen S ternen  (zahl
reiche V arian ten ). — 1. O th e n in ,  
Maire von Le Locle 1506. —  2. A b r a 
ham , 27. IV. 1619-8 . XI. 1679, N o tar 
in Le Locle, S taa tsra tssch re ib e r 1648, 
e rster G em eindepräsident von La 
C haux de Fonds 1656 bis zu seinem 
Tode, verfasste  zusam m en m it Benoit 

de la T our Description de la frontière des M ontagnes de 
Valangin  (1907 vom  S ta a tsa rch iv  v e rö ffen tlich t). —

3. JosuÉ , 1691-1771, P endülenm acher in L a C haux 
de Fonds, kgl. H ofuhrm acher 1725. —■ A. Chapuis :

P endutene neuchcUeloise. —  4. J onas P i e r r e , Sohn von 
Nr. 3, 1720-1805, G em eindepräsident von La Cliaux 
de Fonds 1772-1795. — 5. Mois e , f  12. ix . 1816 in 
La C haux de Fonds 86jährig, H au p tm an n  in französi
schen D iensten  1779, R itte r  des M ilitärverd iensto rdens 
1782. — 6. A l e x a n d r e , f  4. ir. 1816 in  La Chaux 
de Fonds Oöjährig, Maler. —  7. Davi d , 1760-1834, 
P r iv a tse k re tä r  von Jacq u es Louis de P o u rta lès, Ind ien- 
n e fab rik an t in B oudry , G ründer der Ind iennefab rik  
von T hann  (Eisass), die von seinem  B ruder D an i e l , 
1761-1824, und  von seinem  Sohn É dou ard , 1792-1881, 
gele ite t w urde. —  8. É douard R o b ert T heurer, * 18. x .
1793 in La C haux de Fonds, f  25. IV. 1877 in N euenburg, 
U h ren fab rik an t, p räsid ie rte  am  1. II I.  1848 die D ele
g iertenversam m lung  in L a C haux de Fonds, welche d ie 
provisorische R egierung e rn an n te  ; O beram tm ann  von 
La Cliaux de Fonds 1848-1851, G rossrat 1848-1858 
(P räsid en t 1854-1856), P rä s id en t des V erfassungsrats 
von 1858. —  N um a Droz : La République neuchâteloise.
— 9. Al p h o n s e , 1826-1853, M aler in N euenburg . — 
10. J u l i e n , 1827-1896, B ankier in La Cliaux de Fonds, 
G rossrat 1862-1880. — 11. Arnol d , 26. v . 1846-20 . x . 
1925 in La C haux de Fonds, G rossrat 1880-1913 (P räsi
den t 1900), S tä n d e ra t 1890-1913 (P räsid en t 1900) ; Ver
fasser einiger h isto rischer u n d  num ism atischer Schriften 
in M N  und  R S N .  —  12. Samuel , * 25. v ii. 1853 in 
Les P o n ts  de M artel, P fa rre r  in  Chézard 1878-1888, in 
N euenburg 1888-1924, N atu rfo rscher, legte eine p ra c h t
volle E iersam m lung  von europäischen Vögeln und  eine 
Schm etterlingssam m lung  an  ; erstere befindet sich heu te  
im n a tu rh is t .  M useum  von N euenburg . —  13. A dri en  
J ul es , 1854-1916, N o tar, F ried en srich te r in Les P o n ts  
de M artel 1880-1887, 1889-1912, G rossrat 1880-1912. — 
Messager boit, de Neuchâtel 1917. —  14. Ch a r l e s ,
* 21. v. 1872 in F leurier, f  30. v. 1918 in  N euenburg , 
P rofessor der Geschichte an  der A kadem ie, dann  an  de r 
U n iv ersitä t von 1899 an, D irek to r der B iblio thek von 
N euenburg  v. 1901 an, M itarbeiter am  M N .  — M ess. boit. 
Neuch. 1919. —  A S  G 1918, p. 147. — M N  1918, p . 81.
—  15. Léo n , * 21. ix .
1873 in La C haux de 
Fonds, A dvokat, K an to n s
rich te r 1904-1921, P rä 
siden t des K an tonsge
rich ts  1907-1910, 1913-
1916, B undesrich ter seit 
1921. — P S  1921. —
Vergl. auch  Livre d ’Or de 
Belles-Lettres de Neuch. —
La Société du Jard in .

L in ie  der M aler. —  16.
Louis L eo p o ld ,  * 13. v.
1794 in Les É p la tu res,
Maler, begann seine L auf
b ah n  als G raveur in P a 
ris u n d  erh ielt 1814 den 
2. Preis im  K upferstich- 
W ettbew erb , begab sich 
1817 nach  Ita lien , t  20. 
m .  1835 in Venedig. Von 
seinen zahlreichen W erken 
sind nam en tlich  La M a 
done de l'A rc  ; M oisson
neurs und  Départ des pêcheurs de l'Adria tique  (die zwei 
e rstem  im Louvre) zu nennen . —  S K L ,  m it Bibi. — 
M. Boy de la T our : Léopold Robert et ses pêcheurs (in 
M N  1925). — 17. Au r è l e , B ruder von Nr. 16, zu dem  
er sich 1822 nach  Ita lien  begab, m alte  u. a. 73 K opien 
von den G em älden Leopolds und  g e s ta tte t  so, das L e
bensw erk desselben zu rek o n stru ie ren . Sie w urden dem 
M useum  von N euenburg geschenkt, f  im  Ried oberhalb  
Biel 21. XII.  1871. — 18. Léo P a u l ,  Sohn von Nr. 17,
* 19. m . 1851 im  Ried, f  10. x . 1923 in O rvin, schuf 
u. a. Les zéphyrs d ’un beau soir und L ’écho. N ach einer 
heftigen  religiösen Krisis (1883) w urde seine Malerei 
e rn ster und geistiger. 1886-1894 fü h rte  er die W a n d 
gem älde des T reppenhauses des N euenburger M useums 
aus ; 1898 zeichnete er die K a rto n s des Mosaiks am  
h istorischen M useum von Bern : Die Sage  u n d  die Ge
schichte. Die B em alung des T reppenhauses des ehem.

Leopold Roher  L. 
Nach einem Gemälde von 

Aurèle Robert .
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B undesgerich tsgebäudes in L ausanne w urde 1905 been
d ig t. R o bert a rb e ite te  auch an  der Illu s trie ru n g  von 
R am berts Les oiseaux dans la nature. E h renbürger von 
N euenburg  1894, von II fingen 1916 ; veröffentlichte 
E n Terre Sainte  (1884) ; L ’A rt jugé  par un  crogant (1909). 
Ein M useum  von einigen von R . h in terlassenen  W erken 
wird eben von der S tad t Biel im  Ried ins Leben gerufen.

—  Ph . G odet : Les peintures 
de P aul Robert dans le 
grand escalier du M usée de 
Neuchâtel. —  E xposition  
L .-P a u l Robert, 1924. — 
M ess. boit, de Neuch. 1925, : 
p . 40 u n d  62. —  S K L . —  j 
Seine beiden Söhne — 
T h é o p h i l e , * 1879, und
—  P h i l i p p e , * 1881, sind 
ebenfalls M aler. D er erstere 
h a t  u . a. die St. P au ls
kirche in L uzern  m it Ma
lereien geschm ückt ; der 
zweite, in É v ila rd , arbei
te te  am  W ilderm eth-S pita l 
in  Biel, in den K irchen 
von Corcelles, Chindon, 
M otier - Vully usw . — 
S K L .  [L. M.]

Pa u l  Robert.  H e n r i  M arcel, von
Nach einer Photographie.  N euenburg  u. A uvernier,

* in Paris 1881, K u n s t
m aler, seit 1905 L ehrer am  T echnikum  von Freiburg , 
s te llte  u . a. in Basel (1908), N euenburg (1911) und 
Zürich (1917) aus, zeichnet sich besonders in  der 
schw arzen und farb igen R ad ierung  aus. —  S K L .  — 
Gazette de Fribourg  1929, Nr. 1. [G. Cx.]

L in ie  Robert-Tissot. — 19. J a c o b , * 8. v i. 1792 in 
La C haux de Fonds, f  6. it. 1865 in  N euenburg, U hren 
fab rik an t, liess sich . 1821 in Fontainem elon  nieder, 
g rü n d e te  d o rt 1825 die F irm a R o b ert & Cie., welche die 
1793 gegr. É b au chefab rik  w e ite rfüh rte . U n te r seinen 
N achkom m en : — 20. P a u l , * 1863, G rossrat 1895-1919, 
S tä n d e ra t 1913-1916. — La fabrique d ’horlogerie de 
Fontainemelon 1793-1925. —  21. É D O U A R D ,  *  22. VI I .  
1832 in La C haux de Fonds, f  20. XII. 1905 in N euen
burg , P fa rre r in  St. Blaise 1862-1868, in  N euenburg 
1868-1905, einer der G ründer der Église indépendante , 
G ründer und R ed ak to r des Journal religieux  1858-1905.
— Livre d ’Or de Belles-Lettres de Neuch. — La Société 
du Jard in . [L. M.]

C. K a n to n  W a a d t .  E in  Zweig von Le L o d e  erw arb 
1826 das B ürgerrech t von Jo ngny . —  1. W i l l i a m ,  
f  1911, Schriftste ller, Verfasser von A u  pays de la ber
gère ; Les lueurs crépusculaires ; La vie et les travaux de 
Sam uel B aup . —  2. L o u is , 1877, A dvokat, K an to n s
rich te r 1920. [M. R.]

R O B E R T I .  A lte Fam ilie  von M oudon (W aad t). — 
A m é d é e ,  1823-1878, A dvokat, K an to n srich te r 1856- 
1863, U n te rsu ch u n g srich ter 1868-1878. [M. R.]

R O B I L L A R D .  Aus M ontbéliard stam m ende F a 
milie, die sich 1645 in Genf e inbürgerte . W appen : in 
Blau 2 gekreuzte  silberne B illardstöcke, bew inkelt 
m it 4 Goldpfennigen. —  J a c q u e s  publiz ierte, Senebier 
zufolge, 1670 ein G edicht über den dam als erfolgten 
B rand der R honebrücke. [ H .  D a . ]

R O B I N .  Fam ilien  d. K te . F re ibu rg , Genf u. W aad t.
A. K a n t o n  F r e ib u r g .  A lte Fam ilie  von Semsales.

—  R o d o l p h e , C horherr vom  Grossen St. B ernhard , 
P fa rre r u n d  P rio r von Sem sales 1529. E ine Fam ilie 
R . w ird v . 1283 an  in der B ürgerschaft von F reiburg  
e rw äh n t. — Gum y : Regeste de Hauterive. —  Dellion : 
Diet. X I . —  S taa tsa rch . F re ibu rg . [J. N.]

B. K a n t o n  Genf.  ' Aus C hâtelier in L othringen  
stam m ende  Fam ilie, die sich 1618 in Genf e inbürgerte . 
W appen  : in  B lau aus weisser F lu t ragender gelber 
Felsen, an  dessen Fuss ein weisser B aum  s teh t. —  1. 
P h i l i p p e ,  1729-1792, M ünzstecher 1780 ; n ebst den 
M ünzstem peln fü r Genf und Fre ibu rg  g rav ie rte  er 
M edaillen und  E x-libris. — S K L .  —  2. A n d r é  D o m i 
n i q u e ,  1810-1871, Dr. m ed., G erich tsra t in Surinam .
— Rec. gén. suisse  I. [H. Da.]

HBLS v — 42

C. K a n t o n  W a a d t .  Fam ilie  von Y verdon, die zu- 
I rü ckgeh t au f —  1. J e a n , A potheker in Orbe 1520, 
; B annerherr von Y verdon, M itherr von Cronay und 
' D ém oret 1532, einer der P ä c h te r der E in k ü n fte  der 

H errschaft V alangin (N euenburg) 1546. —  2. D omi ni 
q u e , Sohn von Nr. 1, K aufm ann  in Y verdon, G läubiger 
des F ran z  von L uxem burg , V icom te de M artigues, 
von dem  er 1560 durch  S u b h asta tio n  die H err
schaften  Vevey und  T our de Peilz erw arb, die er 3 
Ja h re  sp ä te r  an  François Seigneux, H errn  von Vufflens 
la Ville, v e rk au fte . Diese Fam ilie  erlosch im  18. Ja h rh .
—  Vergl. G. A. M atite : H ist, de la seigneurie de Valan
gin, p . 270.

A ndere aus Savoyen stam m ende Fam ilien R . Hes
sen sich 1551 in V illette, 1552 in L ausanne, 1574 in 
L u try , 1602 in V evey usw . nieder. —  A n to i n e , Gold
schm ied in V evey 1619. —  A C V .  [ M .  R . ]

R O B U S T E  LU I .  V eltliner Fam ilie von G rosotto . —  
J a k o b  t a t  sich als M ilitär im  D ienste Savoyens hervor. 
H erzog K arl E m anuel e rn an n te  ihn  zum  R itte r  des S t. 
M auritius- und  L azarusordens ; durch  H e ira t w urde er 
Neffe des R udolf v. P la n ta . F an a tisch er P arte ig än g er 
der spanischen und  an tibündnerischen  P a rte i im  Velt- 
lin ; F ü h re r des angew orbenen Gesindels, das am  19. 
v i i . 1620 den P ro te s tan ten m o rd  im  V eltlin  v e rü b te . 
E r w ar vo rh er vom  S trafgerich t zu Thusis 1618 m it 
3000 D u k a ten  Busse und  m it Landesverw eisung be 
s tra f t  w orden. W ährend  der B esetzung des Veitlins 
durch  päpstliche T ruppen  1623 regierte  im  Veltlin R. 
m it einigen einheim ischen Adeligen. Sie b ed rü ck ten  das 
niedere Volk d e ra rt, dass es die A n k u n ft der F ranzosen 
u n te r  de Coeuvres 1624 begrüsste . N ach dem  V ertrag  
von Monsonio und  der U ebergäbe des Veitlins in  p ä p s t
lichen Sequester 1627, k eh rte  R . w ieder ins Veltlin 
zurück  und  a m te te  1627-1630 als Lqncfeshauptm ann. 
Als H erzog R ohan  das Veltlin 1635 w ieder eroberte, 
w urde R . flüchtig  u. leb te zu Dom aso im M ailändischen. 
Seinen H ass gegen die B ünde äusserte  sich in seiner 
A gitation  gegen das Z ustandekom m en des M ailänder- 
k a p itu la ts  von 1639. —  Vergl. L L . —  P . C. P la n ta  : 
Geschichte von Graubünden. — E d . R o tt : Repr. diplo
matique I I I .  —  F o rt. Sprecher : Kriege und Unruhen.
—  F. S. Quadrio : Dissertazioni I I .  —  P. Lavizari : 
M emorie I I .  [L. J .]

R O C .  Siehe R och .
R O C C A .  E ine der 3 italienischen Fam ilien dieses 

N am ens, die sich im  16. Ja h rh . in Genf niederliessen, 
kam  von A vigliana bei T urin  und  ste llte  dem  R a t der 
Z w eihundert 5 M itglieder, d a ru n te r  —  É t i e n n e , 1608- 
1696, Syndic-und  erster Syndic alle 4 Jah re  1668-1696.
— A lbert Jean  Michel, gen. J ohn , 1788-1818, Offizier 
in französischen D iensten , verfasste  M émoires sur la 
Guerre d ’Espagne, w ar im  geheim en m it M adam e de 
S taël v e rh e ira te t, die ihm  einen Sohn schenkte  (un ter 
dem  N am en T héodore Giles in Longirod g e tau ft). — 
Vergl. Galiffe : Not. gén. I I .  —  P . K ohler : M adame de 
Staël et la Suisse. [C. R.]

R O C C A ,  d e l l a .  A lte adelige Fam ilie  von Locarno 
(Larocha 1350), im  12. Ja h rh . erw ähn t, und  nach  einem 
Q uartier dieser S ta d t g enann t. Die Della Rocca b il
d eten  einen Zweig der Ocelli. N ach 1353 sind sie n ich t 
m ehr in der G enossenschaft der Adeligen, aber bis zum  
16. Ja h rh . behielten  sie ihre Lehen in In trag n a , L ocarno, 
Versoio, Consiglio Mezzano und sogar im V eltlin . — F ormaxi us , gen. O tto  de la R ocha, f  zwischen 1317 
und 1340. 1296 w urden ihm  vom  Bischof von Corno 
die a lten  Lehen im  V eltlin , in der Capriasca, bei Men- 
drisio, in V arenna und  die H älfte  des Schlosses S. B ia
gio in  Locarno, das die D. R . seit dem  12. Ja h rh . 
besassen, b e s tä tig t. — K . M eyer : Die Capitanei von 
Locarno. —  BStor. 1908. [ C .  T.]

R O C C O ,  von Sonvico, M aestro, übernahm  1568 die 
V ergrösserung des P a lastes der Cybo, M arquis von 
M assa C arrara in M assa. — BStor. 1902. [C. T.]

R O C H .  Vom 12. Ja h rh . an  tru g en  zahlreiche F am i
lien der französischen Schweiz den D ialek tnam en Roz 
(rot), la t. R u ß .  D araus en ts tan d en  die N am en Roph  
oder Roch. —  A rchiv  Genf : A nalyse des no taires la 
tins ; Prozess von Roz, R oux  oder R och M onet. — 
R. C. pubi. —  A rm orial de Savoie, A rt. R uphi.
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A. K a n t o n  F r e i b u r g  Alte Fam ilie von Le Ghâte- 
la rd  (seit 1404) ; sie n a n n te  sich bis zur M itte des 16. 
J a h rb . Ros, ly  Ros. — S taa tsa rch . F reiburg . [J. N.]

B. K a n t o n  G e n f .  Lieber 15 Fam ilien der Um gegend 
w urden im Laufe der Ja h rh u n d e rte  ins B ürgerrech t 
von Genf aufgenom m en oder als genferisch an erk an n t. 
Wa-ppen : in Gold ein ro tes ve rk ü rz tes  und  zugespitztes 
A ndreaskreuz. Aus diesen Fam ilien  stam m en  sechs 
M itglieder der gesetzgebenden R ä te  1457-1798, da 
ru n te r  — J a q u e s ,  von Ville la G rand, B ürger 1498, 
N o tar, und — H u m b e r t ,  sein U renkel, N o tar, S ta a ts 
anw alt 1600, A ud ito r 1604. U n te r den heu te  b lü h en 
den Fam ilien  is t aus der von —  1. C l a u d e ,  von M oussy 
im Genevois, abstam m enden  und  1690 in Thonex 
niedergelassenen Fam ilie hervorgegangen :

eine ältere L in ie  m it drei G enerationen von ange
sehenen F inanzleu ten , fe rner — 2. C l a r i s s e , * 1851, 
Zeichnerin, A quarellistin  und  M odelliererin. — 3. 
M a u r i c e , * 1878, Neffe der Vorgen., D r. m ed., seit 1921 
Professor der m edizinischen K lin ik  an  der U n iversitä t 
Genf, V erfasser sehr zahlreicher w issenschaftlichen 
Schriften , besonders über die K ran k h eiten  des Ge- 
fässystem s, über B rustfe llen tzündungen  und  ihre 
nervösen K om plikationen , über die Leber- und  Milz
k ran k h eiten , über den A lkoholism us usw . — V erg l.- 
Bibliographie de l ’Université de Genève. —  S Z G L .

Jüngere L in ie. — 4. 
C h a r l e s  H e n r i , * 1875, 
G em einderat von Genf, 
G rossrat seit 1923. — 5. 
Cl o t i l d e  A ugusta , 1861- 
1923, Base von Nr. 4, 
B ildhauerin , M odelliererin 
u n d  M edailleurin. H a u p t
w erk : die S ta tu e  v . Servet 
in A nnem asse ; u n te r  den 
200 U n terlassenen  W er
ken sind ausserdem  die 
G ruppe La dernière bou
chée de p a in , ihre K inder
büsten  und ihre Medaille 
von der Ja h rh u n d ertfe ie r 
1914 zu nennen . — 6. 
C h a r l e s  A rnold * 1877, 
B ruder von Nr. 5, S ta a ts 
arch iv ar von Genf seit 
1928, Verfasser einiger 
M onographien u n d  h is to 
rischer Schriften . —  7. 

N i n a , * 1884, Prinzessin K ougouchew , G a ttin  von 
N r. 6, M alerin, die sich in der In te rp re ta tio n  rh y th m i
scher Bewegungen spezialisiert h a t.

Aus der von C hevry (Pays de Gex) stam m enden  und  
im  18. Ja h rh . in V ernier (vereinigte Gemeinde) n ie
dergelassenen Fam ilie gingen 2 G rossräte hervor.

Das S K L  e rw ähn t J e a n  R oc , * 1718, aus einer 1660 
in den H a b ita n ten s ta n d  von Genf aufgenom m enen 
Fam ilie, Ingenieur und  Geograph. E r zeichnete P läne 
von Genf, London, B ristol usw . Bei seiner Taufe w urde 
er u n te r  dem  N am en Roch eingetragen.

C. K a n t o n  W a a d t .  Fam ilie, die seit 1276 in C hâteau 
d ’Œ x v o rkom m t und  1340 vom  G rafen von Greyerz 
u n te r  dein N am en Roph  aus der Leibeigenschaft en tla s
sen w urde. Sie erw arb das B ürgerrech t von Chavannes 
des Bois 1583, Cheserex 1598, A ubonne u n d  N yon im
17. Ja h rh . E in  Zweig nah m  den N am en Rochmon- 
det an. [M. R.]

R O C H  A , d e  ( d e  M o n t e  d e  R o c c a  ; v o m  B e r g e  
v o n  R o c c a ) .  Aus Rocca d ’Arazzo bei Asti (P iem ont) 
stam m ende L om bardenfam ilie. Schildfigur  : Dreiberg 
(Farben  u n b ek an n t). M a n f r e d  w ird 1349 m it seinem  
Sohne F r i e d r i c h ,  ferner m it T hom an von T roya in 
Luzern au f 15 Ja h re  zum  B ürger angenom m en und 
eröffnet do rt ein B ankgeschäft, das bis 1393 b esteh t. 
Sein e rw ähn ter Sohn Friedrich  und  seine B rüder J a k o b ,  
T h o m a n ,  A l b r e c h t  und M a n f r e d  w erden 1363 gegen 
Bezahlung von 1000 11 au f 10 Jah re  zu B ürgern  von 
Z ürich angenom m en und tre te n  hier bis 1383 u. a. 
als Geldgeber der S ta d t und  der H erren  von Landen- 
berg-G reifensee auf. E ine w eitere Filiale des B ank

hauses, das in der Folge im  Sem pacherkriege zu b e 
träch tlich em  Schaden kam , b es tan d  in B ern. — . I S G 
I, p. 227; I I , p. 147, 151, 154, 277, 297. — Z S tB  I. —  
Z Stad tB  I, p . 269. —  S S tG  X IV , I, p. 27. —  F . X . 
W oher : Die M iller I, 266 ; II , B, 147, 562 ; I I I ,  61. 
■— S. Vögelin : Das alte Zürich  I, p . 376. [D. F.]

R O C H A I X .  Aus der W aad t stam m ende Fam ilie, die 
sich im  18. Ja h rh . in G enthod, sp ä te r  in Peissy nieder- 
liess. —  1. L o u i s  A l p h o n s e ,  * 1856, G rossrat seit 1897.
— 2. J o h n  M arc, Sohn von N r. 1, * 1879, Ingen ieu r u n d  
A gronom , N a tio n a lra t 1917. — S Z G L .  [C. R.]

R O C H A T .  W aad tlän d cr Fam ilie, die aus der F re i
grafschaft s tam m t. Seit 1200 tre te n  R . in R ochejean  
auf, vom  b en ach b arten  Villedieu kam  V i n e t  R ., de r 
1480 bei der A btei des Lac de Jo u x  eine Schm iede und  
eine Mühle erstellte . 1864 bestanden  in La Vallée 199 
Fam ilien R ., davon 109 in L ’A bbaye, 72 in Le Lieu und 
18 in Le C henit ; auch ausserhalb  La Vallée is t die Zahl 
der säm tlich  von V inet R . ab stam m en d en  Fam ilien be
träch tlich . W appen  : in Schwarz ein goldenes R ad  m it 
8 Speichen. —  1. J a c q u e s  D a v i d ,  G rossrat 1803, Ge
rich tsp räsid en t von L a Vallée. —  2. A b r a m  É l i e ,  1765- 
1840, P fa rre r in Suchy, V aulion, L ’A bbaye, Agiez, V er
fassungsrat 1831, G ründer einer S tudienkasse  fü r junge 
M itglieder der Fam ilie. — 3. A l e x a n d r e  F é l ix ,  1760- 
1811, G rossrat 1853, S trassen inspek to r, F riedensrich ter.
— 4. S a m u el, 1783-1861, Sohn von Nr. 2, G rossra t 
1813-1830, B ezirksrichter, In fan terieoberst, D ich ter des 
H ym ne vaudois. — 5. A u g u s t e , 1798-1847, P fa rre r in 
Bière u . Rolle, einer der G ründer der Église libre, Ver
fasser zahlreicher religiösen Schriften . — 6 . L u d o l p h e . 
Sekundarleh rer in Y verdon, V erfasser von Recherches 
sur les antiquités d ’Yverdon (hgg. 1862). —  7. A l e x a n 
d r e , 1825-1877, D irek tor des 2. Postkreises in L ausanne.
— 8. J u l e s  J é r é m i e , 1832-1916, G em eindepräsident von 
Le Lieu, G rossrat, Fö rderer der E isenbahn  P o n t-B rassus.
— 9. S a m u e l , 1840-1905, Ingen ieur, D irek to r der Allge
m einen Schiffahrtsgesellschaft au f dem  Genfersee. —
10. P a u l ,  1858-1921, L ehrer am  R ealgym nasium  von 
L ausanne 1881, C hefredak teur der Tribune de Lausanne  
1893-1923, w ährend  des Krieges, 1914-1918, P rä s id e n t 
der Gesellschaft der Schweizerpresse, P rä sid en t des; 
G em einderats von L ausanne 1914 ; V erfasser von N o
vellen u n d  eines R om ans : Ils ont aimé. — 11. G e o r g e s ,  
f  1898, A rtillerieoberst, R ed ak to r. —  12. C h a r l e s ,
* 2. I .  1859, D irek to r des 2. Postkreises von Lausanne- 
1919, P räsid en t des G em einderats von L ausanne 1920.
— 13. R o d o l p h e , * 22. x . 1894, A rzt, P r iv a td o zen t an  
der U n iv ersitä t L ausanne 1928, Professor der G ynäko
logie und  D irek to r des F rau en sp ita ls 1929.

E iner ändern  Fam ilie gehörte  an  —  P i e r r e , B ildhauer 
in L ausanne, der 1505 das C horgitter der K irche von 
E stav ay er und 1520 eine 
S ta tu e  von St. Georg in 
der K a th ed ra le  von L au 
sanne schuf. —  Vergl.
Livre d ’Or. — A rt. Ro-
C.HAZ. [M. R.]

Aus m ehreren , in  Genf 
e ingebürgerten  Zweigen 
stam m en : — 11. L o u is  
L u c i e n , 1849-1917, P fa r
rer, G ründer und  P rä s i
den t des Schweiz. Tem pe- 
renzvereins des B lauen 
K reuzes 1877, Dr. theo l. 
h .c .  der U n iv ersitä t Genf 
•1909. —  A. G u illo t: L .-L .
Rachat. — 12. A n t o n y ,
* 1854, B ruder von Nr. 11,
P fa rrer, P räsid en t des 
Z entralkom itees des in te r
nationalen  B laukreuzbun
des. — 13. Marc L o u is ,
1824-1882, V orsteher des 
L iterargym nasium s von Genf 1871 bis zu seinem T ode, 
G rossrat 1874. —  14. E r n e s t  A uguste, * 1868, Sohn 
von Nr. 13, Dr. theo l., P fa rre r und Professor fü r zeit
genössische Theologie an der U n iv ersitä t Genf 1910.
— Bibliographie de V Université de Genève. [C. R.]

Clotilde Roch.
Nach einer Photographie.

Louis Lucien Roch at. 
Nach einer Photographie.
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R O C H  A Z .  W aad tlän d er Fam ilie, Zweig der R ochat 
von L ’A bbaye, der sich 1690 m it P h i l i p p e  É t i e n n e ,  
1677-1746, Assessor des Landvogtes in R om ainm ö- 
lier niederliess. Die Fam ilie  is t auch in Le L ien, in 
B ournens und seit 1819 in R om ainm ötier e ingebür
g e rt. W appen : in Gold ein ro tes K ugelkreuz, das 
b laue Sch ildhaup t m it einem  goldenen S tern  belegt.
—  1. J e a n  R o d o l p h e , 1723-1798, K astlan  und  S ta t t 
h a lte r  des L andvogts in R om ainm ötier 1772-1797. —

2. S a m u e l , 1746- 1823, 
Sohn von Nr. 1, P fa rrer 
in Provence, G oum cëns la 
Ville, C ham pagne und  
Oulens ; M itglied der pro- 
vis. L andesversam m lung  
der W aad t 1798, G rossrat 
1803-1823. — 3. A d o l 
p h e , 1789-1870, Neffe v. 
Nr. 2, G rossrat 1814-1855, 
V erfassungsrat 1831, Ge
rich tsp rä sid en t von Orbe
1832-1846. — 3. E u g è n e ,
1833-1906, Sohn von Nr. 3, 
A dvokat, G rossrat 1862, 
1883-1893, V erfassungsrat 
1861 u n d  1884, O beram t
m ann  von Orbe 1862-1882, 
G erich tsp räsiden t v. Orbe 
1893-1906, G em eindeprä-

Eucène Rochaz siden t von R om ainm ötier
Nach einer Photographie.  1888-1905, Obers Utente-

n a n t der A rtillerie. — 5. 
E u g è n e ,  * 22. x i i.  1873, Sohn von N r. 4, Gem einde
p räsid en t von R om ainm ötier seit 1906, V erw alter von 
E nvi seit 1924, V erfasser m ehrerer lokalgeschichtlichen 
A rbeiten . — Livre d’Or. [M. R.]

R O C H E  (K t. W aad t, Bez. Aigle. S. G LS). D orf und  
Gem einde. Rochi 1177. U eberreste  von röm ischen W ohn
ungen ; B urgunderg rab . Das K loster au f dem  Grossen 
St. B ern h ard  besass do rt 1177 ein L an d g u t m it Spital 
und  befestig tem  H aus, sowie m it einer dem  hl. Jak o b  
gew eihten P farrk irche . Es beh ielt dieses G ut bis zum
19. Ja h rb . U n te r der harnischen H errschaft w urden in 
R . grosse Salzlager angelegt. In  einem  dieser Magazine 
b au te  m an  1718 die heu tige , 1894 re stau rie rte  K irche. 
Seit der R eform ation  gehörte R . kirchlich nacheinander 
zu Noville, Chessel u . Y vorne. In  Roche resid ierte  der 
bernische Sa lzd irek tor v. R. (s. K ronecker : W ohnungen 
Hallers (m it B ildern), in B B G IV , 319. [M. R.]

R O C H E ,  R O C H .  B ürgerfam ilien von L au san n e .—
1. J e a n ,  t  1380, D om herr von L ausanne 1354, von 
Genf 1360. —  2. GUI, f  1429, D om herr von L ausanne 
1420, Bischof von M ondovi 1429. —  3. H e n r i ,  j  nach  
1442, P ro p s t von L ausanne 1413, P fa rre r von Bulle 
1429, G esandter des Herzogs von B urgund an das K o n 
zil von Basel 1434. — 4: J e a n ,  A potheker, Syndic von 
L ausanne 1517. —  M. R eym ond : D ignitaires. [M. R.] 

R O C H E ,  d e  l a .  f  Freiherrenfam ilie  im  Gebiet des 
heu tigen  K ts . F re ibu rg , die in der N ähe des gleichnam i
gen Dorfes eine B urg besass. Im  14. Ja h rh . sank sie 
in den M in isteria lenstand  h e ru n te r (s. F R B ).

Zweig in la Roche, de R upe , zur F lü . Als E rs te r  er
schein t —  1. J o r a n  (1172-1226), W o h ltä te r  des K lo
ste rs H au teriv e , wo seine B rüder Conon und H enri 
Mönche w aren. Zu gleicher Zeit erschein t ein Guillaum e, 
H err von La Roche, dessen verw and tschaftliche  Be
ziehungen n ich t b ek an n t sind, als Mönch von H au teriv e  
(1158-1162) ; sp ä ter is t ein G eistlicher (vielleicht der 
gleiche) A b t dieses K losters (1190-1198). — 2. G u i l 
l a u m e , Sohn von N r. 1, W o h ltä te r von H au terive , 
S tam m v a te r der ä lte rn  L inie, Vasall des Grafen Ulrich 
von A arberg  1260,3 J a h re  sp ä te r  U lrichs von W ippingen.
—  3. G u i l l a u m e , E nkel von Nr. 2, Vasall der H erren  
von W ippingen und  A ftervasall der Grafen von Savoyen, 
h u ld ig t 1308 fü r seinen A nteil an  der H errschaft R. 
dem  Bischof von L ausanne. Sein B ruder —  4. H e n r i , 
K astlan  von Corbières, ta t  dasselbe 1314 ; er verkaufte  
dem  K loster V alsain te den Berg A rousa, die heutige 
B errà. — 5. R o d o l p h e , Sohn von Nr. 3, schenkte  sein 
Lehen dem  Grafen von Savoyen und  dem  Bischof von

L ausanne. 1343 v e rk au ften  seine W itw e und  K inder 
dem  Bischof von L ausanne das Schloss, den T urm  und 
die F estung  R. m it den B esitzungen und Feudalrech ten  
in M arly u n d  Corbières. — 6. J e a n , Sohn von N r. 3, 
R itte r  und  B ürger von F re ibu rg  1313, W o h ltä te r  des 
Klosters H um ilim ont. — 7. P i e r r e , Sohn von N r. 3, 
Jo h a n n ite rr it te r  1313. —  8. J e a n , K astlan  von
Bulle für den Bischof von L ausanne 1333. D er Zweig
erlosch zu Beginn des 16. Ja h rh .

Zweig der La Roche oder von der F lü , von B iel. —  
9. U l r i c h ,  R itte r , schon 1270 Zeuge in B ern. —  10. 
B o h c h a r d ,  B aron, R itte r  1289, liess sich vo r 1289 in 
Biel nieder, wo sein N am e in von der F lü  v e rd eu tsch t 
w urde. Meier von Biel 1311. — 11. J e a n ,  Sohn von 
Nr. 10, h a lf 1319 dem  jungen  P e te r  von A arberg, seinem  
V ater W ilhelm  von A arberg  die F este  A arberg  entreis- 
sen. —  12. J e a n ,  Sohn von N r. 10, Vogt von N idau 
1378. — 13. K u n o , A rchidiakon von Köniz 1363-1373.

Zweig der Barone von Schönfels, von U l r i c h ,  dem 
Sohn von Nr. 1, H errn  von Schönfels, abstam m end . 
Sein Schloss lag der G rasburg  gegenüber und  schein t 
von den B ernern  1332 zerstö rt w orden zu sein. Die 
Schönfels sollen ihre S tam m burg  w ieder au fg eb au t h a 
ben, welche jedoch  frühere F re ibu rger G eschichtsfor
scher in die Gegend zwischen Täfers und H eitenried  
verleg ten . — J o r a n ,  w ahrsch. ohne Beziehungen zu den 
V orgenannten , Schultheiss von M urten gegen 1430. — 
F r a n ç o i s ,  K astlan  von M ontagny fü r H u m b ert, den 
B astarden  von Savoyen 1430. [ J .  J o r d a n .]

R O C H E  ( L A )  (deu tsch  Z u r f l ü h )  (K t. F reiburg , 
Bez. G reyerz. S. G LS). Gem. und  Dorf. A lte N am ens
form en : la te in isch  Rupes, Rupes superior ; französisch 
P ays de la Roche. W appen  : in B lau 3 grüne T annen 
au f g rünem  D reiberg, ü b e rh ö h t von 3 silbernen S ternen. 
Die Gegend w ar der R eihe n ach  von galloröm ischen 
(röm ische M ünzfunde), burgundischen  (G räberfunde) 
und alam annischen  B ew ohnern (F lur- und  F am ilien
nam en) besiedelt. Das D orf liegt an  der französisch
deu tschen  Sprachgrenze. Bis zum  14. Ja h rh . schein t 
R . den gleichnam igen H erren  gehört zu haben . 1349 
v e rk au ften  sie ihre B esitzungen dem  Bischof François 
von M ontfaucon von L ausanne. Die Fürstb ischöfe  v e r
liehen den L eu ten  von R . grosse F re iheiten  und  e rlaub
ten  ihnen  1479 den E in tr i t t  ins B urgrech t von F reiburg . 
Bei der E roberung  der W aad t 1536 kam  R. u n te r  fre i
burgische H errschaft und  gehörte  von da an  zur Vogtei 
Bulle bis 1798, zum  gleichn. Bezirk 1798-1803, zum 
Bez. Corbières 1803-1848 und  von da an  zum  G reyerz
bezirk . Das D orf h a tte  sein eigenes L an d rech t. Das 
erste Schloss w ird 1164 erw ähn t. E nde des 13. Ja h rh . 
b a u te  U lrich von W ippingen in R . einen festen  T urm , 
dessen R uine noch heu te  s teh t. 1344 gab es zwei Burgen 
R . U rspr. nach  P o n t la Ville pfarrgenössig, w urde R . 1656 
eine eigene P farre i ; die F reibu rger R egierung besass 
die K o lla tu r. Die P farrk irche  w urde 1652-1656 in  Les 
P lanches g eb au t. Die L iebfrauenkapelle  in Scherwil 
soll nach  der U eberlieferung M itte des 16. Ja h rh . er
ste llt worden sein ; ein M ann aus Saanen, der seine 
H eim at verliess, als die B erner die R eform ation  ein
fü h rten , soll eine M ariensta tue  he rg eb rach t hab en . 
D er H o ch alta r w urde 1663 gew eiht. Im  17. und  18. 
Ja h rh . w ar diese K apelle ein ziem lich b e rü h m ter 
W allfah rtso rt. Die schon 1665 genann te , 1730 neuge
b au te  V aigre-K apelle w urde 1793 von aus F ran k reich  
e ingew anderten  T rap p isten  und  T rapp islin n en  b e n u tz t. 
1887 g ründete  F räu le in  R igolet ein W aisenhaus für 
die B ürger von R . und P o n t la Ville. — Vergl. K uenlin  : 
Dictionnaire I I .  — Dellion : D ictionnaire  V II. — M. de 
D iesbach : La seigneurie de La Roche (in É tr. frib . 1905).
— A. M agnin : Pèlerinages fribourgeois. — F. T h. D u
bois : Les ruines du château de La Roche (in A F  I).
— A. d ’A m m an : La famille seigneuriale de La Roche 
(in A F  1929). [ J .  J o r d a n .]

R O C H E  D ’O R  (deutsch  G o l d e n f e l s )  (K t. Bern, 
A m tsbez. P ru n tru t .  S. G LS). Gem. und W eiler. Rupes  
aurea und Goldenvelz 1283; Roichedor 1300. W appen : 
in Blau drei goldene Spitzberge, ü b erh ö h t von silbernem  
Halbm ond. N ach der Chronik A lbrechts von S tra ss
burg  w urde das Schloss Goldenvelz 1283-1284 vom  Bi
schof von Basel, H einrich von Isny , g eb au t. R . w ar der
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H a u p to r t einer H errsch aft, die auch  D am v an t, G ran d 
fon taine, Réclère, Chevenez und F a h y  um fasste . 1383 
em pfing sie P ierre  de Cly vom  B ischof von Basel zu 
L ehen, ab er der B ischof H u m b ert von N euenburg  

k au fte  sie 1401 zurück . 1404 ging R o
che d ’Or, u n te r  V orbehalt des R ü ck 
kaufs, um  den Preis von 600 Gulden 
neuerdings als Lehen an  Je a n  u. seinen 
Neffen T h iébaud  von N euchâtel in 
B urgund  über. W ährend  des Basler 
Feldzugs gegen H érico u rt nahm  der 
Bischof Jo h a n n  von F leckenstein  R. 
m it W affengew alt zurück, verp fändete  
es ab er 2 Ja h re  sp ä te r  w ieder fü r 3000
11. W ährend  der B urgunderkriege b e 

m äch tig te  sich Jo h a n n  von V enningen des O rtes, der 
bis zur R evolu tion  im  Besitz des B istum s verblieb . Da 
jedoch  de r Bischof C hristoph B tarer von W artensee be
fü rch te te , dass das Schloss in  die H ände  der G rafen von 
M tim pelgard falle, was fü r P ru n tru t  eine grosse G efahr 
b ed eu te t h ä tte , liess er es von den B ürgern  seiner 
H a u p ts ta d t am  4., 5. und  6. VIII.  1595 schleifen. Das 
D orf e rstand  um  die R uine herum  und  is t nach G rand
fon taine pfarrgenössig . Bevölkerung : 1818, 91 E inw oh
n er ; 1920, 97. —  Vergl. T rou illa t. —  A. D aucourt : 
Diet. I I .  [G. A.]

R O C H E D I E U , C h a r l e s ,  1857-1928, aus einer F am i
lie von C habeuil (Dröm e), Genfer B ürger 1864; P fa rre r 
und  von 1925 an L ehrer an  der E vangelistenschule  in 
Pom y und  an  der Schule E m m aus in  Vennes, V erfasser 
von Guide du lecteur de l ’A ncien  Testament, von Trésors 
de la Bible  und  vieler U ebersetzungen  aus dem  D eu t
schen und  E nglischen. — P S  1928. [G. V.]

R O C H E F O R T  (K t. N euenburg, Bez. B oudry.
S. GLS). Gem. und  Dorf. W appen  : 
g ev ie rte t von Gold und  R o t, der 
schw arze Schildrand m it a ch t Gold
pfennigen belegt. Das D orf wird 1288 
erstm als gen an n t, das Schloss und  die 
K astlane i 1294. R . gehörte dam als 
dem  G rafen von N euenburg , aber 
e rs te r B esitzer und  E rb au e r des 
Schlosses is t zweifellos die adelige F a 
m ilie dieses N am ens, von der n u r 
einige N am en b ek an n t sind : E . de R o

chefort, M aire des T raversta les, und  sein B ruder G irard, 
B ürger und  M aire von N euenburg  1230 ; Falcon, R o
dolphe, sein V ater, und H u m b e rt, sein B ruder, 1236 ge

n a n n t. 1370 t r a t  der G raf L udw ig von N euenburg seinen 
beiden B astarden  Je a n  und  V au th ier das zur H errschaft 
erhobene R . ab . 1373 schenkte  er ihnen  dazu noch Les

Verrières, und  gleichzeitig befre ite  er die L eute  v. R o
chefort vom  W ach td ien st bei der G lusette. Beim Tode 
des G rafen L udw ig (1373) bem äch tig te  sich seine T ochter 
Isabelle, die G räfin von N euenburg  gew orden w ar, der 
D örfer R . und Les V errières und  w eigerte sich h a r t 
näckig, dieselben Jean  und  V au th ie r herauszugeben. 
Ih r  N achfolger K onrad  von F re ibu rg , befolgte ih r Bei
spiel. Es kam  zum  heftigen  S tre it zwischen V au th ier 
und K onrad , w ährend dessen der erstere  sich verleiten  
liess, U rku n d en  zu fälschen ; er w urde v e rh a fte t und 
1412 h in g erich te t. Sein Schloss w urde ku rz  d a rau f 
zerstö rt und  die H errsch aft R . aufgehoben. R . w urde 
zu einer Mairie oder Baronie m it einem  Z ivilgerichtshof ; 
ihr G ebiet e rstreck te  sich bis an die Grenze und  um fasste 
die D örfer Les P o n ts  de M artel und  L a C haux du Milieu. 
L etzteres w urde 1821 m it L a  B ravine verein ig t, 1832 
das G ericht R . aufgehoben. Les P o n ts  de M artel w urde 
zu einer M airie, das D orf 11. B oudry angeschlossen. 
1524-1730 w aren die D örfer R . und  B ro t Dessous 
verein ig t. Es gab in R . nie eine organ isierte  B ürger
schaft ; doch m assten  sich vom  14. Ja h rb . an Bewohner 
von R . und  B ro t Dessous den T ite l B ürger von R oche
fo rt an . Im  17. Ja h rh . w ar dieser T ite l zum  « B ürger 
seiner H oheit » gew orden. Das A uftre ten  von « B our
geois » in R . h ä n g t m it dem  dortigen  Schloss zusam m en ; 
einzig die politische K rise zu Beginn des 15. J a h rh . 
verh in d erte  die B ildung einer eigentlichen B ürgerschaft. 
K irchlich gehörte  R . zu P o n tareuse  ; 1644 b ildete  es 
m it Böle eine gem einsam e P fa rre i u n d  w urde 1860 selb
ständ ig . D er Bau eines V ersam m lungssaales w urde 1628 
g e s ta tte t  u n d  zw ar im  R a th au s . Die heu tige  K irche 
s ta m m t von 1755. Bevölkerung : 1779, 422 E in w . ; 
1920, 620. G eburts- und  E hereg iste r seit 1695, S te rbe
reg ister seit 1776. —  Vergl. Q uartie r-la -T en te  : Le C. de 
Neuchâtel, I I .  Serie. — A U S  1899, p. 101. —  M atile. 
— Louis F av re  : Rochefort (in M N  1879). —  D. G. I lu -  
guenin : Châteaux neuchâtelois. [L. M.]

R O C H E F O R T ,  V a u t h i e r  d e ,  unehelicher Sohn des 
Grafen Ludw ig von N euenburg , der 1370 m it seinem  
B ruder Jean  von seinem  V ater die H errsch aft R ochefort 
und Les V errières erhielt. E r geriet in S tre it m it seinem 
Neffen K onrad  von F reiburg , G rafen von N euenburg, 
der sich w eigerte, ihm  seine B esitzungen zu rückzu
geben. U cberfüh rt, m it H ilfe des C horherren L eschet 
U rkunden  gefälscht zu haben , w urde er v e rh afte t und 
am  19. II. 1412 h in g erich te t. — François de C ham brier : 
S ur la vie et le procès crim inel de Vauthier, bâtard de 
Neuchâtel (in Geschichtforscher I). — F réd . de Cham 

brie r : Histoire de Neuchâtel. — A rt. 
N e u e n b u r g .  [ l .  m.j

R O C H E M O N T  ( d e  M âYSTRE,  H erren 
von). Adelige Fam ilie aus B urgund , die 
1688 m it R e n é ,  H au p tm an n  im  R egim ent 
M ontbrun im  P iem ont, nach Genf kam  
u n d  sich 1717 e inbürgerte . W appen : in 
R o t ein silberner L ö w e .— 1. A m i,  Enkel 
des Vorgen., 1727-1798, A u d ito r 1765, des 
R a ts  1770, S taatssch re ib e r 1 7 8 2 - 1 7 9 3 .  —
2.  J e a n  F r a n ç o i s , Sohn von Nr. 1, A dvo
k a t, vom  R evolu tionsgerich t zum  Tode 
v e ru rte ilt  und vom  Volke begnadig t ; 
w urde aber u n te r  dem  D rucke der E x 
trem isten  nochm als v e ru rte ilt  und  am
25. v ii. 1794 im A lter von 28 Ja h ren  fü 
siliert. Seine Schw ester A delaide h e ira te te  
Charles P ic te t, der e rm äch tig t w urde, den 
N am en R ochem ont dem  seinigen beizufü
gen. — Galiffe : Not. gén. I I I . —  H eyer : 
L ’église de Genève. — E . L. B u rne t : Le 
1er tribunal révolutionnaire  (in M D G  34).
— Fam ilienarch iv . —  A rch. Genf. [G. V.] 

R O C H E S .  Fam ilie von Roches (Ber
ner Ju ra ), die früher Péteut (s. d.) hiess.
—  F e r n a n d , * in Vallorbe 16. v. 1882, 
in Paris niedergelassen, wo er die Z eit
schrift A rt décoratif, den Verlag Bossard 
und dann  den nach  ihm  b en an n ten  V er

lag leitete  ; pub liz ierte  ein M anuel des origines de la 
guerre (1919). N atu ra lis ie rte r Franzose. [M. G.]

R O C H  E T A  I L L É E ,  J e a n  d e  la ,  f  1436, D r. der

Rochefort ca. 1840. Nach einer Li thographie  von H. Nicole!.
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Sorbonne, Oflizial von R ouen, Bischof von A quileja, 
dann  Bischof von  Genf 1419, v erte id ig le  seine S tad t 
gegen die E ingriffe des Herzogs A m adeus V III ., dem  es 
im m erhin  gelang , durch  den P a p s t M artin  V. die Verei

nigung Genfs m it densavoyischen  S taa 
ten  un tersuchen  zu lassen. D er P ap st 
überw ies die P rü fung  dieser Frage den 
P rä la ten  in  der N ähe Genfs. Der 
H erzog such te  übrigens, den Bischof 
zu überlisten , der die A ngelegenheit 
vor eine V ersam m lung der Genfer 
b rach te , die bei dieser G elegenheit von 
ihm  v erlang ten , sich fü r seine Person 
und  seine N achfolger zu verpflichten , 
die S o u v erän itä t der Fürstb ischöfe  

ohne die ausdrück liche E inw illigung der B ürger 
nie zu en tfrem den , was er annahm . E r verlieh die
sem E ntsch luss noch grösseres Gewicht, indem  er 
1420 den B eistand  des K aisers Sigism und erlangte. 
Je a n  de la  R . w urde 1422 Bischof von Paris, sp ä ter 
Bischof von R ouen, dan n  K ard inal, E rzbischof von Be
sançon u n d  endlich L egat in F rankreich , ab er er in 
teressie rte  sich im m er fü r Genf. Sein N achfolger war 
Je a n  de Courtecuisse. Der W id erstand , den er dem  
H erzog zu leisten  begonnen h a tte , tru g  seine F rü ch te  ; 
die S o u v e rän itä t des Bischofs u . dam it auch die F rei
h e it der Genfer gegenüber dem  H erzog w urde 1423 durch 
eine kaiserliche Bulle b e s tä tig t. W appen : in  R o t m it 
gezacktem  goldenem  Schildrand ein goldener Schräg
balken, belegt m it 3 schw arzen D elphinen. — S ta a ts 
arch iv  Genf. — J .  A. G au tie r : H ist, de Genève. [C. R.] 

R O C H E T T E .  Fam ilie von B ernex, die sich 1569 in 
Genf e inbürgerte  und  einige M itglieder der gesetzgeben
den R ä te  ste llte , d a ru n te r  — H e n r i  C a m i l l e ,  * 1867, 
G rossrat se it 1907, G em eindepräsident von Eaux-V ives. 
Das S K L  n e n n t 4 Goldschm iede dieser Fam ilie. — 
Vergl. Rec. gen. suisse  I I I .  [C . R . ]

R O C H H O L Z ,  E r n s t  L u d w i g ,  G erm anist, L ite ra r
h is to riker, auch  G eschichtsforscher, * 1809 in A nsbach

(B ayern), kam  1834 als 
po litischer F lüch tling  in 
die Schweiz, w ar 1835- 
1866 L ehrer an  der K an 
tonsschule in A arau , K on
se rv a to r des k a n t. A n ti
quarium s 1866-1889, R e
d a k to r der A rgovia  1859- 
1887, f  1892 ; äusserst 
fru ch tb a re r Schriftsteller, 
verfasste  bes. eine grosse 
A nzahl von Schriften  zur 
deutschen L ite ra tu r , sowie 
zur Schweizergeschichte, 
d a ru n te r  E idg . Liederchro
n ik  ; Sam m lung  der älte
sten... Schlacht-, Bundes
und Parteilieder... bis zur 
Reform ation  (1835) ; Der 
neue F reidank  ; Gesch. der 
deutschen Nationalliteratur 
(1838) ; Schweizersagen
(1856) ; Die Schweizerle
gende vom Bruder K laus... 

(1875) ; Teil u . Gessler in  Sage und Geschichte (1877). 
Verz. in  A S G V I, p. 529. —  J .  H unziker : E rnst Ludw ig  
Rochholz. —  Argovia  24, p. 109 ; 25, p. 273 ; 40, p. 67.
—  Senn : Chronicon (1892). [H. Tr.]

R O C H  M O N  D E T .  W aad tlän d er Fam ilie, in Cheserex 
seit 1487. W ahrsch . s ta m m t sie von der Fam ilie  Roch 
von C hâteau  d ’Œ x  a b .  —  G e o r g e s  B é n é d i c t , 1728- 
1795, G eneralm ajor in  sardin ischen D iensten . —  A. de
M ontet : Diet. [ M .  R . )

R O C O U R T  (K t. Bern, Bez. P ru n tru t .  S. GLS). 
Gem. u n d  Dorf. Rocort 1148. Das K ap ite l von M ünster- 
G ranfelden besass den D ritte l der Z ehnten  von R . Die 
G eschichte des Dorfes fä llt vom  13. bis 15. Ja h rh . zu
sam m en m it derjenigen der gleichnam igen H erren , wel
che vom  Edelgeschlecht A bbévillers a b s tam m ten  und 
den Bischöfen von Basel die H uldigung verw eigerten. 
Sie besassen ein Schloss am  O rt der gegenw ärtigen

E rn s t  Ludwig Rochholz. 
Nach einer Lithogr. v. F. Ras ier 

(Schw. Landesbibi.  Bern).

Kirche. Die Fam ilie erlosch 1492 ; die H errschaft k eh rte  
an den B ischof von Basel zurück. 1802, u n te r  der 
französischen H errschaft, w urde die K irchgem . R . von 
G randfon taine  ab g e tren n t. Die K irche s tam m t aus dem  
Jah re  1857 und  ist dem  hl. François X av ier gew eiht, 
ln R . w urden E isenm inen au sg eb eu tet ; B ischof Jak o b  
Sigism und von R einach g e s ta tte te  durch einen E rlass 
vom  28. v i. 1741 dem  H erzog von R an d an , au f den Ge
bieten  von Chevenez, R . und  G randfon taine, fü r seine 
Schm ieden von B ourguignon und  F lo rim on t E rz  au s
zubeu ten . Doch ve ru rsach ten  die E inw ohner dieser 
O rtschaften  den Franzosen  soviele V erdriesslichkeiten , 
dass die Franzosen  die Gegend bald (1744) verliessen. 
Bevölkerung  : 1818, 214 E inw . ; 1920, 217. —  Vergl. 
T ro u illa t-V au trey  : Notices IV . —  D aucourt : Diet. VI.
— A S J  1916. [G. A.]

R O D .  W aad tlän d er Fam ilie, die in  D em ont 1552, in
R opraz 1574, in Corcelles 
le J o ra t  1586, in Pency 
1618, in Mézières 1620 u.
а. O. vo rkom m t. Zum 
Zweige von Mezières ge
h ö rt —  E d o u a r d ,  einer 
der be rü h m tes ten  Schrift
steller der französischen 
Schweiz, * 29. m . 1857 in 
N yon, t  29. i. 1910 in 
Grasse, P rof. der verglei
chenden L ite ra tu r  1886, 
der französischen L ite 
ra tu r  an  der U n iv ersitä t 
Genf 1890- 1895, dann  
Schriftste ller in Paris (v e r
öffentlichte u . a. zahl
reiche R om ane : La Course 
à la M ort ; Le sens de la 
vie ; La vie privée de M i
chel Teissier ; Le silence ;
Les Roches blanches ; Der
nier Refuge  ; A u  m ilieu  
du chemin ; L ’E au courante ; L ’Ombre descend sur la 
montagne  ; Le Glaive et le Bandeau. D enkm al in  N yon.
—  E d. T issot : In  M em oriam  Edouard Rod. —  F. Roz : 
Biographie critique. —  E . F ag u e t in Revue des Deux- 
M ondes 1910. — V. G iraud : Les maîtres de l ’heure.
Bd. 2. —  D. L. van  R aalte  : L ’œuvre d ’E . R . (L ey
den 1926). [M. R.]

R O D A R I .  Fam ilien  der K te. Tessin und Zürich.
A. K a n t o n  T e s s i n .  R o d a r i ,  R o d e r i ,  R o t a r i .  Tes- 

siner Fam ilie von M aroggia, die auch in Bellinzona seit 
dem  15. Ja h rh . u n d  in Lum ino 1569 e rw ähn t w ird  und  
aus Crem ona stam m en soll. —  1. D o n a t o ,  Sohn des 
m aestro  A ndrea, A rch itek t, w urde 1456 vom  H erzog 
von M ailand nach  Bellinzona zur L eitung  der A rbeiten 
an den dam als bestehenden  zwei Schlössern g esand t ; 
e rb au te  auch eine neue M oesabrücke. V ielleicht is t er 
iden tisch  m it einem  1465 in Lugano erw ähnten  D onato . 
Ohne Zweifel g ehörte  D onato zu dieser Fam ilie, wie auch
— 2. G i o r g i o , der 1477 am  N eubau  der B efestigungsan
lagen von Bellinzona a rb e ite te . — 3. G a b r i e l e , B ild
h auer, a rb e ite te  1486 am  Dom  von M ailan d .— 4. T o 
m a s o  (1484-1526 erw ähn t), B ildhauer, A rch itek t u . In 
genieur, t  w ahrsch. 1526, is t das b e rü h m tes te  Mitglied 
der Fam ilie. In  Venedig schuf er m ehrere S ta tu en , w ar 
ab er besonders an  der K a th ed ra le  von Corno tä tig , wo 
er schon 1484 a rb e ite te  u n d  1487 zum  O berarch itek ten  
und  ersten  B ildhauer e rn an n t w urde. Von ihm  stam m en 
u. a. die zahlreichen S ta tu en  u n d  S k u lp tu ren  an  der 
Fassade u n d  an  den Seitenfenstern , die südlichen und  
nördlichen S e iten tü ren , die A ltäre  von S ta . Lucia, S. S te
fano usw . Seine B rüder, besonders Giacomo, a rbe ite ten  
do rt m it ihm . R . w irk te  auch am  M ailänder Dom , an  der 
K artau se  von P av ia  u n d  besonders im  V eltlin . A lbertolli 
schreib t ihm  die Fassade der K a thedra le  von L ugano, 
B ren tan i m it gu ten  G ründen die P läne fü r die S tif ts 
kirche Bellinzona, das T rip tychon  von C arona u .a .  zu.
—  5. B e r n a r d i n o , B ruder von Nr. 4, B ildhauer, er
w äh n t von 1486 an beim  B au der K a thedra le  von Corno ; 
Schöpfer der grossen T üre von S. Stefano in Mazzo. —
б. G i a c o m i , B ruder von N rn. 4 u. 5, B ildhauer u n d  Ar-

Edouard  Rod.
Nach einer Photographie.
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ch itek tj b ed eu ten d s te r M itarbe ite r von Tom aso bei 
seinen A rbeiten  am  Dom  von Corno, w irk te  1508 an der 
K irche S. G iovanni B a ttis ta  von Mazzo u n d  1515-1517 
a n  der K irche von S. Maurizio in Pon te  (Veltlin). —
7. D o n a t o , B ruder der Vorgen., B ildhauer, erw ähnt 
beim  Bau der K a th ed ra le  von Corno 1487-1517. —•
8. G i o v a n n i  P i e t r o , B ildhauer, vielleicht B ruder oder 
V erw and ter der V orgenannten, a rb e ite te  m it Tomaso 
a m  Dom  von Corno 1503-1513. —  9. C r i s t o f o r o , 
vielleicht B ruder oder V erw andter der N r. 4-7, B ildhauer 
am  Dom  von Corno 1533. — Vergl. S K L .  — Oldclli : 
D iz. —  G. B ianchi : A rtis ti ticinesi. —  S. M onti : Tomaso 
e Giacomo Rodaci (in Bellezze na tura li, V, 1893). —
C. Cantèi : Storia... di Como. —  P . Vegezzi : Esposizione  
storica. — J .  R . R ah n  : W anderungen. —  BStor. 1893. 
—  Period, cl. Soc. stor. com. X I. —  A rchiv, stor. lomb. 
X II . — R iv . arch eoi. com. 1919-1921, 1925, 1926. — 
L. B ren tan i : La storia artistica d. collegiata di B ellin 
zona. — F. Chiesa : L 'attività  artistica d. popolazioni 
ticinesi. —  A SA  1916. [ C .  T r e z z i n i .]

B. K a n to n  Z ü ric h . Fam ilie der S ta d t Zürich, en t
s tan d en  1888 durch  E inbürgerung  von elusone ( I ta 
lien). — P a l m i r o , * 1873 in  T runs (G raubünden), 
Dr. m ed. 1897, b ek an n te r M agenarzt, P r iv a td o zen t an 
der U n iv ersitä t Z ürich 1908-1912. t  1912 in Zürich. 
Schrieb u . a. Grundriss der medikamentösen Therapie 
der M agen- u. D armkrankheiten  (1906) ; Die wichtigsten 
Grundsätze der K rankenernährung  (1907) ; M agen und  
Darm in  gesundem und krankem  Zustande  (1912). — 
Z W  Chr. 1912, p . 240. [D. F.)

R O D A R  IA n a n n te  m an  im  M itte la lter eine Ge
sam th e it von A bgaben, Z ehnten  und  anderen  G rund
lasten , die dem  L andesherrn  oft. in N a tu ralab g ab en  
zu en trich ten  w aren ; häufig  b ed eu te t der A usdruck 
auch  das G ebiet selber, worin die A bgaben erhoben 
w urden. Die R . en tsp rach  der castaldia in N orditalien . 
D er U rsp rung  ist u n b ek an n t, doch sehr a lt. Im  Tessin 
w urde sie im B leniotal und  in der L evan tina  erhoben. 
D er E inzüger hiess rodarius und  w ar gewöhnlich ein 
von den D om herren  von M ailand e rn an n ter E inhei
m ischer, der ihnen  seine Bezüge an  den N ovem ber- 
D ingtagen au srich te te . Schon vor 1370 w urde die 
R . au f u n bestim m te  Zeit in  P a c h t gegeben. N ach einem 
Rodel von 1395-1402 bestanden  sechs R . in der L evan
tin a  : Bodio, Chironico, In tu s  M ontem , Giornico, Chig- 
giogna und  eine m it u n b ek an n tem  N am en ; sechs gab 
es 1372 auch  im  B leniotal : M alvaglia, Sem ione, Dongio, 
A quila, Consiglio und  Olivone. In  der R iv iera  kom m t 
in der 2. H älfte  des 14. Ja h rh . die castaldia von Claro 
in gleicher B edeutung  wie die R . vor. —  K . M eyer : 
Blenio u. Leventina. — Arch. stor. d. Svizzera italiana  
1926. [C. T.]

R O D E  ( R o d , R o d e , R o o d , R o o d e  im  15.-19. Ja h rh .; 
M itte des 18. Ja h rh . k om m t in Appenzell auch  die 
unrich tige  Form  R h o d e  auf, die heu te  do rt die offizielle 
ist). Die E tym ologie ist u m str itten . Æ ltere  E rk lä rer 
wie Jo h . v. Müller wollen das W o rt von « R o tte  », 
« R o tt  » (zusam m en aufbrechende Schar) ab le iten . Aus 
einer m ilitärischen  E in te ilung  sei sp ä ter eine polit, 
gew orden. Die neuere Sprachforschung aber z ieht aus 
sprachgesetzlichen G ründen zur E rk lä ru n g  das n ieder
deutsche « rod », « roda  » (durch A usreu ten  u rb a r  ge
m achte  Gegend) heran , das schon früh  ins O berdeutsche 
eingedrungen sei. Da ab er in der deu tschen  Schweiz nur 
« R ü ti » oder « R eu te  » als B ezeichnung fü r u rbari- 
siertes L and verkom m en und  die heutige  geogr. A us
b re itu n g  des W ortes « rode » sich ziem lich genau m it 
der einstigen E rstreck u n g  des R äto rom an ischen  deckt, 
w ird  bes. von Schweiz. Sprachforschern  die A bleitung 
vom  rom anischen « roda » (ronda vom  la t ro ta , das R ad, 
in der rom anischen Schweiz auch in der B edeutung  von 
Reihenfolge) verfoch ten . Im  deu tschen  Teil G raubün- 
dens, im  R h ein ta l und  in Innerroden  finden sich die 
A usdrücke « der Rood noo » (nach der Reihenfolge) 
und  « abrooden » (abwechseln), « an  der R ood sein » 
(abwechslungsw eise B etä tig u n g  der einzelnen G em einde
ab teilungen  an  den öffentlichen A rbeiten , an  W egen, 
B rücken, D äm m en usw .). Die Bezeichnung « Rood » 
w urde dann  au f die A bteilung selbst, sp ä te r  au f ih 
ren W ohnort u n d  Bezirk ü b ertrag en . E ine E in te ilung

in R . b e steh t je tz t  noch in vielen Gem. des R hein
ta ls . Jede  R . h a t  einen R odm eister (Aufseher bei den 
offentl. A rbeiten). Mit der vor den A lam annen  in den 
T älern  am  A lpstein in Innerroden  angesiedelten rä to 
rom anischen  B evölkerung soll sich auch  das rom . 
« roda  » au f appenz. G ebiet festgesetzt haben . Mit « R o
den » w ären d o rt in der ä lte sten  Zeit die A bteilungen 
bezeichnet w orden, die dem  G rundherrn  abw echslungs
weise F ro n d ienste  leisten  m ussten . In  den U rk. dage
gen erscheint das W ort « rod » e rst ziem lich spä t, 
erstm als m it sicherem  D atu m  im B undesbrief der S tad t 
S t. Gallen m it Appenzell vom  17. I. 1401. Aus ihm  geh t 
h ervor, dass die R oden dam als Bezirke der « lender » 
A ppenzell, I lu n d w il, U rnäsch , T rogen und  Teufen w a
ren . N ach der K lageschrift des A btes H einrich  IV . ge
gen die A ppenzeller um  1420 bestan d en  dam als schon 
die sechs R. der P farrgem einde A ppenzell : Lehn. 
S ch latt, R inkenbach , Schw endi, R ü ti u n d  G onten, 
welche dann  m it Oberegg von 1597 an  den H a lb k an to n  
I.-R . b ilde ten . Diese a lte  E in te ilung  blieb d o rt bis zur 
V erfassung von 1872 bestehen, durch  welche die R. 
aufgehoben und  die Bezirke eingeführt w urden. F ü r  
U rnäsch , Ilundw il, T rogen u n d  Teufen verschw indet 
nach  der Befreiung von der H errsch aft des A btes die 
B ezeichnung « lender » und  es t r i t t  Rode an  ihre Stelle. 
Im  L and teilungsb rief von 1597 w erden die fü n f R. 
U rnäsch , H erisau , H undw il, Teufen u n d  Trogen « sam b t 
denen ab Gais » als die « Usseren R oden » beze ich n e t. 
Mit dem  17. Ja h rh . w erden sodann in diesem  H a lb k an 
to n  die R . durch  die K irchgem einden ersetz t, u n d  seit 
der V erfassung von 1834 b esteh t A. R . aus 20 po lit. 
G em einden. — Vergl. U StG . —  J .  G. Zellweger : Urk. 
— D erselbe : Gesch. von A ppenzell. — G. R üsch : K t. 
Appenzell. —  S l .  —  Das G rim m ’sche W ö rte rb u ch . — 
A J  1906, 1914. — F ried r. v. W yss : Landsgemeinden 
(in Z S R  1852). _ ' [A. M.]

R O D E , R O D É . Fam ilie von E[fingen (A argau). — 
L o u is , 1819-1900, L ehrer der klassischen Sprachen  in 
N eu en stad t 1846-1871, dan n  in Rolle, V erfasser von 
A rbeiten  über N eu en stad t (in A S J  1852-1872). — G. 
Am weg : Bibliog. —  É m i l e , sein Sohn, * 1855, A d vokat 
1879, 1. S ek re tä r des eidg. po litischen D ep artem en ts 
1883-1891, M inister-R esident in  B ucnos-Aires von 1891 
an, t  21. v i i . 1898 in  Clärens. —  Vergl. B und  1898. 
N r. 201. [II. T.]

R O D E L S  (rom . R o t e n )  (K t. G raubünden , Bez. 
H einzenberg. S. G L S ). Gem. u n d  P fa rrd o rf m it ro m . 
und  deu tscher B evölkerung. E in  G a u d e n z  von Rautens 
(Rodels) w ird 1354 e rw ähn t (Mohr : Cod. I I ,  N r. 334). 
Die Gesch. von R . geh t au f in derjenigen des Dom leschg, 
das u rsp r. eine einzige M arkgenossenschaft b ildete. 
Die te rrito ria le  Teilung zwischen R. und  Paspels er
folgte 1598 (E rneuerung  1691). Teilung der W älder 
zwischen Tomils, Paspels, R odels u n d  T rans 1728 
(erneute T eilung 1750). E rn eu te  G renzbestim m ungen 
1776. Die u rsp r. dem  St. C hristopherus und  S t. Jak o b  
gew eihte K apelle w ar Filiale der K irche zu A lm ens. 
Gegen E nde des 16. Ja h rh . t r a t  R . infolge der W irksam 
keit von P fa rre r K onrad  von Jeck lin  zur neuen L ehre  
über, was dan n  auch  die k irchliche T rennung  von A l
m ens herbeigeführt haben  w ird. —  Reg. von R odels.— 
A. N üscheler : Gotteshäuser. — E. Cam enisch : Reforma- 
tionsgesch. —  L. L ehm ann  : Patriot. M agazin . [ L .  J . j

R O D E R . Fam ilien  der K te . Bern, W allis u. Zürich.
A. K a n t o n  B e r n .  B ürgerliche Fam ilie der S tad t 

Bern seit 1573, f  1896. W appen : in R o t ein gelbbeklei
de te r w achsender M ann, der in  der R ech ten  eine weisse 
B lum e h ä lt. — D a v i d ,  deu tscher P fa rre r zu M urten 
1748, in A [foltern i. E . 1761, f  1781, schrieb die Vorrede 
zu H errlibcrgers Topographie, gab gedruck te  P red ig ten  
h eraus. — F r a n z  S a m u e l  w ar 1749 in die H enziver- 
schw örung verw ickelt und  erh ie lt sechs Ja h re  S ta d t
arrest. —  L L H . — Gr. —  Tillier V, 189. —  S K L .  [H. Tr.]

B. K a n t o n  W a l l i s .  R o d e r  oder R o d i e r .  t  r i t t e r 
b ü rt  ige Fam ilie  von N aters, die 1218-M itte des 14. Ja h rh . 
vo rkom m t. Als Vasallen der K irche von S itten , des 
Bischofs u n d  des D om kapitels sind die R . vorzüglich 
in  N aters und  U m gebung, ab er auch  anderw eitig  im 
W allis b eg ü te rt gewesen. —  B W  G I I I .  —  D. Im esch : 
Geschichte v. Naters. [D. I.]
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C. K a n to n  Z ü r i c h .  Im  15. Ja h rh . f  Fam ilie der 
S ta d t Zürich. —  Z S tt ì .  —  E l i s a b e t h ,  Æ btissin  von 
Selnau 1361. — E. F . v. M ülinen : Helvetia sacra 11, 
p. 132. — Festgabe f. P aul Schweizer, p. 192. —  J .  H äne : 
M ilitärisches aus dem alten Zürichkrieg . [D. F.]

R O D E R E R  ( R o d e r ) .  A lte A ppenzeller Fam ilie, 
deren Nam e wohl au f « R ode» zu rückzuführen  ist, und 
von der H . R oder und  U l i  R oder schon in dem  um  
1460 abgefassten  W affenrodel der R oden Appenzells 
e rw äh n t sind. N ach W alsers Chronik wäre U l r i c h  R o
der 1487 L andam m ann  gewesen. — H a n s  Roderei' 
w ar 1513 Z ehn tm eister ; drei B rüder R oder t  1515 bei 
M arignano. —  Die R . sind h eu te  noch in  Trogen einge
b ü rg e rt. —  A U .  — W alsers Chronik I. — A ppenzell. 
M onatsbl. 1840. —  K oller u. Signer : A ppenzell. Ge
schlechterbuch. [ A.  M. ]

R O D  E R S D O R F  (K t. So lo thurn , A m tei D orneck.
S. G LS). Gem. u n d  P farrd o rf. Radalzdorf 1197 ; Funde 
röm ischer M ünzen. 1277 verlieh G raf D iebold von 
P flr t den D inghof u . den K irchensa tz  zu R . den R itte rn  
Jo h a n n  und  W erner von R o tberg . Mit einem Teil der 
H errschaft R otberg  k am  R . sam t dem  K irchensatz  
1515 käuflich  an Solo thurn . 1409 w urde der O rt in 
einer Fehde von den B aslern, 1445 von den Solothurnern  
v e rb ra n n t. 1530 neig te ein Teil der Gem. der R eform a
tion  zu ; B ilder und  K irchenzierden w urden v e rb ran n t, 
ab er die neue Lehre d rang n ich t durch . B em erkensw ert 
is t der H errensitz  des f  so lo thurnischen A ltbu rger
geschlechts A lte rm a tt. P farreg iste r seit 1692. — P . Al. 
Schm id : Kirchensätze. —  M H V S o l. I I ,  p. 65 ; V III, 
p . 169. [H. Tr.]

R O D 1 E U X .  Fam ilie  von Rossinières (W aadt) seit 
1476 (Rogioux , sp ä te r R oiux, Rodieux). —  1. L o u is , 
1802-1836, Professor des Griechischen an  der A kadem ie 
L ausanne 1827-1836, G rossrat 1831-1836. — 2. A l f r e d ,  
t  1896, D irek to r der D am pfschiffahrtsgesellschaft auf 
dem  Genfersee. —  3. M a u r i c e ,  * 1876, f  1927 in  Ma
rokko, Ingen ieur, L andschafts- u . G enrem aler. [M. R.] 

R O D O .  Siehe N i e d e r h æ u s f . r n ,  A u g u s t  v o n .  
R O D O N ,  d e  ( D e r o d o n ) ,  D a v i d ,  * 1600 in Die 

(F rankreich ), f  1664 in Genf, Theolog und Philosophie
professor, 1663 nach  Genf geflüch tet, w ar aus F ra n k 
reich v e rb an n t w orden, weil er Le Tombeau de la messe 
geschrieben und  herausgegeben h a tte . —  France pro
testante. —  B é n é d i c t  A ndré, Sohn des Vorgen., A nw alt 
am  P a rlam en t in  Grenoble, w urde 1717 B ürger von Genf; 
Verf. von M émoire sur VAcadémie et le Collège de la ville 
et république de Genève (Ms. in der Bibi. Genf). [C. R.] 

R O D T ,  v o n .  Patriz iergesch lech t der S tad t Bern.
D er N am e in verseli. Schreibung (R ot, 
R oth) (« von » k ra ft R atsbesch luss 
vom  9. iv . 1783) ist in B ürgerschaft 
und  R a t seit dem  14. Ja h rh . n ach 
w eisbar, doch ohne erkennbaren 
verw andtschaftlichen  Z usam m enhang. 
E ine F ilia tio n  is t e rst von Nr. 2 an 
ersichtlich . W appen  : ge te ilt von R o t 
und Silber m it zwei R osen in gewech
selten  F arb en . —  1. B e n e d i k t ,  L an d 
vogt zu F rienisberg  1527, des K l. R ats 

1533 und  1546, L andvog t zu In terlak en  1539, zu L ands
h u t  1 5 4 7 ,1 1552. — 2. M a r t i n ,  wohl v e rw an d t m it Nr. 1, 
S tam m v a te r der Fam ilie, R a tsch re ib e r 1593, f  1618.— 3. 
N i k l a u s ,  Sohn von N r. 2 ,  * 1598, L andvog t z u  A arberg 
1632, S tad tsch re ib er 1633, f  1651. — 4. E m a n u e l ,  
Sohn von Nr. 3, * 1626, S ek re tä r des Generals Sigm. 
von E rlach  im  B auernkrieg  1653, R atsch re ib e r 1657, 
L andvog t zu A arw angen 1665, f  1675. — Ti liier IV , 
213. — 5. S a m u e l ,  Sohn von Nr. 3, * 1631, K astlan  
zu F ru tigen  1671, f  1677. —  6. N i k l a u s ,  Sohn von Nr. 4, 
* 1650, L andvog t zu In te rlak en  1687, wegen p ietisti- 
scher Gesinnung und  P ro p aganda  v e rh afte t u n d  ve r
b a n n t 1699, w anderte  nach  N orddeutsch land  aus, 
t  1726 bei M agdeburg. — Tillier IV , 449. — 7. E m a n u e l ,  
Sohn von Nr. 4, * 1655, S tad tsch re iber 1693, des Kl. 
R a ts  1710, B auherr 1715, L andvog t zu Sum iswald 1728. 
t  1728. —  Tillier IV , 358 ; V, 24, 31, 71. —  8. E m a n u e l ,  
Sohn von N r. 7, * 1682, S tad tsch re ib er 1731. L andvogt 
zu R om ainm ötier 1732, f  1747. —  9. G a b r i e l ,  Sohn 
von N r. 7, * 1690, L andvog t zu G o tts ta tt  1735, t  d a 

selbst 1736. — W. F. v. Mülinen : Beiträge VI, 242.™  10. 
N i k l a u s ,  Sohn von Nr. 7, * 1692, in holländischen 
D iensten, M ajor 1737, H err zu Kiesen 1738, O berst
lieu tenan t 1745 (Schlacht bei Fontenoy), f  1746 in H ol
land. —  E . F . v. Mülinen : Beiträge I II , 39. —  11. A n t o n ,  
Sohn von Nr. 7, * 1694, A rtille riehaup tm ann , Salzdi
rek to r zu Roche 1746, f  1776. —  12. E m a n u e l .  Sohn 
von Nr. 8, * 1712, L andvog t zu Morges 1750, E h ren 
bürger von Begnins 1757, L andvog t zu Schw arzenburg 
1765, t  1799. —  13. S a m u e l ,  Sohn von N r. 8, * 1714, 
H au p tm an n  in H olland, O berstlieu tenan t 1767, L an d 
vogt zu S t. Jo h annsen  1769, t  1773. —  14. A n t o n  E m a 
n u e l ,  Sohn von Nr. 12, * 1748, G esand tschaftssek re tär 
nach Solothurn  1786, L andvogt zu Nyon 1793-1798, 
f  1802 ; V erfasser verseli, handschriftlicher h isto rischer 
A rbeiten . — S B B  I I I .  —  15. S a m u e l ,  Sohn von Nr. 12, 
* 1749, in holländischen D iensten, S ta d tm a jo r 1786, 
O berstlieu t. des R egim ents E m m enta l (in der W aadt) 
1792, L andvog t zu T rachselw ald 1793-1798, t  1819. —
16. B ernard  E m a n u e l , Sohn von Nr. 14, * 1776, als 
A rtille rie lieu tenan t bei der G renzbesetzung w ährend 
der Belagerung von H iiningen 1796-1797 und im  K am pf 
gegen die F ranzosen 1798 (G rauholz), in preussischen 
D iensten 1798-1800, m it dem  englisch-österreichischen 
Schw eizerregim ent (vorher R overéa) im  11. K oalitions
krieg 1800-1802 (Süddeutsch land , M alta, E lba), h ero i
scher und  eidg. A rtille rieh au p tm an n , S ek re tä r des 
K riegsrats 1812, M itstifte r der Gesellschaft schweizer. 
G eschichtsforscher 1811 (deren P rä sid en t 1842), A dju
ta n t  des O bersten von L u te rn au  bei der 2. Belagerung 
von H iiningen 1815, O beram tm ann von M ünster 1815- 
1822, A ppella tionsrich ter bis 1831, t  16. v ii. 1848 ; 
schrieb : Gesch. des Kriegswesens der Berner (1831- 
1834) ; Die Feldzüge Karls des K ühnen  (1843-1844). 
H erausgeber des Twingherrenstreites von Frik a r t  1837. 
Viele A rbeiten  im Schweiz. Geschichtsforscher 1813-1847, 
h in terliess ausserdem  zahlreiche M anuskrip te. — Bio
graphie  von L. W urstem berger (1851). — S B B  I I I ,  112. 
— Tillier V, 595. —  17. K a r l  S a m u e l  A d o l f ,  Sohn 
von Nr. 16, * 1805, wegen A u s tritts  aus der L andes
kirche aus dem  S taa tsd ien st en tfe rn t u n d  aus dem  K an 
ton v e rb an n t 1829-1831, theologisch ausgebildet in Genf, 
M ontbéliard und  L ondon 1829-1833, G ründer und  P re 
diger der F reien  evangelischen Gem einde in B ern 1833, 
religiöser Schriftste ller, f  26. v. 1861. —  Biographie von 
Iselin (1862). —  S B B  I I I ,  267. — 18. F r a n z  R u d o l f ,  
Sohn von N r. 16, * 1814, ausgebildet an der u n abhäng i
gen theologischen Schule in Genf 1833-1835, M issionar 
in  Ind ien , g ründ licher K enner der Sanskrit- u. B engali
sprachen, schrieb m ehrere w issenschaftliche u . religiöse 
Schriften  englisch u. b en 
galisch ; f  29. v in .  1843 
in K a lk u tta . —  Biogr. von 
B outerw ek (1852). —  S B B  
I I I ,  257. —  19. K a r l  A l 
f r e d ,  * 1843, Sohn von 
Nr. 1.7, als österreich i
scher K ürass ie rlieu ten an t 
bei N achod schw er ve r
w undet 1866, bei einem 
F ran c tireu r-K o rp s im  be
lagerten  Paris 1870-1871, 
nach  der R obinson-Insel
gruppe Ju a n  F ernandez 
(Chile) ausgew andert 1877,
P ä c h te r  und  G ouverneur 
daselbst bis an  seinen Tod,
4. v ii. 1905. —  A H V B  
X X I I I ,  1, 114. —  20.
G o t t f r i e d , Sohn von Nr.
17, * 1852, O berstlieut. in 
österreichischen D iensten
u. K am m erherr, im  W elt
krieg K om m an d an t von 
P a rd u b itz . — 21. K arl F ried rich  E d u a r d ,  Enkel 
von N r. 16, * 1849, A rch itek t (K aserne, W affenfabrik , 
Ziegler- u n d  Jen n e rsp ita l, H ist. M useum, E rw eiterung  
der S tad tb ib lio th ek  in B ern), M itglied der eidg. K u n s ta l
tertüm erkom m ission , R eorgan isa to r des historischen 
M useums ; H erausgeber von : Das alte Bern  (100 B lät-

E d u a rd  von Rodt.  
Nach einem Oelgemälde 
von Rober t  von Steiger.
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ter) ; Kunstgeschichtl. Denkmäler der Schweiz ; Berns 
Stadtgeschichte, Berns Bürgerschaft und Gesellschaften 
(in der Festschrift 1891) ; Bern im  X 1 V - X 1 X . Jahrhun
dert (6 Bde.) u . a. ; zahlreiche A ufsätze im  B T ,  im 
A H V B ,  in Ó B G  u n d  in  ändern  Z eitschriften  ; E h ren 
do k to r der heroischen H ochschule 1917, f  14. VII. 1926.
—  B erner Presse, M itte Ju li 1926. —  22. M athilde Sophie 
C ä c i l i e ,  Schw ester von N r. 21, * 1855, m achte, in 
a lten  und  neuen  Sprachen b ew andert, zahlreiche R ei
sen in allen fü n f W eltte ilen , schrieb : Reise einer 
Schweizerin um  die Welt ; A u s Central- und Südam erika, 
und viele Feuille tons in S c h w e i z ,  u n d  ausländischen 
Z eitungen ; f  26. I I .  1929 in M entone. —  B erner Presse, 
F ebr. 1929. —  Berner Woche 1929. —  L L .  —  L L H .
—  Gr. —■ S G B  I I .  —• M itteilungen aus der 
Fam ilie . [Th. ImHof],

R O D T  (F R E IH E R R E N  V O N ), f  süddeutsches 
A delsgeschlecht. W appen : gespalten  von R o t m it sil
bernem  Q uerbalken und  von R o t. D er S tam m sitz  lag 
im  K reis Schw aben-N euburg (B ayern). —  1. M a r - 
Qu a r d  R u d o l f , * 9. IV . 1644, D om herr zu Augsburg 
und  K onstanz  1668, D om dekan 1686, F ü rs tb isch o f von 
K onstanz  1689, f  10. VI. 1704. Sein Grossnelfe —  2. 
F r a n z  Iv o n r a d , * 10. m . 1706, D om propst zu K onstanz 
1747, F ü rs tb isch o f von K onstanz  1750, K ard inal 1756, 
1 16. x . 1775. Sein B ruder —  3. M a x i m i l i a n  Ch r i s t o p h . 
* 10. x i l .  1717, F ü rs tb isch o f von K onstanz 1775, f  als 
L e tz te r seines G eschlechts 1 7 .1. 1800. —  OB G. —  A D B .
—  K . Schönenberger : Das alte B istum  Konstanz, 
p . 34. —  Kolb : Lexikon des Grossherzogtums Baden  I, 
218. [Alb. Sch.]

R CEDER, G e o r g  117 l h e l m , Schulm ann und  Schrift
steller, * 25. x . 1795 in Caub am  R hein , kam  1818 als 
H auslehrer zu G raf B enzel-S ternau nach  Z ürich und 
1820 durch  V erm ittlung  Orellis als L ehrer an  die K a n 
tonsschule nach  C hur (zugleich m it K arl V ölker und 
K arl Folien), w ar h ier auch  lite rarisch  tä tig , verfasste
u. a . im  A u ftrag  des B ündner Grossen R ates eine 
staa tsrech tlich e  populäre  Schrift in der A ngelegenheit 
des D oppelbistum s C hur-St. Gallen. 1838 zog er als 
Schulinspek tor nach H an au , sp ä te r  nach Fu lda , f  d a 
selbst 1872. Verf. u . a. K leine Bündnergeschichte (1831) ; 
Historisch-staatsrechliche Beleuchtung der Hoheitsrechte 
des Standes Graubünden in  Angelegenheiten des B istum s  
(1835) (auch ins R om anische und  Italien ische übersetz t); 
Die Entstehung des Zehngerichtenbundes (1836) ; zu
sam m en m it T scharner : Der Kanton Graubünden 
(1838) ; Der Schweizer Reformator H . Zw ingli, seine 
Freunde und Gegner (1855) ; Der Dichter J .  G. von Salis- 
Seewis (1863). —  Vergl. D ie trich  Jeck lin  : G. W . Röder... 
(1873). [C. J.]

R Œ D E R S T E IN , O t t i l i e  W i l i i e l m i n e , von B ar
m en (Preussen), * 22. iv . 1859 in E nge-Zürich, K u n s t
m alerin , haup tsäch lich  als P o rträ tis tin  in F ra n k fu rt 
a /M., Paris und  Z ürich tä t ig  ; B ürgerin von Zürich 
1902. —  S K L .  —  K . E scher : Chronik der Gem. Ober
und Unterstrass, p . 97. —  Schweiz. Frauen der Tat I I I .
— Z W  Chr. 1918, p. 333. —  N Z Z  1903, N r. 32 ; 1929,
N r. 663, 759. — Clara T obler : O. R . [ D .  F.]

R CE IB E R , P e t f . r ,  von B iberach (W ürttem berg), 
w urde 1476 infolge T eilnahm e am  Zuge nach  M urten 
zum  B ürger von Z ürich angenom m en. Mitglied des 
hö rnernen  R a ts  1489, w urde den ei dg. M ittlern 
zwischen der S ta d t u n d  dem  aufständ ischen  Lande 
beigegeben. — Dok. W aldm ann. —  F . Schulthess : 
Blätter der E rinnerung  f. die Z u n ft zur Saffran, 
p . 8. [ D .  F.]

R C E I B L I  ( R e u b l i ,  R e w l i ) ,  W i l h e l m ,  * ca. 1490 zu 
R o th en b u rg  am  N eckar, P fa rre r zu L aufenburg  a. Rh. 
1521, zu S t. A lban in Basel 1521-1522, vo lkstüm lich  
derber P red iger, m usste  E nde Ju n i 1522 wegen G ehor
sam sverw eigerung gegenüber dem  Bischof u n d  dem  R a t 
und  P ro vokation  der Œ ffentlic.hkeit die S ta d t verlas
sen, w urde W eihnachten  1522 von der Gem. W itikon 
zum  P fa rre r  e rw ählt, ging d o rt am  28. iv . 1523 als erster 
P rieste r der E idgenossenschaft öffentlich die Ehe ein, 
b e tä tig te  sich auch  w eiterh in  als N euerer, so als M itur
heber und  als einer der tä tig s ten  u n d  erfolgreichsten 
A gita to ren  des Schweiz. A nabap tism us, w urde anfangs 
A ugust 1524 von Zürich gefangen gesetzt, am  21. i.

1525 des Landes verw iesen. A uf seiner folgenden 
jah re lan g en  I r r fa h r t  du rch  die süddeutschen  L ande 
verlo r er den K o n ta k t m it den Schweizer B rüdern  n ich t 
(Sendschreiben nach  Zollikon, G rüningen, H ailau , 
T äuferversam m lung  zu S ch la tt am  R anden), such te  sie 
gelegentlich auch  u n v e rm erk t auf, f  nach  1559, w ahrsch. 
zu Znaim  (M ähren). N achkom m en von ihm  existieren 
in  der Schweiz m öglicherweise u n te r  dem  Fam ilien 
nam en seiner G a ttin  A delheid L eem ann von I-Iirslan- 
den. —  A D B . —  Protestant. Real-Encylclopädie X V I. — 
Q SR G  I. —  B as. C. I. —  K rit. Zw ingli-A usgabe  VIT, 
p . 508 ; V III , p . 557 ; IX , p. 210. —  T. Schloss : Brief- 
wechsel Blaurer. — E . Egli : A ctensam m lung . —  D er
selbe : Schweiz. Reform ations gesch. — R. W ackernagel : 
Gesch. d. Stadt Basel I I I .  — Blätter fü r Württemberg. 
Kirchengesch. IV-V , V II. —  D. F re tz  : W. R. —  S ta a ts 
arch iv . Zürich. [D. F.]

R Œ I C H L I  ( R æ u c i i l i ,  R e u c h l i ,  R œ u c h l i ) .  Fam ilie  
der S ta d t Zürich, die 1812 au ss ta rb . W appen : gete ilt 
von Silber m it g rünem  K leeb la tt u n d  R o t m it schw ar
zem K esselhenkel (V arian ten). S tam m v a te r ist —  I . 
H a n s  H old, g en an n t R ., von U rnäsch  (Appenzell), 
K essler, B ürger von Zürich 1424, als Z unftm eiste r der 
Schm iede im  K leinen R a te  1454-1489, O bervogt zu 
W ipkingen 1456-1459, zu H orgen u n d  Talwil 1460- 
1489, O berst Zunftm eister 1482, S ta tth a lte r  des B ürger
m eisters 1487 bei der V erurte ilung  F rischhans Tellings, 
b e tä tig te  sich im  W ald m an n ’sehen Auflaufe von 1489 
am  28. März als U n te rh än d ler m it den aufständ ischen  
B auern  in K ü snach t, w urde am  14. April v e rh afte t, am
20. A pr. zu H au sarres t v e ru rte ilt , am  17. IV. 1490 jedoch 
am nestie rt ; f  1490. —  E . H . K oller und  J .  Signer : 
A ppenzell. W appen- und  Geschlechterbuch, p . 142, 257.
— A U .  — Dole. W aldmann. —  G. E dlibach  ; Donau- 
eschinger W appenbuch. —  2. H e i n r i c h , Sohn von Nr. 1, 
Z unftm eiste r zur Schm ieden 1497-1500, des R a ts  1513- 
1521, Seckeim eister 1497, 1513, 1516-1522, O bervogt 
zu W ollishofen 1497-1500, zu H öngg 1513-1520 ; t a t 
k rä ftig e r F ö rd erer der P läne und  G edanken Zwinglis ; 
t  1522. — H . P an taleo n  : Schweiz. Heldenbuch. — E. 
Egli : A ctensam m lung. —  H . Bullinger : Reformations- 
gesch. I , 13, 306. —  3. J e s a i a s , Sohn von Nr. 2, A m t
m ann  am  (E tenbach  1545, des K l. R a ts  1552-1556, 
O bervogt im  N euam t 1552-1553, L andvog t zu Locarno 
1553-1556, zu W ädensw il 1556-1557. H aup tsäch lich  
seinen B em ühungen v e rd an k ten  die 1554-1555 v e r
triebenen  reform ierten  L ocarner die A ufnahm e in Zü
rich. t  1557 zu W ädensw il. —  N bl. d. Stadtbibi. Zürich  
1796. —  F. Meyer : Die evangel. Gemeinde in  Locam o  I, 
p. 297 ; I I ,  104. —  A S I, Bd. IV , l e . —  4. J o h a n n e s , 
B ruder von Nr. 3, L andvog t zu W ädensw il 1557-1563, 
des K l. R a ts  1567-1570, O bervogt zu W ollishofen 
1567-1570, t  17. I I .  -1571. — 5. H e i n r i c h , 1539-1610, 
Sohn von N r. 3, Schlosser, F rau m ü n ste ram tm an n  1597.
—  6. H a n s , 1542-1617, B ruder von Nr. 5, Goldschm ied, 
des K l. R a ts  1612-1617. —  Vergl. im  allg. L L .  — F . 
Hegi : Geschichte d. Z u n ft zur Schmieden. —  C. Keller- 
E scher : Prom ptuar. [D. F.]

R Œ I S T  ( R e u s t ,  R œ u s t ) .  I. A lte, im  16. Ja h th .
t  Fam ilie der Gem. K ilchberg (Zürich).
— Z S tB .  —  G. B inder : Kilchberg  
im  Wandel der Jahrhunderte, p. 43.
— II . f  Fam ilie der S ta d t Z ürich . 
W appen  (vor 1471) : angeblich schw ar
zer R ost in Gold ; seit 1471 ; sil
berne fü n fb lä ttrig e  B lum e m it gol
denem  B utzen in B lau (V arianten).
—  1. J a k o b , von B runnen  - K ilch
berg, B ürger von Zürich 1364, als 
Z unftm eister der Schneider im  Kl.

R a te  1382, 1385, 1387, 1390, 1392. —  2. H e r m a n n , 
B ruder von Nr. 1, als Z unftm eiste r der B äcker im Kl. 
R a te  1408-1418, 1420-1429, O bristzunftm eiste r 1426.
—  3. H e in r i c h ,  E nkel von N r. 2, L andvog t zu Grei
fensee 1450-1459, H au p tm an n  der Z ürcher im  Zuge 
vor W in te rth u r 1460, als Z unftm eiste r der B äcker 
im  Kl. R a te  1461-1468, O bristzunftm eiste r 1464, B ür
germ eister 1469-1482, 1484, 1485-1489, 1492-1501, des 
R a ts  1483, 1485, 1502-1509, O bervogt zu K ü snach t 
1460-1465, 1468-1469, zu R egensberg 1466-1467, zu
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B edingen 1504-1505, 1507-1508, Zeugherr 1466, T ag
sa tzungsbo te  1478-1489, 1492-1493, 1496-1503, H a u p t 
der eidg. G esand tschaft zum  B undesschw ur in Basel 
1501 ; erh ie lt von K aiser F riedrich  I I I ,  1471 einen 
W appenbrief ; f  4. x , 1509. —  A H S  1898, p . 3, 42. —
4. M a r x ,  Sohn von Nr. 3, * 1454, 1476 bei M urten z u m  
R itte r  geschlagen, Schul theiss 1476-1492, des K l. R ats 
1493-1504, B ürgerm eister 1505-1524, Seckeim eister

1494, R eichsvogt und 
O bervogt zu A lts te tten  
1498-1505, T agsatzungs
bo te  1494, 1497 - 1524,
s tan d  1499 an  der Spitze 
der eidg. G esandtschaft an 
Ludw ig X II .,  ebenso 1512 
an  derjenigen zum  Dogen 
von Venedig und z. P ap st 
Ju liu s I I .  O berster H a u p t
m ann  im  Zug gegen F ra n k 
reich 1515, zu M arignane 
verw undet, T itu la rh au p t- 
rnann der Schweizergarde 
Leo’s X . 1518, L e iter der 
1. u n d  2. Z ürcher D ispu
ta tio n  1523 ; 1 15. VI. 1524. 
—  Vorträge der Ges. der 
Böcke 1857. —  A H S  1900, 
p . 29. — 5. Ca s p a r , Sohn 
von Nr. 4, * 13. v ii. 1478, 
B efehlshaber der Schwei
zergarde L eo’s X ., H ad 
r ia n ’s V I. und  Clemens, 
V II. als S te llv e rtre te r sei

nes V aters 1518-1524, w urde von Clemens V II. am  16. 
v in . 1524 in seiner Stelle b e s tä tig t und bekleidete die
selbe bis zum  Sacco di R om a (6. v. 1527), in dem  er fiel. 
B ürger von Rom  27. m . 1524. —  6. D ie th e lm ,  B ruder 
von N r. 5, * 1482, des K l. R a ts  1518-1524, F lieger zu 
den A ugustinern  1519, Seckeim eister 1522, B ürger
m eister 1524-1544. U eberzeugter Fö rderer der Zürcher 
R eform ation  ; T agsatzungsbo te  1524-1541, begleitete  
Zwingli 1528 zur B erner D ispu ta tion , G esand terzu  F ranz 
I. 1537 zu G unsten  der Evangelischen in der Provence. 
T eilhaber der G erich tsherrschaft T ru ttik o n  u. Trüllikon 
1542 ; t  3. x ii. 1544. —  7. M a r x , Sohn von N r. 5, * 1520, 
k au fte  1554 das Schloss W artenfels bei Lostorf, gab das 
Z ürcher B ürgerrech t au f und  w urde B ürger von Solo
th u rn , ab er w ieder B ürger von Zürich 1558. B esitzer des 
B urgstalles D übelstein  u n d  einiger herrschaftlichen  
R echte  in D übendorf ; Schildner z. Schneggen ; t  8. XI. 
1565. — /IS A  1923, p. 205. —  A H S  1908, p . 21. —
8. J a k o b , Sohn von Nr. 6, * 1523, des K l. R a ts  1545- 
1553, 1561-1570, O bervogt zu W ollishofen 1546-1553, 
L andvog t zu Eglisau 1553-1559, O bervogt zu W ipkin- 
gen 1563-1570, zu Laufen  1570-1573, ve rk au fte  seinen 
A nteil an  den G erichten zu T ru ttik o n  und  T rüllikon 
an das K loster R heinau  1556. Schildner zum  Schneggen; 
t  4. IX. 1573. —  Nbl. d. Stadtbibliothek W interthur 1923, 
p . 166. — 9. C a s p a r , Sohn von N r. 7, Gardeoffizier 
K önig H einrichs von N av arra , w urde 1572 in der B ar
tho lo m äu sn ach t zu Paris erschlagen. — 10. H a n s  P e t e r , 
B ruder von Nr. 9, In h ab er des Schlosses W artenfels 
bei L osto rf 1556, L andvog t zu A ndelfingen 1587-1592, 
Schildner zum  Schneggen, f  16. m . 1592. — 11. H a n s  
H e i n r i c h , U renkel von Nr. 6, Maler, 1610-1613 in 
Basel, 1624 in S te ttin  tä tig . —  L L .  — Festschrift 
Schildner z. Schneggen  1900. — A D B . —  A S  I Bd. II-IV .
— R. D ürrer : Die Schweizer garde in  Rom  I - I I .  —  S. Vö
gelin : Das alte Zürich. —  E . Egli : Actensam m lung. — 
J .  S trick lcr : Aklerwammlung. —  QSG X V I, X X , X X I ; 
N F I, 2 ; II , 1-2 ; I I I ,  5-6. — Q SRG  I - I I I .  —  Zw . I-IV .
— Z S tB . —  Z S tad tB . — Kritische Zw ingli-A usgabe.
— T. Schiess : Briefwechsel Blaurer. — Vadianische 
Briefsam m lung  I I I -V II .  —  M on. Germ. Neer. [D. F.]

R C ELLI, R C E LL IN , RCELLY. Fam ilien der K te . 
F re ibu rg , Luzern und  Zug.

A. K a n to n  F r e ib u r g .  R œ i .LY, R œ l l i . Eine F am i
lie R . aus H olderbank  (Solothurn) bü rg erte  sich 1809 
in G ranges-Pacot, eine andere, von Ludligen (Luzern) im  
gl. J .  in D üdingen ein. —  L o u is , 1805-1867, Glocken-

giesser, goss zwischen 1832 und  1855 allein oder m it 
seinen beiden Söhnen zahlreiche Glocken fü r K irchen  
und  K apellen des K ts . F reiburg . Mit ihm  erlosch ein 
Gewerbe, das jah rh u n d e rte lan g  in F re ibu rg  geb lüh t 
h a tte . —  S K L ,  — S taa tsa rch iv  F reiburg . [G. Cx.j

B. K a n to n  L u z e rn . R CELLI  (urspr. R œ lin ) . Fam ilien 
der Æ in ter W illisau seit 1310 u n d  L uzern  seit dem
17. Ja h rb . Um  1430 w aren versch. Fam ilienangehörige 
zu A ltb ü ro n  Leibeigene des D eutschen Ordens, losge
k au ft 1566. —  1.-4. U lrich  1594, Andreas  1629, H ans 
1634 und  J akob 1662 w aren R ich ter zu A ltbü ron .
— 5. U l r i c h  1631, R ich te r zu Pfaffnau. —  6. D io n is , 
von Ludlingen, w urde 1653 wegen A ufruhr zum  Tod 
v e ru rte ilt . —  7. A n to n , von A ltbüron , 1866-1920, 
Postkom m is 1887, K reispostkon tro lleu r 1907, R ed ak to r 
des L uz. Tagblatl, 1912-1918, R egierungsrat 1919-1920.
— S taa tsa rch iv . —  Gfr. Reg. — J S G  X X , 189, 203. — 
Luz. Tagblatt 1920, N r. 306. — [P. X .  W .]  —  7. H a n s , 
von A ltbüron , * 1863, D r. ju r .,  Professor fü r R ech ts
lehre am  eidg. Po ly techn ikum  1895-1917. V erfasste u . a . 
Z u r Frage der Doppelversicherung (1893), E n tw u r f zu  
einem Bundes-Gesetze über den Versicherungsvertrag 
(1896), K om m entar zum  Schweiz. Bundesgesetz über den 
Versicherungsvertrag vom  2. iv . 1908 (1911-1914), B ür
ger von Zürich 1905, f  13. i. 1920 in Zürich. —  8. H a n s
M o r i t z , * 1889, Sohn von Nr. 7, K u rd irek to r von A rosa 
(G raubünden), fru ch tb a re r Schriftste ller und D ich
te r .H au p tw erk e  : E in  R ingen  (1911); Das leuchtende 
Jahr 1914) ; Die Geschichte des Jochem Steiner (1914) ; 
Der Gottsucher (1918) ; Heimkehr (1919), Die Reise
(1927). [D. F.]

C. K a n to n  Zug. R c e l l in .  Fam ilien  der Gem. Menzin- 
gen, N euheim  und  W alchw il. W appen  der R . von N eu
heim  : in Gold ein ro tes K reuz, darüber ein weisses 
K reuz. Der Fam ilie en ts tam m en  Geistliche, /E rzte  und 
B eam te. — J o s e f  A n to n , 1826-17. x i i.  1877, Gem einde
p räsid en t in  Neu heim , K an tons- und  R egierungsrat.
— W . J . M eyer : Zuger B iogr., Nr. 619-623. [W. J. M.]

R Œ M E R .  Fam ilien der K te . B ern , F reiburg , St.
Gallen und Zürich.

A. K a n to n  B e rn . 1594 zu erst e rw ähnte  Fam ilie  von 
Tüscherz (Bern), von der ein Zweig sich 1764 in  Biel 
einbürgerte . Aus diesem  die B rüder : — W ilhelm , * 1862, 
A rch itek t u n d —  H ans, * 1864, F ü rsp rech , In f.-O berst. 
E ine E inbürgerung  aus Tüscherz in Bern 1918. [H. T.]

B. K a n to n  F r e ib u r g ,  f  Fam ilie, die im  15. J a h rb .  
m it IIANS, B ürger von Fre ibu rg  1488, u n te r  dem  N am en 
Wurff  vo rkom m t. W appen : in R o t ein m it einer grünen 
H ausm arke beleg ter goldener Schrägbalken, beg le ite t 
von zwei silbernen R osen. —  1. J a c o b , gen. W urff, 
1570 ins priv ilegierte  B ürgerrech t von Fre ibu rg  aufge
nom m en, H eim licher 1576, V enner des A uvierte ls 
1581-1583, des Kl. R a ts  1583, 1586-1590, Vogt von Lo
ta rn o  1584-1586, B ürgerm eister 1588-1590, H au p tm an n  
in p äp stlichen  D iensten 1591, t  in  Chätel St. Denis Feb . 
1592. —  2. C h r is to p h e , B ruder von N r. 1, p riv ileg ierte r 
Bürger von F re ibu rg  1570. H eim licher 1587, Vogt von 
Font-V uissens 1588-1593, V enner des A uviertels 1600- 
1602, f  1602. — L L .  —  A. W eitzel : Répertoire (in A S H F  
X). —  P . de Z urich : Catalogue (in A F  1919). — S ta a ts 
arch iv  F reiburg . [G. Cx.j

C. K a n to n  S t. G a llen . RŒMER (s. auch  R amer). 
Fam ilie des Bez. G aster, die von A m den sta m m t. —
1. J o h a n n  Jo s e p h , Dr. m ed., von A m den, 1824-1905, 
B ezirksarzt von T ab la t 1861-1891, G rossrat 1857-1859, 
P räsid en t und D irigent des von ihm  b egründeten  Be
zirks-Cäcilienvereins an  der S itte r. —  M onatrosen 50, 
p. 246-252. —  2. A d o lf ,  D r. phil., von A m den, * 24. v . 
1890, Verf. von Durch N a tur und K unst bedingte land
schaftliche Veränderungen im  untern Linthgebiete. Se
k re tä r  des s t. gall. E rziehungsdepartem en ts 1919. — 
St. Gail. N bl. 1906, p. 51. [J. Fæh.]

D. K a n to n  Z ü ric h . Noch b lühende Fam ilie der 
S tad t Zürich, beg rü n d et durch  J o h a n n e s ,  * 1591 zu 
A achen, der als R eligionsflüchtling um  1606 nach 
Zürich kam  und  h ier 1622 das B ürgerrech t erlangte. 
Die Fam ilie, die 1711 ins R egim ent kam , b e tä tig te  sich 
im 18. Ja h rh . hau p tsäch lich  im  B aum w ollhandel. W ap
pen : gete ilt, oben fünfm al schräg  ge te ilt von Gold und 
R ot, u n ten  2 gekreuzte  goldene S täbe in R o t (V arian-

Heinrich Röist.
Nach einem Kupferst ich von 

Johannes  Meyer (Schweizer. 
Landesbibliothek, Bern).
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ten). —  1. H e i n r i c h , 1628-1697, Sohn des obgen. J o 
hannes, K aufm ann , D irek to r der K au fm annschaft. —
2. C o r n e l i u s , 1670-1731, Neffe von Nr. 1, K aufm ann  
und Syndic der N ation  Suisse in L yon, Müller zu Miill- 
heim  (T hurgau), W agm eister im  K aufhaus zu Zürich 
1730. — 3. J o h a n n e s , * 1689, Neffe von Nr. 2, A m t
m ann am  (E tenbach  1743, O bervogt zu A ltikon 1753- 
1770, t  12. iv . 1775. —  Hochzeit.I. Ehren- und W unsch
gedichte, 16. v ili . 1707. —  M onatl. Nachrichten  1753, 
p. 77 ; 1775, p . 37. —  4. M a t h i a s , * 1710, Neffe von 
Nr. 2, A m tm ann  am  (E tenbach  1754, des K l. R ats 
1764-1794, O bervogt zu W ollishofen 1765-1779, H a u p t
m ann , f  18. v . 1799. —  M onatl. Nachrichten 1754, p. 147, 
151 ; 1764, p. 118. —  5. H a n s  G e o r g , * 1721, Neffe von 
Nr. 2, O berstlieu ten an t in französischen D iensten 1773, 
t  21. m . 1796. — M onatl. Nachrichten  1796, p. 36. —
6. H a n s  K o n r a d ,  * 1724, Neffe von N r. 2, H au p tm an n  
in sardin ischen D iensten , In g en ieu r-H au p tm an n  des 
S tandes Z ürich, 1 10. II.  1779. —  Vierteljah.rsschr. d ..n a 
turforsch. Ges. Zürich  1896, I. — 7. M e lc h io r , * 4. i. 
1744, Sohn von N r. 4, Ob erst! t. beim  D efensionalkorps 
1787, P rä sid en t der m ath em atisch -m ilitä r. Gesellschaft, 
ve rh an d e lte  als B eau ftrag te r des S tandes Z ürich im  
Ja n u a r  1798 m it dem  B erner K riegskom itee über die 
zu treffenden V erte id igungsansta lten  gegen die F ra n 
zosen, w urde in der Folge auch Chef des Z ürcher Z u
zuges und  erlang te  am  6. m . 1798 von General Schauen
burg freien Abzug für die Z ürcher T ruppen  ; w urde am
5. iv . 1799 v e rh afte t u n d  nach  Basel d ep o rtie rt, am  
24. iv . 1799 iedoch w ieder entlassen  ; t  19. r. 1828. — 
A SH F t. — Z T  1880, p. 253, 296 ; 1900, p. 54. — M onatl. 
Nachrichten 1778, p . 119. —  Schweiz. Nachrichten 1779, 
p . 34. —  8. Johann  J a k o b ,  * 8. i. 1763, Dr. m ed. 
1786 (G öttingen), p ra k t. A rzt und L ehrer am m ediz.- 
ch irurg . In s t i tu t  1786-1799, 1804-1811, m ach te  sich 
einen N am en als h ervorragender B o tan iker und  En- 
tom olog. D irek to r des bo tan ischen  G artens 1797-1819 ; 
M itbegründer der Schweiz, na tu rfo rschenden  Gesell
schaft. N ach ihm  is t eine G a ttu n g  der Cyperoideen 
Römeria  gen an n t w orden. H erausgeber von M agazin  
fü r  B otanik  1787-1790 (m it P au l E steri) , Neues M aga
z in  fü r B otanik  1794, A rchiv für B otanik  1796-1805, 
Journal fü r Geburtshelfer 1787-1789, A nnalen  der Ge
burtshülfe  (1793-1794), A nna len  der Arzneimittellehre  
1795-1799 ; H ebersetzer u n d  H erausgeber von W erken 
der englischen B o tan iker D ikson und  Sm ith , ferner von 
D onavan, De Candolle, L inné, Palloni und V en tena t.
H au p tw erke  : Partus naturalis (1786) ; Taschenbuch
bey botanischen W anderungen durch die Schweiz (1790) ; 
Flora Europaea inchoata (1797-1810) ; E nzyklopädie  
fü r Gärtner (1797) ; Collectanea ad omnem rem botanicam  
spectanlia  (1807) ; Versuch eines Wörterbuches der bot.

Terminologie  (1816) ; ve r
fasste  1803-1819 zwölf 
N bl. d. naturforsch. Ges. 
Ziir. f  15. I. 1819. — 
Nbl. natur forsch. Ges. Zu - 
rieh 1820 ; 1853, p . 9 ; 
1898, p . 5. —  K SN G  V 
(1819), p . 38. —  A D B .  — 
N b l. W aisenhaus Zürich  
1913, p. 52. —  Schweiz. 
M onatschronik  1820, p. 
129. — A S H B .  — D enk
schriftnaturforsch. Ges. Z ü 
rich 1846. — Festschrift 
natur forsch. Ges. Z ü rich , 

I . —  9. LAVI- 
n i a  V e r o n i c a , 1830-1916, 
P h ilan th ro p in , E h ren b ü r
gerin ihres W ohnortes St. 
Sulpice b. L ausanne. —
10. M e lc h io r ,  * 16. v i. 
1831, Dr. ju r . 1855, M it
glied des grossen S ta d t
ra tes  von Zürich 1859- 
1861, des kleinen S ta d t

ra te s  1861-1889, S ta d tp rä s id e n t 1869-1889, des 
Grossen R a ts  1862-1869, des V erfassungsrates und 
seiner sog. X X X V . Kom m ission 1868-1869, des K antons-

M e l c h i o r  Römer.
Nach einer Photographie  

(Schweizer. Landesbibliothek

ra tes 1869-1889 (P räsid en t 1873, 1878, 1886), N a tio n a l
ra t  1872-1887 (P räsiden t 1878), Mitglied der Schweiz. 
A bordnung in das be lagerte  S trassburg  1870, P räsid en t 
d. eidg. Schützenfestes 1872, des eidg. Sängerfestes 1880 
und des eidg. Sängervereins 1880-1886, V erw altungsra t 
der Schweiz. N ordostbahn  (P räsiden t 1883). In h ab er 
der goldenen V erdienstm edaille  der S ta d t Z ürich 1886; 
schrieb u. a. Strassburg und  Zürich in  den Jahren 1576 
,m d J&70 (1882). f  2. iv . 1895. —  IVZZ 1870, N r. 491- 
493 ; 1895, N r. 94, 96. - Z P  1895, N r. 80. —  P . E s te r i  : 
Lebensbild von Dr. M . fl. (in N bl. W aisenhaus Zürich  
1901). — S. Zurlinden : Hundert Jahre Zürich. — Gesch. 
der Zürcher Stadtvereinigung von 1893, p. 81. —  V erg i. 
im allg. C. K eller-E scher ; Prom ptuar. —  L L .  —  L L H .
— S G B  1. —  A  H S  1904, p . 67. — N bl. W aisenhaus 
Zürich  1929. — Festschrift Sch.il.dner zum  Schneggen 
1900, p. 190. —  Z T  1881, p. 40. [D. F.]

R C E M E R S T A L ,  v o n  ( R i e m e r s t a l l  ; franz. d e  R a m -  
b e v a u x ,  R a m b e v a l ) .  Adelige Fam ilie  

^ d e s  F ü rs tb is tu m s Basel, die verm utlich  
{M gb  aus dem  Eisass s tam m te, wo ein Zweig

w ährend  des 15. Ja h rb . nachw eisbar 
ist, f  in Oelsberg 1727. D er Zweig von 
B ern t  1730. W appen : in Schwarz 
eingekerbtes silbernes K reuz. — 1. 
H e n n i k i  ( =  H einrich) de R am beval, 
E delknech t, 1379. U n te r dem  N am en 
H enekin  Schevnort von R eym enstal 
erh ie lt er vom  Bischof 1394 versch ie

dene Lehen. — 2. I m e r  (auch Im er H ennikin), sein 
Sohn, w urde durch  seine H e ira t m it Jean n e  M atzerer 
nach  Biel v erp flanzt. D ort Meyer 1417-1447 m it U n te r
b rechung. — 3. S i m o n  (Sigm und), Sohn von Nr. 2, 
B ürger von Biel 1452, der CG in Bern 1468-1473. —
4. B e n d i c h t , Sohn von N r. 3, Schultheiss von B urgdorf 
1490-1494, Meyer von Biel 1495-1507. —  5. S i m o n , 
Sohn von N r. 4, Meyer von Biel 1523-1532, zog nach 
Oelsberg, Vogt von Zwingen 1539-1541 u . 1546-1553, 
dann  Vogt von P r u n t r u t . —  6. H a n s  C h r i s t o p h , R itte r  
des deu tschen  Ordens, K o m tu r in S trassburg  1571. —
7. N i k l a u s , Sohn von N r. 5, Vogt von Zwingen 1553- 
t  1574. — 8. P h i l i p p , Sohn von Nr. 5, D om herr von 
Basel 1564, P ro p st von M ünster-G ranfeld en 1574-1577, 
dann  w eltlich , Vogt der H ohkönigsburg  1584-1590, von 
St. U rsitz  1606-1612, von M arkolsheim . —  9. W o l f  
S i m o n , Sohn von Nr. 8, bischöfl. R a t in A ugsburg, dann 
Österreich. R a t, bayrischer K äm m erer. —  10. J o h a n n  
G e o r g , Sohn von Nr. 8, R ek to r im  Eisass. D om herr 
von R egensburg und  von Basel. —  11. H a n s  C h r i s t o p h , 
Sohn von Nr. 8, 1593-1636, m it den B rüdern  zum  F re i
herrn  erhoben 10. ix . 1630, O berstlieu t. der S tad tg a rd e  
in W ien. —  12. J o h . C h r i s t o p h , Sohn von Nr. 9, kaiserl. 
T ruchsess, B arfüsser im  A ugustinerk loste r (in A ugs
burg  ?). — 13. F r a n z , U renkel von N r. 7, D om herr 
von Basel 1662, P ro p s t von M ünster-G ranfelden 1685- 
t  1687. — 14. H a n s  W i l h e l m , B ruder von Nr. 13, 
bischöfl. F o rstm eiste r. — 15. E v a  R o s a , T ochter von 
Nr. 14, S tiftsdam e in Schännis, Æ btissin  1711-f 1713.
—  16. K o n r a d  J o s e p h ,  Sohn von Nr. 14, 1653-22. ix .  
1727, bischöfl. O berforstm eister. L e tz te r. —  OB G III,  
609 (ungenau). —  ZGO  N. F . 27, 87. — T rou illat 4, 5.
— Bieler Jahrbuch  1928, 42. — W . Merz : Schloss Z w in 
gen. —  B T  1900, 133. —  L L .

Zweig von Bern  —  1. G e o r g , illegit. Sohn von N r. 4 
hievor, C horherr in Bern 1523-1528, W eibel des Chorge
rich ts 1528, M usshafenschaffner 1529., der CG 1534, 
Vogt zu G o tts ta tt  1543, f  1562. —  2. G e o r g , Sohn von 
Nr. 1, Grossweibel 1574, Vogt von Schenkenberg 1575, 
t  1577. — 3. D a v i d , Sohn von N r. 1, Vogt von T rachsel- 
wald 1570, Schultheiss von B urgdorf 1579, t  1583. —
4. S i m o n , Vogt von A arberg  1597, des R a ts  1600, V en- 
ner 1610, f  1611. —  5. B a r t l o m e , Sohn von Nr. 3, 
der CG 1619, f  1620 zu T irano. — 6. G e o r g , Sohn von 
Nr. 4, Sp italm eister zu Villeneuve 1637-f 1651. — 7. 
B a r t l o m e , Sohn von N r. 5, 1620-1661, Schultheiss zu 
B üren 1654. Dessen Enkel J o h . F r i e d r i c h  f  in holländ. 
D iensten als L etz te r 1730. —  B T  1900, 133. — Gr. [H. T.]

R C E M E R S W I L  (K t. F reiburg . Bez. Sense, Gem. St. 
U rsen. S. G L S ). W eiler, wo m an  röm ische R uinen und 
eine schöne A m phore fand . Die Grafen von T ierstein
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besassen den Z ehnten  von R . ; im  15. Ja h rb . gehörte 
■dieser ab er den Fam ilien  Chastel, P ra ro m an , dem 
B ürgersp ita l und  der grossen B rüderschaft von F reiburg . 
Die Kapelle t r ä g t  die Ja h rza h l 1722. —  K uenlin  : Diet. 
X I . — G. Saladin : Z ur Siedelungsgesch. des freib. Sense
bezirks (in FG  X X V II) . —  P. de Z urich : Les fiefs T ier
s le in  (in A S  H F  X II ) .  —  A S  H F  IV , 172; IX , 190. [J.N .]

R Œ M E R S W I L  (K t. L uzern, A m t H ochdorf. S. GLS). 
P fa rrd o rf. Remerswile 1275. F u n d  von röm . Münzen 
m it Legionsziegeln ( G fr. 13, X II I ) .  Bis 1834 gehörte 
die Gegend zur G enossenschaft am  Berge oder Berghof. 
Dam als en ts tu n d en  durch  T eilung des Berghofes die 
G em einden R ., H ildisrieden und  R ain . Die Teilung 
w urde 1836 obrigkeitlich  genehm igt u n d  1838-1839 
d u rch geführt. H eberfall des Hofes K reybüh l durch  
30 Z igeuner 1637. E rste  E rw äh n u n g  eines Schulm eisters
1664. Die G ründung der K irche, die 1275 b estan d , wird 
den R itte rn  von (Klein-) W angen zugeschrieben. Sie 
kam  an die Johan n ite rk o m m en d e  H ohenrain , der sie 
w äh ren d  m eh r als 500 Ja h re n  gehörte . B au des T urm es 
1473, N eu b au ten  der K irche 1509, 1852. —  Gfr. Reg., 
bes. Bd. 57, 106. —  M. E ste rm an n  : Pfarrei Hochdorf, 
p . 166. —  D erselbe : R uralkapitel, p. 76. —  P h . v. Se- 
gesser : Rechts geschickte I, 431. — Josef G assm ann : 
Festschrift zur Schulhausweihe  1927. —  B a lth a sa r: M erk
w ürdigkeiten  I I ,  219. [P . x .  W.]

R G E M I S C H E  Z E I T  IN D E R  S C H W E I Z  ( D I E ) .  
Das von den H elvetiern  zur Zeit des R öm erreiches 
bese tz te  Gebiet lag zweifellos vo llständ ig  innerhalb  der 
heu tigen  Schweiz. T ro tz  der röm ischen H errsch aft und 
der von ih r d u rchgeführten  V ereinheitlichung behielten  
die H elvetier bis zur R eorgan isation  D iokletians, d. h . 
bis E nde des 3. Ja h rb .,  als sie in  enge Beziehungen zu 
ih ren  N achbarn  jenseits des Ju ra , den Sequanern, tra ten , 
ihre na tionale  E ig en art bei, ebenso ihre eigenen G o tthei
ten  und  w ahrschein lich  auch  ihre besondern  S itten  und 
ihren  D ialek t ; au f m ehreren  ausser Landes gefundenen 
G rabinschriften  s te h t der A usdruck natione Helvetius 
(zum helvetischen Volk gehörend), w ährend 375 ein 
Sch rifts te lle r der B ezeichnung « H elvetier » die E rk lä ru n g  
beifüg t : « welche m an  je tz t  Sequanor heisst ». Das 
L and  der H elvetier e rstreck te  sich jedoch  n u r über 
■etwas m ehr als die H älfte  der je tz igen  Schweiz, zwischen 
R hein , Ju ra , R hone, Genfersee, B erner A lpen u n d  einer 
geraden Linie vom  Tödi bis nach  Stein ; Rom  h a tte  
zur A nsiedelung en tlassener Soldaten  davon politisch 
die 2 K olonien Ju lia  Equeslris, zwischen A ubonne und 
dem  F o rt de l ’Écluse, und Raurica, zw ischen Rhein, 
A are, Ju ra  und  dem  U n te rlau f der Birs m it eigenen 
V erw altungsbehörden ab g etren n t. — Die R auriker im 
B erner Ju ra , die Allobrogen des Genfergebiets südlich 
der R hone, die N an tu a ten , die V eragrer, die Seduner 
und  U berer im  W allis, sowie die L epontier im  Tessin 
waren gallische S täm m e, die w eder u n te r  sich noch m it 
den H elvetiern  v e rb ü n d e t w aren . Die R ä tie r, deren 
ethn ische V erw and tschaften  schwer zu bestim m en sind, 
ab er die im  4. Ja h rh . v. Chr. verm utlich  von den K elten  
aus der Poebene vertrieben  w urden, h au sten  in der 
Ostschweiz, von G raubünden  bis zum  Bodensee. Das 
Sotto-C eneri und das Bergell, sowie das P usch lav  ge
hörten  zu Ita lien . Es m uss auch hervorgehoben werden, 
dass, m it A usnahm e vielleicht des W allis, jede dieser 
Gegenden oder V ölkerschaften  zu einem  ändern , jed en 
falls ausserhalb  der heu tigen  Schweiz gelegenen p o liti
schen Z en trum  gehörte . D ieser U m stand  verm eh rte  
noch ihre gegenseitige F rem dheit und  die V erschieden
he it ih rer politischen In teressen . Die H elvetier u n d  R au 
rik er u n te rs ta n d en  einem  in R eim s resid ierenden P ro 
p rä to r  ; ih r F isk a lp ro k u ra to r h a tte  seinen Sitz in 
T rier. R ätiens H a u p ts ta d t w ar A ugsburg, die kleinen 
italienischen T äler gehörten  zu Corno oder M ailand, 
und  Genf u n te rs ta n d  Vienne in der Provinz Gallia N ar- 
bonensis.

In  keiner B eziehung herrsch te  also E in h e it u n te r  den 
verschiedenen Teilen des Landes, die n ich t n u r  durch 
n a tü rlich e  Grenzen sondern  auch  durch  Zollschranken, 
verschiedene V erw altungssystem e u . durch  V erschieden
h e it von Sprache und  R asse g e tre n n t w aren. A nderseits 
is t infolge der D ürftigkeit der schriftlichen Quellen u. 
d e r bloss vereinzelt au ftre ten d en  Insch riften  u . an d e 

re r D okum ente  eine einheitliche geschichtliche D arste l
lung unseres Landes w ährend der 4 Ja h rh u n d e rte  seiner 
Z ugehörigkeit zum  röm ischen Reich ein Ding der U n 
m öglichkeit. Aus diesem  G runde is t es angezeig t, 
säm tliche B erichte, w oher sie auch  stam m en m ögen, 
zusam m enzufassen und  daraus über die G eschichte der 
Schweiz zur röm ischen Zeit und ü ber das Leben ih rer 
Bew ohner die m öglichen Folgerungen zu ziehen. Da 
der Grossteil der Funde in  der Hochebene w estlich der 
Reuss und  am  U fer des Basler R heines gem acht w urde, 
kom m t in dieser D arstellung  vornehm lich  die keltische 
oder besonders die helvetische Schweiz in B e tra c h t . 
Ueber den Osten und  Süden, ausgenom m en das U n te r
wallis und  Genf, besitz t m an  fa s t n u r ad m in istra tiv e  
A ngaben. A usführlichere N achrich ten  und genauere b i
b liographische M itteilungen sind übrigens in A rtikeln  
wie A v e n c h e s , A u g u s t a  R a u r i c a , G e n f , L a u s a n n e
u. a. zu finden.

Quellen. Säm tliche S tellen von late in ischen  oder 
griechischen H isto rikern , G eographen und  anderen  
S chrifts te llern  über die Gallier und  n am en tlich  über 
die H elvetier, über die B ew ohner n ich tgallischer Ge
biete und  die E reignisse, welche besonders die Schweiz 
bis 69 n. Chr. betreffen , finden sich im  Quellen
buch von Gisi, Bd. I (i860) ; fü r die nachfolgende Zeit 
m uss aus allen T ex ten , die ü ber das Leben und  die O r
gan isation  im  R öm erreich  A uskunft geben, das h e rau s
geschält w erden, was irgend einen Teil unseres Landes 
angeh t. A nderseits w urden alle au f Schweizer Boden 
bis 1916 gefundenen Insch riften  im  Corpus inscriptio- 
nu m  latinorum , Bd. V. 2, X II  und  X I 11 2 und  4, v e r
öffentlicht ; einige In sch riften  zu E hren  von in der 
F rem de begrabenen  H elvetiern  finden sich in den jen i
gen B änden des Corpus, die sich au f die Gegenden b e 
ziehen, wo diese gefunden w urden (so z. B. 2 in Rom, 
in  B d. V I). Der Anzeiger fü r schweizerische A ltertum s
kunde  veröffentlicht den T ex t jed e r n euen tdeck ten , die 
Schweiz b e tr . In sch rift. D ort wird auch , wie in den 
Z eitschriften  Pro Aventico  und  Pro Vindonissa, sowie 
in  den P u b likationen  der k an to n a len  h istorischen V er
eine, alles A usgegrabene beschrieben und  u n tersu ch t, 
G egenstände jed er A rt, bauliche A nlagen, B acksteine, 
M ünzen usw . Als Quelle gelten  auch O rtsnam en galli
schen oder late in ischen  U rsprungs ; tro tzd em  in diesem 
noch verhältn ism ässig  jungen  und notw endigerw eise 
au f V erm utungen  fussenden Zweig der Toponym ie Irr -  
tüm er leich t verkom m en können, is t es ta tsäch lich  g e 
lungen, einerseits gewisse N am en aus a lten  T ex ten  in 
g laub licher W eise zu lokalisieren und  m itte ls t der 
L inguistik  die heu tigen  A bleitungen zu deu ten  (z. B. 
Tasgaetium  =  Eschenz ; Uromagus =  Oron), anderseits 
überall do rt gallo röm ische Siedelungen festzuste llen , 
wo ein je tz ig e r N am e den Sprachforschern  eine u rsp rü n g 
liche late in ische Form  v e rrä t ; bald  ist es ein zum  O rts
nam en gew ordener late in ischer G attungsnam e (z. B . ur- 
saria, Gegend von B ären, w oraus U rseren  en ts tan d en  is t ; 
hospitacula, H erbergen, w oraus sich H ospental ergab), 
b ald  is t es der Nam e eines Besitzers zur B ezeichnung 
seines Gutes, sp ä te r des daraus en ts tan d en en  D orfes, 
z. B. in der französischen Schweiz die m eisten N am en 
a u f y, ier, ey usw . (Sabiniacum , bei Sabinius, w oraus 
Savigny en ts tan d en  ist) u n d  in der deutschen Schweiz 
ach (A lp in ia cu m , bei A lpinus, w oraus A lpnach gew or
den). Die neuesten  historischen Lexika, z. B. das D H V , 
geben diese E tym ologien  an  ; das H B L S  besch rän k t sich 
au f die sichersten  F estste llungen . F ü r  die gesam te 
Schweiz feh lt ab er noch ein m ethodisches Verzeichnis 
der N am en galloröm ischen U rsprungs.

Geschichte. Als R om  seine H errsch aft au f das S c h w e i z .  
G ebiet ausdehn te , h e rrsch te  selbst un ter den h ier h au sen 
den gallischen S täm m en kein  Zusam m enhang. Die R ö 
m er un terw arfen  sich daher einen S tam m  nach  dem  ä n 
dern : 120 v . Chr. Genf m it dem  gesam ten  A llobrogen- 
land ; nach  dem  Auszug von 58 die H elvetier u . R auriker 
(s. A rt. H e l v e t i e r  und B i b r a k t f . )  ; u n te r  A ugustus 
im Jah re  25 zuerst das bereits 57 von G alba, S ta t t 
h a lte r Caesars, erfolglos angegriffene W allis, dann  das 
Tessin, endlich das z w i s c h e n  16 und  13 bis zur Donau 
u n terjo ch te  R ä tien . Beim  le tz ten  Versuch der Gallier, 
V ercingetorix  zu re tten , san d ten  einzig die H elvetier
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und  R au rik e r dem  na tio n a len  H eere H ü lfstru p p en  zu.
Von dieser A nnexion an  bis zur Zeit der Gorm anen- 

einfälle deck t sich die Geschichte der Schweiz m it de r
jenigen des röm ischen R eichs, w ovon sie n u r  einen klei
nen Bezirk b ildete  ; sie v e rspürte  den R ückschlag  aller 
politischen E rsch ü tte ru n g en  des R eiches, die gesetzge
berischen M assnahm en, besonders die ü b er das S teu er
wesen oder die A usdehnung der rech tlichen  Privilegien 
der R öm er au f die P rovinzia len , dan n  auch  aller ka iser
lichen D ekrete  über den G renzschutz u . die E in te ilung  
des H eeres. W ährend  drei Ja h rh u n d e rte n  genoss auch  
die Schweiz den F rieden , die O rdnung und  die K u ltu r, 
welche die röm ische H errsch aft den Prov inzen  b rach te . 
Röm isches D enken, röm . S itten , verfe inerte  L ebensart, 
Spiele und  frem de K u ltu r fanden  h ier E ingang u .fü h rte n  
einen geistigen U m schw ung herbei. Der A ufbau der Ge
sellschaft nah m  infolge der neuen w irtschaftlichen  V er
hältn isse , einer an d ern ;.Organisation de r A rbeit, der im m er 
m ehr zunehm enden B edeutung  der S täd te , des s te tig  
w achsenden Einflusses der B u reaukra tie  usw . ein anderes 
A ussehen an . Um  n u n  die T atsachen , die nam en tlich  die 
H elvetier oder ihre N achbarn  im  Süden u . O sten angehen, 
m it denen der dam aligen Zeitgenossen in Zusam m enhang 
zu bringen und  die D arstellung  der V erhältn isse zu ve r
vo llständ igen  (was in diesem  R ahm en n ich t geschehen 
kann), m uss a u f  die G esam tdarstellungen  der R eichs
geschichte, etw a au f Ju llia n ’s Histoire de Gaule, verw ie
sen w erden.

Die P o litik  Caesars schein t nach  seinem  Siege vom  
Ja h re  58 da rin  bestan d en  zu haben , sich der Treue der 
H elvetier dad u rch  zu vergew issern, dass er sie vor allem  
schonend beh an d e lte  u n d  bei ihnen  durch  G ründung der 
Colonia J u lia  Equestris m it Nyon als H a u p to r t, und  der 
Colonia Raurica  m it dem  H a u p to r t  A ugst bei Basel 
röm ische V eteranen  ansiedelte  ; diese beiden röm ischen 
E n k laven  beh errsch ten  die zwei äussersten  P u n k te  
der grossen S trasse, die vom  R hein  zur R honebrücke 
in Genf beinahe das ganze L and durchzog u n d  eine 
bequem e V erbindung m it dem  viel m ehr rom anisierten  
Becken der u n te rn  R hone h e rste llte . Ferner überliess 
Caesar den H elvetiern  in  m ilitä rischer und  politischer 
H insich t die m öglichste Selbständ igkeit ; sie w urden 
m it dem  L andesschutz  b e tra u t,  den eine w ahrsch . fast 
ein Ja h rh u n d e r t  bestehende helvetische Miliz ü b er
n ah m .

A ugustus u n d  seine N achfolger v e rbanden  das L and 
enger m it dem  übrigen R eiche. Die U nterw erfung  des 
obern R honetales g e s ta tte te  eine d irek te  V erbindung 
m it Ita lien  : die S trasse  des Sum m us Poeninus, des heu 
tigen Grossen St. B ernhards, v e rk ü rz te  u m  ein be
träch tlich es die Strecke von Rom  zum  R heine und  zur 
Grenze G erm aniens und  zu den L ändern  jenseits  des 
Ju ra .  F ern er m ach te  die E roberung  R ätiens aus der 
Colonia R aurica  einen w ichtigen M ilitärposten  : A u
gustus vergrösserte  sie, siedelte zahlreiche K olonisten  
an  und  gab ih r seinen N am en (A ugusta  R aurica ). Zu 
gleicher Zeit, d. h . gegen 15. v. Chr., schuf A ugustus 
die ganze V erw altungs- und M ilitärorgan isation  der 
P rovinzen im  N orden Ita liens, wie sie fa st ohne jede 
A enderung bis zu D iokletian  fo rtd au e rte . Von da an 
h ö rte  H elvetien  auf, ein m eh r oder weniger se lb stän d i
ger V asa llenstaa t zu sein ; A ugustus verein ig te es sam t 
dem  G ebiete der R au rak e r m it der Gallia belgica ; dieser 
b re ite  gallische L andstre ifen  h a tte  den Zweck, das 
Reich längs des Rheines zu schützen  und w ar dem zu
folge als G renzprovinz m ilitä risch  organisiert m it Sitz 
des O berbefehlshabers in Mainz. Am U fer des Flusses 
stan d en  m ehrere K aste lle ; etw as w eiter h in ten , in der 
M itte zwischen dem  Bodensee und  dem  R heinknie bei 
Basel und bei der Vereinigung des Aare- und L im m atta- 
les, an  der Stelle, wo die H andels- und  M ilitärstrasse 
von G enf oder A osta  nach  Tenedo (Z urzach), dem  
Zusam m enfluss von A are und  R hein , die von A ugusta  
R aurica  südlich  des Bodensees nach  R ä tien  führende 
S trasse k reuzte , w urde der befestig te P la tz  Vindonissa  
(W indisch) g eb au t. E r d ien te  einer Legion (m ehr als 
6000 M ann) als Basis, h a tte  die ganze Grenze zu schützen 
und gleichzeitig den W esten und  O sten der Hochebene 
zu beaufsichtigen. Die B rücke, die ganz in der Nähe, 
in Brugg, die A are übersp an n te , schein t, nach  ihrem

A usm ass zu urte ilen , besonders zu s tra teg ischen  
Zwecken g eb au t w orden zu sein. T ro tzdem  verlo ren  die 
H elvetier ih ren  n a tiona len  C harak ter n ich t ganz : e in e r
seits b lieben sie in einem  gewissen K o n ta k t m it dem  
gallischen Volke, u . a. d ank  der grossen D eleg ierten 
versam m lungen, die seit dem  J a h r  12. v . Chr. jedes J a h r  
in Lyon s ta ttfa n d en  ; anderse its  b ilde ten  sie auch  w e ite r
hin in m itten  der « belgischen Prov inz » eine natio, d ie , 
ih rer E igen tüm lichkeit und  G leichartigkeit wohl b e 
w usst, Aventicum  als M itte lp u n k t h a tte  ; ih re  Gaue 
(pag i)  u n te rh ie lten  einen gewissen Z usam m enhang  und  
dam it auch  einen regionalen P artik u la rism u s, wozu 
sicherlich die Beschaffenheit des Landes beigetragen  
h a t.  Das östliche G ebiet, dem  das W allis und das Tessin 
angeschlossen w urden, um  aus den verschiedenen A lpen
gegenden des Südens ein politisches Ganzes zu b ilden , 
w ar ein Teil der v indelizischen Prov inz oder R ä tie n s , 
das sich bis zur D onau e rstreck te  ; ein M ilizsystem  
w urde geschaffen, die G renzschu tz truppen  gehörten  
zur R heinarm ee. W ahrscheinlich  w urde nach  der E ro b e 
rung  die M ilitärstrasse  g eb au t, die vom  Comersee e n t 
w eder über den Splügen oder den M aloja- und  Ju lie r-  
pass (m an fand Spuren von beiden M arschrouten) ü b e r 
Chur und  das rech te  R heinufer en tlang  nach  A ugsburg  
fü h rte  ; in Bregenz t r a f  sie m it der S trasse, die vom  
schweizerischen M ittelland herkam , zusam m en.

Von T iberius weiss m an  n u r, dass er irgendw o ein 
F orum  Tiberi g rü ndete . C laudius t r a f  m ehrere V orkeh
rungen zur V erbesserung der S trasse  ü b er die pennini- 
schen A lpen ; er m ach te  sie au f der ganzen S trecke fa h r
b a r, schenkte  den W allisern das late in ische R ech t und 
verein ig te ihre v ier Gaue zu einer hom ogenen civitas, 
deren M itte lp u n k t Octodurum  (M artigny) se ither auch 
F orum  Claudii hiess (w ahrsch. weil er do rt einen von 
H allen um gebenen M arkt schuf). Da V indonissa im  
Ja h re  47 n ied erb ran n te , w urde dieses verschanzte  Lager 
aus B ackste inen und  S tein  neu au fg eb au t. Die X X I . 
Legion, durch  welche Claudius die X I I I .  e rsetz te , schein t 
die H elvetier wie Feinde beh an d e lt zu h aben  ; ihre a m t
liche B ezeichnung (legio R a p a x)  und  ihre Z usam m en
setzung (sie b estan d  besonders aus R ä tie rn , die im 
A ltertu m  durch  ihre R aubzüge b e rü ch tig t w aren) las
sen v e rm u ten , dass sie grossen U nw illen hervorgerufen  
habe, was vielleicht z. T . die K a tas tro p h e  des Jah res  
69 erk lären  w ürde.

D er Tod Neros h a tte  im  Reiche eine schwere K rise he r
vorgerufen . K aum  h a tte  sein N achfolger G alba die H err
schaft übernom m en, m eu te rten  die ach t germ anischen 
Legionen und  erhoben den L egaten  Vitellins au f den 
Schild ; infolgedessen b rach  der S ta tth a lte r  des le tz te ren , 
Cäcina, an  der Spitze der Legionen von Mainz u . S tra ss
b u rg  au f um  durch  H elvetien  nach Rom  zu ziehen. Ihm  
sollte sich die Legion von V indonissa anschliessen. E ine 
P lünderung , die Cäcinas T ruppen  au f K osten  der hel
v e tischen  Miliz v e rü b ten , fo rderte  V ergeltungsm ass
nahm en heraus, die ab er gleichzeitig  Vitellins gegen
ü ber einen feindlichen A kt, G alba gegenüber eine H u l
digung b ed eu te ten . Den H elvetiern  w ar es offenbar n ich t 
b ek an n t, dass Galba in Rom  erm ordet w orden w ar und  
es also keinen legitim en K aiser m ehr gab. Sie fingen 
eine von der X X L  Legion zur D onauarm ee gesand te  
B o tschaft auf, die diese au ffo rd erte , ihre P a r te i  zu er
greifen. Der daraus en ts tan d en e  K am pf zwischen den 
schlecht o rgan isierten  H elvetiern  und  den kriegsge
w ohnten  T ruppen  Caecinas k o nn te  n u r  zum  V erder
ben der H elvetier au sa rten  : in den W äldern  des B ötz- 
bergs im  A argau um zingelt, w urden sie u n te r  dem  in 
le tz te r  S tunde  e rn an n ten  F ü h re r Claudius Severus zu 
T ausenden n iedergem etzelt, die G efangenen w urden als 
Sklaven v e rk au ft Das L and  w urde verw ü ste t, B aden 
(A quae)  dem  Boden gleichgem acht ; das vom  gleichen 
Schicksal b ed roh te  A venticum  entging ihm , erzäh lt T a 
citus, bloss dank  der B eredsam keit des Claudius Cossius, 
eines eiligst ins G enera lquartier des V itellins abgesand- 
ten  vornehm en B ürgers. Caecina liess im m erh in  einen 
der A n stifter des A ufstandes, den Ju liu s A lpinus, h in 
rich ten . H ie rau f zogen die Legionen w eiter u n d  besiegten 
in der Poebenc die ita lische Arm ee.

B evor das J a h r  zu E nde w ar, w urde V itellius seiner
seits geschlagen und  m usste  den K a ise rth ro n  V espasian
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überlassen, der w ahrsch. einen Teil seiner Jugend  in 
A venticum  zugebrach t h a tte . W ar es zum  A ndenken 
an  diesen A u fen th alt oder wollte er die H elvetier für 
ihren  W iderstand  gegen V itellins belohnen ? Jedenfalls 
bekundete  ihnen  der erste flavische K aiser grösstes 
W ohlwollen : er e rsetz te  die berü ch tig te  Legio R apax  
durch  die X L , die sog. Claudia P ia  F ide lis , erhob 
A venticum  zum  R ang einer Kolonie ( Colonia P ia  F lavia  
Gonstans Em erita Helvetiorum Foederala), aber ohne sie 
po litisch  von der civitas der H elvetier abzu tren n en , so 
dass ihre B ehörden gleichzeitig an  der Spitze von ganz 
H elvetian  blieben. Er vergrösserte  A ugusta  R aurica  : 
eine B rücke w urde über den R hein  g eb au t. Im  Ja h re  74 
e ro b erten  die R öm er jenseits  dieses Flusses das Deku- 
m aten land , so dass die durch  einen befestig ten  limes 
besch ü tz te  Grenze von n u n  an  den Baslerw inkel ab- 
sc h n itt u . den R hein  ü ber den N ordabhang  des Schw arz
w aldes m it der D onau ve rb an d . J e tz t  b rau ch te  m an im 
Süden des Flusses n ich t m ehr die m ilitärische O rgani
sa tio n  der G renzländer : gegen das J a h r  100 erlebte 
V indonissa den A bzug seiner Legion, und  w ährend bei
nahe  2 Ja h rh u n d e rte n  genoss H elvetien  jene  p a x  ro
m ana , die das R eich den innern  P rov inzen  zu gew äh
ren verm ochte.

Die einzigen uns b ek an n ten  Vorkom m nisse au f dem  
G ebiet des V erw altungsw esens w ährend dieser langen 
Zeit der Sicherheit und  W o hlfah rt sind der A nschluss 
des W allis an  das südw estliche A lpengebiet, die Alpes  
Graiae, und  einige grössere A usbesserungs- und  Ver- 
g rösserungsarbe iten  der M ilitärstrassen u n te r  Septim us 
Severus und Caracalla. Dagegen w ar die 2. H älfte  des
3. Ja.hrh. fü r H elvetien  sowohl als fü r das übrige Reich 
eine Zeit der U nruhen . Man folgert dies nam en tlich  aus 
den G elddepots, die fast überall im  Schweiz. M ittelland 
gefunden w urden und  die m an  sich n u r durch  die 
plötzliche F lu ch t der B ew ohner vor dem h eran rü ck en 
den Feind e rk lä rt ; es sind ziem lich viele solche D epots 
an s Tageslicht gekom m en, w ovon die einen aus der Zeit 
um  260 d a tie ren , als die A lam annen  ihre ersten  R a u b 
züge über den Rhein u n tern ah m en  (einer erreichte 
A venticum  und zerstö rte  es vollständig), die ändern  10 
Ja h re  sp ä te r  (dam als wohl w urden A ugusta  R aurica, 
Basel, V itodurum  [bei W in te rth u r], Solo thurn  u . Y ver
d on  eingeäschert) und  noch andere  endlich um  285 ve r
g rab en  w urden, als der grosse A ufstand  der B agauden 
in Gallien erfolgte, was v e rm u ten  lässt, dass die hel
vetischen  B auern  dabei n ich t ganz u nbete ilig t w aren.

Als D iokletian  die O rdnung im  R öm erreich  w ieder 
herste llte , m usste  das D ekum aten land  aufgegeben w er
den ; H elvetien  bildete n u n  w ieder die Grenze Germa- 
niens, von wo jeden  A ugenblick kriegerische Scharen 
au ftau ch ten , um  sich au f die reichen galloröm ischen 
S tä d te  zu stü rzen . Es m usste  daher neuerdings befestig t 
w erden. E ine Legion, die I. M artia, kam  nach A ugusta  
R aurica  in Garnison, wo ein neues castrum  geb au t 
w urde ; eine dickere R ingm auer als vorher, m it T ürm en 
bew ehrt, aber enger gezogen, m ach te  Basel w iderstands
fähiger. D a es jedoch  298 einem  alam annischen  Heere 
gelungen w ar, die Grenze zu sprengen und  bis nach  
V indonissa e inzudringen, wo es der Cäsar C onstantins 
v e rn ich te te  (die G elddepots zeugen vom  Schrecken, 
den jene im  M ittelland v e rb re ite ten ), w urden h in te r  der 
R heinlinie längs den grossen M ilitärstrassen  W eh rb au 
ten  vorgenom m en ; U eberreste davon, e rkenntlich  an 
der neuen  Anlage der Festungsw erke u . oft auch  an  der 
V erw endung von M aterial, das zu frü h em  B auten  ge
d ient h a tte , findet m an  in Schaan in L iech tenstein , in 
P fyn  im  T hurgau , in V itodurum , in O lten, in Solothurn , 
in A venticum  und  Y verdon. Genf, das b isher ein offener 
Flecken (v icus) gewesen w ar, w urde zu einer m it s ta r 
kem  M auerw erk um gebenen S ta d t, die sich au f die 
Höhe ihres Hügels zurückziehen und  zusam m endrän
gen m usste.

D urch die te rrito ria le  R eorgan isation  D iokletians 
w urden n am en tlich  die N am en der verschiedenen L an
desgegenden g eändert : das ehem alige L and der H el
vetier, das der R a u rik e ru . die zwei K olonien Ju lia  Eques- 
tris und  A ugusta  R aurica  inbegriffen, kam  zur neuen 
P rovinz Sequania, sp ä ter M axim a Sequanorum , dessen 
Z entrum  B esançon w ar ; der Nam e Sequaner abso r

b ierte  die N am en H elvetier und  R auriker und Hess sie 
vergessen. Diese P rovinz, gleichwie die Alpes Graiae 
und Poeninae, gehörte  zum  Diözese Gallien genannten  
V erw altungsbezirk, w ährend  Genf in der Diözese 
Vienne w ar ; die zwei Diözesen u n te rs tan d en  dem  Cäsar 
von Gallien, dessen Sitz T rier w ar. Im  O sten w urde das 
frühere  R ätien , wovon die Alpengegend, G raubünden 
und  Tirol, bald  n achher eine besondere P rovinz, die 
Rhätia prim a, m it Chur als H au p to rt b ildete, der Diözese 
I ta lien  angegliedert m it R egierungssitz in M ailand ; 
hierzu gehörten  auch  die ita lischen  T äler der Schweiz.

W enn die A nstrengungen  der grossen K aiser und  Cä
saren, wie D iokletian , M axim an, C onstantins Chlorus, 
C onstantin  und  Ju lian , die verheerenden E infälle der 
A lam annen n ich t gänzlich u n te rb an d en  (G eldver
stecke von 328, 353, 354 u n d  357 w urden  an  verschiede
nen O rten  gefunden) und wenn einer dieser E i rbrüche 
so schlim m  w ar, dass er A venticum s Schicksal besie
gelte, herrsch te  doch eine verhältn ism ässige  S icherheit, 
nam en tlich  seitdem  der Kriegszug Ju lian s von 359 über 
den R hein  h inaus die A lam annen zur U n tä tig k e it v e ru r
te ilt  h a tte . V alen tin ian  I. e rhöhte  noch die W irkung 
dieses Erfolgs, indem  er längs des Rheins eine Reihe 
1 % km  von e inander en tfe rn te  K aste lle  u . W ach ttü rm e  
erstellte  ; von T asgaetium  am  Ende des U ntersees bis 
nach  Basel h a t  m an  50 F u n d am en te  von solchen au f
gedeckt. D am als w urden w ahrscheinlich auch  K riegs
flo tten  au f dem  Bodensee geschaffen m it einem  A us
gangshafen in Conßuentes (K onstanz ?) und au f dem 
Genfersee m it der Basis in E brudunum  Sapaudiae  (das 
die einen m it Yvoire identifizieren , w ährend andere 
es in die N ähe von Villeneuve verlegen).

Der frühzeitige Tod V alen tin ians 375 fü h rte  den N ie
dergang des röm ischen Reichs herbei. A uf allen G ren
zen se tz ten  die E inlalle  w ieder ein ; im  N ordosten  b e 
d ro h t, verzich te te  Ita lien  au f die V erteid igung des R heins
u . der D onau u. zog seine A rm een nach  dem  Süden der 
Alpen zurück. V ielleicht w urde um  diese Zeit das linke 
R honeufer bei Genf befestig t, wo m an in  der N ähe von 
Chancy ein bedeutendes Festungsw erk aus dem  4. 
Ja h rh . blossgelegt h a t.  W ährend  die G erm anen sich von 
allen Seiten au f das K aiserreich  stü rz ten  u . den B alkan, 
Italien  und  Gallien angriffen, scheint das Schweiz. M it
telland  w ährend m ehr als 50 Ja h ren  verschont geblieben 
zu sein. E rs t gegen 455 drangen  die B urgunder von 
Süden her und die A lam annen von N orden he r in das 
ehem alige Gebiet der H elvetier ein und  m ach ten  dem 
galloröm ischen S taa ts  wesen ein E nde. Die W estschw eiz, 
wo die röm ische B evölkerung viel d ich ter gewesen w ar, 
abso rb ierte  bis zu einem  gewissen G rad die burgundi- 
schen E indringlinge, die ja  ih rerseits schon längst dem 
Einfluss der G alloröm er ausgesetz t gewesen w aren . Die 
A lam annen dagegen kam en d irek t aus G erm anien und 
w aren noch H eiden ; sie behielten  ih ren  V olkscharak ter 
und nahm en von der einheim ischen K u ltu r  n u r  w enig 
an . Die S täd te  blieben im m erhin  se lbständ ig  und h iel
ten  an  ih ren  late in ischen G ebräuchen fest ; selbst ei
nige N am en von F rü ch ten , W erkzeugen, B au ten  usw . 
v e rra ten  galloröm ische H erk u n ft. D aneben gingen auch 
zahlreiche O rts- und  F lussnam en in den geographischen 
Sprachschatz  der neuen Bew ohner über (in der franzö
sischen Schweiz trag en  etw a %  der O rtschaften  Nam en 
gallischer oder late in ischer H erkunft), und die a lte  O rd
nung leb te  endlich auch  in der k irchlichen territo ria len  
E in te ilung  fo rt : die Grenzen der a lten  P rov inzen  w a
ren lange, einige E inzelheiten  ausgenom m en, identisch 
m it denjenigen der E rzb istü m er B esançon, Vienne und 
M ailand ; die civitates bestan d en  fo rt in den B istüm ern 
Avenches (dessen Sitz sp ä te r  nach L ausanne verlegt 
w urde), Genf, Basel, M artigny (spä ter S itten) u . Chur ; 
endlich w urden die m itte la lte rlich en  Pfarrgem einden 
oft n ach  den D om änen der galloröm ischen Villen abge
grenzt.

Es ist auch  hervorzuheben , dass das räto röm ische 
G ebiet dem  a lam annischen Vorstoss zähen W iderstand  
leiste te  ; dies t u t  sich z. B. in der langsam en E rse tzu n g  
des late in ischen D ialektes in den rä tischen  Alpen durch  
das D eutsche ku n d  : das R h ein ta l sprach  den la t. D ia
lekt bis zum  7. Ja h rh ., das G larnerland, die Gegend des 
W alensees und  von Sargans bis zum  11. Ja h rh .,  die
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Gegend von Chur bis zum  15. Ja h rb . und  das P rä tig a u  
bis zum  16. Ja h rh .

K u l t u r v e r h æ l t n i s s e . W ie beim  A b sch n itt Ge
schichte kan n  es sich h ier n ich t da ru m  handeln , die K u l
tu rv erh ä ltn isse  unseres Landes w ährend der 400 Jah re  
lang dauernden  röm ischen H errsch aft in ih rer G esam t
he it u n d  in ih ren  v ielfachen M erkm alen darzuste llen  ; 
eine G esam tdarstellung  für das röm ische R eich findet 
sich bei F ried länder : Darstellungen aus der Sittenge
schichte Roms, und speziell fü r Gallien bei Ju llian  : Hist, 
de la Gaule, Bd. IV , V und  V I. H ier können bloss die 
R este dieser K u ltu r  in G esta lt von G egenständen, B au
ten  oder In sch riften  b e rücksich tig t u . kaum  n u r  darge
ta n  w erden, in welchem  G rade das Schweiz. G ebiet sich 
von der röm ischen K u ltu r  beeinllussen liess und in  wel
chen P u n k te n  es davon n ich t b e rü h rt w urde. T rotzdem  
die B eschaffung von D okum enten  n u r  bruchstückw eise  
m öglich ist, kan n  m an diese D urchdringung  au f m an 
chen G ebieten des individuellen  und  gem einschaftlichen 
Lebens sowohl in w irtschaftlicher als m oralischer H in 
sicht bem erken , was sogar einige allgem eine Schlüsse 
g e s ta tte t .

Die S e ltenheit u n d  die schlechtere B eschaffenheit 
der galloröm ischen In sch riften  und  U eberreste  in der 
Ostschweiz beweisen deu tlich , dass diese w eniger rom a- 
n isiert w ar als das G ebiet w estlich der Reuss, das W allis 
m itinbegriffen. Gleichfalls sche in t es u n b e s tr itten , dass 
gewisse gallische G ebräuche, anfänglich  von der siegrei
chen D urchdringung  einer liöhern  K u ltu r zurückge
drängt., sp ä te r  w ieder zu E h ren  gekom m en sind, n a m e n t
lich vom  3. Ja h rh . an , als der N iedergang des Reichs 
begann : so w urde z. B. die von R om  eingeführte  und 
im 1. und  2. J a h rh . zum  allgem einen, w enn n ich t au s
schliesslichen G ebrauch gew ordene L eichenverbrennung, 
wie es die K u lts tä tte n  v . Muri bei B ern oder von A venti- 
cum  zeigen, im 3. Ja h rh . w ieder nach  und nach  aufge
geben. E nde  des 2. J a h rh . e rse tz t in H elvetian  und 
in der ganzen Gallia belgica (ein J a h rh u n d e rt vorher 
in  Südgallien) das keltische L ängenm ass, die leuga 
( =  2,22 km ) au f den M eilensteinen das late in ische Mass 
der tau sen d  S ch ritte  ( =  1 % km ) ; die gallischen Ge- 
fässform en erscheinen w ieder im  3. Ja h rh .,  nachdem  
die ita lische K eram ik  oder die N achahm ungen  der 
T öpferw erk stä tten  der A uvergne und  des R ouergue 
sie seit zwei Ja h rh u n d e rte n  v e rd rän g t h a tte n . W as da 
gegen die Sprache an b etrifft, is t m an  bloss au f Ver
m utungen  angewiesen : gewisse N am en u n d  einige 
F unde  v e rra ten  den D urchzug und  sogar einen längern 
A u fen th alt der R öm er selbst in den A lpen tä lern  ; es 
d a rf  jedoch  angenom m en w erden, dass das L atein , 
wenn es auch  die U m gangssprache der S tad tbew ohner 
gew orden w ar, au f dem  L ande bloss als V erw altungs
sprache b e n u tz t w urde, dass das Gallische die allge
m eine V olkssprache geblieben w ar und dies um som ehr, 
je  w eiter m an  sich von den d ich t bevö lkerten  Gegenden 
an  den grossen V erkehrsstrassen  des w estlichen M ittel
landes en tfe rn te .

Es v e rs teh t sich von selbst, dass die R om anisierung 
des Landes in  gewissen G ebieten viel schneller oder 
vo lls tänd iger vor sich ging als in än d ern . Gleich von 
A nfang an fü h rten  die M ilitär- und  Z ivilbehörden die 
röm ische B au art der S trassen  ein, die gewöhnlich eher I 
S te ingrundlage als P flaste ru n g  aufwiesen und  sich wenn 
irgendw ie möglich zur V erm eidung des W asserschadens 
au f h a lber Höhe des N ordabhangs der T äler hinzogen ; i 
sie kennzeichnen sich ferner durch  ihre au f Bogen ru h en 
den B rücken (ja  selbst bei den R heinbrücken), durch  
ihre M eilensteine, ihre U m spannorte , ihre in sum pfigen 
G egenden e rhöh ten  F ah rb ah n en  usw . N ebst den bereits 
erw ähn ten  grossen M ilitärstrassen  h a t m an zahlreiche 
Spuren  von N ebenstrassen  gefunden, nam en tlich  um  
Genf herum , in der W aad t und  au f den Ju rah ö h en  zwi
schen A are und  R hein . U ber die m eisten  A lpenpässe 
fü h rten  schon fah rb are  W ege oder Saum wege. U m  den 
U ebergang von felsigen Stellen zu erle ichtern , w urden 
für die R äd er Fahrgeleise und  in der M itte S tufen  ge
hauen , d am it die Pferde besser v o rw ärtskam en  ; ein 
schönes Beispiel davon m it Stellen zum  K reuzen haben 
w ir au f dem  W eg von Ste. Croix. Gewisse T ex te  und 
zahlreiche au f dem  Grossen St. B ernhard  gefundene I

u n d  dem  Ju p ite r  Poenninus gew idm ete V otivgegen
stän d e  beweisen, dass die A lpenübergänge dam als als 
gefahrvoll ga lten . Die T ätig k eit der röm ischen V erw al
tu n g  zeigt, sich au ch  im  B estehen der Zollposten von St. 
M aurice, Genf u . Zürich zwischen Gallien u. den N ach
barprov inzen , in  einer S teuerordnung , in G erichten , in  ei
nem  K u rie rd ien st (H u n d erte  von in der K aserne von 
V indonissa gefundene M itteilungen au f H olztäfelchen 
zeigen, dass die Soldaten  ihn seit dem  1. Ja h rh . b e n u tz 
ten) und  s tä d t.  B ehörden nach  italischem  V orbild.

Von grösserer W irkung au f die G esellschaft m usste 
indessen die in die B evölkerung m ethodisch  einge
führte  H ierarchie sein ; du rch  die Po litik , das S teuer- 
u n d  V erw altungsw esen w ar das Volk au to m atisch  in 
s treng  von e inander g e tren n te  K lassen geschieden : die 
eingew anderten  R öm er und  diejenigen H elvetier, die 
m it einem  röm ischen N am en die V orrechte  eines Bürgers 
erw orben oder e rhalten  h a tte n  (es gab deren schon zur 
Zeit Caesars, wenn der Nam e Ju liu s  n ich t irre fü h rt, der 
nach  einigen In sch riften  B ew ohnern von A venticum  
gegeben w urde), k onn ten  einzig höhere B eam te w erden 
und  b ilde ten  gleichsam  eine zu einer K orp o ra tio n  orga
nisierte  politische A ristok ra tie , w ährend die ändern  
bloss das late in ische R ech t besassen oder gewöhnliche 
« Frem de » (peregrin i), d. h. beinahe ohne bürgerliche 
R ech te  geblieben w aren . A nderseits gew ährte  das 
Verm ögen, das sich fü r die obern K lassen der Sena
toren u. R itte r  durch  besondere Abzeichen an  K leidern 
und Schm uk v errie t, einen gewissen R ang in den 
bürgerlichen, m ilitärischen  oder go ttesd ienstlichen  
B eam tungen, sowie gewisse P lätze  im  T h ea te r. E ndlich  
w aren freie M änner, Freigelassene und  Sklaven durch 
Gesetz und B rauch streng  von einander geschieden : ein 
F reigelassener z. B. k onn te  B eam ter w erden und  sogar 
gewisse O bliegenheiten im kaiserlichen K u ltu s erfüllen, 
ab er er blieb, wie gross auch  sein Verm ögen sein m ochte, 
in  m ittle ren  Stellen. Es g a lt übrigens als selb v e rs tän d 
lich, dass die W ohlhabenden  den M itbürgern  ihren  
R eich tum  z u s ta tte n  kom m en Hessen : es is t b ek an n t, 
dass die Zirkusspiele und andere  V ergnügungen ih re r  
Munifizenz zu verdanken  w aren ; In sch riften  bezeugen, 
dass reiche L eute  von Genf einen A qu äd u k t und  solche 
von Moudon e in e T u rn a n sta lt e rb au ten . A ber lobredneri
sche W idm ungen und  die E rrich tu n g  von S ta tu en , so
wie der Bau öffentlicher G ebäude, insbesondere von 
Scholae oder V ersam m lungslokalen, zu E hren  von W ohl
tä te rn  der S ta d t (in A venticum  z.B . ein M acer, O tacilius, 
F lavius, Cam illas usw .) zeigen, wie die Grossen öffent
lich geehrt w urden und wie sich die G esellschaft h ie ra r
chisch zusam m ensetzte . Man v e rs teh t ohne w eiteres, 
dass dieses System , das, au f die E igenliebe und  den 
Ehrgeiz bauend , dem  b erü h m ten  röm ischen G rundsatz 
divide ut imperes nach leb te , schnell die re la tiv e  Solida
r i tä t  der u n te rjo ch ten  B evölkerung u n terg rab en , einen 
gewissen Z usam m enhang zwischen den zum  gleichen 
sozialen S tand  gehörenden E ingeborenen und  Aus
w ärtigen schaffen und Rom  und  den S enato renstand  
an die Spitze des sozialen A ufbaues stellen m usste, so
gar in den en tfe rn testen  P rovinzen. Dies w ar um  so 
m ehr der Fall, als besondere ku ltu re lle  M om ente noch 
dazukam en, z. B. die K aiserverehrung , welche die 
regierenden K aiser zu G o ttheiten  m achen w ollte, um  
den einheitlichen und  universellen C h arak ter ih rer 
M acht besser d a rzu tu n  ; sie kom m t in W idm ungen au f 
offiziellen und p riv a ten  D enkm älern  zum  A usdruck 
und gab zu p ru n k h a ften  Feiern  Anlass, denen n u r 
In h ab er der höchsten  Æ m ter vorstehen  ko n n ten . In 
A venticum  und  in än d ern  K olonien w ar dies n u r 
den duum viri m öglich, inbezug au f die K aiserinnen den 
F rau en  der duum viri.

Diese m oralische und  soziale A bhängigkeit, welche 
nach  u . nach  das N ationalbew usstse in  v e rd rän g te , w urde 
noch durch  die T atsache  ve rm eh rt, dass die H elvetier 
und  R ä tie r vom  2. Ja h rh . an  keine Milizen m ehr fü r den 
L andesschutz  zu stellen h a tte n , dafür zu T ausenden als 
Soldaten  und  Offiziere bei den verschiedenen T ruppen 
eingeteilt w urden ; m an  fand solche, die in E ngland , 
in G erm anien oder in der K aisergarde in Rom  gedient 
h a tte n  ; in die H eim at zurückgekehrt, fö rderten  sie 
ohne Zweifel die R om anisierung,
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Die A bhängigkeit von Rom  zeigt sich endlich auch  
im  V orhandensein des «Patronats»,': um  sich in der 
H a u p ts ta d t einen B eistand  zu sichern, besonders bei 
allfälligen V orstellungen bei den B ehörden, w ählte  m au

u n te r  den b ed eu ten d sten  M agistraten  der grossen Zen
tren  (m an ken n t solche von A venticum  und  A ugusta 
R aurica) einen hochgeste llten  R öm er zum  P a tro n , auf 
dessen Fürsorge um  seine ehem aligen U ntergebenen  
m an zählen zu können g laub te .

W as den S täd te - und  H au sb au  an b etrifft, h a tte n  
die H elvetier ihre L ehrm eister gefunden. Unm öglich 
lässt sich die helvetische B a u ern h ü tte  aus Holz und 
S troh  m it ihren  drei R äum en über winzigem  M auer
werk, sowie das kleine A llobrogenhäuschen m it seinen 
trocken  gem auerten  W änden  m it F lechtw erk , m it sei
nen Fussböden aus g estam p fter E rde und  dem  S tro h 
oder H olzdach, vergleichen m it den röm ischen Villen, wie 
sie in m itten  der L an d g ü ter, m it ih ren  verschiedenen 
H au p t- und  N ebengebäuden (W ohnung, Scheune, S ta l
lungen usw.) e rstanden , oder den luxuriösen  W ohnungen 
innerhalb  oder gew öhnlich in der N achbarschaft der 
S täd te . U m  den U nterschied  zu betonen , genügt es, 
au f die M osaikböden hinzuw eisen, die n ich t n u r  de
k o ra tiv , sondern auch  hygienisch w aren, da die H äuser 
gew öhnlich keine K eller h a tte n , au f die H eisslufthei- 
zung eines oder m ehrerer Z im m er m itte ls t des H ypo- 
k austs, die B adezim m er, die m it M alereien, M arm or
einlagen und  sogar M osaiken geschm ückten  W ände, 
die m it durchscheinenden Scheiben versehenen F enster, 
die S tu k k a tu ren , die zahlreichen N ippsachen und  S ta 
tu e tte n  aus Bronze, E lfenbein, E benholz und  M arm or, 
die L am pen und  K erzenständer, W asserkaraffen, Ala- 
bastergefässe, G lasw aren, Spiegel usw ., ausserhalb  des 
Hauses die von Säulengängen u m rah m ten  Höfe, die 
G artenhäuschen , Fischteiche, die p riv a ten  W asserle itun 
gen. N atü rlich  wiesen n ich t alle galloröm ischen H äuser 
den R eich tum  gewisser W ohnhäuser A venticum s oder 
der schönen, in der N ähe von Genf aufgedeckten  oder 
festgeste llten  P rach tv illen  auf ; doch w aren h insichtlich  
B equem lichkeit und  R einlichkeit die A nforderungen 
der R öm er bedeu tend  höher als die der Gallier. Es ist 
bek an n t, dass der röm ische B ackstein  von den B auern 
sehr begehrt w ar, den sie m it den Soldaten Vin- 
donissas oft gegen Bodenerzeugnisse ausgetausch t zu 
haben  scheinen. Es s te h t daher ausser Frage, dass es 
n u r A rch itek ten , B ildhauer, M osaikarbeiter, M aurer,

Giesser und andere  K ü nstle r w aren , die eigens zu diesem 
Zwecke von Ita lien  herkam en, um  diese kom plizierten  
und zierlichen H äuser zu erstellen und auszuschm ücken,

I die im  M ittelland und  nam entlich  um den Genfersee
herum  erstanden . W enn hel
vetische H andw erker viel
leicht ähnliches schufen, 
h a tte n  sie es von den R ö
m ern gelern t. Alle dekora
tiv en  Motive und  die ge
sam te Technik sind röm i
schen U rsprungs, wenn auch 
m anchm al die Form  etw as 
einfacher ist als bei den in 
Ita lien  ausgegrabenen W er
ken.

Gleich v e rh ä lt es sich bei 
grössern I-Iäusergruppen : 
alles, was zu ih rer Verschö
n erung  und zur E rle ich te
rung  des Daseins be itrug , 
s tam m t aus Rom . Man fand 
in der Schweiz U eberreste 
von B runnen, A quäduk ten , 
un terird ischen  K analisa tio 
nen, K loaken, v . m ehr oder 
weniger luxuriös eingerich
te te  T herm en, zwei T hea
te rn  fü r 8000- 12 000 P e r
sonen m it zahllosen T rep 
pen und A usgängen, vier 
A m p h ith ea te rn  (die Solda
ten  scheinen die b lu tigen  
Tier- u . G ladiatorenkäm pfe 
den doch gewöhnlich gro
ben T hea te rstü ck en  vorge
zogen zu haben) ; E rin n e
rungsbogen oder Bogen zu 

! E hren  der G ötter, scholae fü r das Volk, M arkthallen , 
durch  D äm m e geschützte  u n d  in B ecken gete ilte  See
häfen  usw . Die B adeorte, nam entlich  B aden (A quae), 
w aren sehr im Schw ang. U nd die p rach tvo llen  U eber
reste  der B aukunst, wovon viele sp ä te r  zur E rste llung  
oder V erschönerung von P r iv a thäusern  und  K irchen 
gedient haben (Säulenstücke, Sockel, K ap ita le , Bogen, 
Sim swerk, Friese, Böden, F lachw erk  usw.) sind Zeugen 
der Schönheit der öffentlichen G ebäude (P rä to rien , V er
w altungsgebäude, Tem pel, Säulenhallen).

D am it soll n ich t gesagt sein, dass die H elvetier vor 
den R öm ern L uxus n ich t g ekann t h ä tte n  ; sie verfertig 
ten  kunstvo lle  Töpfereiw aren u . Schm ucksachen, fü h r
ten griechische K eram ik  und  südländischen W ein ein ; 
aber sie w aren vor allem  L andw irte  und  K rieger und 
w ussten n ich ts von den gem einsam en V eransta ltungen  
des S tad tlebens und  den V erfeinerungen. U ebrigens 
s tam m en w ahrscheinlich selbst au f landw irtschaftlichem  
Gebiet gewisse N euerungen von den R öfnern, so z. B. 
der A nbau von verschiedenen O bstsorten , vielleicht 
auch der W einbau, der längs des N ordufers des Gen- 
fersees be träch tlich e  A usdehnung gew ann.

W as den H andel anbetrifft, erh ie lt dieser n a tü rlich  
seit der Zeit Caesars durch  die A nkunft von röm ischen 
K olonisten u n d  Legionssoldaten einen neuen A uf
schwung. Im p o rta rtik e l w aren besonders südländische 
W eine in grossen A m phoren, w ährend die einheim ischen 
in Fässern  tra n sp o rtie r t w urden ; Oel. B ohnen, D a t
te ln , A ustern , Meer fische ; dann fast alle gew erbsm äs
sig hergeste llten  G egenstände : L am pen aus Ita lien  
oder L yon, K eram ik , Glas w aren, G egenstände aus 
M arm or und Bronze (es w urden zw ar Bronzewaffen in 
Baden fabrikm ässig  hergestellt) ; endlich M odeartikel. 
Dagegen fü h rte  die Schweiz M ilchkühe, K äse (der bis- 

j weilen in der H a u p ts ta d t au f dem  Speisezettel er- 
I scheint), K orn, W ein, Honig, W achs, Pech aus ; die 
I A usfuhr von Holz, besonders von T annenholz aus dem 
i Ju ra , schein t sehr bedeutend  gewesen zu sein. K örper- 
I schäften  von Schiffleuten (m an k en n t deren zwei in 

Genf und  eine in A venticum ) h a tte n  überall, wo es m ög
lich w ar, zu W asser einen ausgedehnten  H andelsver- 

. kehr e ingerichtet ; die R öm er v e rstan d en  es ebenso

Die römischen Mosaiken von Boseéaz. Nach einer Photographie.
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w enig wie die Gallier, das P ferd  zum  Ziehen grosser L a
sten  anzuspannen , so dass die F ührungen  sich d a rau f 
b esch ränk ten , die W aren  von einem  Fluss oder von ei
nem  See zum  än d ern  zu bringen. Von Lyon zum  Rhein 
fu h r m an  die R hone au fw ärts (m it W agenfuhr durch  
den Ju ra ) , dan n  über den Genfersee, durch  die Venoge 
und  Zihl und  endlich durch  die A are, diè bei Z urzach den 
R hein  erre ich t ; Basel schein t, nach einem  F u n d  zu u r 
teilen , schon dam als m it der Nordsee in V erbindung ge
wesen zu sein. A venticum  b en ü tz te  diesen F lussverkehr 
m itte ls t der Broye (was eine In sch rift bezeugt).

Der in  Rom  und  im  ganzen R eich, infolge der Vielge
sta ltig k e it einer K u ltu r, an  der E u ropa, A frika  und 
Asien m it ihrem  besondern  R e ich tu m  und  Genie teil 
h a tte n , so en tw ickelte  G em einsinn schein t in H elvetian  
alle Gebiete des W irtschaftslebens, der Po litik  und 
Moral du rchdrungen  zu haben  ; au f alle Fälle sind Be
weise d afü r da, dass es eine Z unft der Schreiner gab, 
ferner eine solche der /E -zte  u n d  L ehrer, eine der E in 
w ohner, die A nrech t au f den röm ischen B ü rg ertite l h a t
ten , endlich eine der P rieste r des S abazius-K ultus, der 
Dendrophores.

Das V orhandensein  sehr verschiedener e thn ischer 
E lem ente  in der Schweiz, eine Folge der A bsorption  
a lle r M itteim eervölker du rch  Rom , h a t  einige Spuren 
h in te rlassen , beispielsweise i.i den au f den Insch riften  
verzeichneten  N am en : neben  den H elvetiern  m it galli
schen, oft ganz la tin is ie rten  oder durch  eine lateinische 
N achsilbe en ts te llten  N am en, neben  den als B eam te, 
So ldaten , V eteranen , H andw erker, K au lleu te , B au ar
be ite r usw . n iedergelassenen R öm ern  und  Ita le rn  
findet m an  griechische L ehrer und Æ rzte , eine in S pa
nien ausgehobene K ohorte , einen lydischen Goldschm ied. 
Die Spuren o rien talischer K u lte  v e rra ten  bei den H e l
vetie rn  wie auch im  ganzen R eich den zunehm enden 
E influss Æ gyp tens und  Asiens. W enn astrologische 
L ehren  persischen U rsprungs schon vo r dem  C hristen
tu m  die E in te ilung  der Zeit in 7 nach  den P lan e ten  be
n a n n te  Tage v e rb re ite ten  (weder die Gallier noch die 
R öm er h u ld ig ten  diesem  B rauch), so k an n  m an  das 
grosse Mosaik von Orbe als ein sprechendes Zeugnis d ie
ser o rientalischen D urchdringung  ansehen. Man weiss 
auch , dass eine thebäische Legion in der S t. M auritius- 
Legende eine Rolle spielt.

A uch die griechisch-röm ische literarische u n d  w issen
schaftliche K u ltu r  d rang  in  unser L and  ein. N eben eini
gen A ugenärzten , deren  N am en au f F abrik m ark en  er
scheinen, die überaus w irksam e A ugenm ittel angeben, 
weiss m an  durch  Insch riften  u. zahlreiche ärztliche In 
stru m en te , dass die H eilkunst in A venticum  und  beson
ders in B aden zahlreiche Jü n g e r besass. Mit A usnahm e 
eines einzigen füh ren  säm tliche Æ rzte  griechische N a
m en : m öglicherweise gab es sogar in der H a u p ts ta d t 
eine m edizinische Schule. Gewisse in Petinesca  und  im 
N orden von A venches gefundene g ra fiti tu n  dar, dass 
m an die griechische Sprache pflegte ; andere  en th a lten  
Verse von Vergil, noch andere  H ebungen ü ber Prosodie. 
E ine G rab inschrift red e t von einem  Jü ng ling  von 
16 Jah ren , der in einer O rtschaft des W allis s tu d ierte  ; 
in einer än d ern  pre is t ein V ater das W issen seines 
19jährigen Sohnes, der als A nw alt die In teressen  des 
W allis und  von N yon zu v e rtre te n  g eh ab t h a tte . D a
gegen d a rf das V orhandensein von T h ea te rn  in A v en ti
cum  und A ugusta  R aurica  kau m  als ein Beweis lite ra ri
scher K u ltu r  gelten ; S tücke von et welchem  lite rarischem  
W ert w aren überaus selten, nach  dem  zu u rte ilen , was 
m an  über das röm ische T h ea te r zur K aiserzeit weiss.

Obschon es sehr schwierig ist, die N a tu r und Tiefe der 
Gefühle in den verschiedenen Religionen rich tig  zu w ü r
digen, die h ier zur galloröm ischen Zeit neben einander 
bestan d en  haben , schein t es doch erwiesen zu sein, 
dass R om  und  G riechenland gerade au f religiösem  oder 
doch go ttesd ienstliche n  Gebiet am  w enigsten  E influss 
a u f  das Geistesleben ausgeübt haben  ; m an  könnte  sogar 
ve rsu ch t sein zu sagen, dass es eher die R öm er seien, 
die sich von der A rt der F röm m igkeit, von den G öttern , 
dem  G lauben u . dem  G ottesd ienst der von ihnen  u n te r 
jo ch ten  Völker haben  beeinflussen lassen. F reilich  gab 
de r kaiserliche K u ltu s A nlass zu p ru n k h a ften  Zerem o
nien  anlässlich der G eburtstagsfeier des regierenden K a i

sers, doch h a tte  er w esentlich am tlichen  und infolgedes
sen politischen C h arak ter. N a tü rlich  finden wir säm tliche 
röm ische G o tth e iten  in den S ta tu en  und V otiv inschrif
ten, die in der Schweiz ans T ageslicht gekom m en sind ; 
aber die N am en der röm ischen G ö tte r scheinen, nach 
gewissen Anzeichen zu u rte ilen , fü r die H elvetier und 
vielleicht sogar fü r gewisse bei ihnen niedergelassene 
R öm er bloss eine U ebersetzung von keltischen G ö tte r
nam en in die am tliche Sprache zu sein, die m eh r oder 
w eniger passten  : so w ar es eigentlich der na tio n a le  
K riegsgo tt C aturix , den die H elvetier anriefen , selbst 
wenn sie ihn  M ars Caturix  oder n u r ku rz  M ars n an n ten ; 
und  die Gallier dach ten  an  den grossen gallischen G ott 
C issonius, den B eschützer aller H andw erke, K ünste
u . Gewerbe, selbst wenn sie dem  M erkur einen A ltar weih
ten . Diese, übrigens auch von den R öm ern  zugelassene 
V erw and tschaft der nationalen  G o ttheiten  h a t  n a tu r-  
gem äss der gegenseitigen D urchdringung  der beiden 
Völker V orschub gele istet ; ab er sie g e s ta tte te  gleich
zeitig der keltischen R eligion, u n te r  röm ischem  Ge
w ände fortzu leben . Gewiss g ib t es da und  do rt Beispiele 
des rein  röm ischen K u ltu s ; einige Insch riften  zeigen 
die bei den L ate inern  sehr belieb te  G ew ohnheit, den 
un g en an n ten  « Genius » oder S ch u tzg o tt eines Ortes 
anzurufen  ; ferner schein t der röm ische C harak ter 
der grossen G o ttheiten  noch besonders in  den S ta tu en  
zu E hren  des M erkur-A ugustus (deren eine sogar die 
Züge des K aisers T ra jan  träg t) , zu E h ren  des M ars-Au- 
gustus, des A pollo-A ugustus usw . hervorgehoben  zu sein. 
K aiser und  G ö tter des Olym ps sind do rt zu einem  e in
zigen Gesicht verein ig t u . gehen in den G edanken des
jenigen, der ihnen  seinen from m en Gruss d a rb ie te t, in  
e inander über. A ber auch  bei den typ ischen  gallischen 
G o tth e iten  h a t  m an  zahlreiche W idm ungen gefunden : 
die einen sind lokaler N a tu r, wie z. B. A ventia , Genava , 
A rtio  (G öttin  der B ären, von der eine S ta tu e  in Muri bei 
B ern ausgegraben w urde), N aria  usw . ; die ändern  w er
den auch  in ändern  Gegenden Galliens v e reh rt, wie 
z. B. die M ü tter (G o ttheiten  der e rnährenden  und  be 
schü tzenden  E rde, die T oten), die Suleviae  (G öttinnen 
des Ueberflusses), die Lugoves (w ohltätige G ottheiten), 
Sucellus (einer der gallischen H au p tg ö tte r) . D a h a t so
gar ein a lte r  So ldat, B uchhalter der P o s ts ta tio n  von 
So lothurn , also ein kaiserlicher B eam ter, der E pona , 
der re ch t keltischen P ferdegö ttin , einen A ltar gestifte t 
Desgleichen deckte m an  die U n te rb au ten  rech tw in k 
liger Tem pel m it einer Säulenhalle vor dem  A llerheilig
sten  auf, was ty p isch  fü r die röm ische K u n st is t ; d a 
neben h a t  m an  auch  gallische Tem pel aus der röm i
schen Zeit gefunden, die an  den von einem  P eristy l u m 
gebenen viereckigen H eilig tum  zu erkennen sind. Die 
H elvetier haben also u n te r  der röm ischen H errschaft 
ihre a lten  G o ttheiten  w eiter v e reh rt und ihnen Opfer 
d a rg eb rach t, ohne sich zu sehr um  den N am en zu b e 
küm m ern , den sie ihnen  gaben. D urch diese V erm i
schung scheint eher die röm ische R eligion als die hel
vetische an  Boden verloren  zu haben.

D agegen fanden  in der Schweiz, gleichwie in Rom  
und im  ganzen A bendland seit dem  f .,  nam entlich  
im 3. Ja h rb .,  orientalische R eligionen E ingang, deren 
W erbekraft zweifellos im  V ersprechen einer ind iv iduel
len Seligkeit im  Jen se its  ohne jed e ; B and n a tio n a le r 
sozialer oder k o rp o ra tiv e r Zugehörigkeit lag, so dass 
selbst die E n ta r te ts te n  u. V erach te ts ten  da rin  den T rost 
der V erheissung finden k o nn ten . M erkw ürdige oder 
geheim nisvolle Feierlichkeiten , wie gewisse T aufen in 
O chsenblut oder die Vorgänge bei der Isiseinw eihung, 
verm eh rten  noch die A nziehungskraft. Man fand in der 
Schweiz in Form  von S ta tu en , Gelassen m it religiösen 
Sinnbildern , V otivhänden , einer W idm ung eines T em 
pels, von Insch riften , M osaikbildern Zeugen der Ver
ehrung der Isis, des Osiris und an d ere r ägyptischen 
G ottheiten , phryg ischer G ötter, Sabazius, Cybele und 
A ttis  ; des M ithras endlich, des obersten  asiatischen 
G ottes, und seines Geleites p lane tarischer G ötter. Es ist 
übrigens n ich t m öglich zu bestim m en, wie tie f  diese 
R eligionen, die sich auch  m it den än d ern  verm ischen 
k onn ten  u n d  n ich t bloss u n te r  dem  Auswurfe und 
den F rem den A nhänger fanden, im  L ande und  bei den 
H elvetiern  selbst W urzeln  fassten .
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E ndlich  h ie lt von R om  oder vielleicht d irek t vom 
M orgenland her, über die A lpen oder das R honetal 
au fw ärts , das C hristen tum  seinen E ingang. W ann  ? 
N ichts g e s ta tte t  uns, das D a tu m  auch  n u r  a n n ä 
hernd fcstzusetzen . Im  Ja h re  177 kam  es in  Lyon und 
Vienne zu einer heftigen , durch  das M artyrium  des 
Bischofs P o th inus und der he ldenhaften  Sklavin B lan
d ina b e rü h m t gew ordenen V erfolgung, aus der m an 
schliessen kann , dass n ich t n u r das Écho davon bis 
nach G enf und  d a rü b er h inaus drang , sondern dass die 
christliche Lehre bereits in den O rtschaften  au f h e lve ti
schem  Boden A ufnahm e gefunden h a tte , zu einer Zeit, 
wo in den S täd ten , m it denen sie in beständ igen  H an 
delsbeziehungen stan d en , christliche Gem einden be
stan d en , die ebenso lebendig und organisiert w aren wie 
die, von welchen der B ericht jen e r Verfolgung erzählt. 
Das erste d a tie rte  Zeugnis ist das M onogram m  Christi, 
das 377 der G u bernato r selber an  einem  H aus in S itten  
einm eisseln liess. In  A venticum  gefundene Glasbecher 
m it w ahrsch . christlichen d a rau f geschriebenen F o r
m eln, in Genf geschn itzte  christliche Sym bole und 
der N am e eines Bischofs von M artigny au f einer 
k irchlichen U rkunde  von 381 sind die einzigen positi
ven Spuren des C hristentum s in der Schweiz zur R öm er
zeit. Man weiss zw ar, dass es anfangs des 5. J a h rh . 
Bischöfe gab in Genf, A venticum , Basel, M artigny, 
Chur, vielleicht auch  in N yon, und H ülfsbischöfe in 
V indonissa, Y verdon und A ugst. K am  es au f Schweizer
boden zu Verfolgung und  O pfertod  ? Die ob jek tive  Ge
schichtsforschung weiss n ich t rech t, w ar sie vom  Be
rich t der Nied erme tzelung, w om it der K aiser M axi
m ian eine thebäische Legion wegen ihres C hristen
g laubens um s J a h r  300 am  O rte b e strafte , wo sich seit 
dem  6. Ja h rh . zu E hren  des hl. M auritius eine A btei er
hob, u . von den verschiedenen örtlichen V erfolgungen 
beibehalten  soll oder kann  ; m an  weiss n u r, dass 381 
b ereits an  diesem  O rt die Gebeine einer gewissen A n
zahl von M ärty rern  v e reh rt w urden. Dagegen is t he rv o r
zuheben, dass in  V indonissa gegen 340 von den C hristen 
ein Tem pel der N ym phen zerstö rt w urde ; ebenso schei
nen in M artigny zerbrochene S ta tu en  Zeugnis vom 
bisweilen heftigen  K am p f abzulegen, den die neue 
Religion gegen den a lten  K u lt füh rte . F a s t überall 
erhoben sich christliche H eilig tüm er am  O rte selbst, 
wo Tem pel zu E hren  der G ö tter stan d en , die das Chri
s ten tu m  besiegt h a tte .

Bibliographie. F . S taehelin  : Die Schweiz in  römischer 
Zeit. — L. Blondel : La civilisation rom aine dans le bassin 
du Léman. —  U eber die A nfänge des C hristen tum s in der 
Schweiz : M. Besson : Les origines des évêchés de Genève, 
Lausanne et S ion . —  D erselbe : Nos origines chrétiennes. 
—  E . Egli : Kirchengesch. [ D.  L a s s e r r e . ]

R G E M I S C H E S  R E I C H  D E U T S C H E R  N A T I O N .
I. Das karolingische K aisertum  und sein Zerfall. N ach
dem  K arl der Grosse, der b isher den T ite l eines Königs 
der F ran k en  und  der L angobarden  und  P a tric ias  der 
R öm er geführt h a tte , 800 in R om  die K aiserkrone aus 
de r H and  des P ap stes Leos I I I .  em pfangen, sprach  m an 
im  A bendland von einem  w iedererstandenen  röm ischen 
Reich. Bis E nde des 9. J a h rh . w aren  die K arolinger die 
T räger der K aiserkrone, zu le tz t der gegen den letz ten  
B eherrscher des G esam treiches, K arl den Dicken, 887 
erhobene K önig des ostfränkischen Reiches A rnulf 
(K aiserk rönung  896). D arau f s tr i tte n  sich eine Z eitlang 
um  die F litte rw ü rd e  italienische Grosse, von denen als 
le tz te r der F riau le r M arkgraf B erengar I. 915 die 
K aiserkrone erh ie lt. U nterdessen  w aren die G ebiete der 
heu tigen  Schweiz g e tre n n t w orden, indem  die w'est- 
schweiz. G ebiete u n te r  dem  G rafen R udolf I. 888 sich 
vom  karolingischen Reiche lossagten  und  das K önigreich 
H ochburgund  (s. A rt. B u r g u n d ) bilde ten , die Gebiete 
de r deu tschen  Schweiz und C hur-R hätien  die Geschicke 
des H erzogtum s Schw aben te ilten , das zum  ost- 
fränk ischen  Reiche gehörte, aus dem  das deutsche 
w urde, se itdem  die deu tschen  S täm m e sich eigene 
Könige w ählten . Als m it A rnulfs Sohn, Ludw ig dem 
K inde, 911 die ostfränkische Linie der K arolinger 
erlosch, w urde zuerst der F ranke  K onrad  I. (911-18) 
e rhoben, der sich in dem  K am pfe m it den S tam m es- 
herzögen aufrieb . D ann  fo lg ten  Könige aus dem säch-

IIRLS v — 43

sischen oder o tton ischen  H ause (919-1024), beginnend 
m it H einrich I. (919-936).

I I .  Römisches Reich deutscher N ation bis zum  A u s 
gange der Staufer. H einrichs I. Sohn und  N achfolger 
O tto  I. (936-973) ha lf dem  burgundischen  E rben  K on
rad , den T hron seines V aters R udolf I I .  zu besteigen, 
der seit 933 zu H ochburgund  N iederburgund  gewonnen 
h a tte  und  über das ganze burgundische oder arelatische 
Reich gebot. Bald d a rau f h e ira te te  O tto I. in zw eiter 
Ehe K onrads Schw ester Adelheid, die W itw e des 
italienischen K önigs L o th ar, die von B erengar I I . ,  
dem  E nkel B erengars I ., in O beritalien  gefangen gesetzt 
w orden w ar. D urch  die V erm ählung m it Adelheid 
w urden O ttos Blicke nach  Ita lien  gelenk t. Schon 951 
h a tte  er sich in P av ia  als K önig von Ita lien  huldigen 
lassen. Im  Ja h re  962 em pfing er in R om  von P a p s t 
Jo h an n  X II .  die K aiserkrone. D am it w urde das röm i
sche R eich deu tscher N ation  geschaffen. Die deutschen 
H errscher legten grossen W ert darauf, sich m it ihren 
G em ahlinnen in  R om  die K aiserkrone aufsetzen  zu 
lassen. Den K aise rtite l fü h rten  anfangs die deutschen 
Könige nu r, wenn sie vom  P ap ste  die K aiserkrone 
e rhalten  h a tte n . Seit dem  E nde des 11. Ja h rh . n an n te  
sich der deutsche K önig vor der K aiserkrönung  zum  Zei
chen seines A nrechtes au f R om  röm ischer König. E rs t 
im  14. J a h rh . w urden die deu tschen  Könige sogleich 
nach ihrem  R eg ie ru n g san tritt K aiser g en ann t, w ährend 
der zum  Nachfolger gew ählte  Sohn des regierenden 
Kaisers röm ischer K önig hiess. Die erste T rägerin  der 
neuen K aiserkrone, die burgundische Adelheid, ü b te  
u n te r  ih rem  Sohn O tto  11. (973-983) und  noch m ehr 
u n te r  ih rem  unm ündigen  E nkel O tto  I I I .  (983-1002) 
einen lange w ährenden E influss au f die kaiserliche 
R egierung aus, der sie besonders den A nschluss Italiens 
s icherte. Der E influss des burgundischen  H auses zeigte 
sich dam als auch in der V erbreitung  des in der Schweiz 
w urzelnden K ultes des hl. M auritius, den die O ttonen 
als P a tro n  ihres H auses u . als R eichspatron  v e reh rten  
Als Reichsinsignie ga lt die sogenannte M auritiuslanze, 
welche R udolf II ., Adelheids V ater, 926 dem  V ater 
O ttos f., H einrich  I., fü r die A b tre tu n g  Basels ü b er
geben h a tte .

Neue V erw andtschaften  zwischen dem  burgundischen 
und deu tschen  H ause w urden  ang ek n ü p ft durch  die 
Schw estern des le tz ten  kinderlosen  B urgunderkönigs, 
Rudolfs I I I .  Die ä lte ste  derselben, Gisela, w ar die 
M utter K aiser H einrichs I I .  (1002-1024). Der Jü n g sten  
(Gerberga) T och ter, ebenfalls Gisela g enann t, die v o r
her m it H erzog E rn st von Schw aben ve rm äh lt war, 
h a tte  K aiser K onrad  I I .  (1024-1039) g eheira te t, der die 
Reihe der salischen oder fränkischen K aiser (1024-1125) 
eröffnete. G estü tz t au f diese V erw andtschaft liess sich 
K onrad  II .,  die A nsprüche seines von W erner von 
K iburg  (s. K i b u r g , G r a f e n  v .) u n te rs tü tz te n  Stief
sohnes E rn s t I I .  zurückw eisend, die Nachfolge in 
B urgund zusichern. Als R udolf I I I .  1032 s ta rb , liess er 
sich 2. II.  1033 in PS terlingen von seinen A nhängern  zum 
König von B urgund w ählen und  krönen . A ber erst nach  
m ehreren  Feldzügen gegen G raf Odo von Cham pagne, 
der als Neffe R udolfs I I I .  M urten und  N euenburg  
b ese tz t h a tte , erreichte K onrad , dass ihm  am  1. v ili . 
1034 in Genf allgem ein als H errscher B urgunds gehul
d ig t w urde. E inem  gelehrten  B urgunder W ipo (w ahrsch. 
aus der Gegend von Solothurn), der n achher sein 
B iograph w urde, v e r tra u te  er die E rziehung  seines 
Sohnes an . A ber viel R ech t und  M acht h a tte n  die 
K aiser n ich t in B urgund. K ro n g u t gab es n ich t m ehr 
viel. Die K ronlehen w aren längst in den H änden  der 
grossen Fam ilien ; die Bischöfe verfüg ten  ü b er die 
Regalien und n ich t geringen T errito ria lbesitz . Das 
Königreich B urgund bilde te  auch w eiter eine E inheit 
u n te r  den deutschen K aisern m it seinem  besondern 
E rzkanzler, in der Regel dem  Erzbischof von T rier ; 
fü r D eutsch land  w ar der E rzbischof von Mainz E rz
kanzler, fü r Ita lien  der E rzbischof von Köln.

W ährend  u n te r  der glücklichen R egierung H ein
richs I I I .  (1039-1056) die Schweiz. G ebiete an  der 
Ruhe des G esam treiches teilnahm en, w urden sie durch 
den In v e s titu rs tre it u n te r  H einrich IV . (1056-1106) 
n ich t u n b e rü h rt gelassen. Als Gegenkönig w äh lten  die
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F ü rs ten  15. n t .  1077 zu Forchheim  den aus einer 
Seitenlinie des bu rgundischen  K önigshauses stam m en 
den Schw abenherzog R udolf von R heinfelden (s. d.), der 
aber schon 1080 im  K am p f um  die K rone sein Leben 
e inbüsste. Den K am p f gegen H einrich  IV ., der das 
H erzogtum  Schw aben 1079 an  die S tau fer gegeben 
h a tte , se tzte  h ier vornehm lich  B erch to ld  I I .  von 
Z ähringen als V erw andter und  E rbe  Rudolfs m it H a r t
m ann  von K iburg  (s. d.) fo rt. Es fehlte  ab er H einrich  IV. 
auch  n ich t an  A nhängern . D azu gehörten  das K loster 
S t. Gallen, die Grafen von L enzburg, Bischof B urkard  
von Basel aus dem  G eschlecht der G rafen von Fenis 
u nd  Bischof B urkard  von L ausanne aus der Fam ilie 
der G rafen v. O ltingen, der das K an zle ram t fü r Ita lien  
e rh ie lt. Im  J .  1097 verglichen sich die Z ähringer m it 
H einrich  IV . F ü r  das entzogene H erzogtum  Schw aben 
erhielten  sie Z ürich  als u n m itte lb a res  Reichslehen. 
D am it w urde die Loslösung der rech tsrhein ischen  Ge
b iete  von dem  H erzogtum  Schw aben v o rb ere ite t. N ach 
dem  Erlöschen der d irek ten  Linie der G rafen von H och
burgund  (Sitz in Dole) du rch  die E rm o rd u n g  W ilhelm s
IV . 1127 in der K irche von Peterlingen , ü b e rtru g  K aiser 
L o th a r von Sachsen (1125-1137), der N achfolger des 
m it H einrich V. ausgestorbenen  salischen K aiserhauses, 
dem  Z ähringer K onrad , dem  Sohne B erchto lds I I . ,  alle 
R ech te  des Reiches in H ochburgund . Man n a n n te  ihn 
R ek to r von B urgund . D am it bekam  der herzogliche 
T itel, den die Z ähringer (s. d.) b isher leer fü h rten , eine 
gewisse B edeu tung . D er au f L o th a r folgende erste 
S tau fer, K önig K o n rad  I I I .  (1138-1152), e rlaub te  dem  
Z ähringer Ivonrad, sich als H erzog von B urgund  zu 
b eh au p ten . F ried rich  I. B arbarossa  (1152-1190) ging 
noch w eiter, um  den Z ähringer B erch to ld  IV . als 
H a u p ts tü tz e  für seine italienische P o litik  zu gew innen. 
E r ü b e rtru g  ihm  zu M erseburg 1152 die R e ic h ss ta tth a l
te rsch a ft von ganz B urgund, auch  der Provence. Als 
aber F ried rich  sich m it B eatrix  von H ochburgund  1156 
v erm äh lte , welche die A nsprüche des erm ordeten  W il
helm s IV . fo rtfü h rte , w urde das M erseburger A bkom 
m en g eän d ert. D er Z ähringer bekam  n u r  noch die 
R eichsvogtei über die B istüm er Genf, L ausanne und 
S itten  m it dem  R echte  der R e g a lien in v es titu r; seine 
übrigen Befugnisse w aren b esch rän k t au f den ost- 
ju ran isch en  Teil B urgunds, das R e k to ra t in der heu tigen  
W estschw eiz. U m  seine S te llung  h ier zu befestigen, 
g rü n d e te  1157 B erchto ld  IV . F re ibu rg  an  der Saane 
und , w ahrsch . auch  um  diese Zeit, B urgdorf an  der 
E m m e. Die S tad tg rü n d u n g en  der Z ähringer (1191 
Bern) begünstig ten  die fü r die E idgenossenschaft so 
w ichtige E ntw ick lung  der Schweiz. S täd te . A ber ehe die 
fü r den A usbau der te rr ito ria len  F ü rs ten p o litik  
günstige Zeit h e ran re ifte , erloschen die Z ähringer 1218, 
und  n ich t lange n achher auch  deren  E rben , die K ib u r
ger, 1264. D urch das A ussterben der Z ähringer w urden 
Bern, M urten , G üm m inen, L aupen , G rasburg , Solo
th u rn  und  Z ürich R eichsstäd te , bezw. B urgen, und  viele 
kleinere H erren  re ich su n m itte lb a r. Die a llen tha lben  im 
R eiche u m  sich greifende fürstliche T errito ria lpo litik  
w urde besonders gefördert durch  den S tre it zwischen 
F riedrich  I I .  (1215-1250) u n d  seinem  Sohn K önig 
H einrich . U m  die F ü rs ten  zu gew innen, lieferten  Sohn 
und V ater, e inander ü berb ie tend , den F ü rs ten  die nach  
Selbständ igkeit s trebenden  S täd te  aus u n d  u n te r 
d rü ck ten  die sich in diesen regende dem okratische Be
wegung zugunsten  der um  sich greifenden F ü rs te n 
m ach t. A uf dem  R eichstag  zu R avenna  hob F ried rich  II . 
1232 alle s täd tischen  F re iheiten  auf. D eutsch land  be
gann in  landesfürstliche G ebiete ause inander zu fallen. 
In  dem  W iderstreben  dagegen bildete  sich die E idgenos
senschaft u n te r  dem  V organg der W a ld s tä tte , jeweils 
den S tre it um  den T hron  au sn ü tzend .

I I I .  Der K am p f  u m  die Reichsunmittelbarlceit. U m  den 
neuen  A lpenpass über den St. G o tth ard  (s. d.) in seine 
H and  zu bringen, h a tte  K önig H einrich die von seinem  
V ater F ried rich  I I .  an  die H absburger (s. d.) 1218 
erfolgte V erleihung der R eichsvogtei U ri am  26. v . 1231 
zu H agenau rückgängig  gem acht und  versprochen , sie 
nie m ehr an  einen än d ern  H errn  zu verleihen. W as das 
b ed eu te te , e rk an n ten  sogleich die Schw yzer. A uch sie 
wollten von der G rafengew alt der H absburger befre it

w erden und  erw irk ten  sich von dem  geb an n ten  K aiser 
F ried rich  I I .  im  Dez. 1240 vor F aenza die ä lte s te  
e rhaltene  F re ih eitsu rk u n d e, in  der auch  ihnen  d ie 
R e ich su n m itte lb a rk e it zugesichert w urde. Zur Zeit des 
Königs R udolf von H absburg  (1273-1291) s tan d en  die 
h absburg ischen  Gebiete alle ta tsäch lich  u n te r  dem  
R eichsoberhaup t. Das h ö rte  ab er sogleich auf, als die 
H absburger vom  Throne v e rd rä n g t w urden. D aru m  
w urde bald  nach  den A bleben des K önigs R udolf am  
Anfang A ugust 1291 zwischen den L eu ten  von Schwyz, 
U ri und  N idw alden jen e r ewige B und geschlossen, den 
die E idgenossenschaft als ih ren  G eburtsschein  fe ie rt. D ie 
schnellen W echsel au f dem  deutschen  T hron  b en u tz te  
m an  zur S icherung der F re ih e it gegen die H absburger. 
Als zwischen A dolf von N assau und  A lbrech t von 
H absburg  der T h ro n stre it en tb ra n n te , a n e rk an n te  
König Adolf am  30. x i. 1297 die R e ich su n m itte lb a rk eit 
von Schwyz und  von Uri, und  als nach  der E rm o rd u n g  
König A lbrechts 1308 die H ab sb u rg er w ieder den 
T hron verlo ren , b en u tz ten  das sogleich die W ald s tä tte . 
Von dem  neuen  K önig H einrich  V II. von L uxem burg  
Hessen sich die U rner und  Schw yzer am  3. VI.  1309 die 
U rkunden  Adolfs b estä tig en , die Schw yzer auch  noch 
den F re ih eitsb rief von F aenza und  die U n te rw ald n er 
im  allgem einen a lte  F re iheiten . Die H absburger w ollten 
m it Gew alt ihre landgräflichen  R ech te  zur G eltung 
bringen, zogen aber den kürzeren  bei M orgarten 1315. 
Ludw ig der B ayer, der 1314 gegen F ried rich  den Schö
nen von O esterreich, K önig A lbrechts Sohn, zum  K önig 
gew ählt w urde, w ar froh, in der Schweiz V erbündete  
gegen H absburg  zu finden. E r  b e s tä tig te  den W a ld s tä t
ten  vo r der fränk ischen  Feste  H errieden  am  29. in .  
1316 die F reiheitsbriefe  F riedrichs 11., Adolfs und H ein
richs V II. und gab allen drei v e rb ü n d eten  L ändern  die 
gleichen F re iheiten . E r t a t  noch m ehr. In  der Form  des 
R eichsrechtes e rk an n te  er den H ab sburgern  dam als alle 
R ech te  in  den drei T älern  ab und  sp rach  diese dem  
Reiche zu. Am 5. v . 1324 w urde der Spruch feierlich 
w iederholt, und  d am it erh ielten  eigentlich U n terw alden  
und  Schwyz erst den rech tlich  u n b e stritten e n  G rund 
ih rer R e ich su n m itte lb a rk e it. Es is t der w ich tigste  F re i
h e itsb rie f fü r die W a ld s tä tte .

Die fo rtsch re itende  V erdrängung der H ab sb u rg er 
en tsp rang  zw ar zu nächst n u r dem  W unsche nach  
S elbstbestim m ung im  R ahm en des Reiches und  zielte 
n u r au f Abw eisung von landesfürstlichen  B eam ten, 
lockerte  aber allm ählich  den Z usam m enhang  m it dem  
R eiche, als die K aiser solche B estrebungen  n ich t w eiter 
u n te rs tü tz en  w ollten . Schon K arl IV . w ollte 1354 fü r  
die H absburger bew affnet einschreiten . Als aber die 
be lagerten  Z üricher die R eichsfahne au fsteck ten , u m  
dem  K aiser zu zeigen, dass sie n iem andem  angehören 
w ollten als dem  Reiche, ste llte  er die Feindseligkeiten  
ein, zum al es ihn  auch  d rän g te , nach  Ita lien  zu ziehen. 
Der R egensburger F riedebrief K arls IV . vom  Ju li 1355 
sollte die H absburger vo r w eiterer B edrängnis behü ten , 
h ie lt aber die E ntw ick lung  n ich t au f u n d  b ed eu tete  
n ich t viel, um  so m ehr die N iederlagen der O esterreicher 
bei Sem pach und  Näfels 1386 und  1388.

E ine Z eitlang schien es, als ob der G egensatz zwischen 
den E idgenossen und  den H ab sburgern  überw unden  
w erden k ö nn te  zugunsten  des Reiches d u rch  die In te 
ressengem einschaft m it den schw äbischen R e ich städ ten , 
die auch durch Adel u n d  F ü rs ten  sich in ih rem  F o r t
schreiten  b ed ro h t fü h lten . Der 1367 geschlossene 
schw äbische S täd teb u n d  um fasste  auch die S tä d te  um  
den Bodensee und  das L ändchen  A ppenzell, das u n te r  
dem  A bt von St. Gallen s tan d . D er B und erw eiterte  sich 
1381 durch  V erbindung m it dem  R heinischen S tä d te 
b u n d . Basel w urde 1384 in  den Schw äbischen Bund 
aufgenom m en, und  1385 v e rb ü n d eten  sich B ern, Zürich, 
Zug u n d  Solo thurn  zu K onstanz  auch  noch m it den 
schw äbischen u n d  rhein ischen S täd ten . A ber von einem 
K am p f in der Schweiz gegen den H ab sb u rg er Herzog- 
Leopold w ollte schliesslich N ü rnberg  n ich ts wissen und 
noch weniger die rhein ischen S tä d te . Die schw äbischen 
S täd te  u n terlagen  1388 dem  G rafen von W ü rttem b erg , 
die rhein ischen dem  P falzgrafen  R u p rech t. König- 
W enzel gebot 1389 die A uflösung der S täd teb ü n d n isse , 
und die deu tschen  S täd te  en tg ingen n ich t m eh r ih rem
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A ufgehen in den landesfü rstlichen  T errito rien . Das 
K önig tum  h a tte  es n ich t v e rstan d en , über den P arte ien  
zu bleiben ; es feh lte  ihm  auch die M acht dazu. Als 
König R u p rech t zwischen dem  A bt von S t. Gallen 
und den im K am pfe am  Stoss siegreich gebliebenen 
A ppenzellern, die den B und  ob dem  See gebildet h a tte n , 
1409 F rieden  stiften  wollte, w usste er n ich ts anderes zu 
verfügen, als dass das L and Appenzell dem  A bte v e r
bleibe. Man fand  keine neuen F o rm en ,u m  das historische 
R echt m it dem  V erlangen nach  S elbstbestim m ung neu 
zu verb inden . So begannen die den R itte rn  sich im m er 
m ehr m ilitä risch  überlegen füh lenden  Eidgenossen auch 
dem  R eich so b erh au p t die Gefolgschaft zu verw eigern.

Als K önig Sigism und 1413 in Chur m it A bgeordneten  
der V i l i  O rte v e rh an d e lte , um  von ihnen  Zuzug zu 
e rhalten  zum  K rieg  gegen den H erzog Ph ilipp  M aria 
V isconti, leh n ten  sie eine b estim m te  Zusage ab . Aus 
I ta lien  zu rückkehrend , w urde S igism und 1414 in F re i
bu rg  und  B ern glänzend em pfangen, aber ohne w esent
liches fü r seine K riegspläne zu erre ichen . Die W irren des 
grossen Schism as b rach ten  noch zu le tz t der E idgenos
senschaft einen n ich t geringen Gewinn, als Herzog 
Friedrich  von O esterreich (s. A rt. F r i e d r i c h  IV .) in 
K onstanz dem  m it der A bsetzung vom  Konzil bedroh
ten  P a p s t Jo h an n  X X II I .  zur F lu ch t half. Hoher den 
Herzog w urde 1415 die R eichsach t v e rhäng t, bei deren 
V ollstreckung die E idgenossen den A argau nahm en.

IV . Dii; Lösung vom Reiche. E ine neue Lage ergab 
sich, als 1438 die habsburgisch-österreichische D ynastie  
d auernd  au f den deu tschen  T hron kam . F riedrich  I I I .  
aus der steierischen L inie (1440-1493) wollte die h ab s
burgische M achtstellung in der Schweiz w iedergewinnen, 
zu nächst durch  d ip lom atische M ittel, indem  er 1442 
Zürich, W in te rth u r, B ern und  F re ibu rg  besuch te . Aber 
als er 1444 die A rm agnaken  (s. d.) in die Schweiz rief 
und nachher 1475 m it K arl dem  K ühnen  zu Neuss 
F rieden  schloss, w odurch er die von ihm  gegen den 
B urgunder aufgebotenen  E idgenossen diesem  preisgab, 
sam m elte sich eine grosse E rb itte ru n g  gegen alles, was 
das R eich verlang te . Die au f ihre Siege über B urgund 
stolzen E idgenossen w eigerten sich, das von Friedrichs 
Sohn und  N achfolger M axim ilian 1495 errich te te  
R eichskam m ergerich t u n d  den ewigen L andfrieden 
anzuerkennen , wie den gem einen Pfennig zu zahlen . Im  
Verein m it den rä tischen  L andschaften  t ra te n  sie 
M axim ilian und dem  1488 neu gegründeten  Schw äbi
schen B und von F ü rs ten , R itte rn  und S täd ten  in dem 
grim m igen Schw abenkrieg (s. d.), der au f der ändern  
Seite des Bodensees « Schweizerkrieg » gen an n t w urde, 
entgegen. Im  F rieden von Basel 1499 w urde wohl die 
E xem tion  der Schweiz vom  deutschen  Reich n icht 
förm lich ausgesprochen, ab er ta tsäch lich  verzich te te  
M axim ilian au f alle H oheitsrech te  gegenüber der E idge
nossenschaft. A uf dem  W estfälischen F rieden, m it dem 
der 30jährige K rieg abgeschlossen w urde, erreichte der 
B ürgerm eister W etts te in  von Basel, das besonders 
In teresse  da ran  h a tte , die förm liche Ablösung der 
E idgenossenschaft vom  Reiche, w om it die B estim m ung 
verbunden  w ar, dass alle gegen schweizerische Ange
hörige aufgenom m enen K am inergerichts-Prozesse n ie
derzuschlagen seien. Die E rk lä ru n g  w urde in die w est
fälischen F riedensins trum en te  vom  24. x . 1648 aufge
nom m en. Das h ind erte  freilich n ich t, dass einige geist
liche H erren , der Bischof von Chur und die A ebte von 
St. Gallen, Pfäfers, E insiedeln und  Muri, den V erband 
m it dem  Reiche n ich t aufgeben w ollten und  sich die 
Lehen und Regalien bei einem Regierungsw echsel 
bestä tigen  liessen. A nderseits g e s ta tte ten  die E idgenos
sen gelegentlich, wie schon längst vorher dem  französi
schen König, auch  dem K aiser, schweizerische Regi
m en ter anzuw erben (s. A rt. K a p i t u l a t i o n e n ) .

V. Spätere Beziehungen. W ährend  der Kriege L u d 
wigs X IV . m it dem  R eiche, w ar die E idgenossenschaft 
ängstlich  d a rau f bed ach t, ihre N e u tra litä t zu w ahren 
und  erre ichte  das auch , abgesehen davon, dass während 
des Spanischen Erbfolgekrieges (s. d.) 1709 kaiserliche 
T ruppen  durch  Basler Gebiet in das französische du rch 
m arsch ierten . In  den F rieden, m it dem  das Reich 1714 
den Spanischen E rbfolgekrieg zu B aden im A argau 
beendete, w urde die E idgenossenschaft form ell einge

schlossen. K urz  vor dem  Ende des a lten  Reiches gab es 
noch einm al in der Zeit der ausgehenden H elvetik  
V erhandlungen m it der R eichsdepu tation  in R egens
burg , welche die S äkularisa tion  der geistlichen T erri
torien und G üter zur E n tschäd igung  der w eltlichen 
F ü rs ten  für die an dem  linken R heinufer an  F rankreich  
verlorenen G ebiete an ordnete . Es sollten auch  die in 
Schw aben liegenden w ertvollen B esitzungen schweizeri
scher K löster eingezogen w erden und die Schweiz als 
E n tschäd igung  n u r die österreichische H errschaft Ta- 
rasp erhalten , sowie das B istum  Chur, das kein 
eigentliches T errito rium  besass. Der Senator D avid 
S tockar von Schaffhausen reiste  im  A ufträge des hel
vetischen  V ollziehungsrates 1802 nach  R egensburg und 
erre ich te  m it französischer U n te rstü tzu n g , dass den 
Schweiz. S taatsb eh ö rd en  das V erfügungsrecht über die 
in Süddeu tsch land  gelegenen B esitzungen ih rer K löster 
eingeräum t w urde. Sodann w urde im  R eichsdeputa
tionshauptsch luss vom  25. II. 1803 die Bestim m ung 
aufgenom m en, dass jede G erich tsbarkeit eines R eichs
standes, wie jede L ehensherrlichkeit oder E h ren 
berechtigung im  helvetischen T errito rium  fortfalle , 
um gekehrt aber auch von schw eizerischer Seite jed e r 
politische L loheitsanspruch gegenüber B esitzungen im 
deutschen R eiche. Bald d a rau f nahm  das Heilige 
röm ische Reich deu tscher N ation  ein unrühm liches 
Ende, indem  K aiser F ranz , der schon 1804 den T itel 
K aiser von O esterreich angenom m en h a tte , am  6 .  v m . 
1806 die deutsche K aiserw ürde niederlegte.
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K ongress als neues loses B and die deu tschen  S taa ten  
1815-1866. In  ihm  gebot A nfangs nach  den In ten tio n en  
der H eiligen A llianz der österreichische S taa tsk an zle r 
F ü rs t  M ettern ich , der in der Schweiz einen H erd 
p o litischen  U m stu rzes sah , n am en tlich  wegen der 
p o litischen  F lüch tlinge, die sich d o rt bargen . A uf sein 
D rängen erlioss die B erner T agsatzung  1823 das Press- 
u n d  F rem denkonk lusum . K onflik te  m it Preussen 
riefen  die G egensätze in N euenburg  (s. A r t . N e u e n 
b u r g ) h ervor, wo die U n te rtän ig k e it u n te r  Preussen und 
die Z ugehörigkeit zu der E idgenossenschaft sich schwer 
verein igen liessen. Der A usbruch  der P arise r Ju li- 
R evolu tion  gab h ie r  1831 den Ansiosa zu den ersten 
T rennungsversuchen  von P reussen, die niedergeschlagen 
w urden. In  den 30er Ja h ren  en tfa lte ten  deutsche frei
h eitliche D ränger m it dem  Ziel einer neuen A ufk lärung  
in der Schweiz ihre T ätig k eit, die sich u n te r  dem  Nam en 
eines Ju n g en  D eu tsch lands m it einem  Ju n g en  Polen 
u n d  Ita lien  verein ten . F ü r die deu tschen  S chriftste ller 
dieser R ich tu n g  b ilde te  das literarische K om to ir Zürich- 
W in te rth u r  das Z en trum . D aneben en ts tan d en  deutsche 
H an dw erkervereine . Als deutsche H andw erker im 
Steinhölzli bei Bern 1834 in ih re r  B egeisterung fü r die 
deu tsche  R epublik  die F a rb en  der deu tschen  E inzel
s ta a te n  m it Füssen  t ra te n  und die von ihren  R egierun
gen verbo tene  B urschenschaftsfahne schw arz-rot-gold- 
en tfa lte te n , und  der im  Solde der preussischen Re
gierung stehende A gent Ludw ig Lessing in Zürich 
e rm ordet w urde, m usste  die T agsatzung  von 1836 das 
F rem denkonklusum  verschärfen . Es zeigten sich u n te r  
den  deu tschen  A rbeite rn  in der Schweiz dam als auch 
die A nfänge zu sozialistisch-kom m unistischer D enk
weise. Der M agdeburger W ilhelm  W eitling veröffent
lich te  h ier 1842 sein H au p tw erk  Garantien der Harmonie  
und  der Freiheit, und  1843 das Evangelium  des armen 
Sünders, das ihm  die Ausw eisung b rach te .

E rn s te r  w urden  die V erw icklungen, als der Sonder
bu n d  v e rbo ten  und  niedergew orfen w urde, fü r den M et
te rn ich  nahe d a ran  w ar zu in te rven ieren , u n te rs tü tz t  
von den S ym path ien  der deu tschen  K onversa tiven  
und  K atho liken . Die deu tschen  R ad ika len  aber be
g lückw ünsch ten  in  einigen 50 A dressen m it 5000 U n te r
schriften  die T agsatzung  zu ihrem  Siege. Die Pariser 
F eb ru ar-R ev o lu tio n  von 1848 liess ein neues Feuer 
auflodern , das auch  in D eutsch land  zündete  und  nach 
der Schweiz F un k en  w arf. Viele T ausende deu tscher 
V erfolgter, m eist badische R evo lu tionäre , fanden  in den 
Ja h re n  1848-52 Z uflucht in der Schweiz und w urden 
h ier versorg t. M anche ge langten  zu fester Stellung und 
fru ch tb a re r  T ätig k e it. A ndere m usste  die Schweiz aus- 
weisen. E in  neuer A ufstand  in N euenburg , 1. in .  1848, 
löste endgültig  die Z ugehörigkeit zu P reussen . A ber der 
A usbruch  eines royalistischen  Pu tsches 1856 b rach te  der 
Schweiz äussere Spannungen, die erst 1857 m it dem 
V erzicht P reussens au f N euenburg endeten . D ann h ör
ten  politische R eibungen auf. D afür verein ig te  m an 
sich in  w irtschaftlichen  und  V erkehrs-F ragen , u n te r  
denen  die w ich tigste  die G o tth a rd b ah n  w ar, zu deren 
Bau 1869 der u n te r  P reussens F ü h ru n g  1866 neu gebil
d e te  N orddeutsche B und, dann  auch  die badische und 
w ürttem berg ische  R egierung sich bereit erk lärten . 
Dem  1869 zwischen der Schweiz und Ita lien  deshalb 
abgeschlossenen S ta a tsv e rtra g  t r a t  1871 auch das neu 
e rstan d en e  deutsche R eich bei.

Bibliographie  : D ierauer V. — G agliardi 11 u. H l 
(1927). — W . OEchsli : Gesch. d. Schweiz im  19. Jahrh. —
A. W inkler : Die Oesterreich. P olitik  u. der Sonderbund  
(in AS G 17) — Derselbe : (Esterreichs materielle H ilfe  
f. d. Sonderbund  (in AS G 1 8 ) .  —  D erselbe : Erzherzog 
Johann und die Wiener Staatskanzlei in  Sachen des 
Schweiz. Sonderbundes (in Histör. Blätter I (1921). — 
Derselbe : Des F ürsten Friedrich v. Schwarzenberg A n 
teil am Sonderbundskrieg  (in Z S  G I ) .  — Derselbe : M et
ternich u. die Schweiz (in ZS G V I I ) .  — D erselbe : Der 
K om m unism us a u f  Schweizer Boden  (in Freib. N achrich
ten  1919, Nr. 124-130). — H . Schm idt : Die deutschen 
Flüchtlinge in  der Schweiz 1833-36. —  A. S tern  : P oli
tische F lüchtlinge in  Zürich  1848149 (A S G 17). — 
N eitzke : Die deutschen polit. F lüchtlinge i. d. Schweiz 
1848 4.9 (C harlo ttenburg  1927). —  W . N aef : Der Schweiz.

Sonderbundkrieg als Vorspiel der deutsch. Revolution v. 
1848 (in B Z  19). — D ers. : Die Schweiz i. d. deutsch. Revo
lution 1847 149 (in Die Schweiz im  deutsch. Geistesleben 
5 9 / 6 0 ) .  —  A. P iaget : H ist, de la révolution neuchât. — 
De Vargas : L ’affaire de Neuchâtel. —  H asenclever : 
Z . Gesch. der N euenburger Frage 185 6 /57 (in Forsch, z. 
Brandenburg.-Preuss. Gesch. 2 7  ( 1 9 1 6 ) .  [ S c h n ü r e r .] 

R Œ IN N E R . Fam ilie von N idau. Siehe R e n n e r .  
RCESCH. Fam ilien  der K tc . St.. Gallen und  T hurgau .
A. K a n t o n  S t .  G a l l e n .  — 1. Ulri ch VIII., A bt 

von S t. Gallen. W appen  : in B lau zwei 
goldene gekreuzte  Stöcke m. Griffen. 
* in W angen i. A llgäu 4 .  V I I .  1 4 2 6  als 
Sohn eines Bäckers, K üchenjunge im 
K loster S t. Gallen. Zum  S tud ium  her
angezogen, w ar er 1 4 5 1  bereits  Gross
kellner und  erh ie lt vom  K losterkap ite l 
m it H ofam m ann O tm ar Zwick die V er
w altung  ü b ertrag en , die dem  A bt K as
p a r v . B reiten landenbcrg  abgerungen 
w orden w ar. Im  O ktober 1 4 5 3  vom  

A bt gefangen gesetz t, im  K am pfe gegen K asp a r das 
H a u p t der O pposition, ging R . im  H erb st 1 4 5 7  nach 
Rom , um  den A bsetzungsprozess zu be tre iben . D urch 
den Schiedspruch des K ard inals Æ neas Sylvius vom
9 .  x i. 1 4 5 7  w urde er zum  Pfleger des K losters, nach  der 
R esignation  u . dem  Tode K aspars durch  P a p s t P ius I I .  
am  2 9 .  IV.  1 4 6 3  zum  A b te  e rn an n t. D urch sparsam e, 
geordnete W irtsch aft, F estse tzu n g  der R ech te  u n d  Ge
fälle, R ü ck k au f der verp fän d e ten  G üter und  R enten  
gelang es ihm , den m aterie llen  S tand  des K losters in 
ku rzer Zeit b lühend  zu gesta lten . D urch den K a u f vieler 
N iedergerichte, deren V ereinheitlichung und  F e s t
setzung ih rer Öffnungen, durch  R ücklösungen der 
V erpfändungen der R eichsvogtei au f G rund des P riv i
legs K önig W enzels von 1 3 7 9 ,  durch E rw erbung  des 
B lu tbannes (P rivilegien F ried rich ’s IH . von 1 4 6 9  und 
1 4 8 7 ) ,  durch  die O rganisation  der V erw altung, der Ge
rich te  uncTdes Instanzenzuges schuf er den abgeschlos
senen T errito ria ls ta a t der S tifts landschaft, der er durch 
den K au f von 1 4 6 8  die G rafschaft T oggenburg h inzu
fügte, nachdem  ihm  am  W iderstande  der A ppenzeller 
die E rw erbung  des R hein ta ls m issglückt w ar. Sein 
A nsehen bew eist die oftm alige E rn en n u n g  als k a iser
licher K om m issär durch  F riedrich  I I I .  ; die In te rd ik ts 
bulle P a p s t S ix tu s’ IV . gegen Venedig 1 4 8 3  w urde ihm  
zur U eberm ittlu n g  an  die E idgenossen zugesandt, 
an  der Z ürcher T agsatzung  vom  2 .  IX.  1 4 8 4  w irk te  er 
persönlich als G esandter Innozenz’ V III . An der 
U nabhängigkeit der S ta d t S t. Gallen vom  K loster, die 
der Spruch B erns v.5. I I .  1 4 5 7  festgelegt h a tte , honnto  
auch er n ich t rü tte ln , aber seine B em ühungen, die 
R ech te  des K losters zu erhalten  u n d  auszudehnen , der 
V orrang, den er in der beidseitigen A nlehnung an die 
E idgenossenschaft durch  den H au p tm an n sch aftsv e rtrag  
m it den IV  Schirm orten  von 1 4 7 9  gew ann, sein P lan , 
durch  die Verlegung des K losters nach  R orschach  eine 
von der S ta d t unabhängige  Z en trale  der äb tischen  V er
w altung  zu schallen , welche die S ta d t St. Gallen als 
künftige  K o n k u rren tin  fü rch te te , fü h rte  zum  K lo ste r
b ru ch  von R orschach  vom  2 2 .  v u . 1 4 8 9 ,  in dessen Fo l
gen zur Aufw iegelung der G otteshausleu te, zu r W ald- 
k ircher A llianz vom  2 1 .  ( 2 7 . )  x . 1 4 8 9  und  dem  E ingreifen 
der IV Schirm orte im  St. G aller K rieg von 1490. Der 
D em ütigung  der S ta d t und  der E rw erbung  ih rer H e rr
schaften  S te inach und  O berberg durch  die A btei stand  
entgegen die A usdehung der R ech te  der IV Schirm orte 
in der E rläu te ru n g  des Burg- u n d  L andrech tes vom  9 .  v i. 
1490, was für die E idgenossenschaft die endgültige A us
dehnung bis an  die n a tü rlich e  Grenze des Bodensees und 
R heins bed eu te te . Schon w ährend  dieser E reignisse e r
k ra n k t, aber m it unerm üd licher E nergie fü r die A btei 
tä tig , s ta rb  A b t U lrich k u rz  hernach  1 3 .  m . 1 4 9 1  zu 
W il, von der sp ä tem  G eschichtschreibung des K losters 
als zw eiter G ründer S t. Gallens gefeiert. —  Vergl. J . 
D ierauer I I ,  3, p. 3 6 2 - 3 7 4  m it der, über J .  D ierauer, 
A D B  h inaus nachgetragenen  L ite ra tu r . —  F erner : L. Ca
vetti : Landeshoheit, p . 5 5 ,  7 8 ,  9 7 .  —  PI. B ü tle r : Der 
Streit... wegen Verkehrs- u . Besteuerungsprivilegien 1487 
(in A SA  X I, 4 3 4 ) .  —  T. Schiess : Gesch. der Stadt St. Gal
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len, p. 464. —  PI. B ü tle r : Gesch. und  A kten  des Varn- 
büeler Prozesses (in M V G  X L IV ). — UStG  VI. — 
L. P a s to r : Gesch. der Päpste  I I ,  792. —  A S I, Bet: I I I ,
1, p . 190. —  Z S K  I I I ,  161 ; X X I, 161. — Zio. I I ,  316. —
2. K o n r a d , M agister, K anzler des S tiftes S t. Gallen 
1468, Vogt zu Schw arzenbach 1487. — 3. I Ia n s ,  Am 
m ann zu Gossan 1480, 1484. —  4. M i c h a e l , L ehenvogt 
des S tiftes S t. Gallen 1535-1542. — Vergl. J .  Göldi : 
H o f B ernang , p. 67, 92. — F . X . K ern  : Gesch. der Gem. 
Bernang, p . 90. —  Th. Ruggle : Gesch. der Pfarrgem. 
Gossau, p. 108, 126. —  C. G. Sailer : Chronik von W il, 
p . 223. —  S tiftsarch iv . [J. M.]

B. K a n to n  T h u rg a u . Aus dem  H egau stam m ende 
Fam ilie  in D iessenhofen. —  K a r l , * 1884, Maler und 
G raphiker, schuf H olzschnitte , R adierungen , L itho 
g raph ien , A quarelle, Fresken  in der K antonsschule  in 
F rauenfeld , im  W aldfriedhof Schaffhausen u. a. 0 ., 
sowie G lasgem älde in den K irchen von Am riswil, 
S ch la tt, K ölliken und  R üschlikon. —  JVZZ, 21. x . 1928.
—  S K L .  — Pers. M itteilungen. [T h. Gr/..]

R  ( E S C H E N Z  (französisch R e s c i i e n e z ) (K t. Bern, 
Bez. Laufen. S. G LS). Gem. und  Dorf, wo m an Spuren 
von B efestigungsanlagen u n d  einige U eberbleibsel aus 
der R öm erzeit fand . Roschentz 1326. D er Bischof von 
Basel h a tte  do rt B esitzungen, die er den B rüdern  
T hüring  und  R udolf von R am ste in  verlieh . Diese be- 
sassen auch die H älfte  der R ech te  und A bgaben. Am
13. I. 1400 übergab  H u m b ert von N euenburg , Bischof 
von Basel, den H of R . dem  T hüring  von R am stein , 
H errn  zu Gilgenberg. R . t r a t  m it dem  L aufen ta l zur 
R eform ation  über, k eh rte  ab er 1589 zum  katho lischen  
G lauben zurück . Im  30j. K rieg w urde es schw er heim 
gesucht. K irchlich  gehörte  R . zu Laufen ; 1802 w urde 
es davon ab g e tren n t. Die K irche is t der hl. A nna 
gew eiht. Beuölker. : 1764, 310 E inw . ; 1920, 705. Tauf- 
register se it 1694, E hereg iste r seit 1788, S terbereg ister 
seit 1787.—  T rou illa t. — D au court -.Diet. VI. [G. A.] 

R Œ S C H L l  ( R œ s t l i n ) ,  R u d o l f , C horherr am  F ra u 
m ü n ster in Zürich 1500-1528, L eu tp rieste r am  St. P erer 
1503, m ach te  hier, da  er der R eform ation  abgeneigt 
war, 1523 dem  F reunde  Zwinglis, Leo Ju d , P la tz , versah  
nun  die K irche S t. S tefan  u. die Kapelle St. A nna ; f  22. 
IV. 1529 .—  M A G Z  V I I I ,  p. 4 6 6 .—  Z T  1925, p. 87. — 
Q SR G  I .—  E. Egli : Actensam m l.—  S taa tsa rch iv  Zürich.
—  S. Vögelin : Das alte Zürich  I, p. 196, 601, 604. [D. F.] 

R Œ S L E R ,  H e rm a n n  F r é d é r ic ,  aus B ankholzen
(Baden), * 6. II. 1852, 1881 im  K t. F re ibu rg  n a tu ra lis ie rt, 
katho lischer P fa rre r von M urten 1884-1917, D ekan des 
D ekanats Ste. Croix 1909, K ap lan  von G uschelm uth 
1917-1919, t  25. x . 1919, liess die katho lische K irche 
von M urten (1887) bauen  und  organisierte  die k a th o li
schen W erke in der K irchgem . M urten. —  Sem aine ca
tholique du diocèse de Lausanne  1909, 196 ; 1919, 696. 
Liberté, 29. IV. 1909. —  Dellion : Diet. IV , 360. [J. N.] 

R C E S L l .  F am ilien  der Æ m ter W illisau u. Sursee (Lu
zern). G e o r g , R ich te r in 
F ischbach 1590; U l r i c h , 
R ich ter in  W vkon 1627 : 
L i e n h a r t , R ich te r in 
P faffnau 1629. — H i e 
r o n y m u s , A m tm ann  zu 
Pfaffnau 1744. —  S ta a ts 
arch iv . [ P .  X .  W . ]

R Œ S S I N G E R ,  F r é 
d é r i c ,  aus einer pfälzi
schen Fam ilie, die sich 
1826 in Couvet (N euen
burg) e inbürgerte , * 7. v i i . 
1800 in Couvet, A rzt da 
selbst, n ah m  m it seinem 
B ruder A uguste im  Sept. 
1831 am  A ufstand  Bour- 
quins teil, gehörte  zum 
K om itee von Y verdon und 
w urde beim  zw eiten be- 

F r öd éric Rœssinger. w affneten A ufstand , am
N ach einer P h o to g rap h ie . 17. Dez., in B evaix gefan

gen genom m en, zum  Tode 
v e ru rte ilt, ab er h ie rau f zu lebenslänglicher G efangen
schaft begnadig t (zuerst in der F estung  E h ren b re itste in ,

dann  in  Wesel) u n d  erlang te  am  9. v ili . 1838 w ieder 
die F re iheit. E r liess sich 1841 in Genf nieder, wo er 
sich 1847 na tu ra lis ie ren  liess, w urde Mitglied des Gr. 
B ats 1848 ; veröffentlichte u . a. eine Z eitschrift Journal 
de l ’âme, 1856-1860. f  21. i. 1862. —  E ug. Borei et. 
L . Guillaum e : Frédéric Rœssinger. [L. M.]

R C E S S E E .  Siehe R O S S K L E T .
R Œ T E L N  ( E D E L F R E  I E  V O N  ). Die H erren  von R . 

tre ten  bald  nach  1100 in  die G eschichte ein als V ögte 
eines st. gallischen ' Im m u n itä tsb ez ir
kes im  v ordem  badischen W iesental 
und obern Breisgau, aus welcher Vog
te i sich die H errschaft R öteln  en tw ic 
kelt h a t.  W appen : gete ilt, un ten  
blaues Feh in Silber, oben w achsender 
ro te r  Löwe in  Gold. —  1. W a l t h e r ,  
D om herr zu K onstanz 1209, Dom 
p ropst 1210, erw ählter Bischof von 
Basel 1213, von Papst. Innozenz I I I .  
n ich t b e s tä tig t, w urde w ieder ein

facher D om herr zu Basel, w ar 1218-1230 A rch ipresbyter 
in der K onstanzer Diözese, Scholasticus des K onstanzen 
D om kapitels 1225-1230, to t  1233. — 2. L ii tn ld ,  B ruder 
von Nr. 1, C horherr zu Zürich bis 1249, D om herr zu 
K onstanz 1215-1249, Bischof von Basel 1238-1248, 
t  1249. —  3. O t t o , Neffe von Nr. 1 und  2, In h ab er der 
R eichsvogtei über Basel 1304.— 4. JLiitolcl, B ruder von 
Nr. 3, D om herr zu Basel 1243, A rch ip resby ter in de r 
Diözese Basel 1281, D om herr zu K onstanz 1282, P ro p s t 
zu M ünster-G ranfelden 1284-1315, D om propst zu B a
sel 1289-1316, e rw ählter Bischof von Basel 1296, m usste  
dem vom P ap ste  e rnann ten  P e te r  von A spelt weichen, 
war 1309-1311 zum  zw eiten Male vom  D om kapitel er
w äh lte r Bischof von Basel und m usste w iederum  dem 
vom P ap ste  e rnan n ten  Bischof (G erhard von W ippin- 
gen) weichen ; f  1316 als der L etz te  der Edelfreien von 
R öteln. —  Vergl. OB G I I I .  —  O tto  R oller : Die Ge
schichte der Edelherren von Röteln (in Blätter aus der 
M arkgrafschaft 1927). [C. Ro.]

R Œ T H E N B A C H  (K t. Bern, A m tsbez. Signau.
S. G LS). P farrdorf, Gem. und K irch
gem., die noch eine ganze Anzahl von 
zerstreu t gelegenen W eilern um fasst. 
W appen  : in Silber schrägrechts ein 
ro te r Bach, belegt m it drei (früher 
vier) silbernen Fischen. Rothenbach 
w ird 1148 u n te r  den Besitzungen 
des P rio ra ts  Rüeggisberg e rw ähnt, das 
do rt bis zu seiner A ufhebung 1484 
die niedere G erich tsbarkeit ausüb te . 
Der B lu tb an n  kam  m it der H errschaft 

Signau 1398 von den Grafen von K iburg  an Bern. Das 
P farrdo rf b esitz t eine neue K irche seit 1904 (B B G  I) 
u. die a ltb e rü h m te  K irche W ürzbrunnen . Diese, angeblich 
die M utterk irche des ganzen E m m enta ls , in einer 
W aldlichtung gelegen, soll anstelle  einer ehem aligen 
O p ferstä tte  e rb au t w orden sein, b ran n te  1494 nieder, 
erh ie lt dam als ein neues D ach und eine sehr bedeu tende  
Decke in H olzschnitzerei, besitz t vorreform atorische 
Fresken u n te r  dem  V ordach, O rnam ente im  In n ern  und 
eine Orgel aus der 2. H älfte  des 18. Ja h rh . Vor der 
R eform ation w ar sie eine W allfahrtsk irche, nach h er 
die P farrk irche der Gem. R ., nachdem  eine im  T a l
grunde stehende K irche, die zu einer Rüeggisberg u n te r
stehenden  P ropste i der sel. M aria gehört h a tte , 1558 
von der R egierung sam t dem  K irchhof v e rk au ft worden 
w ar. Der K eller des W irtshauses zum  B ären ist w ahrsch. 
der le tz te  R est der ehem aligen Propste i. Bei der A ufhe
bung und  E inverleibung des P rio ra ts  R üeggisberg an 
die neue S tift zu Bern (1484) kam  auch die P ropste i R. 
an  dieselbe. Das P fa rrh au s zu R. w urde 1705 von einem 
B aum eister aus dem O berhasli e rbau t. E ine m ark an te  
Persönlichkeit u n te r  den P farrern  von R . w ar A braham  
D esgouttes (1743-1764), dessen A ndenken in der Be
völkerung noch h eu te  lebendig ist. Im  A rchiv von R. 
befindet sich die Chronik Schenk (angefangen 1754) in 
sechs B ändchen (H ist. Schreibbuch ; K urze Chronik ; 
K inderbibel... ; K räu terb u ch  ; B auernkrieg ... ; W alden
ser- und T äufer Verfolgungen). Auszüge daraus bearbe i
tete  und veröffentlichte G. R eusser. Lehrer, M elchnau,
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in  B B G  IX  und X und als S. A. (1914). — V ergi. ferner 
v . M ülinen : Beiträge I .  — A. Ja h n  : Chronik. —  C. F . 
L öhner : Kirchen. —  J .  Im obersteg  : Em m ental. — 
Histor. Zeitung  1854, N r. 1. —  Kirchl. Jahrbuch  1898, 
1899. — S taa tsa rch iv  Bern. —  Lieber die V erheerun
gen der E m m e zu R . s. der. G o tthelf : Die Wassernot 
im  E m m ental, [P f r .  M ù n g e r . ]

R Œ T H E N B A C H  (K t. Bern, A m tsbez. W angen. 
S. GLS). D orf und polit. Gem. in der K irchgem . Her- 
zogenbuchsee. Botebach 1276. Der O rt lag im  zäh ringi
schen, sp ä te r  k iburg . A m t Herzogenbuchsee, welches 
A m t nach  dem  U ebergang an  B ern (1406) das G ericht 
gleichen N am ens b ildete. K iburgische D ienstleu te  schei
nen hier zeitweise b eg ü te rt gewesen zu sein ; so verzich
te t  1276 die W itw e des Jo b . von H a lten  au f ihre R echte 
an  G ütern  zu R . zugunsten  des Jak o b  von B iietigen. 
Bau des Schulhauses 1826. Bevölkerung : 1888, 348 
E inw . ; 1920, 282. [H. M.]

R Œ T H L IS B E R G E R . In  m ehreren  Gem. des A m ts
bez. Signau, sowie in Burgdorf, Bowil und  H ilte r fingen 
verb  ä rg e rte  Fam ilie des K ts. B ern, die in der Gegend 
von T rub zur Zeit der R eform ation  erstm als a u f tr i t t .  
Der Fam iliennam e geh t jedenfalls au f den N am en einer 
heu te  n ich t m ehr sicher feststellbaren  em m entalischen 
Som m erw eide oder eines Hofes zurück. — 1. G u s ta v , 
von B urgdorf, 1820 - 7. x . 1867, G rossrat, R egierungsrat 
1850, F a b rik an t m  W alkringen. — B T  1869, p. 368. — 
Die N r. l u .  2 erw arben im  19. Ja h rh . das B ürgerrech t 
von M arin (N euenburg). —  2. E d m u n d , Sohn von Nr. 1,
* 1858 in W alk ringen, D irigen t der Société chorale in 
N euenburg  1889-1907, P räsid en t des Schweiz. T on
künstlervereins von 1901 an, M usikschriftsteller, 
t  16. x ii. 1919 in  N euenburg . — E. R efard t : H ist.-

Biogr. Musilcerlex. —  S M  
59, p . 317 ; 60, p . 1. —  
P S  1920, p. 5 8 .— M essa
ger boiteux de Neuchâtel
1918. — 3. E r n s t ,  von 
T rub , * 10. XI. 1858,m ach
te  das theolog. S taa tsex a 
m en und erw arb das ber- 
nische Sekundarlehrerpa- 
te n t  ; Professor in Bogota 
(Columbien) 1881 -1886, 
Sekre tär des In te rn a tio n a 
len A m tes fü r geistiges E i
gen tum  in B ern 1888, Vi
zed irek tor 1907, D irek tor 
dieses Am tes 1921, a. o. 
Professor für U rheber- u. 
V erlagsrecht an  der U ni
v e rsitä t Bern von 1912 an, 
Dr. ju r . h . c. der U niversi
t ä t  Berlin 1910; beim  Aus
bruche  des W eltkrieges 
G ründer und L eiter des 
B üreaus fü r die H eim 

schaffung der Z iv ilin tern ierten  ; t  29. i. 1926. R . ve r
fasste ausser E l Dorado, Reise- und K ulturbilder aus 
dem. südam erikanischen Columbien  (1896) eine grosse 
Reihe von urheberrech tlichen  W erken und  A b h an d lu n 
gen (bes. im  Deutschen Börsenblatt und  im  Droit d 'A u
teur). H aup tw erke  : Urheberrechts-Gesetz und - Verträge 
in  allen Ländern  ; Der interne und der internationale  
Schutz des Urheberrechts... ; Geistiges E igentum  und  
geistige Produktion in  der Schweiz ; Die Berner Ueberein- 
ku n ft zum  Schulze der Werke der L it. und K u n st ; Die 
W ahrung der Rechte an Geistesgütern bei A btretung von 
Staatsgebieten (in Festgabe f. E ugen H uber 1919) ; Der 
journalistische Arbeitsvertrag (in Festgabe f. P h ilip p  Lot- 
mar 1920) ; Das P lagiat (in Z S R  N. F . 36). —  Schweiz. 
Tagespresse, E nde Ja n . 1926. —  S Z G L .  — H . T ürler 
in H st. 45, Nr. 4, p. 77. —  4. W ill ia m , Sohn von Nr. 1,
* 1861 in W alkringen, K unstm aler in N euenburg. — 
S K L .  —  S Z G L .  —  P S  1924, p. 298. —  [ H .  T r . ]  — 
5. D o r e t t e ,  T ochter von Nr. 2, * 28. iv . 1888, ve r
h e ira te te  B erthoud , dann P etitp ie rre , schrieb einige Ro
m ane u n te r  dem  N am en P e titp ie rre  u. B erthoud  : A rthur 
M atthey, maître d ’allemand (1927) ; S ur le thème: Illusion  
(1929). — 6. E r n e s t ,  Sohn von N r. 4, * 1888, D ekora

tio n skünstle r, B ijou tier in N euenburg .—  7. P a u l , * 1892, 
B ruder von Nr. 6, B ildhauer u. M alerin  Paris. [L. M.]

R Œ T L E R  K R I E G .  Anlässlich der L eistung  des 
B ürgereides au f die h e lve t. V erfassung im  H erb st 1798 
sam m elte  sich eine Schar B cw alfncter aus der Gegend 
von K nutw il, W inikon, T riengen im  Suren ta l u n te r  
F üh ru n g  des Ja n u a r  Schm idli von Triengen au f dem 
R öthcrberg  oberhalb dem  B ad K n u tw il. B eim  E rschei
nen dreier rekognoszierender Offiziere, die den frän k i
schen T ruppen  im W iggertal v o rau sritten , ergriffen die 
versam m elten  Volksscharen die F lu ch t. Die Gem einden 
wurden entw affnet und gebüsst, ebenso einige P r iv a te . 
Der A nführer Schm idli floh aus dem  L ande. —  Vergl. 
K as. Pfyffer : Gesch. des K ts. Luzern  I I ,  p. 56. — 
A S H R .  [ P .  X .  W . ]

R Œ T L I N .  A ltes L andleu tengesch lech t von U n te r
w alden, K ilcher von K erns (1427). — Jo s . M a r i a , 
H au p tm an n  in franz. D iensten 1823, R a tsh err  1833, 
L an d esh au p tm an n  1840, K o m m an d an t des O bw aldner 
B ataillons im Sonderbund 1847. —  K üchler : Chronik  
von Kerns. [R. D.]

R C E T T E L I N .  Fam ilie  in M ünster (Luzern) seit dem
15. Ja h rh . J a k o b , R ich te r 1539-1550 ; H a n s  H e i n r i c h , 
R ich ter 1573. —  C h r i s t o p h , 1753-1825, Stiftsoffizial 
in M ünster. —  G fr. Reg. — E sterm an n  : Stiftskirche  
von M ünster. — M ünsterer Zeitung  1911. — Luz. Schul- 
blatt 1912, p. 150. —  P . X . W eber : Gedenkschrift, 
z. 50 j. Bestand d. Sektion P ila tus S A C . [P. X .  W . ]

R Œ T T I N G E R ,  J O H A N N  J A K O B ,  * 1817 in N ürnberg , 
Hess sich 1844 als Glas- u n d  Porzellanm aler in Zü
rich nieder, fü h rte  seine K u n s t in Z ürich neu ein, 
lieferte u . a. G lasm alereien fü r das G rossm ünster in 
Zürich, das Basler M ünster, die K a th ed ra le  in S itten , 
die K irche von Glarus u . a. m . B ürger von Zürich 1863, 
f  1877. Seine Söhne G e o r g ,  1862-1913, und H e i n r i c h ,  
* 1866, sind ebenfalls G lasm aler (W erke in der U n iver
s itä t  Leipzig, in der A ugustiner- und Pred igerk irche in 
Zürich, in der S t. Theodulkirche in  S itten , sowie in den 
K irchen von S t. Gallen, Gossan und L ausanne-C hailly .
— Pers. M itteilungen. [D. S.]

R Œ U C H L I .  Siehe R C E I C H L I .
R Œ U S T .  Fam ilien  der K te . G larus und Zürich.
A .  K a n to n  G la ru s . R e u s t  oder R œ u s t . Aus der 

S ta d t Zürich in das L and G larus eingew anderte Fam ilie. 
W appen : in  B lau eine weisse Rose. F r i d o l i n , von Z ü
rich, t  vor 1644, T agw envogt in  N etsta l 1638 ; J a k o b , 
Sohn des Vorgen., kau fte  1644 das G larner L andrech t.
—  K a s p a r , 15. iv . 1815- 2 8 .x .  1856, von G larus, m alte  
L andschaften , W appen und  P o rträ ts , w ovon jedoch 
viel beim  B rande in G larus un terg ing . —  S taa tsa rch . 
G larus. —  Genealogien von J .  K ubli-M üller. —  E. Buss : 
Die K unst im  Glarnerland. [Paul T h ü r e r . ]

B. K a n to n  Z ü ric h . Siehe R Œ I S T .
R O F F L E R .  Im  P rä tig au  u. in Malix (G raub.) ve r

b re ite te  F a m ilie .— 1. P e t e r , Sohn des L andam m anns 
R u d o l f  z u  B userein, L andam m ann  zu Schiers 1761, 
B undesschreiber des X  G erichtenbundes 1767, P o d esta t 
zu Teglio 1777, K om m issär zu Cleven 1779.— 2. V a l e n 
t i n , Sohn von N r. 1, * 1777, f  zu F ideris 1841, B undes
s ta tth a lte r  der X  G erichte 1806-1834, B undeslandam 
m ann 1807 und 1825, M itglied der Standeskom m ission 
1806-1835. — 3. N a u l i , H alb b ru d er von Nr. 1, m eh r
fach L andam m ann  im  G ericht Schiers und G rüsch. —
4. M a t h i a s ,  * 1845 zu F u m a , L ehrer, Gem einde- und 
K reispräsiden t, siedelte 1878 nach  Chur über ; Oberst- 
lieu ten än t, kan to n a ler M ilitärd irek tor, A ushebungs
offizier der V III . Division, P räsid en t des k a n t. landw irt- 
schaftl. Vereins, t  Dez. 1918 in  K losters. — Rätier 1918, 
N r. 289. — 5. H a n s ,  * 30 v . 1848 zu F u rn a , L ehrer, 
P o sth a lte r, O rganist, G em eindepräsident, K reispräsi
den t, G rossrat, f  F eb ru a r 1925. —  6. J o s ,  Neffe von 
Nr, 5 * 1878 zu F u rn a , P fa rrer in F ideris 1903-1906, 
Prof. an  der K antonsschule  1906-1912, P fa rre r in Igis- 
L an d q u a rt 1912-1928, seit 1928 n u r in  Igis, K irch en ra t 
1920-1923,seit 1922 P räsid en t des K om itees der S tiftung  
fü r das A lter ; R ed ak to r der Prätigauer Zeitung  1904- 
1906, R ed ak to r des Generalanzeig. seit 1905 — M itteilun
gen von P fr. Jos . Roffier.— Jecklin  : A m tsleute. [L. J.]

R O F F N A  (K t. G raubünden). P farrw eiler ; F rak - 
tionsgem . von T inzen (s. d.).

E rn s t R öthlisberger. 
N ach einer Zeichnung von 

R . Munger.
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R O G E N I V i O S E R .  W eitverb re ite te  Fam ilie  der Gem. 
O berägeri (Zug). W appen  : in Gold schw arzer S tier
kopf ohne N asenring. V ielleicht ist die Fam ilie  aus der 
S ta d t Zug e ingew andert, wo sich 1506 ein U li  R . ein- 
biirgorte und W olfgang ( t  17. in .  1642) Goldschm ied 
w ar. Viele ih re r  M itglieder w aren  R a tsh erren  u . Geist
liche oder t ra te n  in  frem de D ienste. —  J a k . J o s e f , 
2 .x .  17 9 3 -8 . v i. 1872, K ap lan , {Stifter eines R .- und 
L e tte rs tip en d iu m s. —  Ja k . Jos. C a j e t a n , 6. v . 1825-
8. m .  1873, G em eindepräsiden t, R eg ierungsra t.— L L H .  
—  A. L e tte r  : Beitr. zur Orts gesch. des Aegeritales, 
p . 323. [W. J. M e y e r . ]

R O G E R .  Französische Fam ilie  aus dem  Pays de 
Gex, die 1686 nach  Nyon (W aadt) k am  u . im  19. Ja h rh , 
nach  F rankreich  zu rü ck k eh rte . — A l e x a n d r e  S a l o 
m o n , 1780-1867, G erich tsp räsiden t, dann F riedens
rich ter in N yon, N atu rfo rscher, V erfasser von W erken 
ü ber Geodäsie. —  de Mont et : Diet. [ M .  R . ]

R O G E R ,  von Vico - P isano in der T oscana, Bi
schof von L ausanne 1178-1212 , f 1220. P äp stlicher 
L egat in der Diözese B esançon 1180-1196 , fö rderte  
den N eubau der K a th ed ra le  L ausanne u n d  w eihte 1182 
die K irche von F re ibu rg  ein, h a tte  m ehrere K onflik te  
m it dem  H erzog von Z ähringen, der ihn um  1186 aus 
seiner bischöflichen R esidenz v e rtrieb , sodann m it dem 
Grafen Thom as von Savoyen, der ihm  Moudon w egnahm  
und  das Schloss O uchy zerstö rte . Dem  G rafen von 
N euenburg  v e rk au fte  er das M ünzrecht, verlieh  den 
Bière die M ajorie L ausanne, verzich te te  au f das B istum  
und sta rb  als e infacher D om herr. —  Schm itt et Gre- 
m aud  : H ist, du diocèse de Lausanne. — de M ontet : 
Diet. —  D upraz : La Cathédrale de Lausanne. — M. Rey- 
mond : D ignitaires.—  Derselbe: Un conflit ecclésiastique 
à Lausanne au X I I e siècle. [M. R.]

R O G E R ,  N o ë l l e , Pseudonym  von H élène P itta rd , 
T och ter Théophile Du four’s, S chriftste llerin , * 28. ix . 
1874. W ich tigste  W erke : Docteur Germaine ; De l’un  
à Vautre amour ; Route de l ’Orient ; Le feu sur la M on
tagne ; Les carnets d’une infirm ière  ; Terres dévastées et 
Cités mortes ; Le nouveau Déluge ; Le nouvel A dam  ; 
Celui qui voit ; Le Soleil enseveli. Jo u rn a lis tin , K orres
ponden tin  der Gazette de Lausanne, des Journal de Ge
nève. der Illustration , usw . [D. S.]

R O G E R - C O R N A Z ,  P seudonym  von Frédéric  Cor- 
naz, Sohn des Théodore Cornaz (s. d., N r. 10), Schrift
steller und  Jo u rn a lis t, * 1883 in L ausanne, veröffen t
lichte einen B and G edichte : Le Trianon de la Porcelaine
(1912), fe rner Contes p lus contes que les autres (1914), 
gab U ebersetzungen  aus dem  Englischen heraus. TA. B.]

R O G E T .  Fam ilien der K te . F re ibu rg  und  Genf.
A. K a n t o n  F r e i b u r g .  I . Fam ilie im  obern W isten- 

lach, die in Lugnorre seit 1430 vorkom m t. —  II .  F a 
m ilie von Le Päqu ier, die sich 1782 in Noréaz e inbür
gerte . — I I I .  C l a u d e , u n b e k an n te r  H erk u n ft, Bar- 
füsserm önch, G uard ian  des K losters F re ibu rg  1559, 
1569, t  25. IX. 1576. —  B. F leu ry  : Catalogue (in A S H F  
V I I I ) .— S taa tsa rch . F reiburg . [J. N.j

B. K a n t o n  G e n i .  Fam ilie von S t. Genis (Pays de 
Gex). Zu einem Zweige, der sich in Genf e inbürgerte , ge
hören : — 1 .  J e a n , Syndic 1 4 5 4 .  —  2 .  G i r a r d , Syndic 
1 4 7 6 ,  1 4 7 9 ,  1483. —  3. G u i l l a u m e , M ünzm eister, Syn
dic 1 5 0 0 .  E in  anderer Zweig, der sich 1 7 0 4  m it S a m u e l  
e inbürgerte , verzw eigte sich nach  London.

Zweig von London. — 4. J e a n , 1751-1783, P fa rrer 
der K irche des « Carré » (London), h in terliess eine be
d eu tende politische und philosophische K orrespondenz. 
Les lettres de Jean Roget sur les affaires de Genève w urden 
1911 veröffen tlich t. — 5. P i e r r e  M a r c , 1779-1869, 
Sohn von N r. 4, A rzt, M itglied und  ständ iger S ekretär 
der Royal Society o f London, einer der G ründer der U ni
v e rs itä t London, V erfasser von Roget’s Thesaurus o f 
E nglish Words and phrases (1852). — 6. J o h n  L e w i s , 
1828-1908, Sohn von N r. 5, V erfasser von History o f the 
Royal Society o f painters in  Water colours ; zw eiter R e
d a k te u r  von Roget’s Thesaurus. —  7. S a m u e l  R o m i l l y , 
* 1875, Sohn von Nr. 6, Ingen ieu r-E lek tro techn iker, 
d r itte r  R ed ak teu r von Roget’s Thesaurus, veröffentlichte 
1924 in englischer Sprache ein enzyklopädisches W ö rte r
buch der A usdrücke au f dem  Gebiet des M agnetism us 
und der E lek triz itä t.

Zweig von Genf. —  8. F r a n ç o i s , 1797-1858, P rofes
sor der a lten  L ite ra tu r, dann der G eschichte an  der 
A kadem ie Genf, veröffen t
lich te  u n te r  dem  T ite l De 
Constantin à Grégoire le 
Grand eine K irchenge
schichte der ersten  J a h r 
hunderte , ferner Pensées 
genevoises (2 Bde.), wovon 
eine v e rk ü rz te  A usgabe :
Pensées de François Roget 
1899 herausgegeben w ur
de. —  9. A m é d é e , Sohn 
von Nr. 8. 1825-1883, P ro 
fessor der Schweizerge
schichte  an  der U niversi
tä t  Genf, verfasste  u . a.
Les Suisses et Genève 
(1864) ; H istoire du peu
ple de Genève depuis la Ré
forme (b is  1858). [ F . F .  R.]

R O G G .  Im  M annes
stam m  t> angesehene F a 
milie aus Isny  im All
gäu, in F rau  en fehl seit
1588. W appen : in Gold über grünem  u reiDerg ein ro 
tes H erz, das ein schw arzer Pfeil von links oben du rch 

b o h rt, beg leite t von je  einem  sechs- 
strah ligen  grünen  S tern  im rech ten  
Obereck und  im  linken U ntereck . 
S tam m v a te r ist — 1. H a n s  K o n r a d , 
Seiler, e ingebürgert 1613 m it der 
B edingung, dass die Fam ilie nie 
städ tische  A em ter bekleiden dürfe. — 
— 2. H a n s  K o n r a d , 1628-1688, w ur
de S tad tfä h n rich , P ro k u ra to r beim 
L an d v og teioberam t u n d  Schultheiss 

1679-1683.— 3. H a n s  K o n r a d , Sohn von Nr. 2, Schu lt
heiss 1695 bis zu seinem  Tode 1727. Sein B ruder —
4. J a k o b  K a r l , 1657-1725, w ar L an d rich te r. —  5. K o n 
r a d , 1671-1730, Neffe von N r. 3 und 4, L andrich ter.
—  6. K o n r a d  1681-1755, Sohn von Nr. 3, Landw eibel.
—  7. J o h a n n  B a p t i s t , 1683-1742, Sohn von N r. 3, 
L andrich ter. —  8. J o h a n n  P h i l i p p , 1699-1746, Sohn 
von N r. 4, L an d rich te r. — 9. J o h a n n  K o n r a d , 1709- 
1772, Sohn von N r. 5, L an d rich te r.— 10. B o n a v e n t u r a , 
1709-1797, Neffe von N r. 5, P ro k u ra to r, L an d rich te r. — 
11. G e r o l d , Neffe von N r. 9, D r. m ed. in N eapel, 
f'ürstl.-st. gallischer L eibm edicus und  S tiftsa rz t 1762.
— 12. F r a n z  J o s e p h  A n t o n , 1707-1764, Sohn von Nr. 6, 
F re ih au p tm an n , Schultheiss. — 13. F r a n z  K a r l , 1713- 
1771, B ruder von Nr. 12, F re ih au p tm an n , S tad t-  und 
L an d rich te r. —  14. N i k o l a u s  F r a n z  M a x i m , 1734-1791, 
Neffe von N r. 8, L andw eibel.—  15. D o m i n i k , 1777-1816. 
E nkel von Nr. 9, R egierungsra t, T agsa tzu n g sg esan d te r.
— 16. J o s e p h  N i k o l a u s ,  1741-1821, Sohn von Nr. 12, 
Schultheiss 1765-1782, O bervogt der R eichenauischen 
G üter. —  17. F r a n z  K o n r a d ,  * 1740, Sohn von Nr. 13, 
K a p itä n lieu ten an t in Sizilien. — 18. X a v e r ,  1753-1823, 
U renkel von Nr. 4, A m tsrich ter, helvetischer Senator 
1798. —  19. P l a c i d u s ,  1769-1830, Sohn von Nr. 16, 
Schultheiss. —  20. F ran z  Clemens E d u a r d ,  1807-1875, 
Enkel von Nr. 14, O berrich ter. N ach ihm  ist der A us
s ich tsp u n k t «E duardsruhe » bei F rauenfeld  b en an n t. — 
A. P upikofer : Frauenfeld. —  S tam m baum  im Besitz 
von P rof. A. Büchi, F reiburg . — M onatrosen 46, 107 
(1902). [ L e i s i .]

R O G G E N .  Eine der ä lte sten  B ürgerfam ilien von 
M urten, die seit dem  16. Ja h rh . b ek an n t ist. Der Nam e 
ist sehr w ahrsch . die deutsche U ebersetzung  des N a
m ens Seyla  (seigle), der E nde des 15. Ja h rh . in M urten 
a u f tr i t t .  W appen : in B lau 3 grüne Berge, überhöh t 
von je  einer silbernen R oggenähre m it silbernem  Stengel 
und silbernen B lä tte rn . — M o r i t z ,  1844-1906, lange Zeit 
S tad tsch re iber. [R. M.]

R O G G E N B A C H ,  v o n .  M inisterialen der Herzöge 
von Z ähringen, die sich im  11. Ja h rh . im  Schw arz
wald, sp ä te r  im  B reisgau, im  17. und  18. Ja h rh . im 
B istum  Basel, n achher im  L ande B aden niederliessen 
und 1773 in F rankreich  als F reiherren  an erk an n t w ur

Amédée Roget. 
Nach einer Aquaforta.
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den. W appen : g e te ilt, oben gespalten  von Schwarz und 
R o t, u n ten  Silber. —■ 1. J o h a n n  K o n r a d ,  * 6. x n . 
1618, D om herr von Basel, P ro p s t, dann  Bischof 22. x n . 
1656 als N achfolger des Jo h an n  F ran z  von Schönau, 
b em ühte  sich, in  seinen S taa ten  das U nheil des 30jäh ei
gen Krieges w ieder g u tzum achen  und  fö rderte  das J e 
suitenkollegium  von P ru n tru t ,  versicherte  sich des 
Schutzes Ludw igs X IV . und  erh ie lt von den k a th o li
schen O rten  eine Schlosswache fü r P ru n tru t .  U n te r

ihm  w urde das K loster der 
K apuziner und das des An- 
n u nzia ten  ordens in P ru n 
t r u t  vo llendet. Im  T ü r
kenkrieg  ste llte  er 1664 
dem  K aiser eine K om pa
gnie. F ü r  das D om kapitel, 
das 1681 F re ibu rg  i/B re is 
g a u  endgültig  verliess, er
b a u te  er die K a th ed ra le  
von A rlesheim , t  13. v i i .  
1693.—  2. J o s e p h  S i g i s 
m u n d ,  * 14. x . 1726, 
P ro p st in Iste in  1751, 
K ellerm eister 1758, Gross- 
scholaster, B ischof von 
Basel 28. X I .  1782, ein 
m ildgesinn ter L andesherr, 
v e rstan d  aber zu Beginn 
der R evolu tion  die au s
brechenden U nruhen  ni cht 
energisch genug zu b e 
käm pfen, noch die von 
den Volksausschüssen ge

forderten  R eform en zu gew ähren, w eigerte sich auch, 
die geforderte  S tändeversam m lung  des B istum s ein

zuberufen. (Esterreichi- 
sche T ruppen  besetz ten  
P ru n tru t ,  die nach  dem 
Tode des K aisers Leopold 
(1. m . 1792) u . der K riegs
erk lärung  F rankreichs an 
den neuen  K aiser F ranz  
P ru n tru t  w ieder verlies- 
sen, w orauf der F ü rs tb i
schof nach  Biel floh und 
sein A rchiv, sowie sein 
M obiliar m itn ah m  (28. iv. 
1792). Als die Franzosen 
kurz  d a rau f P ru n tru t  b e 
se tz ten , verliess Joseph  
Sigism und Biel (3. XII. 
1792) und  begab sich nach 
K onstanz, wo er am  9. m . 
1794 s ta rb . —  Aus der 
Fam ilie  sind noch m ehr 

Joseph Sigismund von Roggen- geistliche und  w eltliche 
hach. B eam te hervorgegangen ;

N a c h  e i n e m  K u p f e r s t i c h .  T l i U D B E R T ,  1624, f  1631, 
D ekan des D om kapitels : 

J o n . B a r t ., 1 1729, D om herr u. Scholaster. L andvögte  v. 
Zwingen : J o n . F r a n z , 1658-1695 ; JOH. F r a n z , sein Sohn, 
1695-1722, F r a n z  J o s e p h  C o n r a d , Sohn des Vorgen., 
T agsatzungsbote  1735, 1743,1744, B aron 1740, P räsiden t 
des H ofrats, t  1756. L andvögte  v . B irseck : J o n . S e b a 
s t i a n , 1634-1692; J o h . C o n r a d , 1 1727.—  Vergl. L. Vau- 
tre y  : H ist, des évêques de Bàie. —  Voisard : Abrégé de 
l ’Histoire des évêques de Bàie (Ms.). — OBG  I I I .  — LL. 
— L L H .  — Fam ilienchronik , 1888. —  A S  I, Bd. V II. — 
W . Merz : Burg Zw ingen. [G-. A. u. H. T.]

R O G G E N B U R G  (K t. Bern, A m tsbez. D elsberg. 
S. G LS). Gem. und  D orf. Rocgenberg 1207 ; Rolcenberg 
1323. 1207 t r a t  G raf R udo lf von T ierstein  den K ir
chensatz  dieses O rtes an  das F rau en k lo s te r K le in lü t
zel ab u n te r  V orbehalt des Sch irm rech ts. Die fl'ier- 
ste in  w urden  1389 m it R . be lehn t, aber der Bischof 
A rnold von R o tberg  von Basel k au fte  es 1454 zurück. 
1264 k am  der K irchensa tz  m it Ivlcinlützel an  das K a 
p ite l St. L eonhard  in Basel, das den S te inb runnen  ei
nen Teil überhess. W alte r von S te inb runnen  t r a t  seine 
R echte  au f R . an  die A btei L ützel ab , welche von St.

L eonhard  auch  den ändern  Teil des K irchensatzes von 
R . erw arb . Die K irche ist dem  hl. M artin  von Tours ge
w idm et und  w urde 1635 g eb au t. Das D orf Kiflis (E i
sass) gehörte  bis 1802 zu dieser P fa rre i. Die P est suchte 
R . im  17. Ja h rh . d e ra rt heim , dass ein grosser Teil der 
B evölkerung au ss ta rb . D eutsch  sprechende E inw ohner 
kam en dann  nach R ., so dass m an  h eu te  d o rt n u r noch 
diese Sprache red e t. Bevölkerung : 1764, 418 E in w ., 
1920, 210. —  T rou illa t. — D au co u rt : Diel. [G. A.j

R O G G E N S T I E L ,  f  A ltburgergeschlecht der S tad t 
S o lothurn . J o s e f ,  aus R eutlingen , Goldschm ied, B ür
ger 1598. W appen : in R o t au f grünem  D reiberg ein 
silbernes K leeb la ttk reu z  zwischen 2 goldenen R og
genhalm en. —  1. J o s e f ,  1572-1649, Goldschm ied, 
M ünzw ardein. — 2. J o h a n n  J o s t ,  1643-1707, Vogt zu 
G ilgenberg 1678, J u n g ra t  1692, Vogt zu F lum en ta l 
1700, am  Lebern  1701, B ürgerm eister 1705. —  3. J o 
h a n n  J o s t ,  1698-1780, Sohn von Nr. 2, Vogt im  M eiental 
1728, zu D orneck 1748. —  4. U r s  A n d r e a s ,  1735-1811, 
Sohn von N r. 3, Ju n g ra t  1764, B ürgerm eister 1770, 
Vogt am  L ebern  1773, K rieg ste tten  1784, Buchegg 
1791 ; L e tz te r  des G esch lech ts .— Vergl. L L .—  P ro t. 
W irz : Bürgergeschlechter.—  G. von Vi vis : Bestallungs
buch. — S taa tsa rch iv  So lo thurn . [ f  v. V.]

R O G G E R .  Fam ilien  des A m tes Sursee seit dem  15. 
Ja h rh . W i l h e l m ,  im  Lehn, im  B auernkrieg  1653 be
s tra f t.  —  J S G  X X , X X , 167. — J o s e f ,  z u  Gunzwil, 
* 30. ix . 1876, D r. m ed. den t., seit 1903 Z ahnarzt in 
D avos, R ed ak to r der Schweiz. Zeitschrift fü r Z ahn
heilkunde, V erfasser m ehrerer w issenschaftlichen F ach 
schriften . —  Zeitglocken 1927. [P. X. W.]

R O G G E R O ,  R U G G I E R O .  Fam ilie  von Locarno. 
W appen : gete ilt, oben in Gold ein grünes K ränzlein, 
u n ten  in B lau 2 ro te  P fähle, b ese ite t von 3 goldenen 
S ternen ; über der T eilung ein silberner W ahlspruch .
—  Ca r l o , * 1868, P rieste r, P fa rre r von G orduno 1897, 
C horherr von Locarno seit 1900, P ionier der k a th o li
schen Sozialbew egung im  Tessin, G ründer der Gazetta 
del Lavoratore (1906). —  A L IS  1914. [C. T.]

R O G G E R O ,  von M aroggia, B ildhauer, a rb e ite te  
1387 m it seinem  L andsm ann  Giorgio am  M ailänder 
Dom . — S K L .  [C. T.]

R O G G L I S W I L  (K t. L uzern , A m t W illisau. S. GLS). 
Gem. und D orf der K irchgem . Pfaffnau . Ruocliswile  
1260. Die hohe G erich tsbarkeit gehörte  der H errschaft 
W illisau, von 1407 an  L uzern. B urg  u. D orf w aren wohl 
u rsp r. froburgische Lehen, wie W ikon, zu dessen L an d 
vogtei R . bis zur H e lvetik  gehörte . Die H erren  von 
B ü ttik o n  zu W ikon, welche Twing und  B ann von R . 
an  sich geb rach t h a tte n , v e rk au ften  das Ganze am  2. ix . 
1476 an  L uzern . B rand  1706. Die K apelle  w urde 1555 
geb au t und  1692 ren o v ie rt. G ründung  der K apellge- 
m einde am  3. m .  1902. —  Gfr. Reg., bes. Bd. 61, 
p. 254 u. 74, p. 129. — A SA  1917, 275. — v. Segesser : 
Rechtsgesch. I, p. 675. — J S G U  X , p . 101. [P. X. W.]

R O G G L I S W I L  ( H E R R E N  V O N ) .  M inisterialen
geschlecht der G rafen von F roburg . Seine B urg lag u n 
w eit derjenigen der w appengenössigen u n d  wohl v e r
w and ten  H erren  von Pfaffnach ( =  P faffnau). Die erste 
bek an n te  G eneration  bilden die R itte r  : —  1.-4. nobilis 
v ir J o h a n n  1. (1236-1248) ; U l r i c h  I. (1236-1248) ; 
J o h a n n  I I .  (1236-1249) und  O t t o  I. (1236- 1250). 
O ffenbar v e ra rm t, v e rk au ften  die Ju n k e r  —  5. R u d o l f  
(1267-1309), Sohn von N r. 1, und  sein Neffe —  6. 
O t t o  I I .  (1275-1303) die H errsch aft R . am  23. iv . 1303 
an  die H erren  von B ü ttik o n . W appen : 1303 wie das 
u rsp r. von Pfaffnach (1274) : in  B lau zwei weisse 
S chrägrech tsbalken  (in spä teren  W appenbüchern  5 m al 
schrägrech ts g e te ilt von B lau u n d  W eiss). —  Gfr. Reg.
— F R B .  —  S taa tsa rch iv  L uzern . —  A H S  1927, p. 113- 
115. [H. A. S. v. B.]

R O G G O .  A lte Fam ilie  von D iidingen und F reiburg , 
die seit 1422 in der B ürgerschaft von F reiburg  a u f tr i t t .  
W appen  : in R o t drei goldene A ehren au f grünem  D rei
berg. — N i c o l a s ,  * 1843, G em eindeam m ann von Dü- 
dingen, G rossrat 1885-1899, V orstandsm itg lied  des 
Schw eiz. B auernverbandes, fö rderte  die G ründung  der 
F ab rik  fü r kondensierte  Milch in D iidingen, t  26. v u . 
1899. —  G. S tuderus : D ie... F am iliennam en von F rei
burg. — É tr. frib . 1900. [J. N.]

Joh .  Conrad von  Roggenbach 
um  1662.

N ach  einem Kupfers tich.
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R O G G W I L  (K t. Bern, A m tsbez. A arw angen.
S. GLS). Grosses P fa rrd o rf m it politischer und  B urger
gem einde. Rocchonwülare 949 ; Roggewillare 1194 ; 
Roggewile 1243 ; Rocwile 1249 ; Rockwilr 1269. Röm ische 
F unde in der N ähe des H eidengässchens, welches den 
V erlauf eines röm ischen S trassenzuges von L angenthal 
nach  Zofingen und  V indonissa bezeichnet. E in  E del
geschlecht von R oggw il, dessen S tam m haus in der Gegend 
der heu tigen  K irche oder am  « F reiburgfeld  » v e rm u te t 
w ird, gehört zu den ä lte sten  D onatoren  von S t. U rban , 
verschw indet aber in der ersten  H älfte  des 13. Ja h rh . 
Sein W appen : in Silber g rü n er K ranz  von W inden
b lä tte rn . W appen  des Dorfes : in. G rün drei gebundene 
goldene R oggenähren . Die m eisten  G ü te r und R echte 
zu R . gelang ten  in den Besitz des K losters S t. U rban , 
das sich h ier eine geschlossene G rundherrschaft 
schuf, die L angeten  zur B ew ässerung der Roggwiler- 
g ü te r  ab le ite te  und  die niedere G erich tsbarkeit bis 1798 
durch  einen eigenen A m m ann verw alten  liess. Die hohe 
G erich tsbarkeit gelangte  1406 an  B ern, w orauf 1413 eine 
A usscheidung der gegenseitigen R ech te  erfo lg te, doch 
w urde sp ä te r  das K loste r im m er m eh r zu rückgedrängt, 
so dass sich seine G erich tsbarkeit im 18. J a h rh .n u r  m ehr 
au f F ertigung  S t. U rban ischer L ehengüter und  Schuld
be tre ibungen  e rstreck te . R . bildete m it W inau das 
G ericht Roggwil, dessen 12 G erichtsässen, 8 von R. 
und 4 von W ynau , durch  den Vogt zu A arw angen und 
den A b t gew ählt w urden. Das D orf R . h a t  sich aus dem 
Hofe entw ickelt, der u rsp r. wohl vom  K loster aus 
b ew irtschafte t, ab er im  14. Ja h rh . sam t dem  W ässe
rungsrech t zu Lehen gegeben w orden w ar. Seit 1664 ist 
R. eine eigene K irchgem einde, zu welcher bis 1824 auch 
W alliswil, Balzenwil und  G ruben gehörten . Die K irche, 
u rspr. eine Filiale von W inau, w urde 1664 neu gebau t 
und 1749, 1777 und  1816 renov iert. 1881 B rand des 1777 
e rb au ten  T urm es ; drei m oderne C horfenster von L. 
H alte r und  A. Schwer! seit 1924. Das von 1664, s tam 
m ende P fa rrh au s w urde 1765 e rneuert. N achrichten  
über die Schulen seit dem  17. Ja h rh . D urch E in fü h 
rung von In d u strien  im 19. Ja h rh  h a t das D orf einen 
b edeu tenden  A ufschw ung genom m en (grösste F ab rik  
die 1863 e rrich te te  B untw eberei in der B ru n n m att, nun 
G ugelm ann & Cie.). Bevölkerung  : 1764, 932 E inw . ; 
1920, 2650. Tauf- und  E hereg ister seit 1664, S te rbere
g ister seit 1637. —  Vergl. L L . —  Jo h . Glur : Roggwiler- 
Chronik (1835). — Alb. Ja h n  : Chronik. — J .  W iedm er- 
S tern  : Archäolog. aus dem Oberaargau (in A H V B  17). 
—  0 .  T schuini : Vor- und Frühgeschichte des Oberaar
gaus. — W . F . von M ülinen : Beitr. V. — K . Zollin
ger : Das Wasserrecht der Langeten. — P . K asser : A a r
wangen  (in A H V B  19). —  R . Schedler : Oberaargau u. 
Unteremmental. —  K . L ohnet : Bernische Kirchen. — 
F R B .  — R egionenbuch 1783. [H. M.]

R O G G W I L  (K t. T hurgau , Bez. A rbon. S. GLS). 
P fa rrd o rf und  Burg. E inzelfunde aus vorgeschichtlicher 
Zeit. Rocconw ilar(r)e  um  854 und 892. N ach einer 
unsichern  U eberlieferung h ä tte  sich die A btei St. Gallen 
1225 gew altsam  das L ehensrech t ü b er die B urg ange
eignet. Jedenfalls verliessen die H erren  von R. ihren 
S tam m sitz  sp ä tes ten s 1262 endgültig . Als st. gallisches 
Lehen w ar der « T urm  » 1410 in  der H and  des St. Galler 
Bürgers H eger. Die u rsp r. m it dem  B urgsäss verbundene 
G erich tsbarkeit zu R . w urde bald  davon ab g e tren n t und 
der H errschaft H agenw il zugewiesen. Öffnung 1432. 
Auch als die E idgenossen 1460 den T hurgau  erobert 
h a tte n , blieb R . u n te r  der H o heit des A btes von St. G al
len. Z unächst w ohnten  bis 1578 die M ötteli von R ap p en 
ste in  au f dem  Schloss, welches 1517 als F reisitz  m it 
G erich tsbarkeit innerha lb  des B urggrabens erk lärt 
w urde. D ann  folgten bis etw a 1650 die S tuder von W in
kelbach, von denen der Sitz durch  H e ira t an  die Fam ilie 
von B ernhausen  zu H agenw il und  1735 an  die von Eich- 
beck kam . Schliesslich gehörte  er kurze Zeit dem  Gallus 
Sollet und  fiel 1740 an  den L ehensherren  zurück. 1806 
ve rk au fte  die m it der L iqu ida tion  der K lo ste rg ü te r 
b e tra u te  K om m ission das Schloss R . n eb st zugehörigen 
L iegenschaften einem  P riv a tm an n , w orauf es a llm äh
lich verw ahrloste . Die den H l. Gallus, O th m ar und  N o t
ker geweihte und aus S tiftungen  der E dlen  von R ap p en 
stein , W inkelbach und  B ernhausen d o tie rte  Schlosska

pelle w ar Filiale von st. gallisch Berg. Seit a lte rs nach 
A rbon pfarrgenössig, erlebte R . w ährend der R efo rm a
tio n  endlosen S tre it m it dem  Bischof, sodass die T ag
satzung  w iederholt e in sch ritt. Die P ro te s tan te n  m ussten

Schloss Roggwil um 1770. Nach einem Kupfers tich der 
Neuen Topographie von D. Herrliberger.

sich zeitweilig m it der K apelle zu E rdhausen  begnügen 
und  b au ten  deshalb 1764 tro tz  gew altigen H indernissen 
eine eigene K irche. E in Teil der K atholiken besuch t den 
G ottesd ienst in den näh er als A rbon gelegenen st. 
gallischen D örfern Berg und Häggenschw il. P fa rreg is te r  
seit 1730. — Vergl. K eller und  R e inerth  : Urgeschichte..
— T U . —  N aef : B urgen. — H errliberger : Topogr., 
Nr. 325. —  P up . Th. — Pupikofer in Gemälde der 
Schweiz. — A S I. — J .  K uhn  : Thurgovia sacra. — 
T B  24.—  Sulzberger: Evang. Kirchgem . (Ms. d. K an 
tonsbib i.). —  LL. [ H e r d i .]

R O G G W I L ,  v o n ,  T hurgauisches A delsgeschlecht, 
das 1201 erstm als e rw ähn t w ird, t  1632. N achdem  die 
von R. M itte  des 13. Ja h rh . ihren  S tam m sitz  aufgege
ben h a tte n , Hessen sie sich in  K onstanz nieder, t ra te n  
dem  P atriz ie rv e rb an d e  bei und gew annen bald  in der 
S tad t und  ih rer w eiteren  U m gebung sta rk en  E influss. 
N ebst zahlreichen V ogteien fielen ihnen Schlösser und 
H errschaften  wie K astell, Berg (Thg.), Schwandegg. 
Salenstein und Steinegg zu ; auch  erw arben einzelne 
Glieder an d erw ärts B ürgerrech t, z .B . in Zürich. W ap

pen : ach tfach  g estän d ert von Silber 
und  R o t — 1. U l r i c h  (I.), S ta d ta m 
m ann  zu K onstanz  ca. 1285-1292, 
H o frich ter der L andgrafschaft T h u r
gau (?), f  1317. — 2. R u d o l f ,  S ta d t
am m ann 1359-1364,1379. —  3. U l 
r i c h  ( I I . ) ,  E nkel von N r. 1, S ta d ta m 
m ann um  1370, erb te  und  bew ohnte 
das Schloss K astell, das von 1364 
an  seinem  Oheim S tephan  von R . 
gehört h a tte . — 4. H e i n r i c h  (I.), 

Sohn von N r. 3, M itinhaber von F reudenfels um  1430.
—  5. M a n z ,  B ruder von Nr. 4, beteilig te sich am  Kon- 
s tanzer Konzil, erh ielt die Burg K aste ll u . spielte  in den 
K äm pfen  zwischen E idgenossen u n d  O esterreichern 
um  1445 eine Rolle ; f  1449. —  6.  K l a r a ,  Aebtissin 
zu F e ldbach  1423. — 7. H e i n r i c h  (II.) , Enkel von 
Nr. 4, R a tsh err, besass das G ericht H essenreuti, sowie 
Schloss Berg und Salenstein ; j  1483. — 8. J o e b g .  
Sohn von N r. 7, ebenfalls im  R a t, G erich tsherr von 
A m risw il 1486. — 9. K a t h a r i n a ,  Meisterin des K lo
sters Parad ies 1544.—  Vergl. T U . —  N aef : B urgen.— 
OB G. —  P u p . T h. —  P up ikofer in Gemälde der Schweiz.
— Stum pfs C hronik. —  LL. —  Bucelinus : Germania 
stemmatographica I I I .  — Egli : Der ausgestorbene 
Adel von Zürich. [ H e r d i .]

R O G G W I L E R .  Fam ilie der S tad t L uzern  seit
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1427. —  A n t o n ,  G erichtsw eibel 1458-1476, besorgte 
im  N am en der S ta d t zahlreiche A ufträge im  In - und 
A usland. —  B e a t  J a k o b ,  Zinn- und  K annengiesser 
1641. —  Gfr. Reg. —  S taa tsa rch iv  L uzern . [ P . X . W . ]

R O G I V U E .  Fam ilie  des K ts . W aad t, die 1481 in 
S t. Saphorin , 1533 in C h â tillo n u . E ssertes vo rk o m m t.— 
A u g u s t e ,  1812-1869, A n w a l t ,  Professor der R echte  a n  
d e r A kadem ie von L ausanne  1845-1858, O berrich ter 
1846-1850. S tä n d e ra t 1853. [M. R.]

R O G I V U E  ( L A )  (K t. W aad t, Bez. O ron. S. GLS). 
D orf und  Gem. Rubea aqua 1256. Im  M itte la lter w ar 
R. E igen tum  einer Fam ilie  dieses N am ens, deren  E rbe 
es 1300 dem  H errn  von Bossonens ve rk au fte . 1536 
k a m  ein Teil der Gem. an  B ern, der andere  an  F reiburg . 
Beide Teile w urden  1711 endgültig  g e tre n n t. R . ge
hörte  zur P farre i S t. M artin  in der W aad t, w urde spä- 
m it der K irchgem . C hâtillens und  1838 m it Palézieux 
vereinigt.. —  D H V .  [M. R.]

R O G N O N .  Fam ilie  von M ontalchez (N euenburg), 
die seit dem  A nfang des 15. Ja h rb . b ek an n t is t. Je a n  R., 
ein Leibeigener, soll Clauda , die als unehelich  a n e r
k a n n te  T och ter des Claude von N euenburg , H errn  von 
Gorgier, g eh e ira te t und  von le tz te rem  einen der S par
ren von N euenburg  als W appen e rhalten  hab en . Diese 
U eberlieferung is t aber n ich t h a ltb a r, denn die R. 
w aren schon im  15. Ja h rh . freien S tandes ; doch h a t 
in der 1. H älfte  des 16. Ja h rh . die gen. C lauda einen 
Pierre R ognon g eh eira te t, von dem  es n ich t sicher 
fe s ts teh t, dass er der V orfahr der geadelten  Linie ist.

Adelige L in ie. Aus ih r gingen m ehrere  K astlane  von 
Gorgier und  einige P fa rre r hervor. W appen : in R o t 
e in  silberner Sparren . —  1. G u é r a r d , K astlan  von 
Gorgier, B ürger von N euenburg  1636. —  2. F r a n ç o i s  
A n t o i n e , 1640-1715, P fa rre r in Böle 1674-1682, in 
Fonta ines 1682-1894, in S t. A ubin 1694 bis zu seinem 
Tode, w urde 1673 von Anne Geneviève von Bourbon 
geadelt, g leichzeitig m it seinem  B ruder —  3. H e n r i  
F r a n ç o i s , 1645-1705, Offizier in französischen D iensten.
— 4. H e n r i  N i c o l a s , 1686-1741, Sohn von Nr. 3. 
Offizier in H olland, K astlan  von Gorgier, S ta a ts ra t
1727. — 5. F r a n ç o i s  A n t o i n e , f  1637, B ruder von 
N r. 1, H au p tm an n  in P o rtu g a l u n d  F rankreich , K a s t
lan von Gorgier, B ürger von N euenburg  1636. — 6. 
H e n r i  F r a n ç o i s , 1631-1707, Sohn von Nr. 5, K astlan  
v o n  Gorgier H au p tm an n  in  F rankreich , 1674 von Anne 
Geneviève von B ourbon geadelt. —  7. J a q u e s  F r a n 
ç o i s , 1657-1721, K astlan  von Gorgier, Offizier in F ra n k 
reich. —  8. H e n r i  F r a n ç o i s , * 1694-1771, P fa rre r  in 
Les B ayards 1727-1730, in Couvet 1730-1745, in St. 
A ubin  seit 1745, soll anlässlich einer G esandtschaft 
nach  B erlin eine W appenbesserung erh a lten  haben .
— 9. D a n i e l , * 1705, B ruder von N r. 8, K astlan  von 
B oudry  1765-1773. —  10. J o n a s  P i e r r e , 1699-1751, 
K astlan  von Gorgier. —  Diese Linie erlosch E nde des
18. oder anfangs des 19. Ja h rh . — Vergl. A H S  1899. 
p. 102. —  E. Q uartie r-la -T en te  : Fam illes bourgeoises 
de Neuchâtel. —  lie b e r  die drei G raveure R . des 19. 
J a h rh .  s. A rt. F l o r i a n . [L. M.]

R O G U I N u . d e  R O G U I N .  Fam ilie  des K ts. W aad t, 
die aus Mollens (1529) s tam m t, 1598 das B ürgerrech t 
von B ursins, 1663 das von Y verdon und  1780 das von 
M ontagny erw arb. Sie w urde 1647 durch  K aiser F e r
d inand  I I I .  geadelt, ab er n u r ein Zweig der F am i
lie fü h rt den A delstitel, der 1848 gerich tlich  aner
k a n n t w urde. W appen  : in B lau ein silberner Sparren , 
im  silbernen Sch ildhaup t 3 ro te  R osen (V arian ten). —
1. É t i e n n e , gegen 1663 R a tsh e rr  in Y verdon, 1647 

geadelt. — 2. A l b e r t  L o u i s , 1693-1737, zeichnete 
sich 1712 bei V illm ergen aus, t r a t  in französische, dann 
in  sard in ische D ienste, hob 1732 fü r den K önig von 
Sard in ien  ein nach  ihm  b en an n tes Schw eizer-R egim ent 
aus. —  3. A u g u s t i n  D a n i e l , 1700-1744, sard in ischer 
Offizier, O berst 1743, K o m m an d an t des R egim ents 
R oguin, f  bei der V erteid igung von C hâteau D auphin .
— 4. J o n a s , 1708-1781, Neffe von N r. 2, O berst des 
R egim ents Roguin 1755, G eneralm ajor 1780. —  5. 
G e o r g e s  A u g u s t i n , 1718-1788, 1762 O berst des Regi
m en ts Roguin in sard in ischen  D iensten . — 6. P i e r r e  
L o u i s , 1756-1840, n ah m  1791 am  B an k e tt des Jord ils 
te il und  w urde v e ru rte ilt  ; Zoll- und Brückengeld-

K ontro lleu r der Schweiz, K om m issär fü r die G renz
b erich tigung  m it F ran k re ich , G rossra t 1803-1813, 
O b eram tm ann , P o stv e rw alte r, G ründer der E rsp a rn is 
kasse von L ausanne . —  7. R o d o l p h e  L o u i s , 1775- 
1834, O b erstlieu ten an t und  G rossrat. —  8. J u l e s ,
1823-1908, E nkel von N r. 5, A d vokat in Y verdon 1849, 
G rossrat 1852, S ta a ts ra t  1862-1866, G em eindepräsi
d en t von Y verdon 1870-1874 ; S tä n d e ra t 1863-1874, 
P räsid en t des S tän d era ts  1864 und  1872, B u n d esrich ter 
1874-1890, P rä s id en t des B undesgerich ts 1876 und 
1883, Professor fü r eidg. S ta a tsre ch t an  der U n iv e rsitä t 
G enf 1890-1905, H o n o ra r
professor 1905. — 9 . . E r 
n e s t , * 27. v. 1851, Le
g a tio n sra t in P aris 1864,
Professor fü r vergleichen
des R ech t und  fü r in te r
na tionales P r iv a tre c h t an 
der A kadem ie, sp ä te r  an 
der U n iv e rsitä t L ausanne
1884-1926, H o n o ra rp ro 
fessor 1926, P rä s id en t der 
École des h au te s é tudes 
sociales, Dr. h. c. der U n i
v e rsitä ten  Zürich, Genf u.
Lyon, V izepräsident, dann  
E hrenm itg lied  des In s t i 
tu ts  fü r in te rn a tio n a les  
R ech t, R itte r  der E h ren 
legion u. In h a b er anderer 
frem den A uszeichnungen, 
veri. Règle de droit (1889) : Jules Roguin.
Traité de droit civil comparé Nach einer Photographie.  
(1904 - 1912) ; La science
jurid ique pure  (1923); Sociologie (1928-1929). — 10. 
C h a r l e s ,  1854-1906, A dvokat in  L ausanne, G rossra t, 
O b erstlieu ten an t u . K riegskom m issär der I I .  Division 
G ründer der B ank Ch arriè re  & R oguin. —  11. H e n r i  
E m m a n u e l ,  * 28. v u .  1878, Sohn von N r. 10, B ankier, 
O berstb rigad ier 1925, P rä s id en t der Börse von L au 
sanne. — Généal. de fam ille. — Livre d’Or. [M. R.] 

R O H .  Fam ilie  aus dem  E isass, die sich im  Laufe 
des 18. Ja h rh . in C onthey (W allis) niederliess. —  1. 
J a c q u e s ,  1794-1841, von A ven, Je su it. Theologie
professor in Brig 1831, R ek to r des K ollegium s von 
F reiburg . — 2. P i e r r e ,  1811-1872, Neffe von N r. 1. 
Je su it, b ek an n t als L ehrer und besonders als P red iger 
in der Schweiz, in D eutsch land , O esterreich  und  Bel
gien, schrieb u. a. Was ist Christus ? —  B W G  V I. [Ta.] 

R O H A N ,  H e i n r i c h ,  Herzog, P a ir von F ran k re ich , 
Feldherr und  S taa tsm an n , H u g eno tten führer, * 23. 
v in .  1579 au f Schloss B lain (U n terlo th ringen), G eneral
oberst der Schweizer und G raubündner in französischen 
D iensten 1605-1614, e rk äm p fte  den H u g en o tten  1621- 
1629 in b lu tigen  B ürgerkriegen die erneu te  A n erk en 
nung des E d ik tes von N antes. Von 1631 an  b ra u ch te  
ihn R ichelieu, um  in G raubünden  und  in der E idgenos
senschaft die französischen In teressen  gegenüber den 
K aiserlichen u n d  Spaniern  zu verte id igen , e rn an n te  ihn 
zum  a. o. G esandten  in  der E idgenossenschaft und  in 
G raubünden  u. zum  General der dortigen  in franz . Solde 
stehenden  T ruppen . 1634 erh ie lt er ein K om m ando 
über ein A rm eekorps, m it dem  er im  März 1635 vom 
Eisass aus durch  die Schweiz nach  G raubünden  und 
dem  V eltlin zog, um  dort, u n te rs tü tz t  von Schweizer 
und B ündner T ruppen , zu deren  O berbefehlshaber ihn 
die I I I  B ünde e rn an n t h a tte n , den kaiserlichen und 
spanischen T ruppen  die V erbindung über die B ü n d 
ner Pässe und  du rch  das V eltlin  zu verunm öglichen. 
E r löste diese A ufgabe in  einem  g länzend geführten  
Gebirgskrieg, schlug die K aiserlichen 1635 in Li vigno 
(26. Ju n i) , bei Mazzo (3. Ju li), im  Val F raele (31. Okt.) 
und die Spanier bei M orbegno (10. Nov.). U nzufrieden 
über die H a ltu n g  R ichelieus, der den I I I  B ünden das 
Veltlin n ich t zu rü ck e rs ta tten  wollte, u n te rh an d e lten  
die B ündner m it Spanien und  O esterreich, ze tte lten  
gegen die F ranzosen eine V erschw örung an , so dass sich 
R. genö tig t sah, sich in die R heinschanze bei L an d 
q u a rt zurückzuziehen, wo er die U ebere inkunft vom
26. m . 1636 (R äum ung G rau b lindens und  des V eitlins
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•durch die Franzosen) U nterzeichnete. D adurch  am  
franz. Hofe in U ngnade gefallen, liess sich R . für einige 
Zeit in Genf n ieder und t r a t  dan n  ins H eer B ernhards 
von W eim ar. Am 28. n .  1638 bei R heinfelden v e r
w undet, t  R . am  13. A pr. in K önigsfelden u . w urde am  
19. Mai in der K a th ed ra le  St. Pierre in Genf beigesetzt.
— Mémoires et lettres de H enri Duc de H. sur la guerre 
de la Valteline. P ubi, par Zurlauben  1738. —  D. Vcra- 
g u th  : Herzog R . und  seine M ission  in  Graubünden. —  
F. P ie th  : Die Feldzüge des Herzogs R. im  Veltlin und  
in Graubünden. — A. Laugel : H enry de R . (Paris 1889).
—  E. I lo tt  : Représ. d ipi. IV . [F. P.-]

R O H M E R ,  F r i e d r ic h ,  * 21. il. 1814 in W eissen-
b u rg  (M ittelfranken), B egründer einer Philosophie von 
pan the istischer A uffassung, kam  1841 in die Schweiz, 
ste llte  sich der k o n servativen  P a rte i zur V erfügung, 
s tan d  insbesondere deren  O rgan, dem  Beobachter aus 
der östlichen Schweiz, um  die Zeit der W ahlen  in  den 
Grossen R a t 1842 nahe. F reund  J .  C. B lu n tsch li’s . 
Presspolem iken gegen die « R ohm erei » und  Prozesse 
m achten  seinem  Z ürcher A u fen th a lt anfangs 1843 ein 
Ende, t  1 1. XI. 1856 in  M ünchen. Beim Versuche, seine 
philosophisch-politischen Ideen zu verw irklichen, u n te r
s tü tz te  ihn sein B ruder —  T h e o d o r ,  * 1820 zu W eissen- 
burg, der bis M itte 1844 in der Schweiz blieb, h ier sein 
W erk F r. R .’s Lehre von den 4 Parteien  (1844) schrieb, 
ferner einen Dokumentarischen Abriss der Gesch. der 
■liberal-konserv. P o litik  1842-1847 (1848) herausgab . 
Seine B erichte von einer Reise nach  B ern, So lothurn , 
F re ibu rg  und  L ausanne 1844 sind z. T . in B B G  1925 
publiz iert, f  12. XII. 1856 in T rau n ste in . —  J .  F röbel :
F. R . und seine messianischen Geschäfte in  Zürich. —
H. v. Creili : F . R . in  Zürich. —  Gh. A lbrech t : Der 
wahre M essias unserer Ze it... ; ein M anifest gegen den 
Pseudo-M essias F . R . — Alfred Stolze : F . R . —  S. 
Z urlinden : H undert Jahre Zürich  I. —  W . Z im m er
m ann  : Gesch. d. Kts. Zürich 1839-1845. —  Z T  1913, 
p .  100. —  J .  C. B luntschli : Denkwürdigkeiten aus m ei
nem Leben I I I ,  p . 414. —  K . Fröbel : Die grossen B e
strebungen unserer Zeit. —  A D B . —  B arth . [D. F.]

R O H N ,  Jo h . A n to n , * 8. v u .  1828 zu Baden, 
P riester 1854, P fa rre r zu R ohrdorf (A argau) bis zu sei
nem Tode 26. v. 1880, D ekan des K apite ls R egensberg 
1870, p äp stlich er K äm m erer 1877. — K K Z  1880. — 
Erziehungsfreund  V, p. 180. — [H. Tr.] —  A r t h u r  E d 
w in , * 1878, aus einer 1877 in Genf n a tu ra lis ie rten  
A argauerfam ilie, Ingenieur, seit 1908 Professor an der 
Eidg. Techn. H ochschule, R ek to r 1924-1927, seit 1927 
P räsid en t des Schulrats. H aup tsäch lichste  P u b lik a tio 
nen : Bemerkenszoerte Brückenbauten der drei letzten 
Jahre  (1907-1909) ; Reiseeindrücke aus N ordam erika  ; Der 
B au der Achereggbrücke über die See-Enge bei Stansslad.
—  P S  1923 .—  S Z G L  [C. R.]

R O H N .  Siehe R a h n .
R O H N E R .  Fam ilien der K te . Appenzell u. St. 

Gallen.
A. K a n to n  A p p en ze ll. R o h n er , R o n er , BONNER. 

In den drei Bez. von Appenzell A. R h. sehr v e rb re ite te , 
1840 in dreizehn Gem. eingebürgerte  Fam ilie, deren 
N am e au f die O rtsbezeichnung R ohnen (Gem. R eute) 
oder au f den E igennam en R unheri zurückzuführen  ist, 
und die u rk . 1428 zuerst vo rkom m t. Viele Gem einde- 
und einige L andesbeam te gingen aus ih r hervor. —
I. J o h a n n e s ,  von H eiden, 1777-1855, liess sich nach  
m ehrjährigen  frem den K riegsdiensten  in Sardinien 
1796 in  Bellinzona für ein kgl. neapolitanisches Regi
m ent anw erben, w urde aber au f der Seefahrt nach 
Neapel von Seeräubern  gefangen genom m en und nach 
T unis geschleppt, wo er 10 Ja h re  in h a r te r  Sklaverei 
zu b rach te , bis er m it än d ern  G efangenen durch  die 
V erm ittlung  des französischen G esandten  Napoleons 
freigelassen und  1806 in  seine H eim at zurückkehren  
konnte. E r veröffentlichte seine E rlebnisse 1825 u n te r  
dem  T itel Das M erkwürdigste aus der Lebens geschickte 
eines Appenzellers, der 10 Jahre in  afrikanischer S k la 
verei war. —  2. J o h a n n  J a k o b , von Teufen, 15. v i. 1783- 
30. ix . 1832, L ehrer in Teufen und G ründer der A ppen
zell. G em einnützigen G esellschaft durch  seine 1832 
erschienene Schrift : E in ladung  und  E n tw u r f zu  einer 
appenzell, praktisch-gemeinnützigen Gesellschaft..., die

n ich t n u r den sozialen B estrebungen der Gesellschaft, 
sondern auch  ih ren  Publikationen , den Verhandlungen 
und  Appenzell. Jahrbüchern  au f Jah rzeh n te  h inaus ihre 
R ich tung  gewiesen ha t. — 3. J o ha n nes , von Heiden, 
Sohn von Nr. 1, 1810-1857, M odellstecher und B uch
drucker, R ed ak to r des Hochwächter am Säntis  1835, 
für dessen H erausgabe er in H eiden eine B uchdruckerei 
e rrich te te , von 1836 an  in A lts tä tten  (St. Gallen), wo er 
den Rheintaler Boten und  neben einer Anzahl potili- 
scher D ruckschriften , die er selbst verfasste , für 1836- 
1837 einen Appenzeller Kalender herausgab. .1845 w un
d erte  er m it seiner Fam ilie nach  N ord-A m erika aus und 
g rü n d e te  in E vansville  (Ind iana) die Z eitung Deutscher 
Bote. — 4. M ichael , von H eiden, B ruder von Nr. 3,
2. x il. 1823- 19. ix . 1879, L ehrer in  K appel (St. Gallen) 
1844, in Heiden von 1857 an, G em eindeschreiber 1871, 
verfasste  zahlreiche A bhandlungen  in pädagogischen 
und politischen Z eitschriften  und  Die Gem. Heiden in  
histor., physikalischer und topogr. Beziehung  (1867).
— 5. Go ttlieb , von H erisau , 1814-1891, zuerst L ehrer, 
dann  L an d w irt, L andesfähnrich  1853, L an d e sh a u p t
m ann  1857, O berrich ter 1859-1876, G ründer und  P rä s i
den t des lan dw irtschaftl. Vereins H erisau , eifriger F ö r 
derer der L an d w irtsch aft und O bstb au m k u ltu r. —
6. T itu s , von W alzenhausen. 1838-1915, S tickereifa
b rik an t, O berrich ter 1890, R egierungsra t 1893-1899, 
P räsid en t der L andesbau- und  Strassenkom m ission 
und  ta tk rä f tig e r  In itia n t von F o rtsc h ritte n  im  V er
kehrswesen. — V ergi. A U .  — A ppenzell. M onatsbl. 
1840. — Mich. R ohner : Gem. Heiden. —  A. E ngster : 
Gem. H erisau. —  A J  1904. —  K oller u. Signer : A p p en 
zell. Geschlechter buch. [A. M.]

B. K a n to n  S t. G a llen . R o h n e r , R o n e r , B o n n e r . 
J ü tz i  R oner in S te inach 1358 ; H ans R. in St. Gallen 
1410. Von 1428 an  sind R . nachgew iesen in M arbach, 
W idnau, Au, A lts tä tte n  und  S t. M argreten. Die Fam ilie 
is t je tz t  noch im  R h ein ta l s ta rk  v e rb re ite t. In  M arbach 
ü b ten  verseli. R . das A m t des H ofam m anns aus. Siegel 
(von N r. 1) : ab w ärts  schauender H albm ond, überhöht 
von einem S tern  (spätere  V arian ten ).— 1. H ans J akob , 
H ofam m ann zu M arbach 1684. —  2. J ohann J a k o b , 
1839-1918, von M arbach, m ark an te  L ehrerpersön lich
keit, L ehrer an der K nabenprim arschu le  in St. Gallen 
1867-1911, V orsteher 1887-1911. —  S L  1918, p. 143. — 
St. Galler N bl. 1919, p. 63. —  3. J akob , von R ebstein. 
1852-1926, Industrie ller, Selfmadem an, der sich vom  
einfachen S ticker zum  S tickerm eister, Fergger, S tickerei
fab rik an ten  und G rossexporteur aufschw ang, T au sen 
den von E inw ohnern des R hein ta les A rbeit und  B rot 
verschaffte  und  gem einnützige  W erke, kirchliche und 
c h a rita tiv e  S tiftungen  m it grossen Sum m en bedachte . 
So schenk te  er dem  katho lischen  Konfessionsteil des 
K ts. S t. Gallen die A n sta lt B urg-R ebstein  fü r ve r
w ahrloste M ädchen. —  St. Galler N bl. 1927, p. 127. —
E. B uom berger : Jakob R . (S. A. aus Nette Zürcher 
Nachrichten 1926). — [Gotti:eb F e l d e r . ]  — 4. J O S E P H ,  
von A lts tä tten , 1862-1926, Lehrer, A m tsschreiber des 
Bez. O berrhein tal 1891, K a n to n sra t 1903, k an tonaler 
S teuerkom m issär 1905-1920, B ezirksam m an 1914. — 
5. G e b h a r d ,  D r. theo l., von Au, * 20. v i. 1866, P riester 
1890, P farrer in Gams 1896, in Gossau 1903, K anonikus 
1911, Regens des st. gallischen Priestersem inars 1914, 
Regens des Salesianum  in Fre ibu rg  1923, res. 1926, 
D om kustos und  R esiden tialkanonikus in S t. Gallen 1927.
—  [J. M.] —  6. A n to n , * 24. i i . 1871 in Au, B ruder 
von N r. 5, D om inikaner, Professor am  Engelskollegium  
in Rom  1909-1918, Professor fü r Moral und Geschichte 
der m odernen Philosophie an  der U n iv ersitä t F reiburg  
seit 1919, verfasste  m ehrere A rbeiten  über Thom as 
von Aquino und Max Scheler. [G. Cx.]

R O H R  (K t. A argau, Bez. A arau . S. GLS). Gem. 
u n d  D orf in der K irchgem . Suhr. Funde röm ischer 
M ünzen ; R este einer R öm erstrasse zwischen R . und 
R uppersw il. W appen : in W eiss drei grüne R ohrstengel 
m it schw arzen K olben. Der O rt, eine a lte  G erich tsstä tte  
und ursp r. lenzburgischer Besitz, ging ü b er das H aus 
H absburg-L aufenburg  1335 m it B iberstein an  den 
Jo h an n ite ro rd en  ü ber und  kam  1535 an Bern, das R. 
der L andvogtei Lenzburg  zu teilte . N ach dem Dorfe 
nan n te  sich eine ca. M itte des 13.-ca. M itte des 14. Ja h rh .
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1 seine H errsch aft R orbach  weg. Bei der R ückgabe 1449 
j behielt sich B ern vor, dass die L eute  von R . ihm  dienen 
I sollten. D urch  weibliche E rbfolge gelangte die H err- 
I schaft von den G rünenberg  an  H ans E gbrech t von Müli-

Dersel-

Kirche von R ohrbach  um 1824. Nach einer A qua t in ta  (Schw. Landesbibi.  Bern).

in den U rk . a u ftre ten d e  D ienstm annenfam ilie  (Siegel : 
ein schräg  geste llte r R ohrkolben), die A arau  m it I Ie in -  
i u c h  (1296-1343) 1329 einen Schultheissen  gab und  in 
der S ta d t den nach ih r g en an n ten  T urm  Rore als Lehen 
b esass .—  Vergl. W . Merz : Gemeindewap- 
pen. —  D erselbe : Burgen und Wehrbau- 
len I II. —  D erselbe : Schultheissenbuch 
A arau . —  Derselbe in B Z  I. — 
be : Rechtsquellen... A argau. — A rt. A a 
r a u .  [ H .  T r . ]

R O H R .  Fam ilien der K te . A argau u.
Bern.

A. K a n to n  A a r g a u .  B ürgerfam ilien 
der Gem. B uchs, H unzenschw il, Lenzburg,
Mägenwil, R ohr und S taufen . Das R a ts 
geschlecht R . von L enzburg  gab dieser 
S ta d t Schultheissen  m it K a spar , 
und J a kob , 1702. —  L L . —  L L H .  —
[H. Tr.] —  J oha n n , von H unzenschw il, 
K an to n srich ter 1 864-1905 , t  1909. —
H a n s ,  von L enzburg , * 1880, K a n to n s
rich ter seit 1899, O berstlieu ten an t der 
M ilitärjustiz . [H .  T.]

B. K a n to n  B e rn . B ürgerliche F am i
lien der S ta d t B ern. —  I. Fam ilie, die vom  
Ende des 15. J a h rh . bis 1713 m it 16 M it
gliedern im  Grossen R a t v e rtre te n  w ar.
W appen  : in R o t au f grünem  D reiberg 
drei grüne R ohrstengél m it schw arzen 
Kolben und  je  v ier grünen  B lä tte rn . —
I. P e t e r , Sohn des Goldschm ieds Corne
lius I ., Goldschm ied, 1533-1592, M ünzm eister 1567-1584, 
v e rfe rtig te  1579 ein neues S tad tsiege l; der CG 1559-1589.
— 2. Co rneliu s  I I . ,  Sohn von Nr. 1, Goldschm ied, der 
CG 1586-t 1606, M ünzm eister 1588-1606. — 3. Seba 
s t ia n , wohl B ruder von Nr. 1, O bervogt zu Schenken
berg 1579, S tiftschaffner 1588. f  1595.— 4. H a ns , Maler, 
wohl B ru d er von N r. 2,1542-1621, der CG 1579. —  5. Se 
bastia n , Sohn von N r. 4, G oldschm ied, der CG 1621- 
t  1627. —  6. Ge r h a r d , Sohn von N r. 3, L andvog t von 
E rlach  1600, von Schenkenberg  1611, H ofm eister von 
Königsfel den 1624, f  1630. —  7. Ge r h a r d , E nkel von 
N r. 6, 1616-1688, N o tar, L andvog t von In terlak en  1669.
—  8. B e n d ic iit , Sohn von N r. 7, ICastlan von F ru tigen  
1684. —  9. Sa m u el , Enkel von N r. 6, 1618-1658, P ro 
fessor der Philosophie 1645. D ruckw erke in LL. —
10. C h r i s t o p h  G o t t l i e b ,  1798-1850, zuerst Schlosser, 
dann  W appenm aler. —  11. F r a n z  Friedrich , Neffe von 
Nr. 10, 1824-1880, L andschafts- und  F igurenm aler, 
auch  in A m erika tä tig . —  LL. —  S K L .  — H . T ürler 
in B T  1905 (M ünzm eister). — A. F lu ri in  A SA  1915. — 
B urgerra tskanzlei B ern. [ H .  T . ]

I I .  Fam ilie. W appen  wie bei I, ab er m it je  zwei grünen 
B lä tte rn . Ma r t in , Schneider, aus S tau fen  bei Lenzburg, 
B urger von B ern 1609. Die D eszendenz seines kurz  vorher 
geb. Sohnes J akob w urde 1. iv . 1711 als Ewige E inw oh
ner und  3. v ii. 1768 als B urger e rk lä rt. Aus ih r gingen 
v ier P fa rre r h e rv o r.— R u d o l f , 1831 - 13. I. 1888, Inge
nieur, K an tonsgeom eter 1867, von 1872 an  R egierungs
ra t, sehr verd ien t als B aud irek to r, P räsid en t 1876, 1878, 
1883, 1887-1888, N a tio n a lra t von 1875 an, A rt.-M ajor, 
M itglied des eidg. Schulrats, V erfasser von Das Theodo- 
lilh- Verfahren fü r den Kataster. — B und, 15. i. 1888.
—  B urgerra tskanzle i B ern. [ H .  T .]

R O H R B A C H  (K t. B ern, A m tsbez. A arw angen.
S. G LS). Gem. und  P farrdo rf. M assenfund röm ischer 
u n d  m itte la lte rl. M ünzen 1574. Beim W eiler K asern  
s tan d  die sog. A ltbu rg , w ahrsch . ein R efugium  der 
A lam annen. Die dem  hl. M artin  gew eihte K irche zu 
Roorback w ird 795 erw ähn t. D er K irchensa tz  m it vie
len G ü tern  in  w eitem  U m kreis gehörte  dem  K lo
s te r St. Gallen, welches einen K elnhof in R . inne
h a tte . Um  1300 is t D ietrich  v. R ü ti Vogt und  Meier 
über die K lo ste rg ü te r in R . Im  Z usam m enhang m it der 
o ste rr. B lu trache  w urde ihm  das A m t entzogen und den 
Freiherren  U lrich  und H einrich  von Signau verliehen. 
1371 erw arb F re ih err B erchto ld  von G rünenberg  die 
Vogtei. D urch  H e ira t m it M agdalena von G rünenberg  
kam  sie an  H erm ann  von E p tin g en . Als österreichischem  
Parteigänger im  Zürichkriege nahm en  ihm  die B erner

neu und  sp ä ter an R udolf von L u te rn au . « Die H o fs ta tt 
zu R ., au f der der L eu tp rieste r s itz t » sam t dem  K ir
chensatz  w urde 1345 von S t. Gallen an  das Jo h a n n ite r
haus T h u n ste tten  v e rk au ft und  ging bei der R eform a
tion  an  B ern über. 1458 ve rk au fte  das K loster S t. Gallen 
seine le tz ten  R echte  an  Bern, welches 1504 auch  Twing 
und  B ann, hohe und  niedere G erichte, S tock und  Galgen 
von R ud . von L u te rn au  erw arb und  R . m it der L an d 
vogtei W angen verein ig te . 1798 kam  R . zum  D is tr ik t 
L angentha l, 1803 zum  A m tsbez. A arw angen. Die H e rr
schaft h a tte  u n te r  Bern das V orrecht, dass ihre M ann
schaft u n te r  dem  S ta d tb a n n e r von Bern ins Feld zog. 
W ohl m itgerissen  vom  dam aligen P fa rre r Johannes 
Gepäl, einem  eifrigen A nhänger der R efo rm ation , 
schaffte R . schon 1527 die Messe ab und  verw eigerte  
deren W iedereinführung , den obrigkeitlichen W eisun
gen tro tz en d . Die heu tige  K irche s tam m t von 1738. D as 
K ornhaus, in  bern ischer Zeit v ielleicht an  Stelle des 
frü h em  K elnhof es nahe bei der K irche e rric h te t ,m a c h te  
in den 70er Ja h ren  des le tz ten  Ja h rh . dem  neuen  Schul - 
haus P la tz . T aufreg iste r seit 1574, E hereg. seit 1584, 
S terbereg . seit 1728.

U eber dem  Dorfe, am  A bhang des R ohrbachberges, 
findet sich die R uine der B urg Rorberg. V ielleicht w ar 
sie einst Sitz eines R itte rs  W alte r von R orbach  (1234- 
1262). U m  1300 gehörte  sie den K erren  von K ernen- 
vied. einem  k iburg . D ienstm annengesch lech t, u n d  
w urde 1323 von den B ernern  gebrochen. —  Vergl. K. 
Geiser : Rohrbach, E ine  Herrschaft der A btei St. Gallen... 
(im N bl.der Literar. Ges. Bern  1925).— W . F . v . Mülinen: 
Beiträge V . —  P . K asser : A arw angen. —  H . K asser : 
Die R uine  Rohrberg (in B T  1903). — O. Tschum i : 
Vor- und Frühgeschichte des Oberaargaus. [F. K a s s e r .] 

R O H R B A C H G R A B E N  (K t. B ern, A m tsbez. A ar
wangen. S. GLS). Gem. m it vielen zerstreu ten  Höfen 
und W eilern in der K irchgem . R ohrbach , deren p o lit. 
Schicksale sie te ilte . N am en von W eilern wie G lasbach, 
Liem berg (L iebenberg), G anzenberg (G lanzenberg) w er
den in U rk . des 9. J a h rh . erw ähn t. Vom W eiler F lück i- 
gen s ta m m t die im O beraargau  s ta rk  v e rb re ite te  Fam ilie  
F lückiger. [F. K a s s e r .]

R O H R D O R F  ( N I E D E R -  und  O B E R - )  (K t. A ar
gau, Bez. B aden. S. GLS). Zwei D örfer und p o lit. Ge
m einden, die zusam m en eine K irchgem . (K irche in 
Ober-R .) bilden . R . (Rordorf 1159) gehörte  in k ib u rg . 
und in h absburg . Zeit zum  A m t B aden, kam  1415 an 
die E idgenossen und  b ildete  in ih rer « G rafschaft » 
B aden das A m t R . Beide D örfer b ilde ten  u rsp r. n u r eine 
polit. Gem einde m it v ier O rtsbürgerschaften  (O ber-R .,
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N ieder-R ., S taretsw il u n d  Remetsvvil). 1854 w urde 
diese po lit. Gem einde aufgeteilt in N ieder-R . m it Holz- 
riiti  und  V ogelrüti, O ber-R . m it S taretsw il und  R em ets- 
wil m it Sennhof und  Busslingen. Die K irche zu R . w ar 
1159 dem  K loster M uri in k o rp o rie rt, 1344 aber wurde 
der K irchensa tz, den dam als die H erren  von Riissegg 
als öste rr. Lehen aufgaben, von Herzog Friedrich  den 
H erren  von H ünenberg  verliehen. 1413 erw arb die 
S ta d t B aden von (E sterreich  den K irchensa tz  zu h an 
den ihres Spitals. Die a lte , 1565 vergrösserte  Kirche 
w urde 1638 abgebrochen und  durch  die neue, 1642 den 
H l. M artin , V ik tor und  U rsus gew eihte K irche e rsetz t. 
R . h a tte  keine B urg und  gab auch keinem  H errenge- 
schlecht, dagegen einigen in  Mellingen, B aden und  Zü
rich  ve rb ü rg erten  Fam ilien den N am en. Die Freien u. 
G rafen von R . stam m en aus dem  L ande B aden. — 
Vergl. A rg .  27, p . 72. —  W . Merz : Burgen und Wehr
bauten I I .  — D erselbe : W appenbuch Baden. —  A. 
N üscheler : Gotteshäuser I I I .  — Sai. R ordorf-G w alter : 
Gesch. der F am ilie  B ordorf (nach Merz m it falschen 
A ngaben). [H. Tr.]

R O H R E R  ( R o h e r ,  R o r r e r ) .  V erbreitete  Fam ilie 
in der Gem. Buchs (Bez. W erdenberg). K u n z  R orer, ein 
leibeigener D ienstm ann  des A btes U lrich II . (Kriech) 
von St. Jo h a n n  (Toggenburg), kau fte  sich 1437 los und 
erw arb  das S tad tb u rg e rrech t in W erdenberg  : em pfing 
als E rb lehen  eine H o fs ta tt in A ltendorf. Im  U rb ar des 
K irchspiels (1484) und  im  Jah rze itb u ch  der K irche zu 
B uchs (1540) k om m t der Nam e öfters vor. —  1. C h r i 
s t i a n .  * 14. v u . 1811, G em eindeam m ann in B uchs 1840, 
1867-1869, B ezirksrich ter 1840, B ezirksam m ann 1842- 
1858, G rossrat 1840-1858 und 1861-1869 (sechsm al 
P rä sid en t dieser Behörde), N a tio n a lra t 1852-1861, ange
sehener P o litiker und  V ertre te r der k o n se rv a tiv en  
P ro te s tan te n , f  24. iv . 1886. — St. Gail. Centenarbuch 
—  O. H enne-A m ryhn  : Gesch. des K t. St. Gallen. — 
S Z G L .  — D. H. H ilty  : Geschichtliches über... Werden
berg. —  H ilty -K u n z  : Ueber Werdenberger F am ilien
nam en .— N. Senn : Urbar u . Jahrzeitenbuch v. Buchs .— 
R . C. R itte r  : Die werdenberg. Geistlichkeit. — St Galler 
N bl. 1929.—  [A.M.]—  2. F r i e d r i c h , Sohn von Nr. 1, * 30. 
iv . 1848 zu B uchs (St. Gallen), b ek an n te r O hrenarzt, P ri
v a td o zen t fü r O hrenheilkunde an  der U n iv ersitä t Zürich
1885-1921, pubi, neben zahlreichen A rbeiten  in F ach 
zeitschriften  u. a. Die Stellung der Ohrenheilkunde in  der 
modernen medizinischen W issenschaft (1886) ; Lehrbuch 
der Ohrenheilkunde (1891). D aneben w ar R . auch erfolg
reich als D ich ter. W erke : Bunte Blätter (1883) : Feier
abend (1883) ; Clematis (1884) : Saxifraga  (1887) ; 
Klänge vom L indenhof (1888) ; Wiegenlieder (1888) ; 
D ianthus  (1890) ; A u s Hadlaubs Heim  (1894). B ürger 
von Z ürich 1901. —  F . B rüm m er : Lexikon d. deutschen 
Dichter. — R . T hom ann : Der Männerchor Zürich 1826- ' 
1926. —  3. F r i t z , * 15. iv . 1888 in Zürich, Sohn von 
Nr. 2, b ek an n te r  Physiolog, P riv a td o zeu t fü r Physio lo
gie an den U n iv ersitä ten  B ern 1916-1918 u . Basel 1918, 
V erfasser von zahlreichen A ufsätzen  in F ach ze it
schriften , sowie von Form  und F unktion  im  Organismus 
(1919) ; Die Regulation der A tm u n g  (1921) ; Physiologie  
der Atembewegung  (1925). t  24. m . 1926 in Zürich. — 
N Z Z  1926, N r. 497. —  V S N G  1926. —  Schweiz. M e
d izin . Wochenschrift 1926, p .  505. [D. F.]

R O H R E R .  U n t e r w a l d n e r  F a m i l i e .  S i e h e  R o r e r .
R O H R M O O S ,  v o n .  S ie h e  RORMOOS.
R O I L L E B E A U .  Siehe B A T I E .
R O J O U X .  Fam ilie von Cologny, von der ein Zweig 

sich 1611 in Genf niederliess und  1733 ins B ürgerrecht 
aufgenom m en w urde. Im  19. Ja h rh  ste llte  die Fam ilie 
zwei G rossräte. [C. R.]

R O L A N D .  Fam ilien der K te . F reiburg  und  W aad t.
A. K a n to n  F r e ib u r g .  D E  R O L A N D .  Adelige Fam ilie, 

die in der ersten  H älfte  des 15. Ja h rh . in St. Aubin 
(Broyebez.) a u f tr i t t .—  B a r th é lé m y ,  Ju n k e r, K astlan  
von C udrefin  um  1428, in G randcour um  1435, zog 
sich nach  St. A ubin zurück, verm ach te  durch  T esta 
m en t vom  29. m .  1447 allen Besitz seinen V erw andten, 
den Angleis, H erren  von St. A ubin. IFnppen (in der 
K irche von St. Aubin) : in R o t m it goldenem  Schild
h a u p t ein goldener Sparren , beg le ite t von drei goldenen 
A m seln .—  F . B ru lh a rt : Notes sur les armoiries de l ’église

de S a in t-A u b in  (in A F  1914). —  A. Dellion : D id .  X I. 
23.

E in F r a n ç o i s  R olland w urde 1623 in E stav äy er 
als B ürger angenom m en. E ine Fam ilie dieses Nam ens 
ist h eu te  in M annens e ingebürgert. — G rangier : A n 
nales d ’Estavayer. [G. Cx.]

B. K a n to n  W a a d t .  Fam ilien, die 1468 in Payerne. 
1463 in  V uittebœ uf, 1487 in Ollon und  vor 1693 in 
R om ainm ötier Vorkom m en. Zur le tz tem  gehörten  —
1. J e a n  S a m u e l , Schreiber des L andvogts 1798, nahm  
lebhaften  A nteil an  der w aadtländ ischen  R evolution.
2. M a r c  H e n r y , 1765-1835, N o tar, O berst, G em einde
p räsid en t von R om ainm ötier 1803-1810. —  Livre 
d ’Or. [M. R.]

R O L A Z .  W aad tlän d er Fam ilien , die von Concize 
bei T honon zu stam m en scheinen und die sich von 
1549 an  in der Gegend von Rolle und Gilly niederlies- 
sen. Eine derselben erw arb im 17. Ja h rh  die H e rr
schaft Le R osey bei Rolle u n d  nahm  deren Nam en an. 
— 1. J e a n ,  H err von St. V incent 1627. — 2. G u i l 
l a u m e ,  H err von Le Rosey und  K astlan  von Bursins 
1690. — 3. I m b e r t ,  t  1707, G eneralm ajor in preussi- 
schen D iensten um  1840, N um ism atiker. — Vergl. 
B F  V. [M. R.]

R O L L ,  v o n .  Adelige Fam ilien  der K te . Genf (f), 
Bern ( t) , Solo thurn  u . U ri(f) . Die Fam ilie v. R . in Genf, 
Bern und Solothurn  ist eines S tam m es, ohne Z usam 
m enhang m it den v. R. in Uri, h a tte  w ahrsch. ihren 
S tam m sitz  in Rolle (W aadt) und  w ar u rsp r. do rt be
g ü te rt.

A. K a n to n e  G en f u n d  B e rn . D e R o l l e , v o n  R o l l  
Alles W appen : in Blau ein goldenes R ad au f einem 
silbernen Berge m it vier Spitzen  (bis 1431) ; sp ä ter 
gev ierte t : 1 und  4 in B lau ein goldener steigender 
Löxve ; 2 und  3 in R o t ein silberner Q uerbalken über 
einem silbernen H erz, ü b erh ö h t von einem  goldenen 
R ad . D er erste b ek an n te  von R . in Genf ist —  1. W i l 
h e l m  (1371-1417), der offenbar von Rolle kam , Bürger 
in Genf 1371, des R a ts  1381, Syndic 1383, 1405. zu
gleich B urger von Bern. — 2. J a k o b  (1402 - 1463), 
Sohn von Nr. 1, des R a ts  in Genf 1404, Syndic 1419, 
1431, B urger von B ern 1429, w urde 1431 durch  K aiser 
Sigism und geadelt, erw arb 1440 die H errschaft Col li - 
gnier. — 3. J o h a n n e s , Sohn von Nr. 2, Svndic 1439. 
1447, 1451, 1452, 1454, 1459, 1462, des R a ts  1460, 
1467, 1472. — 4. G u i g u e s  (Guy, Veit), B ruder von 
Nr. 3, des R a ts  1462, Syndic 1463, f  vor 1472. Dessen 
Sohn J o h a n n e s  (1472-1528) verpflanzte  das Geschlecht 
von Roll nach Solothurn . —  5. A r s i a s , Sohn von N r. 1.

B urger von Bern, Gem ahl der E lisa
b e th  M atte r in Bern. — 6. W i l h e l m ,  
Sohn von Nr. 5, der CG in Bern. 
Vogt von Bechburg 1438, f  vor 
O stern 1440. —  L. R . Schm idlin : 
Genealogie der Freiherren von Roll. — 
S G B  I I .  [ H .  D a .  u n d  f  v. V . ]

B. K a n to n  S o lo th u rn . V O N  R o i . l  
( v o n  R o l l  v o n  E m m e n h o l z ) .  A ll
bürgergeschlecht der S ta d t Solo

th u rn . B urger w ird 1495 J o h a n n ,  aus Genf (s. oben). 
W appen : 1. das a lte  S tam m w appen  der v . R. in Genf 
u. Bern (s. oben) ; 2. F reiherrendiplom  von 1698 : gevier
te t, 1 u. 4 das S tam m w appen , 2. u . 3 gete ilt von Silber 
m it aus der Teilung w achsendem  schw arzem  ' Löwen 
u . v. R o t. — 1. J o h a n n  obgenannt, der CG. in Bern 
1488, v e rk au ft die H errsch aft Collignier in Genf 1493. 
B ürger zu Solothurn  1495, G rossrat 1497, bei D örnach 
1499, Ju n g ra t u n d  Vogt zu K rieg ste tten  1501, Gem ein
am m ann 1509, H err zu Em m enholz 1523, A ltra t 1527 : 
T agsatzungsgesandter. — 2. B a r b a r a ,  1502-1571.
T ochter von Nr. 1, ve rm äh lt m it H ieronym us von Lu- 
t.ernau, Æ rz tin u . W o h ltä te rin . —  Nbl.  der H ilfsgesell. 
Zürich  1842. —  S B B .  —  3. H a n s  R u d o l f ,  1524-1547, 
B ruder von Nr. 2, B ürgerm eister und  G esandter nach 
L ausanne 1533, G em einm ann 1534. A ltra t und Vogl 
zu F lum en ta l 1535, zu B echburg 1536. — 4. H i e r o n y 
m u s , 1558-1614, Sohn von Nr. 3, H au p tm an n  in F ra n k 
reich 1563, Vogt zu B echburg 1564, A ltra t 1570, Vogt 
zu Buchegg 1578, zu K rieg ste tten  1599, G esandter. — 
5. H a n s ,  1573-1643, Sohn von Nr. 4, Vogt zu Lugano
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Hans  von Roll (Nr. 5). 
Nach einem Oelgemälde.

1600, Comes p a la tin u s  1601, Vogt zu Buchegg 1620, 
Seckeim eister und V enner 1620, Schultheiss 1624, R it
ter ' und  französischer K am m eredelm ann  1626, Ge

san d te r, S tifte r der K reu- 
zenkaplanei 1643, S tam m 
v a te r  der Jo h a n n ’schen 
und  L udw ig’schen Li
n ie n .—  6. P h i l i p p , 1599- 
1635, Sohn von N r. 5, 
Vogt zu B echburg 1624, 
nach dem  K luserhandel 
1632 v e rb an n t (K onfiska
tion seines Verm ögens), 
in Cam pione (Tessin) n ie
dergelassen.

a) Joh a n n ’sehn L inie. 
—  7. Jo h a n n  Jos. P a t. 
M a u r u s ,  1653-1714, U r
enkel von N r. 5, O. S .B . 
zu E insiedeln. E in tr i t t  
1668, Profess 1669. P ro p st 
zu B ellinzona 1675, A bt 
zu E insiedeln  1698, be
gann den N eubau  des j e t 
zigen K losters E insiedeln 
1704 ; V erfasser th eo lo 

gischer Schriften . —  8. ,/o /i. F r i e d r i c h ,  1659-1723, 
B ruder von N r. 7, J u n g ra t  1687, B auherr 1693, in den 
kaiserlichen F re ih erren stan d  erhoben 1698, B ürger
m eister, G em einm ann und Vogt am  L ebern  1699, 
zu Buchegg 1705, A ltra t 1707, V enner und Vogt zu 
K rieg ste tten  1710, Schultheiss 1714, G esandter zum  
B ündnisse m it F ran k reich  1715, S t. M ichaelsordens- 
r itte r . —  9. U ns V i k t o r  J o s ., 1686-1759, Offizier in 
der Schw eizergrade, Vogt zu F a lk en ste in  1709, Ju n g ra t 
1716, G em einm ann 1727, Vogt zu Buchegg 1736, A lt
ra t 1739, Sekelm eister 1740, V enner 1742, Vogt zu 
K rieg ste llen  1742, Schultheiss 1743, G esandter. —  10. 
Jo s . G e o r g  I g n a z . 1707-1758, Sohn von Nr. 8,  K a d e tt 
Reg. D iesbach 1723, G ardereg im ent 1727, I. L ieu te
n a n t u . G rossra t 1735, L u d w igso rdensritter 1735, H a u p t
m ann 1740, K a p itä n lie u te n a n t der Com pagnie géné
rale 1741, B rigadier 1747. —  11. L e o n z  V i k t o r  J o s . 
U b a l d , 1761-1829, L ien t, in französ. D iensten  und 
Gross r a t  1783, Salzkassier 1785, Vogt zu B echburg 
1795, A ppella tionsrich ter, P rä s id en t des E rziehungs
ra tes 1799, M itglied der V erw altungskam m er, R itte r  
der Ehrenlegion 1821. Seine N achkom m en sind zah l
reich.

b) Ludw igslinie  ( f ) .  —  12. L u d w i g , 1605-1652, E n 
kel von N r. 5, L ien t, in der Schw eizergarde 1625,

H a u p tm a n n  1635, im  R e
gim ent M ollondin 1637, 
O berst 1642, K am m er
herr 1642, S t. M ichaelsrit
te r  1648, dem issioniert 
1649. —  13. .lo h . L u d 
w i g ,  1643- 1718, Sohn 
von N r. 12, H au p tm an n  
im  G ardereg im ent 1649, 
R om reise 1663, Ju n g ra t 

1672, A ltra t und  B auherr 
1680, Vogt zu K rieg ste t
ten  1683, R egim ents- 
O berst in  Venedig 1686, 
Seckeim eister 1689, Vogt 
zu Buchegg 1692, R eichs
fre iherr 1698, V enner 
1701, Schultheiss 1707, 
T agsatzungsgesandter. —
14. J o h a n n , 1647-1696, 
B ruder von N r. 13, Jo 
h a n n ite r  - R itte r , re iste  
nach  M alta 1668, P ro 

fess 1670, K o m tu r in Basel, Dorleshcim , Buchs und 
R heinfeldéii, G en era lp ro k u rato r im  deutschen P rio 
ra t  1675, G eneralrecep tor 1682, K o m tu r zu Hohen- 
ra in  1685, B eiden 1689. — 15. U ns H e i n r i c h , 1672- 
1714, Sohn von Nr. 13, in M alta 1682, P rofess und 
Jo h a n n ite r-R itte r  1688, K om tur in  H eiden und Ho-

Jo h an n  Ludwig  v. Roll (Nr.  13). 
N ach  einem Oelgemälde.

F ranz  Josef  von  Roll (Nr. 19). 
Nach einem Oelgemälde von 

Joh .  M. Jos. Wyrsch.

henrain  1696. — 16. J o n . L e o n t i u s , 1691-1729, B ru 
der von Nr. 15, Profess 1708, in M alta 1710, K o m tu r  
in B uchs 1715, H ohenrain , Heiden und H en n en d o rf 
1723, E m m ishofen . — 17.
U rs  J o s e f , 1698- 1787,
K a d e tt in F ran k re ich  
1716 im Schw eizergarde
reg im ent, F äh n rich  im  
R egt. d ’Affry 1719, L ient.
1721, H au p tm an n  1726,
L u d w igsritte r 1737, O ber
lieu ten an t 1744, H egt.
W ittm er 1746, D em ission
1753, V ogt zu B echburg
1754, S ta d th a u p tm a n n  
1763. — 18. F r a n z  V ik 
t o r  A u g u s t ,  1700-1773,
Ju n g ra t 1732, Vogt zu 
F lu m en ta l 1735, Seckei
m eister und  A ltra t  1743,
Vogt zu K rieg ste tten  1745,
Venner 1748, Vogt zu 
B uchegg 1748, k au fte  H il- 
filcon u n d  S arm ensto rf 
1749, Schultheiss 1759,
G esand ter. —  19. F r a n z  
J o s e f , 1743-1815, Sohn 
von N r. 18, In h a b er einer ha lben  K om pagnie im  R e g t. 
Monin, F äh n rich  im  G ardereg im ent 1759, H au p tm an n  
1778, L u d w igsritte r 1784, B rigadier 1784, Feldm arschall 
1788, R itte r  des L azarusordens. —  20. L u d w i g  R o b e r t  
F r a n z  J o s ., 1750-1813, Sohn von N r. 17, Offizier im 
G arderegim ent, H au p tm an n  1781, L udw igsritte r, em i
grierte  als A d ju ta n t des Grafen von A rtois 1789. In h a 
ber des englischen Schw eizerregim ents R o y a l-E tran g e r 
1795, erh ie lt das englische 
B ürgerrecht 1799. — 21.
Franz  P e te r  L u d w i g  Leo,
1771-1839, Sohn von N r.
19, M ajor der so lo thurn i- 
schen L an d tru p p en  1796,
M itglied der h e lve t. Ver
w altungskam m er 1798,
In h ab er einer Fayence- 
F ab rik  in M atzendorf.
E in tr i t t  in die F irm a  Ge
b rü d e r D ürholz, die den 
Schm elzofen in G änsbrun- 
nen b e trieb  1809, G rün
dung der L. v . R oll’schen 
E isenw erke 1810. R a ts 
herr und  A ppella tions
rich te r ; U n te rh an d lu n g  
wegen dem B istum  Basel 
1818 ; H err zu H ilfikon.
—  22. U ns F r a n z  V i k t o r  
F r i e d r i c h , 1773 -1845 ,
B ruder von Nr. 21, S ta a ts 
schreiber 1806 (B em ühungen um  die S o ldrückstände 
aus den neapolitan ischen  D iensten  1819) ; O beram t
m ann. —  Vergl. L L  —  L L H  — P . P ro t. W irz : B ü r
ger geschleckter.—  L. R . Schm idlin  : Genealogie der Frei
herren von Roll. —  Die Ges. der L . v. R o ll’schen E i
senwerke , von der A k ti enges, hgg. — G. v. Vi vis : 
Bestallungsbuch. —  May : H ist, m ilit. 1788. — S ta a ts 
a rch iv  So lothurn . [ t  v. V.]

C. K a n to n  U r i .  Reiches + A risto k ra tengesch lech t 
von A ltdorf. D er S tam m v a te r P e t e r , angeblich  R itte r  
vom  gold. Sporn, erw arb das L an d rech t 1525. Mit seinen 
E nkeln , den L and am m än n ern  Jo h an n  P e te r  (Nr. 3) und 
K arl E m anuel, te ilte  sich das G eschlecht in zwei L inien 
Der erstere beg ründete  die Urnerlinie, die 22. h i . 1784 
m it K a r l  M a r t i n , p ä p stl. P ro to n o ta r , D r. theo l., 
K aplan  des K losters Seedorf, au ssta rb  ; der zweite die 
deutsche Linie der von Roll von Bernau, sogen, nach 
der H errsch aft B ernau  im  Schw arzw ald, die er 1635 
erw arb . Sein E nkel H a n s  W a l t e r , t  1730, vorder- 
österreichischer R eg ierungsrat, w urde 24. i. 1690 in 
den erblichen R eichsfre iherrenstand  erhoben. Diese 
Linie erlosch 1832. Von den 'Söhnen  des obgen. Land-

Ludwig  von Roll (Nr. 21J. 
Nach einem Stahlstich.
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am m anns Jo h an n  P e te r  (N r. 3) begründete  J o h a n n  P e 
t e r  I I .  (Nr. 6) den Böttsteiner Zweig, 
der im  18. J a h rb . erlosch, und  H a u p t
m an n  J o s t ,  t  1672, der 1645 das 
Schloss zu Mellikon b au te , den U rner 
Zweig, bei dein sich die H errschaft 
Mellikon bis 1769 v e rerb te . W appen :
I . g ev ierte t, 1 u . 4 in Blau ein goldener 
ste igender Löwe ; 2 u . 3 in R o t ein sil
b erner Balken ü b er einer silbernen 
Kugel, überh ö h t von einem  goldenen 
R ad . I I .  F re iherrend ip lom  von 1690 : 

g ev ierte t, 1 und  4 von B lau, Silber u n d  Gold geteilt, 
im  Schildhau|>t silberne K ugel ; 2 und  3 in  R o t ein 
ste igender goldener Löwe ; H erzschild  in R o t ein 
von Silber und Schwarz gespa ltener Schrägrech tsbal
ken. — 1. W a l t e r ,  Sohn des obgen. S tam m vaters, 
ca. 1520-1591, L andschreiber in Locarno 1546-1556, 
bete ilig t bei der Ausw eisung der R eform ierten , R it
te r  ca. 1560, e rb au te  1562 sein grosses S te inhaus (seit 
1906 U rner K an to n alb an k ).
G esandter nach  M ailand 
1565 und 1573, eidg. E h 
renbegleiter der H erzogin 
M argarete von P a rm a  bei 
ih rer Reise du rch  die 
Schweiz 1568, beherberg te  
1570 in A ltd o rf den K a r
dinal K arl Borrom eo au f 
der grossen Schweizerreise.
G esandter an  den Llerzo 
A lba in den N iederlanden 
1571, an  den H erzog von 
Florenz 1565 u n d  1571, an 
den P a p s t 1571 und  1573,
O berst eines eidg. R egi
m ents in den N iederlanden 
1574, H au p tfö rd ere r der er
sten  K losterg ründung  der 
K apuziner in der Schweiz 
zu A ltd o rf 1578-1581, b i
schöflicher O bervogt zu 
K lingnau 1584.—  2. H a n s  
W a l t e r  I I .,  Sohn von Nr. 1,
K o m tu r des St. S tephans- 
Ordens, H err zu B ernau 
1635, zu M am mern u .N euen
burg  1621. f  zu M am m ern 
17. v i .  1639. — 3. J o h a n n  
P e t e r ,  Sohn von N r. 1, R it
ter, H err zU jB ö ttstien  1612 
H err zu B ernau 1635, T agsatzungsgesandter, L an d am 
m ann 1611, 1612, 1635, 1636, t  1647. —  4. J o h a n n -  
L u d w i g ,  Sohn von N r. 1, * 1567, K o m tu r zu Tobel 
1596, zu L euggern 1609, f  12. x il. 1648, schenkte  B ernau 
1646 seinem  Neffen F ran z  L udw ig und  liess 1619 das 
G artu lar von Leuggern schreiben. — 5. K a r l  E m a n u e l ,  
Sohn von Nr. 1, R itte r , H err zu B o tts te in  1612, H err zu 
B ernau 1635, T agsatzungsgesandter, Vogt im T hurgau 
1620, L an d e ss ta tth a lte r  1629, L andam m ann 1631, 1632, 
1635, 1636, Vogt zu Beilenz 1638, P an n erh err, f  18. v ii. 
1654. —  6. J o h a n n  P e t e r  I I .,  Sohn von N r. 3, 1630- 
1674, H err zu B ö tts te in , H au p tm an n , des R ates, Vogt 
zu B aden 1669. — 7. F r a n z  K a r l  L u d w i g ,  S. J . ,  * in , 
A ltdo rf 6. iv . 1645. f  zu Luzern 1705, B e ich tv a ter der ; 
K önigin von Polen  und  H erzogin von L othringen, 
m ehrm als R ek to r. — 8.  F r a n z  J o s e f ,  B ruder von Nr. 7,
* zu Leuggern 15. m . 1653, D om herr zu Freising 1682, 
t  1717 ; « D er V a ter der A rm en ». — 9. F r a n z  M a r t i n , 
1682-1739, des R ats , L an d e ss ta tth a lte r  1732, Landarn- 
rnann 1736, 1737, erw äh lter Vogt der F reien  Æ m ter 
1739. — 10. F r a n z  K o n r a d  E m a n u e l , L andvogt im  
F re iam t, Z eugherr und L andvog t in Locarno 1748. — 
Vergl. Jah rze itb u ch  A ltdo rf. —  L an d leu ten b u ch  im 
S taa tsa rch . U ri. —  Gfr. 39, p. 288 ; 53-54, 66 u. 79. — 
X V I. N bl. von Uri, p . 116. — Festgabe a u f  die E rö ffnung  
des Hist. M useum s von Uri, p. 30, 34. —  Z S K  IV, V, IX . 
—  Schm id : Uraniens Gedächtnistempel (im S taa tsa rch . 
Uri). — Im h o f : Geneal. (ebendort). —  K. L. M üller : M a
terialien (im H ist. Mus.). —  H uber : Gesch. des Stiftes Zur-

I zach. —  W illi : A lb u m  Wettingense. — E . W ym ann : K a r 
dinal Karl Borromeo, p. 174. — L L  — L L H .  — Bürger
haus in  Uri. — R . Feiler : Biller M . Lussy . —  Steffens- 
R e in h a rd t : Uie N u n tia tur von Giov. Francesco Bonho- 
m in i .— R. R ahn  : K unstdenkm äler... Thurgau, p. 275. 
— Schweiz. F ranziskus-K al. 1928. — A U S  1914. — 
AS G 1916. [ t  G. V .  V., t  J . M., A. u. E. W.]

R O L L E  (K t. W aad t, Bez. Rolle. S. G LS). S ta d t u. 
Gem. Roluli. Buello 1294. W appen : gete ilt von Gold u . 

! G rün. Vor R . sind zwei P fah lb au sta tio n en  festgestellt 
worden ; fe rner en tdeck te  m an  Spuren einer keltischen 
ü. röm ischen Besiedelung. Die S tad t selbst en ts tan d  
w ahrsch. um  das vom  G rafen A m adeus V. von Savoyen 
gebau te  Schloss herum , das er 1291 den H erren  von 
Salleneuve, 1295 ab er dem  R itte r  Jean  de G railly zu 
Lehen gab. L e tz te rer b e s tä tig t 1314, es von Ludwig I I .  
von Savoyen, B aron der W aadt, zu Lehen zu trag en . L ud
wig I I .  g rü n d e te  1330 beim  Schloss Ruelloz, au f dem 

I Gebiet des H errn  von M ont, eine neue und freie S tad t, 
1 deren V izedom inat und M etralie er sich vorbeh ielt.

Das Schloss blieb vorläufig im Besitz der H erren  von 
Grailly, der sp ä teren  Grafen von Foix  in Südfrankreich . 
G aston de Foix ve rk au fte  1455 R . u n d  G railly an  Amé- 
dée de V iry. Der H erzog von Savoyen schuf 1455 fü r 
Amédée I I .  von Viry aus V iry, R ., Mont le V ieux und 
Goppet eine F re iherrschaft, die 1528 an  den Herzog von 
Savoyen, sp ä te r an  Am édée de B eaufort, einen Adeligen 
des Löffelbundes, 1550 an den Grafen Michael von 
Greyerz und 1558 an  den Berner Schultheissen H ans 
Steiger überging. Bis 1764 blieb die H errschaft im 
Besitz von dessen N achkom m en. H ie rau f k am  sie an 
Karl R udolf K irch b erger, der durch  die A ufhebung der 
Feudalrechte  schwer geschädigt w urde.

Mit der S ta d t selber w aren vom  H erzog von Savoyen 
die H erren  von G railly und  ihre N achfolger belehn! 
w orden. U n te r der H errschaft der B erner besass sie 
einen Rat. von zehn M itgliedern, sowie einen G ouverneur. 
1347 w urde daselbst ein Spital gebau t ; diese S tiftu n g  
stan d  in V erbindung m it der Maison du S t. Sépulcre 
von A nnecy. — R. gehörte  kirchlich zur P fa rrk irch e  
von M ont le G rand und erhielt erst 1519 eine dem

! hl. G ra tianus gew eihte K apelle. 1621 w urde R. eine
- eigene Kirchgern. Das von Am édée I. von Viry um

1476 w iederaufgebau te  Schloss w urde 1530 und  1536
von den B ernern  v e rb ra n n t, aber von den S teiger re 
s tau rie rt ; diese gaben ihm  sein heutiges A ussehen. Nach 
der R evolution  w urde das Schloss von der Gem. Rolle 
erw orben, welche Zweige der s täd tischen  V erw altung 
und Schulen darin  e in rich te te .

Schloss Rolle ca. 1840. Nach einer Li thographie  von J. F.  Wagner.
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In  R. w ohnte Am édée de la  H arpe  (s. d.). Sein V e tte r 
Frédéric  César is t der E rb au e r der nach  ihm  ben an n ten  
k ünstlichen  Insel, die er 1844 als H afenschu tz  von R. 
an lcgen  liess ; er erh ie lt dort, ein D enkm al. 1862 w urde 
in  R . eine katho lische K irche g eb au t. Die öffentliche 
B iblio thek des O rts is t u .  a . sehr re ich  an  M anuskrip ten . 
E isenbahn  m it Gknel seit 1898. T aufreg iste r seit 1607, 
E h ereg iste r seit 1611, S terbereg iste r seit 1728. — Vergl. 
UH  Y. [M. R.]

R O L L E .  Fam ilien  der ICte. Basel u n d  Genf. Siehe 
a u c h  R o l l , v o n .

A. K a n to n  B ase llan c l. Seit 174 9  in  L ausen e ingebür
gerte , aus dem  Eisass m it dem  N am en R o l l y , R o l l i  od. 
R o l l i n  eingew anderte Fam ilie. —  1.  C h r is to p h ,  * 4.  I. 
1 8 0 6  in L ausen, L ehrer in  M uttenz 1 8 2 7 -1 8 3 1 ,  Schreiber 
des basellandsch . K riegskom m issärs, L ehrer in  L iestal 
1 8 3 3 -1 8 4 5 ,  v. 18 4 5  an G eschäftsm ann in  L ausen, M itglied 
des L an d ra te s  1 8 5 4 -1 8 5 8 .  Mit 185 8  beg inn t seine Agi
ta tio n  fü r eine V erfassungsrevision, die die E in führung  
des obligatorischen R eferendum s zum  Ziele h a tte . So 
w urde das B aselb ie tervolk  in die P arte ien  der « A nti » 
und « R evi » gespalten , und  Rolle als « R evisionsge
neral » gelang es denn auch , m it allen M itteln  einer 
rücksich tslosen  Dem agogie und  nach  leidenschaftlichen 
A bstim m ungskäm pfen  1863 die neue Verfassung m it 
dem  G rundsatz  des obligatorischen R eferendum s du rch 
zubringen (B aselland w ar der erste  K an to n  m it dieser 
In stitu tio n ).R e g ie ru n g sra t 18 6 3 ,  G ründer der K an to n a l
bank . Im  übrigen fü h rte  R . ein ausgesprochenes P a rte i
regim ent, das m ehrm als die In te rv e n tio n  des B undesrats 
n ö tig  m ach te . W egw ahl aus dem  R egierungsrat 1866 .  
S either zerfiel die P a rte i der « R evi », der A nhänger 
R olle’s, zusehends. Ih r  viel u m str itten e r  F ü h re r f  25 .  
v i n .  1 8 7 0 .—  2.  J o i i . J a k o b , * 18 1 9  in L ausen, Schwieger
sohn von N r. 1, w ährend  der R evisionskäm pfe 1862-  
18 6 3  tre u  au f dessen Seite, M itglied des L an d ra tes  und 
zw eim al dessen P räsid en t, M itbegründer der basel
landsch. K a n to n a lb an k  und  auch  deren D irek tionsp rä
siden t, g rü n d e te  in L ausen einen Schul- u n d  A rm en
fonds. t  2 7 .  v i l i .  188 7  in L iesta l. —  S taa tsa rch . Basel
land . — CE ri : Der Revisions general Rolle. —■ N ational
zeitung  1887 .  —  [ 0 .  G.] — 3 .  E d u a r d  Rollé, Sohn 
von Nr. 1, 1 8 3 0 -  15. II . 1 9 0 0 ,  g ründete  in Bern eine 
H alb le in fab rik . M itglied des S tad t-  u n d  des Gem ein
d e ra ts . Seine T och ter —  M a r i e ,  * 1865,  is t L an d 
schaftsm alerin . —  S K L .  [H. T.)

B. K a n to n  F r e ib u r g .  R o l l e , R o l . Fam ilie  von Es- 
ta v a y e r  1c G ibloux, wo sie 1569 m it Ch r i s t o p h e , Mül
ler, v o rkom m t. Zweige derselben erw arben im  17. Ja h rh . 
das B ürgerrech t von Grouilles, F a rv ag h y  le G rand, 
R iaz usw . — 1. J a c o b , Sohn des Vorgen., Müller, 
V enner der B aronie P o n t en Ogoz 1593, K astlan  
von O rsonnens 1618. —  2. P h i l i p p e , B ürger von F re i
bu rg  1596, N o ta r 1598, im  P a tr iz ia t 1627, der CG 1598- 
1649.

F am ilien  dieses N am ens aus der T aren ta ise  (Savoyen) 
w urden B ürger von F re ibu rg  1680, 1698, 1717, von 
M ontbovon 1786. E ine w eitere Fam ilie  R . von Cernay 
(Obcrelsass), erh ie lt 1763 das B ürgerrech t von F reiburg .
— A. B üchi : Freiburger Studenten  (in F  G X IV ). — 
S taa tsa rch . F re ibu rg . [G. Cx.]

R O L L E N B U T Z  ( R o l b a t z , R a l l e n b a t z ). Z unft
m eister- und  R atsherrenfam ilie  der S ta d t Zürich, die 
1891 ausgestorben  ist. W appen  (1437 von K aiser Sig
m und  dem  H a n s  R . ,  B ürger zu Basel, verliehen) : in 
Schwarz m it goldenem  S child rand  au f g rünem  Boden 
weiss gekleidete au frech te  F rau en g esta lt m it fliegendem 
silbernem  K opftuche u .ro te n  Schuhen ,in  der R echten  ei
nen g rün  gestie lten  u. b e b lä tte rte n  goldenen G ran a tap 
fel ha lten d  (W appenbrief im Besitz der A n tiq u ar. Ges. 
Zür.). — W . A ltm ann  : Urk. Kaiser S igm unds, 11 763.
— D. M eyer : W appenbuch  1605. —  A  H S  1898, p. 3 ; 1929.
— B egründer der Fam ilie  is t —  1. H a n s , K räm er, von 
Ulm , B ürger von Z ürich 1470, K rieg srat im  D ijonerzug 
1513, f  nach 15 1 9 .—  F . Schulthess : Blätter der E rinne
rung fü r  die Z u n ft zur Sa ffran , p .9 .  —  2. L u x  (Lucas), 
Sohn von N r. 1 (?), P rio r zu S t. L eonhard  in Basel 1515, 
übergab  sein S tift am  1. II. 1525 B ürgerm eister und R a t 
zu Basel. — UB  IX -X . —  3. M a t t h a e u s , Sohn von 
N r. 1, M agister, C horherr am  G rossm ünster zu Zürich,

f  23. i. 1524. —  4. M a r x , B ruder von N r. 3, P rio r au f 
dem  B eerenberge 1510-1513, Schaffner des S tiftes 
Z ürichberg  1528-1533, f  1533. —  Z T  1892, p . 80, 82.
— 5. K o n r a d , B ruder von Nr. 4, G laser, des K leinen 
R a ts  1537-1538, O bervogt zu Meilen 1537-1538, Almo- 
senpfleger, f  1538. —  A SA  1884, p . 18. —  6. U l r i c h , 
B ruder von N r. 5, P fa rre r zu B ülach 1520, m usste  als 
Gegner der R eform ation  1528 abberu fen  w erden. — 
7. C a s p a r , E nkel von N r. 6, * 1551, S ta d ta rz t  von 
Esslingen (W ürttem berg ) 1598 .—  8. M a t t h a e u s , Sohn 
von Nr. 5, 1525-1571, W atm an n , A m tm ann  am  (Eten- 
bach  1564-1570. —  9. M a r x , 1533-1596. Pfleger zu 
R ü ti 1579-1585, Schultheiss 1590, des K leinen R ats 
1591-1595, O bervogt zu Morgen 1592-1595. — 10. K o n 
r a d , E nkel von N r. 5, 1554-1619, Grossweibel 1600, 
O bervogt zu Hegi 1606-1612. —  F .  Hcgi : Schloss und  
Herrschaft Hegi. — 11. H a n s  H e i n r i c h , 1561-1611, 
Goldschm ied, hau p tsäch lich  im  A usland tä tig . —  12. 
H a n s , Enkel von N r. 8, 1568-1625, K ürschner, A m t
m ann  zu S tein  a. R hein  1619. —  13. H a n s  F e l i x , Sohn 
von Nr. 12, 1603-1662, K ürschner, Grossweibel 1636. 
A m tm an n  zu R ü ti 1647-1650. —  14. J o h a n n e s , Enkel 
von N r. 12, 1628-1694, Goldschm ied, A m tm an n  im 
K appelerhof 1674-1680, H andw erksobm ann  1683-1694.
— Jahresber. d. Schweiz. Landesm useum s 1905, p . 52.
—  15. H a n s  H e i n r i c h , 1655-1723, V. 0 .  M., P fa rre r 
zu Morgen 1681, K äm m erer des Z ürichseekapite ls 1699, 
D ekan 1712. —  Vergl. im  allg. C. K eller-E scher : 
Promptuar. —  E . Egli : A ctensam m lung . —  F . Hegi : 
Glückshafenrodel. —  S K L .  —  K . W irz : Etat. —  T B  4-5.
—  LL . — L L H .  —  S. Vögelin : Das alle Zürich. [D. F.] 

R O L L E R .  Aus E rzingen (W ürttem berg) stam m ende,
1851 m it C h r i s t o p h  R o b e r t  A u g u s t , 1805-1858, B au 
in sp ek to r in B urgdorf (Bern) 1831-1843, daselbst einge
bü rg erte  Fam ilie. —  K o n r a d  E m anuel R obert, 14. x i.
1832- 17. II. 1898, Sohn des V orgen., A rch itek t, erstellte  
bedeu tende  H o te lb au ten  (In terlak en , G urnigel, G rindel
w ald usw .), sowie K ran k en h äu se r u n d  Schulhäuser. — 
S K L . —  S B B  IV , p . 152. —  S B  31. [H. T r . ]

R O L L I E R .  F am ilien  der K te . B ern und  F reiburg . 
A. K a n to n  B e rn . R o l l i e r , R o l i e r . Fam ilie  von 

Nods, e rw ähn t seit 1437. W appen  : in 
Silber ein schw arzer, m it drei goldenen 
Glöcklein beleg ter P fah l. —  1. F r é 
d é r i c  A u g u s t e , * 28. v . 1836 in Nods, 
t  3. v in .  1902, P fa rre r in  G ourtelary  
1864-1872, in S t. A ubin (N euenburg) 
1872-1896 ; Professor der Theologie an 
der A kadem ie N euenburg  1874-1887, 
V erfasser religiöser Schriften . —  2. 
É m i l e , 1837-1904, D irek to r der T a u b 
stum m enschule  in M oudon. —  3. 

A r i s t e  Louis, B ruder von N r. 2, 1846 - 11. m . 1906, 
Z ollinspektor, O berzolld irektor in B ern 1905. — 4. 
H enri L o u i s ,  Geolog, * 19. v . 1859 in N ods, L ehrer 
der M athem atik  und  N a tu rk u n d e  in S t. Im m er 1880- 
1890, K o nserva to r der geologischen Sam m lungen an 
der E idg. Techn. H ochschule 1906, Professor daselbst 
seit 1911, D r. h. c. der U n iv ersitä t B ern 1899. H a u p t
werke : Bibliographie géologique de la Suisse 1770-1900 
(in Beitr. zur geolog. Karte der Schweiz, L ieferung 29) ; 
Synopsis des spirobranches jurassiques celto-souabes (in 
M ém . soc. pal. suisse  41-44) ; Carte géologique du Jura  
bernois (1893-1911) ; Les faciès du dogger ou colithe dans 
le Ju ra  (1911) ; Revision de la stratigraphie et de la tecto
nique de la molasse au Nord des A lpes  (in V S N G  46).
—  5. H enri A u g u s t e ,  Sohn von Nr. 1, * 10. x . 1874 
in S t. A ubin , Dr. m ed., liess sich 1903 in  Leysin n ieder 
und eröffnete d o rt seine erste  K linik zur B ehandlung 
der chirurgischen Tuberkulose durch  H elio therap ie. Er 
ist einer der B ahnbrecher au f diesem  G ebiet ; seine 
B ehandlungsm ethode ist inzw ischen von den m eisten 
Æ rz ten  angenom m en w orden. In  Leysin u n te rs teh en  
ihm  35 A n sta lten , welche e tw a tau sen d  K ran k e  au f
nehm en können. D r.h . c. der U n iv e rsitä t L ausanne, K o r
respondent m ehrerer m edizinischen Gesellschaften, R i t 
te r  der E hrenlegion ; veröffentlichte  : La cure solaire 
de la tuberculose chirurgicale (1910) ; La cure de soleil 
(1914) ; La cure de soleil et de travail (1910) ; La tubercu
lose dans l ’armée (1918) ; Comment lutter contre la tuber-
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culose (1919). —  6. Ar is t e , Sohn von N r. 3, * 16. m .  
1880, G erich tsp räsiden t in B ern, P rä sid en t des h ero i
schen S ta d tra ts  1928, V erfasser von : Das Referendum
(1913) ; Geschworene oder Schöffengerichte ? (1926) ; 
füh rend  in  der heroischen und  Schweiz H eim atschu tz- 

«bewegung. [S. R.]
B . K a n to n  F r e ib u r g ,  f  Fam ilien ; eine w urde 1416 

ins B ürgerrech t von F re ibu rg  aufgenom m en ; eine a n 
dere. s ta m m t aus R ueyres St. L au ren t und wird dort. 
1515 zum  erstenm al erw ähn t. — An t o i n e , C horherr 
von St. N ildaus 1569, D ekan des K apite ls 1596, Propst 
1602, f  1614. W appen  : in Silber ein schwarzes R ad . —
G. B rasey : Le chapitre de S t. N icolas, p . 61, 157. —
0 . B raunsberger : C anisii E pistulae et acta V III . — 
S taa tsa rch iv  F re ibu rg . [G. Cx.]

R O L L I N . Im  18. Ja h rb . f  N euenburger Fam ilie. 
E ine der drei letz ten  T öchter dieses N am ens, Sarah 
E lisabe th , h e ira te te  1739 Jean  H enri de Sandoz ; daraus 
en ts tan d  der Zweig der Sandoz-R ollin . —  1. D a v i d ,  
t  1639, B ürgerm eister von N euenburg  1626, 1632, 1634,

1638. — 2. F r é d é r i c , sein E nkel, t  20. i. 1678,'H a u p t 
m ann in französischen D iensten, B ürgerm eister von 
N euenburg  1665. — E. Q uartier-la-T en te  : Familles 
bourgeoises de Neuchâtel. [L. M.]

R O L L I N E T .  A lte Fam ilien des Broyebez. (Freiburg). 
E ine s ta m m t aus D om pierre, wo sie seit 1505 erw ähnt 
ist ; sie geh t au f eine Fam ilie Johannod  oder Ju nod  
zurück , die 1424 in diesem  O rt vo rkom m t. E ine andere, 
von E issy, k om m t d o rt seit 1528 vor. Aus beiden s tam 
m en m ehrere Venner u . S ta tth a lte r  in der Vogtei Mon
tag n y . E in Zweig der Fam ilie R . von D om pierre b ü r
g e rte  sich 1584 in F re ibu rg  e in .—  S taa tsa rch . F re i
burg . [G. Cx.]

R O L L M A N N .  f  Fam ilie  der S tad t Zürich, begründet 
du rch  H a n s  R ., G ürtler, von S trassburg , B ürger von 
Zürich 1436, als Z unftm eiste r im  K leinen R a t 1467. — 
J o h a n n e s ,  K aplan  zu A lts te tten , dann  des St. D oro
th een altars im  G rossm ünster, gehörte am  S tifte  bei der 
E in führung  der R eform ation  zur G egnerschaft Zwinglis. 
—  E. Egli : A ctensam m lung. — Th. Pestalozzi : Die 
Gegner Zw inglis am Grossmünsterstift in  Zürich. — 
Q SR G  I. —  F . X . W öber : Die M üler  I I I .  [D. F.] 

R O L L M A N N , M a n n e s ,  D om inikaner, * 9 v u . 1863 
in W elwschloss (Böhm en), P rovinzial seines Ordens fü r 
die P rov inz (E sterreich 1893, Professor für m oralische 
Theologie an der U n iv ersitä t F re ibu rg  1902-1907. 
t  1918. [ R æ m y .]

R O M A G N O L I  (auch R O M A G N O L A ) .  Fam ilie von 
S. V itto re  (G raubünden). — A n t o n i  Maria, L andvogt 
zu M aienfeld 1745, P o d esta t zu T rahona 1747-1748. —
F. Jeck lin  : Am tsleute. [L. J.]

HB LS V —  4 4

R O M A I L L E R .  W alliser Fam ilie, die in der Gegend 
von Lens seit 1547 b ek an n t ist. Aus ih r stam m en 
m ehrere G rosskastlane, d a ru n te r  A u g u s t i n  im 19.
Ja h rb . — P i e r r e  LOUIS, P rä fek t von Siders 1915. [Ta.]

R O M A I N M Ò T I E R  (K t. W aad t, Bez. R om ainm ö- 
tier. S. G LS). K leine S tad t ; ehem aliges K loster. Wap

pen : gespalten  von Silber und  R ot m it 
-H Schlüssel und Schw ert in gewechsel- 
1 ten F arben . Obschon über die Ablei

tung  des N am ens u n d  die Zeit der
K lostergründung  auch andere A n
sichten  bestehen, kann  angenom m en 
w erden, dass R . um  die M itte des 
5. J a h rh . vom  hl. R om anus, dem 
G ründer der A btei St. Claude, gestif
te t  und nach  ihm  b en an n t wurde. 
Möglicherweise w urde es durch  einen 

A lam annen einfall zerstö rt, aber um  636 von Herzog 
Chram nelenus, der Mönche von L uxueil dahin  berief, 
neugebau t. E in aberm aliger N eubau erfolgte um  die 

M itte des 8. Ja h rh . ; als 
P a p st S tefan I I .  zur K rö 
nung  Pipins des Kleinen 
nach F rankreich  zog, h ielt 
er sich in R . au f und weihte 
die neue K irche den H l. 
P e ter und Paul. K önig R u 
dolf I. schenkte 888 das 
K loster seiner Schw ester, 
der Gräfin A delheid ; diese 
übergab  es 929 der A btei 
Cluny, die aber erst 966 u. 
981 den Besitz an tre ten  
konnte. U n te r dem Clunia- 
zenser A b t M ayeul begann 
der Bau der heu tigen  K ir
che, der erst u n te r  der R e
gierung des A btes Odilo 
( t  1049) beendet u. u n te r  
A b t Hugo ( t  1109) durch 
den Bau eines Vorhofes 
ve rv o llstän d ig t wurde.

Das K lun iazenserprio rat 
R. w urde von K önig R u 
dolf H I ., von den Grafen 
von B urgund, den H erren  
von G randson, Jo u x , Sa
lins, Cossonay u . a. reich 
do tie rt u. erhielt zu eigen 

die ganze U m gebung m it zwölf D örfern, ferner Val- 
lorbe, G üter und W einberge der Côte, sowie m ehrere 
D örfer um  den Lac St. Pau l im  französischen Ju ra . 
M ehrere P rio ra te  : Vallorbe, B ursins, Corcelles u . Be- 
vaix, sowie D am p V au tie r in der F reigrafschaft u n te r 
stan d en  dem  K loster R ., dazu die K irchen von Orbe, A p
ples, Bursins u . noch etw a zehn andere . Seinen gröss- 
ten  W ohlstand erreichte das K loster im  13. Ja h rh . Um 
die M itte dieses Ja h rh . schein t P rio r R enaud  nach einer 
Feuersb runst das Schilf der K irche neu geb au t zu h a 
ben. Die Apsis w urde zu einem rechtw inkligen Chor um 
g esta lte t. K urz  d a rau f w urde ein neuer V orhof gebau t. 
D er P rio r A rtau d  A llam and (1338-1371) nahm  einen U m 
bau des K reuzgangs aus dem 11. Ja h rh . vor. A ndere 
Priore, H enri de Sévery (1371-1379, gestorben als B i
schof von Rodez) Jean  de Seyssel (1380-1432) u . Jean  
de Ju y s  (1433-1447) verm ach ten  dem  K loster bedeu
tende  Sum m en, die zur E rrich tu n g  von K apellen  im 
Chor und der z. T. noch bestehenden G rabdenkm äler 
verw endet w urden. Vom 13.-15. Ja h rh . befanden sich 
gewöhnlich 20-29 Mönche im  K loster.

Beim Tod das Je a n  de Ju y s , w urde P a p s t Felix  V. 
K o m m en d a tarab t von R. ; drei seiner V erw andten  aus 
dem H ause Savoyen fo lg ten  ihm  in der W ürde. Als 1534 
der A bt Claude d ’E stav ay er (gleichzeitig Bischof von 
Belley u . A bt von "Hautecom be) s ta rb , e rnann ten  die 
Mönche, tro tz  der In terv en tio n  des Herzogs von Sa
voyen, aber u n te r  dem  D ruck der B erner Regierung, den 
Prior Theodul de R ida aus ih rer M itte zum  A bt. Dieser 
suchte bei den F reiburgern  einen R ü ck h alt gegen Sa
voyen und Bern und  bem ühte  sich, das K loster vor

August  1929

Romainmôtic r  um  1745. Nach einem Kupfers tich von J .  L. Nöthiger.
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der Säkularisierung zu bew ahren. E r s ta rb  aber am
3. i. 1537, w orauf die B erner das K loster aufhoben. 
Aus seinem  L andbesitz  m ach ten  sie eine eigene Vog
tei (nach L ausanne die bedeu ten d ste  in  der W aad t). 
Von 1266 an h a tte  der P rio r von R . seinen U n te r ta 
nen sehr w eitgehende R echte  u . F re iheiten  gew ährt, 
die im  plaid d ’A pples  (1327) genauer um schrieben  sind. 
Die G erich tsbarkeit w urde vom  V ertre te r des Priors, 
u n te r  M itw irkung von aus den G em eindegenossen ge
w ählten  B eisitzern  ausgeüb t. Die dem  K loste r u n te r 
stehenden  Gem einden besassen Selbstverw altung . 
F rauen , die an  der Spitze einer Fam ilie  stan d en , besas
sen das S tim m rech t, w enigstens in Apples. D urch  diese 
S teuerbefreiungen  und die kluge V erw altung  der Æ bte  
gelang ten  die D örfer und  W eingegenden der Còte zum 
W ohlstand , wie auch  das S täd tch en , das nach  und  nach 
um  das K loster herum  e n ts tan d en  w ar. Im  15. Ja h rh . 
besass dieses eine eigene P fa rrk irche  und eigene Ge
m eindeverw altung  m it zwei Syndics (der Meyer [Ma
yor] v e r tra t  den Prior) und sein G em eindehaus. Die 
B erner Hessen die Steuerpriv ilegien  bestehen und  ü b er
tru g en  der S ta d t einen Teil der K irchengü ter, n a m e n t
lich die K losterk irche. So entw ickelte  sich das S tä d t
chen R . ruh ig  w eite r. 1798 tre n n te  es sich in gegen
seitigem  E invernehm en  vom  le tz ten  heimischen Vogt, 
dem  M arschall von E rn st. Die K losterk irche, in der 
von 1537 an  der p ro tes tan tisch e  G ottesd ienst abge
h a lten  w urde, is t von 1905 an  vo lls tänd ig  re s tau rie rt 
w orden. Bei den N achgrabungen  w urden die G rund
m auern  der frü h eren  K irchen  aufgefunden, fe rner eine 
E m pore aus dem  8. Ja h rh . und  sehr in te ressan te  Ma
lereien aus dem  13., 14.. und  15. Ja h rh . Taufregi- 
ste r seit 1628, E hereg iste r seit 1687, S terbereg ister
1728. —  Vergl. F . de Gingins : Cartul. de R om ainm ô
tier. — F . de C harrière : Recherches sur le couvent de 
R om ainm ôtier. — J .  Ogiz : I iis t. de Rom ainm ôtier. — 
A. N aef : L ’église de Romainmôtier. —  M. Besson : 
S a in t R om ain est-il le fondateur de Romainm ôtier ? — 
E. M uret : M onasterium  Rom ani. —  A lb u m  du V ieux- 
Rom ainm ôtier.—  IH st. de Romainm ôtier 1928. [M. R.] 

R O M A N  (D E S S O U S  und  D E S S U S ) (Kt.. W aadt, 
Bez. Morges, Gem. Lonay. S. G LS). M ehrere W eiler. 
E iner davon, der früher zur K om tu re i L a C haux ge
h ö rte , w urde gegen 1540 eine H errsch aft im  Besitze 
der Fam ilie  Du G ard de Fresneville ; dann  ging er an 
die Forel, G raffenried, Scanavin und w ieder an die 
Forel über, die noch h eu te  das G ut besitzen . E in 
an d ere r w urde nach  1712 ebenfalls ein Lehen im  Be
sitze der Regis. Im  M itte lhalter bestan d  in R . ein Sie
chenhaus m it einer dem hl. M oritz gew eihten Kapelle. 
— Vergl. D H V .  [M. R.]

R O M A N E L  (K t. W aad t, Bez. L ausanne. S. GLS). 
D orf und  Gem. Romanes 1184 ; Romenes 1190 ; Roma- 
neans 1228. Dieser O rt w ar schon zur R öm erzeit be
w ohnt und  gehörte im  M itte la lter dem  K ap ite l von 
L ausanne sowie der P fa rrk irche  S t. L au ren t in L au 
sanne. H ie rau f u n te rs ta n d  er d irek t B ern. E r besass 
schon 1375 eine K apelle, die sp ä te r  m it der K irche Le 
M ont verb u n d en  w ar und  je tz t  der K irche Cheseaux 
angeschlossen ist. — D H V . ' [M.R.]

R O M A N E L  (K t. W aad t, Bez. Morges. S. G LS). 
D orf und  Gem. Röm ische R uinen und G räber aus der 
B urgunderzeit. Der O rt scheint im  7. Ja h rh . der Abtei 
St. Sein in B urgund  gehört zu haben . 907 w ar er im 
B esitze  des Erzbischofs von Besançon, ebenso noch 
1120. S pä ter gehörte er den H erren  von Cossonay, 
h ie rau f den H erren  von Vuillerens, 1675 gelangte er 
durch  K au f an  die S ta d t Morges. E in  P rä d ik an t, der 
von Genf kam , w urde 1537 in R . e rm ordet, weswegen 
der dam alige H errschaftsher: François d ’Allinges zur 
S tra fe  alle über 18 Ja h re  a lten  m ännlichen E inw oh
ner von R . au fhängen  Hess. Die zwei w irklichen Mör
der aber h a tte n  sich flüch ten  können. U n te r der B er
ner H errsch aft gehörte R . zur K astlane i A d en s und 
zur K irchgem  V uillerens. T aufreg iste r seit 1720, E h e
reg iste r seit 1719, S terbereg iste r seit 1728. —  D H V .  — 
P ierrefleur : M émoires. [M. R.]

R O M A N E N S  (K t. F reiburg , Bez. Greyerz. S. GLS). 
Gem. und  D orf : im  Pato is Rom anin , deutsch  Roma- 
ning . R. w a r ein Teil der H errschaft Maules und

gehörte  u rsp r. den H erren  gl. N am ens, dann  als 
M itherrschaft dem  Guy de M ontagny (anfangs des 
13. Ja h rh ,) , A nton  vom  T urn , H errn  von Illens, und 
von 1387 an  den Cham pion, H erren  von V aulruz. 
1538 k am  R . m it der H errsch aft V aulruz an F re ibu rg  
und  gehörte zur L andvogtei V aulruz bis 1798, zum  
B ezirk Bulle 1798-1848 und  k am  dann  zum  Bezirk 
Greyerz. Von jeh er w ar R . in Sales e ingepfarrt. — 
Vergl. K uenlin  : Diet. I I .  — Dellion : Diet. X L  — 
S taa tsa rch . F reiburg . [ J .  J o r d a n . ]

R O M A N E N S .  Freiburger Fam ilie, die sich nach  dem 
gleichnam igen O rte ben an n te . Sie ist! 1416 in Gum efens 
erw ähn t u . erw arb in der Folge das B ürgerrech t von 
Sorens u. V uippens u . 1784 das von M arsens. Zum Zweig 
von Sorens gehörten  : — 1. M i c h e l , P riester, S ek re tä r 
des Bischofs S tram b in o ; D om herr von L ausanne 1674. 
E r h a tte  be träch tlich e  S tre itig k eiten  m it der F re ibu rger 
R egierung und zog sich 1679 nach  Solothurn , sp ä te r  
ins W allis zurück. — 2. F é l i c i e n , 1845-1895, P fa rre r  
von Rolle 1876, C horherr von R om ont, D irek to r und  
L ehrer der Sekundarschule R om ont 1880-1886, P fa rre r  
von A utigny  1886-1895, D ekan 1888. —  3. J u l e s  
É m i l e , 1869-1928, D irek to r und L ehrer der S ek u n d ar
schule E stav ay er le Lac 1900-1902, ka tho lischer P fa rre r 
in Le Locle 1902, M ontbovon 1908-1910, Seiry 1917- 
1928. —  Zum  Zweig von V uippens gehörte : —  4. T h é o 
p h i l e , Syndic von V uippens 1896-1918, G rossrat 1901-
1917. — Vergl. P . A ehi sch er : S u r l'origine et la for
mation des noms de familles. — M. S chm itt : M ém oi
res stir le diocèse de Lausanne. — A. Dellion : Diet. 111.
— Ëtr. frib. 1896. — Liberté, 4. v i. 1921. — S ta a tsa r
chiv  F re ibu rg . [Ræmy.]

R O M A N G .  In  Gsteig b. Saanen e ing eb ü rg erteB auern-
u. B eam tenfam ilie . P e t r u s  B ornant 1312 ; H um an 1361. 
E in Zweig ist seit 1871 auch in B ern e ingebürgert, ein 
anderer im  K t. N euenburg  n a tu ra lis ie rt u. in T ravers 
niedergelassen. W appen  der R. v. Gsteig : in B lau über 
grünem  D reiberg ein silberner Adler, der eine m it einem 
ro ten  S tern  geschm ückte F ahne  h ä lt  ; der R . von B ern : 
in Gold ein schw arzer Adler, der eine weisse zweizackige 
F ahne  m it goldenem  Vollmond h ä lt. —  1. J o h a n n  
F r a n z , * 1777, L ehrer und Maler in T hun . —  S K L .  — 
B T  1903, p. 212. —  2. C h r i s t i a n , * 25. x i i . 1789, 
A m tschreiber in Saanen 1816-1832, G erich tsp räsiden t 
in L aupen  1832-1836, R eg ie ru n g ss ta tth a lte r zu Saanen 
1836-1843, zu B üren 1843-1846, N o ta r zu Saanen 1846, 
O berrich ter in Bern 1853-1854, f  4. n . 1869 in Saanen.
—  S B B  I I I .  — 3 .  J o h a n n  P e t e r , B ruder von Nr. 2 ,  
* 2 8 .  XI. 1 8 0 2 ,  Professor der Philosophie an  der B erner 
Akadem ie 1 8 3 3 - 1 8 3 7 ,  P fa rre r zu D ä rs te tten  1837-1850, 
bekäm pfte  1 8 4 6  die B erufung Dr. Zellers vom  philoso
phischen S tan d p u n k t aus, V orsteher des G ym nasium s 
zu Biel 1 8 5 0 - 1 8 5 2 ,  P fa rre r  zu N iederbipp 1 8 5 2 - 1 8 6 4 ,  
f  2 5 .  v u . 1 8 7 5  in Kiesen ; re ligionsphilosophischer 
Schriftste ller. —  S B B  I I I .  — M e ili’s Theol. Zeitschrift. 
1 8 9 6  I, 2 5 .  —  4 .  J o h a n n  P e t e r , * 1 7 9 7 ,  R egierungs
s ta tth a lte r  in L aupen 1 8 4 2 - 1 8 4 6 ,  G erich tsp räsiden t in 
Schw arzenburg  1 8 5 0 - 1 8 5 7 ,  aus R ache erm ordet 1 9 .  v. 
1 8 5 7 .  —  SB B  LH. —  B T  1 8 6 2 ,  p . 2 9 9 ,  3 0 8 .  —  5 .  J O H A N N  
J a k o b , in Gsteig, G erich tsp räsiden t in Saanen 1 8 4 0 ,  
V erfassungsrat 1 8 4 5 ,  O berrich ter in B ern 1 8 4 6 - 1 8 5 0 ,  
G erich tsp räsiden t in Signau 1 8 5 0 - 1 8 5 8 ,  sp ä ter w ieder in 
Bern, f  daselbst 1 8 6 5 .  — Alpenrosen  1 8 8 5 ,  p. 1 5 8 ,  1 7 3 .
—  6. J o h a n n  J a k o b , Sohn von N r. 5, * 26. ix . 1831 
in Gsteig, S ek re tä r des eidg. M ilitä rdepartem en ts 1854. 
t r a t  in die englische Schweizerlegion 1855, w ar m it 
dieser w ährend  des K rim kriegs in Sm yrna 1855-1856. 
F ü rsp recher und O bergerichtsschreiber in Bern 1858- 
1864, Jo u rn a lis t und  F eu ille ton ist, G ründer und  R e
d ak to r versch . Z eitschriften , von 1866 an  in Genf, 
f  daselbst 2. v. 1884 ; schrieb G edichte, zahlreiche N o
vellen, Reiseskizzen, polem ische B roschüren u . a . m . — 
Alpenrosen  1885, p. 158 ff. — W eber : Schweiz. N at.-  
L it. I I I .  — Je n n y  u. Rossel : Gesch. der Schweiz. L it. I I .
— 7. A l f r e d , aus einem in Schupfen niedergelassenen 
Zweige der Fam ilie, * daselbst 1860, A rch itek t (F irm a 
R om ang & Bernoulli in Basel), Schöpfer zah lreicher 
W ohn- und  G eschäftshäuser in Basel, t  daselbst 5. vi.
1 9 1 9 . —  S K L  Suppl., p .  590. [Th. I mH o f .]

R O M A N S H O R N  (K t. T hurgau ,B ez . A rbon. S. G LS).
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Grosse O rtsch aft am  Bodensee, M unizipalgem . m it um 
liegenden O rtschaften  und  Höfen, K re ish au p to rt. 
P räh isto rische  und  röm ische Funde fehlen m erk w ü r
digerweise ; der Nam e, in ä lte ren  Form en R um anishorn , 
Romaaeshorn, Rom anicornu  b ed eu te t w ahrsch . L an d 
zunge des R um an  (N am e, der au f die rom anisierte  v o r
germ anische B evölkerung hinw eisen d ü rfte). Die m u n d 
artliche , auch  in Urk. öfters vorherrschende Form  Ro- 
mishorn  w ird m it einem  H of Rommis ( =  Hohrm oos ?)

in V erbindung geb rach t. W appen : in 
Gold ein ab w ärts links geöffnetes 
schwarzes H orn. Die Siedlung ist schon 
in der karolingischen Zeit bezeugt : 
779 schenken W ald ra ta , die W itw e des 
um  die G ründung  des K losters S t. Gal
len verd ien ten  « T ribunus » W altram , 
und ihr Sohn W aith e rt der A btei S t. 
Galten den O rt und  die K irche R. 
sam t allem  Z ubehör (T U  I, N r. 11). 
S chu tzpatrone  : M aria, P e tru s  u . Gal

lus. W eitere u rk . E rw ähnungen  : 852, 865, 889, 1200; 
1221 u n d  1244 w ird ein L eu tp rieste r, sp ä ter D ekan

U lrich  von R . gen an n t. Die K o lla tu r gehörte  frü h  der 
A btei S t. Gallen und w urde zeitweise von ihrem  O ber
vogt ausgeüb t, der im  Schloss R ., einem  Gebäude n e 
ben der K irche, seinen Sitz h a tte  u. die niedere Ge
rich tsb ark e it v e rw alte te . Die Vogtei, die ausser R. 
noch Salm sach und eine Reihe kleiner O rtschaften  
und Höfe um fasste, w urde vom  A bt w iederholt v e r
p fändet, ab er au f W unsch der H ofleute von R . wie
der zurückgekauft, so 1432 nach  dem  A ppenzeller
krieg, wo die H otleu te  1481 11. d afü r selbst a u fb rach 
ten. E in Versuch, alles äbtische Land am  See an die 
S tad t St. Gallen zu bringen, m isslang 1455 durch  Be
m ühungen von W il und  R om anshorn . T ro tzdem  er
hoben sich die H ofleute von R . w iederholt gegen die 
H errschaft des K losters und verlang ten  z. B. 1489 und 
1525 M ilderung ih rer L asten  oder gar Abschaffung der 
L eibeigenschaft, doch ohne w esentlichen Erfolg. Seit 
1460, bezw. 1499 ü b te  der eidg. L andvog t im  Thurgau 
die L andeshoheit und die hohe G erich tsbarkeit aus, 
w ährend das M annschaftsrecht dem  A bt zukam . In 
ihren  S tre itigkeiten  m it dem  A bt w and ten  sich die 
Ho Heute von R . gern an  die eidg. T agsatzung , au f der 
aber die v ier Schirm orte der A btei (Zürich, Luzern, 
G larus u. Schwyz) m eist dem  A bt R ech t gaben oder nu r 
geringe M ilderung der L asten  zuliessen.

U m  1523 nahm en P fa rre r und Gem. R . die R eform a
tion an  und  erhofften 1524 Befreiung vom  A bt ; aber 
nach  1531 se tz te  auch h ier die katho lische R eaktion 
ein, vom  Schlossvogt in R. eifrig gefördert ; im m erhin 
fand bis 1563 in der K irche kein k a tho l. G ottesdienst

s ta t t .  Doch gelang es dem Vogt, das P fa rrh au s und  die 
von den R eform ierten  zu H änden genom m enen P frund- 
g ü ter, bes. den Frühm essfond, w ieder a n  die K atholiken 
zu bringen (1586). Schliesslich w urde die evang. P farrei 
R., obschon die überw iegende M ehrheit der Bewohner 
von R. re fo rm iert w ar, zur Filiale der ben ach b arten  
evang. Kirche Salm sach gem acht (Vergleich von 1588). 
Die Zahl der K atho liken  in R. nahm  durch  B egünsti
gung des Zuzuges von F rem den  und U eb ertr itte  E in
heim ischer allm ählig  zu (1588 : 2 Fam ilien ! 1649 : 
20 Farn. ; 1711, 36 Farn., 226 Seelen). D urch den L an d 
frieden von 1712 w urden die peinlichen konfessionellen 
K äm pfe ve rm in d ert und hörten  m it dem  U ntergang  
der äb tischen  H errsch aft (1798) auf. R. w urde dein 
neuen  K t. T hurgau  zugeteilt, h a tte  aber anfangs 
s ta rk  u n te r  m ilitä rischer E in q u artie ru n g  frem der T ru p 
pen zu leiden. Im  Laufe des 19. und  20. Ja h rh . erlebte 
R . einen m ächtigen  A ufschw ung durch  die H afenanla
gen (1844, 1854) und  die E in führung  regelm ässiger 
Post-D .am pferkurse nach  den deutschen S täd ten  L in
dau und  F riedrichshafen  (seit 1842), durch  Bau von 
S trassen , besonders aber du rch  die Anlage der E isen

bahnstrecke  W in te rth u r - R ., als 
T eilstück  der Schweiz. D iagonal
linie Genf.-R . (1853- 1855). 1859 
erfolgte die G ründung der Sekun
darschule ; die P rim arschulen  w a
ren früher konfessionell g e tren n t, 
seit 1866 sind sie p a ritä tisch . Die 
1829 erw eiterte  K irche, die bei
den B ekenntnissen  diente, genügte 
im  20. Ja h rh . n ich t m ehr; es w ur
den je  eine geräum ige re f. und 
k a tho l. K irche e rbau t. H eute  ist 
R . aus einem  bescheidenen F i
scherdorf ein s ta ttlic h e r m oder
n e r Flecken m it lebhaften  Ge
schäften  und  V ereinsorganisatio
nen geworden ; es ist ein w ich ti
ger G renzbahnhof m it Zollam t u. 
Schiffswerft (seit 1905). Bevölke
rung  : 1850, 1408 E in  w. : 1920, 
6438. P farregis ter seit 1631. — 
A nniversar  (1 4 .-1 6 . Jah rh .) und  
Urbar der Pfarrei R. (seit 1456) 
im S tiftsarch iv  S t. Gallen. — T U  
I, I I , I I I .  —  T B  39, 40 (L ab h art). 
— Michel : R. in  seinen Beziehun
gen zur Abtei St. G. (in S F B , 
H eft 55). — B oltshauser : Gesch. 

von Rom.-Salmsach  (1873). — Fuchs : Die Sekundar
schule R . 1859-1909.— Am rein : Die neue kath. Kirche 
in  R . —  Sulzberger : Beschreibung der thurg. Kirch- 
gem. 11 (Ms. K an tonsb ib lio thek ). —  Kuhn : Thurg. 
sacra I. —  A. N üscheler : Gotteshäuser I I ,  73. [Th. Gr z.] 

Die O bervogtei R . des S tiftes S t. Gallen ( W appen  : in 
Gold ein schwarzes H orn) um fasste die s tift-s t. g a ll i 
schen G erichte R om anshorn , Kess wil und H errenh of, 
sp ä ter noch Dozwil und  Zuben. Die drei e rsten  w aren 
sog. M alefizgerichte, die beiden le tz tem  neustiftische  
st. gallische H errschaften . Das Schloss R om anshorn , 
der Sitz des O bervogtes, w ar durch den V ertrag  von 
1501 als F reisitz  von dem  M alefizgerichte ausgenom m en. 
E rs te r  u rk . nachw eisbarer Vogt K laus F la r 1469. Die 
O bervogtei R. bete ilig te  sich u n ter der F üh ru n g  des 
A m m anns F a tze r an der Volksbewegung der A lten 
L andschaft u n ter A bt Beda A ngehrn. —  Vergl. F. Gull : 
Die Gemeindewappen des K ts. St. Gallen (in A U S  1919, 
p. 88). — H . H asenfratz  : Die Landgrafschaft Thurgau  
vor 1798, p . 90. — A. N äf : Chronik, p . 215. — S tifts
arch iv . [J. M.]

R O M A N  U S  hiess nach E k k eh a rt IV. einer der bei
den Sänger, die P a p st H ad rian  1. au f die B itte  Karls des 
Grossen zur V erbesserung des K irchengesanges nach  
dem  röm ischen Choral P a p st G regor’s I. über die Alpen 
gesandt haben  soll. A uf der Reise nach  Metz blieb 
R om anus k ran k  in S t. Gallen zurück, w ährend sein 
Begleiter P e tru s nach  Metz ging. Mit R . verblieb auch 
eine au then tische  A bschrift des gregorianischen Anti- 
phonars in St. Gallen. U eberdies befahl K arl dem  ge-

R o m a n s h o r n  M i t t e  d e s  1 9 .  J a h r h .  N a c h  e i n e r  L i t h o g r a p h i e .
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nesenen R ., die Mönche S t. Gallens im  K irchengesange 
zu u n te rrich te n . A uch soll R . die Sequenzen (Melodien) 
Romana  und  Am oena  kom poniert hab en . W ährend 
B äch to ld  (p. 26 u . A nm ., p. 9) gegen diese E rzäh lung  
E k k e h a r t’s IV . keine B edenken erheb t, h a t  G. Meyer 
von K nonau  ( M V G X V -X V I, p. 168-175) gewichtige 
A ussetzungen dagegen erhoben. Sicher ist, dass S tifts
b ib i. Cod. 359 n ich t, wie I. von A rx in seiner Ausgabe 
d e r Casus E k k e h a r t’s IV . (M on. Germ. SS I I ,  p. 102) 
a n n ah m , die von R om anus ü b e rb rach te  K opie des 
a u th e n tisch e n  Ant.iphonars G regor’s des Grossen ist ; 
n e b s t än d ern , h a t dies schon A. Schäbiger : Die Sänger
schule St. Gallens, p . 78 bewiesen. —  Vergi noch G. 
Scherrer, K at., p . 124. [J. M.]

R O M A N U S . Im 19. J a h rh . f  U rn er Fam ilie, die im 
16 Ja h rh . aus dem  O bern oder G rauen B und oinwan- 
de rte . W appen  : in Gold ein b lauer R ech tsarm  m it 
K leeb la tt. Das U rner L an d rech t erh ielten  H a n s  K a s
p a r  und  H a n s  M a r t i n  1663, H a n s  M a r t i n ,  H uf
schm ied, 1675 ; L o y  1677. — K a r l  A n t o n ,  von A lt
dorf, * 11. II .  1688, P fa rre r zu U nterschächen , wo er 
1716-1727 viel fü r die E ntw ick lung  der n e u e n ts ta n 
denen P farre i ta t ,  P fa rre r  in E rstfeld  1727-f 9. XI. 
1739. —  LL. —  L and leu ten b u ch  (S taatsa rch iv ). — E. 
W y m ann  : Schlacht i-ahr zeit, p. 15. —  N b l.vo n  Uri 1897, 
1906, 1913, 1922. —  Gfr. 61. [Fr. G is le r .1

R O M E D 1 . Æ m tergesch loch t von M adulein (G raub.).
Die R . tre ten  im  15. Ja h rh . in Sam a- 
den auf, von wo sie wohl nach  M adu
lein übersiedelten . W appen  : durch  
schw arzen gew ellten S treifen geteilt 
von Silber m it zwei aus je  5 schwarzen 
K ugeln gebildeten  K reuzen und von 
B lau m it einem  sechsstrahligen golde
nen S tern . 1481 w urde ein R . von Sa- 
m aden  von Bischof O rtlieb von B ran
dis m it einer B ergw erkgrube im  Ober
engadin be lehn t (P la ttn e r  : Bergbati 

der östlichen Schweiz, p . 9 ff.). Gemäss U rkunde vom 
9. v i. 1559 w erden J a n e t t  und A n t o n  R., Söhne des
N icolaus, m it der guargiam anita dels Romedi, d. h.
m it dem  R echte  b e tra u t, im Kriegsfälle die heu te  noch 
in der Fam ilie  au fb ew ah rten  zwei R üstungen  zu tragen.

E in  R . w ar M itbegründer 
der 1781 in T riest errich
te te n  re fo rm ierten  Ge
m e in d e .—  1. E l i a s ,  * 16. 
X I .  1788 in M adulein, t  da 
selbst 12. ix . 1863, t r a t  
im polit. Leben hervor, 
w ar L andam m ann  des 
H ochgerichtes O berenga
din 1831-1833, besass Le
hen (« Livelli ») im  Val Ve
no sta  im  T irol. — 2.  P e 
t e r  C o n r a d i n ,  Sohn von 
N r. 1, * 29. x ii. 1817 in 
M adulein, A dvokat in Ma
dulein , bekleidete öffentli
che Æ m te rim  Kreis O ber
engadin, w ar m ehrm als 
K reisp räsiden t, längere 
Zeit M itglied des Gr. R a 
tes, V izepräsident 1858, 
M itglied des Kleinen R ates 
(Regierung) 1857 u . 1858, 

S tä n d e ra t 1881-1899, zuerst A nhänger der zen tra lis ti
schen R ich tung , sp ä te r eifriger Födera list, im  M ilitär 
O b erstlieu tenan t, einer der m ark an testen  u. beliebtesten  
Politiker G raubündens, t  29. X I I .  1899. — B ündner Ka
lender 1901. —  Der Freie Rätier 1899, Nr. 306. — Bündner 
Tagblatt 1899, Nr. 3 0 5 .— Fögl d ’E ngiad ina  1900, Nr. 1. 
—  Schweiz. M ilitärzeitung  1900, p. 38. —  J .  R obbi : Die 
Standespräsidenten. — 3. J o h a n n  A n t o n ,  B ruder von 
Nr. 2, * 30. v. 1819 in M adulein, K urs in sp ek to r der eidg. 
P ostverw altung , w urde vom  B undesra t m ehrfach  m it 
w ichtigen Missionen im In - und  A uslande b e tra u t, t r a t  
1863 von seinem  A m te zurück, w urde im Kreis O beren
gad in  G rossrat, V izepräs. 1865 u . 1866 ; S tän d era t 1863, 
R egierungsrat 1865 und  1866, N a tio n a lra t 1869 bis zu
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seinem  Tode, f  in T übingen 30. v. 1876. — Der Freie R ä
tier 1876, Nr. 126 u. 130. — Bündner Tagblatt 1876 .— 
J .  R obbi : Standespräsidenten. — 4. J a k o b , B ruder von 
N r. 2 u. 3, * 1822 in  M adulein, betrieb  bedeutende 
L an d w irtsch aft, w ar bahnbrechend  fü r die G üterzusam 
m enlegung und ra tionelle  Boden wir tschaftung , t  1899 
in M adulein. — 5. G i a n  E l i a s , Sohn von Nr. 4, * 1857, 
Dr. ju r .,  A nw alt im E ngadin  und in den benachbarten  
Talschaffen , L andam m ann  des O berengadins 1891-1895, 
B ezirksgerich tspräsiden t (M aloja) 1906-1917. W ährend 
m ehrerer Perioden M itglied des Gr. R ates, M itglied des 
K antonsgerich tes und der A nklagekam m er seit 1917. 
P räsid en t der V orm undschaftsbehörde des Kreises O ber
en g ad in .—  M itteilungen von Dr. G. E . R om edi. —  F a 
m ilienpapiere. '[ L . ,T.]

R O M E  I S ,  A n t o n i o  d e ,  Ju ris t ,  P o d esta t von B ellin
zona 1393. —  L. B ren tan i : L ’antica chiesa matrice di 
S. Pietro in  Bellinzona. [C. T.]

R Ö M E R  (s. auch  R a m e r ) .  Fam ilie des Bez. G aster, 
die aus der Gem. A m den sta m m t. —  J o s e p h  leb te  lange 
in tü rk isch er G efangenschaft, t r a t  in den D ienst des 
Stiftes Schänis, t  1746, S tam m v a te r der R öm er von 
Schänis. [J". Fæh.]

R O M E R I O .  Fam ilie  von Locarno (1555) und  Gior- 
nico, die 1469 in In tra g n a  a u f tr i t t .  N ach BStor. 1908 
sollen die R . von Malesco und  Rè (Val Vigezzo) s ta m 
m en. W appen  der R . von Locarno : g ev ierte t, 1 u. 4 in 
Silber eine ro te  b eb lä tte rte  Rose, 2 u. 3 in Blau eine 
goldene Lilie. — l. R o m e r i o ,  von Someo, t  vor 1484, 
soll 1463 von den R usca von Locarno die Zollbefreiung 
erhalten  haben . —  2. P i e t r o ,  M itverfasser der neuen 
Satzungen von In trag n a , Verdasio und  Golino 1469. —
3. R o m e r i o  d e l  P o n t e , K om asker, P o d esta t fü r den 
Herzog von M ailand fü r M endrisio und  B alerna von 
1480 an .—  4. P i e t r o , von Locarno, 26. II. 1809-17. m .  
1890, A nw alt und  N otar, G rossrat 1845-1849 u . 1859- 
1867 (P räsid en t 1847), R egierungsra t 1862-1863, S in
daco von Locarno, O b erstlieu tenan t, G rossrichter des 
M ilitärgerichts. —  5. A n t o n i o  R o m e r i o  G i u d i c i , von 
Giornico, 16. i. 1846-4. x i .  1906, G rossra t 1875 bis zu 
seinem  Tode, V erfassungsrat. —  A U S  1916. —  S. D o tta  : 
I  T icinesi. — Educatore 1872, 1890. — BStor. 1880, 
1884, 1890, 1891, 1896, 1908. [C. T.j

R O M  I E U , R O M  I E U X .  Fam ilien der S ta d t Genf. Die 
eine re ich t zurück au f J a q u e s ,  von Serpe (D auphine); 
sie erh ie lt 1769 das Genfer B ürgerrech t. — 1. C h a r l e s ,
* 1854, K om ponist, D irigent von Chören in Genf und 
L ausanne. H au p tw erke  : A l ’Helvêtie (1877) ; Des A lpes  
au Jura  (1887) ; Cantate du centenaire vaudois (1903) ; 
Philibert Berthelier (hist. S tücke 1902 und  1919). — 
Zu einer ändern  aus dem  D auphine e ingew anderten , 
1747 ins H a b ita n ten re ch t aufgenom m enen Fam ilie  
gehört —  2.  H e n r i ,  * 1857, G rossrat 1898-1901, 
R egierungsrat 1900-1903. —  Sordet : Diet. — Govelle : 
L B . — Fam ilienarch iv . [H. L.]

R O M I L L Y .  Aus Gien sur Loire (O rléanais) s ta m 
m ende Fam ilie, die sich 1627 in Genf 
e inbürgerte . W appen : in Silber ein 
g rü n er Baum , im blauen  S childhaupt 
drei weisse S terne. — 1. F ra n ç o is ,  
* 1764, A nw alt und  Politiker, Mitglied 
des Sicherheitskom itees 1793, der N a
tiona lversam m lung  1793, des gesetz
gebenden Ausschusses 1794, bem ühte  
sich eifrig um  die V ersöhnung der P a r
teien . — E. L. B urnet : Le premier 
trib. rév., p. 50. —  2. J e a n n e  L o u ise  

A m élie , 1788-1875, P o rträ tm a le rin , G a ttin  von D avid 
François M unier. —  S. A rt. M u n ie r  und A dolphe Che- 
nevière in Nos anciens et leurs œuvres, 1916. —  3. J E A N ,
* 1714, t  1796 in Paris, U hrm acher, V erfasser von 
B eiträgen über U hrm ächerei in der Encyclopédie  
(Bd. V II), F reund  R ousseau’s, G ründer des Journal 
de Paris. — 4. J e a n  E dm e, 1739-1779, Sohn von N r. 3, 
P fa rrer der französischen K irche von L ondon 1766, in 
Chancy 1769, Saconnex 1770, b e red ter P red iger (zwei 
B ände seiner P red ig ten  sind veröffen tlich t w orden), 
M itarbeiter der Encyclopédie.

Aus dieser Fam ilie  R . stam m en auch zahlreiche Gold
schm iede und K upferstecher. E iner ändern  Fam ilie die-

Pete r  Conradin Romedi. 
Nach einer Photographie.
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ses N am ens, dio 1701 aus M ontpellier kam , sich in L on
don nicderliess und  1842 in G enf e inbiirgerte, ge
hört —  W i l l i a m , 1798-1855, L andschaftsm aler an. — 
Rec. yen. suisse  I I I .  —• de M ontet : Diet. —  Senebier : 
H ist. litt. — France protestante. —  S K L .  [H .  Da.] 

R O M O N S C H  (IL ) . R om anische Z eitung in der 
M undart des B ündner O berlandes, die 1845-1848 in 
Chur erschien u . ka th o l.-k o n serv a tiv e r R ich tu n g  war. 
— Schweizer Presse 1896, p . 477-478. [L. J.]

R O M O N T  (deu tsch  R o t h m u n d ) (K t. Bern, Bez. 
C ourtelary . S. G LS). Gem. und  Dorf in der K irchgem . 
Vauffelin. R odm unt 1335. Die K irche von Basel besass 
in Redemont Lehen, die sie um  1311 an  B ourcard  de la 
Roche a b tra t .  Die adelige Fam ilie  dieses N am ens soll 
ein zwischen R . u . Vauffelin gelegenes Schloss besessen 
haben , von dem  noch einige Spuren e rhalten  sind. Aus 
der Fam ilie v .  R. erhie lt Ni KLAUS, B ürger v . N euenburg 
und Biel, 1344 vom  Grafen Ludw ig von N euenburg 
einen Teil des Z ehntens von Merzligen zu Lehen. E in 
Zweig der Fam ilie, der E nde des 14. Ja h rh . verschw and,

u n ter den Schutz Freiburgs und  gehörte von nun an 
bis 1798 zu r freiburg . L andvogtei Rom  ont (zum  Bez. 
R om ont 1798-1848, von da an zum  Bez. Gläne). Die 
S ta d t w urde m ehrm als gänzlich oder teilweise einge
äschert, so 1434, 1476, 1577, 1681, 1843, 1844 und 1863. 
Das Schloss R . w urde im  13. Ja h rh . um gebaut und ver- 
grössert, 1528 ausgebessert und 1588-1590 neugebau t. 
Die a lten  R ingm auern  der S ta d t sind zum  grössten  Teil 
erhalten . Die w ah rsch . zu E nde des 13. Ja h rh . gebaute  
T our à  B oyer w urde 1801 an den B ürger B oyer v e rk au ft : 
als dieser aber beabsich tig te, den T urm  niederreissen 
zu lassen, k au fte  ihn die S ta d t zurück. Die drei Tore 
(portes de Lussy, de M arsens und du C hateau, sp ä te r  
portes de Fribourg , de Billens und de Mézières gen an n t), 
w urden 1842 niedergerissen. Der C havannes sous R o- 
m ont-T urm , der schon im  14. Ja h rh . bestand , w urde 
1612 zerstö rt. R. besass gegen E nde des M itte lalters, 
schon 1284, ein S iechenhaus und  von 1325 an  ein Sp ital ; 
1898 w urde eine W aisenansta lt gegründet. Die K naben
prim arschulen  reichen au f 1420, die M ädchenschulen

R om ont in  der Mitte des 18. Jah rh .  Nach einem Kupferst ich von D. Herrliberger.

liess sich in N idau nieder. Bevölkerung : 1818, 149 E inw .; 
1920, 159. — Vergl. T rou illa t. — F R B .  — D aucourt : 
Diet. V II I .  [G. A.]

R O M O N T  (K t. F reiburg , Bez. Gläne. S. GLS).
S ta d t und B ezirkshaup to rt. F rühere  
Form en : la t .  Rotondus mons ; im  P a 
to is Remon  ; deutsch , Rem und. W ap
pen : in R o t eine zw eitiirm ige weisse 
Burg, üb erh ö h t vom  Savoyerschild . 
ln der U m gebung von R . fand m an 
Tum uli aus der ersten  S teinzeit, sowie 
röm ische R uinen. A uf dem  H ügel, wo 
die heutige S tad t sich e rheb t, bestand  
u rsp r. n u r ein T urm  oder eine Burg 
als E igen tum  der H erren  von Billens ; 

sie w urde w ahrsch. schon im  Beginn der Feudalzeit 
e rb au t. 1239 oder 1240 t r a t  Anselme de Billens diese 
Veste an P e ter I I .  von Savoyen ab, der daraus ein Boll
werk gegen F reiburg , die K iburger und  die H absburger 
m ach te . U n te r Peters R egierung w urde die S tad t gebau t, 
die zur Baronie W aad t gehörte und  von K astlanen  re 
g iert w urde ; im m erhin  besass sie von Anfang an  eine 
G em eindebehörde m it einem  Syndic an  der Spitze. 
Beim A m tsa n tr itt  schwor der K astlan , die Freiheiten  
und G ebräuche der S ta d t zu ach ten , und  bei jedem  
Regierungswechsel im H ause Savoyen liess sich die 
Gem. ihre Freiheiten  bestätigen . In  den B urgunder
kriegen bem ach ten  sich im  O kt. 1475 und  im  Ju n i 
1476 die F reiburger und B erner der S ta d t. D urch den 
F reiburger Frieden (1476) k eh rte  n ich t n u r R ., sondern 
die ganze W aad t an  Savoyen zurück ; dennoch zogen die 
Freiburger erst am  21. H. 1478, nach  B ezahlung der 
K riegsentschädigung, ab. Bei der E roberung  der W aadt 
durch  die B erner ste llte  sich R om ont am  3. n t. 1536

au f 1611 zurück. In  der M itte des 18. Ja h rh . eröffnete 
die G eistlichkeit eine L ateinschule, die 1805-1845 dank 
ihres Lehrers P . L hote , eines ehem aligen Mönchs von 
Bellelay, einen ziem lichen R u f erlangte. 1859 en ts tan d  
aus dieser L eh ran sta lt eine Sekundarschule fü r den Bez. 
Gläne. E in In te rn a t (Pensionnat S t. Charles) w urde 
1884 vom  C horherrn R épond gegründet, es u n te rs te h t 
dem  Bischof von L ausanne, Genf und  F reiburg . Im
15. Ja h rh . w ar R . du rch  seine Sensen- und  Sicheln
fab rika tion  u. auch durch seine W eberei b e rü h m t. Im
16. Ja h rh . ex istierte  in R . eine Glockengiesserei. Die Ge
sellschaft der A rm brustschü tzen  bestand  schon anfangs 
des 15. Ja h rh . ; von 1406 an v e ran sta lte te  sie Schiessü
bungen. H ackenbüchser gab es 1454. R . w urde zwischen 
1240 und 1244 zur K irchgem . u n d  dam als von Villaz 
S t. P ierre, sowie z. T . von Billens abgelöst. 1868 
w urde A rrufens in R . e ingepfarrt. 1404 gab es in R . 20 
P riester, 1513 noch 17, die sich fast kanonische S ta tu te n  
gaben, und  deswegen heu te  noch den C horherrentitel 
führen . Das Leo X . vorgelegte P ro jek t, ein w irkliches 
S tiftskap ite l zu bilden, kam  n ich t zur A usführung. Die 
zur Zeit Pe ters I I .  von Savoyen gebau te  P farrk irche 
w urde 1434 fa st gänzlich eingeäschert. Die neue, 1451 
eingeweihte K irche erhielt 1576 eine Orgel und is t 
M ariä H im m elfahrt gew eiht. 1619-1725 leb ten  in R . 
M inoriten ; 1726 tra ten  K apuziner an  ihre Stelle. E inige 
M onate lang (1591) h ielten  sich die K larissinnen von 
É vian , 1636 die N onnen des A nnunzia tenordens von 
Pontarlie r und  1797-1798, sowie 1803-1806 T rapp isten  
in R . auf. Die S tad t w ar in früheren  Zeiten auch  durch  
ihre religiösen Feste  bek an n t. Das Passionsspiel w urde 
1456 erstm als au fgeführt ; an seine Stelle t r a t  1755 die 
Prozession der K reuzträger, die m an bis 1843 regel
mässig am  K arfre itag  abh ielt. Von 1460 bis ins 18. J a h rh .



ROMONT RONCO

fanden  A ufführungen des Dreikönigsspiels s ta t t .  — 
Vergl. K uenlin  : Diet. I I .  —  Dellion : Diet. — J .  G re
m and  : Romont sous la domination de la Savoie. — F. 
B rodlet : H ist, de l'enceinte et des lours de Romont (in A  F  
V i l i) .  — G. C orpataux  : Les tireurs de Romont (in 
É tr. frib. 1928). —  W urstem berger : Peter der zweite , 
G raf von Savoyfn .  — T. de R aem y : L ’incendie de 
Romont en 1434 und Prise et incendie de Romont en 1476 
(in Journal du tir cantonal frib . 1927). —■ A. C hatton  : 
Romont (ibid.). [ J .  J o r d a n .]

R O M O N T ,  Ja k o b  v o n , aus dem  H ause Savoyen, 
erh ielt 1460 die B aronie W aad t und  den T ite l eines 
Grafen von R om ont. Als einer der bed eu ten d sten  P a r
teigänger des Herzogs K arl des K ühnen von B urgund 
n ah m  er an  der Z usam m enkunft von Pévonne und an 
der P lünderung  von L ü ttich  teil. Zu Beginn des B ur
gunderkriegs e rk lä rte  er Bern und Fre ibu rg  den Krieg. 
Diese nahm en ihm  1475 die ganze W aad t bis Ny on 
weg. J .  v. R . beteilig te sieh an  der Sch lach t bei G rand
son u .b efeh lig te  in M urten eine burgundische A bteilung, 
die die N ordostseite, zwischen M urten und  M untelier, 
deckte und  die S trassen von G üm m enen und  A arberg 
sp e rrte . W ährend der Schlacht gelang es ihm , sich h in te r 
den Schweizern einen D urchgang zu bahnen  und in die 
W aadt zu flüchten. Im  F re ibu rger F rieden von 1476 
w urde ihm  die W aad t n ich t zu rü ck e rs ta tte t, t  30. I. 
1486. Seine T ochter Louise F rançoise erhob A nsprüche 
au f die G rafschaft R om ont und  erhie lt 1512 deswegen 
vom  H erzog von Savoyen eine E n tschädigung  von 
30 000 fl.

A ndere M itglieder des H auses Savoyen füh rten  den 
T itel eines Grafen von R om ont : P e te r  H., 1240-1268 ; 
H u m bert, B astard  von Savoyen, 1439 ; K arl, 1482- 
1509 ; K arl Jo h . A m adeus, 1488-1496 ; P h ilibert II., 
1497-1504; K arl U l., 1504-1552 ; E m anuel Ph ilibert, 
1552-1580 ; K arl E m anuel, 1580-1630 ; V ik tor A m a
deus, 1630-1637 ; F ranz H yazin th , 1637-1657.— Vergl. 
A rt. M u r t e n  und R o m o n t .  —  D ierauer I I .  — Geli
ehenen : M aison de Savoie I, I I . [ J ,  J o r d a n .]

R O M O O S  (K t. L uzern, A m t E n tleb u ch . S. G L S ). 
P farrdorf. Das ganze G em eindegebiet sam t Kirche und 
W ohn tu rm  B ärenstoss gehörte im  M itte lalter zur H err
schaft W olhusen. 1184 schenkten  die Freien von Wol- 
husen dieser ä lte sten  K irche des E n tlebuchs den H of 
T annbach  zu Geiss. 1370 kam  die K irche an  (Ester- 
reich, 1385 an  L uzern . K irch en rep ara tu ren  1497, 1693- 
1694, 1770 ; B rand des P farrhofes 1708. H ans am  Lin- 
doten  w ar ein angesehener V olksführer in der politisch  
erregten  Zeit des A m sta ld en h an d e ls .—  Th. v. L iebenau : 
Amstaldenhandel (in Gfr. 37, 134). — R. D ürrer : B ru
der K laus  I, 77. — 1497 zählte  das D orf R . ca. 25 H äu 
ser. Im  H erb st 1635 v eru rsach te  S ta tth a lte r  Jo h an n  
Schum acher eine Volksbewegung gegen den R a t zu 
L uzern. T aufreg ister seit 1709, E hereg. seit 1731, Ster- 
berg. seit 1781. —  Liebenau : Die Entlebucher Unru
hen 1630-1636. — Monatsrosen 1881, p. 433. — Der 
A u fen th a lt eines österreichischen F lüch tlings im  Pfarr- 
hof 1799 bewog den helvetischen L an d e ss ta tth a lte r  zu 
einer m ilitärischen  N achforschung. — Segesser : 
Rechts geschickte I, 570, 595. —  Gfr. Reg., bes. Bd. 60, 
p. 188. —  Schnyder : Gesch. des Landes Entlebuch. — 
P. X . W eber : A u s den Höhen und Tiefen des Fontan
nengebietes. —  L üto lf : Sagen , p. 518. —  U eber die 
Goldgewinnung an  der grossen Fon tanne  s. Gfr. 78, 
p. 30. [P. X. W.]

R O N C A ,  t  Fam ilie von Morbio Superiore, die seit 
Beginn des 17. Ja h rh . e rw ähnt w ird. — 1. A n d r e a  
und M a r t i n o  della R onca, B aum eister in Rom, a rb ei
te ten  1613 am  V atican  und an S ta. M aria Maggiore. —
2. G e r a r d o , 1701 einer der beiden plebani des G erichts
bezirks B alerna. —  3. A g r i p p i n o , * 16. v i. 1812, N otar, 
O berrich ter von 1856 an. — Vergl. B Stor. 1890. — 
S K L .  [C. T.]

R O N C A  I O L I ,  R O N C A G L I O .  Fam ilie von S cu 
sino-Arsizio, Lugano und  Bissone. W appen  der R. von 
Brasino : über einem  schreitenden Löwen ein R ech ts
arin , der ein G artenm esser h ä lt (Farben  unb ek an n t). 
—  1. A n t o n i o ,  von B rasino, B aum eister, e rw ähn t in 
Rom 1632. —  2. G i o v a n  BATTISTA, von B rasino, B au 
m eister, erw ähn t in Venedig 1632. —  3. P i e t r o ,  von

Brasino, S tuck k ü n stle r, fü h rte  versch . A rbeiten  in 
der K irche S t. A ntonio von P ad u a  aus, nam entlich  
eine G lorifizierung des Heiligen ; leb te noch 1660. — 
A I I S  1914 und 1925. — L L .  — Füessli : Gesch. der 
besten K ünstler. — P . Vegezzi : Esposizione storica. —
A. Didelfi : D iz. —  BStor. 1885, 1899. — Arch. stor. 
lomb. X II  — G. M erzario : I  maestri comacini. — G. 
B ianchi : A rtis ti ticinesi. [c. T.]

R O N C A T I .  Fam ilie von Meride. W appen  : ein ge
k rö n ter Löwe m it Schw ert au f Sp itzdreiberg  (F arb en  
unb ek an n t). —  M a r s i g l i o ,  S tu ck künstle r, schuf gegen 
1710 das S tückw erk  des grossen Saals des K losters 
E insiedeln. — S K L .  —  A H S  1916. [C. T.]

R O N C H E L L I ,  G i o v a n  B a t t i s t a ,  von L ugano , 
Maler in der 2. H älfte  des 18. Ja h rb .,  a rb e ite te  bes. in 
Pav ia  an  der A usschm ückung m ehrerer K irchen, w ar 
auch  P o rträ tm a le r . —  S K L .  [C. T.]

R O N C H E T T I ,  D E L  R O N C H E T T O .  In  S tab io  
(Tessin) schon 1539 erw ähnte  Fam ilie. —  P i e t r o ,  von. 
L ugano, * 1834, f  19. v . 1917 in Bissone, einflussreiches 
Mitglied der rad ika len  P a rte i des K ts . Tessin, b e te i
ligte sich in h ervorragender W eise an  den po litischen 
E reignissen seiner Zeit, b em äch tig te  sich in der R ev o 
lu tio n  vom  11. ix . 1890 des Zeughauses von B ellinzona, 
g ründete  im  W allis eine D y n am itfab rik  u n d  h in t e r - 
liess 100 000 Fr. zu w oh ltätigen  Zwecken. —  E duca
tore 1917. —  Inchiesta federale su i fatti dell’ 11 seti. 1890. 
— BStor. 1894. [C. T.]

R O N C O  B E I  A S C O N A  (Kt.. Tessiti, Bez. L ocam o . 
S. GLS). Politische und  K irchgem . Roncha 1264 ; R a n 
cho 1498 ; Roncho de Ascona  1591. Die Duni h a tte n  in 
R. G rundrech te , die schon 1264 e rw ähn t w erden. D as 
D orf w urde 1397 der G rafschaft S tazzona und 1497 
der kurzlebigen G rafschaft A ngera zugeteilt. F rü h e r  
b ildete es eine einzige Gem. m it Ascona, besass a b e r  
doch eine gewisse lokale Selbständ igkeit, so noch 1564. 
1643 w urde Ronco als Gem einde von Ascona a b g e tren n t. 
U n te r eidg. H errschaft e rnann te  R . abw echselnd m it 
Ascona eines der M itglieder des R a ts  und  einen der 
Anw älte der Vogtei Locarno. D urch die P est von 1583 
w urde die B evölkerung schw er heim gesucht. Die A u s
w anderer von R . und  b en ach b arte r D örfer in F lorenz 
g rü n d e ten  1592 an  der M adonna del Sasso von L ocarno 
eine B ruderschaft, die Compagnia di Firenze, w elche 
dem  H eilig tum  die Flucht nach Aeggpten  von B ra m a n 
tino schenkte . N ach Ballerini sollen die H um ilia ten , 
die au f den nahen  Inseln  von B rissago eine N ied er
lassung h a tte n , bei der schon 1498 erw ähn ten  K irche 
S. M artino ein H aus besessen haben . Die P farrk irch e  
S. M artino ist an der Stelle eines früheren  G ebäudes 
e rrich te t. Die K apelle der M adonna dei Pozzuoli 
w urde infolge eines Gelübdes der B evölkerung w ä h 
rend der P est von 1583 erb au t und  1886 vergrös- 
sert. F rü h er u n te rs ta n d  R . der k irchlichen G erich ts
b arkeit von Ascona, doch besass es schon 1591 einen 
K ap lan . Die K irchgem . b esteh t seit 1626 ; infolge eines 
Kom prom isses von 1632 und  bis 1813 w urde der P fa r 
rer von den drei P fa rrern  von Ascona gew ählt. Die 
P fa rrk irche  erh ie lt 1749 den E h ren tite l einer P ro p s te i
kirche. Bevölkerung  : 1591, ca. 112 H aushaltungen  ; 
1801, 442 E inw . ; 1920, 281. —  BStor. 1879, 1885, 1894. 
—• O. W eiss : Die tessin. Landvogteien. —  M onitore di 
Lugano  1921. —  S. B orrani : Ticino Sacro. —  G. B u e tti : 
Note storiche religiose. [C. T.]

R O N C O ,  d e  R O N C O ,  heu te  R O N C H I .  F am i
liennam e, der in L um ino seit 1237, in L ocarno se it 
1495, in Lugano im  16. Ja h rh . vo rkom m t, W appen  
der R . von Locarno : ein schreitender Löwe m it D oppel
schw eif (Farben  u n b ek an n t). —  1. G i o v a n  G i a c o m o , 
von Locarno, D oktor des zivilen und des kanonischen  
R echts, verw alte te  m ehrere Lehen der Grafen B o rro 
meo, w urde 1510 von Ludwig X II . zum  P o te s ta te n  
und G erich tshaup tm ann  von Lugano e rn an n t, 1512 
von den Schweizern im  Schloss Lugano belagert, soll, 
nach Ballerini, einen heu te  verlornen B erich t über die 
Belagerung geschrieben haben . Als französischer P a r te i
gänger m it seinem  B ruder G i o r g i o  v e rb an n t, 1517 
von den Schweizern begnadig t, A bgeordneter L udovico 
Borrom eos an den R a t von Luzern  1518, V e rtre te r 
Locarnos an  der T agsatzung  in einem  K onflik t m it
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dem  G am barogno 1522 ; iin gl. J .  von G iovanni Bor
romeo seiner Lehen en tse tz t. N ach P o m e tta  soll ein 
R. 1512-1513 an der Spitze von 700 Soldaten  gestanden 
haben, die das Schloss Locarno gegen die Schweizer 
v erte id ig ten . — 2. L odovico , von Locarno, 1523-1593, 
w ar einer der R eform atoren  von Locarno, beteiligte 
sich 1549 an  der D isp u ta tio n  von Locarno und  verliess 
1555 die S ta d t m it den ändern  P ro te s tan ten , die nach 
Z ürich zogen. — 3. An to n io , P ietro  und  N icolò, von 
Lugano, A rch itek ten , w irk ten  in Im ola und  K rak au . 
A ntonio w ird in K rak au  1574-1579, P ie tro  A ntonio 
1578 und Nicolò 1578-1583 erw ähn t. —  A  H S  1911, 
p. 9, 1914. —  BStor. 1881,1884,1889,1889. — A. Oldelli : 
D iz. —  P . Vegezzi : Esposizione storica. — S K L .  — 
A S  I. — L L . —  G. P o m e tta  : Briciole di storia bellin- 
zonese. — E. P o m e tta  : Come il T icino. — Derselbe : 
La battaglia di Giornico. —  L. B ren tan i : La chiesa 
matrice di S . Pietro in  Bellinzona. — V. De Vit : 11 
Lago maggiore .— F . Meyer : Die evang. Gem. in  Lo
carno. [C. T.]

R O N D C H Â T E L  (K t. Bern, Bez. C ourtelary, Gem. 
P éry . S. G L S ). An der Schuss, in der K lus von Reuche- 
n e tte  gelegene Z em entfabrik . N ich t w eit davon s teh t 
ein a lte r, R ondchäte l g en an n ter T urm , dessen E rbauer 
und E n ts teh u n g sze it n ich t b ek an n t sind. E r gehörte zu 
einem  E dellehen, das von Bischof Jo h an n  Senn von 
M ünsingen seinem  B ruder K onrad , Meyer von Biel 
1340-1365, verliehen w urde ; als dieser kinderlos sta rb , 
gab der Bischof Jo h an n  von Vienne das Lehen 
seinem  Neffen, Jean  de N ans, aus der F re igrafschaft ; 
le tz te rer h in terliess es Guillaum e d 'O rsans. R . blieb im 
Besitz dieser Fam ilie  bis 1766. N ach dem  A ussterben 
der d ’Orsans k eh rte  das Lehen R . an den Fürstb ischof 
von Basel zurück, der es der Gem. P éry  v e rp ach te te . 
1786 wollte der bischöfl. Schaffner N iklaus H eilm ann 
von Biel davon Besitz ergreifen, stiess aber au f den 
W iderstand  der B ürger von P éry . Es gab einen 
langen Prozess, der bei A usbruch der französischen R e
vo lution  noch n ich t entschieden w ar. — A. Schenk 
in A S J  1921. —  H . L. L ehm ann : Das B isthitm  Basel, 
p . 202. [G. A.]

R O N E D E ,  A u g u s to ,  von Lodrino, a rb e ite te  1508 
an der A usbesserung der W appen und der U hr der 
S ta d t Bellinzona, leitete  sehr w ahrsch. 1517-1543 den 
Bau der S tiftsk irche dieser S tad t. —  L. B ren tan i : La 
Storia antica d. Collegiata di Bellinzona. [C. T.]

R O N  E R  (s. auch  R o h n e r ) .  Fam ilien  von F e tan  
und Schuls (G raubünden). —  J o h a n n e s ,  von Sc.huls, 
t  1842, Ingenieur, L ehrer an  der Industrieschu le  und 
an  der Gewerbeschule in Zürich 1873-1879, R ek to r der 
Gewerbeschule 1876-1912, f  1914, Verfasser einer Gesch. 
der Gewerbeschule der Stadt Zürich  (Ms.), B ürger von 
Zürich 1892. — N Z Z  1914, Nr. 1089. —  Z W  Chr. 1914, 
p. 353. —  Festschrift Kantonsschule Zürich  1883, p . 100- 
109. —  A n n a ,  T och ter des Vorgen., * 1873 in Zürich, 
P ian istin  und  M usikpädagogin, verf. u. a. P rinz Gold-
liaar und die Gänsehirtin (ein B ühnenm ärchen) ; Die
F rau  im  M usikberuf. [M. V alèr.]

R O N G E L L E N  (K t. G raubünden, Bez. H in terrhe in , 
Kreis Scham s. S. GLS). Dorf, das politisch  seit a lte r 
Zeit zu Scham s gehört und  nach  Thusis, m it dem  zu
sam m en es ca. 1529 zur R eform  ü b e rtra t, kirchgenössig 
ist. Schon zur R öm erzeit fü h rte  eine S trasse von Norden 
herkom m end m it U m gehung der V iam ala über R ., en t
weder durch  die Scham ser Maiensässe und die Alp 
A nnarosa nach Sufers oder über M athon nach  Andeer. 
A uch die spä tere  S trasse fü h rte  über R ., von dort aber 
h in u n te r in die innere V iam ala und w eiter au f der linken 
R heinseite nach  Andeer. D urch die Œ ffnung des ve r
lorenen Lochs (1738-1739) w urde der ganze Talweg 
passierbar, sodass sich der V erkehr diesem  zuw andte 
und R. verödete. Bevölkerung  : 1929, 69 E in w . — Vergl.
G. B ener : Z ur Gesch. der Transitivege durch Graub. — 
V ortrag  J .  E scher-B ürkli : N Z Z  1928, Nr. 2098. —  E. 
Camenisch : Reform.-Gesch. — J .  A. v . Sprecher : Gesch. 
der 111. Bünde im  IS. Jahrh. [P. G illardon .]

R O N J A T ,  É t i e n n e ,  1657-1737, von B eaurepaire 
(D auphine), e rster Chirurg W ilhelm s I I I .  von E ngland, 
Bürger von Genf 1734, zog von d o rt nach Vevey, wo 
er 1720 B ürger w urde, hin terliess sein Verm ögen den

Spitälern  von Vevey, L ondon und  Genf. —  A I I S  1905, 
42. — de M ontet : Diet. [H. Da.]

R O N K A  (früher R u n g g ) .  Fam ilie der S tad t Luzern. 
Als V ertre te r der a lte rn  Linie erw arb M a r t i n  von 
R ungg 1521 das S tad tb ü rg e rrech t. S tad td ien er 1531- 
1550. Im  16. und 17. Ja h rh . w aren verschiedene R. 
S tad tk n ech te . — J o s e f  A n t o n ,  von Tram ezzo am  
Comersee, Spezereihändler, B ürger 1719, is t der S tam m 
v a te r  der heutigen S tad tbürgerfam ilie . — A n t o n ,  1750- 
1801, P fa rre r zu Pfaffnau 1781-1787, S ta tth a lte r  zu 
H erdern 1798. —  J o s e f ,  helvetischer K om m issar 1799, 
wegen übereifrigem  Vorgehen bis 24. v u . 1800 in A rrest 
gelegt. —  Vergl. A S H H  I-V. —  S taa tsarch iv . —  G fr. 
Reg. [P. x . W.]

R O N O  ( R o n o z ) .  j  Freiburger Fam ilie (Bürger seit 
1394), die noch im  16. Ja h rh . b lüh te . —  P i e r r e ,  Ohm- 
geldner 1462-1468, A rch itek t, beteiligte sich 1464-1471 
in hervorragender W eise am  Bau der a lten  K apelle von 
B ürgten. — S K L .  —  F A  1894. —  P. de Zurich : Les 
flefs Tierstein  (in A S H F  X II) . — S taa tsa rch . F reiburg .
— A. Dellion : Diet. VI, 318. [G. Cx.]

R O N U S .  In  Basel seit 1495 m it A n d r e a s ,  dem
Schneider ( f  ca. 1520), e ingebürgerte  Fam ilie. W appen : 
in Gold au f grünem  D reiberg ein g rüner Zweig m it 3 
b rau n en  N üssen. — 1. C o n r a d , 1574-1656, U renkel 
des S tam m vaters, Schuhm acher, des R ats , Z unftm eister 
zu Schuhm achern . Im  18. Ja h rh . h a t sich ein Zweig 
der Fam ilie dem  H andel zugew andt. — 2. J e r e m i a s , 
1741-1787, D irek tor einer Ind iennefabrik  bei Biel 1768.
— 3. C h r i s t o p h , 1828-1900, U renkel von Nr. 2, K auf
m ann, R ich ter, des Grossen R ates, lang]. M itglied des 
W eiteren B ürgerrates, P räsiden t der C hristoph M erian’- 
schen S tiftung . — 4. P a u l  E m i l , * 31. v m . 1883, Neffe 
von Nr. 3, Dr. ju r ., A dvokat und N o tar, des Grossen 
R ates (P räsiden t 1921). [P. Ro.]

R O N W I L  (K t. St. Gallen, Bez. Gossau, Gem. W ald- 
kirch. S. GLS). W eiler, Ramonwilare  884 ; Ranwilla  
1199 ; Ranwiler 1263, Sitz des früh , f  M inisterialenge
schlechtes von Ronw il ( K o n r a d  de R aw ilæ r 1228 ; 
U l r i c h  de R anw iler 1263). —  M e c h t i l d  (1263-1283), 
erste b ek an n te  P riorin  des Schw esternhauses au f dem  
Brühl, sp ä ter St. K a th arin a  in St. Gallen ; u n te r  ih r 
nahm en die Schw estern 1266 die A ugustinerregel an .
— U StG  II-V . — A. N äf : Chronik, p . 952. — [A. H ar- 
degger] : Die Frauen zu  St. Katharina  (in St. Galler 
N bl. 1885, p. 5). — I. v. A rx I I ,  p. 206. — E. F . v. 
Mülinen : Helv. Sacra I I ,  189 (unrich tig  R ankw il). — 
S tiftsarch iv . [J. M.]

R O O R D A  V A N  E Y S I N G A ,  H e n r i ,  aus H olland, 
* 30. x i .  1870 in Brüssel, t  7. XI. 1925 in L ausanne, 
liess sich in jungen  Ja h ren  in L ausanne nieder, wo er 
als M athem atik lehrer tä tig  w ar, schrieb Le pédagogue 
n ’aime pas les enfants und , u n te r  dem  Pseudonym  
Balthazar, in der Gazette de Lausanne  hum oristische 
E rzählungen, verein ig t in A  prendre ou à laisser und Le 
Roseau pensotant, 1923. — Biogr. v . Fonjallaz. [M. R.]

R O O S .  Fam ilien der K te . Basel, Luzern, St. Gallen 
und Zug.

A. K a n t o n  B a s e l .  Aus W ü rttem b erg  stam m ende, 
1898 in Basel e ingebürgerte  Fam ilie : O t t o ,  * 1887, 
B ildhauer und  Maler, a rb e ite te  u . a. in Paris in der A ka
demie R andson ; seit 1910 selbständig  in Basel tä tig .
—  S K L . —  S Z G L .  [C. Ro.]

B. K a n t o n  L u z e r n .  Fam ilien im E n tlebuch , seit 
dem  15. Ja h rh . —  1. L o r e n z ,  W eibel und S ta tth a lte r  
1624-1636. —  L iebenau : Die Entlebucher Unruhen. —
2. W a l t e r , S ta tth a lte r  in Rom oos 169 1-1695. —  3. J o
s e f , von Schüpfheim , 1851-1909, zu V itznau  1877, zu 
Luzern 1878-1880, h ie rau f E isenbahner, e rk ran k te  
1886 an  einem R ückenm ark le iden  und  ve rb rach te  die 
23 letz ten  Jah re  zu Gisikon. Verfasser der G ed ich tbänd
chen Stim m ungen  und N o Fürobigs. —  Luzerner Schul- 
blatt 1908, 199. — Luzerner Chronik 1909, 119. — 4. 
F r a n z  J o s e f , von Romoos, 1862-1921, L ehrer zu 
H ohenrain , 1881-1907 an der A n sta lt fü r T aubstum m e,
1907-1916 an jen er für Schwachsinnige, se ither D irek tor 
beider A n sta lten  ; V erfasser von L ehrbüchern  für A nor
male. — Luz. Schulblatt 1921. [P. X. W.]

C. K a n t o n  S t .  G a l l e n .  Fam ilie in K a ltb ru n n , n ach 
gewiesen seit 1564 m it H a n s  R., aus A delm att, ver-
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zweigt seit 1755 in die Gem. Schänis. W appen : in Blau 
ein R osenstrauch  m it 3 ro ten  R osen. — J a ko b , von. 
K a ltb ru n n , 1819-1896, A m tsschreiber, A k tu a r des k a 
tho lischen  A d m in is tra tio n srates . — Z ehntenrodel des 
A m tes K a ltb ru n n . [J. Fæh.]

D. K a n t o n  Z u g .  f  Fam ilie der S ta d t Zug. H a n s ,  
im Jahrze itbuC h 1534. Aus der Fam ilie stam m en 
m ehrere B uchdrucker, so —  F r a n z  C a r l ,  20. x i .  1651-
4. x . 1697, der um  1678 den ersten  Zuger Schreibkalen
der, im  folgenden Ja h re  den e rsten  S taa tsk a len d er 
(auch « langer » K alender g enann t) herausgab . Die F a 
m ilie erlosch im  M annesstam m  u m l8 5 8 .— G/r. X X II I ,  
p. 230. —  S K L .  [W. J. Meyeb.]

R O O S C H Ü Z , Aus S tu t tg a r t  stam m ende Fam ilie, 
die sich m it A l b e r t , 1827-1879, K aufm ann , M itgrün
der der M ineralw asserfabrik M üller u . R . in Bern, 
niederliess und  sich 1877 d o rt e inbürgerte . — K u r t , 
* 1894, M usiker, erw. bei E . R efard t : M usiker
lexikon. [D. S.]

R O O S T .  1457 in N euenkirch , seit A nfang des 16. 
Ja h rb . in B eringen vorkom m ende Fam ilie, von welcher 
A ngehörige 1578 u n d  1841 B ürger der S ta d t Schaffhau
sen w urden u . sich nach  dem  T hurgau  u . nach  A m erika 
v e rb re ite ten . W appen  : in Gold schw arzer R ost. — 
H e i n r i c h ,  * 1872 in B eringen, O b erstlieu ten an t 1913, 
D ivisionär 1922, G eneralstabschef 1923, A rm eekorps
k o m m an d an t 1928. —  Neues W interthurer Tagblatt 
1923, N r. 146. —  Schaffh . Intelligenzblatt 1928, N r. 301.
— Schaffh . Regierungskalender. — US. —  Genealog. 
Reg. der S ta d t Schaffhausen. [ S t i e f e l . ]

R O O T  (K t. und  A m t L uzern. S. GLS). P farrdorf.
W appen : gespa lten , r. in R o t ein 
m it einem  weissen R u d er gekreuzter 
w. Schifferstachel, 1. 5m al gete ilt von 
Gold und  Schwarz. Rota 1236. R öm i
sche F u n d e  ( G/r. 33 u. 35. —  K . Lü- 
to lf : Pfarrgesch.., p . 2). Das D orf 
gehörte  zum  kiburgischen E rbe  der 
H absburger und  w ar dem  habsburg . 
A m t M eyenberg zugeteilt. Infolge des 
Sem pacherkrieges k am  R . fak tisch , 
anlässlich der Ewigen R ich tung  (1474) 

auch form ell an  L uzern. 1481 w urde die Gegend an 
die L andvogtei H absburg  angeschlossen. N ach dem 
Sem pacherkrieg w ar das D orf zu nächst w ährend m in 
destens vier Ja h rze h n ten  m it der L andvogtei K riens- 
H orw  verbunden . Das P a tro n a ts re ch t der K irche kam  
1323 an  das C isterzienserkloster A lten ry f (K t. F reiburg), 
sp ä te r an  O esterreich, 1396 an  das C horherrenstift in 
Zofmgen, 1478 endlich durch  K a u f an  die Propstei 
L uzern. K irchenbau ten  zu Beginn des 13. Ja h rb ., 
1452, 1704-1711 ; Bau der S t. N iklausenkapelle  1512- 
1514. Die S te inbrüche zu R . w erden seit 200 Jah ren  
au sg eb eu tet. A uf dem  R ooterberg  bestand  1690-1847 
eine H ochw acht. F ü r die T reue im  B auernkrieg  er
h ielten  die L eute  von R. und  U m gebung die Zoll
freiheit an der G isikerbrücke und  andere P riv ile
gien, welche 1712 wegen U nbotm ässigkeit w ieder au f
gehoben w urden. Im  Sonderbundskrieg  w urde die Ge
gend h a r t  m itgenom m en. —  P fa rreg iste r seit 1688. — 
Gfr. Reg. — Ph . A. v . Segesser : Rechtsgesch. I, 471, 
532 ff. ; I I ,  62 f. — K onr. L ü to lf : Pfarrgeschichte. — 
A S  I. [P. X. W.]

R O O T H A A N ,  P . J o h . P h i l i p p ,  S. J ., * 1785 zu 
A m sterdam , t r a t  1804 zu D ünaburg  in W eissrussland 
in die G esellschaft Jesu , w irk te  1821 und  1823 als P ro 
fessor und  Volksm issionär in Brig, w urde 9. v u .  1829 
General seines Ordens, f  8. v . 1853. — B W G  VI.
—  H erders Kirchenlexikon  X . [D. I.]

R O P R A Z  (K t. W aad t, Bez. Oron. S. GLS). Gern
und  Dorf, das zur H errschaft Vulliens gehörte und 1354 
an  die B onvillars, 1405 an die Ferne.x, 1419 an  die 
Glane, um  die M itte des 16. Ja h rh . an  die Sordet und 
zu Beginn des 17. Ja h rh . an  die Clavel von Cully ü b er
ging. Das Schloss R . s tam m t aus dem  17. Ja h rh . 1760 
wollte Georges Clavel die K apelle näh er beim  Schloss 
neu aufbauen . D araus e n ts tan d  ein grosser S tre it m it 
den E inw ohnern , denen schliesslich der L andvogt 
R ech t gab. Die E rinnerung  daran  is t in einem  S p o tt
ged ich t, La chanson de M . de Ropraz-, erhalten  geblieben.

1795 befre ite  César Clavel, als H err von R . seine 
U n te rta n en  von allen F eu d a llasten  gegen eine E n t
schädigung v . 8000 F ran k en , w ofür ihm  dann in der Re
volutionszeit. jegliche B elästigung e rsp art blieb. K irch 
lich gehörte  R . von jeh er zu Mézières ; seine Kapelle 
w urde 1895 re s tau rie rt. Das Schloss, P riv a te ig en tu m , 
w urde 1900 ganz um g eb au t u . verlo r dabei seinen ursp r. 
C harak ter. —  D H V . [M. R.]

R O P R A Z .  I. A lte Fam ilie, die ihren N am en vom  
gleichnam igen Dorfe R opraz (Bez. Oron) h a t  und  die 
seit 1367 in Châtel S t. Denis eingebürgert is t. Zweige 
liessen sich 1598 in der a lten  L andschaft von F reiburg , 
um  1641 in  Besencens u n d  F iaugeres nieder. — C l a u d e  
R opra alias M artin , K aufm ann , B ürger von F reiburg  
1519. —  II . Aus Sorens stam m ende Fam ilien  dieses 
N am ens. Die eine hiess früher Guellet (1416) u . n ah m  vor 
1533 den N am en Ropra  an  ; eine andere geh t au f 
Michel dou Soujon zurück, der zwischen 1533 und  1554 
den N am en seiner M utter, Françoise Ropra, annahm . 
— P . Æ bischer : Origine des noms de famille, p. 30. — 
L. Ph ilipona : H ist, de Chälel-Saint-D enis, 255. —
A. Dellion : Dici. I I I .  — S taa tsa rch . F reiburg . [G. Cx.] 

R O Q U E S ,  PIER RE ,  aus einer französischen H uge
no ttenfam ilie , die nach  der A ufhebung  des E d ik tes von 
N an tes nach  Genf kam  u n d  sich dann  in Rolle (W aadt) 
niederliess, französischer P red iger in Basel 1710-1748, 
h ielt daselbst auch  öffentliche philosophische Vorle
sungen, t  in Basel 1748. — L L H .  —  M. L u tz  : Nekro
loge... —  L. M eister : Helvetiens berühmte M änner,
2. A usgabe, Bd. 2. — Journal Helvétique 1748. — T h é o 
d o r e  G u i l l a u m e , 1728-1775 (?), Sohn des Vorgen., 
1764 französischer P red iger in Basel, F reu n d  Isaak  
Isélins. —  Isaak Iselins Pariser Tagebuch 1752 (1919), 
p . 249. [C. Rn.]

R O R B A S  (K t. Zürich, Bez. B ülach. S. GLS). P o lit, 
und K irchgem . Rorbach 1044 ; Rorboz 1188. W appen : 
in B lau ein halbes goldenes M ühlrad. Röm ische E inzel
funde ; a lam annisch-fränk ische G räber an  der W agen
brechestrasse . A uf dem  « B urgsta l » soll ein T engen’sches 
M inisterialengeschlecht gesessen haben , das 1044-1256 
urk . erschein t. 1254 ü b e rtru g  der E dle K onrad  von 
Tengen einen H of zu R . an  Egelolf von H ash. Ida , 
T och ter des E d ein Hugo von Teufen, ve rg ab te  1268 
ihre Höfe zu R . sam t P a tro n a t und Vogtei über das 
K irchengu t an das K loste r K appel. U m  1272 kam  auch 
das K loster Töss in den Besitz m ehrerer Höfe daselbst, 
die K uno von Teufen zugestanden  h a tte n . Der Meier
hof an der Steig ging 1309 vom  K loster Töss an das 
K o lleg ia ts tift S t. P e ter zu E m brach  über. Bis ins
17. Ja h rh . w urde auch das rech ts der Töss liegende 
Gebiet der heu tigen  Gem. F re ienste in  R . g en an n t. Die 
niedere G erich tsbarkeit erschein t von A nfang an  als 
zur H errsch aft Teufen gehörig, die auch  g rundherrliche 
R ech te  besass. N ach dem  A ussterben  der F reiherren  
von A lten teufen  w urden  die von H ohenteufen  G erichts
h erren  bis ca. 1320. D ann folgten die von (E sterreich 
m it der H errschaft belehn ten  R itte r  zum  T hor. B arb ara  
zum  T hor b rach te  die G erichte 1519 ihrem  G atten  H ans 
Ja k o b  von Ulm  in die E he. 1571-1798 endlich h a tte  die 
Fam ilie von Meiss die H errschaft inne. Das B lu tgerich t 
gehörte zu K iburg . Öffnung von 1406 ; E inzugsbriefe 
von 1564 und  1622. Am 27. v. 1799 spielten sich zu 
R. heftige K äm pfe zwischen den F ranzosen und 
(E sterreichern  ab. W ährend  der H elvetik  w ar R . dem 
D istrik t B assersdorf zugeteilt, 1803-1814 dem Bezirk 
B ülach, 1814-1831 dem  O beram te E m brach . Spinnerei 
au f dem  M usterplatz  seit 1835 ; K rankenasy l 1893 
gegründet. E in L eu tp rieste r von R . w ird 1188 bezeugt, 
die Johannes dem  T äufer gew eihte K irche 1275. 
Das K loster K appel t r a t  den P a tro n a t schon 1269 
an den Bischof von K onstanz ab. 1405 fand  er sich 
im Besitze eines Z ürcher C horherrn. Von der P ro p 
stei sp ä ter erw orben, s tan d  die K o lla tu r bis 1831 
dem  C horherrenstift zu. Bevölkerung : 1836, 636 E in w. ; 
1920, 1237. T aufreg ister seit 1568, E hereg ister seit 1598, 
T otenreg ister seit 1676. — UZ. — A. N üscheler : 
Gotteshäuser. —  K. D ändliker : Gesch. der Gem. R ., 
Freienstein und Teufen  (1870), m it E rw eiterungen  1924 
neu hgg. von U . Meier. — F . H egi in Festgabe fü r  
P . Schweizer. — M. T hom ann in Landbote 1919, N r. 41,
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42. —  D erselbe : A u s Gesch. und Sage des unteren 
Tösstales, p . 121. —  /.Ehrenlese ; Beilage zum  Bülach- 
Dielsd. Volksfreund  1921, Nr. 8 ; 1924, N r. 30. —  N bl. 
der Stadtbibi. W interthur 1822. [ H i l d e b r a n d t .]

R O R D O R F . ;■ Z unftm eister- und K atsherrenge
schlecht der S ta d t Zürich, das im
16. Ja h rb . auch  der K onstaffel und 
deren engerem  (Adels-) Stübli ange
h ö rte . E inbürgerung  in  Zürich zwi
schen 1324 und 1349 von R ohrdorf 
(Aargau) her. W appen : im Schnek- 
k en sch n itt gete ilt von Gold und  R ot 
(V arian ten). M utm asslicher S tam m 
v a te r  ist —  1. J o h a n n e s  von R ., Gold
schm ied, Vogt zu Islisberg 1324. — 
UZ  X . —  Sigelabbild, zum  UZ  X, 

p. 210. —  M on. Germ. Neer. I . — 2. H a r t m a n n  der 
ä ltere , G oldschm ied und Seidenhändler, 1349-1373, 
w urde vor 1349 in M ailand seiner Seidenw aren b e rau b t. 
Mitglied des K l. R ats 1365-1373, erh ielt 4. iv . 1364 
zusam m en m it fü n f w eiteren Z ürchern von der Æ btissin  
B eatrix  von W olhusen au f 4 Ja h re  die Z ürcher Münze 
verliehen. R eichster Z ürcher seiner Z eit. — M A  GZ 
V III , p . 400. — A. B ürkli : Gesch. d. Zürcher Seiden
industrie , p. 51. — 3. E l i s a b e t h ,  Schw ester von Nr. 2, 
K o n v en tualin  zu G nadental 1350, Æ btissin  des Cister- 
zienserinnenklosters Selnau 1353. —  E . F . von M ülinen : 
Helvetia sacra I I ,  p. 131. — A rg . 11, p. 197. — 4. C/ECt- 
L I A ,  Priorin  des D om inikanerinnenklosters St. V erena in 
Z ürich 1372-1390. — Tur. I I ,  p. 109. —  5. H a r t m a n n  
der jüngere , Goldschm ied, Sohn von N r. 2, 1363-1405, 
des K l. R a ts  1375-1405, Seckeim eister 1375-1376, 1378- 
1379, O bervogt zu H öngg 1391-1392, Pfleger der Abtei 
F ra u m ü n ste r  1397, B auherr 1397, O bervogt zu W iedi
kon 1404-1405. — M A G Z  V III , p. 405. —  S S tC  I I I .  1.
— 6. P e t e r ,  1401-1448, Sohn von N r. 5, des K l. R a ts 
1406-1412, Seckeim eister 1409-1410. — S S tG  I I , 1. — 
7. H artm aiin ,  der R itte r , Sohn von N r. 6, * vor 1427, 
e rh ie lt 5 . iv . 1467 vom  F re ih errn  H ans von Rosenegg 
um  300 11. das R ech t des Münzgriffes in die Zürcher 
Münze als Pfand  u . Lehen ; des Kl. R a ts  1476-1491, 
1493-1503, R eichsvogt 1476-1484, 1494-1497, 1501- 
1502, O bervogt zu W iedikon, A lts te tten  und Æ sch 
1476-1484, zu Æ sch und  A lts te tten  1494-1497, 1501- 
1502, O bervogt zu Morgen 1490-1492, 1498-1499 ; 
erh ielt nach  der Schlacht von G randson, am  2. m . 1476, 
den R itte rsch lag . Pensionär E rzherzog Sigism unds ; 
Gegner W aldm anns. Im  A uflaufe von 1489 h a tte  er den 
A uftrag , G larus von den W irren  zu benachrich tigen , 
w urde au f A nra ten  der eidg. B oten vom  hörnernen  R ate  
zu den S itzungen beigezogen und  m it der L iqu idation  
des W aldm annschen  Nachlasses b e au ftrag t. T ag sa t
zungsbote 1482, 1492, 1497-1499; erh ielt am  1. v. 1496 
von Bischof H einrich  VI. von Chur die Burg Asper- 
m on t bei Zizers durch  V erpfändung, f  26. v ili .  1503. — 
Dok. W aldm ann. —  Chronik Edlibach, p. 151, 195. — 
B M  1919, p. 25. —  Z W  Chr. 1908, p . 297. —  8. O t h m a r ,  
Sohn von N r. 7, O bervogt zu A ndelfingen 1516-1525, 
gab 1540 das Z ürcher B ürgerrech t au f und w urde 
Bürger zu Schaffhausen, f  daselbst 18. i. 1553. —  US. —
9. H a r t m a n n , B ruder von Nr. 8, des K l. R a ts  1527- 
1529, Seevogt 1527, O bervogt zu Meilen 1528-1529, 
A m tm ann  der A btei F rau m ü n ste r  1516-1519, f  1529. —
E. Egli : Actensam m lung. —  10. FELIX, B ruder von 
Nr. 9, V erw alter des K elleram tes 1503, A m tm ann der 
A btei F rau m ü n ste r  1509, to t  1521. —  11. J a k o b , Solm 
von Nr. 9, F ra u m ü n ste ram tm an n  1520-1534, Schaffner 
des H auses K ü sn ach t 1540-1545, des Kl. R a ts  1551- 
1555, O bervogt zu W ollishofen 1551-1556, f  29. m .1556.
— Vadianische Briefsam m lung  V I. — 12. R u d o l f , 
Sohn von Nr. 10, K annengiesser, Z eughausverw alter 
1567, Schirm vogt 1551, A m tm ann  zu den A ugustinern  
1555, erfand ein G eschütz, das auch  u n te r  W asser zu 
gebrauchen  w ar und das er m it obrigkeitlicher E r
laubnis 1565 dem  G ubernato r des H erzogtum s Mailand
u. 1567 K önig K arl IX . von F rankreich  an b o t. Lieber 
eine von ihm  neu erfundene M ünzkunst rich te ten  1566 
R egenten  und R a t von In n sb ru ck  m it ihm  ein Ver- 
kom m nis auf. Schildner zum  Schneggen, f  17. vi. 
1570 zu L yon. —  Zw . I I I .  —  13. H a n s  J a k o b , Sohn von

Nr. 11, * 1531, L andvog t zu Greifensee 1566-1572, des. 
Kl. R ats 1584-1590, Seevogt 1586, L andvog t im  
R h e in ta l 1586-1588; Schildner zum  Schneggen, t  30.VII-
1591. —  14. H ans H e i n r i c h ,  E nkel von Nr. 12, G las
m aler, 1591-1680, O bm ann der G lasm aler 1660, fü h r te  
als le tz te r  den von H a rtm a n n  (Nr. 7) nach  1476 ange
nom m enen Ju n k e rtite l ; d ich te te  die erk lärenden  
Reim e zu C hristoph Murers X L  Emblem ala miscella 
nova (1622). — Z T  1880, p. 198. — A. E arner : Gesch. d. 
Kirchgem . Stam m heim . — 15. Anna  M a r g a r e t h a ,  
1639-1710, T och ter von Nr. 14, s tifte te  1710 zusam m en 
m it ih rer Schw ester E lisabe th  das sog. Rordorfsche- 
S tipendium  und  zw ar aus dem  Erlös des seit 1532 im 
Besitze ih rer Fam ilie befindlichen, 1668 v e rkauften  
W asterkinger oder R ordorf-Z ehntens, Lehen des H auses 
Œ sterreich . —  16. M a r c u s  (M arx), B uchdrucker,.
27. m . 1698 - 20. v. 1747, erh ielt 1731 von Prof. 
J .  J . B odm er die nö tigen  G eldm ittel, um  eine B odm ers 
In teressen  dienende D ruckerei in Z ürich zu e rrich ten , 
aus der in der kurzen  Zeit ihres selbständigen Bestehens 
(U ebergang an Conrad Orell 1735) nam h afte  W erke von 
M ilton, Scheuchzer usw . hervorgingen. —  M. R ychner :: 
Rückblick a u f  vier Jahrh., p. 49, 156. — 17. I I ans 
R u d o l f ,  1722-1790, H ufschm ied, O bm ann des H an d 
werks 1761, L andvog t zu K nonau  1773-1780. — 
Monatliche Nachrichten  1790, p. 16. — 18. H a n s  J a k o b ,  
B ruder von N r. 17, K aufm ann , 1736-1811, R egierungs
kom m issär zu R heinau  1799-1800, w urde als fanatischer 
F ranzosenfreund , vor dessen H aus am  13. m . 1798 der 
F re iheitsbaum  e rrich te t worden, vielfach be lästig t. 
A rtille riehaup tm ann . — Nbl. d. Feuerwerker Zürich 
1858-1860, 1899. — QSG  X V II. —  A S  H R . — Z T  1882. 
p. 35. — A. E rb  : Das Kloster R heinau und die hel
vetische Revolution , p. 138. — 19. H a n s  L u d w i g ,  1742- 
1810, M odelstecher und K u n stm ale r in Jo u y  bei V er
sailles und Paris. — 20. SALOMON, Sohn von Nr. 18, 
* 23. II. 1771, In h ab er einer K a ttu n fä rb ere i und 
-druckerei, helvetischer Zensor, bekam  bei der Aus
übung  seines A m tes m it den N e u jah rsb lä tte r  p u b li
zierenden G esellschaften e rn sth afte  A nstände. Des 
Grossen R ates 1824-1830, f  3. iv . 1832. —  Z T  1888. 
1889, 1897. —  21. C a s p a r ,  * 17. v m . 1773, Tier- und 
W undarz t, schlug ca. 1800 und 1807 die E rrich tu n g  
einer zootonischen L eh ran sta lt vor, von 1822 an  in 
Bern, 1826-1830 als P rä p a ra to r  am  M useum fü r N a tu r
geschichte, deren zoologische und ornithologische 
Sam m lungen er in  O rdnung b rach te . Seine A bsichten, 
von den B erner Alpen Reliefs herzuste llen , Hessen ihn 
zu einem  Pionier des Schweiz. A lpinism us w erden. Es. 
waren seine L eute, die am  10. ix . 1828 au f der Ju n g frau  
R .’s F ahne aufp fianzten . Pubi. u . a. Reise über die- 
Grindelwald-Viescher-Gletscher au f  den Jungfrau-G let
scher und Ersteigung des Gletschers des Jungfrau-  
Berges 1828 ; Der Schweizer Jäger 1835-1836. f  23. IV. 
1843 in  Zürich. —  H. D übi : Denkschrift SAG. —
A. Rechner ; H ans Caspar Rordorf aus Zürich  und  
Gottlieb Studer in  Bern  (in S W  1913-1914 und S. A .). —  
J S A C  1916. — 22. H a n s  R u d o l f ,  * 8. v. 1783, V .O .M. 
1807, P fa rrer von Seen 1813-1839, Schulinspektor, 
b ek an n ter Entom olog und B otaniker, versuch te  auch in 
der U m gebung von W in te rth u r die Se idenraupenzucht 
einzuführen, f  17. iv . 1839 zu Seen. — V S N G  1839, 
p. 196. — Neuer Nekrolog der Deutschen X V II. — 
ZW C hr. 1913, p. 578. —  23. J o h a n n  R u d o l f ,  1788- 
1854, Goldschm ied, Verfasser der R ordorfischen Kollek- 
taneen der Z en tralb ib lio thek  Zürich. — 24. J o h a n n  
J a k o b ,  1789-1825, B ruder von N r. 23, Goldschm ied, 
O bm ann des H andw erks 1822, b e tä tig te  sich auch  als 
K unstm aler und  W achsbossierer. — G. Meyer von 
K nonau : Der K t. Zürich  I I , p. 100. — S. Gyr : Z u n ft
historien, p . 89, 154. —  Jahresber. des Schiveiz. Landes
m useum s 1912, p. 44. — 25. C o n r a d  C a sp a r ,  Sohn von 
Nr. 21, * 26. XI. 1800, K upferstecher (zahlreiche 
Schw eizeransichten), K u n stm ale r (L andschaften), Offi
zier in französischen D iensten, O berin stru k to r der 
B asellandschäftler T ruppen  1834, O b erstlieu tenan t 1834.. 
t  1847 bei der E rs tü rm u n g  von Mexiko. —  Z T  1906. 
p. 92 ; 1910, p. 61. —  26. C a s p a r  R u d o l f ,  Neffe von 
Nr. 22, 1810-1860, Bäcker, Jugendfreund  und  Gespiele 
G ottfried  Kellers, b e tä tig te  sich auch als K unstm aler-
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(L andschaften ). — ZW C hr. 1916, Nr. 18. —  J .  Bäch- 
told : Gottfried Kellers Leben I, p. 16, 25. — 27. C a r l  
A u g u s t , Sohn von Nr. 20, 1812-1880, K aufm ann , 
Schw eizerkonsul in P ernam buco  1848-1853, P lan tag en 
besitzer in M aranchao (Brasilien) 1854-1862. —  28. 
A l e x a n d e r , * 16. iv. 1820 in M ülhausen, als K u p fe r
stecher tä tig  in E insiedeln  und K öln, f  daselbst 9. xi 
1909, b e tä tig te  sich auch  als K u n stm ale r (L andschaf
ter). —  29. G e o r g  C o n r a d , B ruder von Nr. 26, 1821- 
1885, F reund  G ottfried  Kellers, beg ründete  1847 die 
nachm als so b ek an n te  K lav ierfab rik  C. R ordorf u. Co.
—  30. H e n r i e t t e , Schw ester von Nr. 29, 1823-1890, 
u n te r  dem  N am en « L im m at-N ach tigall » b ek an n t ge
w ordene A ltis tin . —  N Z Z  1891, Nr. 16. —  Zürcher 
Freitagszeitung  1891, Nr. 2. —  31. J o h a n n e s , Enkel 
von Nr. 22, 1844-1901, B ildhauer, D irek to r der Bild
hauerfachschule in O berleu tensdorf (Böhm en). —  Vergl. 
im allg. L L .  —  L L H .  — S. R o rdorf : Gesch. der Fam ilie  
R. — Derselbe : Die R ordorf (in S M  1913 u . S. A.). — 
D erselbe : M itteilungen über das Rordorf- Geschlecht. — 
S GB I. —  C. K eller-E scher : P rom ptuar. — Statuten  
fü r  die Verwaltung und Verwendung des Stipendien- und  
weltlichen Fonds der F am . R . —  Z ur E rinnerung  an die 
Feier des 200jähr. Bestehens des R o rd o rf sehen F am ilien 
fonds. —  Z S ll i .  — ZSlad tB . — M on. Germ. Neer. 1. — 
R. H oppeier S S R  I. —  F . X . W oher : Die M iller von u. 
zu A ichholz I - I I I .  —  F . Hegt : Gesch. der Z u n ft zur 
Schmieden. —  A H S .  —  N bl. W aisenhaus 1929. — 
K. W irz : État. —  S. Vögelin : Das alle Zürich. —
F. Hegi : Glückshafenrodel. —  S K L .  — Festschrift 
Schildner zum  Schneggen  1900. — A S  I. [D. F.]

R O R E R  ( R o h r e r ) .  Altes L andleu tegesch lech t von 
U nterw alden , K ilcher von Sächseln 
(ca. 1400), K ilcher in K erns (1441- ca. 
1796), U ertn er von W olfenschiessen, 
Genossen von S tans 1684. S tam m o rt 
ist der W eiler R oren in E nnetm oos. 
W appen  der R . in Obw alden : ein 
H irschgew eih, ein kleines Schw eizer
kreuz oder zwei aus der H irnschale 
herausw achsende « redende » R ohrkol
ben um schliessend (F arb en  verschie
den). W appen der R. in N idw alden : 

in R ot au f grünem  D reiberg eine weisse stehende T aube 
m it (Eizweig im  Schnabel.

Sachslerlinie : — 1. E r n i  (Arnold R orer), * um  1408, 
Ju g en d freu n d  und  N achbar des sel. B ruder K laus, 
sp ä te r  dessen Schwager (1453 u n d  1457). —  2. B a l t h a 
s a r , K irchenvogt 1574, B auherr 1580, L andsäckel
m eister 1587, L andvog t in B aden 1593, f  daselbst 1594.
— 3. K a s p a r , R atsh err  1593, L andsäckelm eister 1612, 
E rb au e r der schönen K apelle au f dem  Fliieli 1617, 
t  30. x i .  1617. —  4. M e l c h i o r , F ähnrich  in F rankreich , 
Landschreiber 1626-1635, L andvog t im M eiental 1636- 
1637, t  4. v. 1637. —  5. F r a n z  I g n a z , * 1729, R a tsh err 
1766, L andesh au p tm an n  1773, B auherr 1779, L and
säckelm eister 1783, L andam m ann  1786 und 1790, 
L andvogt in Baden 1790, resig. seine Æ m ter 1794, 
t  25. m . 1796. —  K üchler : Gesch. von Sächseln. — 
Gfr. IV . —  R. D ü rre r : Bruder K laus. —  Derselbe : 
K unstdenkm äler von Unterwalden.

N idw aldner Lin ie. — F r a n z , * 18. x i. 1832 in Buochs, 
s tu d ie rte  in H eidelberg Medizin, dan n  in Tübingen 
Theologie ; P rieste r 1856, P rof. am  Kollegium  in 
Schwyz, P fa rre r in K erns 1860-1867, R ek to r an  der 
K antonsschule in A ltdo rf 1867-1872, S tifsb ib lio thekar 
in St. Gallen 1872, von 1873 an  Prof. der Geschichte an 
der K antonsschule  L uzern. V erfasser b each tensw erter 
bist. M onographien über Das christliche Burgrecht ; 
Reformbestrebungen der Katholiken in  der Schweiz. 
Quart des B istum s K onstanz 1492-1531 ; Das sog. 
Waldmannsche Konkordat ; Die A nfänge Luzerns. 
H erausgeber des von L iito lf bearb e ite ten  fün ften  B an
des von K opps Gesch. der eidg. Bünde  (1881), m it der 
Vollendung des ganzen M onum entalw erkes b e tra u t, 
t  3. ix . 1882. —  Gfr. X X X V III . [R. D.]

R O R M O S ,  v o n .  M inisterialenfam ilie der Grafen von 
K iburg  in B urgdorf, die sich nach  ih rer B urg bei 
Rohrm oos in der N ähe von B urgdorf (Gem. O berburg) 
n an n te . Siegel von Nr. 1 : pfahlw eise gestellter Spa

ten, der sp ä tem  : sch rägrech ts geste llte r S p a ten . —
1. A l b r e c h t  (1257-1299), R itte r  1265, Schultheiss von 
B urgdorf 1271, Schultheiss von F re ibu rg  1282-1283 
(P . de Z urich : Les aooyers de F r., in  A  F  1927). —
2. P e t e r  (1294-1326), R itte r  1299, Schultheiss von 
B urgdorf 1307. — 3 und 4. A r n o l d , Chorherr von 
Solothurn  1313-1337, und  ebenso H a r t m a n n , 1318- 
1333. — 5. M a r g a r e t a , /E b tissin  von F rau b ru n n en  
1352-1364. —  6. P e t e r , E delknecht. Die F reibu rger 
verw üste ten  seine G ü ter bei M a tts te tte n  1351. 1383 
oder 1384 re tte te  er seine B urg G rim m enstein  bei 
W inigen vor der Z erstörung durch  die B erner n u r 
d adurch , dass er sie jenen  übergab  und als ih r offenes 
H aus erk lä rte . E r s ta rb  als le tz te r  der Fam ilie  ku rz  vor 
1413. —  F R B .  — K . L. S te ttie r  : Genealogien IV , Ms. 
der S tad tb ib i. Bern. —  L L . [H .  T. , G. Cx. u .  T h .  I mH o f .]

R O R S C H A C H  (K t. S t. Gallen. S. G LS). Gem., 
S ta d t, A m t und Bezirk. W appen : in 
R o t goldene K orngarbe, bese ite t links 
und rech ts von einem  nach  un ten  
gerich te ten  silbernen Fische. U rk. ist 
R . erstm als 850 g en ann t, anlässlich 
einer G ü te rtrad ic ru n g  an  das K loster 
St. Gallen. Die s. Z. aufgedeckten  
P fah lres te  und  F u n d e  haben  Anlass 
zur A nnahm e einer vorgesch. A nsied
lung au f dem H eidenländchen und 
östlich vom  H afen gegeben. Bis zum

10. Ja h rh . muss das K loster S t. Gallen in R orschach 
.(Rorscachun, von R ohr =  Schilf und scachen — S cha
chen, vorspringender W ald) ü ber einen ordentlichen 
B esitzstand  v erfüg t und der O rt selbst, wenn auch  aus 
kleinen A nfängen en ts tan d en , eine gewisse B edeutung  
e rlang t haben . K aiser O tto I. verlieh dem A bte K raloh 
für diesen P la tz  M arkt-, Münz- und Zollrecht (947). 
N eben der Schiffahrt scheint der F ischfang dem  O rte 
zum  Aufgange verhelfen  zu haben . E in  V ertrag  von 
982 fü h rt  auch  klösterliche F ischereirech te  an Als die 
st. gallischen /E b te  ih r Schw ert in die R eichskäm pfe 
trugen  oder au f eigene F au st in verheerenden  K lein
kriegen gegen die konstanzischc H errsch aft und  andere 
W idersacher der K losterpo litik  s tr i tte n , e rstanden  
gleich Schachfiguren am  Ab hange des R orschacherber- 
ges die M inisterialburgen zu Sulzberg, W artensee und 
R orschach. Im  Dorfe R . s tan d  den H erren  von II. kein 
anderes R ech t als der K irchensa tz  zu. Es am te ten  lange 
Ja h rh u n d e rte  n u r  Glieder dieser zahlreichen Fam ilie  als 
K irchherren . Die R orschacher K irchhöre h a t sich jed en 
falls ähnlich  wie die D orfschaft von Goldach a b g e tren n t. 
In einem  Verzeichnis aus dem  13. Ja h rh . w ird R . als 
st. gallische P a tro n a tsp fa rre i ang efü h rt. Die P fru n d - 
besetzung aber blieb bis zur eigentlichen Inkorp o ra tio n  
der R orschacher K irche durch  das G allusstift u n te r  A bt 
Ulrich R ösch dem  Bischöfe von K onstanz V orbehalten 
(1461). Die bauliche G esta lt der heu tigen  K o lum bans
kirche is t das E rgebnis einer Reihe von Um - und 
A nbau ten  (ä ltes te r Teil v. 1438, dan n  v. 1645, 1693, 
1694, 1782, 1783, 1921).

U rspr. w ar R . m arkgenossenschaftlich  m it Goldach 
verbunden . Die m it dem  A ufgange der Siedelung 
ab g etren n te  R orschacherm ark  erstreck te  sich vom  
Seegestade bis ü ber den R ücken des Bergzuges in die 
appenzellische G rub. 1724 erfolgte die w eitere A b tre n 
nung der Vierhöfe u n d  der Grub m it ausgem arch tem  
Gem eindegute und eigenem  G em eindereglem ent durch 
Spruch einer landesfürstlichen  Kom m ission. Auf 
R orschacher Gebiet erw arb das K loster bis um  M itte 
des 15. J a h rh . neben seinem  Kclnhofe au f M ariaberg 
zahlreiche zins- und  zehn tpflich tige  G üter und  m itten  
im Reichshofe einen grossen G ebäudekom plex, der m it 
der Schifflände zum  M itte lpunk te  des au fb lühenden  
M arktfleckens w urde (s. A rt. M a r i a b e r g ). Öffnung 
von 1469.

Die hohe G erich tsbarkeit blieb zunächst dem  R eichs
vogte V orbehalten und w urde vom  K aiser u . a. den 
Edlen von B ürgten, von L andenberg , von Castel 
verliehen u n d  ging 1466 an das K loste r über, das d am it 
den Vogt au f dem  Schlosse b e tra u te . F ü r  die niedere 
G erich tsbarkeit war s te ts  das K loster zuständ ig . A uf 
G rund der V erw altungsrevision u n te r A bt U lrich
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Bösch um fasste das dam alige R orschacheram t die Ge- ' die Z ürcher und B erner den Flecken und Hessen sich 
rich te  R orschach, Goldach, U ntereggen, S te inach und vom  ganzen R orschacheram te huldigen. Es blieb ihnen 
Mörswil, sowie die H au p tm an n sch aften  R orschacher- m it den übrigen stiftsländ ischen  Gem einden bis zum 
berg, G rub, E ggersriet, T übach, welch le tz te re  zwar j 5. v m . 1718 u n te rs te llt. Die schw ersten Leiden ka 

men 1799 über den Ort, 
als D urchgangsstation  der 
frem den H eeresm assen. U n
geheuerliche E in q u a rtie ru n 
g en  u n d  R e q u is i t io n e n  
schw ächten den einstigen 
W ohlstand .

In  der M ediationszeit 
w urde R urschacherberg  als 
selbständiges G em eindeter
rito riu m  von R . ab g etren n t, 
kirchlich aber verblieb das 
G ebiet bei der P farre i R. 
D er A m ts- und G erichts
d istrik t R . um fasste bis 
1831 die Kreise R ., U n te r
eggen, S teinach, Mörswil. 
Goldach, T ab la t, Häggens- 
wil, S traubenzell und Gai- 
serw ald. 1833 w urde das 
Gebiet au f den heutigen

Rorschach um  1828. Nach einer A qua t in ta  v

eigene V erw altungsbezirke b ilde ten , aber zum Ge
r ich t R orschach gezäh lt w urden. O berste G erichts
instanz des A m tes v :ar der P fa lz ra t in St. Gallen. In 
a llen  üb rigen  R egierungsfragen galten  der geistliche 
S ta tth a lte r  au f M ariaberg und  der weltliche O bervogt 
zu R orschach  als zuständ ig .

Von besonderer W ich tigkeit fü r die w irtschaftliche 
E ntw icklung des M arktfleckens w ar die lange Sorge A bt 
B ernhards um  E in fü h ru n g  und  F o rtg an g  des R or
schacher L einw attgew erbes, das du rch  die H andels
familien H ofm ann, B ayer, Pilli er und  aus Ita lien  ein
g ew an d erte  G eschlechter zu b lühendem  A ufschw ünge 
k am . Die H andelsfam ilien  w urden  n ich t zünftig , wohl 
a b e r schlossen sich die H andw erker des G erichts in 
zwei offenen B ruderschaften  zusam m en : in der St. 
C onstan tins- u. S t. Jo h an n iszu n ft, 1698. Zur F örderung  
des fü r die S tifts lan d sch aft im m er w ichtigen S tapel
p latzes Hess A b t Cölestin Gugger 1746-1748 das heu te  
noch am  H afen stehende K ornhaus erstellen. Es zählt 
m it dem spätgo tischen  K loster M ariaberg zu den 
besten  öffentlichen B audenkm älern  der O rtschaft aus 
der äb tisch en Zeit. — Vergl. Jab o b  K e lle r: Kornhaus 
■und K ornm arkt in  B . (Progr. Frauenfeld  1925 u . 1926).

Die P farrgem . R. fü h rte  als erste der stiftländ ischen  
G em einden die R eform ation  ein. Den altg läubigen 
Pfarrgenossen verblieb das S t. A nnaschloss fü r den 
G ottesd ienst. Mit dem  zw eiten Landfrieden k eh rte  die 
Gem . in überw iegender M ehrheit zum  a lten  G lauben 
zurück . E ine A nzahl Fam ilien w anderte  nach  St. 
Gallen und in das A ppenzellerland aus. Zur Zeit des 
A ppenzellerkrieges s tan d  R . au f der Seite des A btes 
K uno, weshalb die B ergleute 1404 den O rt überfielen, 
ihn 1405 in V erbindung m it S t. Gallen w ieder besetz ten , 
zum  B ündnisse gegen den A b t zwangen, b ran d sch a tz ten  
und 1406 gegen Angriffe von der See- und L andseite  her 
befestig ten . 1489 ging der K lo ste rstu rm  über das 
G otteshaus M ariaberg und riss die O rtschaft in der 
politischen Bewegung m it. Im  Schw abenkriege und 
beim  E in rücken  der Schweden 1633 und  1645 w ar der 
O rt s ta rk  au f K osten  des S tiftes b ese tz t ; 1636-1637 
durchzogen ihn grosse spanische und österreichische 
Heere. Zur Zeit des Toggenburgerkrieges besetz ten

B ezirk reduziert, R . zum 
B ezirk sh au p to rt bestim m t.

Das schon 1567 besteh 
ende Siechenhaus, dessen 
M itbenutzung dem  ganzen 
R orschacheram te zugesi
chert w ar, w urde im  19. 
Ja h rh . in ein W aisen- und 
A rm enhaus um gew andelt. 
Im  O rte bestand  auch  die 
früheste  B uchdruckerei der 

: ,T. B. Isenrmg. S tifts landschaft (F lugschrif
tendrucke  von 1522). N ach

dem die M ediationszeit dem M arktflecken wieder 
geordnete Z ustände gebrach t h a tte , begann ein w irt
schaftlicher A ufstieg, zunächst gefördert durch  die 
D am pfschiffahrt (P robefah rt des ersten  D am pfers 
« K önig W ilhelm  » von F riedrichshafen  nach R. am 
26. x i. 1824). Den zw eiten verkehrsgesch. A ufstieg 
b rach te  die E isenbahnzeit, die R . zum K n o ten p u n k 
te  der dam aligen P riv a tb ah n en  N ordost- und Ver
einigte Schw eizerbahnen m achte. E röffnung der S trek- 
ke St. Gallen R orschach am  22. x . 1856 ; B etriebs
aufnahm e der R orschach-Heiden bahn am 6. ix . 1875' 
Mit der E in führung  der Stickerei in den 80er Ja h ren  des 
19. Ja h rh . begann die U m bildung des einstigen M ark t
fleckens in ein industrielles Gemeinwesen, seit 1909 
m it s täd tisch er V erw altung. Bevölkerung  : 1831. 1492 
E in w. ; 1920, 1 1 5 8 5 ;  1929, 11 549. W ährend zu
Beginn des 19. Ja h rh . keine p ro testan tische  Fam ilie 
in R . w ohnte, konnte  der evang. K onfessionsteil 1866 
bereits eine eigene K irchgem einde g ründen . Der 
R eichshof R . u n te rh ie lt schon in der vorreform atori- 
schen Zeit eine Schule, die sich in der Folge durch  milde 
S tiftungen  und B eiträge der Gem einden zur Freischule 
für den Hof, R orschach erborg und A ltenrhein  en t
w ickelte. A b trennung  von A ltenrhein  1751, von Ror- 
schacherberg  1803. —  Vergl. UStG  I-V I. — M V G  11,
26. 39. — St. G aller N bl. 1891. —  Borschacher N bl. 
1911. [F. W i l l i .]

R O R S C H A C H .  Familie von A rbon (Thurgau). —
1. G o t t f r i e d , * 26. x i i . 1819, Schüler Feilenbergs und 
W ehrlis, 15 Ja h re  lang V orsteher der rhein talischen 
R e ttu n g san sta lt in B algach, sp ä te r  L ehrer in H erisau, 
t  14. VIII. 1899. — Schweiz. Evang. Schulblatt 1899, 
p. 178, 188. — 2. J o n . B a l t h a s a r , 1832-1906, Schul- 
Vorsteher in S t. Gallen, V erfasser von m athem atischen  
L ehrm itte ln . — 3. U l r i c h , * 11. iv. 1853, Zeichen
lehrer in Schaffhausen 1886-1901, t  8. vi. 1903. — 
S K L .  ' [Alb. Sn , . ]

R O R S C H A C H  ( H E R R E N  V O N ) .  D ienstm an
nengeschlecht der A btei St.. Gallen, von grossem  E in 
fluss in der m itte la lterlich en  Geschichte der N o rd 
ostschweiz. W appen : in Silber aus goldenem  D reiberg 
w achsender g rüner R osenstrauch m it 5 ro ten  Rosen
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( W appenrolle , p . 70). S tam m b u rg  w ar das S t. Artna- 
schloss in  der Gem. R orschacherberg . 
Die Fam ilie  w ar zu R orschach und 
zu H erisau  reich b eg ü te rt, wo der F a 
m ilie M oieram t und  (Reichs ?)-Vogtei 
zustanden , sowie die Burgen R osen
berg, R osenburg  und U rste in . A uf 
erstgen. Feste  w urde durch  R itte r  
E glolf von R osenberg, den B ruder 
R itte r  R udolfs von R orschach, E nde 
des 13. J a h rb . eine selbständige Sei
ten lin ie  beg rü n d et, die sich sp ä ter 

w ieder in  die Zweige von R osenberg-B ernang und  R o
senberg-Z uckenriet te ilte . B each tensw ert ist folgendes, 
was die B estim m ung der genealogischen Z usam m en
hänge sehr erschw erte : seit dem  ersten  E rscheinen 
1176 bis zum  A ussterben  der S tam m linie von R or
schach vor E nde des 15. J a h rh  Messen säm tliche 
m ännlichen M itglieder der Fam ilien  aller L inien entw e
der Eglolf oder R udolf. U n te r K aiser H einrich  VI. 
nah m  E g l o l f  von R . an  einem  K reuzzuge teil. — 
K l a r a  von R . w urde Æ btissin  zu M aggenau. Seit 
M itte  des 14. Ja h rh . (vor allem  seit der H e ira t zweier 
H erren von R . m it T öchtern  aus der Fam ilie H arzer in 
K onstanz) und  ganz besonders im  Gefolge der A ppen
zellerkriege t r a t  ein w irtschaftlicher N iedergang des Ge
schlechtes ein. 1396 v e rk au ften  sie das M eieram t H e
risau u n d  die R osenburg  ans K loster St. Gallen, 1449 
auch die S tam m b u rg  zu R orschach . Als L etz te r f  J u n 
ker E g l o l f  der jü n g ere  im  K loster S t. Gallen um  
1475. —  Vergl. H ohlenstein  : Untersuchungen über die 
Herren von R . und Rosenberg (Diss. Z ürich 1930). — 
K om m entar zur Ausg. K uchim eisters in M V  G von G. 
Meyer von K nonau . [ i- Io h l e n s t e i n .]

R O R S C H A C H E R  K L O S T E R B R U C H .  Siehe A rt. 
S t .  G a l l e n  ( S t a d t ) .

R O R S C H A C H E R  V E R T R A G  1714. D urch den 
F rieden  von A arau  nach  dem  T oggenburgerkriege von 
1712 w ar der zweite K appelerfrieden  aufgehoben, die 
H erstellung der konfessionellen P a r i tä t  auch  in den 
gem einen Vogt eien p o stu lie rt, und  die N euordnung 
w urde ohne Säum en von Zürich und Bern vollzogen. 
A bt L eodegar w ollte von den geforderten  Z ugeständ
nissen n ich ts wissen und  se tzte  w ährend der zuneh
m enden W irren  dieser Zeit alle H offnungen fü r seine 
R estau ra tio n  in S t. Gallen au f den K aiser und  den 
P ap st. In  m onate langen  B em ühungen kam  am  24. m . 
1714, u n terzeich n et von V ertre te rn  Zürichs und  Berns 
und dem  äb tisch en  D ip lom aten , L andshofm eister B a
ron F idel von T h urn , ein F riede zustande , dem  der A bt 
ab er die Z ustim m ung versag te . In  den 95 A rtikeln  
dieses R orschacher Friedens, der die toggenburgischen 
V erhältn isse ordnen w ollte, w aren  die G leichstellung 
beider Konfessionen in bürgerlichen R ech ten  und 
F reiheiten , T rennung  des G erichts- und  V erw altungs
wesens, das W ah lrech t für den L an d ra t von 60, das 
L andgerich t von 24 und  die H älfte  des A ppella tions
gerichtes von 12 M itgliedern vorgesehen, das R ech t der 
E rte ilung  von B ürgerrech ten  und  N iederlassungen, der 
A nteil an  Pensionen und  gewissen E in k ü n ften  gesichert, 
usw. Dem evangelischen K onfessionsteile w aren  die 
freie R elig ionsausübung, B esetzung der geistlichen 
Pfründen , alleinige B esorgung des K irchen- und  E he
wesens usw . g a ran tie rt. S tre itigkeiten  sollten durch  ein 
Schiedsgericht beigelegt w erden. Z ürich und  Bern 
v e rw alte ten  die st. gallischen L ande wie eine eroberte  
P rovinz, die von zwei In ten d a n te n  zu W il und  St. 
Gallen reg iert wurde.

Infolge der endlosen S tre itigkeiten  im  T oggenburg 
d rän g ten  selbst Zürich und  B ern zur N euaufnahm e der 
F riedensverhand lungen , auch  u n te r  M odifikation des 
R orschacher F riedens. T ro tz  kaiserlicher M ahnung 
lenk te  der A b t bis zu seinem  Tode n ich t ein (18. x i. 
1717). Sein N achfolger Joseph  von Rudolfl erle ich terte  
das gegenseitige V erständnis und  ra tifiz ie rte  m it dem 
K onvente das A bkom m en der B adener K onferenz vom  
15. VI. 1 7 1 8 .  —  A S I, V H . 1.  [F .  W i l l i .]

R O R S C H A C H E R B E R G  (K t. St. Gallen, Bez. 
R orschach. S. G LS). Politische Gem. m it W eilern und 
H öfen in der P farre i R orschach. A uf Gem eindegebiet

liegen die Schlösser R orschach oder S t. A nna, W artensee 
und W artegg . Vor 1798 gehörte  R. zu dem  G erichte 
R orschach. M arkgenossenschaftlich w aren die Vierhöfe 
vom  Reichshofe R orschach  g e tre n n t u n d  b ildeten  eine 
H a u p tm an n sch aft. Besondere R ech tsverhältn isse  galten  
fü r das G ut W artensee m it W artegg  u n d  dem  Hofe 
W ylen. A nlässlich der R orschacher G em eindegüter
verte ilung  1723-1724 lösten  sich auch  G rub und  E ggers
rie t von R. ab u n d  w urden selbständige H a u p tm a n n 
schaften . A uf G rund des G em eindegesetzes vom  21. VI. 
1803 verein ig te  der K leine R a t R . m it R orschach. Die 
V erschm elzung erreg te  aber den leb h aften  P ro te st der 
B ew ohner des F leckens aus w irtschaftlichen  G ründen. 
A uf G rund der E inreden  liess der R egierungsrat am 
19. v it. 1803 die E in te ilung  w ieder fallen. Die Ver
schm elzungsfrage w urde 1817 noch einm al ak tue ll, als 
der Grosso R a t das m it vielen U n te rs tü tzu n g sb ed ü rf
tigen  und  F rem den besiedelte U n te rstaad  tro tz  W ider
strebens von Seiten R orschacherbergs m it dieser Gem. 
verein ig te. [F. W i l l y .]

R O R W O L F ,  U l r i c h ,  M agister, C horherr am  Gross
m ü n sters tifte  in Z ürich 1273 - f  23. x i. 1305. —  UZ. — 
Sigelabbildungen zum  UZ. [D. F.]

R O S  A L L O  oder R O S S A L L O ,  G i a n  G i a c o m o ,  von 
Locarno, f  1616, von Oldelli als Philosoph, R edner und 
D ich ter erw ähn t, w ahrsch . iden tisch  m it dem  1595 als 
V erfasser von L ustspielen  gen an n ten  R . — A. Oldelli : 
D iz. —  BStor. 1903. [C. T.]

R O S C H E T .  A lte Basler Fam ilie, die aus Savoyen 
einw anderte  und  sich 1616 in Basel e inbürgerte  ; einst 
die bedeu ten d ste  M aterialistenfam ilie  (G rosshändler in 
Drogen und Colonialwaren) Basels. — 1. P e t e r ,
M aterialist, aus Savoyen, Basler B ürger 1616, des R a ts , 
t  1638. — 2. J o h a n n  A n d r e a s , 1665-1744, Grossohn 
von Nr. 1, Mitglied des S tad tg e rich ts , M itm eister bei 
den F euerschützen . — 3. A b r a h a m , 1692-1746, Sohn 
von N r. 2, Spezierer, Æ ltes te r der französischen K irche.
—  4. J o h a n n  A n d r e a s , 1717-1789, Neffe von N r. 3, 
Chirurg, des R a ts . —  5. Ca r l , 1867-1925, A bköm m ling 
von Nr. 4, hervorragender M eister in der W appen- und 
M iniaturm alerei, schuf W appen tafe ln , F ahnen , S tam m 
b u c h b lä tte r , E xlibris, herald ische W and- und  B uch
kalender, ein Basler W appenbuch  u . a. m ., b e tä tig te  
sich au ch  als genialer M eister in der Basler F a s tn a c h ts 
laternenm alere i. V orgesetz ter der M alerzunft zum  H im 
mel. W appen : in Schwarz ein gelber Greif, der einen 
gelben H albm ond in den Fängen h ä lt. —  W B . —  A H S  
1926, p . 181. [C. Ro.]

R O S C H I .  Fam ilien von B uchholterberg , H ilte rfin 
gen (Bern) u. Oberwil i. S. —  1. J o h a n n  J a k o b ,  von 
B uchholterberg , 1752 - 1. m .  1794, K allig raph , Schreib
m eister an  der B erner K unstschule  1781, durch  die von 
ihm  herausgebenen Vorschriften zum  N utzen der ber- 
nischen Jugend  lange Zeit in seinem  Fach  m assgebend.
—  S K L . '— 2. J a k o b  E m a n u e l , Sohn von Nr- 1.
I. III. 1778 - 26. I. 1848, Nachfolger seines V aters in der 
H erausgabe der Schriftp roben , N o ta r 1801, S tifte r der 
K ünstlergesellschaft 1802, der bernischen F re im au rer
loge 1803 (M eister vom  S tuh l 1822-1825 und  E h ren 
m eister), K rim in a lak tu a r und  S ek re tä r der Polizei
d irek tion  1803-1827, S tifte r der M usikgesellschaft 1815, 
K apellm eister des Allg. Schweiz. M usikfestes 1827. 
V erw alter von T horberg  1827-1831, G rossrat und 
R eg ie ru n g ss ta tth a lte r von B ern 1832-1840, füh rte  als 
solcher die U ntersuchung  in der E rlacherhofverschw ö- 
rung  1832 und  gegen die U m triebe der deutschen 
F lüch tlinge 1836. Inselverw alter 1840-1846. — S K L .  — 
B T  1905. —  3. S a m u e l , 1787 - 24. v .  1853, Sohn von 
Nr. 1, P fa rrer zu W ählern  1817-1833, zu R ü ti bei B üren
1833-1834, D ekan zu B üren 1834-1840. Seine W itwe 
E . M. geb. Plüss, ist die S tifte rin  der m it dem  bern 
Greisensasyl verbundenen  B oschi-S tiftung . —  Biogr. 
in F r. B urri : Am tsersparniskasse Schwarzenburg 1825- 
1925. [Th. ImHof.]

R O S E ,  Fam ilien der K te . Bern, Genf und F reiburg .
A. K a n t o n  B e r n ,  d e  R o sé  D E  M u l t e n b e r g .  

G eadelte Fam ilie von P ru n tru t .  —  1. J e a n  G e rm a in ,  
1654-1708, und  — 2. J e a n  C o n r a d ,  1656-1703, Sohn 
von Jean  François Rossel, P ro p s t von P ru n tru t ,  H of
rä te  des Bischofs von Basel, w urden  am  15. iv . 1698
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von  K aiser Leopold geadelt. W appen : gespalten  von 
Itot. und  Silber m it 3 R osen tragendem  Rosenstock auf 
D reiberg in gew echselten Farben  (V au trey  : Notices V, 
408). Zwei Söhne von Nr. 1 w urden Je su iten  : —
3. M e i n r a d , * 1690, B e ich tv a ter der K aiserin  Am alia, 
G a ttin  K arls V II., dann der K u rfü rs tin  von B ayern  ; 
f  1767 in M ünchen, und —  4. F r a n ç o i s  X a v i e r , 1697- 
1760, Professor in F reiburg . — 5. M e i n r a d , * 1737, 
Enkel von Nr. 1, Offizier in  D iensten der K önigin von 
U ngarn 1761, dann K äm m erer des Bischofs von Basel, 
O berforstm eister 1777, F in an zra t 1783, + im  E xil vor 
1800. —  6. I g n a c e , B ruder von Nr. 5, * 1734, C horherr 
von M ünster-G ranfelden in O elsberg, dann des Basler 
D om stifts in Arlesheim , G rossdekan 1789, f i n  F reiburg
i. B. w ährend der R evolution . —  7. M e i n r a d , * 1764, 
Sohn von N r. 5, C horherr von M ünster-G ranfelden, 
A lm osner des V isitand inerinnenklosters in Solothurn 
1805, t  1819 als P fa rre r von R eb eu v e lie r.— 8. P h i 
l i p p e , * 1780, B ruder Von N r. 7, Offizier in öste r
reichischen D iensten, dann in der Leibw ache des Gross
herzogs von B aden ; u ltim us. — LL . —- L L H .  [L. C.]

B. K a n t o n  G e n f .  Fam ilie von Grenoble, die sich 
1668 in Genf e inbürgerte . Aus ih r gingen zwei Zinn- 
giesser im  17. Ja h rh . h ervor. —  S K L .  —  E . N aef : 
L 'étain. [C. R.]

C. K a n t o n  W a a d t .  Im  14. Ja h rh . in L ausanne, 1449 
in Ballaigue au ftre ten d e  Fam ilien. E in  R. w ar 1346 
Syndic von L ausanne. [M. R.]

R O S E , E dm und , * 10. x . 1836 in B erlin, D r. m ed. 1858,
o. P rof. fü r Chirurgie an der U n iv ersitä t und D irek tor 
der Chirurg. A bteilung des K an tonssp ita ls Z ürich 1867- 
1881, D irek to r der chirurgischen A bteilung des K ra n 
kenhauses B ethan ien  in Berlin 1881-1903. H auptw erke 
aus der Z ürcher Zeit : Der S tarrkram pf (1869) ; Der Z ü 
richer H ilfszug  zum  Schlachtfelde v. Beifort (1871) ; Deli
rium  tremens (1872) ; Der K ropftod und die R adikalkur  
der K röpfe  (1878). t  31. v. 1914 in Berlin. — Deutsche 
Zeitschrift fü r Chirurgie  L X X X IV . — Biogr. Jahrbuch  
1914-1916, p . 308. —  Vierteljahrsschrift d. naturf. Ges. 
Zur. H X ,  p. 146, 573. — Wer is t’s ? —  G. von W vss : 
Die Hochschule Zürich 1833-1883, p. 89. — Pagel : Lex. 
hervorragender Æ rzte, p . 1415. [D. F.]

R O S E L I  (RoSL ER ).  W appen : drei rosenbekränzte  
H äu p ter. A lteingesessene Fam ilie in Süs (U nterengadin), 
die der b ü ndn . cvang. L andeskirche 1644-1759 ach t 
Geistliche gestellt h a t, d a ru n te r —  1. J o h a n n e s ,  der 
A eltere, P fa rre r in F rauenkirch-G laris und 1736-1753 in 
K losters, einer der ersten  A nhänger des H alle ’schen 
P ietism us in G raubünden , auch A rzt. —  2. S a m u e l ,  
B ruder von Nr. 1, 1714-1721 und  1728-1748 P fa rre r in 
F ideris, fü h rte  eine Theologenschule, P ie tis t. — 3. J o 
h a n n e s ,  der Jü n g ere , Sohn von Nr. 1, 1753-1793, 
Pfarrer in K losters m it ä rz tlicher P rax is, eifriger 
Förderer des H errn h u  tischen P ie tism us, Sam m ler der 
ku ltu rgesch ich tlich  w ichtigen Roselischen B ibliothek, 
zur Zeit im  H aus seines N achkom m en m ü tte rlich e r
seits, Dr. A. F lu ry ’s in Schiers. Der le tz te  T räger des 
Nam ens Roseli t  1896 in Süs. —  B. H artm an n  : Die 
Pfarrerfamilie Roseli und die Roselische Bibliothek  
(B M  1926). — Fam ilienak ten  im  Besitz v . Dr. F lu ry  in 
Schiers. [B. H.]

R O S E N B A U M ,  L o r e n z ,  Goldschm ied und M edail
leur, * in Schaffhausen, G rossrat 1535-1539, in Augs
burg  1539-1546, d a rau f w ieder in Schaffhausen. — 
S K L .  [ S t i e f e l . ]

R O S E N B E R G  (K t. Appenzell A. R h., Bez. H in te r
land). Ehem alige B urg rech ts der G la tt, nördlich von 
H erisau , von welcher neben G räben die w estliche Mauer 
noch erhalten  ist. W ann und  von wem die Feste  e rb au t 
w urde, is t n ich t nachw eisbar. N ach einer a lten  K loster
chronik (A cta M onasterii S . Galli) w äre sie im  9. Ja h rh . 
schon vorhanden  gewesen. Als e rster u rk . erw ähnter 
B esitzer erschein t 1222 Egilolf von Rosinberc, der 
B ruder des R itte rs  R udolf von R orschach. Die Edeln 
von R . und  von R orschach gehörten  zur gleichen F am i
lie und  besassen das M eieram t zu H erisau , die Vogtei 
Schw änberg und  m ehrere Höfe in  dieser Gegend. 
Obwohl sie Lehenleute des K losters St. Gallen waren 
und u n te r  e inander oft in Z w istigkeiten gerieten, 
b rach ten  sie doch als reiches und  m ächtiges Adels

geschlecht ihre A nsprüche gegenüber den A ebten, wenn 
nö tig  auch m it Gewalt, zur G eltung. N ach dem Chro
n isten  Jo h an n es von W in te rth u r w urde R . 1344 von 
den Giel von G la ttb u rg  (s. A rt. G L A T T B U R G )  eingenom 
m en u. der B urgvogt gezwungen, den neuen B esitzern 
Treue zu schw ören. Der B urgvogt aber überfiel die 
E indringlinge, tö te te  sie m it Hilfe seiner T och ter und 
überlieferte  R . w ieder seinen früheren  H erren . Im  
A ppenzellerkrieg w urde R . 1403 von den Appenzellern 
eingenom m en und zerstö rt : sie is t seitdem  n ich t m ehr 
au fgebau t w orden. Im  F rü h ja h r  1415 v e rkaufte  Ursula 
von R ., G a ttin  des K onrad  Pa ier, den B urgstal sam t 
allen R ech ten  zu H erisau  und andersw o in dieser 
Gegen an die dortigen  Bew ohner ; im  Som m er gl. J . 
schenkte  R udolf von R. von Z uckenrie t seine H älfte  des 
B urgsta ls m it allen R echten  dem H eiliggeist-Spital in 
St. Gallen. —  Th. B ornhauser : Die Tochter des B urg
vogts von Rosenberg (Novelle). — UStG . — J . C. Zell
weger : Urk. —  D erselbe : Gesch. v. Appenzell. — 
R üesch : K t. Appenzell. —  A. E n g ster : Gem. Herisau. 
—  I .  von A rx : Gesch. d. K ts. St. Gallen. [ A .  M .]

R O S E N B E R G  (K t. St. Gallen. Bez. U n te r-R h ein 
tal. S. G LS). Abgegangene Burg südöstlich  über dem 
Dorfe B erneck. Von den Edeln  von B ernang e rb au t, 
ging sie von diesen an die B ehaim  über. W erner Behaim  
m usste  sie dem  St. Gaffer A b t B erchtold  von F a l
kenstein  als B urglehen öffnen, eine W itw e Behaim  sie 
an die A btei verkaufen . A b t H einrich  I I .  von H arnstein 
h inw ieder verk au fte  1305 die Burg an  R itte r  Eglolf den 
a lte rn  von R osenberg. Die B urg hiess seitdem  R osen
berg. 1423- 1433 gelangte sie an  die M un tp ra t ; 1505 
k aufte  sie A b t F ranz  Gaisberg von Gallus M u n tp ra t 
und b eh au p te te  sich gegen die B erufung der Gem . 
Berneck au f den ewigen V ersprach im  Besitze derselben. 
Die B urg w urde Sitz der s tif t-s t. gallischen O bervogtei 
R osenberg, welche die äb tischen  N iedergerichte B er
neck, B algach, M arbach-R ebstein , St.. Jo h an n - und S t. 
M argarethen-H öchst um fasste. Von dem  K onsortium , 
das 1811 die Schlossgüter e rsteigerte , w urde die Burg 
n ich t u n te rh a lten  ; die le tz te  B urgm auer s tü rz te  1827 
südw ärts in das R ebgelände ab. —  Vergl. J . O ierauer : 
Die st. gallischen Obervögle a u f  Rosenberg (in St. Gail. 
Nbl. 1881). —  St. Galler N bl. 1907, p. 24. — A. N äf : 
Chronik, p. 32. — E . Götzinger : Das Buechlin derer von 
Rorschach u. Rosenberq. [ J .  M . ]

R O S E N  B E R G - B E R N  A N G  ( H E R R E N  V O N ) .  
D ienstm annengeschlecht der A btei St. Gaffen, z e it
weilig auch der Herzoge von O esterreich), gesessen auf 
d. Burg B ernang in der Gem. Bernegg. W appen  : wie das 
der H erren  von Rorschach, n u r  weisses, s ta t t  gelbes 
Feld. Das G eschlecht is t eine Seitenlinie der Fam ilie 
von R osenberg au f der gleichnam igen Burg bei H erisau 
und s tam m t u rsp r. von den H erren  von R orschach ab. 
R itte r  E g l o l f  der ä ltere  von R osenberg k aufte  1305 
die B urg B ernang vom  K loster St. Gaffen. Ein E g l o l f  
von R .-B ernang f  zu N äf eis ; R u d o l f  von R .-B crnang 
t  am  Stoos. Zu Beginn des 15. Ja h rh . ging die Burg an 
die M u n tp ra t von K onstanz über. Als le tz te r  des 
Zweiges t  um  1427 E g l o l f  von R .-B ernang. — Vergl. 
H ohlenstein  : Untersuchungen über die Herren von
Rorschach und Rosenberg (Diss. Zürich 1930). — 
J .  Göldi : Der H o f Bernang, E in leitung. [ H o h i .e 'n s t e i n . ]

R O S E N B E R G E R .  Fam ilien von Glarus und  Zürich.
A. K a n t o n  G l a r u s .  Eine aus dem  G aster eingew an

derte  Fam ilie. M e l c h i o r ,  f  11. i. 1619, B ürger von 
B itten, k au fte  1594 das G larner L andrech t. — H e i n 
r i c h ,  * 22. v i. 1824, t  12. v . 1893 als der L etzte  seines 
Geschlechts, kam  1843 nach G alveston in Texas, 
erw arb d o rt als B ankier ein grosses Verm ögen und 
g ründete  eine Kirche und eine nach  ihm  ben an n te  
Schule. Seiner H eim atgem . B ilten h in terliess er 400 000 
F ranken  als R osenberger S tiftungen  zu gem einnützigen 
Zwecken. —  Genealogien von J .  K ubli-M üller. — 
A. Jen n y  : Handel und Industrie des Kts. Glarus. — 
Glarner Nachrichten  1893. [Paul T h ü r e r .]

B. K a n t o n  Z ü r i c h .  Fam ilie der Gem. B irm ensdorf, 
die seit 1527 do rt bezeugt ist. H a n s ,  B esitzer eines 
Hofes zu L andikon, w ar dam als U ntervog t der Ge
m einde. — [ J . F r i c k . ]  — A l b e r t ,  *1854, Dr. ju r . 1879, 
B ezirksrich ter 1881-1885 (P räsiden t 1882-1885), Ober-
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rich ter 1885-1889, D irek to r der Schweiz. B oden
k red itan s ta lt, schrieb u. a. Lieber das F urtum  nach 
klassisch-römischem Recht (1879) ; Denkschrift zur Gesch. 
d. M oratorium slinie Thalw il-Z ug  (1890) ; Die Zün fte  und  
die P olitik  (1901). B ürger von Z ürich 1889. [D. F.]

R O S E N B U R G  (K t. Appenzell A. R h ., Bez. H in te r
land. S. G LS). E instige  B urg links der G la tt, w estlich 
von H erisau , von der noch die H eberreste  eines festen 
T urm es v o rhanden  sind. Die Zeit ih rer E rb au u n g  und 
der Nam e des E rb au ers  sind ebenso wenig b ek an n t wie 
d iejenigen der gegenüberliegenden Burg R osenberg. Da 
sie ab er ob Schw anberg, der ersten  u rk . nachw eisbaren  
Siedelung und K losterbesitzung  (U rk. v . 821) im 
heutigen K t. A ppenzell, s tan d , is t es w ahrscheinlich, 
dass der ä lte ste  Teil der Feste , der s ta rk e  T urm , als 
Schutz und  Z u fluch tso rt fü r die dortigen  Bew ohner 
schon im  9. Ja h rh . e rb au t w urde. Als die B urg sp ä ter 
im Besitz der E deln  von R orsch ach -R osenberg war, 
w urde sie wohl erw eitert und von ihnen auch bew ohnt. 
Diese B esitzer n a n n te n  sich auch H erren  von R., als 
solcher erschein t zuerst in einer U rk . von 1270 Egilolf 
von R . (R osinburc). N ach einer U rk . von 1350 w ar 
dam als die Burg im  Besitz zweier E deln  von R orschach  ; 
diese schw uren ih rem  V e tte r Eglolf von R osenberg, ihn  
von der R. aus n ich t zu schädigen und , w enn sie gem äss 
ihrem  E ide den A b t v . S t. Gallen in  die B urg aufnehm en 
m üssten , ih rem  V e tte r allfälligen von d o rt aus zuge
fügten Schaden zu ersetzen . 1390 verk au fte  sodann 
Eglolf von R orschach  (K losterchron ik  von M agnus 
Briillisauer) die Vogtei Schw änberg m it allen R echten  
an den A bt von St. Gallen, und  d am it ging auch  R . an 
das K loster über. Im  A ppenzellerkrieg w urde die Burg 
1403 erobert und  n ied erg eb ran n t. Die R uine blieb aber 
im B esitz des K losters, bis sie 1805 an den K t. S t. Gallen 
kam . Dieser v e rk au fte  sie 1809 an die Gem. H erisau . 
Die N am en der beiden Festen  R osenburg  u n d  R osen
berg sind, da  sie lange dem  gleichen A delsgeschlechte 
gehörten , oft verw echselt w orden. Die U rk . vom
2. v ii. 1415 (« vesti g en an t R osenberg gelegen bi 
B raitenfeld  ») bew eist, dass dam als die B urg ob dem 
B reitenfeld R osenberg genannt w urde wie h eu te , und 
d em entsprechend  hiess die ‘ F este  bei R am sen ob 
Schw änberg (U rk. v . 1350 u . 1384 : « H of Ram sow 
stosset an  R osenburg  ») R osenburg. In  S tum pfs Chronik 
dagegen w erden die beiden N am en verw echselt ; das 
gleiche w ar zur Zeit B riillisauers (1582-1646) der Fall ; 
in der « R eim chronik  des A ppenzeller Krieges » heissen 
beide Festen  R osenberg. Die U rk u n d en  zeigen aber, 
dass die heutige B enennung die rich tige  ist. — L it. wie 
bei A rt. R o s e n b e r g . [A. M.]

R O S E N  B U R G E R .  Basler Fam ilie, die verm utlich  
au f den K ü fe r Caspar von R osenburg, B ürger nach der 
E roberung  von B lam ont 1473, zurückgeht, se it A nfang 
des 16. Ja h rh . den N am en R osenburger fü h rt, m ehrfach  
im Grossen und  1643 erstm als als Z unftm eiste r im 
Kleinen R a te  v e rtre te n  w ar. W appen : in B lau auf 
grünem  D reiberg ein W eib, in der R echten  3 Rosen 
h a lten d . —  1. P e t e r ,  1712-1783, L andvog t zu H om 
burg . —  2. J a k o b  C h r i s t o p h ,  1733-1812, Sohn von 
N r. I, M eister der S afranzunft, 1788 G esandter fiber’s 
Gebirge, D e p u ta t, S ta a ts ra t und R ech en ra t.— 3 . F r a n z ,  
1736-1806, B ruder von N r. 2, Indienne- und P ap ie r
fab rikan t, O berstm eister zur H ären , O berst u n te r  den 
D ragonern . — 4. J a k o b  C h r i s t o p h ,  1765-1845, Sohn 
von Nr. 2, le tz te r L andvog t zu M ünchenstein 1796-1798, 
sp ä te r  G nadenthalschaffner. — 5. J o n . J a k o b .  1791- 
1855, Neffe von N r. 4, R e g ie ru n g ss ta tth a lte r zu L iestal.
—  L L .  — L L H . —  L utz  : Burgerbuch. — S G B  I I I .  — 
Basler Wappenbuch I. [ A d r .  S t ü c k e l b e r g .]

R O S E N E G G .  B urg bei R ielasingen im H egau, dicht 
an  der Schweizer Grenze, seit dem  30jährigen Krieg 
R uine. Die F re iherren  von Rosenegg, V asallen der 
R eichenau, besassen schon im  13. Ja h rh . G üter in 
H om burg, S teckborn , K undelfm gen und  S ch la tt (T h u r
gau) und erb ten  nach dem A ussterben der Freiherren  
von H ohenklingen (1445) die H errschaften  Freudenfels, 
W agenhausen, K a ltenbach , Beichlingen und Hem is- 
hofen. W appen : in Gold ein b lauer Q uerbalken, be ider
seits beg le ite t von je  3 schwarz gestie lten  ro ten  Rosen, j
—  1. J o h a n n e s  (H ans), L an d rich te r im T hurgau  1372-

1 3 //.  Sein Sohn H a n s  erw arb die H errschaft W arten 
fels (So lo thurn). W ahrsch . gleichfalls Söhne von Nr. 1 
waren —  2. W e r n e r , A b t der R eichenau 1385-1402, 
gegen den die Gem. S teckborn  und  Berlingen sich m it 
K onstanz v e rb ü n d eten , und — 3. H u g o , A bt von 
E insiedeln  1402-1418, der das S tift durch  energische 
V erw altung m erklich  hob und eine F ischereiordnung  
fü r den F rauenw inkel im  Zürichsee erliess. — 4. H a n s  
erfüllte  seine finanziellen V erpflich tungen  gegenüber 
Diessenhot'en n ich t, w eshalb die B ürger 1462 seine B urg 
eroberten  und  b ese tz t h ie lten , bis die S ta d t Stein 
v e rm itte lte . N ach dem  Erlöschen des Geschlechtes 
(1481) kam  R. an die H erren  von L upfen, w urde a b e r 
von den E idgenossen im Schw abenkrieg (Febr. 1499) 
zerstö rt. A nshelm s B erner Chronik b e rich te t, die 
Eidgenossen h ä tte n  dam als auch das von einem  F re i
herrn  von Rosenegg v erte id ig te  S täd tch en  B lum enfeld 
zur U ebergabe gezw ungen. D er F re ifrau  von Rosenegg 
sei e rlau b t w orden, ihre K o stb a rk e iten  m it sich zu neh
m en, da habe  sie ih ren  Mann herausgetragen . G erührt 
über ihre T reue, h ä tte n  ih r die Schweizer den G atten  
freigegeben und  auch  die W ertsachen  gelassen, dagegen 
sei das S täd tch en  v e rb ra n n t w orden. Bei Schwab spielt 
die A nekdote  in Thengen, und  die edle R e tte rin  ist eine 
F re ifrau  von Thengen, geb. von Rosenegg. —  L L . — 
T U .  — P up . Th. —  Zürcher W appenrolle, 2. Aufl.. 
Nr. 435. — O. R ingholz : Einsiedeln, p. 312. — K. 
Beyerie : K ultur der Reichenau. — G ust. Schwab : 
Bodensee I I ,  p . 107. [LitSt.]

R O S E N E G G E R  ( R O S N E G G E R ) .  f  Fam ilie  der 
S tad t W in te rth u r. W appen  : In  Silber drei (2, 1) 
fün fb lättrige  ro te  Rosen m it goldenem  B utzen. — 
V V e l t i  (W alther), e rw ähn t seit 1460, M itglied des Kl. 
R ates 1473-1493. Sein Sohn — H e i n i  (H einrich), H an 
delsm ann zog um  1483 nach  F rauenfeld , w urde dort 
W irt und B ürger und  begegnet als U n te rv o g t der 
L andgrafschaft T hurgau  1503, als L andam m ann  des 
T hurgaus 1516-1525. — A  H S  1912, p. 118.— Q SRG  I I I .  
— A S  I, Bd. 111, 2 ; IV, l a .  — J .  S trickler : A kten 
sa m m lu n g .—  A. Pupikofer : Frauenfeld. [D. F.]

R O S E N  H A L D E  (K t. Schaffhausen). Siehe F r e u 
d e n t a l .

R O S E N  L E C H  E R .  Glocken- und  Geschützgiesser- 
familie in K onstanz , welche v . M itte d. 17. Jahrh,-Eriefe 
d . 19. Ja h rh . ihre K u n s t au sü b te  und  n am en tlich  einen 
grossen Teil der N ordostschw eiz m it K irchenglocken 
versorgte. S tam m v a te r : L e o n h a r d  1., v e rtau sch te  
1669 das B ürgerrech t von Zwickau m it dem jenigen von 
K onstanz . —  1. L e o n h a r d  11., * 1652, goss um  1700 
für Luzern und  B ern K anonen . —  3. LEONHARD I I I . ,  
1687-1770, lieferte  wie seine N achkom m en — 4. L e o n 
h a r d  IV ., 1731-1810 u n d  —  5. J o s e p h ,  1770-1839, 
zahlreiche Glocken in den T hurgau  und  einige N ach
bark an to n e . —  S K L  m it B ibliogr. — Laible : K on
stanz. [ H e r d i . ]

R O S E N M U N D .  Schon vo r der R eform ation  
w ahrsch. aus R osem ont (Eisass) in Basel eingew anderte 
Fam ilie, deren H erk u n ft ih r den N am en verlieh. Von 
Basel verzw eigte sie sich im  17. Ja h rh . nach  L iestal, wo 
sie h eu te  noch b lü h t. — 1. J o n . J a k o b ,  * 21. v i f .  1841 in 
Liestal, L ehrer in A arburg  1862-1866, von 1866 an in 
G elterkinden, dann  in L iestal, O rganist an der K irche 
zu L iestal, D irek to r des k an to n a len  Gesangvereins. 
K om ponist versch . V olkslieder, f  31. v ii. 1910. —
2. A m b r o s i u s , * 1846 L iestal, g ründete  d o rt neben dem 
Färbere igeschäft seines V aters eine T uchfabrik . Mitglied 
des L an d ra tes  1872 u . 1875-1896, des k a u t. V erfassungs
ra tes 1887-1888, des N a tio n a lra tes  1882-1893. D irek
tionsp räsiden t des L iesta ler Gasw erkes, t  8. m .  1896 in 
L iestal. —  3. M a x , V etter von Nr. 2, * 12. II.  1857 in 
L iestal, V erm essungsingenieur, zunächst bei F lu ss
b a u ten  in der N ähe von Paris, dann  im D ienste des 
eiclg. topograph ischen  B ureaus tä tig . Seine H a u p t
leistung w ar die T riangu lation  des Kt.s. W allis bis Yisp 
h inauf. E r beschäftig te  sich auch  m it dem  P räzis ions
nivellem ent und der P h o togram m etrie  u n d  w urde dann 
zum  L eiter der T rian g u la tio n sarb e iten  in der Schweiz 
e rn an n t. Dr. h . c. der U n iv ersitä ten  Basel, Genf 
und  L ausanne, P rof. fü r  V erm essungskunde an  der
E. T . FI. 1904, O berst der A rt. im  S tab  des I I .  Armee-
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korps 1906, M itgl. der eidg. A rtilleriekonim ission 1903- 
1916, der Kom m ission fü r N eubew affnung der A rtillerie 
von 1897 an , t  18. v m . 1908 in Zürich. — Vergl. (JB. — 
Seiler-R osenm und : Stammbaum. d. Bilruergeschleckter 
von Lieslat. —  Basellandschaftl. Zeitung  1896 und  1910.
— V S N G  1908. [O. C t . ]

R O S E N R O L L ,  v o n .  Fam ilie  u n b ek an n te r, viel
leicht ita lien ischer H e rk u n ft, die seit dem 16. Ja h rh ., in 
Thusis nachw eisbar is t und dann  ausnahm sw eise auch 
im X G erich tenbund  (Maienfeld) v o rkom m t. W appen : 
bald 3, bald  5 wilde Rosen. —  1. A n to n i  von R., 1509- 
1602, der erste T räger des N am ens in Thusis. —
2. S y l v e s t e r , L an d sh au p tm an n  im  Veltlin 1603. —
3. Ch r i s t o p h , O berstlieu ten an t im  R egt. Molina, P a r
teigänger von Jiirg  Jen a tsch , Teilnehm er an  der 
E rm ordung  des Pom pe]us P lan ta  1621, G esandter zum 
M ailänder C ap itu lâ t 1639. D urch seine F rau  P erp e tu a  
Ruinelli gelangte das Schloss R atdenstein  v o rüber
gehend in den Besitz der Farn. Rosenrot!. — 4. P e t e r ,  
Sohn von Nr. 3, P o d esta t von T rah o n a  1645. —
5. J a c o b  R u i n e l l ,  P o d esta t von M orbegno 1649, 
L an d sh au p tm an n  des Veitlins 1657. — 6. S y l v e s t e r .  
Sohn von N r. 4, V icari des Veitlins 1659, Com missari 
von Cleven 1669, B egründer eines bedeu ten d en  Spedi
tionshauses in Thusis. —  7. R u d o l f ,  Sohn von N r. 6, 
V icari des Veitlins 1701, G esandter nach  Zürich 1707, 
M itgründer des T husner W aisenhauses. — 8. F e l i x ,  
L andam m ann in Thusis, f  1794 als le tz te r  R. daselbst.
— 9. An to n , O berst in  kön ig l. Sic i l ian .  D iensten 1784. 
Seine N achkom m en sind in  Ita lien  n a tu ra lis ie rt. Ein 
Zweig der Fam ilie leb te  1724 in Danzig, ein anderer 
I 750 in W ien. — E. Lechner : Thusis und die H inter
rheintäler. — Fam ilienpapiere . [B. H.]

R O S  E N  S C H  I L T .  Fam ilie der S ta d t L uzern. —
I. P e t e r , von A rth , Schuhm acher, B ürger 1436, Gross
ra t 1444. — 2. P e t e r , G rossrat 1464, bei M urten 1476, 
e rneuerte  als A m m ann von M ünster (1491-1522) das 
B ürgerrecht, f  1522. —  3. H e in r ic h , K lein ra t 1489, 
S p ita lm eiste r 1491, Vogt zu Weggis 1497, Vogt des 
A m tes H absburg  1501, S ta tth a lte r  des L andvogts von 
R otenburg  1504, Vogt zu M ünster 1505-1506 ; W ohl
tä te r  des Sp itals und der K irche im  H ergisw ald. — 
S taa tsa rch iv  L uzern. —  G fr. Reg. — v. L iebenau : Das 
alte Luzern, p. 93. —  E sterm an n  : Pfarrei Hochdorf, 
p . 110. [P .X .W .]

R O S  E N  S T O C K ,  f. Noch b lühende Fam ilien  der 
ehem aligen Gem. Ilirs lan d en  und  R iesbach, seit 1893 
der S tad t Zürich. — J .  H äne : M ilitärisches aus dem 
alten Zürichkrieg . — F . X . W oher : Die M iller I, p. 242.
— S. Vögelin : Das alte Zürich I - I l .  —  I I .  Fam ilie der 
S ta d t Zürich, beg rü n d et durch  U li  R ., Pfeifer, der 1539 
das B ürgerrech t erneuerte , das seine V orfahren am 
Z ürichberg  1401 und 1440 erh ie lten . Ihre Glieder b e tä 
tig ten  sich vorzugsweise als M etzger. Im  17. Ja h rh . 
w urde die Fam ilie, die in  Z ürich 1826 au ssta rb , nach 
L angenheim  in H essen ve rp flan zt durch  Ca spar , 
Schuhm acher, der sein B ürgerrech t 1651 a u fg ab . 
W appen : in R o t über gestü rz tem  gesichtetem  H alb 
m ond ein silbernes M etzgerbeil, beg le ite t von zwei 
silbernen Rosen. —  K . Meyer : W appenbuch  1674. — 
Hans J a k o b , * 4. v m . 1736, M etzger, als e rster der 
Fam ilie  im Grossen R a t 1771, O berstlt. beim  Succurs- 
R egim ent 1779, f  1. ix . 1787. —  M anali. Nachrichten 
1771, p. 50. — M onatl. polit. Neuheiten  1787, p. 85. — 
V ergi. im allg. C. K eller-E scher : Prom pluar. [D. F.]

R O S E T .  Fam ilie  von Usenens (Pays de Gex), die 
sich 1442 m it — 1. P i e r r e .  N o ta r und 
S tad tsch re iber, in Genf e inbürgerte . 
Sie besass 1590-1640 die H errschaft 
D ardagny . W appen : in Blau ein gol
dener Sparren , begle ite t von drei 
goldenen S ternen. —  2. C la u d e ,  Enkel 
von Nr. 1, * gegen 1500, f  1555, 
S tad tsch re ib er 1535, e rster Syndic 
1542, 1546, S taa tsan w alt 1544, t r a t  
zur R eform ation  über, fü h rte  d ip lo
m atische Missionen aus, rev id ierte  mit 

Calvin 1542 die É dits politiques. — 3. M ic h e l ,  Sohn 
von Nr. 2, 1534-1613, R atssch reiber 1555-1559, Syndic 
1560, 1564, e rster Syndic alle 4 Ja h re  1568-1612, oft

G esandter zu den E idgenossen, zum  Herzog von 
Savoyen und zum  König von F rankreich , schloss 1579 
den V ertrag  von Solothurn  und 1584 das ewige Burg- 
rech t m it B ern und  Zürich ab, präsid ierte  1559 die. 
E inw eihung der A kadem ie, begrüsste H einrich  [Y., als 
dieser im Laufe des K rieges gegen den Herzog von 
Savoyen nach  E lu ise t kam , leitete  nach  der Escalade 
die V erhandlungen vor dem  V ertrag von S t. Ju lien . 
R . h a tte  bedeutenden  A nteil an den politischen Ereig
nissen seiner Zeit. Bei seinem  Tode verlieh ihm  der R a t 
den Titel « V ater des V aterlandes ». Von seinem  
28. Ja h re  an schrieb er die Chroniques de Genève (1894- 
von H enry  Fazy hgg.), die vom  U rsprung  der S ta d t bis 
1562 reichen. — 4. D a n i e l ,  Sohn von Nr. 3, 1558-1622, 
A uditor, S taa tsan w a lt, Sp ita lherr, Schatzm eister, S y n 
dic und G esandter. — 5. M i c h e l  der Jüngere , B ruder 
von N r. 4, 1583-1641, S taa tsan w alt, A udito r, G esandter 
zu K önig L udw ig X I I I .  — 6. M a r c ,  Sohn von Nr. 5 , 
H err von Ferney , A uditor, Schatzm eister, Synd ic , 
G esandter zu Ludwig X IV ., f  1677 in Paris. —  7. M a r c ,  
Sohn von Nr. 6, f  anfangs des 18. Ja h rh . in ärm lichen 
V erhältnissen. — Vergl. Michel R oset : Chroniques de 
Genève. —  J .  A. G autier : Hist, de Genève. —  Galiffe : 
Not. gin . I . — Sordet : Diet. —  Grenus : Fragments 
historiques. —  Senebier : H ist. litt. — A. R oget : Les  
Suisses et Genève, 2. Ser. — Chs. Borgeaud : IL Académie 
de Calvin. — Les cantons suisses et Genève (in M D G  IV ). 
— Marg. Maire in Étr. genevoises 1926. —  Henri Fazy's. 
P u b likationen  über Genf im  16. und  18. Ja h rh . —  
S taa tsa rch . Genf. [Marg. Ma i r e .]

R O S E Y ,  d u .  Savoyische Fam ilie, die 1505 das 
V izedom inat M onthey (W allis) erw arb . — 1. P i e r r e , .  
t  1518, V itztum , liess seine R ech te  von Savoyen an er
kennen, erw arb das Schloss M onthey. —  2. A y m o n ,  
Neffe und E rbe des Vorgen.. K astlan  von E vian. 
V itztum  von M onthey 1518, h a tte  so viele S tre itig 
keiten m it seinen U n te rtan en , dass der S ta a t W allis 
sich das V izedom inat und das befestig te H aus de r 
M ontheolo zueignete ; le tz te res w urde um  1547 Sitz des 
G ouverneurs von M onthey. — F u rre r : A ktensam m 
lungen. — R ivaz : Topographie. [Ta.]

R O S H A R T .  Fam ilien der S tad t R appersw il und  
der Gem. Jo n a . E inbürgerungen  in R appersw il au s 
Jo n a  1698 und 1775. W appen : ge te ilt von einem 
silbernen Sparren  ; u n ten  in Rot goldene Glocke, oben 
in Blau zwei goldene S terne. — Josef, * 15. v u . 1880, 
als P. A u r e l i a n  O .  M. C., Dr. phil. und Professor am 
Kollegium  St. Fidelis in S tans, literarisch  tä tig . — 
A rchiv R appersw il. [M. Schn.]

R O S I E R .  I. Fam ilie der Gem. G rand Saconnex, d ir
ais genferisch an e rk a n n t 
w urde. —  Cesana W i l 
l i a m ,  1856-1924, von 1902 
an  Professor des Geogra
phie an der U n iv ersitä t 
Genf, S ta a ts ra t, U n te r
rich tsd irek to r 1906-1918,
Verfasser vieler L eh rb ü 
cher fü r die P rim är- und 
S ekundarschu le . — Biblio
graphie de V Université. —
II . Fam ilie aus dem  L an
guedoc, die 1748 in den 
H a b ita n ten s ta n d  v . Genf 
aufgenom m en w urde. —
F r a n ç o i s  H enri A ndré,
* 1787, Mitglied des Re- 
präs. R ats 1830. [C. R.]

R O S I È R E S  (K t. N euen
burg, Bezirk T ravers tal,
Gem. Noiraigue. S. GLS).
W eiler, der zur H errschaft 
T ravers gehörte u. deren 
Geschicke te ilte . R . wurde bei Fam iliente ilungen der 
H erren von T ravers w iederholt als eigene H errschaft 
ausgeschieden, s tan d  aber ad m in istra tiv  u. gerichtlich 
u n te r  der H errschaft T ravers, so 1627-1643, 1654-1754, 
1761-1827. —  J . de Sandoz-Travers : Notice hist, sul
la seigneurie de Travers. — E . Q uartier-la-T ente  : Le 
Canton de Neuchâtel, 3. Ser. [L. M.]

W i l l i a m  R o s i e r .
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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R O S I N .  Im  16. J a h rh . f  Fam ilie  der .Stadt Zürich, 
beg ründet durch  H a n s  H e i n r i c h ,  Bürger 1495. —  
A l b e r t  (A lbrech t), * 1493, Schw eizergardist in Rom . 
G ardesch re iber ca. 1527, D olm etsch und  S ek re tä r von 
N un tius H ieron im us F ranco  von 1541 an , fo rtan  in 
Luzern sesshaft, wo er B ürger w ird und  1543-1550 auch 
als se lbständ iger päp stlich er A gent h an d elt, t  1573 in 
L uzern. —  QSG  X V I, X X I. — A S  I, Bd. IV , I d ,  e ;  2. 
—  G fr. X X V III , p . 169. —  R. D ü rre r : Die Schweizer
garde I I I .  — L L . —  S ta a tsa rch iv  Zürich. [D. F.] 

R O S I U S .  Fam ilie  von Biel, E nde des 18. Ja h rh . erlo
schen. S tam m v a te r w a r — J a k o b ,  g e ta u ft in B iberach 
(Schw aben) 2 0 .x n .  1598, Schullehrer in Biel 1621-1629 
und 1649-1651, B ürger von Biel 1626, kaiserlicher N o ta r 
1628. R . h a tte  1620 in Basel Theologie, M athem atik  und 

A stronom ie s tu d ie rt und  gab von 1626 an den noch 
heute erscheinenden H osius-Kalender heraus; verf. fer
ner Der Visierstab  (1627) ; Nova institu tio  Arithm etices 
(1649) ; Zeit- und  K irchenfried... (1662) ; Hochmerkliche 
Beobachtung... (über den K om eten von 1664). 1629 zum 
P fa rrer von P ie te rlen  gew ählt, verw eigerte  ihm  Bern 
die B estä tigung , indem  es ihm  A theism us vorw arf, 
t  20. x . 1676 in Biel. —  F r. B u rk h a rd t in Verhandlgn. d. 
N aturf. Ges. Basel X V , 345. —  J .  H . G raf : Geschichte d. 
M athem atik... I I ,  34-56. — D erselbe : Histor. Kalender 
oder H inkender Bote. —  R . W olf : Biogr. zur K ultur- 
gesch. I. —  H . T ürler : Die Bewerbung d. J . H. f. d. 
Pfarrei Pieterlen  (in Bieter N bl. 1908). [H. T.]

R O S K O P F , G e o r g e s  F r é d é r i c ,  * 15. v . 1812 in 
N iederw eiler (B aden), f  14. iv . 1889 in  Bern, U h ren 
fab rik an t in La C haux de Fonds, E rfin d er der nach ihm  
b en an n ten  U hr, B ürger von Cernier 1874. E in Zweig der 
Fam ilie  b ü rg erte  sich 1863 in Genf ein. — Mess. boit, 
de Neuchâtel, 1890. [L. M.]

R O S S .  Fam ilie  der S ta d t B ern, die vom  14. Ja h rh . an 
im R a t v e rtre te n  is t und  im  16. Ja h rh . erlosch. W appen : 
in B lau ein weisses P ferd . —  1. H a n s ,  K astlan  von 
Zw eisim m en 1450, des K l. R a ts  1457 - f  1458. —
2. P e t e r ( m a n n ) ,  Sohn von Nr. 1, K astlan  von Zweisim 
men 1470-1471, L andvog t von N idau 1480-1486, 
f  1488. —  3. L u d w i g ,  B ruder von Nr. 2, P ro p s t von 
D ärs te tten  1474, P fa rre r von Oberwil, P ro p st von 
In terlak en  1486-1496, res. 1496, f  in B ern 1502: —  
W appenscheibe Ross in der K irche von K irchberg  
(B T  1928, p . 122) und  G rabstein  im  M ünster. — 
L L . [ H .  T .  u n d  T h .  I m H o f .]

R O S S A  (K t. G raubünden , Bez. Moesa. S. GLS). 
D orf und  Gem. zu h in te rs t im  C alancatal. D er Nam e 
rü h r t  w alirsch. von den M ineralquellen her, die dort 
herum  vork am en  und  nun  v e rsch ü tte t sind (E isen
säuerlinge =  acqua rossa). K irchlich  gehörte  R .  bis 
ungefäh r zur Zeit der R eform ation  zu S an ta  M aria im 
äusseren  C alancatal ; von da an bildete es bis kurz  nach 
1673 eine K irchgem . m it S an ta  D om enica. D am als 
w urde es eine eigene K irchgem einde. P o litisch  gehörte 
R .  bis 1866 zur M arkgenossenschaft des C alancatales, 
die in die heu tigen  elf Gem einden aufgelöst w urde. — 
G em einderegesten von R .  — Savina Tagliabile : Die 
Herrschaft der Trivulzio  in  der M esolcina... —  H. Moos
berger : Die bündn. A llm ende. ' [B. P.]

R O S S A C H E R .  Altes L andleu tengesch lech t von 
U nterw alden , K ilclier von Sächseln (A nfang d. 16. 
Ja h rb .) . t  und  K erns (1516). W appen : ein R osenbusch 
a u f grünem  D reiberg in Blau. — L I a n s ,  von Sächseln, 
H au p tm an n  im Zug in die P icardie  1542, L andsäckel
m eister 1568-1572, Ivastvogt in Engelberg  1571-1578, 
L andam m ann  1581 und  1590, f  N ovem ber 1593. [R. D.] 

R O S S A L E T  ( R o s s a l l e t ,  R u s s a l l e t ) .  F reibu rger 
Fam ilie, die seit 1391 in der Gegend von Nevruz- 
Posieux a u f tr i t t  und  h eu te  noch in N evruz v e rbürgert 
ist. Fam ilien  dieses N am ens kom m en 1570 in Mon
tag n y  les M onts vor ; andere  bü rg erten  sich 1409, 1416, 
1453 und 1467 in F re ibu rg  ein. Claude, von Neyruz, 
w urde 1792 B ürger von Corjolens. W appen : in Blau 
über grünem  D reiberg ein goldener S tern  in zwei in 
Form  eines sechsstrahligen S terns verschlungenen sil
bernen D eltas, ü b erh ö h t von zwei ro ten  R osen. — 
J .  G um y : Regeste d ’Hauterive. —  S taa tsa rch . F re i
burg. [ R æ m y . ]

R O S S A T .  Fam ilien des K ts. W aad t, die aus St.

Jean  de M aurienne stam m en  und 1561 in Granges, 1579 
in B onvillars und  G randson Vorkom m en. Zur e rstem  
gehört —  A r t h u r , 1859-1918, Professor der L ite ra tu r  
an der U n iv ersitä t Basel, R ed ak to r des Schiveiz. Archivs 
fü r Volkskunde, Verfasser von Chansons populaires de 
la Suisse rom ande.—  Vergl. H o lfm ann-K rayer in  SA  F
1 9 1 8 .  [M .  R . ]

R O S S B E R G  (K t. Schaffhausen, Bez. O berk lettgau .
S. G LS). H ofgut östlich ü b er O sterfingen, nach  welchem  
sich ein vom  1 3 .-15 . Ja h rh . lebendes, in Schaffhausen 
und  N eunkirch  (14. Ja h rh .)  eingebürgertes, im  K le ttg au  
begü tertes A delsgeschlecht n a n n te . Rossiberch 1231. 
W appen : nach  Siegeln ein au f v ier Bergen stehendes 
Ross m it Pfeil im H als, au f W appen tafe ln  in Silber oder 
Gold schw arzes, im zw eiten Falle ro t gesa tte ltes  und 
gezäum tes Ross ohne Pfeil. H e i n r i c h  t  als le tz te r 
m ännlicher Spross in den R eihen der Schaffhauser vor 
S t. Gallen oder am  Stoss 1405. Der H of gelangte da rau f 
an  das K loster A llerheiligen, die Vogtei an W ilh. Im  
T hurn  und  von ihm  m it O sterfingen an  die von Fu laeh . 
—  US. —  R üeger : Chronik. — Festschrift des K ts. 
Sch a ffh . 1901. [S t i e f e l .]

R O S S B E R G ,  v o n .  Freiherren , die sich nach  dem 
Hof R. bei Töss n an n ten  und  u rk . 1169 u n d  1180 als 
Zeugen Vorkom m en. Die B urg lag 1 km  südlich  des 
Hofes ; 4241 w ar sie bereits  R uine. 1552 w urde au f dem 
B urgplatz von einem Schatzgräber aus Siders gegraben, 
se ither heisst er « im  Schatz ». Im  O kt. 1908 w urden  die 
Fu n d am en te  der B urg, die ein einziges w ehrhaftes 
G ebäude w ar, blossgelegt ; die 1 m  dicken M auern sind 
in F isch g ra tk o n s tru k tio n  erste llt. Der H of R . kam  1273 
durch  V ergabung der G räfin M argaretha  von K iburg  
an  das K loster W ettingen , 1446 durch  Tausch an  das 
K loster Töss, du rch  die R eform ation  m it dem  K lo ste r
g u t an den S ta a t. Seit 1643 ist d o rt die Fam ilie  Schenkel 
ansässig. Bis zur R eform ation  w ar der H of nach Hinan 
kirchgenössig, se ither nach  Töss. Die K apelle s tan d  seit 
1274 dem  KL Töss zu ; seit der R eform , d ien t sie als 
Speicher. —  Vergl. E . S täu b er : Die A usgrabung der 
Burgruine Rossberg-Töss (in A SA  N. F. X I, 4). —  D er
selbe : Gesch. der Gem. Töss. —  D erselbe : Der H o f  
Rossberg. [E. S t ä u b e r . ]

R O S S E L .  In  der französischen Schweiz sehr v erb re i
te te r  Fam iliennam e.

A. K a n to n  B e rn . I. Fam ilie  von P ru n tru t .  Zur 
R eform ationszeit Hess sich ein Zweig in M ontbéliard 
nieder, ein an d ere r in M ülhausen, wo er den N am en 
Risler  annahm . — N o r b e r t , f  1. v m . 1669, C horherr 
von Bellelay, P fa rre r von Genevez, dann P rio r von 
G randgourt. — E. F . v. M ülinen : Rauracia sacra. — 
L L H . — A rt. R o sé  d e  M u l t e n b e r g . [G. a .]

I I .  Fam ilie von Prägeiz. —  A r n o l d ,  * 23. IV. 1844 
in C ourtelary , Chemiker, Chef des landw irtschaftlichen  
L aboratorium s der R iitti  bei B ern 1874, v e rd ien t um  
die U rbarisierung  des Grossen Mooses, Chem ielehrer am 
T echnikum  von W in te rth u r 1875, Professor der Chemie 
an der U n iv ersitä t B ern 1890-1896, D irek to r der 
K arb id fab rik  A ttisholz (Solothurn) 1896, dann In sp ek 
tor der K arb id fab rik en  der Schweiz, bern . G rossrat 
1871-1872 und  von 1903 an, f  18. v m . 1913 in  Saigne- 
légier ; verf. ca. 50 A bhandlungen  ü b er chem ische 
D üngem ittel und  anderes, ü b ersetz te  J .  C. H eers R om an 
Der K önig  der Bernina. — H au p tw erk  : Les engrais 
m inéraux  (1887). —  V S N G 1913. — A S J 1913.[A.Sch.]

I I I .  Aus einer Fam ilie von O bertram lingen, die schon 
1403 (D aucourt : Paroisses V II, 192) gen an n t w ird, 
s ta m m t— V ir g i l e ,  * 19. i ii . 1858 in T ram elan , Dr. 
ju r ., A nw alt in C ourtelary , Professor der R ech te  an der 
U n iversitä t Bern 1883-1912, B undesrich ter seit 1912, 
P räsid en t des B undesgerichts 1929-1930, N a tio n a lra t 
1896-1912 (P räsiden t 1910), hervorragend  be te ilig t an 
der A usarbe itung  und U ebersetzung des Schweiz. 
C ivilgesetzbuches, veröffentlichte  u. a . zusam m en m it
F. LI. M entha : M anuel du Code civil suisse  (3 Bde.,
1908-1912) b e tä tig te  sich auch als D ich ter, R o m an 
schriftste ller, L ite rark ritik e r, D ram atu rg  und  H isto 
riker, gab m ehrere B ände G edichte, etw a 15 R om ane 
und Novellen, 7 T h eaterstücke, einige W erke über 
L ite ra tu rgesch ich te  (bes. H ist, littéraire de la Suisse  
romande, 2 Bde., 1889-1891) und  eine H ist, du Ju ra
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bernois heraus. Verz. seiner W erke bei G. Am weg : 
Bibliographie du Ju ra  bernois. —  J e a n ,  Sohn des 
Vorgen., * 1884, G erich tsp räsiden t von C ourtelary  1910- 
1919, se ither O berrich ter in  B ern. [A. Sch.]

ti. K a n to n  F r e i b u r g .  Zahlreiche f  Fam ilien  R . 
kom m en 1335 in A lbeuve, 1348 in T reyvaux , 1405 in 
E stav ay er le Lac, 1438 in C orsalettes, 1439 in Épendes, 
1525 in Lovens usw . vor und  bü rg erten  sich 1357 und 
1385 in F re ibu rg  ein. Aus einer b edeu tenden  Fam ilie 
dieses N am ens von M urten, die schon 1340 erscheint, 
stam m en : —  P e t e r m a n n u s ,  B ürgerm eister 1417, 
S ta tth a lte r  des Schultheissen  von M arten  1425-1426, 
1433-1437. —  R i c h a r d u s ,  Syndic 1439-1470, B ürger
m eister 1470-1471. —  Bec. dipi. I I I ,  34. —  P. A ebischer : 
Origine des noms de fam ille , p . 78, 81, 91.— F . E . W elti : 
Das Stadtrecht von M urten. —  M D R  X X II . — J .  G um y : 
Regeste d ’Hauterive. —  P . de Z urich : Les fiefs Tierstein 
(in A  S H F  X II) . — F G  X V III ,  p . 138-140. —  J .  F . L. 
E ngelhard  : Chronik. —  S taa tsa rch . F re ibu rg . [G. Cx.]

C. K a n t o n  G e n f .  E nde des 18. Ja h rb . liess sich 
S i m o n  Rossel von M étiers (N euenburg) in Genf nieder, 
wo sein Sohn 1791 das B ürgerrech t erw arb. Sein Enkel
—  S a m u e l  J e a n , 1799-1881, M itglied des R epräs. R ats 
1838, G rossrat 1842, und  dessen Sohn —  J a c q u e s ,
1824-1896, stan d en  in Genf an der Spitze eines w elt
b ek an n ten  U hrenm acher- und  Juw eliergeschäfts. W ap
pen  : in R o t ein silberner S tern , beseitet von 2 silbernen 
Rosen m it grünen  B lä tte rn  und  Stengeln au f grünem  
Berge, üb erh ö h t von einem  silbernen T urn ierk ragen . — 
L. Vivien : Les fam . neuch. — Genfer Arch. [H. Da.]

D. K a n t o n  N e u e n b u r g .  M ehrere Fam ilien , beson
ders in N euenburg  (seit dem 15. Ja h rb . eingebürgert), 
in  Colombier und M étiers. — 1. L o u is , f  vor 1557, 
Maire von Colombier. —  2. L o u is , B ürger und R a tsh err 
von N euenburg , K astlan  des T raversta les 1564. — 
S taa tsa rch . N euenburg. [L. M.]

R O S S E L E T . Fam ilien  der K te . B ern und  N euen
burg . ,

A. K a n t o n  B e r n .  I. Aus N euenburg  stam m ende 
Fam ilie, die .sich 1654 in  B ern einbürgerte  und  1892 
erlosch. W appen : in Blau ein goldenes H exagram m , 
w orin ein sechsstrahliger S tern  sich befindet, begleitet 
im  S childhaupt von 2 ro ten  Rosen. — 1. C h r i s t o p h , 
S a ttle r, B ürger von N euenburg, erh ie lt 1654 das B ürger
rech t von B ern zum  D ank  fü r w ährend  des B auern 
kriegs geleistete D ienste. B esitzer des Löwenberg bei

M urten 1645-1660. —  2. 
S a m u e l , E nkel v .  Nr. 1, 
* 1672, W u n d arz t, t r a t  in 
französische D ienste, 1708 
H au p tm an n , 1723 K om 
m an d a n t von B lam ont, 
1727 O berstlieu ten an t ; 
R a tsh e rr  des Königs. —
з .  S i g m u n d , E nkel von 
N r. 1, 1678-1734, F e ld p re 
diger in F ran k re ich , P fa r
re r von Ligerz 1716, K ir
chen inspek tor des M ün
ste rta les . — 4. C a r l  E m a 
n u e l , Sohn v . N r. 2 ,  1719- 
1786, D r. ju r .,  A dvokat in 
Bern, P rofessor. Verfasser 
einiger ju ris tisch er W erke,
и .  a .  v o n  P räcisum  über 
die von dem hohen Stand  
Bern zur Beurtheilung vor
wallende N euenburg. Inci
dental Procedur, 1767. — 5. 
S a m u e l  G o t t l i e b , S o h n

von Nr. 2, * 1724, Dr. m ed. A rzt der S ta d t Bern 1753.
— Die Fam ilie erlosch 1892 m it seinem  U renkel 
F r a n z  F r i e d r i c h . —  LL. — L L H . —  G rüner. —  Biogr. 
neuch. 11 .

II. E ine andere  Linie der Fam ilie Rosselet von 
N euenburg  liess sich 1594 in Tw ann n ieder und nan n te  
sich in der Folge R osselet. — A b r a h a m  Rosselet, Sohn 
des H ieron. A braham , H au p tm an n s in französischen 
D iensten, * 1770 in Toni, t r a t  1783 ebenfalls in die fran 
zösische Arm ee ; 1792 entlassen , ging er 1794 in hol- 
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ländische D ienste ü ber u n d  käm p fte  1798 gegen die 
F ranzosen, in Zürich u n te r  Masseria 1799 in den 
helvetischen H ü lfstru p p en , dann in K orsika, bei 
Neapel ; er m ach te  den russischen Feldzug m it. 1815 
nahm  er als O b erstlieu tenan t an der B esetzung des 
Pays de Gex teil und w ar B ata illonskom m andan t in der 
Schw eizergarde in Paris 1816-1830, B ürger von Bern 
1838, f  in Bern 16. m . 1850. E r schrieb Souvenirs, die 
1857 von R . von Steiger veröffentlicht, w urden. — 
S B B  I I I .  [ tT h . ImHof.]

B. K a n t o n  N e u e n b u r g .  Sehr a lte  Fam ilien . E ine ist 
schon 1353 in N euenburg  verhungert ; andere werden 
1401 in  Villiers, 1429 in Les B ayards und E nde des
15. Ja h rh . in Boveresse erw ähnt. 1360 is t le R osselet von 
C ortaillod E innehm er der A reuse-Fischer. N ur die 
Fam ilien von N euenburg  und  Les B ayards blühen 
noch.

F am ilie  von N euenburg. W appen : in Gold ein 
g rün  gestie lter und  b e b lä tte r te r  R o
senstock m it drei ro ten  Rosen au f 
g rünem  D reiberg, überhöh t von zwei 
ro ten  S ternen . E in  Zweig der Fam ilie 
b ü rg erte  sich 1654 in B ern ein ; ein 
an d ere r liess sich 1594 in Tw ann 
nieder. —  1. Gu illa u m e , Maire der 
Côte 1537-1539. —  2. B la ise , N otar, 
t  gegen 1558, S ta a ts ra t  1552, 1554 m it 
der A ufstellung der V erschreibungen 
des T raverstales b eau ftrag t.— 3. J ea n , 

Sohn von Nr. 2, B annerherr von N euenburg 1559, 1567.
— 4. Cla u dY, Sohn von Nr! 3, Maire von N euenburg  
1592, M ünzm eister 1593, f  25. x . 1595. —  5. D a n ie l , 
Sohn von Nr. 4, f  26. v ili . 1638, B an nerherr von N euen
burg  1636. — 6 . J ean  J acques, Dr. m ed., Maire von 
C ortaillod 1704. f  1708.

F am ilie  von Les Bayards. R o usselet  1429 W appen : 
in B lau ein goldener B aum  m it goldener N achtigall auf 
goldenem  D reiberg, belegt m it silbernem  Fluss. —
7. A d o l ph e , * 25. lv . 1800 in Les V errières, t  13. x ii. 
1880 in M ailand, wo er K aufm ann  und  Schweiz. Vize
konzul w ar, M itbegründer der P ro testan tengem einde  
von M ailand, verm ach te  seinem  H eim atdorfe  20 000 
F ranken . — 8 . Gustav e , * 29. ix . 1830 in Bôle, f  14. v i. 
1892 in Colombier, P fa rre r in St.. Gallen 1854-1856, in 
Couvet 1856-1862, in Cortaillod 1862-1876, in Bole- 
Colombier 1876-1892, gab einige B ände G edichte und 
Pred ig ten  und eine A nzahl A bhandlungen über die 
kirchliche Krise von 1873 heraus, verf. fe rner A p o 
calypse et l ’histoire (2 Bde., 1875). — 9. H en ri E douard , 
B ruder von N r. 8 , * 26. X. 1845 in Bôle, f  4. X. 1905 in 
Couvet, P fa rrer in Le Locle 1870-1885, in  Couvet seit 
1889, verf. u . a. Échos du Réveil, recueil de cantiques
(1876) ; M itarbeiter am  Recueil des psaum es et cantiques 
der Église in dépendan te . — 10. Ch a rles , * 5. v i. 1893 
in F leurier, in Genf niedergelassen, N a tio n a lra t seit 
1922. — Vergl. Biogr. neuch. I I .  — Livre d ’Or de 
Belles-Lettres de Neuchâtel. — A n n . des autorités féd. — 
S taa tsa rch . N euenburg. [L. M.]

Zu einem  1839 in Genf e ingebürgerten  Zweige gehörte
—  L ouis Sam u el , 1832-1913, E m ailm aler und Zeichen
lehrer. — S K L .  [C. R.]

R O S S E L L I .  W ahrscheinlich aus Preonzo (Tessin) 
stam m ende Fam ilie, die sich in Anzonico u n d  sp ä ter 
auch in Cavagnago niederliess. — 1. G io v a n n i, * in 
Cavagnago 18. v . 1750, f  in Quinto 3. v in .  1829, P farrer 
von P rosito  1775-1778, von Sobrio 1778-1803, von 
M onte Carasso 1804-1827, G rossrat 1803-1815, schenkt e 
1827 ca. 50 000 Lire fü r S tipendien  am  Sem inar von 
Pollegio. — 2. O n o ra to ,  von C avagnago, 1843 - 15. n . 
1902, Professor am  verw eltlich ten  G ym nasium  von Pol
legio und  w ährend 40 Ja h ren  am  K ollegium  L andriani 
in L ugano, verf. u . a. Il giovine cittadino und  einige 
L ehrbücher. — St. Fransc.ini : La Svizzera italiana. — 
Educatore 1902. — BStor. 1902. [C. T.]

R O S S E M A I S O N  (deutsch  R o ttm u n d )  (K t. B ern, 
A m tsbez. M ünster. S. G L S ). Gem. und D orf der Pfarrei 
C ourrendlin. Rosem.ason 1464. In  der U m gebung fand 
Quiquerez zahlreiche röm ische U eberreste . E rstm als 
e rw ähnt 1349. W ährend  des 30jährigen Krieges w urde 
R ., obschon in die Schweiz. N e u tra litä t eingeschlossen,

Septem ber 11)20

Abraham Rosselet.
Nach einer Li thographie  von 

Durheim.
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von den K aiserlichen v e rw ü ste t. Bevölkerung : 1818, 
138 E in  w. ; 1920, 259. —  T rou illa t. —  A. D au co u rt : 
Diet. I. [G. A.]

R O S S E N  ( Z E N  ) ( R o s s e r ) .  A lte Fam ilie  von B e tten  
(W allis), die 1400-1453 gem einsam  m it der Fam ilie  
W alker das M eierlum  von Mörel in n eh a tte  und  im
19. Ja h rh . in Mörel ausgestorben  is t. —  B W  G VI. [D.I.I 

R O S S E N G E S  (K t. W aad t, Bez. M oudon. S. G LS). 
Dorf u n d  Gem. Rossinge 1319 ; Roseinge 1217. Das Dorf 
gehörte  frü h er zur Gem. Moudon und  w urde erst 1749 
davon g e tren n t. Seit dem  16. Ja h rh . g eh ö rte t es den 
G erjat. Auf einem  H ügel bei der sog. A bbaye en tdeck te  
m an  1894 burgundische G räber. R. ist nach  Syens 
kirehgenössig. — D H V . [M. R.]

R Ö S S E N S  (K t. F re ibu rg , Saanebezirk . S. GLS). 
D orf und Gem. A lte N am ensform en : R ossin , Rossins. 
Im  M itte la lter gehörte  R . zur H errsch aft P o n t. 1482 
w urde es m it dieser an F re ibu rg  v e rk au ft und  gehörte  
bis 1798 zur L andvog tei P o n t, 1798-1803 zum  Bez. 
F reiburg , 1803-1848 zum  Bez. F a rvagny , von da an 
zum  Saanebezirk . Das K loste r M agerau w ar im  15. 
J a h rh . d o rt b eg ü te rt. 1500 s tan d  in R . eine dem  hl. A bt 
A nton  gew eihte K apelle, an  deren  Stelle 1696 ein dem 
hl. G arin gew eihtes H eilig tum  tra t  (K aplane 1823-1854 
und 1858-1870). 1870 w urde R. zur P fa rre i erhoben und 
von F arv ag n y  g e tren n t ; seit 1875 gehört auch  Illens 
zur P farrei R. — K uenlin  : Diet. I I .  —  Dellion : Diet. X. 
— G um y : Reg. de Hauterive. [ J .  J o r d a n . ]

R Ö S S E N S  (K t. W aad t, Bez. P ayerne. S. GLS). 
D orf und  P farre i. Rossans 1286. Dem Bischof von L au
sanne gehörende H errschaft in der K astlane i Villarzel, 
die 1335 dem  G érard de Dizy und  seiner G a ttin  Agnès 
de Hillens gehörte  u . im  13. Ja h rh . an die R ey u . Mail
lard  von R om ont, dann  an  die M oratel, die Ziehender, 
die H erport, die Schm id, um  schliesslich 1797 durch 
K au f an die Miéville überging. —  D H V .  [M. R.] 

R O S S E T .  Fam ilien  der K te . F reiburg , Genf, W allis 
u n d  W aad t.

A. K a n to n  F r e i b u r g .  Alte Fam ilien R. w erden 1440 
in ßouloz, 1420 in Dom pierre, 1435 in Châtel S t. Denis, 
1485 in G randvillard  usw . e rw äh n t. Die h eu te  noch 
b lühenden  Fam ilien R . stam m en aus Cheiry (vor 1495), 
von M ontagny la Ville (vor 1570) u n d  von Prez vers 
N oréaz. E ine Fam ilie  R . aus M orteau (Frankreich) 
bü rgerte  sich 1674 in F re ibu rg  ein. —  Al e x is , von 
M ontagny la Ville, * 1863, L ehrer in P rez  1880-1910, 
B ürger von Prez  9. IV. 1917, einer der G ründer und 
V erw alter der E rsparn iskasse  von P rez, Corserey und 
Noréaz seit 1897, G rossrat seit 1911, Zensor der 
S ta a tsb a n k  seit 1914. —  M D R  X X II I .  — FI. Thorin : 
Notice sur Grandvillard, p . 173. —  P . Ph ilipona : H ist, 
de Chätel-Saint-D enis, p. 304. —  J .  P h . G rangier : 
A nnales. —  S taa tsa rch . F reiburg . [G. Cx.]

B. K a n to n  G enf. E ine Fam ilie von La Roche 
(Genevois) bü rg erte  sich 1496 in Genf ein. —  F ran
çois, t  1541, W irt zur « Tête-N oire », « E idguenot », 
H au p tm an n  des R ive-Tores, R a tsh err  1539. —  Sordet : 
Diet. [C. R.]

C. K a n to n  W a l l is .  Fam ilie in Orsières seit dem  16. 
Ja h rh .,  v ielleicht ein Zweig der Fam ilie  Rossier. —  Ca
m il le ,  1849-1884, C horherr vom  Grossen St. B ernhard , 
P rio r des Sim plonhospizes 1876, G enera lp rokurato r 
von M artigny  1879. [Ta.]

D. K a n to n  W a a d t .  B ürgerfam ilie von L ausanne 
seit 1437. W appen : in B lau ein goldenes H erz, um geben

von 3 silbernen S ternen . —  1. J ea n . 
B ürgerm eister von L ausanne 1588-
1592. —  2. Be n ja m in , Sohn von Nr. 1, 
B ürgerm eister von L ausanne 1617- 
1629 und  1634-1636, erw arb  1580 die 
F lerrschaft Vufllens la Ville, 1589 die 
H errschaft P rilly . — 3. J ean  P h i
l ip p e , B ürgerm eister 1673-1684, er
w arb gegen 1650 die H errschaft 
É chandens. —  4. J ean  A lp h o n s e , 
1709-1766, Theologieprofessor an  der 

A kadem ie von L ausanne 1748-1766, verf. einige re li
giöse A bhandlungen . Die Fam ilie  s ta rb  im 19. Ja h rh . 
aus. Sie w ird öfters R osset de R ochefort g en ann t, 
nach  einem  Lehen in É chandens, das zum  Schlosse

A ubonne und den H erren  von R ochefort geh ö rte . — 
R F V .  —  de M ontet : Diet. —  B. van  M uyden : Pages 
d ’histoire lausannoise. —■ Le Journal de D avid-Fran- 
çois Rosset. —- D H V .

Andere Fam ilien  des N am ens tre te n  frü h  in  O rm ont 
Dessus, von 1402 an  in  V illeneuve u. a. O. auf. —
1. Co n sta n tin , von Morges, 1832-1908, H auslehrer in 
R ussland, L ehrer am  Collège von Bex, D irek to r der 
Salinen von B ex 1874-1906. —■ 2. P a u l , von Aigle, * in 
L ausanne 1. v ir. 1872, A rch itek t, G em einderat von L au 
sanne seit 1910, V orsteher des Bau- und  S trassenw esens, 
dann  des F inanzw esens, S ta d tp rä s id e n t seit 1924.[M.R.]

R O S S E T T I .  Fam ilie  von B iasca. Der N am e wird 
1473 auch  in Cavigliano e rw ähn t, 1443 in  Cadenazzo u . 
1511 in L ocarno. —- 1. A q u i l i n o ,  12. v in .  1763 - 7. i .  
1834, in B iasca, G rossra t 1830-1834, P räsid en t desW ahl- 
kreises R iv iera  1824. —  2. G i u s e p p e  A n t o n i o ,  Neffe 
von N r. 1, 17. V H .  1768 - 8.  v i i .  1840, 1798 von der 
R iviera zur V erfech tung  der R ech te  der a lten  L an d 
vogtei an  das helvetische D irek to rium  abgeordnet, M it
glied des h e lve t. Grossen R ates 1798-180Ó ; tessin ischer 
G rossrat 1809-1815, 1817-1830, K a n to n srich te r  von 
1815 an . —  3. A q u i l i n o ,  Sohn von N r. 1, 31. x . 1805 -
28. VI. 1883, in B iasca, P ro p s t von B iasca 1857-1883. 
G rossrat 1834-1855, w urde 1841 ungerechterw eise ange
k lagt, an  der G egenrevolution  be te ilig t zu sein, u . einge
k erkert, ab er von der A nklage freigesprochen ; beim  
Pronunciam ento  1855 w urde sein H aus g e p lü n d e rt, 
er m usste  sich flüchten . —- 4. S e b a s t i a n o , von B iasca,
18. v in .  1833 - 23. m . 1901, A nw alt, G rossrat, K an to n s
r ich ter bis 1877, M itglied des G erichts von Bellinzona- 
R iviera. —  5. I s i d o r o ,  Neffe von N r. 3, 5. xn. 1844 -
27. XI I .  1918, L ehrer an  der M ethodikschule von 
Pollegio, h ie rau f am  G ym nasium  von B ellinzona und 
am  L ehrersem inar in L ocarno. S chulinspek tor 1893. 
G rossrat 1872-1875, 1881 und  1893 ; M itglied des 
zw eiten V erfassungsrats, M itarbe ite r am  B Stor., V er
fasser von L ’Osservatore della luna  (1903). —  S. D o tta  :
I  T icinesi. —  BStor. 1888, 1910. — St. F ransc in i : Storia 
d. Svizzera italiana. — H . G ubler : Gesch. d. Kts. 
Tessin. — Educatore 1901 und  1918. — A S H R .  (C. T.]

R O S S I  (DEL ROSSO, RUBEUS, DE RUBEIS =  ro t). 
Sehr v e rb re ite te r  F am i
liennam e des K ts . Tessin.
N ebst den u n te n  erw ähn
ten  L inien k om m t der 
Nam e (urspr. U eberna- 
me) 1219 in B reno, 1313 
in M ugena, 1376 in  Bel
linzona (von M endrisio 
od. G a lla ra te  stam m end),
1408 in Q uin to  usw . vor.

\ — E t t o r e ,  K astlan  von 
Capolago im  D ienste des 
Herzogs v. M ailand 1478.
—  L u ig i, * 1853 in Cas
tagnola , t  1923 in  Tes
serete, P o r trä t- ,  L an d 
schafts- und  G enrem aler,
Professor an  der Brera- 
A kadem ie u n d  an  der 
Um anitaria  in M ailand,
Mitglied der eidg. und  Luigi Rossi,
ita lien ischen  K u nstkom - Nach einer Photographie, 
m ission, h in terliess zahl
reiche Gem älde (Verz. bei L u ig i Rossi, mostra postu
ma d. pittore Luigi Rossi), d a ru n te r II ritorno dello 
zio d ’America  ; La scuola del dolore ; Il canto dell'A lba:
II mosto ; Cerere. R . ste llte  in  M ailand, Nizza, T urin , 
Brüssel, Venedig u n d  Paris aus.

Lin ie  von Arzo. —  1. GIOVANNI, B ildhauer, a rb e ite te  
am  Dom von Corno 1624. —  2. G iovan M a r ia  und 
V i t a l e ,  B aum eister in T urin  1632. —  3. G io v an  M a ria  
und A n to n io ,  B ildhauer, schufen den H a u p ta lta r  der 
K losterkirche von F ahr, verp flich te ten  sich 1745 zur 
E rstellung  von zwei än d ern  A ltären , der K anzel und  der 
T reppe. —  4. E in Rossi von Arzo (V ornam e unb ek an n t) 
schuf 1763 in der P farrk irche von In tra g n a  die Tauf- 
kapelle u . a. m . —■ 5. A n to n io ,  1745-1832, B ildhauer, 
schuf die K anzel u n d  den K ru z ifix a lta r in der K irche
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von Arzo. — 6 . P a o l o  F r a n c e s c o , 27. in .  1761 - 28. v i. 
1827, M itglied der provisorischen R egierung von R iva 
San V itale 1798, G rossra t 1803-1808, 1813-1815. — 
7. G i a c o m o  A n t o n i o , Sohn von N r. 6 , 20. v .  1787 - 7. v i. 
1866, N o ta r, G rossrat 1821-1830, G erich tspräsiden t von 
Mendrisio, K a n to n srich te r  von 1843 an. —  8 . G i o v a n  
M a r i a , B ildhauer, a rb e ite te  anfangs des 19. Ja h rh . am  
M ailänderdom  und am  Friedensbogen von M ailand. —
9. A n t o n i o ,  Neffe von Nr. 7, 1835 - 27. n .  1892, Gross
ra t 1877-1881, 1889-1890, K an to n srich ter von 1890 an, 
am  S tabioprozess bete ilig t. — 10. R a i m o n d o ,  Sohn von 
N r. 9, * 10. II. 1870, D r. ju r ., L ehrer 1896, D irek to r der 
kan tonalen  H andelsschule von Bellinzona 1904-1922, 
R egierungsrat 1922-1927, G rossra t seit 1928, O berst
lieu tenan t, G rossrichter der V. D ivision. 1928 berief ihn 
die persische R egierung zur R eorgan isation  der S ta a ts 
finanzen, er nahm  jedoch  den R uf n ich t an . Verf. von 
Il fondamento giuridico delle leggi sulla responsabilità  
civile dei fabbricanti ed impresari (1901). —  11. A n t o n i o ,  
V etter von Nr. 10, * 24. v i n .  1870, P riester, Professor in 
Pollegio, dan n  am  G rossem inar von Lugano, R ektor 
1898-1904, C horherr von Bellinzona 1904-1928, E rz
p ries te r von B alerna 1928. — 12. F e l i c e ,  V ette r von 
Nr. 10 und  11, 20. XI.  1872 - 24. XI.  1921, A nw alt und 
N o tar, G rossrat 1897-1916, dann  K an to n srich ter bis 
zu seinem  Tode. — 13. F r a n c e s c o ,  B ruder von Nr. 12, 
* 9. VI.  1875, Dr. m ed., G rossrat seit 1905 (P räsiden t 
1924).

Lin ie  von Bioggio. —  14. A n d r e a , S tu k k a teu r, a rb ei
te te  1774 an  der neuen  K irche von Bioggio. —  15. G i o 
v a n  B a t t i s t a , 1756-1839, A nw alt, M itredak to r an  der 
Gazzetta di Lugano  seit m indestens 1795, M itglied des 
h e lve t. Grossen R ates 1798-1800, N ationalv izep räfek t 
1800, M itglied des G erichts v. M agliasina 1807, G rossrat.

Lin ie  von Brissago. W appen  : in Silber eine aufrech te  
g rüne Schlange, rech ts von einem  ro ten , links gewen
deten  Löwen, links von einer au frech ten  grünen 
Schlange au f grünem  L aube beg le ite t ( 1 7 3 4 )  . — 1 6 .  G i o 
v a n  D o m e n i c o ,  t  in Brissago 9 .  x i l .  1 6 7 4  m it 7 6  Jah ren , 
V orsitzender des K rim inalgerich ts in R avenna, Bologna 
und R om , F ü rs t von Piom bino und Venosa, die er von 
der B rigan tenplage befreite  ; G eneralv ikar des E rz
b istum s M ailand.

L in ie  von Cademario, 1422 e rw ähn t. W appen : ein 
Löwe, ü b erh ö h t von einer K rone (Farben  u n b ekann t). 
— 17. S t e f a n o , B aum eister, v erp flich te te  sich 1628 m it 
einem  Kollegen, die neue (1638 vollendete) K irche von 
M endrisio zu bauen.

Lin ie  von Castel San Pietro, heute Buss  in Luzern. 
W appen : in R o t eine weigse Burg (V ariante). Diese

Fam ilie  besass von der 
zw eiten H älfte  des 14. 
Ja h rh . an als Lehen das 
Schloss Castel San Pietro , 
das sie w ahrsch . w ährend 
der Ereignisse von 1416- 
1422 verlassen m u ss te .—
18. N i c o l a s , A potheker, 
f  1392, B ürger von L u
zern 1358, des R a ts  in 
L uzern, S tam m v a te r der 
Russ von Luzern.

Lin ie  von Croglio-Cas- 
telrotto. —  1 9 .  L u i g i , 1 6 .
i v .  1 8 1 5  -  2 4 .  v m .  1 8 8 5 ,  
G rossrat seit 1 8 6 3 . — 2 0 .  
G i u s e p p e ,  4 .  i .  1 8 2 5 - 1 0 .
II. 1 9 0 1 ,  A nw alt und No
ta r , G rossrat 1 8 5 3 - 1 8 5 9 ,  
1 8 6 3 -  1 8 7 1 ,  1 8 8 5  -  1 8 9 3
(P räsid en t 1 8 8 8 ) .  — 2 1 .  
G i u s e p p e ,  Sohn von Nr.
19, 4. x . 1846 - 16. i. 

1927, von 1890 an w iederholt G rossrat, verm achte  
fast sein ganzes Verm ögen zur S tiftung  des Spitals für 
-Vlalcantone in C astelro tto . — 22. L u i g i , V ette r von 
Nr. 21, * 21. v i. 1864, Dr. ju r ., G rossrat 1889-1890. 
R egierungsrat A pril 1890, f  11. IX. 1890 als Opfer der 
R evolution au f der Schwelle des R egierungspalastes in 
Bellinzona. Seine M utter F ranceschina, geb. M aderni,

verm achte  ih r Verm ögen zu w oh ltätigen  Zwecken und  
gründete  nam entlich  das Sp ital Rossi in Capolago. —
23. G i o v a n n i , V erw andter von Nr. 21 u n d  22, A rz t,
* 1. I I .  1861, f  durch  U nfall in den Bergen von Q uin to  
am  2. v m . 1926, befasste sich m it L an d w irtsch aft, 
leitete  den Agricoltore ticinese 1905-1909. G rossrat 1897- 
1909, R egierungsrat 1909, v e rm ach te  ca. 70 000 F r , 
dem Fonds fü r arm e L ungenkranke. V erfasser von : 
Utopie und Experim ent (1897) ; La ricostituzione dei 
vigneti nel C. Ticino  (1908). — 24. D o m e n i c o , B ruder 
von Nr. 23, * 1. x i l  1867, A nw alt, K an to n srich ter seit 
1901.

Lin ie  von Locarno. — 2 5 , A n t o n i o  . zeichnete sich 
1513 bei N ovara  aus, d u rch sch ritt die die S ta d t be
lagernden französischen L inien und b rach te  die Briefe 
des Herzogs Sforza ins eidg. Läger bei Oleggio. —
26. B a t t i s t a  t a t  sich 1562 in der Schlacht bei D reux 
hervor.

Lin ie  von Lugano  ( t ) .  1272 wird in Lugano ein 
D o m i n i c u s  R ubens als von M endrisio stam m end 
e r w ä h n t .— .27. Pie tro ,  5. v. 1765 - 11. x i i .  1838. 
Postm eiste r v o n  Lugano, B a ta illo n sad ju tan t des F rei
w illigenkorps von Lugano anlässlich der Ereignisse vom
15. II .  1798. dann K om m andan t der Milizen dieses K a n 
tons m it dem  T itel G eneralm ajor, eifriger Gegner der 
Cisalpina, s tand  im  April 1799 an der Spitze des A uf
standes gegen die helvetische R epublik  und die F ra n 
zosen, käm pfte  au f dem  M onteceneri in den Reihen der 
Russen gegen die Franzosen, g ründete  gl. J .  eine 
B uchdruckerei und gab den Telegrafo delle A lp i  heraus, 
der 1806 in anderem  Besitz zum Corriere del Ceresio 
w urde. 1806 gab seine feindselige H a ltu n g  gegen die 
R egierung N apoleons Anlass zu V erwicklungen m it dem 
Königreich Ita lien . P räsid en t von Lugano 1801, Gross
ra t  1813-1815.

Linie von M endrisio, 1272 erw ähnt, f .  D o m i n i c u s  is t 
W ahrsch. der S tam m v ate r der Rossi von Lugano, und 
von J o h a n n o l u S, 1376 in Bellinzona genann t, s tam m t 
verm utlich  der Zweig dieser S ta d t ab. —  28. G i u s e p p e , 
Dr. theo l., E rzp ries te r von B alerna 1678-1702.

Lin ie  von Morcote. N ach der Ueberlieferring soll sie 
eine der sechs die P est von 1422 überlebenden F a 
milien sein. W appen : in Silber 3 ro te  Q uerbalken, im 
Sch ildhaupt ein D oppeladler (V ariante). —  29. G i o 
v a n n i , B ürger von M ailand 1474. — 30. P i e t r o  
G i r a h d o , B ildhauer in Venedig 1521. — 31. D o m e n i c o ,
* 1678 in M orcote, f  1747 in Venedig, Ingenieur und  
A rch itek t, b au te  in Venedig den C ornaropalast (1724), 
den Spazierweg der K önigin, die Jesu itenk irche , m ehre
re P a läste  usw . — 32. P a o l o , Sohn von Nr. 31. A rchi
te k t  in Venedig, f  1768.

Lin ie  von Sessa, seit 1540 erw ähnt. — 33. D o m e n i c o , 
P ro p st von Sessa 1683 - + 1695. — 34. P i e t r o  D o m e 
n i c o , * 17. m . 1778 in Sessa, f  26. v . 1853 in Lugano. 
A nw alt und  N o tar, G rossrat 1808-1813, 1827-1830, 
1834-1839, M itverfasser des tessinischen Zivilgesetz
buchs von 1837. — 35. M a r t i n o , B ruder von Nr. 34.
11. XI .  1782 - 11. v m . 1860, A rzt in den T ruppen  des 
Königreichs Ita lien , m achte  nam entlich  den Feldzug 
von 1805 m it, G rossrat 1830-1839 (St. Helena-M edaille). 
— 36. A le s s a n d r o ,  Neffe von Nr. 34 u. 35, * 1820 in 
Lugano, f  15. i. 1891 in M ailand, B ildhauer und  S tukka- 
teur, Schüler von M archesi an der B rera-A kadem ie in 
M ailand, erhielt 1843 den grossen Preis fü r  D ek oration . 
Zeichenlehrer in M ailand, g ründete  d o rt die A rbeiter- 
Gewerbeschule und  leitete  sie 15 Jah re  lang (K reuz des 
S. M auritius- und  Lazarusordens) ; E hrenm itg lied  der 
ßrera-A kadem ie, H o n o rard irek to r des K u n s tin s titu ts  
von M ontreal (K anada), fü h rte  bedeu tende A ufträge  
nach Neapel, Paris und A m erika aus. H auptw erke : das 
M arcacci-Denkm al in Locarno ; das M alakoff-Denkm al 
in Tiflis ; die Fé- und Poncini- D enkm äler in der K irche 
S a n t’Abbondio von G entilino-M ontagnola. R . stellte, 
in Genf 1851, Paris 1855, W ien 1873, Ph iladelph ia  und  
Santiago aus, Verfasser von Corso elementare d ’orna
mento ; Corso parietale d'ornamento. — 37. E r m e n e 
g i l d o ,  B ruder von Nr. 36, 1827-1895, A nw alt, Grossrat 
1867-1869, 1875-1877, R egierungsrat 1869-1873, 1877- 
1881 ; Mitglied und Präsiden t des K antonsgerich ts 
1881-1895, S tän d era t 1875-1876, Verfasser m ehrerer

Luig i Rossi (Nr. 22). 
N a c h  e iner  P h o to g r a p h ie .
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ju ris tisch en  M onographien u n d  U ebersetzer der Histoire 
suisse von D a g u e t .—  38. l i in t i lc lo ,  B ruder von N r. 36 
und 37, * 1845, t  4. II. 1908 in La Chaux de Fonds, 
K reisingen ieur im  Tessin, dann  in Ita lien  und  (E ster
reich, a rb e ite te  am  Simp iondurchstich . G rossrat 1872- 
1873, M itglied des V erfassungsrats 1891 und  1892, 
R egierungsrat 1893-1895, pub i. Canale di derivazione 
di acqua a Ponte Tresa o la sistemazione del Ceresio (1884) 
und zusam m en m it P . L ucchini Sistemazione del pelo di 
acqua del Ceresio (1884). —  39. G i o v a n n i , * 30. x .  1858

in Sessa, U nternehm er 
in  Payerne, tessin ischer 
G rossra t, M itbegründer 
des Spitals des Malcan- 
tone  in C astelro tto . — 40. 
G i u l i o , * 1876 in Lugano, 
Sohn von N r. 37, R ed ak 
to r  des Corriere del T i
cino, Verfasser von II Son
derbund nel Ticino  (1913).
— Vergl. A H S  1905, 1914, 
1916, 1919, 1925. —  G. P. 
C orti : F am iglie  patrizie  
d. C. T icino. — Füessli : 
Gesch. d. besten Künstler.
—  S K L . —  AS/1 1904-
1905. —  A S  G 1911. — 
L L .  —  A S  I. — A S  H P .
— BStor. 1879, 1880,
1883-1885, 1889, 1891, 
1895, 1899, 1900-1904,
1915, 1927, 1928. —
S Z G L .—  Educatore 1871,

1893, 1926. — M onitore di Lugano  1921, 1923. — 
P S  1922, 1923. —  Almanacco ticinese 1927. — E. Po
rn e tta  : Come il T icino. —  Derselbe : La battaglia
di Giornico. — A. Baroffio : Storia d. C. Ticino. — 
Derselbe : Dell’ invasione francese. —  St. Franscin i : 
Storia d. Svizzera italiana. —  A. C attaneo : I  Leponti.
—  P. Vegezzi : Esposizione stor. —  L. D o tta  : I  Ticinesi.
— A. Oldelli : D iz. —  F. B ernasconi : Le maestranze 
ticinesi. —  P . P ao le tti : L ’architettura e la scultura in  
Venezia. —  S. M onti : A tti. — E . T orriani : Storia eccl. di 
M endrisio . — V. De V it : Il lago M aggiore. —  E. Ma- 
spoli : La Pieve d ’A gno. —  G alli-T am burini : Guida del 
M alcantone. [C. Trbzzini.J

R O S S I ,  P e lle g r in o  Luigi E doardo , * 13, v i i .  1787 
in C arrara  (Ita lien ), D r. ju r .,  flüch tete  1815 nach  Genf, 
wo er 1819 Vorlesungen über Ju risp ru d en z  m it A n
w endung au f das röm ische R ech t gab, w urde zur 
Belohnung seiner V erdienste unen tge ltlich  ins gen- 
l'erische B ürgerrech t aufgenom m en (1810). Mitglied 
des Conseil rep ré sen ta tif  1820, sp ä ter T agsatzungsbote 
und  B e ric h te rs ta tte r  der Revisionskom m ission des 
B undesvertrages 1832, G esandter der T agsatzung  nach 
Paris 1833, um  m it Louis Ph ilippe über die polnische 
A usw anderung zu verhandeln . Bei dieser Gelegenheit 
lud m an  ihn  ein, sich in F rankreich  niederzulassen. 
R . w urde Professor am  Collège de F rance, Mitglied dei 
Académ ie des sciences m orales, des Conseil de l ’In s tru c 
tio n  publique, P a ir von F rankreich , M inister, dann 
G esandter in R om  1845, f  durch  Mord am  15. x i. 1848. 
H aup tw erke  : Traité de droit pénal (2 Bde.) ; Cours de 
droit constitutionnel ; Cours d’économie politique  (4 Bde.); 
Mélanges d ’économie politique, d ’histoire et de philoso
phie. — Vergi. Comte d ’Ideville : Le comte P . Bossi. — 
M ignet : Notice hist, sur Bossi. —  H u b ert Saladin : 
Bossi en Suisse de 1816 à 1833. —  Mémoires du duc de 
Broglie (in Bev. des Deux-M ondes 1924). —  Bevue des 
Deux-M ondes 1844. —  B V  1849, 1867. [ G u s t a v e  D o l t . ]

R O S S I E R .  Fam ilien der K te . F re ibu rg  und  W aad t.
A. K a n to n  F r e ib u r g .  A lter, nam entlich  im  Saane- 

u n d  B royebezirk sehr v e rb re ite te r Fam iliennam e, der 
1365 in  R om ont, seit 1406 in L entigny  und  M annens, 
1420 in V illarvolard , seit 1460 in Chénens, seit dem
15. Ja h rh . in Lovens usw . vo rkom m t. E in Zweig der 
Fam ilie  von Chénens b ü rg erte  sich 1677 in  F re ibu rg  ein.
—  H e n r i, von Ecuvillens, * ca. 1741, 1781 einer der 
eifrigsten R ädelsführer im  C henaux-H andel, erm ordete 
am  4. v . 1781 Nicolas C henaux, das H a u p t der A uf

rüh rer. —  Aimé, von M annens-G randsivaz, * 1884, 
Ingen ieur in F rankreich , K antonsingen ieu r 1927. — 
Vergl. J .  G um y : Begeste d ’Hauterive. — M D B  X X II . —
A. Dellion : Diet. I. — B erchtold  : H ist, du C. de F r i
bourg I I I .  —  Le Tocsin fribourgeois, 2. Ausg. 1850. — 
La Liberté 1927, N r. 105. —  S taa tsa rch . Freiburg .

Die P a triz ierfam ilie  11. von F reiburg , f  anfangs des 
18. Ja h rh ., stam m te  von Lovens. Sie gehörte zu den 
W o hltä te rn  des F re ibu rger Spitals u n d  des Sem inars.

W appen : in Blau 3 silberne Rosen 
(V arian te). —  1. C l a u d e ,  von Lovens, 
N o tar, B ürger von F re ibu rg  1617, im 
P a tr iz ia t  1624, der CG 1644-1679, 
t  20. v. 1679. —  2. P e t e r m a n ,  Sohn 
von Nr. 1, P a tr iz ie r  1655, H eim licher 
1667, 1672, 1678, V enner des Platz- 
V iertels 1669-1672, Schultheiss von 
E stav ay er 1672-1677, des K l. R ats 
1682, f  6. x i. 1690. — 3. A ndré J o 
seph, Sohn von N r. 2, A rch itek t, lei

te te  unen tge ltlich  den 1681 begonnenen Bau des neuen 
Spitals von F reiburg . H eim licher 1690-1715, verm ach te  
durch  T estam en t von 1710 den grössten  Teil seines 
Verm ögens zur G ründung eines bischöflichen Sem inars, 
zur A nstellung von L ehrern  im K a n to n  usw ., f  7. v m . 
1715. — .Vergl. L L . — Fuchs-R aem y : Chron. frib . — 
A S H F  IV , 69. — F G  X IV , 150. —  A. R aem y : Livre 
d ’or. — A. W eitzel : Catalogue (in A S H F  X ). — Sem . 
Cath. 1915, 511. — B ull. par. de Surpierre, März 1915. — 
S taa tsa rch . F reiburg . [G. Cx.]

B. K a n to n  W a a d t .  Fam ilien in B ussigny 1372, 
Morges 1430, R ougem ont vor 1459, V illarzel 1410, 
P ayerne 1475, L ausanne 1553 usw . —  1. J e a n  F ra n ç o is  
L o u is , 1710-1778, von Vevey, G eneralm ajor in preus- 
sischen D iensten 1771. —  de M ontet : Diet. —  2. H e n r i ,  
1834-1927, von Vevey, b ek an n te r A rzt, K unstsam m ler.
—  3. E dm ond , von Villarzel, * 17. ii. 1865, P riv a t
dozent 1890, dann  G eschichtsprofessor an  der U n iver
s itä t L ausanne 1892, Dr. h. c. der U n iv ersitä t Glasgow, 
R ed ak to r der Gazette de Lausanne, der Semaine litté
raire, des Journal de Genève, D irek tor der Bibliothèque 
universelle 1909-1915, Verfasser von zahlreichen h ist, 
und politischen Schriften , nam entlich  von Lam enais 
catholique libéral (1889) ; A u  Peuple vaudois (1903) ; 
Profils de reines (1908). — 4. G u il la u m e , 1864-1927, 
Sohn von N r. 2, A rzt, Professor fü r G eburtshülfe an 
der U n iv ersitä t Lausanne, D irek to r der dortigen  E n t
b in d u n g san sta lt. [M. R.]

R O S S 1 L L O N . Adelige Fam ilie aus Savoyen. W ap
pen : in Schwarz ein silbernes K reuz. — 1. G u il la u m e , 
P rio r von P ayerne 1251-1254. —  2. H u m b ert, LI err von 
A llam an (W aadt) 1326 bis vor 1336.—  3. J e a n ,  f  13. IV. 
1341, B ruder von N r. 2, R ich te r im  Genevois und 
Chablais 1297, D om herr von L ausanne und  Genf 1306, 
D ekan von Allinges 1309, Bischof von L ausanne 1323- 
1341, tru g  zur F örderung  der G em eindefreiheiten in 
L ausanne und  A venches bei. —  4. R o d o lp h e , f  1359, 
Neffe von Nr. 3, D ekan von N euenburg  1339, D om 
p ro p st von L ausanne 1339, D ekan von Outre-V e- 
noge. — 5. R ic h a r d ,  D om herr von Genf 1410-1442.
— A. de Foras : Arm orial. — M. R eym ond : Dignitaires.
— Schm itt e t G rem aud : H ist, du diocèse de Lausanne.
— de M ontet : Diet. —  A H S  1919. —  [M. R . ]  — 6 . M i
c h e l  G a b r ie l ,  * 16. x i .  1657 in Thonex, Bischof von 
Genf 1697, e rs treb te  einen « christlichen B und » m it den 
P ro te s tan te n  und  u n terh ie lt zu diesem Zwecke einen 
Briefwechsel m it dem  P rediger Tandon, dem Syndic 
D upon, T rem bley, T ronchili, B énédict P i t te t .  D ank 
seiner P red ig ten  tra t  Mme de W arens zum  K atho liz is
m us über. R . g ründete  die erste katholische K irche von 
Chêne 1691, f  23. IV. 1734. — B oudet : Vie de M . de B .
— Fleury  : L ’Eglise de Genève I I .—  A H S  1915,[L.D.-L.] 

R O S S I N I È R E  (K t. W aad t, Bez. P ay s d ’E n h au t.
S. GLS). D orf und  Gein. la Bansonnery  1115, in einer 
U rkunde, in der der Bischof G érard von L ausanne die 
vom  Grafen von Greyerz dem  P rio ra t R ougem ont 
gem achten Schenkungen b e s tä tig t. R . gehörte den 
Grafen von Greyerz bis zum  G eltstag  Michaels 1554 u. 
kam  dann  an  Bern. Im  O rte befand sich ein T urm , den 
die B erner 1407 bei einem  Streifzug gegen den Grafen

R in a ld o  Rossi.
N a c h  e iner  P h o to g r a p h ie .
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zerstö rten . E ine G em eindeverw altung w urde 1556 ein
gesetz t, offenbar an  Stelle einer frü h em  V erw altung, 
denn R . u n te rs ta n d  schon vor 1436 dem  L an d rech t von 
Moudon. Die K apelle S ta . M aria M agdalena wird 1316 
e rw ähn t. Sie w ar von der K irche in C hâteau d ’Œ x 
abhängig  und  erhielt 1519 von Leo X . einen besondern 
Ablass. Von 1559 an h a t sie einen eigenen P fa rrer. 
R estau ra tio n  1910-1912. T aufreg ister seit 1564, E he
register seit 1573, S terbereg ister seit 1688. E ine der 
Sehensw ürdigkeiten  des Dorfes is t das sog. G rand 
C halet (heute G asthof), das 1754 vom  Kuria.1 H enchoz 
geb au t w urde. —  V. P . K itch lin  et E . H enchoz : L ’arl 
rustinue au P ays d ’enhaut romand. —  D H V .  [M. R.] 

R O S S I R E .  W aad tlän d er Fam ilie, v . B lonay, die seit 
1596 vorkom m t. —  1 . C h a r l e s ,  1821-1868, Ingenieur 
und A rch itek t in N ew -Y ork. —  2. C é s a r ,  1823-1881, 
B ruder von Nr. 1, Z ivilingenieur in  L ausanne. [M. R.] 

R O S S R Ü T I  (K t. S t. Gallen, Bez. W il, Gem. Brons- 
hofen. S. G LS). D orf Rohovelsriuti 804 ; R osrüti 1318 ; 
Rossrüti 1495. K arl der Dicke schenkte 883 den könig
lichen H of in R . dem  K loster S t. Gallen. Die Vogtei m it 
zwei K elhöfen w ar im  15. Ja h rh . im  Besitze der Fam ilie 
von H olzhausen gen an n t K elle r; W ernher von H olz
hausen ve rk au fte  sie 1466 an  die A btei S t. Gallen. Mit 
B ronshofen und  T rungen blieb R . im  A ufstande der 
G otteshausleu te  u n te r  Ulrich Rösch dem  A bte treu  und 
w urde 1490 von den IV Schirm orten  von der Strafe aus
genom m en. 1495 erh ie lt R . m it den beiden gen. Gem. 
eine gem einsam e Öffnung und  w urde m it ihnen  zum  
G erichte « Schneckenbund » verein ig t. Es is t aber bis 
je tz t  eine eigene O rtsgem einde geblieben. K irchlich ge
h ö rt R . m it B ronshofen zur P farrei W il. — UStG  1-VI. 
— M. Gm tir : Rechtsquellen I, 608. —  M V G  X X V I, 
p. 266. [J. M.]

R O S S U R A  (K t. Tessin, Bez. L even tina . S. GLS). 
Gem. und P fa rre i. Rassura  1211 ; Rassoira  1227 ; im
13. Ja h rh . Resora und  Resura ; Rassuyra  1328. Die 
Gem. u m fasst auch  die P farre i Molare. U rspr. gehörte R. 
zur vicinanza  Chiggiogna, is t aber schon 1398 eine 
degagna, so auch  noch E nde des 18. Ja h rh . ; heu te  
bildet R . ein selbständiges patriziato. 1802 w ar R. eine 
der Gem. der L even tina , die m it dem  Anschluss der 
T alschaft an  U ri n ich t e inverstanden  w aren. K irchlich 
gehörte R . zur P farrei Chiggiogna, ab er 1567 w ar seine 
Kirche schon eine cappella curata ; einer der beiden 
P farrer von Chiggiogna w ohnte  in R. Die endgültige 
Trennung fand  1837 s ta tt .  Die St. Lorenzokirche wird 
1247 e rw ähn t ; die heutige P fa rrk irche  ist eine R e
ko n stru k tio n  der a lten , von der sie noch U eberreste der 
M alereien aus dem  A nfang des 13. Ja h rh . besitz t. 
Bevölkerung : 1567, 98 H aushaltungen  ; 1824, 410 
E in w. ; 1920, 161. — A SG  1911. —  A rchiv. Stor. lomb.
1918. — BStor. 1887. — M onitore di Lugano  1921. — 
J .  R . R ahn  : I  M onum enti. —  K. Meyer : Blenio u. 
Leventina. —  P . D 'A lessandri : A tti di S. Carlo. —  Liber 
notitiae Sanctorum M ediolani. —  A S H R .  [C. T.] 

R O S S Y .  W aad tlän d er Fam ilie, lom bardischen U r
sprungs, die sich 1819 in La C haux e inbürgerte . — 
P h i l i p p e ,  t  1857, In fan terieoberst. —  Vergl. Livre 
d'Or. [M. R.]

R O S T  ( F R E I H E R R E N  V O N ) ,  Adelige Fam ilie 
aus Tirol. —  1. J o n . A n t o n ,  a .  o.  kaiserlicher G esandter 
in den 111 B ünden 1699, V erw alter der H errschaft 
R häzüns bis 1707. Dessen Sohn— 2. Joseph  B en e d ik t ,  
* 17. II .  1696 zu Vils (Tirol), D om herr 1713, Bischof von 
Chur 1728, nahm  zahlreiche V isitationen  vor. Im  
Österreich. E rbfolgekrieg w andte  er sich m it Erfolg 
gegen die B esteuerung geistl. G üter. W eniger glücklich 
war er in seinen B em ühungen, den K aiser von der 
A b tre tu n g  des M ünstertales an  G raubünden  abzuhalten . 
In Chur renovierte  er die bische fl. R esidenz im  Rococo- 
stil ; zu F ü rs ten au  e rb au te  er den neueren Teil des 
Schlosses, t  12. x i .  17 5 4 .— [ A .  v. C.] — 3. D io n y s ,  
Graf, * zu R a ite  (Tirol) 15. I. 1716, D om herr zu Chur 
1738, D om cantor 1743, D om dekan 1755. Bischof von 
Chur 1777, verm ehrte  die bischöfl. B iblio thek, m achte  
eine S tiftu n g  zur G ründung eines P riestersem inars, 
t  31. x . 1793. — J .  G. M ayer : B istum  Chur II. —
F. Jecklin  : M aterialien  I. [J. Simonet.]

R O T  (K t. L uzern, A m t Sursee, Gem. Grosswangen.

S. G LS). W eiler. Röm ische N iederlassung. Die K apelle 
soll bis 1346 selbständige P farrk irche  gewesen sein und 
gehört se ither zur P farre i Grosswangen. N eubau 1574, 
R enovation  1883. G enehm igung der A llm endteilung der 
ach t Höfe zu R . und Zinzorswil 1576. — G fr. Reg., bes. 
Bd. 49, p. 92 u. 164. — W üest-W eltert : Das Gotteshaus 
zu Wangen. [ P .  X .  W . ]

R O T ,  d e  R O T ,  v o n  R O T .  Fam ilien verschiedener 
K an to n e. Siehe R o t h .

R O T ,  S i g m u n d ,  gen. L angschnider, von R itsche 
(L othringen), B uchdrucker, Bürger von Z ürich 1479. 
Man will in ihm  den D rucker der A blassbulle S ix tu s’ IV. 
vom 12. v u . 1479 zugunsten  der Zürcher K irchen 
(E in b la ttd ru ck ) und  zweier ca. 1480 in Zürich (?) 
erschienenen Schriften des Zürcher D om inikaners A l
bertus de Albo L apide erkennen. R. a rb e ite te  dann in 
H eidelberg 1484, Pescia 1488, Siena 1489-1490. — 
A SA  1885, p. 118. — Zentralblatt f. Bibliothekswe
sen X X V , p. 107, Beihefte X I I I ,  p. 576. —  B T  II, 1897. 
p. 198. — Z T  1899, p. 100. —  E. Vouillème : Die 
deutschen Drucker des 15. Jahrhundert. — Schweizer. 
Gutenbergmuseum  1928, p. 171. —  N Z Z  1929, N r. 
1404. 1410. [D. F.]

R O T A C H  ( R o t t a c h ,  R o t h a c h ) .  A lte A ppenzeller 
Fam ilie, die schon 1483 u rk u n d l. e rw ähn t w ird u n d  
ihren N am en wohl der R otach , h eu te  R o tbach , dem 
Zufluss der S itte r bei Teufen, v e rd an k t. Der von einem 
innerrhodischen  Ja h rze itb u ch  des 16. Ja h rh . zuerst 
überlieferte, von Jo h . Gasp. Zellweger auch in seine 
Gesch. des appenzell. Volkes aufgenom m ene B erich t vom  
he ldenhaften  K am pfe und  Tode des U li  R ., w elcher in 
der Schlacht am  Stoss (17. vi. 1405), von 12 Feinden 
um zingelt, 5 derselben erschlagen habe  und  erst durch 
A nzünden der H ü tte , an  die er sich an lehn te, überw äl
t ig t  w orden sei, w ird  von der neueren k ritischen  Ge
schichtsforschung (D ierauer ; Arch. SG  X IX ) als un 
w ahrscheinlich und  unglaubw ürd ig  e rk lä rt. Da aber 
vom  G eschlecht der R . in der 2. H älfte  des 15. Ja h rh . 
m ehrere  S täm m e u rk . nachw eisbar sind, is t es wohl 
möglich, dass schon zur Zeit der Schlacht am  Stoss ein 
R otach  leb te , am  K am pfe te ilnahm  und  nach  tap fe re r 
Gegenwehr den Tod fand . Diese A nnahm e w urde von 
den innerrhodischen G eschichtsfreunden, die in Uli R. 
ihren  L andeshelden erblicken, dessen angeblicher W ohn
sitz beim  W eissbad heute noch gezeigt w ird, in verschie
denen Schriften  aufs eifrigste ve rte id ig t. — W a l t e r ,  
von H erisau , * 28. II. 1872 in W olfhalden, f  28. x i. 1928 
in H erisau , L ehrer und Schriftste ller, Verfasser der 
D ialek terzäh lung  Vo Aerbet, Gsang ond Liebi (1924), 
schrieb ferner ein Heimatbuch fü r junge  Appenzeller 
und se tz te  die 1870 erschienene Gesch. der Gem. Herisau  
von P fa rre r Aug. E n g ster fo rt bis au f die heutige  Zeit. — 
R o b e r t ,  von H erisau , * 3. n . 1881, P fa rre r in S tein (St. 
Gallen) 1904-1908, in N eunkirch  (Schaffh.) 1908-1921, 
Mitglied des k a u t. K irchenra tes, Verfasser der K irchen
organisation von 1915 u n d  der K irchenordnung  von 
1921 ; seit 1922 an  der St. M angen-K irche in  S t. Gallen. 
—  Vergl. A U .  —  K oller-S igner : Appenzell. Geschlech
terbuch. — Appenzeller-Zeitung  1928, Nr. 282. [ A .  M .]  

R O T A C K E R  (K t. Solothurn). Siehe W a l t e r s w i l .  
R O T A N  oder R O T A ,  J e a n  B a p t i s t e ,  aus P adua , 

K an tonsbürger von G raubünden, Dr. theol.. P fa rrer in 
Vandceuvres bei Genf 1576, in Genf 1579, seit 1587 
P fa rrer der italienischen K irche u n d  Professor an  der 
A kadem ie, a rb e ite te  an  der U ebersetzung und  V er
öffentlichung der Bibel von Genf 1588. B ürger 1589, 
verliess Genf im  gleichen Ja h r , u m  nach F rankreich  zu 
gehen, wo er der Reihe nach an  m ehreren  K irchen 
w irk te  und  bedeutende diplom . A ufträge au sfü h rte . 
R . u n te rh ie lt m it H einrich IV . persönliche Beziehungen 
und lieh, ihm  Geld. 1585 erw arb er die H errschaft 
Le C hâtelard  bei Vivis, die einige Ja h re  sp ä ter an 
seinen B ruder überging, t  in Castres 1598. —  Sordet : 
Diet. I I I .  —  France protestante. —  de M ontet : Diet. — 
Ch. Borgeaud : Hist, de l ’Univ. de Genève. —  H ey er : 
Église de Genève. —  D H V  I, 389. — A rch. Genf. [F*. G.] 

R O T B E R G  (K t. So lothurn , A m tei D orneck-Thier- 
stein . S. GLS). Burg in der Gem. M etzerlen, die den 
H erren  von R. den N am en gab ; ehem alige H errschaft. 
Die Zeit der E rb au u n g  der Burg ist unb ek an n t : 1413
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nahm  sie A rnold I I .  von R o tberg  von H ans B ernhard  
von H asenburg  zu Lehen, 1515 verk au fte  sie A rnold IV. 
von R o tberg  m it der dam aligen H errsch aft (M etzerlen, 
H o fs te tten , W ittersw il, R odersdorf, F lühen, M aria
ste in  etc.) an  So lothurn . 1636 w ollte der A bt von 
M ariastein am  Burgfelsen eine G artenan lage e in rich ten  ; 
S o lo th u rn  überliess ihm  die B urg als Lehen m it der 
P flich t, sie in verte id igungsfäh igem  Z ustand  zu er
h a lten . D ennoch Hessen die Mönche von M. sie zer
fallen und  b rachen  selbst Steine aus den M auern zum 
Bau des Meierhofes am  Fusse des B urgfelsens. Schon 
um  1666 w ar die B urg n ich t m eh r bew ohnbar.— M H  V 
Sol. V III , p . 169. —  J .  R . R ah n  : Kunstdenkm äler... 
Solothurn. [H. Tr.]

R O T B E R G ,  von .  U rsp r. edelfreies, dann  bischöfl.- 
baslerisches D ienstm annengesch lech t. S tam m sitz  w ar 
die B urg R o tberg  am  B lauenberg  (So lo thurn). Die 
H erren von R . w aren  versip p t m it den H erren  von 
B icdertal und  den H erren  von R ato lsd o rf (R odersdorf), 
m it denen sie auch W appengem einschaft h a tte n . Sie 
gehörten  zu dem  L andadel, der um  die M itte  des
13. J a h rh . vom  L ande in die S ta d t zog und  d o rt neben 
den a lten  stad tsässigen  bischöflichen D ien stm an n en 
geschlechtern  eine neue Schicht des S tad tad e ls  bildete.
—  I. Die Herren von Biedertal sind gegen E nde des
14. Ja h rh . schon ausgestorben . —  I I .  Die Herren von 
Rodersdorf t r a te n  in die D ienste der G rafen von Pflrt, 
d an n  der H errsch aft (E sterre ich  : —  1. L u d w i g ,
B urgm ann des Grafen U lrich von P fir t zu B lum enberg 
1321.  —  2. L u t z e m a n , Sohn von N r. 1, österr. Vogt zu 
E nsisheim  (Eisass) 13 5 3 ,  Schultheiss zu H agenau  1357,  
leb t noch 13 7 6 .  —  3.  W e h l i n , Sohn von Nr. 2,  österr. 
L an d v o g t im  E isass 1387 ,  to t  14 1 7 .  —  4.  H e i n r i c h , 
B ru d er von N r. 3, österr. R a t 1411, Vogt zu Ensisheim  
1428,  to t  14 3 6 .  —  5.  H e i n r i c h , Sohn von N r. 4, Vogt 

zu E nsisheim  1444, t  1449 als der L etzte  der Linie.
I I I .  Die Herren von Rotberg b ilden den H au p tstam m  

und bestehen h eu te  noch. Seit der M itte des 13. Ja h rh . 
b isch edich-baslerische M in iste ria len .— 1. A r n o l d  !.. 
M itglied des R a ts  in Basel 1366. —  2. H e n m a n , B ruder 
von N r. 1, B ürgerm eister zu Basel von 1369 an . —
3. H a n s  L u d e n m a n , Sohn von N r. 2, B ürgerm eister zu 
Basel von 1403 an , 1410 aus der S ta d t v e rb an n t, österr. 
Vogt zu A ltk irch  1413, erw arb 1417 B am lach und 
R heinw eiler im  B reisgau. —  4. B e r n h a r d , Sohn von 
X r. 3, B ürgerm eister zu Basel von 1449 an .—  5 .A r n o ld ,  
B ruder von Nr. 4, D om herr zu Basel 1428, doctor 
decre to rum  zu Bologna 1440, Scholasticus 1448, D ekan 
des Basler D om kapitels 1450, Bischof von Basel 1451- 
1458, erbau te  als solcher den B ischofshof in Basel, f  1458.
—  6 . A d e l b e r g , Sohn von Nr. 4, D om herr zu Basel 
1466, Scholasticus 1475, D ekan des D om kapitels 1478.
— Infolge des N iederganges der bischöflichen H err
schaft in Basel zogen sich die H erren  von R . im m er 
m ehr au f ihre breisgauischen B esitzungen B am lach und 
Rheinw eiler zurück, ihre S tam m herrschaft R . m it der 
S tam m b u rg  v e rk au ften  sie 1515 an  Solothurn . 1623 
teilte  sich das G eschlecht in die beiden L inien zu R hein 
weiler und  zu B am lach, von denen die le tz te re  1871 im  
M annestam m  ausgesto rben  is t. W appen : in  Gold 
schw arzer Q uerbalken. —  Vergl. W . Merz : Burgen des 
Sisgaus  I I .  —  Derselbe : Oberrheinische Stam m tafeln. — 
O BG  I I I .  —  W B . —  V au irey  : H ist, des évêques de 
Bàie  I I .  [C. Ro.]

R O T E L S  ( K t .  G r a u b ü n d e n ) .  S i e h e  R o d e l s .
R O T E N  (K t. und  A m t L uzern, Gem. L itta u , K irch- 

gem . R eussbühl. S. GLS). W eiler, ehem aliges Bad. 
L etzteres bestan d  zwischen ca. 1500 und  1846. Seither 
is t die A rm en an sta lt von E m m en h ier u n terg eb rach t. 
In  der N ähe soll sich, lau t irrefüh renden  A ngaben im 
grossen G aunerprozess (1825), der V ersam m lungsplatz 
der G auner befunden  haben . Am 13. und  14: ix . 1843 
fand im B ad R o ten  die erste K onferenz b e tr . den Son
derbund  s ta t t .  — J .  A. F . B a lth asa r : M erkw ürdigkei
ten  II , 81.— M. L u tz :  Geogr. H andlexikon der Schweiz 
II , 173. —  K as. P fyffer : Geschichte I I I ,  369. —  J .  L. 
W eibel : Gesch. von Em m en, 69. [P . X. W .]

R O T E N ,  von ( d e ,  z e  R o t t e n ,  DE E m b d a ) .  Altes 
W alliser P a triz iergesch lech t, das, einer u n v erb ü rg ten  
U eberlieferung zufolge, aus der Gegend von W olfen

b ü tte l (D eutsch land) stam m en will. N ach S. F u rre r  : 
W allis I I ,  87, scheinen die R oten  au f die von E m da 
gefolgt zu sein (s. G rem aud : Doc. du Valais, V II, V III). 
E rs te  sichere N ennung des N am ens : vor 1305 is t  gen. 
P e tru s  d ictus R o ten  de Chouson (St. N iklaus) (S taa ts- 
arch . S itten , Reg. v. Visp). E nde des 14. Ja h rh . bezog 
die Fam ilie  W ohnsitz  in Visp u. B altschieder. N ach An
k au f des tem p o rären  B esetzungsrechtes der K astlane i 
N iedergestein - L ötschen 1467 w urde der Fam iliensitz  
n ach d em  « B la tt  » zwischen R aron  u. S t. G e rm an  v e r
legt. J e tz t  kom m t die Fam ilie  in R aron, S itten  u. Mal- 
lo rka (Spanien) vor. Sie b esitz t seit 1735 ein R ek to ra t 
in R aron. Die spanische Linie fü h rt  den M arquèstitel. 
W appen  (seit dem  15. Ja h rh .)  : gespalten  von Blau, 

Silber u n d  R o t m it einem  R ebstock, 
der au f dem  b lauen  Feld  eine goldene 
T raube, au f dem  ro ten  zwei grüne 
R e b b lä tte r  t rä g t. —  1 . J e n n i n u s  de 
E m b d a-z 'R o ten , ju n io r, 1352 vom 
Grafen F ran z  de C om pesio-B landrati 
als « P ro cu ra to r m in ist. Superioris 
m ansae de S ta ldon  » eingesetzt. —
2. J o a n n e s  R oten de E m bda, 1370 
« D om inus E m bdae  » g en an n t. —
3. A n t o n  ze R o ten  de E m bda. 

G esandter au f dem  L an d tag  zu N aters 1400, K astlan  
von Visp 1403, G esandter zum  Schiedsvertrag  m it dem 
Grafen von Savoyen an  der Morse 1410. —  4. J o h a n 
n e s , 1460-1522, 1484 in  der M atrikel der H ochschule in 
F re ibu rg  i. B r. verzeichnet ; kaiserl. N o ta r 1489, Sene- 
chal des K ard inals Schiner, dessen V ertre te r in  dem  zu 
F re ibu rg  i. Ue. 1510 gegen Jö rg  u f  der F lue geführten  
Prozesse. L andvog t von St. M oritz 1516-1517, L andes
h au p tm an n  von W allis 1519-1520. Als sp ä tere r Gegner 
Schm ers und  F ü h re r einer M itte lparte i von Leo X . au f 
B etreiben des K ard inals m it E x k o m m unikation  belegt. 
— 5. N i c o l a u s , E nkel 
von N r. 4, Meyer von R a 
ron 1544-1545, K astlan  
von Gestein u. Lötschen,
M itarbeiter an  den b e 
k an n ten  Satzungen von 
R aron  1548. —  6 . J o h a n 
n e s , Sohn von N r. 5,
B annerherr von R aron ,
H au p tm an n  einer F re i
kom pagnie im  H u geno t
tenkrieg  in  F rankreich , 
erlag in  Senlis 1568 einer 
V erw undung, die er in 
der Schlacht bei S t. De
nys e rhalten . —  7. J o 
h an n es, E nkel von Nr.
6 , * 1575, M eyer von R a 
ron 1600, 1612 und  1620,
L andvog t von M onthey 
1613-1615 B annerherr, 
von R aron  1620- 1659,
Grossm eyer von N endaz 
1628, fünfzehnm al als L an d esh au p tm an n  von W al
lis erw ählt bezw. b e s tä tig t, näm lich  1623- 1631 und
1638-1659 ; H au p t der P a trio ten , fü h rte  den K am p f ge
gen die w eltliche H errschaft des F ürstb ischofs zu erfolg
reichem  Abschluss m it dem  V ertrage von Sem bran- 
cher 1630. In  die erste  Periode seiner L an d esh au p t
m annschaft f ä l l t . die V ertre ibung  der Jesu iten , die 
H in rich tung  des A nton  S tockaiper, die F lu ch t des 
Fürstb ischofs nach  L uzern, die erste  M ünzprägung der 
R epublik  1628, die grosse P est von 1629 u n d  die T ra 
gödie von Sem brancher. In  die zweite Periode die 
R ückkehr der Jesu iten , die E in führung  des grego
rianischen K alenders, die Bischofsw ahlen von 1638, 
1640 und  1646. R itte r  des deu tschen  Ordens, t  in S it
ten  21. x i .  1659. —  8 . N i k o l a u s ,  B ruder von Nr. 7, 
P riester 1635, P rio r von N iedergestein 1660- 1664, 
P fa rrer von R aron  1664-1666, D om herr au f S itten . —
9. J o h a n n e s ,  gen an n t ju n io r, Sohn von N r. 7, 1619- 
1663, B annerherr, sodann M eyer von R aron , L andvog t 
von St. M aurice 1642-1644, als solcher vom  päpstlichen 
N u n tius Farnese  in S t. M aurice zum  R itte r  des goldenen

Johannes  von Roten. 
Nach einem zeitgenöss. Oelgc- 
mälde (unbekannter  Maler).
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Sporns e rn an n t. K astlan  der T alschaften  Gesteln- 
Lötschen und  Eifisch ; G esandter des W allis zur 
B undeserneuerung m it den k a th o l. O rten  zu Luzern. 
R itte r und  Grosscordon des S t. M ichaelordens von 
F rankreich  durch  Ludw ig X IV . — 10. J o h a n n  Ch r i 

s t i a n , Schwiegersohn von Nr. 9, 1644-1730, stu d ierte  
das R ech t an  der H ochschule in Leipzig und w urde 
sodann sächsischer churfü rstlicher H ofbeam ter. B anner
herr von R aron  1672-1676, Z endenm ever 1676-1678, 
1680-1682, 1694-1696 und  1708-1712 ; L andvog t von 
M onthey 1682-1699, O berst oberhalb  und u n terh a lb  der 
Morse 1699-1712, Vice-Ballif von W allis 1721-1729 und 
L an deshaup tm ann  1729-1730 ; R itte r  des goldenen 
Sporns ; G esandter bei der B undeserneuerung in A lt
dorf 1696. — 11. J o h a n n  J o s e f , Sohn von Nr. 10,
* 1688, w iederho lt Meyer des Zendens R aron, L andvogt 
von M onthey 1710-1712, t  1731 als L an d e ss ta tth a lte r . 
— 12.  J o h a n n  I g n a z , Sohn von Nr. 11, 1712-1768, 
Meyer von R aron 1736-1738, 1744-1746, 1752-1754,
1760-1762, K astlan  des L ötschcn tales 1752-1754, L an d 
vogt von M onthey 1738-1740 ; R ech tsge leh rter von Ruf.

— 13. Johann  Hilde- 
1 brand ,  B ruder v . Nr. 12,

T ! * 1722, s tu d ierte  Theolo-
Æs &Stm  ^bbbK =' h. gie in Monza und T urin ,

dW pW p  sp ä ter in W ien. D om herr
W B Ê M f TS von S itten  1742, H err

1 ■  .  I  von Vex und P insec, am
■ H l  3  1 i 31. v in .  1752 zum  F ü rs t-
BWÉ!§ll<ïL ,  Gr . L V' 1 b ischof von S itten  ge-

w ählt, am  24. II. 1753 ge-
NVWRmMKAa- 'x. i7öo.
W  jg — 14. A n t o n , Sohn von

' , 1 > Nr. 12, Landvogl v. .Mou
rn th ey  1766 - 1768, Gross-
§  im jm f m eyer von X endaz und

' H érém ence, w ohnte  zeit-
'B L  'v .. iBSU Sgum  weise in Lenk, w ar dort

*, G rosskastlan  und  Meyer
g, 1785-1792, auch  B anner

herr 1790-1798 ; S tam m - 
Anton von Roten (Nr. 18). Va te r  der de Roten-de
Nach emem Oelgemalde von in  S itten . —

15. N i c o l a u s , B ruder 
von Nr. 14, 1754-1831. Z endenm ever von R aron  1778- 
1790, K astlan  der H errschaft B räm is 1780-1782 und 
1794-1796, L andvog t von M onthey w ährend  m ehreren  
Perioden, Vice-Ballif von W allis ; M eyer von R aron
1807-1810 u n d  1815-1817. —  16. N i c o l a u s , Sohn von 
N r. 15, 1779-1830, G rosskastlan  und  L an d tagsabge
o rd n e te r des Zendens Gesti.- und W estl.-R aron . —
17. E d u a r d ,  Sohn von Nr. 16, 1811-1890, H au p tm an n  
des Oberw alliser S charfschü tzenkontingentes , Regie
ru n g ss ta tth a lte r  von R aron  1845-1856, G rosskastlan  
u n d  G rossratsm itg lied .— 18. A n to n ,  Sohn von Nr. 15,
* 1780, t r a t  m it 17 Ja h ren  in königl.-spanische D ienste 
u n te r  Ferd . V II., w urde am  22. iv . 1797 L ieu ten an t des 
W alliser R egim ents de C ourten, erh ie lt als H au p tm an n  
des Jägerreg im en ts d ’A lm eria am  22. v n .  1810 die 
T apferkeitsm edaille  fü r die V erdienste in der V ertei
d igung  von T arragona, rü ck te  am  4. m .  1811 zum  Major 
vor und erh ie lt am  8 . v ili .  1811 das K om m ando des
3. B ata illons des Savoy er-R egim ents. O berstlieu tenan t 
im neapolitan ischen  R egim ent 24. x . 1815, R itte r  des 
m ilitärischen V erdienstordens von S t. H erm enegild
27. ix . 1816, erh ielt das goldene M ilitärkreuz 1. Klasse 
von S t. F e rd in an d  und  Isabella . Zum  O berst e rnan n t, 
kom m andierte  er das R egim ent von A ragon und  das 
galizische R egim ent und  fü h rte  sp ä ter eine Division der
1. O perationsarm ee. « M aréchal-général des cam ps et 
des arm ées » 1823, G ouverneur von C atatonica ; V ertei
d iger von B arcelona gegen die Arm ee des Duc d ’Angou- 
lème. In  die Schweiz züriiekgekehrt, w urde General 
R. am  15. I. 1831 von der T agsatzung  zum  eidg. O berst 
e rn an n t und m it seiner Brigade zur B esetzung des 
Tessins beordert. L an d tagsabgeordneter des Zendens 
W estlich -R aro n . 1835 w ieder nach Spanien zurück- 
gekehrt, erh ie lt R . am  6 . x . 1836 das grosse O rdens
kreuz von St. H erm enegild . f  1845 in -P a lm a  di Mal
lorca (Spanien). —  19. A d o l f e , Sohn v. N r. 18, M ar

ques de Cam pofranco, S tam m v a te r der v. R o ten  in 
Palm a di M allorca. —  20. N i c o l a u s , B ruder von Nr. 19, 
1815-1863, B ürgerm eister von S itten . — 21. Ludwig, 
Sohn von Nr. 20, 1850 - 2. i. 1897, G rossrat und  
R eg ie ru n g ss ta tth a lte r von R aron . —  22. M a u r i t iu s  
F a b ia n u s ,  Sohn von Nr. 15, Grossneffe des Bischofs 
Jo h an n  H ildebrand , * 1783, P fa rre r  von U nterbäch- 
Bürchen, D om herr in S itten  1812, G rosskantor, Bischof 
von S itten  1830-1843, p äp stlicher T h ro nassisten t und 
röm ischer G raf ; E rbauer 
des neuen bischöflichen 
Pa las tes  au f der P lan ta .
—  23. Ch r i s t i a n  G e o r g ,
Sohn von N r. 10, * 1698,
B annerherr von R aron 
1732-1780, Z endenm eyer 
1738-1740, L andvog t von 
M onthey 1734-1736,L an d 
ratsm itg lied  und Vice- 
Ballif, O berst u n te r  der
Morse, L an d esh au p tm an n
1761-1771, f  1780. — 24.
.Hi l d e b r a n d , Sohn von
Nr. 23, 1741-1812, Zen
denm eyer 1764-1767 und 
1776 - 1780, B annerherr 
1780-1798. L andvog t von 
St. - M aurice 1767 - 1769,
K astlan  von B ouveret 
1769-1770, L andschreiber ... -, . - ,. . .  -, , , Mauri tius Fabianus  von  Boten,
von W allis , G esandtei Nach einer Lithographie,
fü r W allis beim  Bundes-
schw ur zu A arau 1798 ; nach  der N iederw erfung der 
V olkserhebung 1798-1799 G efangener in Chillon und 
A arburg . —  25. G e o r g  A n t o n , Sohn von N r. 24,
1794-1845, P fa rre r und D ekan in R aron, Prom otor 
fü r das Oberwallis, T itu - 
lar-D om herr. — 26. L e o  
L u z i a n ,  E nkel von Nr.
24, * 1824, G rossrat und 
S taa tsk an zle r, S tä n d e ra t 
1857-1859,S ta a ts ra t  1876- 
1897, M ajor des B a t. 35,
L ite ra t, h in terliess : Die 
Wiederklänge aus dem  
Rhonetal ; das R itte r 
schauspiel Peter von R a
ron ; die Novelle Liebe u.
Pflicht, das D ram a Der 
Polen Opfertod, das Epos 
Die letzten R itter a u f  Gu- 
bing, ferner Die Fender
besatzung ; Der Morgen im  
K yffhäuser, das W alliser 
N ationallied  fü r die Pfyn- 
feier u . a. m . f  5. v m .
[ggg  3 7  HANS A n t o n  Leo Luzian von Boten.
B ruder von N r. 26, 1826 - Nach einer Li thographie.
10. i. 1895, P rä sid en t von
Raron, als solcher ve rd ien t um  die R o tten e in d äm 
m ung. G rossrat und  R eg ie ru n g ss ta tth a lte r von R a 
ron  1856-1895, S tän d era t 1863-1864, N a tio n a lra t 1864- 
1895, als solcher im  K u ltu rk am p f besonders hervor
g e tre ten . O b e rs tlieu ten an t. — 28. H e i n r i c h , Sohn 
von N r. 27, 1856 - 18. x il. 1916, G rossrat 1880-1916, 
P räsid en t dieser B ehörde 1903, N a tio n a lra t 1904- 
1906, S ten d era i 1910-1916, M ajor des B at. 89. —
29. R a p h a e l , P riester, Sohn von Nr. 17, V erfasser von 
A u s Rarons alten Tagen  (Spiel zur 400 Jah rfe ie r der 
K irche von R aron) ; Erlebnisse eines Walliser Offiziers 
in  franz. Diensten. [G-. von R.]

R o t e n . Fam ilie von Savièse, die seit dem  15. 
Ja h rb . b ek an n t is t. — 2. G u i l l a u m e , H au p tm an n  
und V enner von Savièse 1591. — 3. J é r ô m e , 1859-
1919. P rä sid en t von Savièse, R ed ak to r des A m i du 
Peuple  [Ta.]

R O T E N B R U N N E N  (rom . Gl U V A U L T A )  (K t. G rau 
b ünden , Bez. H einzenberg, Kreis D om leschg. S. GLS). 
Dorf, po lit. Gem einde, nach  Alm cns kirchgenössig, aber 
seit 1741 m it eigener kleiner K irche. R . gehörte u rsp r.
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den H erren  von J u v a lt  als B esitzern der beiden Burgen 
N ieder- und  O b erju v alt (daher der rom an. Nam e 
G iuvaulta). S p ä ter ging es an  die B esitzer v . O rtenstein  
über, bis sich die H errsch afts leu te  von R. m it den 
än d ern  zu O rten ste in  gehörenden G em einden 1527 von 
dem  dortigen  H errsch aftsh e rrn , L udw ig T schudi von 
G larus, lo skauften  und  ein eigenes G ericht O rtenstein  
bildeten . S p ä ter t r a t  es wie die zu diesem  G ericht 
gehörenden  B erggem . T rans, Scheid und  Feldis zur 
R eform ation  ü b er. U eber R . fü h rte  die a lte  R eichs
strasse  von E m s durch  den Vogelsang nach dem 
Dom leschg und  w eiter ü b er den Splügen nach  Italien . 
Das D orf e rh ie lt seinen deu tschen  N am en von dem 
gleichnam igen Bad (jodhaltiger, alkalischer E isen
säuerling). 1566 zum  ersten  Mal u rk . e rw ähn t, gehörte 
dieses im  16. Ja h rh . zugleich versch . A nteilhabern , d a 
ru n te r  der S ta d t Chur. 1667-1877 w ar es im  Besitz 
der Fam ilie  Caviezel. 1888 neu g eb au t und  erw eitert, 
kaufte  der K t. G raubünden  1922 das B ad R . zur 
U n te rb rin g u n g  eines A ltersheim s daselbst ; doch w urde 
ein Teil des B ades seiner u rsp r. B estim m ung erhalten . — 
Vergl. P . C. P la n ta  : Die rhätischen Herrschaften in  der 
Feudalzeit. — W olfgang von J u v a lt  : Forschungen aus 
der Feudalzeit. —  Chr. T arnuzzer : Bad R o tenbnm nen . 
—  A rch ivregesten  R o ten b n m n en . —  E . Cam enisch : 
Reform ations gesch. [P .  G i l l a r d o n .]

R O T E N B U R G  (K t. L uzern , A m t H ochdorf. S. 
GLS). Ehem alige B urg  ; po lit., K orporations-, P farr-

Das Ju l iuspanner  von Rotenburg .  Nach einer Photographie.

und Schulgem einde. W appen  : in Silber ro te  zw eitür- 
m ige B urg m it den goldenen p äpstlichen  Insignien 
zwischen den T ürm en  ( =  W appen  des Ju liu spanners). 
Der O rt en ts tan d  wohl zu Beginn des 13. Ja h rb ., 
w estlich anschliessend an  die dortige, seit m indestens 
dem  11. Ja h rh . existierende B urg (castrum  1240). Sein 
A ufkom m en förderte  die günstige Lage an  der V er
kehrslinie, die vom  A argau durch  das Suhren tal nach 
dem  G o tth ard  führte  und  bei R. den R o tb ach  zu 
durchqueren  h a tte . R . w urde von einem  h e rrsch a ft
lichen A m m ann verw alte t, erh ielt zu Beginn der öste r
reichischen H errsch aft (E nde des 13. Ja h rh .)  s täd tische  
R echte und  F eiheiten  ; fü h rte  1334 ein eigenes Siegel u. 
w urde im  Kriege von 1351 m it W all und  G raben 
um geben. U n te rh a lb  des S täd tchens lag eine bedeu
tende öste rr. Z o llstä tte . Seit dem  U ebergange Luzerns 
an  die E idgenossenschaft hob sich die B edeu tung  R .’s 
m ächtig , indem  es H au p ts itz  der ö ste rr. V erw altung 
und Bollw erk der K riegsm acht (Esterreichs in den

oberen L anden  w urde. Es w ar deshalb auch Sitz zahl
reicher österr. D ienstleu te. Die H errsch aft (Esterreich 
v e rs tä rk te  die B urg und  erneuerte  am  17. XI. 1371 in 
einem  B urg rech tsb rief die R echte  und  F re iheiten  des

Die Ers tü rm ung  der  Veste Ro tenburg  durch die Luzerner  1385. 
Nach einer Zeichnung in Diebold Schillings Luzerner  Chronik.

S täd tchens. Als eine der Feindseligkeiten , die zum  
Sem pacherkrieg fü h rten , überfiel am  28. x n .  1385 eine 
Schar ju n g er L uzerner die B urg und  zerstö rte  sie sam t 
dem  S täd tch en . D urch diesen G ew altak t ging R . an 
Luzern  über, welcher H errschaftsw echsel durch  den 
F rieden von 1389 an e rk a n n t w urde. D er O rt, dessen 
B urg n ich t w ieder au fg eb au t w urde, gelangte nie m ehr 
zur a lten  B edeutung  und  sank  zu einem  blossen Flecken 
ohne S ta d tre ch t h in u n te r. Die O rtskorpora tion , deren 
AUmeindbesitz u rsp r. offenbar zu dem jenigen der 
u ra lten  A llm eindgenossenschaft B ertisw ilgehörte , zählte  
29 nu tzu n g sb erch tig te  H o fs tä tten . 1716-1719 w urde die 
heutige  gedeckte H olzbrücke über den R o tb ach  geb au t, 
deren im p osan ter B au grosse B ew underung  erregte. 
Bau einer m assiven S te inbrücke u n te rh a lb  der a lten  
B rücke 1912 ; Bau des Schulhauses au f dem  P la tze  der
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ehem aligen Burg 1844. R . w ar anfänglich pfarrgenössig 
in die b en achbarte , 1108 eingew eihte S t. Pelagiuskirche 
zu R üeggeringen, deren P a tro n a t schliesslich 1479 von 
den E deln  von L ütishofen m it gewissen E in sch ränkun
gen zugunsten  Luzerns an  das S tift M ünster überging. 
1334 b au ten  die B ew ohner des S täd tch en s zu E hren  
der hl. B arb ara  eine eigene K apelle, die 1541 erw eitert 
w urde. Die B eg räb n iss tä tte  des Ortes lag, wie heu te  
noch, bei der K irche Bertisw il. 1729 w urde die baufällig  
gew ordene P fa rrk irche  zu R üeggeringen abgetragen  und 
die B arbarakapelle  im  Flecken zur P farrk irche  e rw eitert 
(E inw eihung 12. XI. 1731). Zu Beginn des 19. Ja h rh . gab 
die K irchgem ., die ungefähr das G ebiet der heutigen 
polit. Gem. um fasst, im  N orden einen Teil an  die 
P farrei E schenbach  ab, e rh ie lt dagegen im Südw esten 
einen Teil der Pfarrei E m m en. E rw eiterungen  und 
R enovation  der K irche 1876-1877. Bevölkerung : 1850, 
1341 E in  w. ; 1920, 1700. P fa rreg iste r seit 1610.

A m t (L andvog tei). Aus dem  a lten  H errschaftsgeb iet 
R. b ildete  sich nach  dem  U ebergang an (E sterreich  um  ; 
1290 ein eigenes A m t dieser H errschaft, das durch 
anstossende G ebietsteile, wie die H errsch aft E schen
bach, erw eitert w urde, im  übrigen aber im  Laufe des ; 
14. Ja h rh . seinen U m fang vielfach w echselte. N ach der 
Sem pachersch lach t gelangte das A m t durch  V erbürg- 
rech tung , P fandlösung und  E roberung  an L uzern, dem 
es fo rtan  als eine der sog. « grossen » Vogteien angehörte. 
1570 erhob sich das A m t im  sog. H äringskrieg  gegen die 
S tad t ; 1653 schloss es sich den aufständ ischen  B auern  
an  ; 1712 kam  es in dem selben anlässlich des 2. Vill- 
inergenkrieges, zu revo lu tionären  U m trieben . N ach
dem  die Vogtei schon seit Ja h rh u n d e rte n  in ein in 
neres u . äusseres A m t m it den H a u p to rten  R otenburg  
u. H ochdorf ge te ilt w orden w ar, w urde sie 1799 zum  
D istrik t, 1803 zum  A m t H ochdorf e rk lä rt. — Vergl. 
LL. — K orpora tions- und  P fa rrarch iv  R otenburg . — 
J .  G reter : Geschichte von Botenburg  (Ms.). —  A. Nü- 
scheler : Gotteshäuser. — v . Segesser : Rechtsgesch. — F. 
Zeiger : Studien u . Forschungen zur Geschichte der F rei
herren von Botenburg-W olhusen, sowie des A m tes und  
des Fleckens Botenburg  (in V orbereitung). — K. Pfyffer : 
Gesch. des Kts. Luzern. f F r .  Z e l g e r . ]

R O T E I N B U R G  ( H E R R E N ,  V Œ G T E  V O N ) .  Seit 
dem  11. Ja h rh . erscheinendes edelfreies Geschlecht, 
dessen S tam m burg  die 1385 von den Luzernern  zer
stö rte  Veste R o tenburg  ob dem  R otbache  w ar. Wappen: 
in Silber ro te  zw eitürm ige B urg (oder rotes, von zwei 
T ürm en flankiertes Tor). Die B esitzungen des Ge
schlechtes re ich ten  schon in ä lte s te r  Zeit von den 
beiden luzernischen Seetälern  über das P la teau  von R. 
hinweg bis an die w estlichen U fer des V ierw ald stä tte r
sees. D urch E rbschaft gelangte es in der 2. H älfte  des 
12. Ja h rh . auch  in den Besitz der südlich von R. 
gelegenen gesam ten  H errschaft W olhusen. Die beiden 
Besitzeskom plexe w urden von den N achkom m en des 
diese E rb sch aft a n tre ten d en  Vogtes A rnold I. von R. 
insofern auseinandergehalten , als der eine (vom älte rn  
Sohne abstam m ende) Teil als Botenburger L in ie  die 
väterliche, der andere  (von den jü n g erem  Söhnen ab 
stam m ende) Teil als Wolhuser L inie  die m ütte rliche  
E rbschaft verw alte te , wobei sich diese L inien nach 
deren Burgen von R o tenburg  oder von W olhusen 
n an n ten . Spätestens in der 2. H älfte  des 12. Ja h rh . 
gelangten  die H erren  von R . auch  in den Besitz der 
K astvogtei über das S tift S t. Leodegar zu Luzern, 
sowie der V ogteirechte über die im G ebiete des heutigen 
K ts. Luzern  gelegenen Dinghöfe dieses K losters, welche 
R echtsam en sich in der ä lte rn , eigentlichen Linie der 
R otenburger v e rerb ten . W egen der V ogteirechte kam  
es um  die M itte des 13. Ja h rh . zu w iederholten und 
langwierigen S tre itigkeiten  zwischen den Vögten und 
dem  S tifte  S t. Leodegar und  der B ürgerschaft von : 
Luzern, welche die R otenburger d e rart schw ächten, 
dass sie schliesslich in den 1280er Ja h ren  ihre (alte) 
H errschaft an die H absburger a b tre ten  m ussten . 
Bald d a rau f s ta rb  auch diese ä lte re  Linie der R o
tenburger aus. N achdem  sich schon Th. von Lie- 
benau eingehend m it der Genealogie dieses Geschlech
tes beschäftig t h a tte , h a t  neuerdings R . D ürrer 
diese berein ig t. Als S tam m v ate r der H erren  von R.

nennt die L uzerner T rad ition  — 1. H u p o l d , W ohl
tä te r  des S tiftes S t. Leodegar. — 2. W a l t e r  I. (1128- 
1135) u. —  3. M a r q u a r d  I. (1143), Söhne von N r. 1. —
4. W a l t e r  11. (1135-1153), Sohn von N r. 3. —  5. A r 
n o l d  I. (1168-1192), Sohn von N r. 3, Vogt des K losters 
Luzern, b ring t durch  seine H e ira t m it Gepa von W ol
husen die H errschaft m it dem N am en W olhusen an  das 
H aus R otenburg . Von dessen 3 Söhnen übernahm en der 
ä ltere  die H errschaft R otenburg  und  die beiden jü n g e
ren  H errschaft u n d  Nam e von W olhusen. — 6 . M a r 
q u a r d  I I .  (1210-1225), Sohn von N r. 5, Vogt des S tifte s  
S t. Leodegar. —  7. A r n o l d  I I I . ,  Sohn von Nr. 6 , Vogt zu 
St. Leodegar, geriet m it seinen Söhnen (Nr. 8-10) wegen 
der Vogtei in S tre it m it den Æ b ten  von M urbach- 
Luzern und den B ürgern von Luzern, der ihnen 1257 
den K irchenbann  zuzog. — 8 . L u d w i g  (1244-1252 sel.).
— 9. M a r q u a r d  I I I .  (1252-1281), R itte r, Vogt 1275.
—  10. A r n o l d  IV. (1252-1285), R itte r , Vogt 1275. Mit 
ihm  sta rb  die Linie der Vögte von R otenburg  aus. —

! Vergl. Th. von L iebenau : Die Freiherren von Bothen-
I bürg und Wolhusen (im Jahrb. der k . k. herald. Ges.

' Adler », N. F . X II I ) .  —  E. K opp : Gesch. d. eidg< 
Bünde  I I ,  1. —  K . Pfyffer : Gesch. des K ts. Luzern  I. —
v. Segesser : Rechtsgesch. I. — Gfr. Reg. —  R . D ürrer :. 
Stammtafel der Herren von R .-W . m it Erläuterungen  
(Ms.). —  F. Zeiger : Studien und Forschungen zur Gesch... 
der Freiherren von B . (in V orbereitung). [Fr. Z e l g e r . ]  

R O T E N B U R G  ( N E U )  (K t. Luzern, Bez. Sursee, 
Gem. R usw il). Ehem alige B urg, die bisweilen m it dem 
b en achbarten , 1385 durch  die L uzerner zerstö rten  R o
tenburg  verw echselt w urde. D urch (Esterreich ob der 
Schw and am  R otbach  e rb au t und  an R itte r  U lrich 
von R otenburg  (f  1368) verliehen. 1374 w urde die Burg 
seinem Sohn H artm an n  A ndreas von R . und  dessen 
F rau  Clara, verw itw ete  Segesser verliehen. Das Schick
sal der B urg in den K riegen von 1375 u. 1385-1388 ist 
u n b ekann t. 1395 erb ten  die Segesser von Mellingen die 
ro tenburger Lehen. Z uletzt ist N eu-R . 1411 als Grenz
pu n k t des äussern  G erichtsbezirkes W olhusen e rw ähn t. 
Die B urgstelle heisst heu te  «Schlosshubel ». —  Bibliogr. 
wie oben. [H. S. v. B.]

R O T E N B U R G ,  von .  M inisterialenfam ilie der Vögte 
von R otenburg . W appen : in Gold ro te, von zwei 
T ürm en flankierte  Burg. —  R u d o l f ,  erw. 1257, offenbar 
identisch  m it dem  M innesänger R udolf von R . der 
Heidelberger L iederhandschrift. — Pfaff : Die grosse 
Heidelberger Liederhandschrift. — K raus : Die M in ia 
turen der M annesse’sehen Liederhandschrift. — K. 
B artsch  : Die Schweiz. M innesänger. — A D B . — B äch
told. — F . Zeiger : Die M innesänger B . v. Botenburg u. 
Otto zem Turne  (in Vaterland 1924). [Fr. Z e l g e r . ]

R O T E N F L U H  (K t. Bern). Siehe U s p u n n e n .  
R O T E N T U R M  (K t. und Bez. Schwyz. S. GLS). 

Gem. und  P farrdo rf. R. kam  1269 anlässlich des Ver
kaufes des sog. S te inerv iertels von den F labsburgern an 
Schwyz, das wegen seiner beständigen S tre itigkeiten  
m it E insiedeln an  dieser Stelle seine Grenze befestigte. 
1310 w urde die Sperrung des Tales bei A ltm a tt  durch 
eine L etzim auer beschlossen ; diese lehn te  sich beim 
jetz igen  Dorfe R . an  den Berghang und w urde durch 
einen heu te  noch stehenden, m it ro ten  Ziegeln gedeck
ten, festen  T urm  abgeschlossen, der dem  in seinem 
Schutze en tstehenden  D orf den N am en gab. Die Letzi 
w urde schon zur Zeit der Schlacht von M orgarten von 
T ruppen  g eh ü te t. D ort schlugen 1798 die Schwyz er 
u n ter Alois R eding die von Schauenburg  befehligten 
Franzosen zurück. Bis 1848 w urden die L andsgem ein
den des K ts . Schwyz in R. abgehalten . Bis 1400 gehörte 
R. zur P farrei Steinen, dann bis 1776 zur Pfarrei Satte l. 
K aplanei seit 1671, K irchgem . seit 1776. E rs te r  K ir
chenbau 1700 ; N eubau 1886. [D. S.]

! R O T E S  H A U S  (K t. B aselland Bez. A rlesheim , Gem. 
M uttenz). Ganz a lte  Siedelung an  der R öm erstrasse 
Augst-Basel, sp ä ter K loster, zem rotem huse 1286. 
R. gehörte zur h in te rn  Burg W artenberg . Es vererb te  
sich in  der Linie K onrads von W artenberg  au f JohannV . 
Pu lian t und dessen Sohn Jo h a n n  IX . P u lian t. Die 
E ptinger aber gaben das G ut als A fterlehen an  Claus 
R ichenshein, und am  16. II. 1283 gab W erner von 
Richisheim , L eu tp rieste r zu S t. U lrich in Basel, ver-
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lau tlich  der Sohn des Claus, das R ote  H aus m it allen 
dazugehörenden G ütern  dem  St. Pau lus O rden zur 
S tif tu n g  eines K loster. N achdem  die M ünch sich in  den 
Besitz von M ünchenstein geb rach t h a tte n , m usste  sie 
das K loster als K astv ö g te  anerkennen . 1421 w urden 
im  R o ten  H ause K irche, Chor, K irchhof und  K loster 
geb au t. Die M ünch m ach ten  ihm  versch . Schenkungen, 
a b e r sp ä ter kam  es zu S tre itigkeiten  zwischen ihnen 
und dem  K loster. Die M ünch v e rarm ten  ; auch  das 
K loster s tan d  in Gefahr, zu G runde zu gehen. W ieder
holt b a t der O rdensprovinzial Basel, das un terdessen  
die K astvog tei erw orben h a tte , dem  K loster seine 
Fürsorge angedeihen zu lassen. Basel gab ihm  zwei 
Pfleger (1471). D urch B rand gerie t das K loste r in neue 
N ot. K aiser M axim ilian sprach  ihm  G üter zu, die 
ehem als österreichische Lehen gewesen w aren. Allein 
das E nde w ar n ich t m eh r au fzuhalten . 1512 w ar das 
K loster von den B rüdern  verlassen . N achdem  1521 
Basel das Schloss Schauenburg sich gesichert h a tte , 
siedelten  die Schw estern  des K lösterleins Schauenburg 
ins R ote H aus über. Am  13. II. 1525 w urde von Basel 
den N onnen der A u s tr i t t  aus dem  K loster g e s ta tte t  ; 
anfangs Mai w urde es von den aufrüh rerischen  B auern  
ausgep lündert und  am  10. Aug. gl. J .  von der S ta d t an 
den B u ch d ruckerR uprech t W in ter v e rk au ft. 1553 kam  
es an  R e in h art v an  B erchem  ; 1816 e rrich te te  der d a 
malige B esitzer, R a tsh err  M erian, do rt die erste B ier
b rauere i der L andschaft Basel. —  Vergl. S taatsa rch iv  
Baselland. —  U LB. —  G em eindearchiv M uttenz. — 
W. M erz: Burgen des S isgaus  I I I .  [K. G-a u s s .]

R O T E S  K R E U Z .  I. D a s  INTERNATIONALE ROTE 
K r e u z  ist am  9. II. 1863 gegründet w orden. Dem 
Genfer H enri D u n an t (s. d.), welcher am  24. v i. 1859 
der Schlacht bei Solferino beigew ohnt h a tte , fiel die 
ungenügende Fürsorge fü r die V erw undeten  auf, er 
•äusserte in seinem  Buche Un souvenir de Solferino  (Nov. 
1862) den G edanken, freiwillige Iiü lfsvereine  ins Leben 
zu  rufen , die schon in Friedenszeiten  sich au f die Pflege 
von K riegsverw undeten  u . K ran k en  vo rbereiten  sollten.

G ustave M oynier, ein an d ere r Genfer M enschen
freund, schlug D u n an t vor, seine Idee der Gem ein
nü tzigen  G esellschaft von Genf zu u n terb re iten . Diese 
ernann te  in ih rer S itzung vom  9. II . 1863 einen A us
schuss von 5 M itgliedern : den G eneral D ufour, G ustave 
M oynier, H enry  D un an t, sowie die D oktoren  Louis 
A ppia und  Théodore M aunoir. Diese 5 Genfer w aren die 
G ründer des in te rn a tio n alen  R o ten  Kreuzes und  b ilde
ten  das erste  internationale Rotkreuz-Kom itee. E ine in 
Genf zusam m enberufene V ersam m lung von Sachver
ständ igen  u n d  R eg ierungsvertre tern  (36 Delegierte) gab 
sich am  29. x . 1863 eine G ründungsurkunde, welche die 
w esentlichen und  einheitlichen G rundlagen des R oten 
K reuzes e n th ä lt : N ationale  E inheit des R oten  K reuzes, 
A nerkennung  durch  die R egierung als H ülfsdienst des 
Heeres, S o lid aritä t u n te r  den n a tionalen  R o tk reu z
vereinen, einheitliches E rkennungszeichen : die weisse 
Binde m it ro tem  K reuz. E in  J a h r  sp ä ter, am  22. v m . 
1864, w urde in Genf der dip lom atische, fü r alle Signa
tarm äch te  verbindliche P a k t abgeschlossen : Die Genfer 
Konvention, die sich au f die V erpflichtung a u fb au t, alle 
K ranken und  V erw undeten  ohne U ntersch ied  der 
N a tio n a litä t zu pflegen und  säm tliches S an itä tspersonal 
und -M aterial zu ach ten  und  zu schü tzen . Sie e rk lärte  
das ro te  K reuz im  weissen Felde als Zeichen der E r
kennung und U n a n ta s tb a rk e it. Dieses A bkom m en 
w urde 1906 in Genf rev id iert und  verbessert (K onven
tion vom  6 . Ju li), und  1921 sowie 1923 b ean trag ten  die zu 
in te rn atio n alen  K onferenzen (X . und X I.) w iederum  in 
Genf verein ig ten  R otkreuzvereine  noch w eitere, durch 
die E rfah rungen  des W eltkrieges bed ing te  Verbes
serungen.

Das In te rn a tio n a le  R otkreuz- K om itee h a t seit seiner 
G ründung 1863 ste ts  d a rnach  gestreb t, dem  R oten 
Kreuz in der ganzen W elt E ingang zu verschaffen und 
nach und  nach alle zivilisierten S taa ten  zur U nterze ich
nung  der K onvention  zu veranlassen ; ihm  liegt die 
A nerkennung der neuen Vereine u n te r  V erpflichtung 
zur G leichförm igkeit der G rundsätze  ob (1923 bestanden  

-47 Vereine). Seit 1864 sind die Vereine der verschiedenen 
L änder dank  der bestehenden  in te rn a tio n alen  Solida

r i tä t  dem  R oten  K reuz der K riegführenden  bei jedem  
Anlass zu H ülfe gekom m en, indem  sie Gaben, S a n itä ts 
m ateria l oder T ruppen  san d ten . Das in te rn a tio n ale  
K om itee e rrich te te  bei A usbruch des Krieges von 1870 
in Basel ein in te rn a tio n ales  A uskunftsbu reau  und  eine 
Fürsorgestelle für V erw undete und K ranke, 1877 in 
T riest eine solche w ährend  des B alkankrieges, 1885 in 
W ien w ährend des serbisch-bulgarischen Krieges, 1912- 
1913 in Belgrad zur Zeit der le tz ten  B alkankriege, 
endlich 1914-1918 die in te rn a tio n a le  K riegsgefangenen
fürsorge in  Genf fü r die W estfron t, w ährend  au f E rsu 
chen des dänischen R oten  K reuzes in  K openhagen eine 
Filiale derselben fü r die östliche F ro n t geschaffen 
wurde.

Diese Fürsorgestelle  w urde von G ustave A dor (seit 
dem  Tode von M oynier, 1910, P räsid en t des In te rn a tio 
nalen  K om itees des R o ten  K reuzes, sp ä ter B undes
p räsiden t) e ingerich tet u n d  gele ite t. Sie zählte  gegen 
1200 M itarbeiter, e rte ilte  den Fam ilien der K riegs
gefangenen der E n te n te  und  der Z en tra lm äch te  
1 200 000 A uskünfte , erh ielt bisweilen pro Tag 30 000 
Briefe oder A nfragen, v e rm itte lte  tausende  von K orres
pondenzen (bis die schweizerische P o st diesen D ienst 
übernahm ), san d te  den Gefangenen 1 900 000 P o s t
pakete  und 18 Millionen Schw eizerfranken in  kleinen 
Postanw eisungen. Die Agence in te rn a tio n a le  h a t  sich 
zudem  fü r eine bessere E rn äh ru n g  der K riegsgefangenen 
e ingesetzt, durch  A ufrufe an die R egierungen fü r gleiche 
B ehandlung, O rganisation  von H ülfsgesellschaften, Auf
h ebung  der R epressalien usw ., sowie du rch  beständ ige 
A bordnungen von D elegierten, die die K riegsgefan
genenlager aller K riegführenden  (524 Besuche) in 
u n parte iischer W eise besich tig ten  u n d  du rch  V erm itt
lung des In te rn a tio n a len  K om itees die R egierungen au f 
die notw endigen R eform en aufm erksam  m ach ten . E n d 
lich befasste  sich die Fürsorgestelle  zunächst m it der 
H eim beförderung des S an itä tspersonals , dessen Gefan
gennahm e la u t der Genfer K onvention  n ich t g e s ta tte t  
w ar, dann  der Schw erverw undeten  u n d  Schw erkranken, 
welche die Schweiz von D eutsch land  nach  Frankreich  
oder von (E sterreich nach  Ita lien  oder um gekehrt 
durch fuhren  ; schliesslich übernahm  sie neben  der In te r
n ierung  der weniger k ran k en  M ilitärpersonen in  der 
Schweiz (68  000 M ann 1916-1918) auch  die H eim 
schaffung der G esunden gem äss dem  zwischen den 
S taa ten  einige M onate vor dem  W affenstillstand  getro f
fenen A bkom m en. Von dieser Zeit an bis zum  Som m er 
1922 befö rderte  das In te rn a tio n a le  K om itee die in ganz 
E uropa zerstreu ten  K riegsgefangenen aller N ationa li
tä ten  in ihre H eim at zurück, indem  es D urchgangs-, 
Q uaran täne- und  D esinfektionslager schuf, sei es im 
Norden fü r den T ran sp o rt ü ber die Ostsee, sei es in der 
Gegend von W ladiw ostok fü r die B eförderungen aus 
Sibirien (425 000 heim beförderte  Gefangene).

N ebst den eigentlichen Gefangenen befasste sich eine 
A bteilung der Agence in te rn a tio n ale , die sog. Section 
civile, u n te r  der L eitung  von Dr. F . Ferrière (Vize
p räsid en t des In te rn a tio n a len  K om itees) m it den Zivil
in te rn ie rten , D eportie rten , Geiseln, G ebrechlichen, 
F rau en  und  K indern , die ih ren  Fam ilien  oder ih rer 
H eim at zurückgegeben w erden m ussten  oder deren 
h a rtes  Schicksal eine E rle ich terung  erheischte.

Im  Laufe des Krieges m usste  das In te rn a tio n a le  
K om itee n ebst seinen P ro te s ten  gegen die V erletzung 
der Genfer K onven tion  in R ussland u n d  U ngarn  bei den 
K om m unisten revo lten  zur W ah ru n g  der G rundidee des 
R oten  K reuzes und  zur R e ttu n g  der U eberreste  der 
einheim ischen oder frem den R otkreuzgesellschaften  ein- 
greifen, dazu die F rem den  schützen, H ülfsd ienste  orga
nisieren, sich um das Los der politischen Gefangenen 
beküm m ern  u. a. m . Es p ro tes tie rte  energisch gegen die 
von den deutschen B ehörden v ero rdnete  Auflösung des 
belgischen Z entralkom itees (April 1915), ebenso gegen 
eine ähnliche M assnahm e der A ufständ ischen  in P e ters
burg  im  Febr. 1918 gegenüber dem  russischen R oten  
K reuz.

In  F riedenszeiten  verein ig te  sich das in te rn a tio n ale  
R ote  K reuz von Zeit zu Zeit zu in te rn a tio n alen  K onfe
renzen, so in Paris 1867, Berlin 1869, Genf 1884, K arls
ruhe 1887, Rom  1892, W ien 1897, P e tersb u rg  1902,
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London 1907, W ashington 1912, w ieder in Genf 1921 
und 1923, 1925 u n d  im  H aag  1928.

Die K onferenz von 1925 verh an d e lte  den P lan  einer 
K onvention zur A nw endung der G rundsätze  der Ab
kom m en v. Genf 1906 u . vom  H aag 1907 au f den L u ft
krieg, der auch  am  1. in te rn a tio n alen  K ongress für 
Sanitätsflugw esen in  Paris (Mai 1929), sowie am  diplo
m atischen  K ongress in Genf (Ju li 1929) besprochen 
w urde. N ach der K onferenz von 1925 g ründete  das ! 
in te rn a tio n a le  K om itee  in G enf ein In s ti tu t  zum  S tu 
dium  der S an itä tsm itte l, eine A rt M useum  des besten  
S an itä tsm ateria ls , und  se tzte  ferner die K om m ission 
fü r S tandard isie rung  des M aterials ein, die bereits den 
S tan d ard  der T ragbahre , des V erbandsm ateria ls , die 
Id e n titä tsm ark e  fü r V erw undete und K ran k e  im  H in
blick au f die fast in  allen L ändern  gleiche U nifor
m ierung usw . geschaffen h a t.  Das in te rn a tio n ale  K o
m itee h a t  ferner eine in te rn a tio n ale  E x p erten k o m 
mission fü r den chem ischen K rieg (in H inblick  au f den 
Schutz der Z ivilbevölkerung gegen die Giftgase) er
n a n n t. —  Seit dem  Tode G ustave Adors (März 1928) 
w ird das K om itee von Max H uber, Mitglied des in te r- 
n a tio n . G erichtshofes im  H aag, p räsid iert.

Die vom  B u n desra t im  Ju li 1929 nach  Genf ein- 
berufene d ip lom atische K onferenz h a t die K onvention  
vom  6 . v i i . 1906 b e tr . die V erw undeten  und  K ranken  
m it D a tu m  27. v u . 1929 rev id ie rt und  eine in te rn a tio 
nale V ereinbarung ü b er die K riegsgefangenen getroffen, 
beides au f G rund der vom  In te rn a tio n a len  K om itee 
1921 und  1923 ausgearbe ite ten  P ro jek te .

Das In te rn a tio n a le  K om itee erh ielt an  der W eltaus
ste llung  von Paris 1867 als B egründer des R oten  K reuzes 
die grosse V erdienstm edaille  u n d  1917 den Nobelpreis 
für die w ährend des K rieges getane A rbeit.

N ach dem  W affenstillstand  füh rte  es die H eim be
förderung der K riegsgefangenen zu E nde, verw endete 
sich im B ürgerkrieg in Oberschlesien fü r den A ustausch  
der G efangenen und  Geiseln ; zusam m en m it dem  Völ
kerb u n d  befasste  es sich m it der F lüchtlingsfürsorge 
im europäischen R ussland  und k am  v e rm itte ls t eines 
von ihm  ins Leben gerufenen in te rn a tio n alen  A us
schusses (m it Dr. N ansen als O berkom m isär) den H u n 
gerleidenden in R ussland  zu H ülfe. Von der L ausann  er 
Konferenz erh ielt es den A uftrag , die griechischen und 
tü rk ischen  Z iv ilin te rn ie rten  u n d  G efangenen auszu 
tauschen , und  schaffte so in den ersten  M onaten des 
Ja h re s  1923 20,000 Gefangene u n d  5000 Z ivilpersonen 
heim . Im  A ugust 1923 san d te  es eine U n tersuchungs
kom m ission ins R uhrgebie t, im  D ezem ber 1923 einen 
Delegierten nach  D eutsch land  zur O rganisation  der 
IH ilfeleistung fü r die Z ivilbevölkerung.

P ublikationen  (die w ichtigsten) : B ulletin  internatio
nal des Sociétés de la Croix-Rouge, seit 1869 v ie rte ljäh r
lich, seit 1919 m onatlich , m it dem  T ite l Revue in terna
tionale et B ulletin  international des Sociétés de la Croix- 
Rouge ; Comptes rendus des travaux du Comité interna
tional (1871, 1884, 1892, 1902); Actes du Comité inter
national (1871, 1918) ; M émorial de la Croix-Rouge 
(25. Jahresfeier) ; B ut et organisation de la Croix-Rouge 
(1898, 1909, 1920) ; Étude sur la Convention de Genève 
(1870) ; Fondation de la Croix-Rouge (1903) ; Rappel 
succinct de l ’activité du Comité international (1863-1904) ; 
Organisation et fonctionnement de l ’Agence internationale  
des prisonniers  (2 B roschüren, 1915 und  1916) ; Rôle 
et action du Comité international (1916) ; Documents 
publiés à l ’occasion de la guerre (B erichte der D elegierten 
des in te rn a t.  K om itees 1915-1920, 24 Serien) ; Rapport 
général du Comité international présenté à la X e Confé
rence, 1921 (T ätigkeit 1912-1920); Rapport général du 
Comité international présenté à la X I e Conférence, 1923 
(T ätigkeit 1921-1923) ; Les m issions du Comité interna
tional de la Croix-Rouge 1918-1923 (1923).

I I .  D a s  s c h w e i z e r i s c h e  R o t e  K r e u z . 1866 ins 
L eben gerufen, bete ilig te  sich die Schweiz. R otkreuz- 
G esellschaft 1870-1871 ta tk rä f tig  an  den Geld- und 
G abensendungen fü r Soldaten  und  ih re  Fam ilien . Mit 
R ücksich t au f die Schweiz. N e u tra litä t  w idm ete sich 
das Schweiz. R ote  K reuz von 1882 an  allerlei F riedens
w erken (H ülfeleistung bei U nglücksfällen, K ran k en 
pflege, V e rw u n d e ten tran sp o rt). Vom Bunde finanziell

u n te rs tü tz t,  b esitz t es seit 1898 ein Z en tra lsek re ta ria t 
m it Sitz in B ern, ein französischen U n te rsek re ta ria t in 
N euenburg , ein Z entralkom itee  (12-20 M itglieder), 
eine D elegierten Versamm lung, bestehend  aus den 
V ertre te rn  der k an to n a len  Sektionen, die in allen K a n 
tonen  bestehen  (im ganzen 57 m it e tw a 100,000 M it
gliedern 1922). Im  M obilm achungsfall m uss es sein 
M aterial und  Personal zur V erfügung der M ilitärbehör
den stellen ; der B u n d esra t e rn en n t dann einen « Chef
a rz t des R o ten  K reuzes », der das so m ilita risierte  
freiwillige H ülfsw esen le ite t. Es allein b e sitz t zusam m en 
m it dem  In te rn a tio n a len  K om itee, k ra ft  des B undesge
setzes vom  14. IV. 1910, das R ech t, sich des Zeichens u. 
des N am ens des R o ten  K reuzes zu bedienen. Es leitel 
gleichzeitig die A rbeit der S am arite r (47 000 M itglieder 
zur ersten  H ülfeleistung) und aller in  der Schweiz m it 
der K rankenpflege Beflissenen durch V erm ittlung  des 
K rankenpflegerbundes (1650 M itglieder), du rch  seine 
A n sta lten  (L indenhof in Bern, Schule, Sp ital, E rh o 
lungsheim ) und  andere  P llegerinnenschulen  ; es o rga
n isiert S an itä tsko lonnen  fü r den K ranken- und  V er
w undeten  tran sp o rt, k äm p ft gegen die epidem ischen 
K rank h eiten , h ä lt  M ateriallager b ereit, u n te rs tü tz t  die 
Opfer von K a tas tro p h e n  oder allgem einer N ot. Es 
san d te  A m bulanzen nach  T ransvaal w ährend des B uren- 
lcrieges und  nach dem  B alkan  1912-1913. 1909 k onn te  es 
dan k  einer in der Schweiz vorgenom m enen Sam m lung 
die Opfer des E rdbebens von Messina reichlich u n te r
s tü tzen . W ährend  des W eltkrieges b rach te  es 3 % Millio
nen auf, die in G eldbeträgen u. N a tu ralg ab en  ve rte ilt 
w urden ; es organisierte  den H e im tran sp o rt der Schwer- 
verw undeten  durch  die Schweiz m it S an itä tszügen , die 
zwischen D eutsch land  und F ran k reich  und  zwischen 
Ita lien  und  Œ stre ich  v e rk eh rten  ; fernen san d te  es 
nach dem  hungerle idenden R ussland  (T saritzine) eine 
ä rztliche  Mission, die T ausende vom  Tode re tte te . 
A uch h a t  es w irksam  eingegriffen im  K am p f gegen die 
G rippeepidem ien von 1918 und  1919. Die Sektion Genf 
befasst sicht auch  m it der O rganisation  von R o tk reu z 
vereinen u n te r  der Ju g en d , d am it auch die neuen  Ge
n erationen  fü r das W erk gew onnen w erden. P ublika tio 
nen : Das Rote K reuz ; La Croix -Rouge suisse ; B lä t
ter fü r  Krankenpfleger ; le B ulletin  des gardes-malades ; 
der Samariter, le Sam arita in , Jah resb erich te  usw.

I I I .  D e r  B u n d  d e r  R o t k r e u z v e r e i n e  (Ligue des So
ciétés de la Croix-Rouge) is t aus dem  K rieg hervorgegan
gen, im  April 1919, au f A nstiften  des A m erikaners H . P . 
D avidson, dessen W unsch dahinging, die von den R o t
kreuzvereinen  w ährend  der K riegszeit geleisteten  H ü lls
dienste auch  fü r die F riedenszeit au frech tzu erh a lten , 

i Der B und w urde von den R otk reuzvere inen  der E n ten - 
I te s ta a te n , d. h . von den R otk reuzvere inen  A m erikas, 

E nglands, F rankreichs, Ita lien s und Ja p a n s  ins Leben 
gerufen. Seither haben  sich ihm  die m eisten  R o tk reu z
vereine angeschlossen. A uf ih rem  Program m  s tan d  die 
H ebung  der G esundheit, die V erhü tung  von K ra n k 
heiten , die M ilderung der Leiden bei allen Völkern der 
E rde. H eute  b esch rän k t sich aber sein A rbeitsfeld  au f 
den V o lksun terrich t in der G esundheitslehre, au f die 
H eranb ildung  von K rankenpflegerinnen u. die Ju g en d 
organisation  des R o ten  K reuzes.

Der B und  s teh t u n te r  der L eitung  eines G eneralrats 
(oder einer G eneralversam m lung), worin alle M itglieder 
des B undes v e rtre te n  sind, und  eines R a ts  der V or
steher von 15 M itgliedern, in dem  die 5 G rü n d erstaa ten  
von rechtsw egen ständ ig  v e r tre te n  sind. Sein S ek re ta 
ria t w ar zuerst in Genf ; seit 1922 ist es in Paris.

Um  in den A ufrufen an  die M ild tä tigkeit ein doppel
tes V orgehen zu verm eiden, w urde 1921 eine gem ischte 
K om m ission, bestehend  aus V ertre tern  des In te rn a 
tionalen  K om itees und des R otkreuzbundes, bestellt, 
die über das E rlassen  von A ufrufen an  die in te rn a tio 
nale S o lidaritä t en tsche ide t. 1923 w urde anlässlich der 
X I. in te rn a tio n alen  K onferenz des R oten  K reuzes zur 
V erm eidung dieses unangenehm en D ualism us und zur 
V ereinheitlichung des in te rn a tio n a len  R o ten  K reuzes 
eine S tudienkom m ission  eingesetzt. A uf deren A rbeit 
b eruhen  die neuen S ta tu te n  des In te rn a t. R oten  K reu 
zes, die von der K onferenz von 1928 angenom m en 
w orden sind. [ P .  D e s G o u t t e s . ]
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R O T H  oder R O T .  In  der deu tschen  Schweiz sehr 
häufig vorkom m ender Fam iliennam e, der u rsp r. ein 
Beinam e w ar (der R ote).

A. K a n t o n  A a r g a u ,  D er N am e erschein t in  den 
Form en R o t ,  R o t h ,  R o t t ,  R o t h e n  u s w . in  den 
U rkunden  vom  A nfang des 13. J a h rh . an . H eu te  sind 
Fam ilien des N am ens noch in B irr, B uchs, K aiserstuh l, 
M ühlethal, M urgenthal. O bererlinsbach, U n te ren tfe ld en  
und Zetzw il e ingebürgert. In  Zofmgen ( H e i n r i c h  von 
R ., Schultheiss 1341-1346 u. 1348-1349) erlosch die a lte , 
au f das 13. J a h rh . zurückgehende Fam ilie  R . 1810. 
M ehrere Sippen R . in A arau  sind erloschen ( W appen : 
in Silber ein b lau er B alken, beg le ite t von fü n f [3, 2] 
ro ten  R osen). —  Vergl. W . Merz : W appenbuch... A arau .
— D erselbe : Rechtsquellen. — Sc.hauenberg-O tt :
Stammregister von Zofm gen. — Gfr. Reg. —  L L .  — 
L L H .  [H. Tr.]

B. K a n t o n  A p p e n z e l l .  R o t h , R o t , R o o t . Die A ppen
zeller Fam ilie  der R ., welche schon 1351 u rk u n d l. vo r
kom m t, m uss ih ren  N am en wohl au f die W ohnortsbe- 
zeichung « R o ta  », oder « R o ten  » (in  Rota, Gegend von 
R othalden , Gem. B ühler 1380 ; Cuenin R o t von R o ten  
1459) zurückführen . —  1. J o h a n n e s ,  von Teufen,
6 . III. 1812 - 27. x i l.  1879, L an d ra t 1837, L an d e sh a u p t
m ann  1844, wegen seiner F reu n d sch aft m it Prof. J .  C. 
B luntschli in Zürich der P a rte in ah m e  fü r die Jesu iten  
v e rd äch tig t, 1845 entlassen , ab er 1848 w ieder ehrenvoll 
zum  L andesseckelm eister gew ählt, L a n d e ss ta tth a lte r  
1853, regier, oder s tillsteh . L an d am m an n  1860-1870, 
S tä n d e ra t 1849-1858, N a tio n a lra t 1859-1866, dann 
w ieder S tä n d e ra t 1868-1870. M itglied der R evisions
kom m ission fü r die K an to n sv erfassu n g  1858-1861, 
m ach te  sich besonders durch  die R ed ak tio n  der neuen 
Gesetze ve rd ien t, w ofür er von der ju ris tisch en  F a k u ltä t  
der U n iv e rsitä t Z ürich m it dem  D ok to rtite l au s
gezeichnet w urde, fö rderte  m it seinen eigenen grossen 
M itteln  das Schul- und  Strassenw esen seiner Gem einde.
— 2. A v n o lc l ,  von T eufen, 24. i. 1836 - 7. iv . 1904,

Sohn von N r. 1, D r. ju r . 
1857, S ek re tä r derschw eiz. 
G esand tschaft in Paris 
1861-1868,S ek re tä r des po
litischen D epartem ents in 
B ern 1869-1870,reiste  nach 
Paris im  A u ftrag  der H ilfs
ak tio n  f. d. dortige  Schwei
zerkolonie F e b ru a r 1871 ; 
R egierungs- u . S tän d era t 
1871-1877, L andam m ann  
1873-1875.G ründer des ap- 
penzellisch. V olksvereins
1873, eifriger V erfech ter d. 
neuen B undesverfassung
1874, P rä sid en t der R evi
sionskom m ission fü r die 
neue K an tonsverfassung  
1875-1876, schweizer. Ge
san d ter u .bevo llm äch tiger 
M inister beim  deutschen 
Hofe in  B erlin 1877-1904, 
le iste te  in  dieser S tellung 
neben seiner grossen diplo

m atischen G ew andtheit bei den A bschlüssen von H an 
d e ls -u . N iederlassungsverträgen  seinem  V aterland  ganz 
besonders w ertvolle  D ien ste in  derB eilegung des b ed roh
lichen W ohlgem uth -H andels (1889). K a n d id a tu ren  in 
den B u n desra t h a tte  er w ährend seines B erliner A ufen t
h a lte s zweim al (1882 u . 1891) abgelehn t. Zum  A ndenken 
an  seine beim  E isenbahnunglück  von Vlissingen 1899 
um gekom m ene jüngere  T och ter schenkte  er seiner 
H eim atgem einde Teufen 100 000 F r. zu w ohltätigen  
Zwecken. Seine G a ttin  A l i n e ,  geb. Zollinger von Zürich, 
t  6 .  v i i .  1925 in Teufen, übergab  u n te r  V orbehalt der 
N utzm essung w ährend  ih rer Lebenszeit dem  K t. A ppen
zell A. R h. eine halbe Million F ran k en  als R o ts tif tu n g  
zur E rrich tu n g  einer A n sta lt fü r schw achsinnige K in 
der. —  3. Otto , von Teufen, 25. v m . 1853 - 7. ix . 1927, 
B ruder von N r. 2, D r. m ed., A rz t in  Teufen, Mitglied 
des K an to n sra te s  und  der San itä tskom m ission , dann 
P riv a td o zen t fü r H ygiene u n d  B akteriologie am  H y 

g ien e in stitu t der U n iv ersitä t Zürich 1889, P rof. an der 
E idg. Techn. H ochschule 1894, V orsteher des neuen 
H y g ien ein stitu tes , welches nach  seinem  P länen  gebau t 
und e ingerich tet w urde. V erfasser zah lreicher w issen
schaftlicher A rbe iten  und  U n tersuchungen , bes. zur 
G ew erbehygiene, erw arb  sich auch  besondere V erdienste 
durch  die genaue bakterio logische U n tersuchung  des 
Boden- und  Zürichsee-W assers und  d am it um  die 
T rinkw asser-V ersorgung der S tä d te  S t. Gallen und  
Zürich. R ü c k tr it t  vom  L ehram t 1920. —  Vergl. A U .  — 
/IppenzeW M onokW . 1840. —  1877, 1905, 1928. —
N Z Z  1920, N r. 489 ; 1927, N r. 273, 276. — E . K oller 
u . Signer : A p p . Geschlechter buch. [A. M.]

C. K a n to n  B a se l,  a)  R o t . f  A chtburger- und R a ts 
fam ilie der S ta d t Basel, die seit dem  2. Viertel des 
13. Ja h rh . bis ca. 1530 nachw eisbar is t. W appen  (nach 
W urstisen) : in W eiss au f ro tem  D reiberge eine ro te , 
g rüngestie lte  und  -b e b lä tte r te  Rose m it gelbem  B utzen.
—  1. H a r t m a n n  (1360-1413, to t  1416), des R a ts  1361, 
O berstzunftm eiste r 1365, e rs te r n ich t aus der R itte r 
schaft gew äh lter B ürgerm eister 1374, L eh en träger des 
Birsfelder Hofes ( =  K lein R heinfelden), kam  1377 
infolge der A useinandersetzung  Basels m it (E sterreich 
(sog. Böse F a s tn a ch t)  in die Reichsachl. ; sp ä ter in 
S trassburg , R itte r  1389. —  2.  H a n s , t  1452, des R a ts  
1431, u n te rn a h m  1440 eine W allfah rt n ach  dem  heiligen 
G rabe ; R itte r  1442, B ürgerm eister im  Ja h re  der 
Schlacht bei S t. Jak o b  an  der Birs, 1444. —  3. P e t e r , 
f  1487, Sohn von N r. 2, des R a ts  1452, p ilgerte  1453 
ebenfalls ins heilige L and ; R itte r  1454, B ürgerm eister 
1455 ; s tif te te  nach  b es tan d en er W allfah rt einen fü r 
seine G rabkapelle  in der B arfüsserkirche b estim m ten , 
noch e rh altenen  F lügela lta r, ve rm u tlich  ein Ju g en d 
werk des H ans F ries. Heb er ihre P ilgerreisen haben  
V a ter und  Sohn handschriftliche  A ufzeichnungen ge
m ach t, die 1882 von A. Bernoulli herausgegeben worden 
sind. N ach dem  Sohne is t die P e te r  R o t-S trasse  in 
K leinbasel b e n an n t. — Vergl. W B . — W. Merz : Die 
Burgen clés S isgaus  I, p . 166 und S tam m tafe l 11. — 
B V G  Bas. X I . —  Festbuch zur E rö ffn u n g  des H ist. 
M useum s Basel 1894. —  Gfr. 28, p. 15.

b) R o t h : Versch. bürgerliche Fam ilien . — I. Both 
nenannt Solothurner. Aus Solo thurn  stam m ende, 1532 
in Basel eingebürgerte  R a ts- u n d  B ürgerfam ilie, deren 
S tam m v a te r A l b r e c h t  ( f  1557), F ischkäufer, des 
Grossen R ats , a ller W ahrschein lichkeit nach  zum 
S tam m e des H ans R o th  von R um isberg  (s. u n te r  K t. 
So lothurn) g ehört. W appen : in B lau zwei geschrägte 
Schifferstacheln m it schw ebendem  K reuze, üb erh ö h t 

■ von einer goldenen Lilie. — 1. J a k o b , 
1543-1591, E nkel A lbrech ts, F isch
hän d le r, e rster V e rtre te r der Fam ilie 
im  K leinen R a te  (Z unft zu Fischern) 
1573-1591. — 2.  A l b r e c h t , 1613- 
1666, E nkel von N r. 1, zünftig  zum  
Schlüssel und  zu Safran , H andels
m an n  m it n iederländischen W aren  und 
T uchhänd ler, des Grossen R a tes  und 
B eisitzer am  S tad tg e rich t. —  3. J o 
s e p h , 1619-1682, V e tte r von N r. 2, 

des Grossen und  des K l. R a tes  (W appen : 2 ü b erein 
anderstehende  ro te  R inge au f grünem  D reiberge. — 
Paul Ganz : Die Glasgemälde des hist. M useum s, 1901). 
Seine N achkom m enschaft erlosch anfangs des 19. Ja h rh .
—  4. Ch r i s t o p h , 1635-nach 1678, Neffe v . N r. 2, k u r
pfälzischer Geheim er R a t und  orden tlicher A d vokat in 
H eidelberg ; sp ä te r  L andschreiber des O beram ts N eu
s ta d t an  der H a rt .  —  5. J a k o b , 1637-1703, Sohn von 
Nr. 2, P rof. D r. m ed. et phil., p rom ovierte  1653 ad 
publicas lectiones, e rh ie lt 1655 die p rim a  lau rea  und 
1656 die W ürde eines M agisters der Philosophie, ve r
legte sich d a rau f au f das S tud ium  der Medizin, u n te r
nahm  1664 eine Studienreise nach  Paris. Infolge seiner 
V erdienste w ährend  der P estep idem ien  1667 und 1675 
erh ie lt er 1675 die P rofessur der A natom ie und B otan ik . 
R ek to r der U n iv e rsitä t 1683 und  1691 (W appen der 
a lten  A ch tburgerfam ilie  R o t. — Vergl. P au l Ganz 
a. a. O). —  6 . E m a n u e l , 1649-1707, B ruder von N r. 5, 
Passem enter, beg ründete  1672 eine K n o p fm an u fak tu r
fab rik . — T. Geering : Handel und  Industrie der Stadt
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Basel, p . 629. — 7. N i k l a u s , 1681-1750. Neffe von 
N r. 5 und 6 , P fa rre r, e rst Feldpred iger im  französischen 
Regim ente La Cour au  ch an tre , in dem  seine B rüder 
A l b r e c h t  (1674-1713) und M e l c h i o r  (* 1676) als 
Offiziere d ien ten , dann  P fa rre r zu S t. Jak o b  und 
K a tec h e t am  G ym nasium . — 8 . R u d o l f  C a r l ,
* 17. v. 1875, e rster Sekre tä r des G rundbucham tes, des 
G r. R ates seit 1923, P räsid en t des W eiteren Gem einde
ra tes von R iehen. —  9. P a u l , * 3. x .  1896, Dr. phil., 
w issenschaftlicher A ssistent am  S taatsa rch iv , des Gros
sen R ates se it 1926, M itarbeiter am  H B L S .  — Ein 
an d ere r Zweig dieser Fam ilie b lü h t in F rankreich . — 
Vergl. W B . — S taa tsa rch iv  B asel-S tad t.

II. Von Biel stam m ende G lockengiesserfam ilie, die 
schon  in der 3. G eneration  w ieder au ssta rb , B ürger von 
Basel 1600. W appen : in Blau eine eisenfarbene Glocke, 
ü b erh ö h t von zwei goldenen S ternen. — H a n s  U l r i c h , 
1625-1669, Sohn des S tam m v ate rs , H afengiesser, goss 
.zusammen m it seinem  B ruder J a k o b  (1631-1680) 
G locken fü r versch. O rtschaften  des B aselbiets, so 1658 
eine fü r Sissach. —  Vergl. W B . — S K L .

I I I .  Von R o tach  stam m ende, 1634 in Basel einge
b ü rg erte  Fam ilie, in der sich haup tsäch lich  der B äcker
b e ru f und  das G laserhandw erk v e rerb te . W appen : in 
Rot. au f grünem  Dreiberge eine gelbe B retzel. — 
T h e o d o r , 1640-1712, B äcker, des R a ts , Z unftm eister 
d . Z unft zu B rodbecken 1688-1712. —  W B.

IV . Von Buggingen (Baden) stam m ende, 1852 einge
bü rg erte  Fam ilie, begründet durch  — 1. K a r l  L u d w i g , 
1811-1860, von 1834 an  in Basel, Dr. phil., klassischer 
Philologe und G ym nasiallehrer, a. o. Professor 1855. —
2. M o r i t z , 1839-1914, Sohn des Vorgen., Professor 
Dr. m ed., D ozent fü r pathologische A natom ie in Basel 
1865, in Greifswald 1868-1872, a. o. Prof. und  V orsteher 
des patho log . In s ti tu ts  in Basel 1872, o. Prof. 1874, 
R ektor 1885, Dr. phil. h. c. 1897, rosig. 1898, f  in 
G o ttlieben  (Thurgau), Verf. von Andreas Vesalius 
Bruxellensis (1892). W appen  : gespalten  von Silber und 
von R o t m it einem  silbernen B alken ; geteilte  B ordur 
in  gew echselten F arben . — Vergl. A. B u rckhard t : 
Gesch. der. m edizinischen F akultät zu Basel.

V. M öglicherweise aus der Schweiz (K t. Bern oder 
Solothurn) im  16. Ja h rh . in das badische W iesental 
•eingewanderte Fam ilie, ansässig nachw eisbar seit 1586 
in  H öllstein  i /W ., seit 1647 in L örrach, seit 1766 in 
E im eidingen ; in Basel e ingebürgert 1879. — C a r l ,
* 1880, Dr. phil., B ib lio thekar an  der U niversitä tsb ib lio 
th ek , verd ien te r Forscher au f dem G ebiet der Basler Lo
kalhistorie, M itarbeiter am  H B L S .  [ P .  H o . ]

D. K a n t o n  B e r n .  I. Fam ilie  der Stadt Bern. Siehe 
A r t.  v o n  R o d t . —  II .  Sehr zahlreiche alteingesessene 
Fam ilien , die in vielen Gem. der A m tsbez. A arberg, 
A arw angen, Bern, Burgdorf, C ourtelary , Relsberg, Fru- 
■tigen, In te rlak en , Konolfm gen, N idau, N iedersim m en
ta l ,  Oberhasli, P ru n tru t,  T hun  und  W angen v e rbürgert 
sind. D er Nam e erscheint in den FB.B  von 1281 an 
häufig . Aus Inkw il stam m ende Fam ilie, die — 1. B a l 
t h a s a r , sp ä ter B ürgerm eister, ca. 1636 nach  W angen 
a . A. verpflanzte . Dessen E nkel —  2. J o h a n n , 1715- 
1778, g ründete  die R osshaarspinnerei, die h eu te  noch 
von N achkom m en be trieben  w ird . —  3. F r a n z , Enkel 
von Nr. 2, * 1774, 1. R eg ie ru n g ss ta tth a lte r in W angen 
1831. —  4. J o h . J a k o b , B ruder von Nr. 3, 1780-1846. 
B ürgerm eister, G rossrat 1831-1846, F a b rik an t und 
L andw irt, durch  gem einnützige B estrebungen verdient. 
—  5. J a k o b , 1808 - 19. x i i . 1879, Sohn von Nr. 4, 
F ab rik an t, G rossrat 1850-1878, A rtille riehaup tm ann  im 
.Sonderbundskrieg. — 6 . A d o l f , 1834 - 7. i. 1893, Sohn 
von N r. 5, Ingenieur und  F a b rik an t, G em eindepräsident 
w ährend 21 Ja h ren , G rossrat 1878-1893, N ational ra t 
1891-1893, A rtille rieoberstlieu tenan t (S B B  4). —

1 . A l f r e d , 1838 - 13. i. 1915, Sohn von Nr. 5, F ab rik an t 
und  L andw irt, G rossrat 1893-1915, O berstbrigadier. — 
•8 . A d o l f , * 1871, Sohn von N r. 6 , K av .-O berstlieu te- 
nan t, G rossra t. —  9. H e l e n e , Schw ester von Nr. 8 ,
* 1887, K unstm alerin . —  S K L .  —  W appen : in Silber 
drei ro te  R osen. Die Fam ilie h a t sich nach  Bern, L enz
burg, Zofingen und  B ari (Apulien) v e rb re ite t und ist 
auch  in Saarburg , New Je rsey  und G öteborg (Schweden) 
v e r tre te n . — M itteil. v . F rl. M. B erth a  R oth . — B T

1869, p . 60, 74 ; 1911, p. 103. —  J S A C  1899, p . 203.
— P . K asser : Denkschrift der Amtsersparniskasse W an
gen. — E . Friedli : Bärndütsch  V I, 505 (m it Ver
wechslungen).

I I I .  Fam ilie von G rindelw ald . — H a n s , * 1879 in 
G rindelw ald, seit 1908 S ekundarlehrer in In terlak en , 
Grò s ra t 1918-1924, N a tio n a lra t se it 1925.

IV . Fam ilie  v . R um isberg . S. K t. So lo thurn . [H. T.]
E . K a n t o n  F r e i b u r g .  ROTI-I. Fam iliennam e, der im 

Sensebezirk u n te r  der F'orm Boto 1388 in N iederm onte- 
nach, 1395 in  R ech th a lten  usw . au ft r i tt .  E ine Fam ilie 
R ot, vor 1416 in  F'reiburg e ingebürgert, scheint in der
2. H älfte  des 17. Ja h rh . t  zu sein. W appen : in R o t eine 
goldene H ausm arke , ü b erh ö h t von goldenem  Stern. —
I .  H a n s , Maler, w urde 1488 b e au ftrag t, für die Kirche 
von Düdingen ein Gem älde der hl. K a th arin a  zu m alen.
— 2. H a n s , H eim licher 1578, 1589,Venner im N eustad t- 
Q uartier, p riv ileg ierter B ürger 1586, f  1591.

A ndere Fam ilien dieses N am ens sind heu te  in F re i
burg  und Épendes eingebürgert. — L L . — S K L .  — 
Bee. D ipl. V II I ,  208. —  A. Dellion : Diet. V I, 339. — 
Fuchs-R aem y : Chronique. —  G. S tuderus : Die alten 
deutschen F am iliennam en von Freiburg. — P . de Zurich : 
Catalogue (in A F  1919).—  S taa tsa rch . F reiburg . [G. Cx.]

F. K a n t o n  L u z e r n ,  v o n  R o t .  — I. H e i n r i c h  (ca. 
1328-1344), besiegelt die beiden V erbindungsbriefe der 
Bürger von Luzern von 1328 und 1330. — Gfr. Reg. —
II. Eine andere  Fam ilie dieses N am en fü h rt als W appen  
in Gold den ro ten  Jäg e r m it ro tem  Spiess, welches 
W appen seit Ende des 15. Ja h rh . au f einen Zweig der 
Fam ilie von Meggen überging (s. H B L S  V, 65). Dieser 
Fam ilie gehören an : —  1. J a c o b  (1349-1368), des R ats 
1352, erhält 1362 von R itte r  M arquard von R uoda die 
Vogtei von Adligenswil v e rsetz t und  erw irbt 1363 die 
Burg Torenberg, 1365 von M athias von R inach den 
Z ehnten zu L itta u . — 2. R u d o l f  (1345-ca. 1370), B ru
der von Nr. 1, des R a ts  1352 (vergl. Schäfer : Deutsche 
Bitter in  Italien). —  3. R u d o l f  (1394-1421), Sohn von 
Nr 1, des R ats 1385, Schultheiss 1390, 1393, 1398, 1400, 
1405, 1406, A m m ann 1396, 1401-1404, 1406-1407, Ge
san d ter zu den Friedens V erhandlungen m it Œ sterreich 
1387-1389, Vogt zu R otenburg  1394/1395, 1407/1408, 
zu E n tlebuch  1398/1399, 1402/1403, 1404, 1409, wegen 
A ufreizung gegen kirchliche E rlasse 1392 exkom m u
niziert, 1399 vom  H ofgericht zu Zürich geäch te t, 1406 
Schiedsrichter zwischen der Gräfin M ahaut v. Aarberg- 
V alangin und H artm an n  von B ü ttikon . —  4. W i l h e l m , 
Sohn von N r. 3, S tad tb u rg e r 1385, G rossrat 1414, h a tte  
1419 Twing und B ann im  E igen tal vom  R a t zu Lehen, 
t  1422 zu Arbedo. — v. Segesser : Bechtsgesch. 1, 
p. 347 f. — Gfr. Reg. —  S taa tsa rch iv . —  I I I .  R o t . 
H e i n r i c h , von Sursee, Schultheiss daselbst 1298. — 
U l r i c h  von Sursee, Schultheiss 1413, 1428. —  IV . U l 
r i c h , von W illisau, Schultheiss daselbst 1410, 1412. —
V. U l r i c h , von Prism ell, W erkm eister der S tad t 
Luzern 1566-1576, erhielt 1567 das B ürgerrecht ge
schenkt, a rb e ite te  1573 und 1574 am  P a las t zum Affen
wagen und erstellte  1575/1576 den steinernen Teil der 
neuen R o tenburgerbrücke . —  Korrespondenzblatt der 
kantonalen Beamten  1925 und 1928. — AS/1 1902, 246.
—  V I. H a n s , von Schleiden, Büchsenschm ied, B ürger
rech t 1540. —  Festschrift Dürrer, p . 295. [P. X. W.]

G. K a n t o n  S t .  G a l l e n .  R o t h .  C u n r a d u s  dictus 
R ote 1323. —  I. f  Fam ilie der S tad t S t. Gallen, seit 1385 
nachw eisbar. —  1. N i k o l a u s ,  Z unftm eister 1477, 
U nterbürgerm eiste r 1488, B ürgerm eister 1498.

I I .  Fam ilie der S tifts landschaft, noch b lühend in 
R orschach. Des R oten  G ut in der Gem. Steinach 1320 ; 
C l a u s  R o t 1481 ; U l i  R ot, von Gossau 1395 ; in 
R orschach seit 1598 nachw eisbar. Siegel (von Nr. 1) : 
au f D reiberg schreitender Greif, 2 gekreuzte Schlüssel 
h a ltend . — 1. M a t t h æ u s , G erichtsverw alter in R or
schach 1679. — 2. J o s e p h  A n t o n , von R orschach, 1720- 
1788, P fa rre r zu B ütsw il 1759, zu L ichtensteig  1764, 
K äm m erer 1762 und  D ekan 1766 des K apite ls Wil- 
L ichtensteig. —  3. J o h a n n  F r a n z , von R orschach, 
1731-1798, K a ttu n d ru ck er, H ofschreiber, K upferste 
cher, von dem  P o rträ ts  (A bt Beda A ngehrn) und  An
sichten  aus den Ja h ren  1775-1794 b ek an n t sind. —
4. K a r l , Dr. ju r ., von Thal, * 1875, G erichtsschreiber
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des Bezirks U n te rrh e in ta l 1900, B ezirksrich ter 1911, 
K a n to n sra t 1912, K a n to n srich te r  1921. —  Vergl. LL. 
—- L L H .  —  U StG  111-V. — M. G m ür : Rechtsquellen 
I ,  p. 157. — S K L .  —  Th. Ruggle : Gesch. von Gossau, 
p . 296. —  S t. Gatter N bl. 1927, p . 84. [J. M.l

I I I .  Fam ilie im  Toggenburg, e rw ähn t in K rum m enau  
1364, in L ich tenste ig  1435, in den Gem. N esslau, 
K rum m enau , S ch la tt u . B ru n n ad ern  e ingebürgert. — 
R othentlue : Chronik, p. 8 6 , 99. —  M. G m ür : Rechts- 
quellen, p . 482 usw . —  1.  J o h a n n e s ,  * 15. i t .  1821 in 
L ichtensteig , Maler von P o rträ te n , F ah n en  usw. 
t  1. i t .  1872 in St. Gallen. — 2. B e r t r a n d ,  * 12. i l .  1855 
in Degersheim , M itbegründer des R aff’schen K o n serva
torium s in F ra n k fu rt, L ehrer am  D resdener K onserva
to riu m  1884, an  der Schule fü r höheres K lavierspiel 
1890, K om ponist. —  E. R efard t : M usikerlexikon der 
Schweiz, p . 263. [H. E.]

H. K a n t o n  S o l o t h u r n .  I. t  Fam ilie der S ta d t Solo
th u rn . —  N i k l a u s ,  Vogt zu F a lkenste in  1456, des R ats 
und B auherr 1457, Vogt am  Lebern  1464. — L L .

I I .  Zahlreiche alteingesessene Fam ilien  der L an d 
schaft So lo thurn . Der A nschlag des G rafen R udolf von 
K iburg  au f die S ta d t So lothurn , der für die N ach t vom
10./ 11. XI. 1382 gep lan t w ar, soll durch  die W arnung  
eines H a n s  Rot von R um isberg  an  die S o lo thurner im 
le tz ten  A ugenblick vere ite lt w orden sein. Jedenfalls 
s tifte te  die So lo thu rner R egierung zum  A ndenken an 
dieses Ereignis bis in die neueste  Zeit jeweils dem  Æ lte- 
sten aus der Fam ilie R . von R um isberg  ein E hrenkleid  
in den S tad tfa rb en , zu le tz t dem  A n t o n  R o m u a l d  R., 
f  15. I. 1927 in W elschenrohr. —  D ierauer I . —  D änd- 
liker I, p . 554. —  L L . —  S IE  1822, Nr. 19-26. —  Ur- 
kundio  I (Solothurn  1857), p . 239.

I I I .  Fam ilie von Beilach. — J a k o b  Alois, * 10. v ìi. 
1798, L ehrer in  So lo thurn  1821, K ap lan  in O berdorf 
1834, K an tonsschu linspek to r, T räger des neuen Volks
schulwesens von 1846 an, D om herr in  So lo thurn  1844, 
von den geistlichen O berbehörden n ich t an erk an n t, res. 
als L ehrer H erb st 1857, blieb K ap lan  in O berdorf und 
Schulinspek tor von L ebern . V erfasser einer grossen 
A nzahl von Schulschriften, f  2. XI. 1863. D enkm al in 
So lo thurn  seit 1884. —  L. R. Schm idlin : Kirchensätze 
(m it Bibliogr.). — S L  V I I I ,  p . 197. —  J .  Mösch im 
Solothurner A nzeiger 1913. —  Z u m  A ndenken ... ; 
gew idm et zur E n th ü llu n g  des D enkm als 1884. [H. Tr.]

J .  K a n t o n  T h u r g a u .  R o t i i . In  Kesswil und  W igol- 
tingen  ve rb ü rg erte  Fam ilie. Der K esswiler Linie gehören 
an  : —  1. J o h a n n  H e i n r i c h , A rzt, * 9. v m . 1 7 1 1 ,  nach 
aben teuerlicher L ehrzeit S tabsch iru rg  im  H eere des 
französischen M arschalls M oritz von Sachsen, nach  1750 
in eigener P rax is zu S trassburg , zugleich B adinspek tor 
im  nah en  N iederbronn. L udw ig X V I. erhob ihn  zum 
In sp ek to r über die F e ld ärz te  der französischen Arm ee, 
t  4. v m . 1785. —  T B  9 .— 2. A b r a h a m ,  D r. phil., 
R ed ak to r u n d  Schriftste ller, * zu M ärste tten  22. II. 
1823, R ed ak to r an  der Thurgauer Zeitung  1847, M itbe
g ründer des B erner B und  1850, k raftvo ller Förderer der 
B undespolitik  als dessen R ed ak to r bis 1865, H eraus
geber der W ochenschrift Sonntagspost 1865-1870, der 
Berner Tagespost 1869-1870, seit 1871 H a u p tred a k to r 
der neu gegr. Schweizer Grenzpost in Basel ; le idenschaft
licher B ergsteiger, h a lf 1863 den S. A. G. g ründen und 
g ehörte  1864-1866 der Schriftle itung  von dessen drei 
ersten  Jahrbüchern  an. Seine se lbständigen P u b lik a 
tionen um fassen nam en tlich  h istorisch-politische und 
geographische G egenstände : Zustände der Landgraf
schaft Thurgau im  16. und  17. Jahrh. (1846) ; N euen
burgische S tudien  (1850) ; M arokkanische B ilder (1860, 
nach  R eiseskizzen Franz  Buchsers) ; Gletscher führten 
in  den Berneralpen  (1861) ; Finsteraarhornfahrt (1863) ; 
T hun  u n d  seine Umgebungen (1873) u . a. m. f  am  
T yphus 2. ix . 1880. Bild bei A rt. A l p e n c l u b . —  Vergl. 
G. W . : A braham  Roth  (1880). —  A S G  3, p . 371. — 
Tagespresse, Sept. 1880. — 3. A u g u s t , Dr. ju r ., * 22. i i . 
1894, sozialdem . K a n to n sra t 1923 (P räsid en t 1926), 
G em eindeam m ann von Arb on und  N a tio n a lra t 1928. — 
M itt. der S taa tskanzle i. [Herdi.]

K . K a n t o n  U n t e r w a l d e n .  R o t h ,  ROOT, R o t ,  ROTH, 
R o t t .  R . w aren schon im 14. Ja h rh . in A lpnach ansässig, 
kom m en auch im  K anonisationsprozess über B ruder

K laus von 1591 als Zeugen vor. —  W olfgang R o t, m it. 
dem  O rdensnam en P . M arianas, * 1597 in A lpnach, 
besuch te  1618-1621 die Jesu itenschu le  in  L uzern , 
schrieb 1621 seine beiden ersten  T h ea te rstü ck e  : P anis  
eucharisticus und  Schöne Nachpurschaft. P fa rre r  von 
A lpnach 1623-1625, schrieb d o rt drei w eitere Stücke : 
Bätlerschuol ; Job  und  das Löwenspiel. P fa rre r in Sarnen 
1625-1637, bek äm p fte  u nerm üd lich  die L aste r der Zeit, 
wie Pensionsw esen, T ru n k su ch t, B estechung usw . 
S ex tar des V ie rw ald stä tte rk ap ite ls  1628, unerschrocke
ner W o h ltä te r  des Landes O bw alden w ährend  der 
Pestze it 1629-1630. In  Sarnen en ts tan d en  die grossen 
W erke : K u n st wohl zu  sterben ; Zuchtschule  und  Lucre- 
lia. Mönch in  Engelberg  von 1634 an , P fa rre r  von 
Engelberg  1639, P fa rre r  von Sins (A argau) 1642, 
t  daselbst 24. II. 1663. R ., ohne Zweifel einer der besten 
T h ea te rd ich ter des deu tschen  B arock, beschäftig te  sich 
auch  m it theologischen A bschriften  und  schw eizer- 
gesch. A ufzeichnungen. In te re ssa n t sind vor allem  die 
gesam m elten  Sprüche und  die U eberlieferung h is t_ 
Lieder. Sein grosser (ite rar. N achlass (ged ruck t ist 
n ich ts) is t in der K loste rb ib lio thek  E ngelberg  e rh a lten .
—  J .  Hess : P . M arianus Rot. E in  K apitel Schweiz. 
Theatergeschichte. —  Derselbe : P anis Eucharisticus 
(A ugsburg 1927). [J. H. H e s s .]

L. K a n to n  U r i .  R o t . f  Fam ilie, die 1280 erstm als in 
Seelisberg, sp ä ter in S ch a ltd o rf, B ürglen, E rstfe ld  und 
Was sen bis ins 17. J a h rh . v o rkom m t. W appen : in R o t 
zwei g estü rz te  silberne S p a rre n .—  J o h a n n e s , Schieds
rich te r  22. v. 1402, T agsatzungsbo te  1404-1420, L an d 
am m ann  1404-1422, f  als L an d esh au p tm an n  in der 
Schlacht bei A rbedo 30. VI. 1422. Die in  LL w ieder
gegebene Legende von der E n th a u p tu n g  seines gleich
nam igen Sohnes 1425 is t durch  u rk . Nachw eise se ither 
g ründlich  w iderlegt w orden. —  P a u l  und  H a n s  t  zu 
N ovara  1513 ; A l b i n  und  M e l c h i o r  t  zu M alignano 
1515. — A S I. —  Lussar : Gesch. des K ts. Uri, p . 119, 
127, 130. —  Gfr. Reg. —  E d . W ym ann : Schlachtjahrzeit.
— Hist. N bl. von Uri 1909, p. 24-30 ; 1914, p. 59 ; 1918, 
p .  61. [Fr. G i s l e r .]

M. K a n to n  W a a d t .  E iner aus H errenberg  (W ü rt
tem berg) e ingew anderten  u n d  1764 zu P izy  e ingebür
gerten , seit, jenem  J a h r  in Bern niedergelassenen Fam ilie 
en ts ta m m t — H a n s , * 1887, D r. phil., L ehrer am  s tä d 
tisch en  G ym nasium  in B ern seit 1914, H isto rik er, 
V erfasser von A bhandlungen  aus der Gesch. G raubün- 
dens (in J H G G ). [D .S .]

N. K a n to n  W a l l is .  R o t h , R o t h e n , R o t  n a n n ten  
sich versch. Fam ilien im  O berwallis. Insbesonders lassen 
sich zwei, v o n einander unabhäng ige  Fam ilien  R o t h  in 
Lötschen u n d  R o t i -i e n  in B rigerberg von 15. Ja h rh . 
an  bis h eu te  nachw eisen. — G e o r g , von Lötschen, 
* 1791, K ap lan  von N a ters  1820-1821, P fa rre r  von 
Reckingcn 1821-1836, R ek to r in B rigerterm en  1841. 
f  1884, fleissiger B o tan iker. —  B W G  V I. —  Siehe 
auch  v o n  R o t e n . [D. I m e s c h .]

O. K a n to n  Z ü ric h . R o t h . I. Fam ilie  der Gem. F lun- 
te rn  (Zürich), seit 1893 von Zürich, b eg rü n d et durch
— J o h a n n  R u d o l f , von K lo ten  (Zürich), B aum eister 
und  A rch iteck t, * 1. I. 1831 in  K lo ten , au f den im  K t. 
Z ürich 40 Schulhäuser als E rb au e r zurückgehen . E h ren 
bürger von F lu n te rn  1874, t  20. VI I I .  1905 in Zürich.
—  ZW C hr. 1905, 1, p. 266. ■— J .  F rick: Das Gemeinde
buch des Lim m attales 1, p. 11, 15. — O t t o , Sohn des 
Vorgen. * 25. i. 1873, P fa rre r  zu W ipkingen 1899-1911. 
L inguist, schrieb u. a. Die neue Kirche W ipkingen  (1910) ; 
R om und die Hasmonäer. t  13. v m . 1911. —  ZW C hr. 
1911, p. 385. —  Zürcher Jahrh. fü r Gemeinnützigkeit 
1910/1911. — K . E scher : Chronik der ehem. Gem.. W ip 
kingen. [ü . F.]

I I . Fam ilie der S ta d t W in te rth u r, beg rü n d et du rch  — 
K a r l  H e r m a n n  O t t o , von M ühletal (A argau), * 1854. 
D r. m ed. 1880, G ynäkolog, B ürger von W in te rth u r  1891. 
Sein Sohn — R u d o l f  O t t o , * 1884, D r. m ed., le itender 
A rzt der m edizin. A bteilung  des K an ton ssp ita ls  W in ter
th u r  sei' 1916. [D. F.]

R O T H E N B A C H , J a k o b  E m i l , von W orben beiL yss 
(Bern), * 1833, M usiklehrer am  Sem inar K ü snach t
1875-1900, V orkäm pfer fü r Popularis ie rung  der K u n s t : 
D ichter, K om ponist, schrieb u . a. H einrich Grunholzer.
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( 18713) ; Volkstümliches aus dem K l. Bern (1876) ; Sänge  
und Klänge  (1881) ; E ine nationale K unst fü r  das Schwei
zer Volk (1893). t  27 ix . 1900 in K ü snach t (Zürich). — 
N Z Z  1900, Nr. 272. —  Z P  1900, Nr. 234. —  [D. F.] — 
Sein B ruder A l f r e d , 1840-19. VI.  1920, zuerst Lehrer, 
d ann  Ingenieur, D irek to r der Gas- u . W asserversorgung 
der S ta d t B ern 1867-1899, eröffnete h ierau f ein Inge
n ieu rb u reau  für G as-u . W asserversorgung in der Schweiz
u. im  Auslande. —  Berner Woche 1920, 337. [H. T.]

R O T H E N B E R G E R . Fam ilie  der Gem. Buchs 
(S t. Gallen). Sie s tam m t v ielleicht vom  G ut R otenberg  
am  G am serberg. U rspr. schrieb sie sich von R otenberg . 
H ans v. R otenberg  1484, B esitzer von G ütern  am  Buch
serb erg. H ans R o thenberger 1540. —  1. C h r i s t i a n  A l 
m e r t , * 8 . XI. 1867 in S t. Gallen, P fa rre r in M att 
(G larus) 1892-1895, zu S t. Theodor in Basel 1895-1901, 
von 1901 an  P fa rre r am  L insebühl in S t. Gallen, De
kan seit 1912 ; V erfasser von Postulate fü r  ein neues 
Armengesetz im  K t. St. Gallen ; R ed ak to r von R eligiö
ses Voiksblatt. —  2. Ch r i s t i a n , * 11. v.  1868 in B uchs, 
Dr. ju r .  e t ph il., R ech tsan w alt in Basel, des Grossen 
R ates 1905-1920 (P räsid en t 1908), N a tio n a lra t 1908- 
1919, V erfasser von Pestalozzi als Philosoph  ; Das 
Schwurgerichtsverfahren in  der Schweiz. —  3. A r n o l d ,
* 17. ix . 1881, D r. phil., P rofessor an  der K a n to n s
schule in  T rogen, seit 1912 Professor fü r experim en
telle P hy sik  an  der H andelshochschule S t. Gallen. — 
Vergl. Senn ; Urbar des K irchspiels Buchs. —  Derselbe : 
■Jahrzeitbuch von Buchs. — S Z G L .  — B ürgerbuch der 
S ta d t St. Gallen 1920. [A.M.]

R O T H E N F L U H  (K t B aselland, Bez. Sissach. S 
G L S ). Gem. und Dorf. Rotenßuo  1195 ; nider Rotenßuo  
vor 1397. Die Siedelung ist ä lte r, als der erst sp ä ter 
übernom m ene F lu rnam e verm u ten  lässt. Röm ische 
M ünzen (V espasian, A n ton in  u. Commodus) sind Zeu
gen aus röm ischer Zeit, ebenso der W ollen-, W allen- od. 
W ahlenbrunnen  u. die «S tä ttlinshalden  » (« sonsten  auf 
W allhalden g en an n t... an  der S trass zu W allenbron- 
11 en »). Als die A lam annen kam en, siedelten sie sich in 
Loglingen  an , wie R . u rsp . hiess. In  seinem  B ann lagen 
auch die Höfe Söllickhen u n d  W erlickhen. Die zweite 
Siedelung w ar Henlschken oder E ntschiken , das spätere  
N iederro thenfluh  (1397). R . gehörte nachw eisbar seit 
dem  12. Ja h rh . m it dem  M eierhof und  der M ühle, sowie 
der S t. S tephan  gew eihten  K irche dem D om stift Basel. 
Das M eieram t lag  du rch  Ja h rh u n d e rte  in derselben 
Fam ilie. Am 26. v. 1335 belehn te  das D om kapitel den 
Grafen O tto  von T ierstein  m it dem  Hofe R., behielt 
sich aber den K irchensa tz  vor. T ierstein  gab das Lehen 
der Fam ilie K ünigenstein , sp ä te r  der Fam ilie Friedinger, 
die es erst von den T ierste in -F arnsburg , dann  von 
den F a lk en ste in  und  schliesslich von den N eutierstein  
besass. H entsch ikon  oder sp ä te r  N ie d e r-R . gehörte 
u rsp r. den G rafen von H om berg  und  kam  von diesen 
an  die L inie H absburg , In h a b er der H errschaft R hein- 
felden. Diese gab N ieder-R . m it der K irche S t. Georg 
(G ründung der a lten  Hom berg) und  dem  a lten  K irch 
hof (dessen R eihengräber fälschlich fü r a lam annisch  
gehalten  w orden sind) dem  Hugo M ünch I I .  E nde des 
13. Ja h rh . w urden die beiden Pfarreien  R . und  Nieder- 
R. m ite in an d er verein ig t ; 1303 verstän d ig ten  sich die 
Grossöhne und  U rgrossöhne H ugos I I .  M ünch m it dem 
D om kapitel, dass das P a tro n a ts re ch t von R . dem  
D om kapitel u n d  den M ünch gem einsam  zustehe ; j 
um 1360 verz ich te ten  die übrigen M ünch au f R o th en 
fluh. H erzog F riedrich  von Teck, H au p tm an n  und 
L andvogt der Herzoge von CEsterreich, ü b e rtru g  den 
K irchensatz  u . a . K onrad  M ünch von M ünchenstein. 
Das Lehen blieb in  seiner Fam ilie. H ans Friedrich  
M ünch von M. liess Die Twingrechtc der M iinche von 
M ünchenstein zu R . verfassen . Die M ünch such ten  nun 
alles in die H and  zu bekom m en. 1523 t ra te n  die F rie 
dinger freiwillig von ih rem  Lehen zurück, und die j 
G räfin M argaretha  von T ierstein  ü b ertru g  es nun  ! 
M atthis M ünch von Löw enberg. 1526 erw arb Basel m it 
den T ierstein ischen Lehen auch  die O berhoheit in R . ; 
1529 fiel die dem  D om stifte  zugehörige H älfte  des . 
P a tro n atsrech tes  der S ta d t zu. A bkom m en Basels m it i 
dem  H ause (E sterreich  wegen R . 1534. Basel se tzte  in 
R. einen Vogt. Jakob  M ünch von M ünchenstein tra t

1545 alle seine R echte  auf R . an  die S ta d t ab . Im  Ja n u a r  
1525 erlebte R. einen B ilderstu rm , indem  sein P rie s te r 
Joh an n es S tucki die « Götzen » zerschlug und h e ru n te r- 
riss. 1534 w urde die Georgskirche in  N ieder-R . abge
brochen. A lta r und  T aufste in  w urden  in der S tep h an 
kirche in R . aufgeste llt. Schon 1757 h a tte  R . seine eigene 
Schule. Die K irche w urde 1613 renoviert, 1856 erw ei
te r t  und  1875 m it einem  neuen G eläute au sg e s ta tte t. —  
Vergl. S taa tsa rch iv  B aselland. —  U LB. —  B ruckners 
M erkw ürdigkeiten. — L ud. Freivogel : Die Landschaft. 
Basel..., p. 54. —  Baselbieter Kirchenbote 1912, p . 52. — 
B Z  IX , p . 368. — W. Merz : Die Burgen des S isgaus I I I .  
p. 4, 14. [K. G-auss.]

R O T H E N F L U H  und  R O T H E N F L U E .  Fam ilien  
der K te . S t. Gallen u. U nterw alden .

A. K a n t o n  S t .  G a l l e n .  Fam ilie  der S ta d t R appers- 
wil, die aus U nterw alden  s tam m t (?) und sich um  1500 
e inbürgerte . W appen  : in Blau drei ro te  Felszacken,

ü b e rh ö h t von 2 goldenen S ternen . —
1. H a n s , K le in ra t 1539-1566, Scintil
li eiss 1567-1586. —  2. H e i n r i c h , 
K le in ra t 1586-1619, 1625-1630, Schult- 
heiss 1620-1624, f  12. x . 1630. —
3. H a n s  J a k o b , K lein ra t 1647, Gold
schm ied (?), f  1675. — 4. M i c h a e l , 
K lein ra t 1635-1651, Schultheiss 1652- 
1662, t  18. IV. 1662. —  5. J o h a n n  
H e i n r i c h , Stad tsch re ib er 1635-1647, 
t  13. x . 1647. —  6 . J o h a n n  A d a m , 

K lein ra t 1676-1696, Schlossvogt, f  22. x i. 1696. —
7. J o h a n n  K a s p a r , Dr. theol., S ta d tp fa rre r  von R ap- 
perswil 1658-1675, K ap ite lsdekan  1659, ap o st. N o ta r, 
bischöfl. K om m issar, f  22. v i .  1675. —  8. D o m i n i k . 
Pfarrer von B usskirch 1683 - t  15. v u .  1699, K ap ite ls
sek retär, Verfasser zweier Chroniken von R appersw il 
und Jo n a . — 9. J o h a n n  K a s p a r , Pfarrer, von Jona  
1684, S ta d lp fa rre r  von R appersw il 1700-1706, K ap ite ls
dekan  1694, bischöfl. K om m issar, t  18. ii. 1706. —
10. F r a n z  A n t o n , 20. v m . 1835 - 23. XI. 1893, P rie s te r  
1859, P fa rrer von A lt St. Jo h an n  1863, Prof. am  G ym 
nasium  in Schwyz 1868, P fa rre r von Gom m iswald 1870, 
von N iederbüren 1876-1893, en tfa lte te  eine ausser
orden tlich  fru ch tb a re  literarische T ätigkeit als Volks
schriftste ller, R ed ak to r und H isto riker. R ed ak to r des 
St. Galler Volksblattes und  des Neuen Einsiedler K alen
ders. G ründer des Kalhol. Sonntagsblatt in Wil 1886, 
Verfasser der M aulw ürfe, 
einer Gesch. der P farre i 
G om m iswald bis 1776, 
der Toggenburger Chronik 
(1890). P räsid en t des kan- 
to n a l-s t. gall. P iusvereins 
1892, t  in R appersw il. —
L L .  — H. E ppenberger :
Die P o litik  Rappersw ils  
1531-1712. —  M. Herzog :
Gesch. von Rapperswil, p.
119. — A. M arschall : B lä t
ter aus der Gesch... W urm s
bach, p . 127. — G fr. 34, p.
35. —  K K Z  1893, p. 381.
—  G. v. W yss : Gesch. der 
Historiographie, p. 257. —
Centenarbuch, p . 390. —
St. Galler N bl. 1894, p. 54.
—  [M. Sch.] —  11. A u g u 
s t i n u s  ( I I I .) , A bt von Ma- 
rias te in -S t. Gallus, Neffe 
von Nr. 10, 11. XII .  1866-
25. v m . 1919, Profess in Delle 1886, P riester 1890, bis 
1892 Lehrer im  K loster, P fa rre r  in H o fste tten  1892- 
1905, zu Basel zum  A bt gew ählt 7. v i .  1905 ; verlegte 
den K o nven t von D ürrnberg  (Salzburg) nach dem 
R itte rg u t B abenw ohl ob Bregenz, b au te  do rt K loster 
und K irche und übernahm  die L eitung der kant.. 
L eh ran sta lt zu A ltdorf. [P. Notker W e t t  a c h . ]

B. K a n t o n  U n t e r w a l d e n .  Aus R appersw il s ta m 
m ende Fam ilie, L andesbeisassen von N idw alden 1606, 
L andleute daselbst 1634 und 1636 ; U ertn er zu S ta n s
stad  1638 und 1668 ; L andleu te  zu O bw alden und

Augustinus Rothenfluh. 
Nach einer Photographie.
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Kilcher zu A lpnach 1792. —  1. K a s p a r , * in S tans 
13. v i. 1795, s tu d ierte  bei den Je su iten  in Brig und t r a t  
do rt 1817 in den O rden. B e ich tv a ter des H erzogs von 
Modena 1828, Professor der M oraltheologio am  Sem inar 
in F re ibu rg  1829, O rdensprovinzial 1842, schloss als 
solcher im  S eptem ber 1844 m it der R egierung von 
L uzern  den folgenschw eren V ertrag  über die B erufung 
der Je su iten  nach  L uzern  ab  und le ite te  die H eber
siedlung. N ach A blauf seiner A m tsdauer au f seine P ro 
fessur in F re ibu rg  zurückgekehrt, floh er bei der N ieder
werfung des Sonderbundes im  Nov. 1847 nach  Savoyen, 
kam  1848 als P rofessor nach  Dole und s ta rb  do rt 
angeblich  an  Gift 21. v m . 1850. — N idw . Kalender 1880.
— Jo ller u n d  A. O d erm att : K ollek taneen  im  M useum 
S tans. •—• [R. D.] —  F r a n z ,  * 1805, aus S tans, Je su it, 
Verfasser u. a. von Institutiones pliilosophicæ theoreti- 
cæ, 1842. ■—• S ta a tsa rch iv  F re ib u rg . [ R æ m y .]

R O T H E N H A U S E N  (K t. T hurgau , Bez. W einfel- 
den. S. G LS). D orf und  O rtsgem . m it Pupp ikon  und 
T h u rra in . Das K loster St. Gallen h a tte  in Rotenhuson  
857, in P u p p ik o n  schon 838 Besitz, und  um  1300 
trugen  die F reiherren  H einrich  und  L eutho ld  von 
G riessenbcrg das D orf von St. Gallen zu Lehen. In  eidg. 
Zeit w ar R . m it T hu rra in  ein Teil der H errsch aft Buss- 
nang, die bald  m it W einfelden verein ig t w urde. Dagegen 
ü b te  in  P u pp ikon  der G erich tsherr von B ürglen  die 
niedere R ech tsp rechung  aus, m it A usnahm e von zwei 
Höfen, die u rsp r. u n m itte lb a r u n te r  dem  Reiche standen  
und sp ä ter an  das F re igerich t zur T hurlinde bei R icken
bach kam en. Die T hurb rücke  bei T hu rra in  b esteh t seit 
1453. — P u p . T h.— A. P upikofer : B ussnang. [Leisi.]

R O T H E Y .  Sehr a lte  F re ibu rger Fam ilie ; sie s tam m t 
aus Prez vers N oréaz, wo sie seit 1364 erw äh n t w ird, und 
weist zahlreiche M itglieder der B ehörden auf. E in 
Zweig erlang te  1422 das B ürgerrech t von F reiburg .
—  Pierre. L é o n a r d , * 1887, D r. ès sciences in 
Frankreich , V erfasser von ha  plaine aventicienne (1916).
— J .  G um y : Regeste d’Hauterive. — A. R aem y : 
Livre d ’Or. — Fuchs-R aem y : Chronique. — S ta a ts 
arch iv  F reiburg . [G. Cx ]

R O T H  F U C H S .  Fam ilie  der Gem. R orschach. E g l i ,  
E igenm ann R itte r  Eglolfs von R orschach  1378. W appen: 
von Silber und  R o t durch  grünen, m it ro tem  springen
dem  Fuchse belegten  Schrägbalken gete ilt, im  obern 
und u n te rn  Felde M ajuskel R  in gew echselten Farben .

1. H a n s  J a k o b , M a le r ,  1672. — 2. G a l l  F i d e l , 
stif t-s t. gallischer A m tm ann  zu S tahringen  1731. —
з. J o h a n n  A n t o n  R u d o l f , Vogt au f B la tten  1768, 
Obervogt von O berberg 1775, H ofkanzler von St.G allen 
1783-1796, provisorischer L andshofm eister 1795. — 
Vergl. U StG  IV, 209. — S K L .  —  S tiftsarch iv . [J. M.]

R O T H K I R C H  U.  P A N T H E N ,  F reiherr F r i e d r i c h  
H i o b  E r d m a n n  von (T aur, F ried rich  von), * 21.
IV.  oder 2. v m . 1826 zu L am persdorf (Preussen), 
beteiligte sich an  der Bewegung von 1848 und  kam  nach 
der 1853 abgebüssten  F estu n g sh aft in die Schweiz, wo 
er sich nacheinander in L ausanne, Chur, R iesbacli und 
U n te rstrass au fh ie lt und  m it grossem  E rfolg jo u rn a 
listisch fü r A ufhellung und  K onsolidierung vo lksw irt
schaftlicher F ragen der Schweiz a rb e ite te . B egründer, 
H erausgeber und R ed ak to r des A rchiv fü r Schweiz. 
Statistik  1860-1861, Schweiz. E isenbahnzeilung  1861- 
1862, Schweiz. E isenbahn- und H andelszeitung  1862- 
1867, Schweiz. H andelszeitung  1868-1886 ; schrieb ferner
и. a. Staatshaushalt der Schweiz. Eidgenossenschaft...
1849-1858 (1860) ; Darstellung der kantonalen Gebäude
versicherungsanstalten in  der Schweiz (1861) ; Die Lotte
rien (1862) ; S ta tistik  der Schweiz. B anken  (1872). B ürger 
von R iesbach (Zürich) 1874. f  11. x i. 1886 in U n te r
strass. —  Z P  1886, N r. 272. —  Z S S t  X X II , p. 189 ; 
L X II , p . 323. — E. Blessing : Freiherr F . von R . — 
N Z Z  1926, Nr. 1821. — K. Escher : Chronik der Ge
meinde Ober- und Unterstrass, p. 228. — S taa tsa rch iv  
Zürich. [D. F.]

R O T H M U N D .  Fam ilien  der K te . G raubünden  u. 
S t. Gallen.

A. K a n to n  G ra u b ü n d e n . Fam ilie in Fiim s und 
verseli. Gem. des Kreises D isentis ansässig, so in 
Schlans u . T runs, wo sie noch h eu te  vo rkom m t, f  in 
Disentis. In  Schlans is t die Fam ilie  durch  Beginn der

K irchenbücher, anfangs des 17. Ja h rh .,  u rk . belegt. —
1. J o d o k u s , von Schlans, L andam m ann  von W attens- 
burg  1693, f  1731. —  2. Jo h an n , von Schlans, 1680- 
1739, m it dem  O rdensnam en P . S i g i s b e r t , K onven tual 
von D isentis 1707, K ustos 1733, K ap lan  am  W all
fa h rtso rte  M aria L ich t in T runs 1734 bis zu seinem  Tode.
—  3. Jo sef F ranz , von D isentis, 1799-1846, m it dem 
O rdensnam en P . M a u r u s  K o n v en tu al von D isentis 1821. 
S tiftsökonom . — A rchive von Seth und T runs ; K ir
chenbücher von Schlans. — P . A d algo tt Schuhm acher : 
A lb u m  Disertinense. [p. A. v.]

B. K a n to n  S t. G a llen . Fam ilie  der S ta d t S t. Gallen. 
W appen  : in R o t ein Sperber in n a tü rlich en  F arb en . 
D er Nam e (R ottm und, R o tm und) is t w ahrsch . vom  ahd. 
Personennam en R otm undus  (752), R uadm und  (809), 
R uadm unt (851) herzu leiten . Die S t. G all er Fam ilie 
s tam m t aus B uchhorn-F riedrichshafen  (W ürttem berg ) ; 
N achkom m en des S tad tsch re ib ers M i c h a e l  1489. — 
1. H e i n r i c h , Schulm eister in R orschach  1498, t  1536.
— 2. K a s p a r , A m m ann von R orschach 1547, erhält 
von K arl V. 1556 W ap p enbestä tigung  und  V erm ehrung 
des K leinods durch  zwei H örner, ge te ilt von R o t und 
Silber, f  1571. Seine drei Söhne K aspar, M elchior und 
B a lth a sa r erw arben um  1560 das B ürgerrech t der S tad t 
St. Gallen u n d  den E in tr i t t  in die G esellschaft zum 
N otenstein . —  3. K a s p a r , Sohn von N r. 2, < P u rsu er » 
der Genossen zum  N otenstein  1587, des R a ts  1600, 
t  1605. — 4. Me l c h i o r , D r. m ed., Sohn von N r. 2, als 
S tu d en t in Paris in einer Prozessache U eberbringer 
eines Briefes der X II I  O rte an K önig H einrich H . 1555, 
E herich te r in S t. Gallen 1564, des R a ts  1580, Ehe- 
gerich ts-O bm ann 1581, S ta d ta rz t 1588, f  1597. — 
5. L a u r e n z , Dr. m ed ., 1573-1603, Sohn von N r. 3, 
S ta d ta rz t 1599. —  6 . K a s p a r , Sohn von N r. 3, 1587- 
1652, O brist-W ach tm eiste r in französischen D iensten.
— 7. H a n s  K a s p a r , Neffe von Nr. 3 und  4, 1576-1643. 
O bervogt zu A ltenklingen 1615. —  8 . H e i n r i c h , Enkel 
von N r. 4, 1594-1678, O bervogt zu B ürglen 1638, des 
R a ts  1643. —  9. H e i n r i c h , U renkel von N r. 5, 1673- 
1737, Z unftm eiste r 1719, Z eugm eister 1725, des R ats 
1736, Sa lzd irek tor 1736. —  10. J o h a n n  K o n r a d , 
Urgrossneffe von Nr. 9, 1758-1836, Schüler und  F reund  
Jo h a n n  K asp ar H ä felis in Zürich und  dadurch  zum 
Kreis J .  C. L av a te rs  gehörend, P fa rre r in Stein 1788, 
V ikar zu S t. L eonhard  in S t. Gallen 1798, IV . S ta d t
p fa rre r  1803, K äm m erer 1813, D ekan 1816, I. S ta d t
p fa rre r 1821, S t. G allischer A ntistes 1822, resign. 1834.
— 11. J u l i u s  A l f r e d ,  E nkel von N r. 10, 1850-1913, 
P fa rre r  in A lt S t. Jo h a n n  1874, in N iederuzwil 1883, 
D ekan des K apite ls Toggenburg-Seebezirk 1898, k a n to 
naler K irch en ra t 1910, P rä sid en t des B ezirksschulrates 
U nterloggenburg  1890. — V ergi. UStG  I I I .  — Stem
mato!. Sangall. (Ms.). — LL.  — LLH.  — B ürgerbuch St. 
Gallen. —  A S  I, Bd. IV , 1 d, p . 788 ; IV , I e, p . 1268. — 
P. E hrenzeller : St. Gail. Jahrbücher 1835-1841, p . 570.
—  St. Gail. N bl. 1884, p . 18 ; 1914, p. 93. (J. M.]

R O T H P L E T Z .  Angesehene B ürgerfam ilie  der S tad t
A arau , die aus Villingen (Baden) 

.W appen : in Blau ein goldener 
inksbalken, au f dem  ein gol- 
öwe sch reite t. — 1. B u r k h a r t , 

zu Läufelfingen, H elfer zu 
odor in  K leinbasel 1534-^1538, 
S tam m v a te r der A arauer R. 

L n — 2. M a t t h ä u s , Latein- 
irer in A arau  1551, Verfasser 
■agedi Samson, w urde 1576 B ür

ger von A arau, f  1578. — B ächtold
— Von seinen Söhnen J o s e p h  (1560-1589) und M a t 
t h ä u s  (1574-1623) gehen zwei H aup tlin ien  der A a
rauer Fam ilie aus ; eine d ritte , ausgehend von ihrem  
B ruder H i e r o n y m u s  (1575-1599), erlosch 1732. Aus 
der ersten  (Joseph-) Linie stam m en : — 3. H a n s  G e o r g , 
* 1624, N otar, S tad tsch re ib er 1652-1664. — 4. J o h a n n  
G e o r g , 1650-1711, Sohn von N r. 3, Schultheiss 1709. — 
5. J o n . G e o r g , 1683-1753, Neffe von Nr. 4, N otar, 
Landschreiber zu B iberstein , S tad tsch re ib er 1724-1752.
— 6 . J o h . J a k o b , 1687-1746, B ruder von N r .5, S ch u lt
heiss 1743. — 7. H a n s  J a k o b , Sohn von N r. 5, 1706- 
1784, L andschreiber zu B iberstein , S tad tsch re ib er 1752,

stam m t 
Schrägl] 
dener L 
P fa rre r  
S t. Thei 
ist der 
Sein So
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Schultheiss 1766. —  8 . J o n . H e i n r i c h , 1766-1833, helv. 
F inanzm in iste r, M itglied der C onsulta und  der Regie
rungskom m ission 1803, d ann  R egierungsrat bis 1831 .— 
A S H R .—‘ 9. N a n e t t e  (A nna), geb. von Meiss, 1786- 
1841, S chrifts te llerin  u n te r  dem  Pseudonym  Rosalie 
M üller. Verz. ih rer Schriften  bei Alb. Schum ann : A arg. 
Schriftsteller I ,  p . 31. —  10. K a r l  F r i e d r i c h , Sohn 
von N r. 8 , 1796-1842, S taatssch re iber. — 11. A ugust 
E d u a r d , V ette r von Nr. 10, 1800-1849, Offizier in 
H olland, O berst, aarg . M ilizinspektor 1842, F re ischa
ren fü h re r 1845. —  12. C hristian E m i l ,  E nkel von 
Nr. 8 . * 21. II. 1824, A rtille rieh au p tm an n  1855, M ajor 
im eidg. A rtille riestab  1860, O berstlieu ten an t 1863, 
O berst 1867, K o m m an d an t der V. A rm eedivision 1874- 
1883, O berrich ter in A arau  von 1854 an, P räsid en t des 
K rim inalgerich ts und  des Schw urgerichts 1858, Profes

sor der T ak tik , S tra teg ie  
und  K riegsgesch. am  eidg. 
Poly technikum  von 1878 
an, Verfasser einer bedeu
tenden  A nzahl von Schrif
ten  über die T ak tik  aller 
W affen, S tra teg ie ,T errain - 
lehrc, B efestigungslehre 
und O rganisation , auch 
K u nstm aler, P räsid en t der 
eidg. K unstkom m ission , 
t  13. x . 1897 in Zürich. 
Verz. der P u b likationen  in 
B J N  I I , p. 29. —  S K L .
—  A S M Z  1897, N r. 44.
— B und, 18. x . 1897. — 
N Z Z ,  S .u .  6 . XI. 1897. — 
Allgem eine Schweizer Ztg.,
17. x . 1897. — S B  30, 
p . 123. —  Z um  A ndenken... 
(1897). — Ad. F rey  : Chr.
E . R . — Em il R o thp le tz  : 
M ilitär. E rinnerungen  (in 
Schweizer Schicksal u . E r

lebnis, Bd. I I I ) .  —  Schweiz. M onalschr. fü r  Offiziere 
aller W affen  26, p. 30, 75, 110, 163 ; 27, p . 430, 459 ;
28. —  13. F e r d i n a n d , * 7. x n .  1872, Ingenieur, seit 
1911 in B ern, Spezialist im Tunnel- u. S to llenbau, Ad

ju n k t  des O beringenieurs beim  B au des ersten  Sim plon- 
tunnels 1898-1905, B auführer des W eissenst ein tunnels 
1905-1907, O beringenieur des L ötschberg tunnelbaus 
N ordseite 1907-1912, B auleiter des zw eiten S im plontun- 
nels 1912-1921, N a tio n a lra t 1919-1921, O berst, K om 
m an d an t der F estu n g sa rt.-A b t. I (G o tthard ), D r .h .  c. 
—  S Z G L . — Vergl. im  allg. W . Merz im  Wappenbuch 
der Stadt A arau  (m it S tam m tafel) u . S. A. : Rothpletz 
con A arau . — L L . — L L H .  — OBG  I I I .  [H. Tr.]

R O T H R 1 S T  (K t. A argau, Bez. Zofingen. S. G LS). 
S e it 1889 ist R. der offizielle Nam e der a lten  Gem einde 
N iederwil, die die W eiler N iederwil, Oberwil, R., G611, 
Säget und F leckenhausen um fasst. W appen  : in R ot 
über grünem  .Dreiberg eine weisse Pflugschar, bese ite t 
von zwei vveissen S ternen. Schon im  H absburger U rbar 
w erden die genann ten  O rte zum  A m t A arburg  gerech
net ; Bern zählte  sie von 1415 an  zu seiner L andvogtei 
A arburg . Die a lte  Gem. Niederwil, nu n m eh r R ., w ar eine 
der fünf Ausgem einden der K irche von Zofingen, bis 
1712 P fa rre r M aritz B ossard zu U erkheim  das P frund- 
g u t fü r eine eigene K irche s tif te te  und von 1715 an 
auch als e rster P fa rre r der neuen, 1714 e rb au ten  Kirche 
a m te te . Diese erhielt n eb st einer bernischen W appen
scheibe sechs Scheiben von dam aligen bernischen R a ts 
herren , dazu 1867 die W appenscheiben säm tlicher 
B ürgerfam ilien von N iederwil. D er K irch tu rm  s tam m t 
aus dem  Ja h re  1899. P farreg iste r seit 1715. — G otth ilf 
W itzem ann : Kirchgem . R. — W . Merz : Gemeinde- 
wappen. —  A rg . 30, p. 231. [H.Tr.]

R O T H U T .  Reiche f  K räm erfam ilie  des K ts . Üri. 
W appen : in Silber ein ro te r  H u t ü ber zwei grünen 
.Schrägbalken. P e t e r  Chapeau-rouge aus Genf kam  nach 
Uri, wo sein Sohn J o s e f ,  gen. der K räm er, 1587 sich zu 
ß iirg len  niederliess und im  gl. J . das L an d rech t erw arb. 
Im  17. Ja h rh . nahm  die Fam ilie  W ohnsitz  in A ltdorf. — 

- J o h a n n  W a l t e r .  1630-1667, L andschreiber zu Uri und 
HBLS V —  46

Beilenz, t  1667 zu Beilenz. Mit —  P . F u l g e n z , K a p u 
ziner, erlosch 1705 die Fam ilie  im  M annesstam m . — 
Urner Wapjoenbuch. —  E . W ym ann : Schlachtjahrzeit, 
p. 32, 60. — Z S K  V. — LL. — L L H .  — Gfr. Reg. — 
Hist. N bl. von Uri 1906, 1916, 1920, 1928. [ F r .  G i s l e r .]

R O T M O N T E N  (K t. u. Bez. S t. Gallen. S. GLS). 
O rtsgem . in der pol. Gem. S t. G allen; in  monte Rotundo,
11. Ja h rh . ; Rodim unt 1307 ; Rutm unten  1333 ; Rod- 
monten  1336 ; Rotmonten  1434. Die Reichsvogtei R . ist 
1333 erstm als erw ähn t, w ährend  vorher R . zu W itten 
bach gerechnet w orden zu sein schein t. Von A lbrecht I. 
und A lbrech t I I .  von W erdenberg-H eiligenberg , in 
deren P fan d sch aft R. m it ändern , bes. appenzellischen 
R eichsvogteien, sich 1344 befand, k au fte  sie A bt 
H erm ann von B o n ste tten  1345 und  verp flich te te  sich, 
allen diesen Gem. ihre R echte  zu belassen. Das M eieram t 
R. m it der Vogtei w urde von der A btei an die E d  ein von 
Andwil übertragen , w ährend das N iedergericht dem 
P o rtn e ram t des K losters zu stan d  (Öffnung von 1383). 
Die V erbindung m it den appenzellischen Gem einden 
w urde von R . w ährend des A ppenzellerkrieges w ieder 
e rneuert, und noch 1434 m usste  K aiser Sigism und R. 
zur E rfü llung  seiner S teuerpflich ten  an das K loster 
an h alten . 1452 k au fte  die A btei das M eieram t m it der 
hohen G erich tsbarkeit von H ans von Andwil zurück. 
U n te r der neu geordneten  S tiftsv erw altu n g  b ildete  R.

' eine H a u p tm an n sch aft des L andshofm eisteram tes ; 
1803 der politischen Gem. T ab la t zugeteilt, blieb R. 
eigene O rtsgem einde, auch  nach  der Verschm elzung 
von T ab la t m it der S ta d t S t. Gallen 1916. 1837 erhielt 
R . eine eigene Schule ; K o n stitu ie ru n g  der Schul
gem einde R. 1862. Die K apelle P e ter und P au l in R ., 
seit dem  11. Ja h rh . erw ähn t, w urde in der R eform ation  
zerstö rt. Beim R ückzuge der T ruppen  Herzog F rie 
drichs IV . von (E sterreich  w urden  am  17. v i. 1405 im  
Treffen au f dem  H auptlisberge  und bei R o tm o n ten  15 
(E sterreicher erschlagen. —  Vergl. U StG . —  I. v . A rx.
— A. N äf : Chronik. — M. Gm ür : Rechtsquellen I . — 
L. Cavetti : Entw icklung der Landeshoheit.. S t. Gallen. — 
V adian : Chronik I, 497. -  M V G  X X X V , p. 83. — M. 
G ruber : Entstehung und  Entw icklung der Orts- und  
Schulgemeinde R . — V adian : Chronik I, 497. —  M V G  
X X X V , p . 83. [G. Fd.]

R O T S E E .  f  Fam ilie der S ta d t L uzern  (1291-1591). 
W appen  : drei ineinander greifende Ochsenköpfe. — 
Die fü n f a lten  R otsee-H öfe gehörten  bis 1798 zur 
L andvogtei E b ikon . Die Fam ilie w ar im  D ienst des 
K losters im H of em porgekom m en. —  H a n s ,  L andvogt 
zu M alte rs-L ittau  1555, 1557, 1559, zu H absburg  1565.
—  S taa tsa rch iv . —  Gfr. Reg. [p. x .  W.]

R O T T .  Fam ilie von E rlach  (Bern). —  A l f r e d ,
1843-12. XU. 1900, In fan te rie in s tru k to r 1875, Oberst 
1893. Sein jü n g ere r B ru 
der — E m il, Dr. ju r .  h . c.,
* 25. v i. 1852, bern . F ü r
sprecher 1876, Sekre tär 
der D irektion  des Gem ein
dewesens des K ts . Bern
1876-1878, a. o. Professor 
des deu tschen  P riv a t-,
H andels- u. W echselrechts 
an  der U n iv ersitä t Bern 
1878- 1880, Bundesge- 
rich tssch re iber 1880-1893,
B undesrich ter 1893- f  4.
vi. 1905, P räs . des B un
desgerichts 1899 u . 1900.
—  Schweiz. Porträt- Galle
rie, N r. 514. —  Zeitschr. 
des bern. Juristenvereins  
41, p . 345 ff. — Schweiz.
Juristenzeit g . 1, p. 265. —
Zcitsch. f. Strafrecht 18, 
p. 249. —  [J. O. K e h r l i .] —
Zu einer 1871 ins B ürger
rech t von N euenburg  aufgenom m enen Fam ilie gehört — 
É d o u a r d ,*  22. n . 1854 in Ne renburg , t  16 .v m .1 9 2 4  auf 
Ghaum ont bei N euenburg, Dr. ju r .,  L eg a tio n ssek re tä rin  
Paris 1875-1883, H isto riker, 1880 vom  B undesra t beauf
trag t, in den französischen A rchiven u. B iblio theken das

Oktober 1929

Emil Rothpletz.
Nach einer Li thographie  

(Schweiz. Landesbibi.  Bern).

É douard  Rott.
Nach einer Photographie.
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A bschreiben aller die Schweiz betreffenden U rkunden  
zu le iten . Das E rgebnis dieser A rbeit ist sein Inventaire  
des documents relatifs à l ’histoire de la Suisse conservés 
dans les archives et bibliothèques de P aris  (1882-1894). 
Dieses W erk bildete  die Basis zu seiner grossen Histoire 
de la représentation diplomatique de la France auprès des 
cantons suisses (seit 1900, b isher 9 Bde. veröffentlicht). 
A ndere W erke : M éry de Vie et Padavino  (1881) ; Henri 
IV , les Suisses et la H aute-Italie  (1882) ; P hilippe I I I  
et le duc de Lerne (1887) ; Perrochet et M asséna  (1899). 
M itarbeiter der Bemte historique, der Revue d iplom ati
que, des M N ,  des H B L S  ; K o rresponden t des In s ti tu t 
de F rance, K om m andeur der E hrenlegion, des St. 
M aurizius- und  L azarusordens ; h in terliess der S ta d l
b ib lio thek  N euenburg  seine B üchersam m lung und- 
30 000 F r. — A. D uP asqu ier : Ed. Rott (in M N  1924).
—  E d .  R o tt : Représ. dipi. I X  ( V o r r e d e ) .  [L.  M.] 

R O T T  ( a u c h  R o t t e n ) ,  f  F a m i l i e  v o n  U r s e r n .  K l a u s ,
von R ealp , 1461-1463, 1466-1467, und H a n s ,  sein B ru
der, 1471, w aren  T alam m änner von U rsern . —  R. D op
peler : Ursern im M ittelalter. — E . W y m ann : Schlacht- 
jahrzeit. — H ist. N bl. v. Uri 1926, p . 89. [F r .  G i s l e r .] 

R O T T E N , M a r k u s ,  von Lem berg (Galizien), *29 . 
x . 1846, Ingen ieur, A ssisten t und P riv a td o zen t für 
M aschinenbau am  eidg. P o ly techn ikum  1874-1879, 
O beringenieur in  B erlin und R ed ak to r von G laser’s 
A nnalen  fü r  Gewerbe und  Bauwesen 1879-1884 ; B ür
ger von F ischen ta l (Zürich) 1878 ; f  10. II. 1892 in 
Berlin. [D. F. ]

R O T T E N S W 1 L  ( R o t t e n s c h w i l ) (K t. A argau, Bez. 
M uri. S. G LS). D orf in der K irchgem . L unkhofen. Il'ap- 
pen : gete ilt, oben in Blau ein weisser S tern , u n ten  sil
bern geflu te t m it einem  Fisch. 1898 w urde R . als Gem. 
m it W erd verschm olzen. Rotolfswile 1281 ; Rotoswile im 
h ab sb u rg . U rb ar, wo R . zum  A m t Muri gerechnet 
w urde. E idg. O berherrlichkeit (Freie Æ inter) von 1415 
an . Bis 1798 gehörte  die niedere G erich tsbarkeit zu R. 
dem  K loster H errnetsw il. Dessen Ja h rze itb u ch  nenn t 
einige N am en einer offenbar dem D ienstadel ange
hörenden  u n bedeu tenden  Fam ilie von R . — W . Merz : 
Burgen und Wehrbauten I I .  — Derselbe : Gemeinde
wappen. — F . X . B ronner : A argau  I, p . 229. — Gfr. 58, 
p. 203. [H. Tr.]

R O T T E R , f  Luzern er Fam ilie  (1535-1601). — 
B r a n d o l f , von Biel, H in tersäss 1535, Glaser, Pfleger 
der L u k asb ru d ersch aft, B ürgerrech t 1540, beteiligte 
sich als L eiter von 1551 an  am  E isenerzbergw erk  im 
M elchtal. — Gfr. Reg. bes. Bd. 79, p. 124. [P. x .  W.]

R O T T E R T S W IL (K t. L uzern, A m t H ochdorf. S. 
G LS). W eiler ; Ratoltswile 1277. Von do rt ben an n te  
sich im  13.-15. Ja h rh . eine Fam ilie der S ta d t Luzern. 
Der Twing gehörte  zur a lten  L andvogtei R otenburg . 
Eigenes H ofrech t aus dem  14. Ja h rh .,  rev id iert 1530 
(G fr. X , p. 185 ; — Grim m  : W eisthümer IV, p. 374). 
Der Twing w ar 1799-1801 aufgehoben u n d  w urde 1814 
der Gem. E m m en zugeteilt. Da hier freie B auern  w ohn
ten , h a tte n  sie nach  dem  H ofrech t einen freien R ich ter 
und  einen freien W eibel. Die niedere Vogtei w ar 1391- 
1481 der H errschaft L ittau  angeschlossen und kam  
durch K au f an  L uzern. An den ehem aligen Twing erin
n e rt h eu te  noch die kleine K o rpora tion  R . — Gfr. Reg.
— V. Segesser : Rechtsgesch. 1, p . 410, 415, 435. — Emil 
W eibel : Gesch. der Gem. E m m en, p . 48. [P. X. W.]

R O T T W E I L  am  N eckar. F reie deutsche R eichs
s ta d t ; ehem aliger zugew andter O rt der E idgenossen. 
Mit Schaffhausen b e freundet, h a tte  R ., seitdem  es 1389 
bei den V erm ittle rn  des F riedens zwischen (E sterreich 
und  den E idgenossen gewesen w ar, an den Beziehungen 
m it den Schweiz. O rten festgehalten . Von den schw äbi
schen S tä d te n  abgestossen , von H ans von R echberg 
1452-1455 befehdet u n d  dennoch zu E ntschädigungen  
an  diesen v e ru rte ilt, w andte  R . sich nach  dem  Beispiele 
Schaffhausens an  die E idgenossen und w urde 1463 von 
den V III  O rten  au f 15 Ja h re  in ein B ündnis aufgenom 
m en, das 1477 und 1490 erneuert w urde. W ie die V III 
O rte sich der S ta d t w irksam  in ihren A nständen  annah- 
m en, so erfüllte  R ., spez. auch im B urgunderkriege, seine 
B undespflicht vollkom m en. G egenüber F riedrich  111. 
verw eigerte  1488 R . den E in tr i t t  in den Schw äbischen 
B und, wogegen die E idgenossen in den A nständen  R o tt-

weils m it K aiser M aximilian 1. fü r die S ta d t e in tra ten , 
au ch  als sie 1497 in die R eichsach t e rk lä rt w orden w ar. 
Mit ihrem  E inverstän d n is  nahm  R. 1498 die Bedingung 
M axim ilians an , ihm  zu huldigen und die R eichssteuer 
zu zahlen, verp flich te te  sich aber d a rü b er h inaus, n ach  
A blauf des Schweiz. B ündnisses sich ohne des Kaisers 
W illen m it n iem and m ehr zu verb inden . T ro tz  dessen 
D rohungen v e rh ie lt sich R . im  Schw abenkrieg, mil 
G enehm igung der E idgenossen, n eu tra l. Die isolierte 
Lage (52 km  nördlich  v. Schafthausen) m ach te  es R. 
indessen unm öglich, nach  dem  Schw abenkriege sich 
d irek t der E idgenossenschaft anzuschliessen, so dass 
auch  die T agsatzung  R . 1500 erlaub te , die deutschen 
R eichstage zu beschicken. T ro tz  T eilnahm e der S ta d t 
an den Feldzügen im Tessin und  der A ufnahm e in das 
französische K a p itu la t von 1503, lief das B ündnis am
10. v ili . 1507 aus, da au f beiden Seiten sich wenig E ifer 
fü r die E rneuerung  gezeigt h a tte . Die B eteiligung R o tl- 
weils an der E roberung  M ailands 1512, am  Dijonerzugo 
von 1513, das A usharren  in der Sch lach t von Mari- 
gnano, bew irk ten  jedoch, dass R o ttw eil au f sein er
neu tes E rsuchen  am  6 . iv . 1519 von den X II I  O rten  als 
ewiger zugew andter O rt angenom m en w urde.

E ine Æ n derung  des V erhältnisses b rach te  die R efor
m ation . E nde 1528 h a tte n  Zürich und B ern der R efor
m ation  in R . zum  D urchbruche verhelfen wollen. Die 
D rohung K aiser K arls V., der S tad l ih r H ofgericht zu 
entziehen, tru g  gegen sie den Sieg davon ; im  Som m er 
1529 wies R. seine reform ierten  Bürger aus. W ie die 
S ta d t d am it die p ro tes tan tisch en  O rte gegen sich e rb it
te rte , schloss sie sich enger den V O rten  an. Doch hiel
ten in der L andenberger-Fehde  (s. H B L S  IV , p. 589) 1540 
auch die evangelischen S tände  R o ttw eil die S o lid aritä t, 
verw endeten  sich alle O rte in den zahlreichen A n stän 
den, die R . im  16. Ja h rh . m it seinen fürstlichen  und 
adeligen N achbarn  h a tte , fü r die S ta d t, v e rm itte lten  
1579 in innern  U nruhen  und begründeten  du rch  ihre 
B otschaft die dem okratische S ta d t Verfassung, die bis 
1803 b estan d . Schon 1521 in das französische B ündnis 
aufgenom m en, such te  R . an  dessen E rneuerungen  im 
16. Ja h rh . teilzunehm en, wie es 1617 dem  B ündnis der 
katho lischen  O rte m it Spanien bei tr a t .  Als aber die 
V erhältnisse der R elig ionsparteien  im  deutschen Reiche 
sich zu sp itz ten , schloss R. sich 1610 der katholischen 
Liga an, öffnete nach A usbruch  des Krieges den kaiser- 
lich-ligistischen T ruppen  seine Tore, liess sich dagegen 
an  den T agsatzungen  n ich t m ehr v e rtre ten , so dass, 
als 1632 ein H ilferuf R o ttw eils gegen die Schweden 
erfolgte, Zürich, B ern und  G larus e rk lärten , R ottw eil 
habe gleichsam  selbst sich von der E idgenossenschaft 
abgesondert. Noch h ie lten  die katho lischen  O rte an der 
F o rtd a u er der B undesgem einschaft fest und  erw irkten  
auch  1663 den nach träg lichen  E inschluss R ottw eils i i 
das französische B ündnis. Als aber 1689 R. als Zuge
w and ter O rt von der T agsatzung  gegen die Franzosen 
Hilfe e rb at, e rk lä rten  die evangelischen O rte das gänz
liche E rlöschen des B ündnisses, ohne dass die k a th o li
schen K an tone  dagegen P ro te s t einlegten. F ü rb ittw eise  
h a t dagegen auch noch 1703 die T agsatzung  sich bei 
F ran k reich  fü r R . verw endet. Am K ongress zu R a 
s ta t t  w ünsch te  R . 1798 die W ahrung  seiner In te re s
sen der dortigen  eidg. A bordnung zu ü b ertrag en . — 
Vergl. PI. B ütler : Die Beziehungen der Reichsstadt R . zur 
Schweiz. Eidgenossenschaft bis 1S2S (im J S G  X X X III ) .  
— W . (Echsli : Orte u. Zugewandte (im J S G  X II I ) .  — 
D ierauer. -— LL . [J. M.]

R O T Z ,  von .  A lte L and leu te  von U n te rw ald en ,
K ilcher von K erns (1326), K ilcher von A lpnach. W ap

pen  : in Gelb n a tü rlich e  en tw urzelte  
T anne. — 1. P e t e r , im  Treffen am
H irzel 23. v. 1443. —  2. J e n n i , R a ts 
zeuge 1451. — 3. H a n s , R atszeuge 
und  Schiedsrichter 1490-1491, T ag sa t
zungsbote 1485, 1488, 1489. — 4. O s
w a l d ,  W irt in K erns, z ieht 1493 m it 
einem Fähnlein  von K nech ten  aus U n
terw alden u . ändern  O rte dem  K önig 
M axim ilian in die P icardie und  neuer
dings 1498 nach B urgund zu, gewinni 

1499 im  Schw abenkriege als H a u p tan fü h re r im  siegrei
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chen  Treffen im  Schw aderloch grossen R uhm , wird von 
Sim on Lem nius in seiner Häteis persönlich verherrlich t
u . e rh ält von der T agsatzung  eine G ra tifikation  von 20 
G ulden. A nfangs des n äch sten  Ja h re s  zieht er dem  H er
zog L udw ig v. M ailand zu, wird von diesem  zum  H a u p t
m ann  seiner Leibw ache e rn an n t, ve rlie rt aber schon 
bald  diesen E hren p o sten  infolge der G efangennahm e 
des H erzogs du rch  die F ranzosen  bei N ovara. 1504 steh t 
er im  V erdach t, verbo tene  W erbungen für den Pfalz- 
grafen  zu be tre iben  ; 1507 n im m t er am  Zuge nach 
G enua als H au p tm an n  teil und zeichnet sich aus. Als 
tem peram en tvo lle r F ranzosenfeind  lässt er sich 1508 
du rch  Georg Supersaxo zu dem  aben teuerlichen  Plane 
verleiten , den in Luzern w irkenden G esandten  und 
A genten Bischof von R ieux zu überfallen  und ihm  ein 
H u n d ehalsband  um  den H als zu legen. D er A nschlag 
w ard vere ite lt. 1509 w ar er im  Papstzuge  gegen Venedig 
Supersaxos O b erstlieu ten an t, doch der A usgang des 
U nternehm ens und  der U e b e rtr itt  Supersaxos zur 
französischen P a rte i m ach te  ihn zum  Todfeind des 
W alliser D em agogen. Im April 1512, bei den Vor
bereitungen  zum  Pavierzuge, gerie t er aber selber in 
V erdacht, m it einigen ändern  R eisläufern  geheim e 
U n te rh an d lu n g en  m it F rankreich  an g eknüpft zu haben , 
um  durch  eine Forderung  von 60 000 K ronen den Zug 
zu v erh indern . Er s ta rb  an  den in der Sch lach t von 
N ovara  (6 . v i. 1513) erhaltenen  W unden. Sein Sohn —
5. H au p tm an n  M e l c h i o r , schon 1513 von den F ra n 
zosen gew onnen, fiel 1522 an  der Biccoca. Seit dem
16. Ja h rh . h a t das G eschlecht n u r eine bescheidene 
lokale S tellung eingenom m en. — K üchler : Chronik von 
Kerns. — Anshelm  I, II , 111. — A. Biichi : Kardinal 
Schiner. — R. D ürrer : Schweizer garde. —  E . G agliardi : 
Novara. — A S  Reg. — Gfr. Reg. [R .  D.]

R O T Z B E R G  (K t. N idw alden. S. G LS). B urgruine 
bei S tans, die nach der U eberlieferung des W eissen 
Buches im  ersten  A ufstand  der Urschw eiz zerstö rt 
w urde. —  R. D ü rre r : K unstdenkm äler v. Unterwalden, j 
p. 449. [R .  D.]

R O T Z L O C H  (K t. N idw alden, Gem. E nnetm oos. I 
S. GLS). A lter H afenpla tz  im  Alpnachsee. Schon im
16. Ja h rh . w urde die W asserk raft des durch  die enge 
rom antische Schlucht zum  See ab stü rzenden  Baches 
industrie ll ausgebeu tet. Es bestan d en  d o rt eine Sa
gem ühle, eine Scheidem ühle und eine H am m er
schm iede. 1596 e rrich te te  L andam m ann  N ikolaus Riser 
m it dem  P ap ierm acher H ans Borsinger 
von B rem garten  eine P ap ierfab rik , deren 
P ro d u k te  gu tes A nsehen erlang ten . 1798 
m it allen übrigen dortigen  G ebäuden 
ab g eb ran n t, w urde die P ap ierfab rik  um  
1815 durch  den In d u strie llen  B auherr 
K aspar B lä ttle r  (1791-1872) w ieder au f
geb au t und um  1855 fü r H olzpapierfa- 
b rikation  e ingerich tet. Der B etrieb m ach
te 1878 einer hydrau lischen  K alk-Ze- 
m en tfab rik  P la tz , der 1890 eine zweite 
folgte, die 1901 sich verein ig ten . Schon 
im  17. Ja h rh . w ar R otzloch ein von 
E inheim ischen viel besuchtes Schwefel
bad , dem  B lä ttle r  1853 durch  den Bau 
eines grossen H otels zu neuem  A uf
schw ung verhall'. R . ward durch  seine 
rom an tische, schon im  18. Ja h rh . be 
rühm te  Lage ein belieb ter K ur-U nd  Aus
flugsort, bis die U nannehm lichkeiten  der 
Z em en tfab rika tion  die G äste v e rtrieb en  
und das H otel eingehen Hessen. — J .
H erzog : Botzloch und Bauherr B lättler.—
A. O derm att : Kolleklaneen im  Mus.
S tans. [R.  D.]

R O U D . Fam ilie des K ts . W aad t, die 
in Ollon 1437, in Yvorne und in Aigle 
1648 vorkom m t. — A u g u s t e , *1871,
A rzt, Professor der A natom ie an  der Uni
v e rs itä t L ausanne. [M. R.]

R O U G E . L ausanner Fam ilie, die aus St. Jeoire 
(Savoyen) kam . D ort w urde sie 1566 aus der Leibeigen
schaft entlassen und zog gegen 1572-1588 nach  Mont 
und Les R âpes bei L ausanne. B ürger von L ausanne seit

1615. — 1. I s a a c  B e n j a m i n , 1753-1805, O berforst
inspek tor. Bei ihm , in La V uachère, verein ig ten  sich voi
der R evolution  F. C. de la H arpe und die ändern  Revo
lu tionäre . — 2. F r a n ç o i s  L o u i s , 1765-1812, bete ilig te  
sich am  B an q u et des Jo rd ils  1791 ; G em einderat 1807- 
1812. — 3. G e o r g e s , 1773-1838, N otar, nahm  lebhaften  
A nteil an der R evolution  und w ar 1803 Mitglied des 
Grossen R a ts  und  1830 des V erfassungsrats, Gem ein
de ra t 1815-1837, öffentlicher A nkläger und Bezirks
rich ter. — 4. F r a n ç o i s , 1830-1914, G ründer der nach 
ihm b en an n ten  B uchhandlung  und  V erlagsansta lt. — 
5. L o u i s , 1833-1895, A rzt, O berchirurg am  K anlons- 
sp ital 1866-1875, O b erstlieu tenan t, Chef der Schweiz. 
M ilitäram bulanz in F rankreich  w ährend des deu tsch 
französischen Kriegs. — 6 . G e o r g e s . 1834-1920, A rchi
tek t, G em einderat von L ausanne 1883-1886, 1893-1897, 
G rossrat. —  7. I s a a c , * 13. u .  1866 in L ausanne, Sohn 
von Nr. 4, Professor an der U n iv e rsitä t B ordeaux , 
T itu larprofessor der deutschen Sprache und L ite ra tu r  
an der Sorbonne in Paris 1925, Verfasser einer A b hand
lung über F ried r. Schlegel, veröffentlichte  ausgew ählte  
W erke von Schiller u n d  K leist.

M ehrere W aad tlän d er Fam ilien führen  den gleichen 
N am en. E ine s tam m t aus Y vorne (1402) und w urde 
1517 ins B ürgerrecht von Aigle aufgenom m en. — F r é 
d é r i c , * 27. IV. 1867 in Aigle, P o rträ t-  und G enrem aler, 
schuf u . a. Belour clu bûcheron ; L ’E n fa n t des bois ; 
L ’Agonie dans les A lpes ; Le Chasseur. — S K L .  [M. R.] 

R O U G E M O N T  (K t.W a a d t,  liez. Pays d 'E n  h au t: 
S. GLS). Gem. und Dorf. Bogemont, 
Bubei m ontis 1115. W appen : in R ot 
ein weisser K ran ich  au f zwei grünen 
Bergen. Die O rtschaft v e rd an k t ihre 
E n ts teh u n g  einem P rio ra t, das gegen 
1080 vom  Grafen W ilhelm  von Greyerz, 
gegründet w urde, indem  er der A btei 
Cluny L and  zwischen den beiden Fl en
ti ruz und eine Fam ilie schenkte . Sein 
Sohn Ulrich verm ehrte  vor seiner A b
reise nach  dem hl. L ande noch die Be

sitzungen des P rio ra ts u. fügte die H älfte  des E inkom 
mens der K irche von (Ex (C hâteau d ’CEx) m it der Vog
tei dieses Ortes h inzu. A ndere M itglieder des H auses 
Greyerz vergällten  ihrerseits an  das P rio ra t, und der 
Bischof G érard de F aucigny  von L ausanne b e s tä tig te  
säm tliche Schenkungen. Die Mönche b au ten  eine dem

hl. N icolas gew eihte Kirche, m ach ten  die Süm pfe u rb a r  
und re u te te n  einen Teil der W älder aus. Das P rio ra t 
h a tte  aber niem als grössere B edeutung ; im  13. u . 14. 
Ja h rh . lebten nu r zwei bis drei Mönche dort. Im m er-

Das ehemalige Pr io ra t  und  die Kirche von Rougemont um 1840. 
Nach einer Li thographie  von J. F. W agner (Schweiz. Landesbibi. Bern).
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hin  v e rsuch te  1285 K ard in a l .Jean de N euchâtel, in den 
Besitz der E in k ü n fte  des P rio ra ts  zu gelangen. P ap st 
Leo X . wollte sie der neuen S tiftsk irche  in F reiburg  
übergehen, stiess ab er au f den W iderstand  des Herzogs 
v. Savoyen. Der le tz te  P rio r w ar Jo h a n n  v. Greyerz, 
ein n a tü rlich e r Sohn des G rafen Jo h an n . 1554 verlo r 
der G raf Michael sein L and  ; die B erner bese tz ten  das 
P ay s d ’E n h a u t, fü h rten  d o rt die R efo rm ation  ein und 
se tz ten  1575 in das P rio ra t, das zum  Schlosse um ge
b a u t w orden w ar, einen V ogt.

Das P rio ra t besass n u r über seine G utsleu te  w elt
liche G ew alt. Das D orf 11. u n te rs ta n d  dem  Grafen 
von  Greyerz. D ieser befreite  1398 die E inw ohner, 1456 
a u ch  der P rio r seine U n te rtan en  von den feudalen 
L asten . Aus dieser Zeit s ta m m t die G em eindeverw al
tung . Die L eute  von 11., wie die m eisten  än d ern  der 
Gegend, sprachen  1798 ihre A nhäng lichkeit an  die 
B erner R egierung aus.

Die K irche von R ., ein B au in rom anischem  Stil, 
w urde 1922-1923 re s tau rie r t. Das Schloss (in P r iv a t
besitz) w urde 1756 um g eb au t und  1917 re s tau r ie r t. Der 
erste  re form ierte  P fa rre r  wird 1559 e rw ähn t. Tauf- 
reg is te r seit 1582, E hereg iste r se it 1609 und  S terbe
reg iste r seit 1708. —  Vergl. Chateau d ’Œ x et le Pays 
d ’E nhaut. —  F. H yro ix  : Le prieuré de Rougemont. —
F . R eichten : Le Prieuré, clunésien de Rougem ont. — 
P . Æ bisclier : La pancarte de Rougemont de 1115. — 
D H V .  [M. R.]

R O U G E M O N T ,  d e .  Fam ilien  der K te . Bern, 
X euenburg  und W aad t.

A. K a n t o n  B e r n .  Fam ilie  von Oelsberg. — BER
NARD, * 30. v u . 1726, B end ik tiner in der A btei M aria
ste in , P fa rre r in B re itenbach  und  R ohr zwischen 1785 
u nd  1793. — E . F . von M ülinen : Rauracia sacra. [G. A.]

B. K a n t o n  N e u e n b u r g ,  ln  Provence im  14. Ja h rb ., 
in S t. A ubin im 15. Ja h rh . e rw ähnte  Fam ilie. Einige 
Zweige der Fam ilie R . von S t. A ubin  b ü rg erten  sich 
in N euenburg  ein. A ltes W appen  : in Gold über ro tem

(oder grünem ) Sechsberg ein ro te r 
Sparren  ; im blauen  S childhaupt drei 
goldene S terne (oder Sporenrädchen) ; 
neueres : in R o t ein durchgehendes 
goldenes K reuz. Zu einem  1705 erlo
schenen, in N euenburg v erbürgerten  
Zweige gehören : —  J e a n ,  f  15. v. 
1635, ach tm al B ürgerm eister von 
N euenburg  1593-1635. —  F r é d é r i c , 
1647-1705, Maire von L a C haux de 
Fonds 1683, gl. J .  geadelt.

Bürgerfam ilie  von N euenburg seit 1695. -— 1. F r a n 
c o i s  A n t o i n e , 1675-Mäiz 1761, S t a a t s r a t  1725-1758,

S tam m v a te r der Zweige 
von Paris, von St. A ubin 
und London.

Zweig von Paris. — 2. 
J ean J acques, Sohn von 
Nr. 1, 1705-1762, B ankier 
in Paris. — 3. L o u is , Sohn 
v. Nr. 2, 1743-1794, Maire 
v . Colombier 1774, S ta a ts 
ra t 1781. — 4. D e n is , Sohn 
von N r. 2, 1759 - 1839, 
b rach te  das B ankhaus in 
Paris zu b ed eu tender E n t
w icklung, w ar d o rt F i
n an zag en t des Königs von 
Preussen  und erh ielt von 
diesem  1784 m it allen 
N achkom m en von N r. I 
den Adel. B esitzer des Lö
w enbergs bei M urten , der 
Schadau u. der C hartreuse 
bei T h u n ; B ürger v. Mur
ten  u n d  1825 von Bern, 
erw arb 1816 das H ôtel 

Du P eyrou  in N euenburg  (wo er sein W appen a n 
b rach te). —  5. D e n is , 1791-1863, Sohn von Nr. 4, 
B ankier in  Paris.

Zweig von St. A u b in  und  von London. —  6.  F r a n ç o i s  
A n t o i n e , Sohn von Nr. 1, 1713-1788, S ta a ts ra t  1758,

G eneralkom m issär 1784. Zwei seiner Söhne Hessen sich 
in L ondon nieder, wo h eu te  noch zahlreiche N achkom 
m en leben. —  7. G e o r g e s ,  Sohn von Nr. 5, * 1758 in 
St. A ubin, f  1824 in N euenburg , Maire von T ravers 
1781, S ta a ts ra t 1788, S taa tsan w a lt 1800-1821, T ag
sa tzungsgesandter, U n terzeichner des B undesvertrages 
von 1815 fü r N euenburg, 
öfters m it d ip lom atischen 
Missionen b e tra u t, spielte 
n am en tlich  u n te r  d. H err
schaft des P rinzen  Bev- 
th ie r  eine bedeu tende 
Rolle. —  A. P iaget : Ilis t. 
de la Révolut. neuch. I I .  —
8 . F r é d é r i c  C onstan t,
1808-1876, Sohn v. N r. 6 ,
R egierungskom m issär in 
Cortaillod 1831, G rossrat 
und  M itglied der T ag sa t
zung 1831, S ta a ts ra t  1841,
A bgeordneter des Königs 
v. P reussen  zum  M inister 
H atzfeld  anlässlich der 
U n te rh an d lu n g en  über 
den P ariser V ertrag  1857,
Verfasser zahlreicher P u 
b lika tionen  der verschie
densten  A rt, d a ru n te r  :
La réconciliation des par
tis (1848) ; Le peuple p r i
m it i f  (3 Bde., 1855-1857) ; Le prince et le peuple de N eu
châtel (1857) ; L ’âge du bronze (1866) ; Les conseillers 
bénévoles du roi Guillaume (1871) ; Les défenseurs de 
Vidole (1871) ; Les deux 
cités (1874). —  9. F r é d é 
r i c , Sohn v. Nr. 7, 1838- 
1917, P fa rrer in D om bres- 
son 1873-1912, befasste 
sich m it E ntom ologie und 
h in terliess eine äusserst 
reiche Sam m lg. v . Schm et
terlingen der Schweiz, 
veröffentlichte  Catalogue 
des lépidoptères du Jura  
neuchâtelois (im B ulletin  
sciences naturelles neuchä- 
teloises 29 u . 31). — Vergl. 
dieses B ulle tin , Bd. 42, 
p. 3. — M essager boiteux 
de Neuchâtel 1918. —  10.
H e n r i , 1839-1900, E nkel 
von N r. 6 , P fa rre r  in Les 
B ayards 1865-1881, P ro 
fessor an  der unabhäng i- Fré(léric Constant de Rouge
gen theologischen Fakul- m ont.  Nach einem Oelgemälde 
t ä t  1881-1900, ü b ersetz te  von L. Vuichoud.
m ehrere W erke aus dem
D eutschen  und  w ar R ed ak tio n ssek re tä r der Bible anno
tée. —  11. P h i l i p p e , B ruder v . Nr. 9, 1850-1881, P rofes
sor der N aturw issenschaften  an der A kadem ie u. am  k a n 
tonalen  G ym nasium  N euenburg  1876-1881, verfasste  u.
a . Élude sur la faune des eaux privées de lumière  (1876) ; 
Notices zoologiques sur la Norvège (1878), ferner m it 
M. de T ribole t Carte géologique du canton de Neuchâtel
(1877). —  12. J e a n , Sohn von N r. 8 , 1875-1908, P ro 
fessor der Theologie an  der unabhängigen  F a k u ltä t 
1900-1908. — Vergl. E . Q uartie r-la -T en te  : Fam illes  
bourgeoises de Neuchâtel. — Biogr. Neuch. I I .  —  Livre 
d ’Or de Belles-Lettres de Neuchâtel. — La Société du 
Jard in . [L. M.]

Zweig von Bern. —  13. A l f r e d , Sohn von N r. 4, 
1802-1868, B esitzer der Schadau, die er 1850 neu er
rich ten  Hess. Sein S o h n —  14. A l b e r t , 1837 - 12. XII. 
1899, O berst der A rtillerie. D ieser Zweig ist im  M annes
stam m  erloschen. — B urgerbuch  Bern. [H. T.]

C. K a n to n  W a a d t .  Adelige Fam ilie  aus der F re i
g rafschaft. —  1. G i r a r d , t  1225, D ekan von St. E tienne 
von Besançon, Bischof von L ausanne 24. VII. 1220. 
w urde vor 20. i. 1225 v e rsetz t, t  in der V erbannung. —
2. P i e r r e , P rio r von Cossonay 1301-1328. — 3. J e a n ,

Denis de Rougem ont  (Nr. 4). 
Nach einer Lithographie  

von  Vigneron.

M .flh
Georges de Rougemont.  

Nach einem Schattenriss,  
M. Godet gehörend.
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f  1417, Sire von Cossonay, Bercher und  L ’lsle durch 
seine F ra u  ( 1396), gew ährte  1398 der S ta d t Cossonay 
ihre F re iheiten  und verlo r 1406 seine H errschaften , da 
seine F rau  kinderlos s ta rb . — 4. T h i b a u d , B ruder von 
Nr. 3, E rzbischof von Besançon 1405-1429, an  den 
A ngelegenheiten der Diözese L ausanne  s ta rk  beteilig t. 
—  C harrière : Dynastie de Cossonay. — Schm itt u. 
G rem aud : Histoire du diocèse de Lausanne. — M. Rey- 
m ond : D ignita ires. — A  H S  1929. [M. R.]

R O U G È V E  ( LA)  (K t. F reiburg , Bez. Vevey se.
S. G LS). D orf und Gem. in der K irchgem . S t. M artin. 
Im  Pato is : Rogevue, Rogivue, Rubea acqua 1219, 1237, 
1272 ; la Rouge-aigue  im  18. Ja h rh . R. bildete u rsp r. 
eine einzige Gem. m it dem  w aadtländ ischen  Dorfe 
La Rogivue ; es gehörte den R itte rn  von La R ougève, 
die im  13. Ja h rh . Vorkommen. Diese schenkten  1256 
den Z ehnten  von R . dem  K loster H a u tc rê t. 1300 
erhielten die H erren  von Oron die H errschaft R . m it 
Z ubehörden und  besassen sie bis M itte des 16. Ja h rh . 
N ach der E roberung  der W aadt kam  das D orf zur 
L andvogtei A tta lens. Die katho lischen  E inw ohner des 
freiburgischen La R ougève verlang ten  und  erhielten 
1771 die A b trennung  vom  p ro tes tan tisch en  Teil des 
bernischen La R ogivue. Die Gem. gehörte  1798-1803 
und 1815-1830 zum  Bez. Rue, 1803-1815 und 1830-1848 
zum  Bez. Châtel S t. Denis und  seit 1848 zum Bez. 
Veveyse. G em eindesatzungen von 1843. —  H. Jac- 
eard  : Toponym ie  (in M D R  V II). — J .  J .  H isely : 
Cartulaire de Vabbaye de Hautcrêt (in M D R  X II) . — 
J .  Gum y : Regeste de Hauterive. —  D H V . —  A. Dcllion : 
Diet. X I. — K uenlin  : Diet. —  Ch. Pasche : La contrée 
d ’Oron, p. 123, 195. —  S taa tsa rch . F reiburg . [G. Cx.]

R O U I L L E R .  Fam ilien  der K te . F reiburg  und 
W aad t.

A. K a n t o n  F r e i b u r g .  Fam ilie von Som m entier, wo 
sie 1593 erw ähnt ist ; doch s tam m t sie aus E stav ay er 
le Gibloux. Sie hiess bis M itte des 17. Ja h rh . Rollier, 
dann  Roullier und  Rouiller und s tam m t w ahrsch. von 
einer Fam ilie  Rollier von R ueyres S t. L au ren t ab. 
Zweige w erden in V uisternens d ev an t R om ont 1704, in 
V aulruz 1745 u. a. O. erw ähn t. — J o a c h i m ,  * 15. i. 1880, 
P räzep to r und  erster O rganist der katholischen K irch
gem. Cetinje (M ontenegro) 1905-1907, L ehrer in Vevey, 
wo er verschiedene G esangvereine le ite te , 1907-1914, 
Gesang- und  M usiklehrer in R om ont 1914-1921, K apell
m eister und  O rganist in  F reiburg  1921-1929 ; K om po
n ist von W erken für M änner- und  gem ischte Chöre, 
veröffentlichte  auch einen Band G edichte. R ed ak teu r 
des Chanteur fribourgeois seit 1927. — Gazette de F ri
bourg, Mai 1929. — S taa tsa rch . F reiburg . — A rt. 
K o l l i e r .  —  [G. Cx.] —  A u g u s t e ,  * 30. m . 1858, 
t  5. x ii. 1908 in  N euenburg, B ürger von N euenburg, 
U hrm acher, erw arb sich um  die V erbreitung der S teno
graph ie , System  Aimé Paris, in  der Schweiz grosse 
V erdienste. G ründer des Écho sténo graphique, Verfasser 
von L ehrbüchern  der Stenographie. [L. M.]

B. K a n t o n  W a a d t .  Fam ilie von O rm ont dessous 
(1425) und  G ham pvent (1537). — L o u is , 1859-1897, von 
C ham pven t, K ab in e ttsch ef des K hediven von Æ - 
g y p ten . [M. R.]

R O U L E T .  Fam ilien  der K te . N euenburg  u. W aadt.
A. K a n t o n  N e u e n b u r g .  Fam ilien von Peseux, 

N euenburg, La Sagne, Xoiraigue, Les 
P o n ts  u. a. O. E in Zweig der Fam ilie 
von Peseux w urde 1819 geadelt. Deren 
W appen : g ev ierte t ; 1 u . 4 in Blau
ein goldener K elch, 2 u. 3 in Blau ein
goldener Sparren  über goldenem  Drei
berg ; S ch ildhaupt von R o t m it zwei 
goldenen S ternen. Allg. W appen : in 
Blau ein goldener Sparren  (oder eine 
goldene Lilie) über grünem  Dreiberg, 
üb erh ö h t von zwei goldenen S ternen.

F am ilie von Peseux. — 1. P i e r r e  J e a n , Maire von 
La Côte 1500. — 2. F r a n ç o i s  R. de Mézerac, 1768- 
1845, K aufm ann in Marseille, P h ilan th ro p , K u n st- .
freund , F reund  und F örderer von Leopold R obert,
w urde 1819 von K önig F riedrich  W ilhelm  I I I .  von 
Preussen geadelt. —  3. G u s t a v e , Sohn von Nr. 2, 
1811-1852, K u nstm aler. — 4. A l e x i s , 13. vi. 1837 -

IG. H. 1901. Schulinspek tor von N euenburg  1878-1892, 
M itarbeiter am  M N ,  Verfasser von Statistique de la ville 
et banlieue de Neuchâtel en 1353 (1863). — 5. A lbert 
L o u is , * 20. ix . 1841 in Peseux, t  13. i. 1886 in N euen
burg, Dr. m ed., S ta a ts ra t  1877, D irek to r des U n te r
richtsw esens. — 6. J ames Constant, 15. x n .  1842 -
4. x ii. 1918, O berforstinspek tor 1870 bis zu seinem 
Tode, O berst der A rtillerie. — 7. A u g u ste , 24. v ii .1844-
24. x n .  1907. N o tar, G rossrat 1886-1889, B rigadeoberst.

Zur Fam ilie von La Sagrte gehört : — 8 . H e n r i ,
6 . x i .  1863 - 3. IV. 1914, O berrich ter von 1895 a n . — 
Riogr. neuch. 11. — A  H S  1899, p. 103.— E. Q uartier-la- 
Tente : Familles bourgeoises de Neuchâtel. — A. P ia 
get : Doc. inédits sur la Reformation. —  Livre d'Or de 
B elles-Lettres de Neuchâtel. —  Messager boiteux de 
Neuchâtel. 1887, 1902, 1909, 1915, 1920. [L. M.]

B. K a n t o n  W a a d t .  Fam ilien von Missy (1577), 
M auborget (1600), Y verdon (1600), Fontaines (1614), 
V evey (1611), É chichens ( 1642) und V uittebœ uf (1636).
— 1. H e n r i, 1799-1872, P farrer in Le Lieu und  Pully , 
Professor der Theologie an der U n iv ersitä t Lausanne 
1848-1851. —  2. Ch arles, B ruder von N r. 1, S ta a ts ra t 
1852-1862. — 3. J u les H e n r i, 1849-1918, V e tte r von 
Nr. 2, B ezirksrichter 1878-1882, F riedensrich ter von 
Kchallens, Mitglied des V erfassungsrats 1884, Syndic 
von É challens, N a tio n a lra t 1902-1911. — 4. L o u is  
Sam u el , * 1877, Syndic von Missy, N a tio n a lra t 1928, 
O b erstlieu ten an t der K avallerie  [M. R.]

R O U L I E R .  Fam ilie in Y vonand (W aadt) seit 1399.
— 1. Alb e r t , * 1873, L ehrer, K orrespondent der Revue 
u n ter dem  N am en G rattesillon , M itarbeiter des Con
teur vaudois und  D ialek tsch riftsteller. [M. R.]

R O U L I N .  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 .  Fam ilien, die bis Anfang des

18. Ja h rh . den N am en Rolin  füh rten . Sie kom m en in 
R ussy seit 1406, in T reyvaux  seit 1413, in N an t 1475, 
in Forel seit 1578, in La Roche vor 1652 u. a. O. vor. R. 
von T reyvaux  und  La Roche bürgerten  sich 1618, 1737, 
1749 und 1762 in F re ibu rg  ein. — P a ul, von T reyvaux , 
Syndic 1885-1890, G rossrat 1881-1914, F riedensrich ter 
1895-1914, t  März 1914 im A lter von 72 Jah ren . — 
J .  Cu m y : Regeste d’ H auterive. —  Grangier : Annales. — 
Étr. frib. 1915-1916. — Revue des familles 1914, 187. — 
S taa tsa rch . F reiburg . [G. Cx.]

B. K a n t o n  W a a d t .  W aad tlän d er Fam ilie in Pully  
(1635) und  Provens (1641). — A l f r e d , * 25. IV. 1885, 
Professor an der H andelsschule L ausanne 1909, P r iv a t
dozent der Schweizergeschichte an der U n iv ersitä t 
1927, V erfasser m ehrerer historischen S tudien , u . a. 
L 'A nonym e de Fribourg  (in Z SG ). [M. R.]

R O U Q U E T ,  A n d ré ,  1701-1758, aus einer Fam ilie 
von Nîmes, die 1688 in den H a b ita n ten sta n d  von Genf 
aufgenom m en w urde, E m ailm aler, Mitglied der könig
lichen M alakadem ie in Paris von 1753 an. verw endete 
ein selbst erfundenes V erfahren, dessen Geheim nis er 
nie v e rra ten  h a t ; veröffentlichte L ’É ta t des arts en 
Angleterre ; L'art nouveau de la peinture en fromage 
ou ramequin  (1755) u. a. m . — S K L .  [C.. R.]

R O U S S E A U .  Fam ilie von M onthéry, die sich 1549 
m it D i d i e r ,  B uchhändler, aus Paris in  Genf niederliess 
und 1555 e inbürgerte . Sie zählte  u. a. drei G enerationen 
von U h rm ach e rn . — J e a n  J a c q u e s ,  * 28. v i. 1712 
in Genf, kam  1725 fü r 5 Ja h re  in die Lehre bei einem 
G raveur, ab er 1728 verliess er u n v erm u te t Genf u . be
gab sich zu Frau  von W arens nach Annecy ; diese sandte  
ihn nach T urin , wo er zum  K atholiz ism us ü b e rtra t.  
Bis 1742, in welchem  Ja h r  er sieh in Paris niederliess, 
füh rte  R. ein sehr bewegtes Leben : er stu d ierte  Musik, 
m achte  Reisen, gab S tunden , h ielt sich w iederholt in 
Les C harm ettes auf, beendigte au to d id ak tisch  seine 
hum anistischen S tudien  und u n te rn ah m  seine ersten 
literarischen V ersuche. Sein erstes W erk, Le Verger des 
Charmettes, w urde 1739 g edruck t. In Paris knüpfte  R. 
Beziehungen m it w issenschaftlichen und literarischen 
Kreisen an, w ar einige Zeit S ek re tä r des Grafen de 
Mont aigu, G esandten F rankreichs in Venedig, verfasste  
verschiedene Vers- und  P rosad ich tungen , schrieb A rti
kel über Musik fü r die Encyclopédie  und erhielt 1750 den 
Preis der A kadem ie von Dijon fü r seine A ntw ort au f 
die Frage : Si le rétablissement des sciences et des arts
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a contribué à épurer les m œurs ? Seine w eitere Z ukunft 
s tan d  u n te r dem  B estreben, nach  seinen Theorien auch 
zu leben. 1754 kehrte  It. zum  väterlichen  G lauben zu
rück und erhielt dam it sein genferisches B ürgerrecht 
w ieder, das er durch seine vorherige K onversion verlo
ren  h a tte . E r w ollte sich w ieder in Genf ansiedeln, gab es 
ab er auf, weil im  folgenden Ja h re  V oltaire sich in Les

Délices niederliess. So sah 
R. seine V a te rs tad t nie 
m ehr w ieder. 1755 er
schien sein Discours sur 
l ’origine de l ’inégalité 
parm i les hommes, der 
seinen R uhm  noch ve r
m ehrte . D ’A lem bert, der 
in der Encyclopédie für 
Genf ein T h ea te r verlang
te, a n tw o rte te  er m it 
den Lettres sur les spec
tacles (1758). Um  diese 
Zeit überw arf er sich m it 
D iderot, Grim m  u. Mme. 
d 'E p in a y  ; er a rb e ite te  
viel und  veröffentlichte 
nacheinander die Nouvelle 
Heloïse (1761), den Contrat 
social und  É m ile  (1762). 
L etzteres W erk, aus dem  
die Profession de foi du 
vicaire savoyard grosse E r
regung hervorrief, w urde 
verbo ten  ; gegen den Ver

fasser erging ein H aftbefeh l. R. flüch tete  sich und 
kam  nach M étiers im F ü rs te n tu m  N euenburg , wo 
er die F reu n d sch aft und den Schutz des G ouverneurs 
M ilord M aréchal genoss und m it Du P eyrou  b ek an n t 
w urde, dem  er seine M anuskrip te  und persönlichen 
S chriften  verm ach te . 1763 veröffentlichte R . die Lettres 
à Christophe de Beaum ont und an tw o rte te  ein J a h r  
sp ä te r  m it den Lettres écrites de la M ontagne  au f die 
Lettres écrites de la campagne des S taa tsan w a lts  T ron
chi n. Bald aber geriet; er m it dem  P fa rrer F réd . Guil
laum e de M ontm ollin in M étiers in S tre it, und  nach  der 
« S teinigung » im  Sept. 1765 siedelte er nach der St. 
Petersinsel über, w urde aber sechs W ochen sp ä ter von 
der heimischen O brigkeit des Landes verw iesen. R. 
fü h rte  nun einige Ja h re  lang ein u nste tes W anderleben ; 
1766 w ar er in E ngland , b e tre u t von H um e, m it dem  er 
sich ein J a h r  d a rau f überw arf. D ann k eh rte  er nach  
Frankreich  zurück, leb te 1770 in Paris und  beendigte 
seine Confessions. In  grosser A rm u t kopierte  er Musik, 
trieb  B otan ik , schrieb die Dialogues de Rousseau juge  
de Jean-Jacques (1772) und 1776 die Rêveries du pro
meneur solitaire. Vom Mai 1778 an  bew ohnte er einer 
E in ladung des M arquis G irardin  zufolge ein G artenhaus 
im E rm enonville-P ark . + 2. v ii. 1778. Seine sterbliche 
Hülle w urde 1794 nach  dem  P an th éo n  übergeführt.

Bibliographie. Werke, vielfache A usgaben, säm tlich 
unvolls tänd ig . — Correspondance générale, veröffen t
licht von Th. D ufour und  P. P . P lan . — A nnales de la 
Soc. J . J . Rousseau, seit 1905. —  J .  J .  Courtois : Chrono
logie critique de la vie et des œuvres de R . (Annales XV).
— E. R itte r  : La famille et la jeunesse de R . (Annales 
X V I). —  G. Lanson ; M anuel bibliographique de la litté
rature franc, moderne. — L. Ducros : J . J .  Rousseau.
— B. B ouvier : J . J . Rousseau. — G. V alle tte  : R. gene
vois. — Ed. Rod : L ’affaire R . — P . M. Masson : La 
religion de Rousseau. — H ipp . Buffenoir : Le prestige 
de R . —  G irardin  : Iconographie de R . — Iconographie 
des œuvres de R. — Th. D ufour : Recherches bibliograph. 
sur les œuvres de R . —  B a rth . [L. S.]

R O U S S E L ,  A l f r e d ,  * 17. i. 1849 in St. Méloit des 
Ondes (B retagne), P rieste r am  O rato ire 1873, S an sk rit
professor an  der U n iv ersitä t F re ibu rg  1903 bis zu seinem 
Tode, f  6 . v ili . 1921 in M ontsoult bei Paris ; verfasste  
m ehrere W erke über Indien, über L am enais, ü b er Le 
Goz, Bischof von Ille e t Vilaine, u. a. m. [G. Cx.]

R O U S S E  L O T ,  Gustave , Schrifsteller, französischen 
U rsprungs, * 25. I I .  1849 in Paris, i n  B evaix (N euenburg) 
niedergelassen, veröffentlichte einige Bände G edichte

und  R om ane, u. a . Le poème hum ain  (1874) ; Poésies 
( 1877) ; Souvenirs d ’un  volontaire de P aris  (1876) ; J u 
liette Bernard  (1885), u . a . m . [I,. M.]

R O U S S Y .  Fam ilien  des K ts. W aad t, die aus dem  
Saanenland stam m en. Zu einer, die sich 1873 in Vevey 
e inbürgerte , gehören : — 1. É m ile  L ouis, 1842-1920, 
F a b rik an t in Vevey, Mitglied des V erfassungsrats 1885, 
W ohltä te r der Gegend. — 2. A u g u s t e ,  * 1870, F a b ri
k an t in La T our de Peilz, N a tio n a lra t 1919-1922. [M. K.]

R O U S T A N .  1732 in den H a b ita n ten s ta n d  Von Genf 
aufgenom m ene Fam ilie. — A n to in e  Jacques, 1734- 
1804, P fa rre r in L ondon 1764-1793, B ürger 1791 und 
P fa rre r in Genf 1764-1790, M itglied der N a tio n a lv er
sam m lung 1793, V orsteher des Collège 1797-1798. 
H au p tw erke  : Exam en critique de la confession de foi 
du vicaire savoyard  (1776) ; Abrégé de l ’histoire univer
selle (1776-1790). — Vergi. Sorci et : Dictionnaire. — 
Sénebier ; H ist. litt. — H eyer : Église de Genève. — 
de M onte! : Diet. — P . W ernle : Der schweizer. Pro
testantismus 11. [Marg. Maire.]

R O U V I È R E .  Mehrere Fam ilien dieses N am ens k a 
men aus dem  V ivarais und  dem  Languedoc nach  Genf. 
Zu einer 1692 e ingebürgerten  gehört J e a n  L o u is  D a 
n i e l ,  1750-1825, M iniaturenm aier in Genf und  P a r is . — 
S K L .  — J .  J .  R igaud : Les B eaux-Arts. [H. Da.]

R O U V R A Y ,  JEAN L o u is  d e ,  * in L othringen, Min
derb ruder, t r a t  zur R eform ation  über, leb te in Paris, in 
Y verdon 1642 als P rediger, dann als A rzt ; P farrer und 
Prediger in Bern 1646, verf. Le pasteur consolant (1645) ; 
Les fleurs de la rèthorique française  (1648) ; La science 
des mœurs (1648). Von einer schweren K ran k h eit ge
nesen, beschloss R ., zur katho lischen  K irche zu rückzu
kehren, verliess 1648 Bern, ging nach  H au teriv e  und 
F reiburg , wo er m it seiner ganzen Fam ilie den K alv i
nism us abschw or. 1650 publiz ierte  er in Freiburg  L ’abo
m ination du calvinisme, welches Buch zu einer Polem ik 
zwischen K atho liken  und  P ro te s tan te n  A nlass gab. 
Lehrer im  K loster H auterive  1650, dann  K aplan  von 
A tta lens. |  1651. — A S  H F  IV , 20. [J. N.]

R O U X .  Fam ilien der K te . Bern, Genf, W aad t und 
Wallis.

A. K a n to n  B e rn . —  FRIEDRICH, * 1840 in Kassel, 
P o rträ t-  und L andschaftsm aler, von 1876 an  in der 
Schweiz, in In te rlak en  von 1883 an , t  24. VI. 1915 
daselbst ; B ürger von Gadm en 1885. —  Vergl. Berner 
Woche, 1915, 358. [H. T.]

B. K a n to n  G enf. Aus S t. Paul - Trois - C hâteaux, 
D auphiné (Zweig der R oux von Clansayes), stam m ende 
Fam ilie, die sich 1770 in G enf e inbürgerte . W appen : 
gev iert et, 1 u. 4 von Schwarz, ge te ilt in 2 ganze u. zwei 
halbe spitzw inklige silberne Dreiecke, 2 und  3 in Blau 
goldener R ech tsquerbalken , beg le ite t im  Schildhaupt 
von einer silbernen fliegenden T aube m it ro tem  Schna
bel und ro te r  Zunge u . im  Schildfuss von einem  ro t- 
bezungten Löwen. — Marie G uillaum e, gen. W ill ia m , 
Dr. m ed. N atu rfo rscher. —  Rec. généal. suisse  I I .  — 
Magny : Nobiliaire universel VI. — Vergl. auch A r t . 
Ru f f Ì. [H. L.]

E iner aus dem  D auphiné stam m enden , 1730 in Genf 
eingebürgerten  Fam ilie gehören eine R eihe von G old
schm ieden an. — S K L .  [D. S.]

C. K a n to n  W a a d t .  Zahlreiche au to ch th o n e  F am i
lien in B rem blens (1379), in Rössens (1474), Oulens und 
Essertines. Solche französischen U rsprungs w anderten  
nach der A ufhebung des E d ik ts  von N antes oder im
18. Ja h rh . ein. — I. G u s t a v e , 1828-1885 in Genf, Illu 
stra to r, A quarellist und  M u sik er.—  2. L ouis, 22. v m .
1850-10. XI. 1908, Ingenieur, Physik leh rer an der Ge
werbeschule in L ausanne 1871-1908, D irek to r dieser 
A n sta lt 1874-1882, G em einderat und Schuld irek to r von 
L ausanne 1882-1898. —  3. F é l ix , * 8 . v i. 1855, B ruder 
von Nr. 2, L ehrer an  der Gewerbeschule 1890-1918 
(D irek tor 1892-1898), D irek to r der H andelsschule 1901- 
1923, Professor an der U n iv ersitä t L ausanne 1912-1923. 
— 4. C é sa r ,  * 23. m .  1857 in M ont la Ville, B ruder der 
V orgenannten, Dr. m ed., Chef der chirurgischen A btei
lung des K an ton ssp ita ls  in  L ausanne 1887, Professor 
der gerichtlichen Medizin, dann der ex ternen  P a th o 
logie und der chirurgischen K lin ik  an der U niversitä t 
1890-1927, H onorarprofessor 1927, E h ren b ü rg er der

J ea n  Jacques  Rousseau. 
Nach einem Pastell 

von M. Quentin  de la Tour 
(Sammlg. Maillart).
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S ta d t Lausanne, einer der b erühm testen  Chirurgen sei
ner Zeit. [M. R.]

D. K a n t o n  W a l l i s .  B ürgerfam ilie von A nniviers, 
au s  der Geistliche, obrigkeitliche Personen in der T al
schaft und ein M issionar (1674) hervorgingen. —  J e a n  
B a p t i s t e , von G rim entz, 1803-1881, P fa rre r  und  Dekan 
von Vissoie 1874.

R O V A N A  (K t. Tessin, Bez. Valle Maggia. S. GLS). 
Tal. Zu A nfang des 15. Ja h rh . um fasste  die Roana 
Superior die O rtschaften  Campo, Bosco, Cerentino, Ce- 
vio, Bignasco und Cavergno und h a t zweifellos einen 
politischen oder ad m in istra tiv en  Bezirk gebildet. Zu 
Beginn des 16. Ja h rb .,  v ielleicht 1503, erhob sich die 
Roana superior, zusam m en m it Valm aggia u . Lavizzara 
gegen die französische H errsch aft ; sie w urde 1504 zu 
einer Busse von 333 G oldtalern  v e ru rte ilt . Der Nam e 
lässl au f das V orhandensein einer Roana Inferior 
schliessen, ab er keine U rkunde  g ib t d a rü b er Aufschluss. 
H eute  v e rs teh t m an  u n te r  diesem  N am en n u r m ehr die 
drei ersten  N am en. —  Vergl. E . Po m e tta  : Come il 
Ticino. [C. T.]

R O V E L L O  (K t. Tessin, Bez. Lugano, Gem. Savosa. 
S. G LS). Roelo 1451 ; Roello 1454. Die O ertlichkeit wird 
1198 und 1203 g e n an n t. Die a lte  Gem einde w urde 1804 
aufgehoben , da sich ihre B evölkerung zu s ta rk  ve r
m indert h a tte  ; ein Teil ihres Gebietes kam  zur Gem. 
M assagno, der andere  mit. den W ohnungen zur Gem. 
Savosa. K irchlich gehört R. zur P farre i L ugano, 1920- 
1927 zum  R ek to ra t S. Lucia von M assagno. P est 1498. 
Bevölkerung : 1804 n u r noch 2 B ürger ; 1920, 72 E in w. 
— BStor. 1884. —  S. M onti : A tti. — Monitore di L u 
gano 1921, 1923, 1924. — E. Maspoli : La Parrocchia di 
M assagno. [C. T.]

R O V E N O , d e .  Adelige Fam ilie  von Le M ont sur 
L ausanne im  13. und 14. Ja h rh . ; sie gab der K athedrale  
von  L ausanne drei D om herren. [M. R.]

R O V É R É A ,  R O V O R É E .  Adelige Fam ilie aus Sa
voyen, sp ä te r  von Y verdon, die 1658 das bernische 
B ürgerrech t erh ie lt. —  1. D a l m a c e ,  M itgründer der 
A btei Bonm ont (W aadt) 1135. —  2. M e r m e t ,  K ast-

lan  von La Tour de Peilz, 
1347-1351. — 3. J e a n , f  
vor 1384, Sohn von Nr. 2, 
H err von Le Crêt 1362, 
von La Roche sur Ollon 
1362. — 4. J e a n , Sohn 
von Nr. 3, erw arb 1404 
die H errschaft S t. T ri
phon und Les O rm onts. 
—  5. G e o r g e s , M itherr 
von Coppet, v e rkaufte  
1492 seine R echte an den 
B aron von Rolle. — 6 . 
P i e r r e , M itherr von St. 
T riphon  u. V ouvry, H err 
von Granges im W allis, 
te s tie rte  in Bex 1553. —
7. J a c q u e s ,  V ette r von 
N r. 6 , 1494-1528, H err v. 
Le Crêt, L andvog t von 
Aigle 1525, w urde bei P a 
via gefangen, t  an  der 
Pest, vor Neapel. — W. F. 
v. M ülinen in B T  1915, p. 

22. — 8 . F e r d in a n d  Isaac, 1763-1829, Sohn eines Inge
n ieurs u . B erghaup tm anns u. E nkel eines M ineninspek
to rs  u . T opographs ( S K L ) .  O berst der Bern ergebe
nen « Légion Fidèle » in der W aad t 1798, dann  eines 
R egim ents im  Solde E nglands. E r und  sein B ruder 
C h a r l e s  C h r i s t o p h e  w urden  1791 w ieder als B ürger 
von Bern an erk an n t. F e rd in an d  h in terliess Mémoires 
ü ber die w aad tländ ische R evolution  (4 Bde., 1848 
hgg.). —  Die Fam ilie (N achkom m en von Ch. Christ.) 
erlosch nach  1925 in Ita lien . — A. de Foras : A rm o
rial. —  de M onte! : D id . — D H V .— F. B u rckhard t : 
Die Schweiz. E m igration. — H ist. Nbl. v. Uri 1908.— 
R H  V 25, 25. — Livre d ’Or. [M. R.]

R O V E R A Y .  Siehe Du R o v e r a y .
R O V E R E D O  (K t. G raubünden , Bez. M oesa.S. GLS). 

Gem. und Pfarrdorf, Bez.- u n d  K re ish au p to rt. Als die

Eidgenossen im  Dezem ber 1478 die Belagerung von 
Bellinzona aufgaben und  nach H ause zurückkehrten , 
fielen die E inw ohner von R . und  des übrigen u n te rn  
Misox von ihrem  H errn , dem  Grafen H einrich  von Sax 
ab, aber nach  der Schlacht bei Giornico vorn 28. Dez. 
gl. .1. kam en sie w ieder u n te r  die H errschaft der Grafen 
von Sax. Diese v e rk au ften  1480 ihre R echte  an  G. G. 
Trivulzio von M ailand. R . m usste  m it S. V itto re  zu
sam m en (m it dem  es bis ca. 1500 eine Gem. bildete) 
zuerst an die Sax, n achher an  die Trivulzio jäh rlich  
533 Lire im periali an A bgaben en trich ten . Die H e rr
schaft h a tte  in R. einen P a las t, von dem  aus nach der 
Zerstörung des Schlosses Misox (1526) die G rafschaft 
Misox ve rw alte t w urde. D arin befand  sich auch  eine 
M ünzstä tte . Das G ebäude besteh t je tz t  noch u n te r  dem 
N am en « Casa Trivulzio ». 1549 kauften  sich Misox und 
C alanca von den Trivulzio los, u. 1552 verk au ften  sie 
den Palast in R. an die Fam ilie M arca. Von den Be
hörden zur A u sro ttu n g  der H exerei ins Misox berufen, 
w eilte Carlo Borrom eo (s. d.) 12.-29. x i .  1583 im  Tale. 
W ährend seiner A nw esenheit w urden 11 F rauen  zum  
Feuertode v e ru rte ilt, der P ro p s t Domenico Q u a ttrin i 
aber seines A m tes enthoben  (er lebte noch 1587). R. 
h a tte  se ither eine sehr grosse A nzahl von H exen
prozessen. 1704 berief R. die K apuzinerm önche. Da 
m ehrere andere Gem. des Bez. das gleiche ge tan  h a tte n , 
gab es dort eine ziemliche Anzahl von W eltgeistlichen 
ohne Stellen ; diese s tifte ten  die L eu te  gegen die K a 
puzinerm önche auf. So en ts tan d en  die zwei Parteien  
der pretisti und  pratisti ; es kam  zwischen ihnen so 
weit, dass sie sich 1705 zwischen Grono und  R . eine 
völlige Schlacht lieferten . Seit 1889 ist R . der Sitz 
eines K ollegium s. T aufreg iste r seit 1699, E hereg ister 
seit 167 1, S terbereg. seit 1670. — Vergl. die Gem einde
regesten von R. —  E. M otta  : Regesti Svizzeri del 1478 
e 1479 (in BStor. 1880-1882, 1890). — B. Puorger : 
Iter Anschluss der M esolcina an Graubünden (in J H G G  
1918). —  Savina Tagliabile : Die Herrschaft der Trivulzio  
in  der M esolcina , in  Bheinwald and in  Saßen. — F. 
Segm üller : C. Borromaeus vindicatus... [B. P.]

R O V E R E D O  (K t. Tessin, Bez. Lugano. S. G LS). 
Gem. in der P fa rre i T esserete. Roverelro 1583. Die im
16. Ja h rh . genann te  Gem einde ist verm utlich  viel ä lte r. 
1779 schuldete sie der P farrk irche S t. S tephan  von 
Tesserete eine S teuer. Bevölkerung : 1779, 14 H au s
ha ltungen  ; 1920, 107 E in w.— P . D ’Alessandri : A tti di
S . Carlo. — BStor. 1888. [C. T.]

R O V I G L I O ,  R O V I L I A .  Fam ilie von Lugano, die 
seit 1363 gen an n t ist und 1804 erlosch. —  1. M agister 
Z a n o l i  Rovilie, f  1363 in Lugano, W o h ltä te r der St. 
Lorenzokirche. — 2. G i a n  G i a c o m o ,  1556-1589 genann t, 
S ta tth a lte r  des L andvogts von Lugano 1557-1559. 1572, 
F iskal 1582, S trassenaufseher 1583. —  3. G i a n  P i e t r o ,  
t  1786 in P av ia  m it 76 Jah ren , Som asker, Professor der 
Philosophie, Prov inzia l und dann General seiner Kon
gregation  in der Lom bardei, veröffentlichte einige Ge
dichte. —  A. Oldelli : D iz. — S. B orrani : Ticino sacro. 
— E. M otta : Bibliografia. — S. M onti : A tti. —  BStor. 
1900, 1911, 1928. —  L L . —  A S  I. [C. T.]

R O V I O  (K t. Tessin, Bez. Lugano. S. GLS). Gem. 
und P farre i. Das D orf w ird schon 852 g enann t, die 
vicinanza  w ird 1213 erw ähn t. Man fand bei Selvone 5 
B randgräber aus dem  Ja h re  1000 vor J.C . ungefähr, 1904 
einen Schalenstein, 1891 einen A ltar m it einer Inschrift 
zu E hren  Ju p ite rs , 1895 eine andere  röm ische Insch rift, 
sowie zahlreiche in den heu tigen  G ebäuden zerstreu te  
B ruchstücke. In  D oragno soll ein Schloss gestanden  h a 
ben, das w ährend des 10jährigen Krieges zwischen Corno 
und M ailand (1118-1127) gebau t w urde. 1591 lag es 
bereits in  T rüm m ern , doch bestan d  noch seine K apelle 
San Giacomo. H eute  sind n u r noch Spuren vom  Schloss 
und von der K apelle zu sehen. In  der 1. H älfte  des 15. 
Ja h rh . h a tte  R . dem  Herzog von M ailand 13 Soldaten  
und K riegsm ateria l zu stellen. 1798 schloss sich R . der 
R epublik  R iva San V itale an. K irchlich gehörte  das 
D orf zuerst zu R iva San V itale. Die K irche San Vigilio 
wird 1213 g enann t, in welchem  J a h r  die P farrei durch 
T rennung  von R iva San V itale gegründet w urde. Die 
heutige P farrk irche  is t sp ä te r neu geb au t w orden ; sie 
beherberg t ein Gemälde von B ernardo Castelli ; ihr

Ferdinand de Rovéróa. 
Nach einer Li thographie  von 

F. Schulthess.
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T urm  w urde nach  dem  P lan  von Sim one C antoni er
rich te t. 1582 erk an n te  der Bischof von Corno der Be
vö lkerung  von R. das K o lla tu rrech t der P farrk irch e  zu. 
Die K irche San Vigilio g eh t vvahrsch. ins 12. Ja h rh .

Kirche S. Vigilio bei Rovio. Nach einer Zeichnung 
von J .  R. Rahn.

zurück  und besitzt. F resken  aus dem  14. J a h rh . 1591 
b eh au p te te  m an , diese K irche sei die ursprüngliche 
P fa rrk irche  gewesen. P est 1428. Bevölkerung : 1591, 
62 H aushaltungen  ; 1801, 396 E in w. ; 1920, 414. Tauf- 
register seit 1634, E hereg ister seit 1668, S terberegister 
seit, 1665. —  J .  R . R ahn  : I  M onum énti. —  Derselbe : 
W anderungen. — G. Casella : Bissone e alcune terre 
vicine (in Bellezze naturali X I I ) .—  M A G Z  X X I. — 
BStor. 1890, 1892, 1905, 1907. — Monitore di Lugano  
1921, 1922, 1924. — Periodico d. Soc. stor. com. IV. — 
Rivista  archeol. com. 1907, 1910, 1922, 1927. — Codex 
diplom aticus Longobardiae. —  Almanacco ticinese 1922, 
1927. —  S tückelberg  : Cicerone im  Tessin. —  A S I. — 
S'. M onti : A tti. [C . T r e z /.i n i .]

R O V O R É E .  Siehe R O V É R É A .
R O V R A Y  (K t. W aad t, Bez. Y verdon. S. GLS). 

D orf und  Gem., deren N am e von roboreatum , E ichen
gehölz, abzu leiten  is t. Im  M itte la lter gehörte es zu 
Y vonand  und w ar Besitz der G randson, dann  der S tad t 
B ern. 1448 w urde d o rt dem  hl. Blasius eine Kapelle 
e rrich te t, die 1588 und  1754 neu geb au t w urde, aber 
von Y vonand  abhängig  blieb. —  D LIV. [M. R.]

R O Y .  Fam ilien der Ivte. F reiburg , N euenburg  und 
W aad t.

A. K a n to n  F r e ib u r g .  Sehr alte  Fam ilien im Broye- 
gebiet. —  I. Fam ilie  von M ontet, die noch u n te r  dem 
N am en Rey  b lü h t, seit 1550 erw ähnt ist, v ielleicht den 
gleichen S tam m v a te r wie die folgende h a t und  h eu te  in 
A um ont, F rasses u . a .  O. eingebürgert ist. —  II . Fam ilie 
von E stav ay er, die seit 1539 b e k an n t u n d  in ihren 
legitim en L inien 1910 ausgestorben  ist ; ein anderer 
Zweig b es teh t noch u n te r  dem  N am en R ey. W appen  : 
in R o t ein goldenes Schaufelkreuz, aus schw arzem , m it 
goldenem  S tern  belegten  D reiberg w achsend, überhöht 
von zwei goldenen R osen (V arian ten). — 1. F r a n ç o i s , 
erw ähn t 1595-1611, N otar, K astlan , G ouverneur. —
2. M a r i e  M a d e l e i n e , E nkelin  von N r. 1, 1628-1710, 
D om inikanerin , P rio rin  des K losters E stav ay er 1676- 
1679, 1686-1692, 1698-1701, 1707-1710. —  3. A l e x i s , 
1791-1857, H au p tm an n  in französischen D iensten, 
m achte  den russischen Feldzug m it. —  A dr. D aubignoy : 
Le monastère d ’E stavayer. —  J .  P h . G rangier : A nnales. 
—  H. de Vevey : Généalogie (Ms.). [H. V.]

B. K a n to n  N e u e n b u rg . Fam ilie  von T ravers, die 
seit dem  15. Ja h rh . b ek an n t is t. —  1. H e n r i , B ürger 
von N euenburg, Maire von La Sagne 1706, K astlan  des 
T raversta ls 1716-1743, S ta a ts ra t  1737, t  1743, geadelt 
1723. — 2. S i m o n , Sohn von Nr. 1, S ta a ts ra t 1737, 
K astlan  des T raversta ls 1743-j" 1758, u ltim us, h in ter-

liess n u r eine T ochter, die A bram  Sandoz oder Sandol, 
S tam m v a te r der Sandol-R oy, h e ira te te . W appen  : ge- 
v ie rte t, 1 und  4 in R o t 3 w agrech t gestellte  silberne 
S terne ; 2 u . 3 in Blau 2 goldene ausgebrochene, v e r
schlungene Sparren  ; H erzschild  geh ärm t m it goldener 
K önigskrone, ge tragen  von goldenem , senkrech t steh en 
dem  S zep ter.— A LIS  1899, p . 103.— S taa tsa rch . N euen
burg .

E iner von Orvin stam m enden , in Zihl e ingebürgerten  
Fam ilie  gehört an  —  S a m u e l , 1746-1822, h e rvorragen
der U hrm acher in  Fon ta ines, sp ä te r  in La Chaux de 
Fonds, B ürger von V alangin 1783. — A. Chapuis : 
H istoire de la pendutene neuchâteloise. [L. M.]

C. K a n to n  W a a d t .  Fam ilie  in R om ainm ötier seit 
dem  14. Ja h rh ., in Prem ier (1397), 
J u riens (1541),-La Sarraz (1616), Au- 
bonne (1607), Agiez (1647) und  B re
tonn iere  (1658). W appen  : in B lau ein 
goldener Schrägbalken, belegt m it 
schw arzem  Schw ert u . beg le ite t von 
2 goldenen Lilien. — 1. J e a n  P i e r r e , 
K astlan  u. S ta tth a lte r  des L andvogts 
von R om ainm ötier 1686-1699. — 2. 
A l b e r t , 1662-1733. P farrer in Coppet, 
Professor der hebräischen  Sprache an 

der A kadem ie von L ausanne 1700, der Theologie 1702- 
1733. —  3. A n t o i n e , 1688-1760, Sohn von Nr. 2, Offi
zier in H olland 1706, dann 
in F ran k reich  u n d  in S ar
dinien, m ach te  den Öster
reich. E rbfolgekrieg  m it, 
w urde 1757 G eneralm ajor 
und O berst des nach  ihm  
ben an n ten  R egim ents in 
sard in ischen D iensten . —
Livre d'Or. —  de M ontet :
Diet. —  H ist, de R om ain 
mötier. — F. G irard :
H ist des ofßciers suisses.
—  R H V  1908. — A ILS  
1929. — S. auch  A rt.
K o e n ig , B e r n .  [M. R.]

R O Y A U M E .  Zinngies- 
ser-Fam ilie aus Lyon, die 
sich 1569 in Genf nieder- 
l ie s s .—  1. P i e r r e ,  Zinn- 
giesserm eister, G raveur an 
der M ünzstä tte  in Genf 
1588, B ürger 1598, f  19. XI.
1605. Seine G a ttin , geb.
C a t h e r i n e  Cheynel, die « Mère R oyaum e » g enann t, tö 
te te  in der E scalade-N acht v. 12. x i l.  1602 einen Savoyar- 
den, indem  sie ihm  einen K ochtopf an  den K opf warf. 
Dieser Koch topf w urde bis 1814 au fbew ahrt, ab er in die
sem Ja h re  v. einem  französischen Soldaten  aus dem  Mu
seum  gestohlen. —  2. I s a a c , Sohn von Nr. 1, 1563 (?)- 
1648, Goldschm ied u n d  M ünzw ardein. — 3. P i e r r e , 
Sohn von N r. 1, 1573-1646, Zinngiesser Und G raveur. —
4. J e a n , Sohn von N r. 1, 1580-1650, Goldschm ied. —
5. P i e r r e ,  Sohn von N r. 2, 1595-1656, Goldschm ied und 
M ünzw ardein ; a rb e ite te  an  der M ünzstä tte  von Lyon, 
wo er s ta rb . —  6 . P i e r r e ,  1605-1676, Sohn von N r. 3, 
Z inngiesser, G raveur und  M ünzw ardein. —  8 . P i e r r e ,  
1635-1676, Sohn von Nr. 6 , Goldschm ied, ve rb an d  sich 
m it François Legare. — Vergl. B lavignac : Arm orial 
genevois. — Covette : L B . — Rec. gén. suisse  I I I .  — 
Eug. Demole : H ist. mon. de Genève. —  Ls. D ufour- 
Vernes : Descendance de la mère Royaume. —  Derselbe : 
La mère Royaum e et sa marmite. —  E. N aef : Le livre 
du potier d ’étain.—  Sordet : Diet.—  S K L .  [Gust. D o l t .]

R U B A T T E L .  W aad tlän d er Fam ilie von Villarzel. 
(1400), Palézieux (1555), V uibroye (1592), E co teaux  
und les Thioleyres. — 1. R o d o l p h e ,  1858-1928, von 
Villarzel, A rzt in Le M ont sur L ausanne, Verfasser 
m ehrerer m edizinischen S tudien , nam entlich  in der 
Revue.—  2. E r n e s t ,  1865-23. v. 1908, B ruder von Nr. I , 
G rossrat 1893 (P räsiden t 1905), N a tio n a lra t 1900-1906, 
S ta a ts ra t  1906-1908. — 3. R o d o l p h e ,  * 4. ix . 1896, 
Sohn von Nr. 2, C hefredaktor der Tribüne de Lausanne  
1921-1924, der Feuille d ’A v is  de Laus, seit 1925. [M. R.j

Antoine Roy.
Nacli einem Oelgemälde.
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R U B A T T I .  Fam ilie von Coni (P iem ont), die sich 
1652 in Genf e inbürgerte . W appen  : in 
B lau ein weisser Sparren  über drei 
vveissen Pfennigen, üb erh ö h t von zwei 
weissen S ternen . Die m eisten R . übten 
den A po thekerberu f aus. —  P h i l i p p e ,  
1668-1739, und  sein G esellschafter Gol- 
ladon ste llten  nach  einer geheim en 
Form el das E au cordiale de Genève her ; 
es w urde nach  allen L ändern  E uropas 
e x p o rtie rt ; die R ä te  Genfs pflegten 
die F ü rs ten  und  hohen H erren  bei 

ih rer D urchreise d am it zu beschenken. —  Bec. gén. s. 
U l —  G autier : La médecine à Genève. [H. Da.]

R U B E L I .  Fam ilie von Tschugg (wo sie seit m inde
stens 1531 nachzuw eisen ist), die auch in G am  pel en 
v e rtre ten  ist. In  den F R B  e rschein t der N am e schon
1275. —  T h e o d o r  O s k a r , von Tschugg, * 4. m .  1861, 
Dr. m ed. v e t. von Bern 1889, Professor fü r A natom ie, 
Histologie und  E ntw icklungsgeschichte an  der T ierarz
neischule in B ern 1889, an der m ed .-vet. F a k u ltä t seit 
1900, R ek to r der U n iv e rsitä t B ern 1914-1915, Dr. h. c. 
der U n iv ersitä ten  Giessen und Bern (1929), E hrenbürger 
der t ie rä rz tl. H ochschule H annover, veri', ausser F ach 
schriften  u n d  solchen über S tandesangelegenheiten  Die 
tierärztl. Lehranstalt zu  Bern in  den ersten 100 Jahren  
(Festsch rift 1908) ; Denkschrift zur Jahrhundertfeier der 
Ges. Schweiz. Tierärzte (1913). —  S Z G L .  [D. S.]

RUBEI N ( R u b i n i ,  R u b y n i ) .  Fam ilien dieses N a
m ens finden sich seit dem  14. Ja h rh . in N ax und Ver- 
nam iège, seit dem  15. Ja h rh . in' S itten , wo sie im
16. Ja h rh . au ssta rb en . — 1. B e r r e t u s , B ürgerm eister 
von S itten  1400. —  2. J o h a n n , N otar, 1503 B ürger
m eister und 1503 u. 1504 K astlan  von S itten . — 3. 
A d r i a n , B ürgerm eister von S itten  1528, L andvog t von 
M onthey 1536 und  1537. —  4. A d r i a n , O berst ob der 
Morse 1575. — G rem aud. —  D. Im esch : Landratsabsch.
I. — F u rre r. [D. i.]

R U B I .  Fam ilien  von G rindelw ald (Bergführer), 
L ü tschen tal und  Oppligen (Bern). E iner schon 1358 
u n ter den A usburgern  vorkom m enden, aus F ru tigen  
eingew anderten  b eg ü te rten  T hun  er Fam ilie en ts tam m te  
eine erloschene Linie, aus der P e t e r  1409 in Scherzligen 
die K aplanei des St. K a th arin en a lta rs  s tifte te , und 
C h r i s t i a n ,  der 1662 u n te r dem  N am en Rubey von 
Gerhardt in  den ungarischen A delsstand erhoben wurde 
(D iplom  im A rchiv T hun). [C. H.]

R U B I G E N  (K t. Bern, A m tsbez. Konolfm gen.
S. GLS). Grosse Gem. in  der K irchgem . M ünsingen, m it 
den D ritte ln  R ., A llm endingen und T rim stein  oder ob 
dem  W ald. Bei einem  S trassenbau  fand m an burgundi- 
sche Schw erter und  G ürtelschnallen . R. ( =  bei der 
N iederlassung des R ufus) gehörte  zur H errschaft Mün
singen u n te r  den Senn, w urde aber sp ä ter zum  S ta d t
gerich t Bern geschlagen, obgleich die B auernsam e noch 
1482 und 1698 der H errschaft M ünsingen den E hrtag - 
wen zu leisten h a tte . Die K löster In te rlak en , F ra u 
b runnen u. a. haben  zu R. viele G üter besessen. Den 
W eiler H unziken ( H uncinga) am  A areufer schenkte 
982 Bischof Eginolf von L ausanne dem  K loster S t. Gal
len. Die dortige H olzbrücke ü ber die A are w urde 1834 
erste llt. Heb er den W eiler K le inhöchste tten  s. den 
be tr. A rtikel. Am H ang gegen die Aare sind die 
früheren R ebplätze  noch g u t erkennbar. E in grosser 
W einberg befand sich auch jenseits des R aintalw aldes. 
Am 24. m . 1328 em pfingen 15 B ernburger vom  K loster 
In terlak en  zu E rb lehen  90 Ju c h a rte n  vom G ut in 
M ärchligen zum  R ebbau. E nde des 18. Ja h rh . gingen 
alle diese Rebberge ein. Im  H errenhaus des M ärchligen- 
gutes w urde noch 1700 durch den B erner B ankier M ala
cri da Alchim ie betrieben . B etr. L andsitze  in  R uhigen
u . M ärchligen, s. R . K ieser : Bern. Landsitze  u n d  B ür
gerhaus X I. —  W . F . v. M ülinen : Beiträge IV .[J . L ü d i . ]  

R U B I N .  F am ilien  der K te . Bern u. W allis.
A. K a n to n  B e rn . A lte Fam ilien des A m tsbez. In 

terlaken, die sich auch  nach  Bern, R eiben, Reichenbach 
und T hun verzw eigten. E iner 1618 m it P e t e r , aus U n 
terseen, in T hun eingebürgerten  Fam ilie en ts tam m ten  : 
— 1. J a k o b , Sohn des Vorgen., V enner 1667-1675, der 
reichste T huner seiner Zeit ; kau fte  das Scharnach tal-

haus. — 2'. J o h a n n , Sohn von Nr. 1,1648-1720, D r. m ed. 
von Basel 1672, verf. Dissertatio de Jatrographia  (1673) ; 
A rzneikunst... (1698) ; D ram en (Die zehn Jungfrauen. 
1680 im  Bächihölzli aufgeführt) und Kom ödien (Donna 
oder die Wollust ; Des Erzvaters Jakobs Flucht, beide 
1696 au f der Allmend aufgeführt), versuch te , sich auch 
in erbaulicher Poesie (A nm uth ige H erzstärkung... 1692), 
sass im R ate  bis 1701. Seine S tücke scheinen verloren 
zu sein. — 3. J a k o b , Grossnefïc von Nr. 2, 1720-1785, 
verf. Handveste der Stadt Thun  (1779), sowie eine unge
d ru ck te  G eschichte der S tad t T hun. Mit Jo h an n  G o tt
lieb, * 1798, s ta rb  diese Fam ilie  aus. Eine andere b ü r
gerte  sich 1886 von L au terb ru n n en  her in T hun  ein. 
Ih r en ts tam m te  — 4. E d u a r d  A l e x a n d e r , 17. v ii. 
1846-6. v ii. 1920, M achineningenieur, O berst, A d ju n k t 
im eidg. L abora to rium  in T hun 1871, dessen D irek tor 
von 1879 an . R. konstru ierte  schon 1878 als e rster ein 
K upferm antelgeschoss von 9 mm K aliber, leitete  Ende 
der 80er und anfangs der 90er Jah re  den U ebergang vom 
gross- zum kleinkalibrigen, dann den vom weichen Blei- 
zum  Stahlm antel-Spitzgeschoss, erfand 1880 die Ziinder- 
lconstruktion  R ubin-Fornero  fü r das 8,4 cm S ta h l
geschütz, sp ä te r  fü r die 12 cm K anone, h a tte  an der 
N eubew affung der A rtillerie 1903 m it seinen Geschoss
k o n struk tionen  h e rv o rra 
genden A nteil, sam m elte 
die O rdonnanzen von 
Infanteriegew ehren der 
Schweiz. Arm ee 1817-1911 
(Schlossm useum  in Thun), 
schuf ein Museum der 
W affenfabrik T hun, w irk te  
auch bahnbrechend  auf 
dem  G ebiet der A u sn ü t
zung unserer W asserkräf
te , erhielt 1892 von Bern 
au f vier Ja h re  die (später 
verlängerte) K anderkon- 
zession, w ar lange Jah re  
Mitglied des G em einderats
u. anderer T huner B ehör
den. — Berner Woche 
(p. 372) und T huner T a
gespresse, Ju li 1920. —
[C. H.] —  5. A l f r e d ,
Sohn von Nr. 4, * 1874,
Ingenieur in Zürich, Ge- 
n ieoberstlt., Geniechef der 2. Division. |H . T.]

B. K a n to n  W a ll is .  R u b i n , R u b i n i . A lle Fam ilie 
von Lötschen, seit der M itte des 14. Ja h rh . daselbst 
nachw eisbar. — P a u l , von Lötschen, P fa rre r  von Leuk
1639-1647, D om herr 1647, K a n to r 1662, t  1672. — 
B W G  VI. — G rem aud. —  A rchiv V aleria. [D. I ]

R U B L I .  I. Seit dem 15. Ja h rh . bezeugte Fam ilie de r 
Gem. Dachsen (Zürich). — H oppeier SSR  1-Ii. —
1. J a k o b , 1851-1926, G laskünstler, B ürger von H o ttin - 
gen 1892, von Zürich 1893. — 2. S a m u e l , Sohn von 
Nr. 1. * 17. v u .  1883, K u nstm aler, bes. L an dschafte r. 
— S K L .  — 3. A l f r e d , * 1886, Lehrer, D ram atik e r, 
publizierte  u n te r  dem  Pseudonym  A. M anuel R ubly  : 
Der Tod der H eilandin M aria Beatrice Gravasalvas 
(1920) ; Die drei Tellen (1924). — [D. F.j —- II . Fam i
lien der S ta d t Zürich, en ts tan d en  durch  E inbürgerungen 

unsicherer H erk u n ft von 1401, 1419. 
1420, 1425, ferner von R heinau 1433 
und 1436. W appen  : schräg geteilt 
von Blau m it goldenem  schreitenden 
E inhorn  und von Gold m it b lauem , 
m it K reuzstiel versehenen Beil. —
D. Meyer : W appenbuch  (1605). —
I. R u d o l f . W irt zum Schw ert, im 
W aldm ann 'sehen  Au flau f von 1489 
Mitglied des sog. hö rnernen  R a te s . 
— Dok. W aldmann. — 2. H e i n 

r i c h , Sohn von N r. 1, Schw ertw irt, streck te  1512 
den B ernern  1000 Gulden an die K osten  des Pavierzuges 
vor ; des Kl. R ats 1515-1529, K riegsrat im Zuge nach 
M arignano 1515, O bervogt zu M ännedorf 1515-1518, 
Seevogt 1516-1517, L andvog t zu B aden 1521-1523,. 
O bervogt zu W ollishofen 1523-1524, zu H orgen 1525-

E duard  Alexander Rubin. 
Nach einer Photographie .
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1328, T agsatzungsbote  1523-1526, Seckeim eister 1526, 
als Gegner der R eform ation  am  16. !. 1529 aus dem  
R ate  gestossen. floh aus Zürich 1530, k eh rte  zurück 
1531 und t  zu K appel 1531. Schildner zum  Schn eggen.

— Der Schweiz. Geschichtsforscher I, p . 212. — A S  I, 
Bd. I I I ,  2 ; IV , le . — QSRG I. —  E . Egli : Actensam m - 
lung . — D ers. : Schlacht von Cappel, p. 69. — J .  S trick 
ier : A ktensam m lung . — S. Vögelin : Das alle Zurich  I, 
p . 344. — A. E arner : Gesch. d. Kirchgem . Stammheim..
—  3. Ge o rg , 1530-1561, Sohn von N r. 2, A m tm ann 
zu S tein 1559-1561 ; Schildner zum Schn eggen. —
II. Bullinger : Reform ationschronik  I, p. 96. — 4. Jo s , 
Neffe von N r. 3, 1547-1607, L andschreiber zu K nonau , 
G riiningen, U n terschreiber, L andvog t zu L ocarno 1602- 
1604. — A S  I, Bd. V, 1. — 5. Al e x a n d e r , B ruder von 
N r. 4, 1550-1615, S torchenw irt, Z unftm eiste r 1594- 
1596, O bervogl zu R tim lang 1594-1597, L andvog t zu 
K nonau 1597-1601. —  S. Vögelin : Das alte Zürich  I, 
p. 485. — 6. Geo rg , Sohn von N r. 3, 1554-1615, Zeug
herr 1587, L andvog t zu Greifensee 1591-1594, des Kl. 
R ats 1607-1614, O bervogt zu W ollishofen 1607-1614 ; 
Schildner zum  Schneggen. — 7. H ans H e in r ic h , Sohn 
von Nr. 5, 1577-1652, S törchenw irt, Grossweibel 1628, 
A m tm ann  zu E m b rach  1633 ; Schildner zum Schneg
gen. — 8. H ans J ako b , Sohn von N r. 7, 1630-1702, 
Goldschm ied. — S K L .  — 9. H ans Geo rg , E nkel von 
N r. 7, 1653-1713, Maler, A m tm ann  des H in te rrü tiam ts  
1699-1705, G erich tsherr zu F laach  1709-1717. — 10. 
Co nra d , Sohn von N r. 9, * 1681, Maler, t  1716 zu 
M arburg. — 11. H ans Ca spar , U renkel von N r. 7, 
1683-1736, Goldschm ied, sp ä te r  in Chur tä tig . — 12. 
H ans Ca spa r , Sohn von N r. 11, 1723-1792, Gold
schm ied, P e tsch afts tech er. Mit ihm  erlosch die Fam ilie 
im M annesstam m . —  V ergi. im  allg. J .  H äne : M ili
tärisches aus dem alten Zürichkrieg. — ZStad tB . — 
Z S tB . — C. K eller-Escher : Prom ptuar. —  S K L .  — 
Festschrift Schildner zum  Schneggen 1900. —  L L . — 
L L H . — N bl. d. Waisenhauses Zürich  1929. [D. F.]

E in  Zweig dieser Fam ilie  bü rgerte  sich 1601 in M ur
ten  ein. — A b ra h am , R ich te r 1717, des R a ts  1734, 
t  1747. —  J . F . L. E n g elh ard t : Der Stadt M urten  
Chronik, p . 370. [J. N.]

R U C H .  Fam ilien der K te . G larus u . S t. Gallen.
A. K a n to n  G la ru s . U rspr. eine Fam ilie aus dem 

K t. Zürich, die 1620 in das G larnerland  kam . W appen : 
in Schwarz ein w ilder M ann . — 1. J o s t , 1721-1789, von 
M itlödi, H andelsm ann , k au fte  1750 fü r seine drei Söhne 
das G larner L an d rech t an der evangel. Landsgem einde.
— 2. H e i n r i c h , von M itlödi, 22. x i i . 1828 - 8 .v. 1911, 
Zeichner und D ekorationsm aler, in R appersw il tä tig . —

.3. J a k o b , von M itlödi, * 12. v m . 1868, f  1. i. 1914 in 
Paris, K u nstm aler, erhielt an der K u n stausste llung  in 
M ünchen 1901 die goldene Medaille e rster K lasse. — 
S K L .  — E rn st Buss : Die K u n st im  Glarnerland. —
A. G. K ind : Die Kirchgem . M itlödi. [Paul T hürer.]

B. K a n to n  S t. G a llen . I. Fam ilie  der S tad t S t. Gal
len. W appen : in Silber schw arzer Schrägbalken, belegt 
m it drei ro ten  R ingen. M a t h i a s , Bürger 1462 ; dessen 
Sohn G a l l u s  t  1542 als B ürger von B aden. —  1. A u 
g u s t i n , P fa lzra tsch re ib er der A btei 1495, K anzler 
1505, f  1510. — 2. J o h a n n e s , Z unftm eiste r 1549. — 
S tad tb ib i. u . S tiftsarch iv  St. Gallen. — LL. [J. M.]

I I .  Fam ilie der S ta d t R appersw il. E inbürgerungen  : 
von W il (St. Gallen) 1510 ; von D ornbirn  1570. — 1. 
M e i n r a d , K le in ra t 1630- 1657, Goldschm ied. — 2. 
J a k o b  B a s i l , 1678-31. x i i . 1751, S tad tsch re ib er 1716- 
1734, P riester, bischöfl. R eg is tra to r, e rstellte  die in 
de r S tif tsb ib i. S t. Gallen liegende K opie von Aeg. 
T schudis W appenbuch . — 3. M ark A nton, 1717-1758, 
Sohn von N r. 2, P . C ö l e s t i n  O. Cist.. in W ettingen  
1734, K ustos 1747-1752, Prof. der Theologie u . P h i
losophie 1752-1758. —  LL. — S tad ta rch iv  R appersw il.
— W illi : Album. W ettingense. [M. Schn.]

R U C H  -  E P T 1 N G E N .  Siehe EPTINGEN.
R U C H A T .  Fam ilie des K ts. W aad t, die in  G rand

cour seit 1400 v o rk o m m t.— 1. M i c h e l ,  O berst in  U n 
g arn  um  1700. — 2. A b r a h a m , * 27. II. 1680 in Vevey, 
t  29. ix . 1750 in L ausanne, der erste w aad tländ ische 
H istoriker, P fa rre r in A ubonne 1709, in Rolle 1716, P ro 
fessor der E loquenz an  der A kadem ie L ausanne 1721,

in die Affären des Consensus und  des M ajors Davle 
verw ickelt, V erfasser von Grammaire hébraïque ; Délices 
de la Suisse  ; Abrégé de l ’histoire ecclésiastique du pays  
de Vaud  (1707), welches 
W erk fü r die W aad t E po
che m ach te , fe rn e r von 
Histoire de la Reforma
tion de la Suisse  u . H is
toire de l ’Académie de Lau
sanne  (Ms., h eu te  verlo
ren). —  P h . B ridel im  
Conservateur suisse. —
L. V uillem in : Introduc
tion à l ’histoire de la Re
form ation. — H . Vuilleu- 
m ier : Abraham  Ruchal.
— M. R eym ond : L ’h is-  
torien Ruchat (in R H  V 
1926). —  de Montet. :
Diet. |M. R.]

R U C H E ,  É T I E N N E ,
* 13. IV. 1856 in Chêne 
(Genf), P riester 1879,
P farrer von Com pesières Abraham Ruchat.
1889, von Carouge 1901, Nach einem Oelgemälde. 
G eneralv ikar und  Offizial
von Genf 1912, C horherr von S t. M aurice 1913, D om 
herr der K a th ed ra le  F re ibu rg  1925. [L. D.-L.]

R U C H E N A C K E R .  t  Fam ilie  der S ta d t S t. Gallen. 
W appen : in Gold an  b lauer Säule h inaufringelnde ro te 
Schlange. — 1. K a s p a r  stif te te  1439 die B einhauska
pelle in S t. Gallen, erw arb 1452 Burg und Vogtei S te i
nach, deren N iedergericht er 1459 an  die S ta d t St. Gal
len a b tra t .  — 2. B a l t h a s a r ,  B ruder von Nr. 1, errich 
tete  1462 m it der S tad t die Öffnung und verk au fte  
1475 die B urg S te inach an  das S p ita lam t der S tad t 
St. Gallen. — UStG  V, 923. — M. Gm ür : Rechtsquel- 
len I. —  LL. [ J.  M . ]

R U C H E N B E R G  ( O B E R - )  (K t. G raubünden, Bez. 
U n te rlan d q u art, K reis V Dörfer). B urgru ine zwischen 
Chur und  Trim m is. L au t einem  E in k ü n fte ro d e l von 
1290-1298 gehörte R. dem  B istum  Chur und  w ar der 
Sitz bischöfl., nach  der B urg genan n ter M inisterialen. 
1409 ist R itte r  D ietegen von Marmels L ehen träger von 
R. M itte des 15. Ja h rh . besassen die R itte r  von Sigberg 
die Burg. D urch E rb sch aft kam  sie an  die E dlen  von 
Schlandersberg au f N eu-A sperm ont. 1522 v e rk au ft U lr. 
von Schlandersberg R . an seinen V ette r, den U rner 
Jo su a  von Beroldingen. S tu m p f erw ähn t 1548 R . als 
R uine. — B M  1917. [ A .  M.]

R U C H E N B E R G  ( U N T E R - )  (K t. G raubünden , 
Bez. U n te rlan d q u art, Kreis M aienfeld). Diese B urg 
s tan d  zuoberst im  D orf M alans. An ih rer Stelle s teh t 
je tz t  ein H aus, das den N am en R . tr ä g t .  Im  14. Ja h rh . 
scheinen die F on tenas B esitzer der Burg gewesen zu 
sein. 1570 w ar U .-R . schon R uine. — D. Jeck lin  : 
Burgen. —  A rchiv M alans. [ A .  M . ]

R U C H E N B E R G ,  von .  Churbischöfl. M inisterialen
familie. A l b e r o ,  Zeuge 1232 ; E p p o  erscheint 1241 in 
U rk. des K losters P fä fe rs .— C o n r a d ,  A bt von Pfäfers 
1282-1324. — U m  1420 is t der alte  S tam m  der R . er
loschen. H a n s  von R ., der 1481 als B ürger von Chur 
genannt, w ird, schein t ein A bköm m ling illeg. A bkunft 
gewesen zu sein. — B M  1917. [ A .  M . ]

R U C H E N S T E  IN E R ,  M a r t i n ,  G lasm aler in Wil 
1550. — S K L  Suppl. — A SA  1908, p. 161. [J.  M . ]

R U C H E T .  Fam ilie des K ts. W aad t, die in Ollon 
1345, in Bex 1547 und  in Aigle vo rkom m t. — 1. L o u is , 
von Aigle, S ta a ts ra t  1840-1845, T agsatzungsgesandter 
1840-1841, 1844. — 2. M a r c ,  von Bex, * 14. ix . 1853 in 
S t. Saphorin sur Morges, f  14. v u . 1912 in Bern, A n
w alt in L ausanen 1878, G rossrat 1882 (P räsiden t 1887), 
S tä n d era t 1887-1894, 1896, 1904, S ta a ts ra t  1894-1899, 
am  13. x i i .  1899 als Nachfolger von Eug. Ruffy zum 
B undesrat gew ählt, B undespräsiden t 1905 und  1911, 
dem isssionierte am  9. v ii. 1912 und s ta rb  fünf Tage 
darauf. Sein Nam e b leib t m it dem  Gesetz zur E rh a ltu n g  
der historischen K u n stdenkm äler und  m it dem  Ver
fassungsartikel, durch  welchen die U n te rs tü tzu n g  der 
Prim arschulen  durch den B und eingeführt w urde,
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verbunden .—  3. Anna  R osa, 1856-1909, geb. H artm an n , 
( ìa lt in  von Nr. 2, T ierm alerin . — 4. Ch a r l es , 1859- 
1918, B ruder von Nr. 2, P fa rrer in Syens bei Moudon

1884-1918, veröffentlichte 
S tudien  über Sceaux des 
Communes vaudoises. K on
serv a to r des w aad tlän d i
schen M useum s. [H. L.] 

R U C H O N N E T .  F am i
lie des K ts. W aadt, die in 
Ghexbres 1397, in R ivaz 
1412 u . in S t. Saphorin 
142:1 vorkom m t. — 1 .
C h a r l e s , 14. ü . 1832-12 . 
v . 1914, H ausleh rer des 
K hediven von Æ gypten , 
Prof. der M athem atik  am  
E idg. P o ly techn ikum , Ver
fasser v. E xp . géométrique 
des propriétés générales des 
courbes (1864) ; Elements 
de calcul différentiel (1894), 
h in terliess sein Vermögen 
dem K t. W aad t. — 2. 
E r n e s t , 1832-1906, Gross
ra t 187Ó-1873 und  1882- 
1885, S ta a ts ra t  1873-1881, 

D irektor der w aad tländ ischen  K an to n a lb an k  1881- 
1892, P rä sid en t der D irektion der J u ra  - Sim plon-

bahn  1892 - 1902, v e r
d ien t um  den Abschluss 
v. U ebereinkom m en zum 
Zweck des S im plondurch- 
stichs, der bed eu ten d 
ste Förderer dieses gros- 
sen U nternehm ens. — 3. 
L o u i s ,  28. IV. 1834-14. 
ix . 1893, A nw alt, Gross
ra t  und  N a tio n a lra t 1866, 
P rä s id en t des N ational - 
ra ts  1869 und 1875, w urde 
b ald  der u n b estritten e  
F ü h re r der jungen  frei

sinnig - dem okratischen 
P arte i des K ts. W aadt. 
S ta a ts ra t  1868-1874, ver- 
an lasste  als solcher eine 
vollständige U m arbeitung  
der Gesetze über den 
öffentlichen U n te rrich t u. 
schuf die G rundlage für 
die künftige  U niversitä t 
L ausanne. 1875 erstm als 

zum  B u n d esra t gew ählt, lehn te  er die W ahl ab, nahm  
sie aber 1881 an . Im  B undesrat gelang es R ., den aus dem 
K u ltu rk am p f en ts tandenen  konfessionellen K onflik ten  
ein E nde zu m achen ; in der Diözese L ausanne ste llte  
er den Frieden w ieder her und be re ite te  die N eubildung 
der Diözese B asel-Lugano vor. Die grössten  V erdienste 
aber erw arb  sich R. um  die Schaffung des Gesetzes über 
S chuldbetreibung  und K onkurs. Auch ist es ihm  zu 
verdanken , dass im Tessin w ieder friedliche Z ustände 
e inzogen.— Félix B onjour : Louis R . — Virgile Rossel : 
L . R. —  Ch. C ornaz-Vuliiet : L. R . [ H .  L a u e r . ]  

R U C H T I .  Fam ilien der K te . Bern u . So lo thurn .
A. K a n to n  B e rn . Aus dem heroischen Seeland 

stam m ende, in M oosaffoltern, B üren und  Diemerswil, 
sowie im A m tsbez. T hun und (schon 1752) in D ärste tten  
verbürgerte  Fam ilie. W appen  : in R ot ein goldener 

Sparren  über einem  goldenen S tern .
—  1. B e n d i c h t , * 5. ix . 1756 in Moos- 
alfo ltern , f  29. v. 1827, Glasschleifer, 
höchst w ahrsch. Zeichner der m eisten 
A bbildungen in den W appenbüchern  
Bendicht. R ufers in M ünchenbuchsee.
—  Aug. S taehelin  : Uie Schliffscheiben  
der Schweiz, p . X I I I .  — 2. E d u a r d ,
10. v in .  1834-10 . XI. 1902, H otelier 
in In terlak en , bahnbrechend  au f dem 
Gebiet des oberländischen F rem den

verkehrs, E rb au e r des H otels V ik toria  (ersten Grand 
H otels in  In terlak en ) 1864-1865, M itbegründer der 
B ödclibahn, der B riin igbahn, der linksufrigen Thuner- 
seebahn usw ., N a tio n a lra t 1896-1902, vergab te  über 
200 000 F r. an gem einnützige S tiftungen  des B erner 
O berlandes. —  S U B  V .— H . H a rtm a n n  : Grosses Land
buch.—  3. E r n s t  Otto , von M oosaffoltern, 22. m . 1865-
10. VI. 1920, T ierarz t und Polizeiinspektor in Bern, T rain- 
O berst. — B und  1920, N r. 245 u . 249. — 4. J a k o b ,  von 
D ärs te tten , * 30. i. 1878, D r. phil., Sekundarlehrer in 
S trä ttlig en  und  L angnau (Bern), H isto riker, ver f. Z ur  
Gesch. des Kriegsausbruches (franz : Les Pourparlers 
diplomatiques ; englich : History o f the Outbreak o f the 
World War) ; Die Reform ation Œsterreicli- Ungarns und  
R usslands in  M azedonien 1903-1908 (1918); Gesch. der 
Schweiz während des Weltkrieges (m it m ehreren  M it
a rb e ite rn , 2 B de., 1928-1929). [J. R.]

B. K a n t o n  S o l o t h u r n ,  f  B ürgerfam ilie der S tad t 
So lo thurn . B ürger wird B u r k h a r d ,  der Schneider, 
1408. W appen : in R o t ein goldener Sparren  über gol
denem  S tern . — 1. U r s ,  Zinngiesser, F ähnrich  in der 
Schlacht bei D örnach 1499, B ürgerm eister 1503, Vogt 
zu K rieg ste tten  1506, Falkenste in  1509, V enner 1514- 
1518. —  2. U r s ,  Vogt zu T ierstein  1545, B auherr und 
Vogt am  Lebern 1555, H au p tm an n  in F ran k reich  1557, 
Vogt zu K riegstetten  und  Venner 1560, Vogt zu B u
chegg 1563, Schultheiss 1564, f  1587 (?). — 3. H a n s  
J a k o b ,  1625-1660, Vogt zu Mendrisio 1656 ; L e tz te r des 
Geschlechtes. W appen und N am en w urden von einer 
Linie der Fam ilie  G lutz (s. d.) angenom m en. — L L . — 
P. P ro t. W irz : Bürger geschleckter. —  G. v. Vivis : Be
stallungsbuch. — S taa tsa rch . So lo thurn . [ t  v. v.]

R U C K S T U H L ,  Fam ilien der K te . T hurgau  u. 
Zürich.

A. K a n t o n  T h u r g a u .  T hurgauische Fam ilie, die 
vorübergehend in Frauenfeld  v e rb ü rg ert w ar (1443, 
1460. — A. Pitp ikofer : Frauenfeld) und h eu te  das 
B ürgerrecht von A adorf (seit 1540), B raunau , N eukirch 
ä. d. T h u r und S irnach besitz t. Von A adorf s ta m m t — 
E r n s t  W i l h e l m ,  * 2. m .  1882, seit 1918 R ek to r der 
höheren T öchterschule, der Sekundarschulen  und  der 
M usikschule der S tad t L uzern , V erfasser von Schriften  
zum  M ath em atik u n te rrich t, L eiter des eidg. Sänger
festes in L ausanne 1928, P rä sid en t des Gr. S ta d tra te s  
in L uzern  1929-1930. —  G e o r g ,  von O berhausen 
(B raunau), s tifte te  1795 die N achbargem einden gegen 
den K o m tu r von Tobel au f und  w urde v e rb an n t. — 
P u p . Th. — H a n s ,  von N eukirch  a. d. T hur, * 5. ix .
1868, in H erisau , O berst der In fan terie , L andam m ann  
von Appenzell A. R h. 1919-1920. —  In  S irnach  verw al
te te n  zwei F e l i x  R . (wohl V ater u. Sohn) 1659-1740 
als O bervögte das dem  L andvog t gehörige G ericht am  
T utw ilerberg . Ih r  schönes R iegelhaus in H ofen b ran n te  
1915 ab . — Geiger : Eschlikon. —  Aus dieser Fam ilie 
s ta m m t — J o h a n n  B a p t i s t , 20. i. 1 8 4 0 -9 . x i. 1906, 
A nw alt in A rbon, dann  th u rg . R eg ierungsra t 1865-
1869, siedelte h ie rau f nach  T übach  (St. Gallen) über, 
w urde B ezirksam m ann in R orschach 1873-1891, K a n 
to n sra t 1882, st. gallischer R egierungsra t 1891 bis zu 
seinem  Tode. Sein Sohn — E d w i n , * 20. x . 1867, 
S ek re tä r des st. gallischen Ju s tizd ep a rtem en ts  1896, 
K an to n srich ter 1903, s t. gallischer R egierungsrat Dez.
1906. —  St. Gatter Nbl. 1907. — St. Gatter Staatsetat. 
—  J .  N a t er :  A adorf. [ L e i s i . ]

B. K a n t o n  Z ü r i c h .  I .  Alte Fam ilie  der ehem aligen 
Gem. O berw in terthu r, seit 1922 der S ta d t W in te rth u r, 
die schon 1452 in O berw in terth u r angesessen ist. — 
[J. Frick.] — W appen : M etzgerbeil (1516) oder über 
halbem  M ühlrad gefiederter Pfeil (1586, F arben  u n 
bek an n t). —  1. H e i n i ,  U n terv o g t der zürch. L andvog
tei K iburg  1516. — R. H oppeier SS R  I I .  — 2. FR IE D 
RICH (Fridli), le tz te r Vogt der H allw il’sehen H e rr
schaft Hegi 1586-1587. — 3. K a r l ,  * 1838, L ehrer in 
O berw in terthu r, H öngg und W in te rth u r, K om ponist, 
B earbeiter und H erausgeber der leant, zürch. L ehrm ittel 
fü r Schulgesang u n d  von C horalsam m lungen für die 
K inderlehre ; B ürger von W in te rth u r 1879 ; f  20. n .  
1907 in W in te rth u r. —  S M  X L V II, p. 94. — S L  L II , 
p. 117. — E. R efard t : M usikerlexikon. — II . R a ts 
fam ilie der S ta d t W in te rth u r. —  H a n s ,  des R ats 1459-

M arc Ruch et.
Nacli einer Photographie 

(Schweiz. Landesbibi.  Bern).

Louis Ruchonnet.
Nach einer Photographie  

(Schweiz. Landesbibi.  Bern).



732 RUDAZ RUDiO

1460, K o rn liefe ran t der S ta d t 1460. —  Q SR G  I I I .  — 
N bl. d. Stadtbibliothek W interthur 1907, p . 14. [D. F.]

R U D A Z .  Fam ilien  der K te . F re ibu rg  und  W allis.
A. K a n to n  F r e ib u r g .  R u d a z , R u  d a , R u d a c u . 

Aus B elfaux stam m en d e  Fam ilie, wo sie 1555 erw ähn t 
w ird . 1571 erh ie lt sie das priv ilegierte , 1643 das ge
w öhnliche B ü rg errech t von F re ibu rg . W appen : ge- 
v ie rte t, 1 u . 4 in Gold ein ro te r  Löwe, 2 u. 3 in Silber 
d rei ro te  P fäh le. Aus dieser Fam ilie  stam m en  m ehrere 
geistliche W ürden träg er. H eute  b lü h t in F re ibu rg  eine 
Fam ilie  R udach , die w ahrsch . zur Fam ilie  R . gehört. — 
Vergl. L L H .  — P. Æ bischer : Origine des noms de fa 
mille, p. 82. — Fuchs-R aem y : Chronique frib . —  R ei
hen  : Died. X I, 122, 240. [G. Cx.]

B. K a n to n  W a ll is .  Fam ilie  von Vex, die sich nach 
S itten , S t. Léonard  und  M onthey (1773) v e rb re ite te .
— 1. P a u l , K astlan  und B an n erh err von S t. L éonard 
1773. —  2. I s id o r e , 1800-1868, von Vex, K apuziner, 
h in terliess eine Genealogie des Zweigs R . von Vex, ein 
N ekrologium  der G eistlichkeit von S itten  und  M anus
krip te , von denen einige im  Besitz des K losters S itten  
s in d . [Tn.]

RU D E L L A  (R id er la , R idola). t  patrizie  che F a 
m ilie von F re ibu rg , die aus M urten stam m te , wo sie 
schon von 1340 an  v o rk o m m t. 1525 w urde sie ins p ri
vilegierte  B ü rgerrech t von F re ibu rg  aufgenom m en .

W appen : in R o t ein s tehender w ris
sar H und  m it goldenem  H alsband . —
1. L Ie n s li, B ürgerm eister von M ur
ten  1401-1418, Ju n k e r  1413. —  2. 
P e t e r m a n n , S ta tth a lte r  des Schult- 
heissen von M urten 1431. —  3. H u m 
b e r t , Sohn von Nr. 2, B ürgerm eister 
von M urten 1476. — 4 .  J a k o b , Sohn 
von N r. 3, der CG in F reiburg  1525- 
1527, der LX  1527-1530, L andvogt 
von É verdes 1526-1530, des K l. R ats 

1530-1537, R e k to r der Grossen B ruderschaft 1535- 
1537, t  4. v i. 1537. — 5. Jo b , Sohn von Nr. 4, 
L andvogt von R ue 1553-1558. — [,r. N.] — 6 . F r a n z ,  
Sohn von N r. 4, freiburg . C hronist, * ca. 1530 in F re i
burg , des K l. R ates 1563-1568 und  1570-1583, f  1588, 
verw alte te  versch . V ogteien, v e r tra t  öfters seine V a ter
s ta d t an  der eidg. T agsatzung  und auch  sonst bei 
w ichtigen A nlässen. R . verfasste  (1567) eine n u r h a n d 
schriftlich , aber in zwei E xem plaren  erhaltene F re i
bu rg er Chronik in d eu tscher Sprache, seit 1549 als 
Zeitgenosse be rich ten d , eine S tad tch ro n ik  grossen Stils, 
äusserlich  an die Chronique du P ays de Vaud anschlies
send. Seit G ründung  der S ta d t verfolgt R . in rein  anna- 
listischer F orm  deren Schicksale bis au f seine Zeit 
h in u n te r  m it grosser G enauigkeit, kritischem  Blick 
und E rfassung  eines gew altigen Q uellenm aterials und 
K enn tn is der w ich tigem  ausw ärtigen  einschlägigen 
C hroniken, vor allem  aber m it B enützung  der F re ib u r
ger A rchive. F as t alle spä teren  F re ibu rger Chronisten 
haben  darau s geschöpft oder sie ü b e ra rb e ite t, so Gurnet, 
T ech term ann , N iki, von M ontenach. E in  E xem plar 
der C hronik b e s itz t das S taa tsa rch iv  F reiburg , das 
andere  is t E igen tum  dès M arquis de M aillardoz in F re i
burg . — Vergl. A. Buchi : Die Chroniken und Chronisten 
eon Freiburg. — Castella und K ern  : Notes sur la 
Chronique de R udella , et Index chronologique du m anus
crit des A rch. d 'E ta t (in A n n . Frib. V III , 1920). — 
[A. Buchi.] — 7. Jean  F ra n ç o is ,  Sohn von N r. 6 , des 
Kleinen R a ts  1644, H au p tm an n  in französischen 
D iensten 1631, O berst 1641, m ach te  1640 eine Pilger
reise nach dem  hl. Lande, von der er einen B erich t h in te r
liess, w urde zum  Jo h a n n ite r r it te r  e rn an n t, liess sich 
1645 in Rom nieder, f  daselbst 1661 ; W o h ltä te r des 
L iebfrauensp itals von F reiburg , dem  er m ehr als 7000 
T aler h in terliess. —  W elti : Das Stadlrecht von M urten.
—  L L . — L L H .  —  Fuchs-R aem y : Chronique. — F  G 
X V III , 138, 139. —  A S  ILF  V, 248 ; X, 552. — Genealo
gien A m m ann (H andschriften  des S taa tsa rch iv s F re i
burg). [J.N .]

R Ü D E N .  A lte Fam ilie von Z erm att. — J o s e f ,  
* 1817, P fa rre r von E rsm a tt  1841-1845, von Z erm att 
1845-1865, von N aters 1865-1873, von Z erm att 1881, 
t  1882, verf. F a m ilien -S ta tistik  und Geschichtliches

über d. G. Zerm att (1869). — B W G V I. — K ronig-R u- 
den : F am iliensta tistik  über Zerm att (1927). [D. I.]

R U D E N Z ,  von.  M inisterialengeschlecht des H asli- 
tales und der U rschw eiz. W appen : realistischer T urm  
m it S a tte ldach  und  S tu fen fu n d am en t. Versch. V arian 
ten (Siegelabbildungen bei R. D ü rre r : Kunstdenkm äler
v. Unterwalden, p. 311). D er S tam m sitz  is t im H aslital 
zu suchen, wo ein verschw undener T urm  im Dorfe 
M eiringen u n d  die um liegende D o rfpartie  den N am en 
R udenz tru g . D er S tam m v a te r — 1. R itte r  H e i n r i c h  
von R u tte n tze  (1252-1272) erschein t im Gefolge de r 
F re iherren  von B ricnz-R inggenberg , von denen das. 
G eschlecht noch im  14. Ja h rh . verschiedene Lehen 
h a tte . D er W irkungskreis der Fam ilie  lag anfänglich 
ganz im O berland, wo —  2. R itte r  J o h a n n  I. (1323- 
1337) 1329/1331 als L andam m ann  von Hasli urkundet... 
A ber bereits  1314 und 1323 zinsen Jo h a n n  und sein 
B ruder —  3. H e i n r i c h  I I I .  ab G ütern  in Giswil an 
das K loster L uzern  u n d  an das Still. B erom ünster, und 
1314 weist der F lu rnam e R udenz in Giswil bereits a u f  
ihren dortigen  B urgsitz, der als R uine noch erhalten  
ist. Um  1347 erw arb die Fam ilie  als österreichisches 
Lehen das dortige M eyeram t, m it dem  die A usübung 
der hohen  G erich tsbarkeit v e rbunden  w ar. H einrich 
h a tte  eine sehr vornehm e H e ira t m it der T o ch ter des 
F reiherren  W ernher von A ttinghausen  gem acht, aus der 
drei Söhne en tsp rossten  : —  4. J o s t , der 1360 seinen 
Schw iegervater R udo lf v . E rlach , den H elden v . L au - 
pen, erschlug u. 1361 to t  ist : 5. J o h a n n  I I I .  (1346-c.a. 
1383) und  —  6. W e r n h e r  (1361-ca. 1371). L etz te re  ve r
kauften  m it ih rem  Neffen — 7. H e i n r i c h  IV . (H eintz- 
m ann) (1360-1377), Sohn von N r. 4, das M eyeram t Gis
wil an  die H unw il u . w urden d afü r v. Herzog R udo lf IV. 
au f dem  L ohntag zu Zofmgen 1361 m it dem  H of Alp- 
nach be lehn t. Um  diese Zeit w ar ihnen die E rb sch aft 
ihres Oheims Jo h a n n  von A ttinghausen , des lan g 
jäh rig en  au to m a tisch en  L andam m anns von U ri, der 
in einem A ufstand  der L and leu te  gefallen w ar, he im 
gefallen, ab er der A n tr i t t  dieses E rbes, dessen w ich tig 
sten  B estand teil der Reichszoll zu Flüelen b ildete, 
w ard  an schwere B edingungen g ek nüpft. Sie m ussten  
die H älfte  des Zolles an  die L andleu te  a b tre te n , und. 
die Ablösung der au f dem Zolle lastenden  H ypo theken  
zwang die Rudenz zur V erbesserung fast ihres ganzen 
oberländischen und un terw aldnerischen  Besitzes. Bald 
nachdem  sie 1365 endlich den Besitz angetre ten , zwang 
sie ein Landsgem eindebeschluss vom  1. v i i . 1367, 
der den sofortigen V erkauf von L iegenschaften A us
w ärtiger, die n ich t m indestens zehn Ja h re  im  L ande 
sesshaft gewesen, verfüg te , zur N iederlassung in Uri. 
wo sie, da die B urg A ttinghausen  zerstö rt w ar, sich in 
dem  T urm  zu Flüelen niederliessen, der noch h e u te  
den N am en R udenz trä g t.  H ier erlang te  Jo h a n n  all- 
m ählig  das Z u trauen  des Volkes und erschein t seit 1380 
im G erichte, aber bereits  1383 beschloss er, nachdem  
sein B ruder und  sein Neffe ihm  im Tode vorausgegan
gen, den M annesstam m  des G eschlechtes.

E nde des 17. Ja h rh . haben  sich die W irz von Sarnen 
von der R uine in Giswil das A delsp räd ika t « von R . »• 
en tleh n t ; im  18. Ja h rh . n an n ten  sich die B esitzer des 
T urm es in  Flüelen « E pp von R udenz », ab er u n v e r
gänglichen K lang h a t  dem  N am en R udenz der Genius 
Schillers durch die Idealgesta lt des Ju n k e rs  im  W il
helm Teil verliehen. — R. D ürrer : Die R uine A ttin g 
hausen (im /IS A  1898 u. 1911). —  A ndreas Willi : Die 
Ritter und Edeln des Haslitales (1881). —  F R B  Reg. — 
Gfr. Req. — H andschrift!. M aterialien. [R .  D.]

R U D H A R D T ,  C l a u d e  C h a r l e s ,  1829-1895, aus 
einer Fam ilie, von Marseille, die sich 1828 in Genf ein
b ürgerte , K eram iker. W erke im Genfer M useum. — 
S K L .  —  P a u l  W i l l i a m ,  * 1869, aus einer u rsp r. w a a d t
ländischen Fam ilie, Ingen ieur, D irek to r des Office de 
l ’In d u strie  genevoise, E rfinder eines B litzableiters, 
eines elektrischen Iso la to rs , Verfasser w issenschaftli
cher Schriften  und von G edichten, sowie eines D ram as 
A bnégation. —  S Z G L .  [C. R.]

R U D I O ,  F e r d i n a n d  K a r l ,  von W iesbaden, * 2. 
V I I I .  1856, Dr. phil. 1880, P riv a td o zen t für F u n k tio n en 
theorie am  eidg. Po ly techn ikum  1881, H onorarp ro fes
sor 1885, O rdinarius fü r M athem atik  1889-1928, O ber-
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B iblio thekar der E . T. H . 1894-1920 R ed ak to r der 
Vierleijahrschrift d. Nalurforsch. Ges. Zürich  1894-1912, 
G enera lredak tor der G esam tausgabe der W erke L eon
hard  E u le r’s ; schrieb neben  zahlreichen A ufsätzen in 
Fachzeitsch riften  Z u r Theorie der Flächen (1883) ; 
Leonhard E uler  (1884) ; Ueher einige Grundbegriffe der 
M echanik  (1886) ; Elemente der analytischen Geometrie 
der Ebene (1888, m it G anter) ; Elemente der analyti
schen Geometrie des Ttaumes (1891) ; Gesch. des Pro
blems von der Quadratur des Zirkels  (1892). B ürger von 
F lu n te rn  1888, von Zürich 1893 ; Dr. phil. h. c. der 
U n iv ersitä t Zürich 1919, f  21. V I .  1929 in Zollikon. —  
iVZZ 1926, Nr. 1240, 1250 ; 1929, Nr. 1207, 1227, 1336. 
— G. S chrö ter und  R . F u e ter : F . R . Z u  seinem 70. 
Geburtstag. — S Z G L . *— J .  C. Poggendorff : H and
wörterbuch IV-V . — Festschrift der Ges. ehem. Poly- 
■lechniker 1894. —  Vierteljahrschr. nalurforsch. Ges. 
Zürich  L X X I. — S B  1929. [D. F.]

R U D O L F  I . ,  I I . ,  I I I . ,  Könige von B urgund. —  1. 
R u d o l f  I., t  25. x . 912 (oder 911), aus dem  Geschlecht 
der W elfen, Sohn des G rafen K onrad  von A uxerre, 
übernahm  vor 872 die H errschaft über die Gebiete 
diesseits des J u ra  und  vielleicht in der heu tigen  Fiei- 
g rafschaft, zuerst als G raf oder M arkgraf, Hess sich 
ab er zu Beginn des Jah res  88 8  in S t. M aurice zum Kö
nig von B urgund ausrufcn , dehn te  seine M acht bis nach 
Besançon aus, liess sich in Toul in L othringen krönen, 
m usste ab er diese Gegend verlassen, als sich König 
A rnu lf gegen ihn erhob und  895 in die W aad t eindrang. 
Seine G eschichte ist wenig bek an n t, doch sind von ihm 
einige U rkunden  fü r L ausanne und  R om ainm ötier 
e rh a lten . —  2. R u d o l f  l t . ,  t  12. oder 13. v u . 927, 
m achte  919 dem  H erzog B urkhard  von A lem anni en 
den Zürichgau stre itig , au f den er vielleicht einige F a 
m ilienrechte b ean sp ruch te , schloss aber m it dem  H er
zog F rieden und h e ira te te  dessen T och ter B erth a . Der 
G raf von Bergam o bo t 922 R udolf I I .  die K rone von 
Ita lien  an, indem  er ihm  die heilige Lanze, das Sym bol 
d e r S o u v erän itä t schenkte . Diese ab er m usste  R udolf 
dem  K önig H einrich  I. a b tre te n . Dagegen eroberte  er 
ohne Mühe Ita lien , schlug am  17. v u . 923 B erengar bei 
F iorenzuola und  dehn te  seine M acht bis Lucca und 
Venedig aus. Drei Ja h re  sp ä ter em pörten  sich die I ta 
liener gegen ihn . Mit seinem  Schwager, dem  Herzog 
B urkhard , zog er nach  Ita lien , wo B u rkhard  am  28. IV.  
926 au f dem  W ege von N ovara  nach  Iv rea  erm ordet 
w urde. R udolf verzich te te  au f seine P läne und t r a t  933 
Ita lien  an  Hugo von Arles gegen U eberlassung von 
R echten  in der Provence und  den G rafschaften  Vienne 
und  Lyon ab . Von nun  an  b esch ränk te  er sich darauf, 
seine M acht am  R hein  zu sichern und schloss im  Jun i 
935 einen V ertrag  m it K önig H einrich und  König 
Raoul von F ran k reich  ab. U n te r seiner Regierung 
v e rw üste ten  917 die U ngarn  sein Reich und zerstö r
te n  Basel. R udolf w urde in S t. M aurice begraben und 
hinterliess m ehrere  K inder, d a ru n te r  K önig K onrad, 
E rzbischof B urkhard  und die spä tere  K aiserin  Adel
heid. — 3. R u d o l f  I I I . ,  969- 16. i x .  1032, folgte 
am  19. x . 993 au f seinen V ater, K önig K onrad , und 
w urde in L ausanne gekrön t. Zu Beginn seiner Regie
rung w ar seine M acht von Basel bis nach Nizza und 
nach B esançon u n u m str itten , aber von 996 an  geriet 
er m it den F eu dalherren  am  Genfersee in K onflik t. 
Seine T an te , die K aiserin  Adelheid, v e rw and te  sich 
999 in Orbe fü r ihn, aber durch  den Tod der le tz tem  
und seines V etters, des K aisers O tto I I I .  (1002), verlor 
er den ihm  unentbehrlichen  R ück h alt. Nun h ie lt er 
sich an die G eistlichkeit, ü b ertru g  seine G rafenrechte 
an die Erzbischöfe von Vienne (1023) und Besançon 
(1032), fü r den E questergau  (Nyon) an  die Bischöfe 
der T aren ta ise  (996), S itten  (999) und  L ausanne (1011). 
K aiser H einrich  I I .  b en u tz te  die G elegenheit, um  sich 
1006 Basels zu bem ächtigen  u n d  zwang ihn 1016 zu 
S trassburg , ihn als Nachfolger anzuerkennen . Auf 
D rängen der Grossen versuch te  R udolf I I I . ,  sich dieser 
neuen V orm undschaft zu entziehen, doch h a tte n  seine 
B em ühungen keinen E rfolg, so dass er sich im  Feb. 
1018 in Mainz genötig t sah, dem  K aiser die K önigs
insignien zu übergeben ; doch w urden sie ihm  als dessen 
Vasall zu rü ck e rs ta tte t. Das verschärfte  die U nzufrieden

heit der Grossen ; diese erm ordeten  am  27. v rn . 1018 
oder 1019 bei seiner R ückkehr seinen V erw andten , 
den Bischof H einrich von Lausanne, der dem  K aiser er
geben w ar. Der K aiser u n tern ah m  einen Zug in die 
W aad t, sta rb  aber 1024 ; sein Nachfolger K onrad 
schlug die gleiche P olitik  ein. R udolf begleitete  den 
neuen L andesherrn  1026 nach Rom  und m usste ihn zu 
seinem  N achfolger einsetzen. E r s ta rb  1032 ohne legi
tim e K inder, h in terliess aber einen n a tü rlichen  Sohn, 
den Bischof Hugo von L ausanne. —  Bibliographie  
beim  A rt. B u r g u n d , K c e n i g r e i c h . [m . r .]

R U D O L F .  Fam ilien der K te . A argau, B ern, Schali
hausen , Solothurn  u. Zürich.

A. K a n t o n  A a r g a u .  Als Fam iliennam e erschein t der 
Nam e R . an  zahlreichen O rten seil dem 14. Ja h rh . H eute  
sind Fam ilien  R . noch in M önthal, R ietheim  und Zur- 
zach verb ü rg ert. —  W . Merz : Rechtsquellen... Aargau.
— D irekte M itteilungen. —  A u g u s t , von R ietheim . 
K re is in stru k to r der IV . Division 1875, O berkriegs
kom m issär 1878, O berin stru k to r der In fan terie  1881, 
W affenchef der In fan te rie  1895-1900, t  1901. — A S M Z  
1901, p. 160. [D. S.]

B. K a n t o n  B e r n .  Der u ra lte  V ornam e R . erscheint 
in den F R B  schon seit dem  13. Ja h rh . äusserst zahl
reich als Fam iliennam e. H eute  sind Fam ilien R. noch 
in Am soldingen, Bern, Bäriswil. B eatenberg , Boliigen, 
B rü tte len , Büren zum  Hof, E psach, H indelbank, K all- 
nach, L angnau, Ligerz, Leissigen, M ühlethurnen, Spiez 
und T huns le tten  v e rb ü rg ert. — J o h a n n  R u d o l f ,  von 
Zofingen, wohin die Fam ilie 1598 von Schafihausen ge
kom m en w ar, * 1646, P fa rre r in Seon 1675, Professor 
der hebräischen Sprache und E th ik  in Bern 1076-1698, 
gab 1696 ein v ielgebrauchtes L ehrbuch  der E th ik  
(P hilaretus) heraus. Professor der Theologie 1698, P r i
m arius der Theologie 1700, t  1718. —  B T  1882. — 
B arth  II , p. 332. —  IT Q.] — L u d w i g ,  Enkel des Vor
gen., 1726-1805, P rof. fü r L atein  und Gesch. 1758, der 
Eloquenz am  Politischen In s t i tu t  1787-1791. —  F. 
H aag : Die hohen Schulen zu Bern. —  [H. T.] —  A l 
f r e d ,  * 1877, von Selzach (Soloth.), Dr. ju r .,  B ür
ger von Ligerz 1925, S taatssch re iber des K ts. Bern 
1914-1928 , R egierungsra t (U n te rrich tsd irek to r) seit 
26. II. 1928. [H. Tr.]

C. K a n t o n  S c h a f f h a u s e n .  Schaffhauser B ürgerge
schlecht des 15. und 16. Ja h rh . Siegel : ein von einem 
S tern  überhöhtes P ferd . —  1. H a n s ,  R atsh err  1486- 
1506. — 2. H a n s ,  O bervogt des R eia th  1526, G esandter 
zur V erm ittlung  des ersten  Landfriedens 1529. —
3. J a k o b ,  Z unftm eister, K le in ra t 1573-1575, L andvogt 
zu Locarno 1576 u. zu Mendrisio 1586. —  US. —  L L . — 
R üeger : C hronik .—  H . O. H uber : Chronik. [S t i e f e l .]

D. K a n t o n  S o l o t h u r n .  Versch. f  A ltburgerge
schlechter der S ta d t Solothurn . I .  N i g g l i ,  aus Grenchen, 
Bürger 1458. L e tz te r : U rs, f  1681. W appen : in Rol 
über grünem  D reiberg zwei gekreuzte  goldene Pfeile 
m it schw arzen Spitzen und silbernen Federn . — 1. E u 
s e b i u s ,  H au p tm an n  in M ailand 1512, Vogt zu F lum en
tal 1523. —  2. U r s ,  Sohn von Nr. 1, Ju n g ra t und Vogt 
zu G ilgenberg 1557, Falkenste in  1560, A ltra t 1568, 
Seckeim eister und Vogt zu K rieg ste tten  1579, Buchegg 
1583, Venn er 1584, f  1585.

II. B ürger w ird  U l r i c h , aus Selzach, 1544 ; le tz te r  : 
H i e r o n y m u s  J o s . L e o n z  (1757-1781), L ieu ten an t in 
F rankreich . Wappen : in Blau drei, durch  einen goldenen 
Balken ge tren n te  ro te  Rosen. — 1. H i e r o n y m u s , 1643- 
1705, R atsschreiber 1685, Schultheiss zu Olten 1690.
— 2. J o i i . G e o r g  J o s e f , 1678-1746, S ta d tm a jo r 1707. 
B ürgerm eister 1713, Vogt am  Lebern 1715, K riegste tten  
1734, Buchegg 1743. — 3. J o n . L e o n z , A n t o n , Sohn 
von Nr. 2, 1702-1773, Schultheiss zu Olten 1730, Ju n g 
ra t 1748, B ürgerm eister 1754, Vogt am  Lebern 1756, 
F lum ental 1761, A ltra t 1770. — Vergl. L L .  — L L H .
— P. P ro t. W irz : Bürgergeschlechter. — P. Alex Schm id : 
Kirchensätze. —  G. von Yivis : Bestallungsbuch. — 
S taa tsa rch iv  So lothurn . [f  v. V.]

E. K a n t o n  Z ü r i c h .  Fam ilie  der S tad t Zürich, be
g ründet du rch  J o h a n n  J a k o b ,  von R üm lang, * 8 . iv. 
1857 in (Erlikon, B an k d irek to r in Zürich, B ürger von 
Zürich 1869, t  19. i. 1906 in Zürich. —  N Z Z  1906. 
Nr. 19, 20. — Z W  Chr. 1906, p. 25. — F r i e d r i c h ,  Sohn
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des V orgen., * 1882, P fa rrer, F ü h re r der Schweiz. A n ti
alkoholbew egung. [D. F.]

R U D O L F I , J o sep h  v on ,  A bt von S t. Gallen, 
* 16. v. 1666, Profess in  St. Gallen 1685, P riester 
1690, U nterkelle rm eiste r und  K o rn h err 1693, S ta tth a l
ter in S t. Gallen 1694, in Neu St. Jo h an n  1696, in R or
schach 1699, K ustos 1708, Subprio r 17:12, A bt 16. x il.
1717 im  E xil in Neu R avensburg , schloss am  15. VI.
1718 m it Zürich und  Bern den F rieden  von B aden, nahm  
am  13. ix . 1718 die H uld igung  im  Toggenburg, am
26.-28 Sept. jen e  der A lten  L an dschaft entgegen, er
lang te  von Bern und  teilweise von Zürich die R ückgabe 
der 1712 besch lagnahm ten  B estände der B ibliothek und 
der G locken. Im  Toggenburg schlug, der V ersuch, die 
O pposition durch  die E rn en n u n g  R udolf Kellers (1722) 
u nd  N ikolaus R üdlingers (1726) zu äb tischen B eam ten 
führerlos zu m achen , fehl. Die O pposition sam m elte 
sich vor allem  um  F rido lin  E rb  (Forderung  des M ann
schaftsrech ts von 1733 an  ; E rm ordung  R üdlingers und 
Kellers 8 . x n .  1735). A ber auch als Z ürich und  Bern 
1737 a u f  das D rängen F rankreichs, m it dem  A bt Jo 
seph 1731 das B ündnis e rn eu ert h a tte , den R echtsgang 
erlau b ten , ging die K onferenz der VI Schiedsorte in 
F rauenfeld  (19. x i. 1738-9 . i. 1739) erfolglos und  er
b i t te r t  ause inander. A uch m it dem  B istum  K onstanz 
w ar der S tre it um  die geistlichen Ju risd ik tio n s- und 
V isitationsrech te  durch  die Ausw eisung des Offizials 
Dr. F ran z  A ndreas R e ttich  aus dem  st. gall. T errito 
rium  (21 ./22 . ix . 1739) neu en tb ra n n t, als A bt Joseph 
am  7. m . 1740 s ta rb . D afür w ar es ihm  gelungen, die 
au f zwei Millionen II. berechneten  Schädigungen der 
Kriegs- u n d  In terreg n u m sze it 1712-1718 zu ersetzen 
u nd  die Schulden last um  138 000 II. zu erleichtern . 
W appen  : in Gold w achsender schw arzer S teinbock. —
l. v . A rx I I I ,  p. 497-566. —  A. N äf : Chronik, p . 261.
— A. Scheiw iter : Joseph von R . — R . v. F ischer : Die 
P olitik  des Schultheissen Jolt. Friedr. W illading, p. 194.
— K. S teiger : Das Kloster St. Gallen im  Lichte seiner 
kirchl. Rechtsf/esch., p . 167. —  A S I, Bd. V II, 1. [J. M.]

R U D O L F I N G E N  (K t. Zürich, Bez. Andelfingen.
S. G LS). Zivilgem . in der po lit. Gem. T rüllikon. Ruadol- 
vinga  858. E isenzeitliches Refugium  au f dem R isibuck. 
Der alam annische G ru ndherr W olvene d o tie rte  das 
K loster R heinau 858 m it G ütern  zu R. Die Vogtei über 
das D orf w ar ein Lehen des K losters R eichenau  und 
w urde der R eihe nach  ausgeübt, von G raf H a rtm an n  
dem  A eltern von K iburg , den Edeln von Lupfen und 
R itte r  K onrad  von Salonstein. D ieser ve rk au fte  sie 
1260 an  das K loster S t. K a th arin en ta l, welches u n 
m itte lb a r d a rau f auch den H of R . von R eichenau er
w arb . W eitere V ogteirechte gelangten  vor 1292 vom 
K loster A llerheiligen an  St. K a th arin en ta l. Die O rt
schaft b ilde te  bis 1798 eine besondere niedere G erichts
h e rrsch aft von St. K a th arin en ta l, w ährend die hohe Ge
rich tsb ark e it zur Grafschaft, K iburg  gehörte . Bevölke
rung : 1836, 305 E inw . ; 1920, 314. —  UZ. —  F . K eller : 
Kelt. Vesten (in M A G Z  V II, 7). [H ildebrandt.]

R U D O L F S T E T T E N  (K t. A argau, Bez. Brem gar- 
ten . S. G LS). Gem. und Dorf. Siegel : ein schreitender 
Löwe, über dem  Schild ein R uder m it einem Schiffer- 
sLache! gek reuzt. 1190 w ar R. ein H of des K losters 
E ngelberg (Ruodolfstetin). 1415 kam  der O rt an  die 
E idgenossen, zur G rafschaft B aden und  zum  A m t 
D ietikon. E r besass von a lte rs her eine Kapelle, die 
1768 neu gew eiht w urde, bis 1861 zur P farre i D ie ti
kon gehörte und  dann  der neu e rrich te ten  P farrei 
B erikon zugeteilt w urde. —  Vergl. Gfr. 39, p. 102.
— W . Merz : Rechtsquellen... A argau  1. p. 157. — 
Derselbe : Gemeindewappen. — A. N üscheler : Gottes
häuser 111, p. 551. [H. Tr.]

R U D O L P H ! ,  E d m u n d  C a m i l l o ,  1839-1881. von 
Leipzig (Sachsen), B uchhändler, Verleger und A n tiq u ar 
in Zürich, R ed ak to r der Bibliographie tier Schweiz. 1871- 
1874, verf. Die Buchdrucker-Fam ilie Froschauer in  
Zürich. 1521-1595 (1869). Seine N achkom m en w urden 
B ürger von Z ürich 1921. [D. F.]

R U D R A U F ,  f  aus D a rm stad t stam m ende, 1839 in 
B ern e ingebürgerte  Fam ilie. —  F r i e d r i c h  L u d w i g ,  
1829-27. x i l.  1889, einflussreiches Mitglied des B urger
ra tes ; L e tz te r . [H. T.]

R U E  (deu tsch  R tiw , la t .  Rota) (K t. F re ibu rg , Bez.
Glâne. S. G LS). K leine S ta d t. W appen  : 
gespalten  von R o t u . Blau, belegt m it 
einem goldenen Rad (letzteres aus dem 
W appen der H erren  von R., s. un ten). 
R . w ird erstm als M itte  des 12. Ja h rb . 
e rw ähn t als H errsch aft der B rüder 
Conon, R odolphe, O thon und Joce- 
ra n d  von R . Das Schloss bestand  
schon dam als ; die H errsch aft w ar 
gleichzeilig im  Besitz von zwei Zwei
gen der gleichen Fam ilie. Von einem 

derselben sollen die M ostrai de Rue ab stam m en . F re i
burg  erw arb 1538 von P ierre  M ostrai das M eyeram t zu 
R. Zu Beginn des 13. Ja h rh . w aren  die H erren  von R . 
V asallen der Grafen von Genevois. Das Schloss w urde 
zwischen 1235 u n d  1237 im  K rieg zwischen P e te r  von 
Savoyen und  dem  G rafen von Genevois zerstö rt. T ro tz  
eines V erbotes vom 3. x . 1237 w urde es w iederaufgebaut 
und  1241 von neuem  vom  Bischof von L ausanne be 
lagert. Der G raf von Genevois verp fän d e te  das Schloss 
R . am  23. v i. 1250 dem  « P e tit  C harlem agne». Im  Ja n . 
1251 erk lä rte  sich R udolf der ä lte re , H err von R ., als 
Vasall P e ters von Savoyen. K urze Zeit, nach h er erw arb 
das H aus Savoyen die H errsch aft R . vollständig  ; 1255 
se tz te  es d o rt einen K astlan  ein. Das Schloss gehört 
heu te  M. de S tou tz , Schweiz. G esandten  in M adrid. 
Die S ta d t R . w urde 1536 von F reiburg  e ingenom m en, 
das d o rt einen Vogt ein se tzte . Die Vogtei u m fasste  
P rom asens, Porsei, S t. M artin , Le Crêt, Mörlens, Au- 
boranges und  B ionnens. R. w ar u n te r  der R estau ra tio n  
Sitz einer P rä fek tu r. Diese w urde 1848 aufgehoben, und 
das G ebiet kam  zum  Bez. Glâne. E ine K apelle b estan d  
in R . 1306, doch gehörte  die S tad t zur K irchgem . P ro 
m asens, bis sie 1638 eine eigene K irchgem . w urde. Die 
K ollatu r gehörte  von jeher F re ibu rg . — Vergl. A HS  
1911. — A S H F  IV , V I, IX . —  F G  X X . — Dellion : 
Arm orial. —  Dellion : Diet. — K ucnlin  : Diet. — M D R  
X X I I ;  N. F . V II. — L L . — L L H .  — G um y : Re geste 
d ’Hauterive. —: F A  1895. — A. Büchi : Freiburgs .Bruch.
—  L. Genoüd : M anuel des œuvres. — Étrennes frib. 
1809. [II. V.]

R U E ,  d e . N ach dem  S täd tch en  R ue im K t. F reiburg  
b en an n tes A delsgeschlecht. W appen : ein R ad (Farben  
u n b ek an n t). Die H erren  von R . w aren  vom 12. Ja h rh . 
an V asallen der Grafen von Genevois, seit 1251 von 
Savoyen ; das G eschlecht erlosch w ahrsch . im  d ritten  
V iertel des 13. Ja h rh . Es besass die H errsch aft R ue 
und h a tte  R echte  in Bouloz, Ecuvillens, L ottens, Lossy, 
Rom anei u . a. O. — 1. C o n o n  (1142-1188) und seine 
B rü d e r :  R u d o l f  (1152-1155), B eschützer der A btei 
H au tc rè t, O t h o n  (1152) u.  J o c e i u n d  (1152). —  2. W i l 
h e l m ,  R itte r , Sohn von N r. 1, erw. 1177-1188. — 3. R u 
d o l f  der ä lte re , R itte r , Sohn von N r. 2, erw. 1221- 
1251, an erk a n n te  1251 die O berherrschaft Savoyens.
—  4. R u do lf, der jüngere , erw. 1221-1250.

Nach dem  Tod der beiden R udolf (zwischen 1251 u. 
1255) ging die H errschaft R . an  Savoyen über. J e a n , 
Sohn von N r. 4, b em ühte  sich um sonst, seine H err
sch aftsrech te  geltend zu m achen (Schiedsspruch vom
10. v i. 1260). R udolf der ä lte re  h a tte  u .  a. einen Sohn 
G uillaum e (1235-1277), der nach G. de M estral-Com bre- 
m ont der S tam m v a te r der Fam ilie Mostrai de R ue oder 
de C om brem ont sein soll. — Bibliographie  u n te r  A rt. 
R u e . —  Vergl. ferner G. de M ostrai-Com brem ont : 
Descendance de Cuno seigneur de Rue. [B. V.]

R U E ,  R a y m o n d  d e ,  f  1475, P rio r der D om inikaner 
von L ausanne 1446, In q u isito r 1452, B ischof von Akk a 
in Syrien 1461, A d m in is tra to r der Diözesen Vercelli 1459 
und L ausanne 1456 und  1468. — M. Revm ond : D ig n i
taires. [M. R.]

R Ü B E L .  Fam ilie der S ta d t Zürich. W appen  ; in Blau 
eine silberne Sichel m it goldenem  Griff, einen goldenen 
S tern  um fassend. B egründer derselben ist — 1. A u g u s t, 
* 20. ix . 1827 zu E lberfeld (Preussen), K aufm ann , der 
1858 in Zürich das b ek an n te  Seidenbaus A. R übel 
(bezw. R übel und Ab egg) g rü n d e te . G ründer und  erster 
P räsid en t der F ab rik  von Maggi’s N ahrungsm itte ln
A. G. ; Schweiz. U n te rh än d ler bei der Revision des 
H andelsvertrages m it D eutsch land  1886 ; P h ilan th ro p  ;
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Bürger von New York 185., f 2 7 .v ii. 1892 in  A rth  (Rigi- 
F irst). — N Z Z  1892, Nr. 216. —■ J .  L an d m an n  : 
Lea <f Co. 17-55-1905, p. 325. — Gedächtnisschrift C. 
Abegg-Arter  1912, p . 8 , 30, 41. —  2. E d u a r d  A u g u s t , 
Sohn von Nr. 1, * 18. v u . 1876 in Zürich, Chem iker 
und G eobotaniker, Dr. phil. 1899, P riv a td o zen t für 
G eobotanik  an  der E . T . H . in Z ürich 1917, Ti tu - 
larp rofessor 1923, B egründer und  L eiter des geobota- 
n ischen In s titu te s  R iibel in Z ürich 1918. H auptw erke : 
Pflanzengeographische M onographie des Berninagebietes 
( 1911-1912) ; Vorschläge zur geobotanischen Kartogra
phie (1916) ; A nfänge und Ziele der Geobotanik (1917) ; 
Die E ntw icklung der P  flanzensoziologie (1920) ; Geobota- 
nische Untersuchungsmethoden (1922) ; Veröffentlichun
gen des Geo botanischen Institutes Riibel Zürich  I (1924) f.; 
Bürger von Zürich 1899. —  S Z G L . —  Wer is t ’s '? —

Sedei- oder B rudertobe l bei G antersw il 1375. — Vergl. 
U StG . —  M V  G X V III , p. 124. —  I. von A rx I, p . 403, 
534. — N äf : Chronik. — Derselbe : Burgenwerk. — 
Felder in St. Galler Nbl. 1897. [G. Fd. l

R Ü D E R S W IL  (K t. Bern, A m tsbez. Signau. S. C.LS). 
P farrdo rf, Gem. m it m ehreren  um liegenden W eilern . 
D ieser O rt besass im M itte lalter eine B urg und  einen 
eigenen O rtsadel (angebl. W appen : geteilt v . Silber u. 
R ot m it einem  aufrech ten  Löwen in gew echselten F a r
ben), aus dem  sicher n u r A d a l b e r t u s  de R uodersw ilare. 
Zeuge 1146, b e k an n t ist. Seine N achkom m en verliessen 
w ahrscheinlich die Burg R. und  e rb au ten  die B urg 
W arten ste in  bei Lauperswil, zu deren H errschaft R. 
fo rtan  gehörte . Die G erich tsbarkeit erw arb Bern 
wohl schon m it dem  L andgerich t R ahnfliih , sp ä tes ten s 
aber 1493, nach  dem Tode des H ans von Banmos, H  rrn

R u e  u m  1 7 5 8 .  N a c h  e i n e m  K u p f e r s t i c h  v o n  D .  H e r d i b e r g e r .

Vergl. im  allg. E . R iibel : Stammfolge der F am ilie  R . (in 
Deutsches Geschlechterbuch X X V ). [D. F.]

R Ü D .  Fam ilien  der K le . Schaffhausen u. T hurgau .
A. K a n t o n  S c h a f l f h a u s e n .  Im  17. Ja h rb . (?) |  B ü r

gerfam ilie der S ta d t S tein a. R h. W appen  : in  R o t au f 
goldenem  Boden goldener (?) Rüde. —  H a n s  und J o s e f .  
B ürgerm eister 1603 bezw. 1627. —  Ziegler : Gesch. der 
Stadt S tein a. Rh. —  W appentafel der Bürgermeister 
von Stein a. Rh. [ S t i e f e l .]

B. K a n t o n  T h u r g a u .  E m i l , von M auren, * 1869, 
Z en tra lp räsid en t des V erbandes Schweiz. P o stbeam te  
1897-1899, D irektor des Postkreises Zürich seit 1 9 1 5 , 
V erfasser zahlreicher A bhandlungen  zur Gesch. d. 
Schweiz. Postw esens, u. a. Die Schw eiz . Post vom  1. A ug. 
7974 Ws Ende Dez. 7927 (1928): —  N Z Z  1027, N r. 1293.
— Z W  Chr. 1 9 1 5 , p . 1 2 9 . [D. F.]

R Ü D B E R G  (K t. S t. Gallen, Bez. N eutoggenburg,
Gem. Oberhelfenswil). B urgruine über der T hur. Cas
trum  Radeberg 1270. Vor 1280 w urde das Schloss m it 
dem  H of B ütsw il von der A btei St. Gallen an  den G ra
fen Hugo v . W erdenberg  v e rp fändet, 1340 ebenso vom  
Grafen A lbrecht v . W erdenberg  an  G raf F riedrich  I V .  v. 
Toggenburg, und  w eiterhin  in U rkunden  von 1364 und 
1386 erw ähn t. R . w ar der Sitz eines A m m anns, der die 
m it dem selben verbundene  G erich tsbarkeit über den 
H of B ütsw il v e rw alte te . G o t s c a l c h u s , m inister de R.
1276. W appen : von Weiss und Schwarz fünfm al gete ilt.
—  S i e g f r i e d  von R ., Schultheiss zu Wil 1314. — 
F ra te r  J o h a n n e s  dictus de R ü th  erg, E insiedler im

von W arten s te in , Laupersw il und R. Der K irchensatz  
zu R . w urde 1319 schiedsgerichtlich dem  Jo h an n  von 

! F riesenberg zugesprochen, der ihn dem D eutschordens- 
: hause B ern schenkte . 1484 kam  er von diesem an die 
j S tift zu Bern und 1528 an den S ta a t. Verheerende Pest 
! 1434. 1810 w urde ein A rm en- und  W aisenhaus, sowie 
i eine A rb e itsan s ta lt e rrich te t. A us dem  n ahen  Hofe 
I Schönholz stam m te  N ildaus L euenberger, der F ü h re r im  
j B auernkrieg , der 1903 in R . ein D enkm al erh ielt. Täuf- 
I u. E hereg iste r seit 1554, S terbereg. seit 1606. — FRB.

— J .  Im obersteg  : Das Em m ental, p . 70. —  A. Ja h n  : 
i Chronik. — D erselbe : K t. Bern, p . 433. —  C. F . L. 
; L ohner : Kirchen. — A H V B  V I I I ,  p. 99 ; X V I I ,  p. 281 

(H . T ürler : Die Herrschaft W artenstein). [H. Tr.]
R Ü D G E R  ( R ü d i g e r ,  R ü e g g e r ) .  t  R atsfam ilie  der 

i S tad t W in te rth u r. Wappen : H auszeichen (Farben 
; u n b ek an n t). — 1. H e i n r i c h  der ä lte re  (1395-1425), des 
I R a ts  1405, erblicher In h ab er des L andschreiberam tes 
I des th u rg . L andgerich ts in W in te rth u r, Schultheiss 
! 1408-1409, 1410-1411. — 2. H e i n r i c h  der jüngere  
I ( 1405-1453), Sohn von Nr. 1, Schultheiss 1439-1447. —

3. N i k o l a u s ,  K onven tual zu R heinau. V erw alter des 
S tiftes 1462, A b t 1466-1478, e rb au te  das D orm itorium , 
t  9. x ii. 1478. —  J .  J . Riieger : Chronik der Stadt und  
Landschaft Schaffhausen. — E. R o thenhäusler : Bau- 
gesch. des Klosters R heinau, p. 36. — US. — 4. V e r e n a ,  
P riorin  von Toss 1472-1478.'— N bl. Stadlbib. W inter
thur, 1907, p . 43 ; 1919, p. 88  ; 1926, p. 12. —  E . F . von 
M ülinen : Helvetia sacra I ,  p. 117 ; I I ,  192. — Q SR G  I I I
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— Gfr. X IV , p . 213. — E . Egli : A ctensatnm lung. —  LL.
— L L H  (R heinau). —  S taa tsa rch iv  Zürich. [D. F.]

R Ü D I N ,  E r n s t , Dr. m e d . ,  v o n  P i ' y n  u n d  St . .  G a l l e n ,
* 19. I V .  1874, O berarzt der p sych iatrischen  K linik in 
M ünchen 1909, ebendort L eiter der genealogischen A b
teilung der D eutschen F orsch u n g san sta lt fü r P sych ia
trie  1918, O rdinarius in Basel 1925, k eh rte  1928 an  die 
Fo rsch u n g san sta lt in M ünchen zurück  u n d  w urde 
H onorarprofessor an der dortigen  U n iversitä t. Schrif
ten  : Seelenstörungen bei zu lebenslänglicher Zuchthaus
strafe Verurteilten (1909) ; F ortpflanzung, Vererbung 
und Hassenhygiene  (m it G ruber, 1911) ; Z ur Vererbung 
und. Neuentstehung der Dementia praecox (1916). — 
Persönl. M itt. [ H e r d i . ]

R Ü D I S Ü H L I .  I. Fam ilie  des Bez. W erdenberg  
(F rüm seu , Gem. Sennw ald). R udis Uhli im  ältesten  
T aufbuch  v. Sax 1638. E in Zweig b ü rg erte  sich 1906 in 
Basel ein. ,—  1. J a k o b  L o r e n z ,  * 13. x .  1835 in  St. 
Gallen, erst K upferstecher, dann  K u nstm aler, g ründete  
1861 in Lenzburg  eine K u n s ta n s ta lt (S tah ls tich 
p u b lika tion  : Das Schweizerland in  B ild  und Wort), seit 
1868 in Basel, anfangs als S techer (Denkmäler der 
Weltgeschichte von Sai. Vögelin), dann als L an d sch afts
m aler. t  23. XI. 1918. :— 2. H e rm a n n , * 1864 zu L enz
burg , Schn von Nr. 1, K u nstm aler, b ilde te  sich in Basel, 
Ka lsruiie u n d  S tu ttg a r t  aus, liess sich dann  d auernd  in 
M ünchen nieder, s tan d  k ü n stlerisch  u n te r  dem  Einfluss 
Bocklins. —  3. E d u a r d ,  * 1875 zu Basel, Sohn von 
Nr. 1, L andschaftsm aler, längere Zeit in B ukarest, dann 
in Basel, m alte  öfters im  M otiv von A rnold Böcklin. —
4. L ouise  B erlingar-R üdisühli, T ochter von Nr. 1,
* 1867, Bildnis- und G enrem alerin . —  Vergl. im  allg. 
S K L  und Suppl. — H ilty -K u n z  : Ueber Werdenber
ger F am iliennam en. — Centenarbuch (St. Gallen), 
p . 472. [C. Ro. und A. Mü.j

I I .  Fam ilie des Bez. G aster (Gem. A m den), die 
nach  der T rad itio n  des G laubens wegen aus W erdenberg 
ausgew andert is t. T h o m a s  R . e rh ält 1672 das L andrech t 
im G aster. — 1. A l o i s ,  1849-1922, B ezirksam tsschreiber 
1876, B ezirksam m ann 1897. —  2. A l o i s ,  Dr. phil., Sohn 
von N r. 1, * 9. V I .  1880, Professor an der K antonsschu le  
in Zug, V erfasser von w issenschaftlichen A rbeiten  über 
Chemi \  — S Z G L .  [J. F æ h .]

R Ü D L I ,  von .  Altes t  O p tim al engeschlecht. von 
U nterw alden , F re ite ile r von Sarnen. S tam m o rt is t der 
G üterkom plex R üdli bei Sarnen. W appen  (d. N rn. 3 u. 4) : 
steigendes oder schreitendes Lam m , ü b erh ö h t von 
einem  S tern . —  1. W e r n h e r ,  Schiedsrichter im Mar- 
chen stre it zw. U ri und Schwyz 1348, Zeuge im  Frieden 
zwischen Schwyz und  E insiedeln 1350. — 2. U l r i c h  
(1366-1387), angesehenes R atsm itg lied , vielleicht L an d 
am m ann  1383. — 3. N i k o l a u s  I., seit 1394 öfters 
T agsatzungsbote , L andam m ann 1398-1401, 1405, 1413, 
1417. —  4. N i k o l a u s  II ., L andam m ann  1431 oder 1432, 
1438, 1441, 1445, 1448, 1451, 1453, s tifte te  vor seinem 
Tode letztw illig  die K aplanei von Sarnen, f  als le tz te r 
des G eschlechtes 7. v i i .  1455. — K üchler : Chronik von 
Sarnen. — A S I, Reg. — Gfr. Reg. — Eigene Sam m 
lung:: [R. D.]

R Ü D L I N G E N  (K t. und  Bez. Schaffhausen. S. GLS). 
Gem. u . P farrd o rf, gem einsam  mit. B uchberg. R uodinin-  
gun  827 ; Rodelingin  1080. W appen  : Die W appenfigur 
des Gem eindesiegels schein t u rsp r. ein M ühlrad gewesen 
zu sein. Das D orf gehörte  der a lten  G rafschaft K le ttg au  
an . Als erste G rundbesitzer erscheinen 827 H ug b ert und 
sein N achfolger, das K loster S t. Gallen, 1123 Leuthold 
von W eissenburg, durch  dessen Schenkung das K loster 
R heinau  H au p tg ru n d h err  w urde. M eierrodel von 1433. 
Die niedere Vogtei ging als Lehen von R heinau  von den 
F reiherren  von Tengen 1337 und 1339 an die Fam ilie an 
dem  Lewe, 1373 an  die von Fu lach , 1509 an B ürger
m eister H ans T rüllerei und  von dessen E rben  1520 an 
die S tad t Schaffhausen ü ber ; diese fasste das D orf m it 
B uchberg, dem  M urkathof und  E llikon in der O ber
vogtei R . zusam m en und b rach te  1657 auch  die hohe 
G erich tsbarkeit, die b isher offenbar den K lettgaugrafen  
gehört h a tte , an  sich. Die K irche w urde 1130 aus einer 
rheinauischen Filiale zur P fa rrk irche  erhoben und der 
heiligen M argaretha gew eiht, ging aber w ahrsch . bald 
ein und w urde (vor 1275 ?) m it derjenigen von B uch

berg verein ig t (s. A rt. B u c h b e r g ) .  P farreg iste r seit 
1612. Die 1084, 1087 und  1107 u rk . genann ten  A d a l 
b e r t ,  G e r u n g u s  comes de R uodelingin  und B r u n o  
w erden m it dem  F lu rnam en  « B ürste l » (B urgstall) in 
V erbindung g ebrach t und als einheim ischer Adel au f
gefasst, Gerung sogar als K le ttg au g ra f g ed eu tet, der 
v ielleicht sp ä te r  nach S tühlingen übergesiedelt und 
A lbgaugraf gew orden sei. —  US. — LL. —  R üeger : 
Chronik. — Meyer : Unoth. — Im  T h u rm -H ard e r : 
Chronik. —  Schaffh . Festschriften  1901. — H cdinger : 
Landgrafschaften und Vogleien. —  Schaffhauser Jahr
buch ,1926. — B ächtold  : P farrp friinden . [ S t i e f e l .]  

R Ü D L I N G E R .  Fam ilien  der K te . S t. Gallen, 
T hurgau  u. Zürich.

A. K a n to n  S t. G a l len .  R Ü D L I N G E R ,  R Ü E D L I G E R ,  R Ü T -
i.i n g e r . —  1. In den obertoggenburgischen Gem. Stein, 
E n n etb ü h l (1754) u . K ru m m en au  (1527) eingebürgerte  
Fam ilie. — F r.R o th en  [lue : Chronik, p . 75, 94, 99. — M. 
Gm tir : Rechtsquellen I I ,  p. 545. — 1. H a n s , als A m m ann
u. V ertrauensm ann  der Alpgenossen im  T h u rta l (K ru m 
m enau) von 1527 an  erw., V erordneter der Toggen- 
b urger L and leu te  im  M aggenauer K losterhandel 1528- 
1529. — K . W egelin : Toggenburg  I I ,  p. 55. —  2. H e i n 
r i c h , F ü h re r der K atho liken  im  N esslauer K irchenhandel 
1602. — F r. R othenflue : Chronik, p . 8 0 .—  3. G o r i u s , 
Führer der O bertoggenburger im  S tre it gegen S tift S t. 
Gallen u .T ag sa tzu n g  1598-1601.— K . W egelin I I , p . 189.
— 4. N i k l a u s ,  * um  1670 im  T h u rta l (Sidwald), erhielt 
um 1701 das glarnerische B ürgerrech t, ste llte  sich in den 
zum Toggenburgerkrieg  führenden  Bewegungen 1706- 
1712 k ra ft seiner K enn tn isse  der Toggenburger F re i
heiten  und seiner B eredsam keit in die vordersten  Reihen 
der R eform ierten , w ar neben H p tm . K eller von Biits- 
wil, P an n e rh err Bösch von W attw il und Landw eibel 
G erm ann U n te rh än d ler im  V erkehr m it G larus und 
Zürich, en tw arf m it jenen  1709 den « H auptverg leich  », 
eine au f völliger P a r i tä t  der R elig ions-Parteien  b e ru 
hende V erfassung, durch  welche das T oggenburg sich 
fak tisch  vom  K loster S t. Gallen lossagte. M itglied und 
eigentlicher F ü h re r der Regierungskom m ission, H a u p t
gegner der « L inden » im  U n te ram t, welche die A n
näherung  an  das S tift be trieben , V ertrauensm ann  von 
Nabholz, au f dessen V eranlassung er von L ichtensteig  
als B ürger aufgenom m en w urde, O bm ann des E vang . 
L an d ra tes  und  P räses d. E hegerichtes, H a u p ttre ib e r 
bei der B esetzung der Schlösser und K löster im  Lande. 
1726 erfolgte seine überraschende E inschw enkung in 
die äb tische Po litik  (H ofam m ann von St. Jo h ann), 
1734 w urde er von der W attw il er L andsgem einde der 
Æ m ter en thoben . Vor einer gegen ihn  und Keller 
angehobenen U ntersuchung  weichend, erlag er m it 
jenem  am  9. x n .  1735 bei St. Peterzell der V olksjustiz.
— LL. — L L H . —  H ässig : Die A n f.  des Toggb. Krieges.
—  M antel : Ueber die Veranlassung des Zwölferkrieges.
— H au sk n ech t : Die Toggenburger Unruhen 1735. — 
Müller : Landweibel Jos. Germann (in Z S K  V III , p. 201).
— 5. J o h a n n  G e o r g  R ütlinger, von H em berg, 1792- 
1855, D ichter, L ehrer in A lts tä tten . G edichte : Poetische 
Versuche (1824). — 6 . J o n . J a k o b  R ütlinger, von 
W ildhaus, 1790-1856 (*?), L ehrer in H em berg , 1823 nach 
A m erika ausgew andert. Ländl. Gedichte (1823-1826, 
z. T. in M undart) ; Tagebuch a u f  einer Amerikareise  
(1826). — M. H ungerbühler : Kulturgeschichtliches, 
p. 115. —  St. Galler N bl. 1915.—  [H.  E.]  —  7. B o n i f a z , 
Profess in S t. Gallen 1604, S ta tth a lte r  in S t. Jo h an n  
1616, in S t. Gallen 1618, B ib lio thekar 1624, leitete  die 
an der K losterk irche vorgenom m enen R ep ara tu ren , 
t  24. x i.  1627 in Fu lda , wohin er zur D urch führung  der 
Reform  gesand t worden w a r .— L L H .— S K L ,  Suppl.
— S tiftsarch iv .

I I .  Fam ilie der Gem. Schm erikon (Seebezirk). — 
A lo i s ,  * 15. x i. 1815 in Schm erikon, P rieste r 1840, 
Professor und  P rä fek t der k a th o l. K antonsschule, 
P fa rre r in Jo n a  1845, B eförderer des N eubaues der 
K irche, P fa rre r in B ütsw il 1853, in Neu St. Jo h an n  
1860, D ekan des K apite ls O bertoggenburg 1860, n ich t 
resid ierender D om herr, P fa rre r in Jonsw il 1866, Dekan 
des K apite ls U ntertoggenburg  1866 (N eubau der 
K irche), f  30. XII. 1877. Verfasser von Gesch. der uralten 
Kirchhöre Jonswil-O berutzwil-Bichwil. Seine Toggen-



ItÜ ED l RUEGG 737

burger Chronik , urk. Gesch. sämtlicher kath. und evangel. 
Kirchgem. der Landschaft Toggenburg, w urde vollendet 
und 1877 hgg. von F ranz  R othen  flue. —  K K Z  1878. — 
Centenarbuch, p. 390. —  Toggenburg. Chronik, E in le i
tung . [J. M.]

B. K a n to n  T h u r g a u .  F rauenfelder B ürgerfam ilie des
14. J a h rb .,  urk . gen an n t 1357-1410. Siegel : ein w ach
sender Schwan. —  1. H e i n r i c h , österr. Vogt zu F rau en 
feld u rk , 1357-1359. Seine Schw ester —  2. E l i s a b e t h , 
Æ btissin  von Tänikon (T hurgau) 1387-1399, f  2. v. 1410 
als K o n v en tu a lin . — N at er : Tänikon, p . 137. — 
U StG  IV . — K uhn : Thurgovia Sacra 111, p . 386. — 
E. F . v . Mülinen : Helvetia Sacra I I ,  p. 137. — Pupi- 
kofer : Frauenfeld, p. 41 -58 .— G fr. I I ,  p. 118. [A. Sch.]

C. K a n to n  Z ü r ic h .  A lte Fam ilie der Gem. W ei ach. 
Ein Zweig erhielt das Z ürcher B ürgerrech t 1618, 
erlosch jedoch im M annesstam m  1680 m it — J o h a n n e s ,  
1621-1680, V. D. M. 1641, Feldpred iger im R appers- 
w ilerkrieg 1656, H elfer u n d  P fa rrer zu S tam m heim  1641 
bezw. 1662-1680, K äm m erer des S teiner K apite ls 1663, 
ve rd ien t um  die Förderung  des Schulwesens und die 
E in führung  des K irchengesangs au f der L an d sch aft. — 
T B  4-5. —  K . W irz : E tat. —  A. F a rn e r : Gesch. d. 
Kirchgem . Stam m heim . [D. F.]

R Ü E D I ,  R Ü E D Y ,  R Ü ED IN.  Fam iliennam e der 
K to. Basel, B ern, G raubünden , L uzern, Schwyz und 
Zürich, der wie R üetsch i (s. d.) au f den V ornam en 
R udolf zurückgeht.

A .  K a n t o n  B a se l .  R ü e d i n .  f  Fam ilie aus H elfranz- 
kirch, im  15. Ja h rh . in R heinfelden u n d  Basel einge
bü rg ert. W appen : gespaltene Lilie von Silber und  Rot 
in Gold. —  1. J a k o b ,  1501-1573, Basler B ürger 1521, 
E isenhändler und S tadtw echsler, Z unftm eiste r und 
R a tsh err zum  Schlüssel, O berstzunftm eister 1559-1573.
— 2. H a n s  J a k o b , 1633-1689, U renkel des Vorgen., 
Professor der R heto rik , R ek to r der Basler U n iv ersitä t 
1676. —  W B . [P. Ro.]

B .  K a n t o n  B a s e l l a n d .  R Ü E D I .  Fam ilie v o n  L iestal.
—  M a r i e , geb. Gschwind, 1847 - 9. I I .  1920, g ründete  
1875 in B ern die p riv a te  H andelsschule R ücdi. — 
B W  1920 ,20 . [H. T.]

C. K a n t o n  B e rn .  A lter Fam iliennam e des K t s. Bern, 
der in der Gegend zwischen B urgdorf und  Solothurn 
(N iederösch) seit 1363 nachzuw eisen is t. —  D irek te  M it
teilungen. [D. S.]

D. K a n to n  G r a u b ü n d e n .  R ü e d i .  B ündner Fam ilie, 
die in Zizers, Thusis, M utten , Maienfeld u. ändern  Gem. 
des K ts . e ingebürgert is t. —  L u z iu s , Dr. m ed., von 
Zizers, * 1804, der erste  E n td eck er des D avoser H öhen
klim as, 1827-1849 m it geringer U nterb rechung  A rz t der 
L andschaft Davos, der V orläufer von D r. Alex. Speng
ler, e rrich te te  schon 1841 in D avos eine A n sta lt zur 
H eilung skrophulöser K inder, üb ern ah m  1850 das 
A lvaneuer Bad, erw arb  zu le tz t das K asino in Chur, 
t  1869 in Zizers. —  S. auch  A rt. R i e d i .  [F. F.]

E . K a n to n  L u z e rn .  Fam ilien der Æ m ter H ochdorf 
(14. Ja h rh .) , E n tleb u ch  und  Sursee. — U l r i c h ,  S ta t t 
h a lte r und  R ich te r E n tleb u ch  1692-1698. — G fr. 
Reg. [P. X. W.]

F . K a n t o n  S c h w y z .  R Ü E D I .  Alte schwyz. L an d 
leutefam ilie. Schon im  9. Ja h rh . w urden R . in der 
u ra lten  P farre i R iem enstalden  begraben. 1803 und 1807 
w urden R .  als neue L andleu te  ins L an d rech t aufgenom 
m en, en tw eder Angehörige des a lten  schwyzerischen 
Geschlechts, die das L an d rech t verw irk t h a tte n , oder 
eines angeblich aus G raubünden  zugew anderten  Ge
schlechts. [D. A.]

G. K a n t o n  Z ü r ich .  R ü e d i .  Seit 1656bezeugte Fam ilie 
v .W aldhausen  (po l. Gern. F isibach, A argau, K irch . Bachs, 
Z ü ric h ).— E. B olleter : Gesch. eines Dorfes, p. 197, 218. 
— ■ J a k o b ,  * 9. iv . 1842 zu W aldhausen, Forstm eiste r 
des K ts. Zürich 1870-1882, O berforstm eister 1882-1915, 
K an to n sra t 1875-1893, A rtillerie-O berst, Schöpfer der 
W ildreservation am Tösstock ; pub i. u. a. B eitr. zur 
Forstgesch. d. K ts. Zürich 1882-1907. f  28. XI. 1915 in 
Zürich. —  N Z Z  1915, Nr. 1647. —  ZW C hr. 1915, p. 435.
— Landbote  1915, Nr. 268. — Bülach-Dielsdorfer 
Wochenzeitung 191.5, Nr. 99. — H. H edinger : Gesch. d. 
Städtleins Regensberg, p. 288. — Schweiz. Jagdzeitung  
1915, Nr. 35. [D.. F.]
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R Ü E D I G E R ,  A d a m .  Siehe R i e d i g e r .
R Ü E D 1 S W I L  ( H E R R E N  V O N ) .  W olhuser Mi

n isterialenfam ilie , die einer Ungenossc nehe der Freiin 
M inna von W olhusen en ts tam m te . Die B rüder und 
R itte r  — 1. A rnold (1228-1244) und  —  2. U l r i c h  I. 
(1228-1254) sind zweim al als filii dominae M innae  
bezeugt, N am en de Ruodiswile zuerst L240. — 3. R itte r  
U l r i c h  II. (1277-1298) h a tte  zwei Söhne : —  4. W a l 
t h e r  1. (1277-1311) und — 5. R itte r  J o h a n n  I. (1298- 
1314), welche zwei L inien begründeten . D iejenige 
W alters erlosch m it M a r g a r i t h a ,  1356 W itwe P e ters IV. 
von B ubenberg . Diejenige Jo h an n s kam  infolge der 
H eirat M argarithas von W olhusen m it G raf Im er von 
Strassberg  (1329) ins B uchsgau und ins heimische 
Seeland. Diese H erren  von Rüedisw il, d a ru n te r —
6 . R itte r  I m e r  (1336-1370), w urden B urgm annen und 
Bürger z u  Biel und am  Bielersee b eg ü te rt, behielten  aber 
noch Besitz in der a lten  H eim at. Sie verschw ägerten  
sich m it den H erren  von C ourtelary , von der Flüe 
(Roche), R uoda, M atzeier, vom  Stein und  von Soppen

see, N ach 1380 zogen sie nach  Basel, 
wo das Geschlecht m it L u d e m a n n  v e n  
Rüediswil von E p tingen  (1413-1429) 
anscheinend erlosch. —  Die 1311 er
w ähn te  B urg w urde am  6 . XII. 1375 
durch  die Gugler, gleichzeitig m it 
Rusw il, z erstö rt. W appen : in Silber 
ein ro te r  R ing. — Vergl. Gfr. R e g .— 
F R B .  — UB. —  W . Merz : U rkun
den -B u ch  Zoßngen. —'A S G  1918, 97. 
—  A H S  1927, 117. [H. A. S. v: B.]

R Ü E F L I .  Fam ilie  von Grenchen (Solothurn), Leng- 
nau (Bern) u . a. O. —  C h r i s t i a n  R üefli-Fluri, von 
Grenchen, 1866-24. m .  1921, von 1884 an  U h ren fab ri
k an t in Biel, h in terliess verschiedenen w ohltätigen  A n
sta lten  200 000 F r. — Express 1921, N r. 7 J. [H. T.] 

R Ü E G E R  ( R ü g e i i ) .  V erm utlich in der 2. H älfte  des
15. Ja h rh . aus dem K le ttg au  eingew anderte B ürger
familie der S tad t Schaffhausen. V ielleicht leb t sie in den 
neuzeitlichen Fam ilien  R . von Schallhausen und  W il
d lingen  fo rt. —  1. J a k o b , P fa rre r am  M ünster, K orres
pondent m it B ullinger in Zürich, t  16. m . 1564. —
2. Joh an n  J a k o b ,  Sohn von N r. 1, 15. v u . 1548 - 
19. v in . 1606, P fa rre r zu Schw anden (Glarus) 1569, am 
M ünster in Schaffhausen von 1575 an  (daneben in 
Buch, H em m ental und 
B üsingen),Scholarch  1592,
T rium vir, R eg is tra to r des 
A llerheiligen-A rchivs, Ver
fasser von Genealogien der 
Im  T hurm  und  Fulach, 
einer Synopsis historica, 
eines Catalogus om nium  
cometarum  und der Chro
n ik  der Stadl und Land
schaft Schaffhausen  (hgg. 
von C. A. B ächtold).
—• C. A. B ächtold in 
der R ’schen Chronik. —
Schalch : E rin nerungen .—
Mezger : J . J . R . Chro
nist von Schaffhausen. —
Im  T hurm  H ard er : Chro
n ik . —  Mägis : Schaffhau
ser Schriftsteller. — L L . —
A D B . — v. W yss : His
toriographie. — Festschrift 
der Stadt Schaffli. 1901.
— Schaffhauser Intelli
genzblatt 1899, Nr. 180.
— Pestalozzi -K u tte r  : Kulturgeschichte des Kts. 
Schaffh . 1 1 . —  3. G o t t h o l d ,  * 1844, S taa tsa rch iv a r 
1889-1900. — 4. G e o r g ,  S ta d tra t  1874-1880. —  Re- 
gierv.ngs /calender. [ S t i e f e l . ]

R Ü E G G  (früher auch RÜECK,  R Ü e g g e r ,  R üE D G E R ,  
R ü e g g e n ,  R u e g g ,  R ü g g ) .  Fam iliennam e der K te . 
Basel, L uzern, S t. Gallen und  Zürich, en ts tan d en  aus 
Rodegerus, Rueggerus, Rüdiger.

A. K a n t o n  B a s e l s t a d t .  Neu e ingebürgerter Zweig 
der st. gallischen Fam ilie des — J o s e p h  A u g u s t ,

Oktober 1929

Johann  Jakob  Bürger.  
Nach einem Holzschnit t von 

Th.  Meyer ■ 
(Schweiz, Landesbibi.  Bern).
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* 14. v i i . 1882, Dr. ph il., M itglied des Gr. R a ts  1920- 
1926, des E rziehungsrates seit 1918, V erfasser von 
Louis de Camoes und Portugals Glanzzeit, sowie zahl
reicher A bhandlungen  aus dem  G ebiet der blass, 
rom anischen  und  englischen L ite ra tu r . [A. Bl. u. F. R.] 

ti. K a n to n  L u z e rn . H intersässenfam ilie  der S tad t 
L uzern . —  H a n s  J a k o b , 1623-1693, u rsp r. von K em p
ten (Z ü ric h ) , P a s to r zu M arbach im  R h e in ta l, A lt
s te tte n  und  Stadel, V erfasser versch . Schriften . — 
J o h a n n , dessen Sohn, K upferstecher. —  M. E s te r
m ann : Geschichte des Ruralkapitels Ilochdorf, p. 31.
— P. C. Jo s t : Die Radierer und Kupferstecher des 17. 
Jahrh. in  der Schweiz. — Katholische Schweizerblätter 
1902, p . 42. [P. X. W.]

C. K a n to n  S t. G a llen . I. A lte, u rsp r. aus dem  K t. 
Zürich eingew anderte Fam ilie der ehem aligen G raf
schaft U znach, die d o rt se it A nfang des 16. Ja h rh . 
e rw ähn t w ird und  h eu te  als deren katho lische Linie in 
den st. gallischen Gem. G om m iswald, U znach und bes. 
in S t. G allenkappel v o rbürgert ist. W appen : in Blau 
eine senkrech t gestellte  goldene A rm brust (spätere 
V arian ten  m it Pfeil u n d  zwei sechsstrahligen Sternen).
—  R. von S t. G allenkappel : —  1. Ch r i s t e n , U n te r
vogt der G rafschaft U znach 1543. — 2. M e l c h i o r , 
U n terv o g t 1567, L andam m ann  1568. — 3. B a l t h a s a r , 
L andesfähnrich  1600, L andam m ann  1616. — 4. C h r i 
s t i a n , L andam m ann  1623. —  [A. Bl. u. F. R.] — 5. F e r -  
d l n a n d u s ,  D r. theo l., B ischof von S t. Gallen, * 20. IV. 
1847 in Geklingen, P rieste r 1870, Professor u . P räfekl 
am  bischöflichen K nabensem inar in  St. Georgen bis zu

dessen A ufhebung 1874, P fa rre r in 
M ogelsberg 1874, in L ich tenste ig  1877, 
R esiden tialkanonikus in S t. Gallen u. 
Regens des P riestersem inars 1880. 
D om dekan 1889, ständ iger bevorzug
ter M itarbeiter Bischof A ugustin  E g
gers, zum  Bischof erw ählt 27. m . 1906. 
Seine bischöfliche T ätig k eit w ar vor 
allem  nach  der religiösen Seite einge
ste llt. F ü r  die S ta d t S t. Gallen b ildete 
sich u n te r  seiner Regierung der Ve

rein « R ö m isch -K ath . Gem. S t. Gallen » m it freiwilli
gem  S teuerrech te  ; 1913 beschloss die ch ristkatho lische 
Gem einde, ihre F orderungen  an die Fonds des k a th o 
lischen Konfessionsteiles n ich t m ehr geltend zu m achen.

f  14. x . 1913 im  K loster 
St. Scholastika in Tübach. 
Verfasser von : Das heilige 
M essopfer ; Das grosse 
Gastmahl ; Die öftere hei
lige K om m union  ; Die 
Apostelgeschichte. — Job . 
(Esch : Dr. F . Rüegg, vier
ter B ischof von St. Gallen. 
—  St. Gail. N bl. 1914. 
p. 97. — A N S  1923, pag. 
121. — [J. M.] — 6 . JOS. 

A n t o n , * 4. x i .  1828- 19. 
x . 1906, L ehrer in Vorder- 
G oldingen 1847 - 1861, 
S tad tsch re ib er in R ap 
pers vói, G erichtsschrei
ber, B ezirksam m ann des 
Seebezirks 1884. — 7. J o 
s e p h  A u g u s t ,  E nkel von 
N r. 6 , s. u n te r  K t. Basel. 

Bischof Ferdinand Rüegg. — 8 . JOS. F E R D I N A N D ,
Nach einer Photographie. * 16. X I I .  1884, Dr. phil.,

Verf. v . Heinrich Gundel
fingen  ; Das S t. D ionyskirchlein in  Jona u. seine B ilder ; 
M itarbeiter der Z S K , F G , R ed ak to r, G ründer u . Leiter 
der K a th . In te rn a tio n a len  P resse-A gentur (K ipa, gegr. 
1917) in F re ibu rg  u .  der Ecclesiastica, D okum ente  und 
N achrich ten  zur zeitgen. K irchengeschichte ; verd ien t 
um die R enovation  der K apelle S t. D ionys bei Jo n a . — 
U rk . im  S taa tsa rch iv  Schwyz und  in P riv a tb esitz . — 
Chronik C ustor (Ms.. U znach). — B ürgerregister von St. 
G allenkappel. —  J .  F äh  : Kriegs- und M ilitärwesen der 
Gem. K a l tb ru n n .— YVidmer : Gesch. v. G om m isw ald.— 
St. Galler Volksblatt 1906, Nr. 85. — St. Gail. Nbl. 1907,

p. 75. —  K K Z  1857, p. 6 8 . —  S Z G L .  —: P ers . M ittei
lungen. [A. B lœ chliger und Ferd. Rüegg.]

I I .  Fam ilie  des Bezirks G aster, f  in K a ltb ru n n , 
noch bestehend  in B enken. — M e in ra d , f  1645, Partner
in eister 1628. [J. Fæh.]

1). K anton Zürich, f. Fam ilie, die erstm als 1509 m it 
H a n s  R ., dem  W eibel der H erren  von Landenberg  zu 
A lt-L andenberg  (B aum a), g en an n t w ird und  h eu te  im 
T össtal und  Z ürcher O berland s ta rk  v e rb re ite t ist. — 
[J. Fnick]. —  F . Meier : Gesch. d. Gem. W etzikon, p. 285, 
294. —  H . L üssi : Chronik des Gem. W ila, p. 107, 150, 
153. — A. Æ ppli : Chronik der Gem. W ildberg, p. 24.
— K . H auser : Gesch. d. Stadt, Herrschaft und  Gem. 
Elgg, p. 405, 673. — R. R üegg : Gesch. einer entvölker
ten Berggegend. —  II. Rüegg : Traute Heimat meiner 
Lieben. — 1. H e in r ic h ,  R ich te r von A lt L andenberg  
1685. —  2. H a n s  J a k o b , von B aum a, g en an n t Joggeli 
von W yden, b eg ründete  1773, aus H olland zu rü ck 
gekehrt, in  seiner H eim at die Sekte der N eugläubigen, 
die sich tro tz  G efängnisstrafen , G üterkonfiskation  u n d  
Landesverw eisungen du rchzusetzen  verm ochte , t  1809.
— G. Meyer v. K nonau  : Der Canton Zürich  I I ,  p. 375.
— J .  S tuder : Gesch. d. Kirchgem. Bärctswil, p. 208. —
F .  u . G. LI cgi : Das Tösstal, p . 90. — 3. J a k o b , von 
N eubru n n -T u rb en th a l, genoss um  1778 den R u f eines 
M usterbauern . —  Z W  Chr. 1912, p . 279. —  F . u . G. 
Hegi : Tösstal und Tösstalbahn, p. 62.—  4. J o h a n n e s ,  
von B aum a und  W iesendangen, * 26. v. 1799 zu Un- 
dalen-B aum a, L ehrer und L eiter der kan tonalen  A rm en
schule B läsihof 1818-1826, zu W in te rth u r  1826-1858, 
R ek to r der W in te rth u re r S tad tschu len  1838-1842, 1854, 
E rz iehungsrat 1837-1839, 1844-1848. M itarbe ite r an 
der Scherr’schen Schulorganisation , Schöpfer des Zür
cher. U n terrich tsgesetzes von 1859, M itbegründer der 
Z ürcher lan d w irtsch aftl. Schule au f dem  S trickhof 1853. 
G rossrat 1846-1848, 1850-1865 ; erh ielt 1856 das B ü r
gerrech t von W in te rth u r geschenkt ; t  30. v. 1871 in 
W in te rth u r. — N Z Z  1871, N r. 282. —  E. R üegg : Joh. 
Rüegg. —  A. Isler : Bundesrat Dr. J . Furrer, A nm . 30.
— N bl. der Hülfsgesellschaft Zürich  191 1, p. 9, 14, 19, 
30. —  H eim atkunde von W interthur 1887, p. 135, 194.
—  5. H e i n r i c h , von B aum a, 1801-1871, Dr. m ed., 
G rossrat 1830-1839, 1843-1869, R egierungsra t 1832- 
1835, N a tio n a lra t 1849-1864. —  L. Meyer von K nonau  : 
Lebenserinnerungen, p . 367. — W . W etts te in  : Die R e
generation des K ls. Zürich. —  6 . J o h a n n  H e i n r i c h , 
von W etzikon, * 4. x n .  1812 in W etzikon, L ehrer in 
W etzikon 1833-1845. in U ste r 1845-1886 ; M itarbeiter 
an  der Scherr’schen Schulorganisation , in deren Sinne 
er die sog. R üegg’schen E xam in ato rien  herausgab  ; 
veröffentlichte ausserdem  einige L iedersam m lungen 
fü r alle Schul stufen . B ürger von U ster 1881 ; t  13. v. 
1889 in U ster. — F . Meier : Gesch. d. Gem. Wetzilcon, 
p. 568. — S L  X X X IV , p. 54. —  7. A r n o l d , von S ternen- 
berg, * 2. x . 1814 in S täfa, B uchdrucker, B egründer 
und H erausgeber des A nzeiger vom Zürichsee 1841, 
M itbegründer der B ank in W ädensw il, M itin itian t der 
S. O. B., K om ponist, B ürger von W ädensw il 1883 ; 
t  27. ix . 1892 in W ädensw il. —  N Z Z  1892, N r. 273. —
G. Meyer v. K nonau  : Der Canton Zürich  I I , p. 111. —
8 . H a n s  Ru dol f ,  von R am sb erg -T urben ta l, * 12. I I .  
1824 in R am sberg, P rim arleh re r in W ila 1841, W ädens
wil 1842, an der U ebungs- und  M usterschule des Sem i
nars K iisnach t 1848-1856, H au p tleh re r  am  L ehrer
sem inar S t. Gallen 1856, dessen D irek to r 1857-1860, 
S tra fh au sd irek to r S t. Gallen 1857-1858, S em inard irek
tor zu M ünchenbuchsee 1860-1880. a. o. P rof. fü r P ä d a 
gogik an der U n iv e rsitä t B ern 1870-1885, O rdinarius 
1885-1893. B ernischer V erfassungsrat 1883-1884, Ge
m ein d era t von B ern 1888-1890. H au p tw erke  : Der Ge
sangsunterricht in  der Volksschule (1854) ; Das Schul
buch nach Anlage und A u sfü h ru n g  (1858) ; Grundriss 
der Seelenlehre (1862) ; Die Pädagogik  (1864-1866) ; 
Pädagogische Bausteine  (1886). Seine L iedersam m lun
gen fanden  w eiteste  V erbreitung  und erlebten  zahlreiche 
A uflagen, t  29. x . 1893 in B ern. — N Z Z  1893, N r. 305 ; 
1896, Nr. 331. — L andbo te  1893, Nr. 257, 263. —  Z P  
1893, N r. 256. — S L  X X X V III , p. 345, 353, 359. — 
Bernisches Schulblatt X X V II. — H urn i : Z ur Erinne-

I rung an den 25. IV . 1880. — E. Balsiger : H . R . R . —
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1). H e i n r i c h ,  von W ila * I. ii . 1 8 2 5  zu W ila, Sekundär- ] 
lehrer in Enge 1 8 4 4 - 1 8 7 2 ,  p ub i. G edichte 1 8 4 9  und 1 8 5 1 , j 
E rzählungen aus der Schw eizergeschichte. Erfolg
reicher H erausgeber von Ju g endschriften  ; f  2 1 .  I I I .  
1 87 2  in Enge. —  S L  X V II, p. 1 0 9 , 1 4 5 . — G. E scher : 
Chronik d. ehemal. Gem. Enge, p . 8 2 . — F. B rüm m er : 
Lexikon d. deutschen Dichter. — 10. J o h a n n  K a r l  
H e i n r i c h ,  von Illnau , * 2 2 . x i. 1 8 3 6  in Illnau , P rim ar- 
lehrer zu W etzikon 1 8 5 8 - 1 8 6 5 ,  Sekundarlehrer zu iVIaur 
1 8 6 5 -1 8 6 8 , zu R iiti 1 8 6 8 - 1 9 0 7  ; P rä sid en t der Gem ein
nützigen Ges. des Bez. H inwil 1 8 8 3 - 1 8 9 1 ,  der k an to n a 
len Schulsynode 1 8 8 5 - 1 8 8 6  ; D ichter, D ram atiker, 
veröffentlichte zahlreiche L ehrm itte l fü r deutsche 
Sprache, R echnungs- und B uchführung , t  1 0 . X I. 1 9 0 9  
in R ü ti. —  S L  L I V, p . 4 4 2 ,  4 4 9 .  — Z  YVChr. 1 9 0 9 , p. 4 4 5 .
— Der F reisinnige, 13. x i. 1909. —  F . Meier : Gesch. 
d. Gem. W etzikon, p. 586. —  G. K uhn : Gesch. d. Se- 
kundarschulwesens der Gem. M aur, p. 22, 37, 40. — G.
Strick ier : Hundert .Jahre Gemeinnützige Gesellschaft 
und Sparkasse des Bez. H inw il, p. 83, 168. —  V. Har- 
dung : Schweiz. Literaturkalender 1, p. 157. —  11. 
E d u a r d , von W ila, * 1838, K unstm aler, nam entlich  
als L an dschafte r in M ünchen, Brienz und  W engen t ä 
tig, t  8 . IV. 1903 in W engen (Bern). — S K L .  — [D. F.]
— 12. R e i n h o l d ,  von W ila, Jo u rn a lis t u . Feuille tonist,
* 12. v in .  1842 zu W ila, Sekundarlehrer zu Bäretsw il 
1866, nahm  1867 m it Salom on Vögelin, S ekundarlehrer 
Sibcr und  än d ern  D em okraten  A nteil an den K äm pfen 
um die Revision der Z ürcher V erfassung. Mitglied des 
V erfassungsrates, R ed ak to r am  W interthurer Land
bolen 1870, an der Schweiz. Handelszeitung  1877-1879, 
gab daneben  den dem okratischen  K alender Der Re
publikaner heraus, g ründete  1879 m it T heodor C urti die 
Zürcher Post, deren Feu ille ton  er bis 1915 redig ierte , 
f  11. v i i . 1923 in Zürich. Verf. Gudrun (1865) ; Plaude
reien (1873) ; Die Sängerwoche (1880) ; Blätter zur Feier 
des 50j. Jub iläum s des Zürcher Stadttheaters (1884). 
N ach seinem  Tode erschienen Ausgewählte Feuilletons ; 
Sängerwoche (1926) ; Welschland führten (1927) ; P lau
dereien aus vier Jahrzehnten  (1928). —  J .  Diem : Zur  
Erinnerung an R einh. Rüegg. — Z P  1923, N r. 160. — 
N Z Z  1922, N r. 1085 ; 1923, N r. 947. —  Der R epublika
ner 1926. —  [O'. F rei.] — 13. A r n o l d ,  von Adetswil- 
Bäretsw il, * 21. I. 1856 in Aussersihl. V. D. M. 1879, 
P farrer zu Zum ikon 1883-1900, zu B irm ensdorf 1903- 
1922, P riv a td o zen t fü r n eu tes tarnen tliche Exegese an 
der U n iv ersitä t Zürich 1892-1915, T itu larprofessor 
1915-1927, R ek to r des Freien G ym nasium s in Zürich
1901-1903, Dr. theol. h . c. der U n iv ersitä t B ern 1917. 
B ürger von Zürich 1867. H au p tw erke  : Die neutestament- 
liche Tex tkritik  seit Lachmann  (1892) ; A u f  heiligen 
Spuren abseits vom Wege (1904) ; Der Apostel Paulus 
und sein Zeugnis von Jesus Christus (1906) ; Die Bezie
hungen Calvins zu  Heinrich B ullinger (1909) ; Die M is
sion in  der alten Kirche (1912) ; Der Kindergottesdienst 
in der Schweiz (1913) ; Kinderseelenkunde  (1925). — 
K. W irz : Etat. — Festschrift Universität Zürich  1914. 
p. 33. —  Das Freie G ym nasium  in  Zürich 1888-1913, 
p. 28. — N Z Z  1926, N r. 101. — Kürschners Deutscher 
Gelehrten-Kalender. — 14. H a n s  J a k o b , von D ällikon,
* 26. x i i.  1859 in D ällikon, erfolgreicher A rch itek t, 
Maler und R adierer, B ürger von Zürich 1902. —  S K L .
—  S Z G L .  —  15. H e i n r i c h ,  von B auraa, * 1867 in 
Pfäffikon, dipi. L andw irt 1890, Dr. oec. pub i. 1891, 
R edak to r der Z P  1891, des L andbo ten  1899, K an to n s
ra t seit 1895 (P räsiden t 1917-1918), B an k ra t seit 1902, 
K an ton alb an k p räsid en t seit 1915. V erfasser von Die 
W irkungen der Gotthardbahn (1891). — Z W C hr. 1915, 
p. 318 ; 1917, p . 275. —  E . W etter : Die Zürcher K anto
nalbank 1870-1920, p. 1 7 4 , 176. — 1 6 . A n n e l i s e ,  * 9.
iv. 1879 in U ster, Schriftste llerin , b ek an n t geworden 
durch  Erlebnisse einer Serviertochter (1914) ; Weitere 
Erlebnisse  (1916) ; Im  Kriege durch die Welt (1918). — 
S Z G L .  —  II. Æ llen : Schriftstellerlexikon. —  1 7 . E r n s t  
G e o r g ,  von H o fs te tten  bei Elgg, * 21. v m . 1883 in 
M ailand, D ichter, G raphiker, K un stm ale r ; pubi. 
Landschaft (1910, gem einsam  m it A. A ltherr ) ; M a
rionetten (1926). B ürger von Zürich 1925. —  G. R ein
h a rt und P . F ink  : Selbstbildnisse Schweiz. K ünstler der 
Gegenwart. — ZW C hr. 1918, p. 390. — S Z G L . — S K L .

I I .  Fam ilie  der S tad t Zürich, die 1759 erloschen ist. 
W appen : in B lau (über grünem  Dreiberg) zwei gekreuz
te gefiederte goldene Pfeile, beg leite t von 3 (2, 1) oder 
4 (1, 2, 1) goldenen S ternen . — K onrad Meyer : W ap
penbuch 1674. — B egründer ist — 1. H a n s  J a k o b ,  
* 2. II. 1623 in K em pten-W etzikon , V. D. M. 1642, 
P farrer zu M arbach 1642-1653, zu A lts tä tten  (St. Gal
len) 1653-1669. K äm m erer des R h e in ta le r K apite ls 
1654. Dekan 1656 ; erh ie lt 1663 das B ürgerrech t der 
S tad t Zürich geschenkt, versuch te  1665 in einer iran i
schen Schrift zwischen katholischem  und reform iertem  
S ta n d p u n k t über die R echtfertigung  zu v erm itte ln . 
P farrer zu Stadel 1669-1676, verzich te te  au f das P fa rr
am t 1676 und t r a t  zum  K atholiz ism us ü ber. Von L u
zern aus suchte er in zehn grössern und kleinern Schrif
ten seinen S ch ritt zu rech tfertigen  (1676-1692), denen 
zum eist J .  H . Schweizer eine A ntw ort entgegenstellte . 
Volksliedfigur, t  20. x i. 1693 zu L uzern. — L L .  — 
Räss : Die Convertiten seil der Reformation  V I I I, p. 95.
— H a rte r  : Nomenclalor I I ,  1, p . 373. —  K S B  1902, p. 42.
—  A D B . —  C. S tichler : Gesch. d. Farn. A m m a n n  von 
Zürich  I, p . 240, 261. — 2. J o h a n n  H e i n r i c h , * 1644, 
Sohn von Nr. 1, C onvertit 1669, bekehrte  seinen V ater, 
wechselte aber hernach  m ehrfach den G lauben. B i
b lio thekar in Rom , wo er 1677 eingem auert w urde. 
Schrieb Dissertatio pneumatica de anim a separata (1669).
— 3. J o h a n n , * ca 1650, B ruder v . Nr. 2, K upferstecher, 
in Luzern tä tig . — S K L .  — P. G. Jo s t : Die Radierer 
und Kupferstecher des 17. Jahrh. in  der Schw eiz. [D. F.]

R Ü E G G E R . Fam ilien der K te . St. Gallen und Zü
rich.

A. K a n to n  S t. G a l le n .— U l r i c h , auch Huber, von  
L ichtensteig  (Sl. Gallen), kais. N otar, Schreiber der 
äbtischen  Kanzlei in Wil 1487, entw ickelte  w ährend 
der Ereignisse des R orschacher K losterbruches und des 
St. Galler Krieges 1489-1490 eine lebhafte  T ä tigkeit, 
kopierte in zwei B änden die Missiven, scheint der 
D ichter der R eim chronik über den K losterbruch  zu 
sein, verfasste  die Wil er Chronik des Schw abenkrieges 
1499. Vogt zu Schw arzenbach 1500. — Vergl. PI. B üt- 
ler : Z u r Wiler Chronik des Schwabenkrieges (in M V  G 
X X X IV ). [ j. M.]

B. K a n to n  Z ü ric h . RÜEGGER, RÜEDGER. R ü e g e r .
I. Fam ilien der nächsten  U m gebung der S tad t Zürich, 
bezeugt inW ollishofen 1351, H irslanden 1369, H o ttin - 
gen, O berstrass und Zollikon seit dem 15. Ja h rh . — 
J .  I län e  : M ilitärisches aus dem alten Zürichkrieg. —■
A. N üesch und H . B ruppacher : Das alte Zollikon, 
p. 428. — S. Vögelin : Das alte Zürich  I I , p . 477. — 
H ans ,  gen. H . am  W asen (F lun tern ), 1475-1517, 
Besetzer und B runnenm eister der S tad t Zürich 1487- 
1505, S tad tläu fe r 1508-1509, B uchdrucker 1504-1517. 
W appen  und Signet : in Schwarz silbernes M onogram m  
R H , üb erh ö h t von silbernem  W inkelm ass und Zirkel. 
Aus seiner D ruckerei gehen hervor 1504 614 S chützen
briefe, religiöse E in b la ttd ru ck e , 1508 J .  K üngspergers 
K alender, 1513 E in b la ttd ru ck e  der Juliusgeschenke 
von 1512, B ruder K lau sen -P o rträ t, A derlassbriefe, 
Zwinglis F lu g b la tt vom  Flüss-Spiel v. 1514-1515. Seine 
Druckerei g eh t durch  W iederverehelichung der W itwe 
an Gh. F roschauer über. —  S taa tsa rch iv  Zürich. — 
Nbl. der Stadtbibliothek Zürich  1867-1868, 1879-1882.
— Schweiz. Gutenbergmuseum  1925, p. 146 ; 1926, p. 47; 
1928, p. 174. — Z W  I I , V. —  A rchiv f. Gesch. d. deut
schen Buchhandels X IV , p. 35, 48. — M. R ychner : 
Rückblick a u f  vier Jahrhunderte, p . 153. — N Z Z  1929, 
Nr. 1404.

II. Fam ilien der S ta d t Zürich, begründet durch  
E inbürgerungen von W ollishofen 1351 und 1488, von 
llo ttin g en  1440. V erpflanzung nach Weggis vor 1400 
und E rneuerungen  von do rth er 1413, 1424. — 1. H a n s , 
A m m ann des F rau m ü n sters  1472-1484. —  Dok. Wald
m ann. — 2. H a n s , Goldschm ied, B ürger 1488. —  A S  A 
1885, p. 118. — S K L .  —• I I I .  Noch blühende Fam ilien 
des Zürcher W einlandes, bezeugt seit dem  16. Ja h rh .
— M ic h a e l, U n tervog t zu R udolfingen 1587-1603. 
W appen : schwebende Leiste, belegt m it gefiedertem  
Pfeil (Farben  unb ek an n t). — H oppeier S S R  I. — 
[D. F.] — IV . Noch blühende Fam ilie der Gem. Wil 
(Rafzerfeld), die seit 1640 bezeugt is t. [Joh. F r i c k .J
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R Ü  E G G  IS B E R G  (K t. B ern, A m tsbez. S eftigen . 
S. G L S ). Gem. und D orf ; ehem aliges K luniazenser
p rio ra t. Roggersberch 1148 ; mons R ugerii 1175 ; Rugers- 
perg 1224 ; Ruegersberg  1244 ; mons R icherii 1254.

Die in  eine Scheune umgebau te  Kirche des Klosters  Rüeggis- 
berg. Nach einer Li thographie  von F. Lips.

W appen  der Gem . : in R o t au f g rünen  Bergen zwei I 
rechts und  links geneigte grüne T annen, zwischen den 
W ipfeln ein goldener S tern . W appen  des P rio ra ts  : in 
R o t Schlüssel u . Schw ert gekreuzt. Das K loster R . w ar 
die erste K lun iazenser N iederlassung au f deutschem  
Sprachgebiet, näch st Köniz die ä lte ste  K lostergründung  
a u f  dem Boden des a ltb e rn . Gebiets. Es v e rd an k te  seine 
E n ts teh u n g  einer um  1072 erfolgten G üterschenkung  
des L üto ld  von R üm lingen an  die A btei C luny. Die 
Schenkung um fasste  die dam alige S t. M artinskirche 
von R . und das dieser von L üto ld  geschenkte reiche 
AH od im Gebiete zwischen Längenberg , B ütschelbach, 
Schw arzw asser und  S tock h o rn k ette . D arüber h inaus 
besass das K loster R . (nach dem  Verzeichnis seiner 
B esitzungen in der Bulle des P ap stes  Eugen I I I .  von 
1148) G üter und E in k ü n fte  in Guggisberg (die dortige 
K irche), A ltersw il, Piaffeyen, G attern , A lbligen und 
M aggenberg im  heu tigen  K t. F reiburg , im  G ebiet des 
heutigen K ts . B ern die Zelle von R ö th en b ach , G üter 
und E inkünfte  im  A m t K onolfingen, zu Iff wil, H e ttis- 
wil, am  oberen Bielersee, am  O stab hange des L ängen
berges, zu Schw arzenburg, sowie den von K aiser 
H einrich  IV . (in der Form  gefälschte U rkunde  von 
1074) zur U rbarisierung  geschenkten  G uggisberger 
W ald . A usgenom m en die B esitzungen rech ts der Aare 
gehörten  w ahrscheinlich alle übrigen schon zur u r 
sprünglichen A u ssta ttu n g  des K losters, das seine Priore 
und (nie zahlreichen) Mönche von der M u tterab te i Cluny 
e rh ie lt. Die erste  N iederlassung w urde vom  hl. U lrich 
aus Cluny gegründet und  kurze Zeit gele ite t. V erm ut
lich d ien te  ih r anfänglich die schon zu R . bestehende 
S t. M artinskirche, w ährend der Bau der K losterk irche 
e rs t in den Anfang des 12. Ja h rb . fä llt. Das neue K lo
s te r  erfreu te  sich des Schutzes der deu tschen  K aiser u. 
de r Herzoge von Zähringen, dan n  der S ta d t B ern, bis

im beginnenden In te rreg n u m  1254 G raf H a rtm a n n  d. J .  
von K iburg  die Schirm vogtei vorübergehend an sich 
riss. Die K astv o g tei m it der hohen u . niederen G erichts
b a rk e it im  a lten  G erichtsbezirk R ., dessen U m fang u n 
gefähr dem  der heutigen K irchgem . (m it den Dörfern 
und W eilern R., Trom w il, M ättenw il, B rügglen, Vor
der- und  H in terfu ltigen , Ober- und  N icderbütschel, 
R ohrbach , W iler, H elgisried, Schw anden und vielen 
Höfen) en tsp rach , gehörte  u rsp r. der Fam ilie des 
S tifte rs, w urde 1325-1326 an Conrad, gen. Cesta von 
Ulm in F re ibu rg , 1330 an  den B erner N iklaus von 
Esche und  1340 an  B u rk ard  von Bennenw il v e rk au ft. 
1350, resp. 1353 und  1364 b rach te  sie P e te r  von K rauch- 
ta l in verseli. Teilen an sich. Zu P e ters Zeit gefährdete  
der P rio r P e te r  von T reyvaux  durch  leichtsinnige Ver
schuldung an  den Vogt den ganzen B estand  des P rio ra ts ; 
sein N achfolger P e te r  von B ussy re tte te  es vor völligem 
Z usam m enbruch u . vor den F eu d a lisie rungsbestrebun
gen des Vogtes, aber n ich t ohne in seinem  K am pfe 
gegen K rau ch ta l sogar zu U rkundenfälschung  zu greifen. 
E ine B lü tezeit erleb te  dann  das P rio ra t noch u n te r  dem 
Prior W ilhelm  de M onte von 1400 an w ährend  einigen 
•Jahrzehnten. 1424 kam  die Vogtei an die Fam ilie  von 
Erlach , die sie 1565 an die S ta d t Bern ve rk au fte . Von 
1478 an  m ach ten  sich m ehrere A nw ärter, d a ru n te r  der 
durch  die V erw eigerung des k irchlichen Begräbnisses 
an  A drian  von B ubenberg  schm ählich  bek an n te  ap o sto 
lische Legat und  P fründen  jäg e r G a rrid a ti, den Besitz 
des P rio ra ts  s tre itig . Bei der G ründung  des C horherren- 

I Stiftes St. Vinzenz in Bern w urde das verfallene P rio ra t 
R. aufgehoben, der neuen  S tiftu n g  eingegliedert und 
fand m it dieser in der R efo rm ation  1528 endgültig  ein 
E nde. Die V erw altung der E in k ü n fte  und  der n iederen 
G erich tsbarkeit w urde von Bern dem  neuen S tif t
schaffner ü b ertrag en  ; die hohe G erich tsbarkeit blieb 
bis 1798 Sache des Venners des L andgerich tes Seftigen. 
1541 w urde die K losterkirche geschlossen und  dann
zum  späteren  « H aberhaus » um gebau t. Im  alten
K lostergebäude fand  1834 eine E rz ieh u n g san sta lt fü r 
arm e M ädchen A ufnahm e, die nach  dem  B rande von

! 1875 nach  K öniz übersiedelte . T aufreg iste r seit 1581.
E hereg. se it 1585, S terbereg . seit 1728. — /E itere  L it. 
bei W . F . v . M ülinen : Beiträge IV , und bes. bei Fr. 
W äger ; Gesch. des K luniazenser-Priorats R . — Vergl. 
ferner : Studien  und  M itteilungen zur Gesch. d. Bene
diktinerordens... 1916, II. I u. I I ,  p. 64. [H.Tr.]

R Ü E G S A U  (K t. B ern, A m tsbez. T rachselw ald. 
S. G LS). Dorf, Gem. und  K irchgem . Die Festlegung der 
gegenw ärtigen G em eindegrenzen erfolgte 1887-1892. 
D adurch verschw anden  die E nk laven  der Gem. L ü tze l
flüh, Sum iswald und  A ffoltern. D afü r erh ielt die Gem. 
R üegsau die Höfe und G üter Schw andhüsli von Alibi 
te rn , Trog, T rogschür, B uchacker und  Ibach  von 
Sum iswald, L eim bützen , Felben, Bühl, A lm isberg, Lehn 
und  N euhaus von L ützelflüh . D er U rsp rung  dieser 
E nklaven  geh t au f die Zeit der F reiherren  von L ützel
flüh und B randis und au f das K loster Rüegsau zu
rück. U rk . belegt kom m t R . erstm als 1139 vor (G ü te r
besitz der B ened ik tinerab te i T rub ; — F R B  1, p . 410). 
Die K irche von R . wird 1229 e rw ähn t (F R B  I I , p. 99). 
Nach dem  K iburger U rbar (1261-1263) gehörte  dam als 
die K astvog tei über R . diesem  G rafengeschlecht. Der 
O rt besass ein F rau en k lo s te r B enedik tinerordens, das 
von der A btei T rub  abhing  und  an  dessen Spitze im
13. J a h rh . ein von T rub e rn an n ter, 1256 zuerst ge
n a n n te r  P ro p s t s tan d . Die ä lte ste  U rkunde , die eine 
M eisterin (m agistra l  e rw ähn t, d a tie rt  von 1320. Zu 
A nfang des 16. Ja h rh . heisst die V orsteherin  Æ b tiss in .
G. F . L. L ohner (R ef. K irchen B ern) sp rich t irrtüm lich  
von einem  M ännerkloster, das nie bestan d en  h a t (vergl.
E . F . v. M ülinen : Helv. sacra I I ,  86  ; — W . L äd rach  : 
Das K l. Trub). E ine w ichtige Rolle spielte das K loster 
der B ened ik tinerinnen  in R üegsau nie ; zur Zeit der R e
form ation  w urde es aufgehoben. In  R . s tan d  neben der 
K losterk irche eine dem  hl. Jo h a n n  gew eihte Kapelle, 
die nach der R eform ation  geschleift w urde. Die K lo ste r
kirche w urde n u r als P fa rrk irch e  b e n u tz t u . die dem 
hl. B lasius gew eihte Kapelle in R üegsbach als Filiale, 
wo noch heu te  alle v ierzehn Tage G ottesd ienst gehalten 
w ird . Von 1297 an erscheint die K astvog tei ü b er R.
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im  Besitze der F reiherren  von B randis, denen (oder den 
Fre iherren  von L ützelilüh) wohl ü b e rh au p t die G rün
dung des K losters zugeschrieben werden kann  (von 
VVattenwyl in Arch. S G  XV ). Mit den V eräusserungen 
des S tam m sitzes der F reiherren  von B randis im  E m 
m en ta l, ging m it L ü tzelilüh  auch im m er R üegsau m it, 
und als Bern am  2 3 . Xli. 1 8 0 7  die F re ih errsch a lt B randis 
kau fte , b ilde ten  L ü tzelilüh  und R. zusam m en die 
Landvogtei B randis (P . B ü tle r : Die Freiherren von 
Brandis  ; — B randis D ok.-B uch I, p. 1 7 ) . Zur Zeit der 
H elvetik  gehörte  R. dem D istrik t N ieder-E m m enthal 
und  nach  dieser dem  A m t Trachselwald._ Die heutige 
E in te ilung  der Gem. R . in die V iertel Rüegsau schachen, 
R üegsau, R üegsbach und  Egg is t a lth e rg estam m t. 1 7 6 3  
en ts tan d  eine B rücke ü b er die Em m e zwischen R üegsau- 
schachen und Elaste und ersetz te  so die dortige  Fähre . 
1 6 1 6  grü n d e te  die Gem. ihre erste  Schule in R . ; sp ä ter 
gesellten sich zu ih r diejenigen von R üegsbach (um 
•1700), von E n g stem  ( 1 7 0 7 ) ,  R tiegsauschachen (1 8 3 2 )  
und Neuegg ( 1 8 4 7 ) .  Sekundarschule  H aslc-R üegsau seil 
1 9 1 8 .  Bevölkerung : 1 7 6 4 , 1 0 4 7  Ein w. ; 1 8 0 0 , 1 4 0 5  ; 
1 9 2 0 ,  2 6 3 9 .  T aufreg iste r seit 1 6 3 7 , Ehereg. seit 1 7 3 2 , 
Sterbereg . seit 1 7 3 1 .  —  F R B  I - I I I .  —  B B  G XV, 
p .  1 5 8 .  —  E . F . v .  M ülinen : Beitr. IV . [H. W ü r g l e r .]

R Ü E T S C H I . Fam ilien  der K te . A argau, Bern und 
Zürich. Der N am e w ar ursprünglich  ein Vornam e und 
eine K oseform  des V ornam ens R udolf.

A. K a n to n  A a r g a u .  Aus Suhr (wo h eu te  noch F a 
m ilien R . verbürgen! sind) stam m ende Glockengiesser- 
fam ilien der S ta d t A arau , wo das Glockengiesserge- 
w erbe seit 1367 nachw eisbar ist. W appen  : 1. in Silber 
au f grünem  D reiberg eine gelbe P flugschar m it d a rau f 
sitzendem  blauem  (?) Vogel, bese ite t von v ier gelben 
S ternen ; 2. in B lau au f grünem  D reiberg  liegender 
gelber E lalbm ond, die H örner von je  einem gelben Stern 
besteck t, a u f  der Nase eine weisse Schnepfe (V arianten). 
E in ä lte re r  S tam m  g eh t au f K aspar , von Suhr, B ürger 1562, zurück. H ans und Sebastian  lieferten  1639 
vier Glocken fü r K a iserstuh l. — Die jüngere  A arau  er 
Fam ilie  bü rg erte  sich 1838 m it J akob , R otgiesser, von 
Suhr, ein . Sie lieferte  im  19. und  20. Ja h rh . unzählige 
Glocken fü r die K irchen der Schweiz und erlosch m it 
H ein r ic h  EIerm a n n , 1855-1917.

Aus S uhr s tam m t — P a u l ,  * 23. v ili . 1878, K u n s t
m aler. —  Vergl. im  allg. W . Merz : W appenbuch... 
A arau . — S K L  m it B ibiiogr. — S Z G L .  — A rg . 30, 
p . 116. —  Die Schweiz. 1904, 1905 und 1907. [H. Tr.]

B. K a n to n  B e rn . Bürgerliche Fam ilie  der S tad t 
B ern, die aus A arau  s tam m t und sich 1591 m it M a r x  
e inbürgerte . 1700 w urden die R . als Ewige E inw ohner, 
1791 aber w ieder als B urger e rk lä rt. W appen  : in R ot 
au f grünem  D reiberg ein goldener, langgeschnäbelter 
Vogel zwischen zwei goldenen S ternen  u n te r  einem 
goldenen steigenden H albm ond. —  1. H a n s  E I e i n r i c h ,  
von A arau, P fa rrer zu Lehnin (B randenburg) 1721, P a 
sto r p rim arius zu Z erbst (A nhalt) 1724, P fa rre r zu Elaste 
bei B urgdorf 1741, f  1749, schrieb exegetische Schriften 
und  P red ig ten . —  LL. —  2. S a m u e l ,  * 1787, L ehrer 
am  P rogvm nasium , K o n rek to r 1829, D irektor 1834- 
1857. t  16. m . 1861. —  B T  1862, p. 211 ff. —  S B B  I I , 
p. 258. —  3. A l b r e c h t  R u d o l f ,  Sohn von N r. 2, 
* 3. XII. 1820, g e leh rte r Theolog, im K irchendienst von 
1842 an, V ikar am  M ünster, P riv a td o zen t fü r  a lt- 
tes tam en tlich e  Theologie 1845, .P fa rre r in T rub 1848, 
in K irchberg  1853, D ekan der K lasse B urgdorf 1858, 
P räsiden t des Synodalrats 1864, D r. theo l. h . c. von 
Zürich 1864, P fa rre r am  M ünster 1867, E lonorar-Prof. 
1878-1890, R ü c k tr it t  vom  P fa rram t 1897. t  30. I. 1903. 
— Realencyclopädie für prot. Theol. u . Kirche. —  K ir
chenblatt fü r  die reform. Schweiz, 14. II. 1903. —  Zum  
A ndenken an Prof. Dr. R . — B arth  I I . p . 332. —  ff  Th. 
Im Hof. 1 — 4. RUDOLF] * 1851, P fa rre r in H eutigen 1875, 
in M ünchenbuchsee 1880, R eligionslehrer am  Sem inar 
M ünchenbuchsee, dann  Hofwil, lie. theol., h. c. B ern 
1882, P riv a td o z en t fü r D ogm engeschichte an  der 
evang. theol. F a k u ltä t  Bern 1883. Schriftle iter des K ir
chenblattes fü r die ref. Schweiz ; f  2. m .  1887.V erf.Gesch. 
u. K ritik  der kirchl. Lehre von der urspr. Vollkommenheit 
und vom Sündenfall (Elaager P reisschrift, Leiden 1881); 
Die Lehren von der natürlichen Religion und vom N a 

turrecht (A n trittv o rlesu n g  1883, im  Protestant. Jahr
buch) ; Die Controversen der heutigen wissenschaftlichen 
Dogmatik (1887). —  5. M a x . * 1877, P fa rre r in  T rub 
1902, in S te ttlen  1906, Scnriftle iter des Kirchenblaltes 
fü r die reform. Schweiz 1909-14; M itherausgeber 1915- 
28 ; D r. theo l. b .c . von Bern (R eform ationsfeier) 1928; 
V erf. von E ine Lebensfrage (1906). [M. Rt.]

C. K a n to n  Z ü ric h . Siehe ROTSCHI.
R Ü F E N A C H  (K t. A argau, Bez. Brugg. S. G LS). 

Gem. und D orf in der K irchgem . R ein. W appen  : in 
Blau eine gelbe Garbe. F unde von röm ischen B auresten . 
Ruowenache 1247 ; Rufm nacho  1267. Dieser O rt te ilte  
politisch die Schicksale der H errschaft Schenkenberg, 
m it der er 1460 an Bern kam . 1897 w urde er m it Rein 
zu einer p o lit. Gem einde verein ig t. —  A rg . 27, p. 72. — 
W . Merz : Gemeindewappen. [H. T r]

R Ü F E N A C H T .  Zahlreiche, u rsp r. aus dem  gleichna
m igen Dorfe (Gem. W orb) stam m ende und  nach  diesem  
ben an n te  Fam ilien des K ts . Bern, die heu te  noch in 
Bern, Ö otzigen, Eggiwil, G rosshöchst e tten , Elaste, 
Langnau, M eikirch, R ubigen, Stefflsburg, S te ttlen , T hun, 
Vechigen, W alk ringen und  W orb v e rb ü rg ert sind. D ie 
T huner Fam ilie  ist seit 1615 dort v e rb ü rg ert und  w an
d e lte  aus W orb ein. Die Fam ilie R . von Bern s ta m m t 
aus M eikirch und bü rgerte  sich 1871 ein m it E d u a r d  
R.-M oser, W einhändler, 18 3 8 -2 0 . X I .  1885, G rossrat 
von 1874 an. Sein Sohn —  K arl H e r m a n n ,  von Bern, 
* 1867, F ü rsp rech er und  D r. ju r ., R ech tsanw alt in 
Bern und  E rsa tzm an n  im  O bergericht bis 1913, Di
rek to r des B undesam tes fü r Sozialversicherung 1913- 
1922, Schweiz. R eg ierungsvertre ter an  den G eneral
konferenzen u n d  im  V erw altungsra t des In te rn a t. 
A rbeitsam tes des V ölkerbundes 1919-1922, Mitglied 
versch. bernburgerlicher B ehörden, des S ta d tra ts  von 
Bern und des Gr. R ates, Schweiz. G esandter in Berlin 
seit 1922 ; A rt.-O berst. [H. R.l

Im  D örfchen R . besassen von 1240 an  versch. K lö
ste r G rundbesitz  (In terlak en , E ngelberg, Frienisberg , 
die P rediger in B ern). U eber die B esitzer des gros sen 
Z ehntens, eines G utes und  des von M arq. Zehender 
d o rt in  der M itte des 17. J a h rh . e rb au ten  kleinen H er
renhauses, das 1771 von J .  J .  W vss an  B auern  v e r
k au ft w urde, s. Bürgerhaus X I. — E. F . v . M ülinen : 
Beitr. I I .  [H. T.]

R Ü M B E L I  ( R ü m e l i ,  R ü m l i ,  R ü m l i g ) .  I. f  Fam ilien 
der S ta d t Zürich, in einer a lte rn  Linie bezeugt seit dem
14. Ja h rh . Spätere  E inbürgerungen  1520 von K lingnau 
und 1603 von V olketswil. — 1. J o h a n n e s , als Z u n ft
m eister der Schiffleute im  Kl. R a te  1363-1372. —• 2. 
EIa n s , Schneider, von K lingau, B ürger 1520, des Kl. 
R a ts  1544-1573, O bervogt zu W ettsw il, B o nste tten , 
Sellenbüren und  S tallikon 1544-1573. W appen  : geteilt 
von Gold u n d  R o t m it drei (2, 1) L in d en b lä tte rn  in 
gew echselten F arb en . —  R . Eloppeler S S R  I I ,  p . 114. 
— K . W irz : E tat. —  F . Elegi : Z u n ft zur Schmieden, 
p . 284. — LL. — I I .  f  R atsgesch lech t der S tad t W in te r
thu r. —  K o n r a d  g enann t H ofam m ann, des R ats 1451. 
W appen: gestü rzte  A rm brust (Elauszeichen ?) (Farben  
u n b ek an n t). — Q SR G  I I I .  — I I I .  A lte noch b lühende 
Fam ilie  der Gem. Volketsw il und W eisslingen. —  Vergl. 
im aligera. G. R üm elin : Das alt adelige Herkommen des 
N am ens und Standes der R üm elin . [D. F.]

R Ü M E R  (lat. Rom anus). Im  14. Ja h rh . f  Rappersw i- 
ler M inisterialen- und Z ürcher R itte rgesch lech t, das 
zufolge W appengem einschaft in Z usam m enhang m it 
den Meyer von U erikon stehen dü rfte . — 1. W e r n e r ,  
P ro p st des G rossm ünsterstiftes Zürich 1177. — 2. U L R I 
CHS, D iakon zu Zürich 1219. —  3. K o n r a d  (1263-1300, 
to t 1309), des R a ts  1283. Die Fam ilie pflegte engere 
B eziehungen zu den F rauenk löstern  Steinen u W urm s

bach . — UZ  I -V III .  —  Sigelabb. z. 
UZ  IV , p. 64. — Z Stad tB  I, p. 131. 
— S. Vögelin : Das alte Zürich  I I ,  
p. 738. — M on. Germ. Neer. —  A. 
M arschall : Blätter aus der Gesch... 
W urmsbach p. 116, 119. | D F.]

R Ü M I K O N  (K t. A argau, Bez. Zur- 
zach. S. GLS). Gem. und D orf in der 
K irchgem . XVislikofen. W appen  : in 
Blau ein weisser Lachs, beg le ite t von
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3 (1, 2) S ternen . Im  S andgraben tobel befand sich eine 
röm ische W arte . Bei der E roberung  durch  die E idge
nossen 1415 k am  der O rt sam t hoher und n iederer Ge
r ich tsb a rk e it zur G rafschaft B aden (A m t E h ren d in 
gen). Die anfänglich  zur P farre i Schneisingen gehörende 
K apelle erh ie lt 1753 besondere Pfleger, w urde 1809 m it 
zwei Glocken aus der Burg Schw arzw asserstelz verse
hen u. 1857 m it W islikofen verein ig t. — A arg . 27, p. 72.
—  A. Kuschel er : Gotteshäuser I I I ,  p. 615. —  W . Merz : 
Getneindewannen (H. Tr.]

R Ü M L A N G  (K t. Zürich, Bez. D ielsdorf. S. G LS).
P olit, und K irchgem . W uppen : in 
R o t ein halbes silbernes E inhorn . 
Bum elanch  924. Töpferei aus dem 
A nfang der B ronzeperiode. Im  « Bölli » 
b estan d en  röm ische Ansiedelungen 
D urch das G ebiet von R . zog sich die 
röm ische H eerstrasse  B aden-K loten  
Im  « B ärenbolil » w urden a lam anni- 
schc Bronzeringe gefunden. Herzog 
B urkhard  I. von A lam annien  wies 
seine E inkünfte  von R . 924 der 

F ra u m ü n ste ra b te i zu. 1140 erschein t das K loste r E in 
siedeln als b eg ü te rt, 1254 das K loster W ettingen , 1325 
das K loster au f dem  Z ürichberg . R . gehörte, zur R eichs
vogtei Zürich. N ach deren  Auflösung ging die hohe Ge
rich tsb a rk e it 1218 an  die Grafen von K iburg , 1264 an 
das H aus H ab sb u rg -Ö ste rre ich  über. Die n iedern  Ge
rich te  w aren  im 14. J a h rh .,  teils als Lehen der Grafen 
von H absburg -L aufenburg , teils als E rb lehen  der 
A btei Zürich, in den H änden  der H erren  von R., 
welche ihre R ech te  am  10. II. 1424 fü r 2600 11. an  die 
S ta d t Z ürich v e rk au ften . K aiser Sigism und verlieh 
dem zufolge die Vogtei 1433 an  Zürich. Die 1424 ge
g rü n d e te  O bervogtei R . bestand  bis 1798. Die grund- 
herrlichen R echte der Abtei ge langten  nach  deren A uf
hebung  1524 in den Besitz der S tad t. Öffnung aus der 
ersten  H älfte  des 15. J a h rh . 1489 erh ie lt das D orf einen 
sog. W aldm annischen Spruchbrief. 1386 w urden Burg 
und Mühle von den E idgenossen v e rb ra n n t, 1443 das 
ganze Dorf. Vom Juni 1798 bis Ja n u a r  1800 l i t t  R. sta rk  
u n ter kriegerischen E in q uartie rungen  und  R equisitionen 
(Schaden au f 90 000 11. beziffert) ; von 162 Fam ilien 
w aren 125 jeg licher L ebensm ittel bar. W ährend  der 
H elvetik  gehörte R . zum  D istrik t R egensdorf, w ährend 
der M ediationszeit zum  Bez. B ülach, von 1814 an zum 
O beram t und Bez. R egensberg (seit 1870 Dielsdorf). 
Die in der E hre  S t. P e tri gew eihte K irche is t schon 
952 bezeugt. D am als gehörte  der P a tro n a t zur H älfte  
der A btei Z ürich. 1212 w urde der P a tro n a t dem  Vogt 
R udolf von R appersw il als Lehen des Grafen U lrich von 
K iburg  zu erk an n t, 1302 schenkte  ihn  die G räfin E li
sabe th  von R appersw il den B rüdern  K onrad und U lrich 
von K lingenberg ; 1524 erw arb ihn die S ta d t Zürich 
von der A btei, die ihn seit 1514 w ieder besessen h a tte . 
Bevölkerung : 1836, 895 E in w. ; 1920, 1064. T aufre- 
g ister seit 1599, E hereg ister seit 1631, T otenreg ister seit 
1637.— UZ. — L argiadör in Festgabe fü r P aul Schweizer.
—  G. H oppeier : Die Herren von R . bis 1424. — G. 
von W yss : Gesch. der A btei Zürich  (in M A G Z  V III) . —
F. Hegi in Z T  1924 (W appen). —  J .  W olf : Getreue 
Darstellung des Zustandes der Dorfgem. B . (B ittsch rift 
an  die gesetzgebenden R ä te  in Bern 1800). —  A SA  V, 
p. 357, 418.—  A ntiqua  1886, p. 75. [ H i l d e r r a n d t .]

R Ü M L A N G ,  von .  M inisterialengeschlecht, das 
wahrscli. durch  U surpation  aus den Meiern der F ra u 
m ü n sterab te i Zürich im Dorfe R üm lang  hervorgegan
gen ist. C ( o n r a d )  villicus de R iurnlanc (1239) und 
R u d o l f u s  villicus de R üm elang (1257) sind verm utlich  
V orfahren des Geschlechts. U rk . verfo lgbar ist es seil 
1256. Sitz w ar die w iederholt zerstö rte  B urg R üm lang 
an  der G la tt, an deren Stelle sp ä te r  das 1892 a b g e tra 
gene H aus zum  R ohr s tan d  (ASA V II, p. 134 ; — 
M A G Z  1895, p. 359). N ach der Öffnung von R . ist der 
Ju n k e r  von R . « Vogt und  H err ze R . sond erb ar über 
den kelnhof ». M itte des 14. Ja h rh . liess sich ein Zweig 
in Baden n ieder und bekleidete do rt verschiedene öste r
reichische Æ m ter. E nde des 14. Ja h rh . besassen die R. 
eine Z eitlang auch  einen Teil der Vogtei D agm ersellen. 
In  enger A nlehnung an  das H aus H absburg  e rlitten

sie auch  dessen Misserfolge au f Schweizer Boden. V er
schiedene R üm langer fielen in den K äm pfen  gegen die 
Eidgenossen. Zunehm ende G e ldknappheit beschleunigte 
den U ntergang . N achdem  schon alles übrige verlo ren , 
w urde die Vogtei R üm lang  1424 um  2600 il. der S tad t 
Zürich v e rk au ft. E in kurzes nochm aliges A ufblühen 
erleb te  das G eschlecht nördlich  des R heins. D urch H ei
ra t  1449 in den Besitz von A lt-W tilH ingen gelang t, 
sp ielten  zwei G enerationen noch einm al eine Rolle in 
der Z ürcher G eschichte. S tänd ige K onflik te  m it den 
B ehörden, W iderstand  gegen das R eislau fverbo t, im m er 
drückendere  V erschuldung, die zu w iderrech tlichen  Ma
n ipu la tionen  v eran lasste , fü h rten  bald  nach  der R e
form ation zum  unrühm lichen  V erschw inden des Ge
schlechts. W appen  : H einrich  1. fü h rt 1291 einen halben  
E b erk o p f ohne Flauer im Siegel. S päter zeigt das W ap 
pen in R o t ein halbes weisses E inhorn . —  1. H e i n r i c h  I. 
(1256-1315), S tam m v ate r, R itte r , t r i t t  w iederholt in 
Zürich auf, Pfleger der Herzoge von Œ sterreich  au f 
R o tenburg  1314, t  1315 bei M orgarten. —  2. H e i n 
r i c h  I I .  (1291-1321), Sohn von N r. 1, H ausbesitzer in 
N eu-R egensberg. —  3. J o h a n n  (1318-1346), Sohn von 
Nr. 2, G erich tsherr zu O berhasli 1331-1334, ebenso sein 
B ruder — 4. P i l g r i m  (1318-1362), Vogt in N eu-R egens
berg 1344-1346, Vogt in N iederhasli 1348. — 5. R ü d i 
g e r  (1320-1352), Sohn von Nr. 2, C horherr der A btei 
Zürich, Sänger der K irche zu Zofingen. — 6 . H e i n 
r i c h  I I I .  (1340-1373), Sohn von Nr. 2, B esitzer des 
Badhofes zur Sonne in B aden. — 7. H e i n r i c h  IV . (1361- 
1388), Sohn von Nr. 6 , v e rw alte t gem einsam  m it seinem  
B ruder Ulrich (1377-1408) die D orfvogtei R üm lang  als 
Lehen von H ab sburg -L aufenburg , fü h r t  längere Fehde 
m it L uzern, f  bei Näfels 1388. D urch die V erheira tung  
m it A nna von T eitingen beg rü n d et er die A nsprüche au f 
Dagm ersellen. — 8 . K o n r a d  (1346-1388), Sohn von 
N r. 3, k ü nd ig t im Sem pacherkriege für die ganze Fam ilie 
den Eidgenossen die Fehde an. Das D orf R. w ird ge
p lü n d ert und die B urg zerstö rt ; f  bei Näfels 1388. — 
9. R u d o l f  (1357-1385), Sohn von Nr. 4, T w ingherr in 
O berhasli. —  10. H a r t m a n n  (1372-1410), Sohn von 
Nr. 9, au f N eu-R egensberg, Vogt, und  Schultheiss in 
B ülach 1395-1396. —  11. U l r i c h  (1392-1453), Sohn von 
Nr. 7, T w ingherr in Dagm ersellen 1400, Vogt in N ieder- 
weningen 1411, tr it i  nach  V erkauf der H errsch aft R. 
in fürstenbergische D ienste. — 12. H e i n r i c h  V. (1392- 
1447), Sohn von N r. 7, 1409-1410 in Fehde m it Z ürich, 
m uss au f den Besitz in N eu-R egensberg verzich ten , ist 
1424 gezw ungen, auch  den S tam m besitz  an  Zürich 
ab zu tre ten , w ird österreichischer L andvog t im Schw arz
wald (Burg G utenberg  bei W aldshu t). —  13. H e i n 
r i c h  V I. (1447-1494), Sohn von Nr. 12, v e rm äh lt mit. 
Agnes IV . von Landenberg-G reifensee, E rb in  von W ölf
lingen, m eist in österr. D iensten , b ek an n t u n te r  dem  
N am en « der böse Rüm eli », n im m t 1487 bleibenden 
W ohnsitz au f A lt-W ülHingen und e rw irb t das W in te r- 
th u re r  B ürgerrech t. — 14. H a n s  C o n r a d  (1463-1529), 
Sohn von N r. 13, B ürger von W in te rth u r, 1519 vom  
R a t in Z ürich wegen R eislauf zu 100 11. S trafe v e ru rte ilt, 
n im m t Teil an einer V erschw örung von A nhängern  des 
R eislaufs und des a lten  G laubens, wird 1526 deswegen 
in einen Prozess verw ickelt, sp ä ter wegen B etrügereien  
gefangen gesetz t u . zur H in rich tung  v e ru rte il t .— Chro
nik des L aurencins B osshart, p. 158, in Q SB G . — 
15 S e b a s t i a n  (1487-1530), Sohn von N r. 13, B ürger 
von Zürich und W in te rth u r, L e tz te r des G eschlechtes.
—  Guido Floppeler : Die Herren von R üm lang  bis 1424.
—  W alth er Merz : W appenbuch der Stadt Baden. — 
K . H auser : Die Herren von B . zu  A lt W ülflingen  (in 
J S G  32). —  L L  —  LLH. —  Zürcher Wappenrolle, 
N r. 582. [E .  Bangerter."I

R Ü M L A N G ,  E r e r i i a r t  v o n ,  S tad tsch re ib er in 
T hun , einer der S ekretäre  der B erner D isp u ta tio n , 
Säckelschreiber zu Bern 1530-1546, R ek to r der L a te in 
schule 1546-1548, Professor der Theologie von 1548 
an, f  in S t. U rban 1551, schrieb 1539 das grosse L enz
burger U rb ar. N ach Merz is t er v erm utlich  der n a tü r 
liche Sohn des h ingerich te ten  H ans K onrad  von R .
(oben, N r. 14). — W . Merz : W appenbuch der Stadt
Baden. —  L L .  —  E . R e fa rd t : M usikerlexikon. —
E . B ähler in B T  1924, p. 34, 39. [E .  B a n g e r t e r  u .  H, T.J
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R Ü M L I G E N  (K t. Bern, A m tsbez. Seftigen. S. G LS). 
Schloss, Dörfchen und Gem einde, ehem alige H errschaft, 
welche Nieder- und  Q ber-R üm ligen, Hasli und Heimis- 
wil um fasste  als R est einer u rsprünglich  viel grössern

H errschaft R . E ig en tü m er w aren bis 1515 die H erren  
dieses N am ens, von da an : 1515 B ondicht Schütz, 1542 
Jo h an n es Zeender durch H e ira t, 1580 B ernhard  W yss, 
1593 dessen B ruder H ans Rudolf, 1594 Jak o b  M üller, 
dann  Sam uel Zender, IG 14 U lrich  G lanzm ann, 1629 
H ans K uhn, 1631 Jo h . R udolf v. E rlach und seine 
E rben, 1680 F erd inand  v. W atten w y l, 1709 Sam uel 
F risching, der das Schloss erneuern Hess, und dessen 
Fam ilie  bis 1798. Das Schloss v e rerb te  sich 1838 au f 
Friede, v . W atten w y l, 1877 au f t  O berst L. v . Tschar- 
ner. — L L . — A. Ja h n  : K t. Bern  ; Chronik. — E. F. 
v . M ülinen : Beiträge IV . — Beilr. z. H eimatkunde  
d. A m tsbez. Seftigen , 99. — E. W elti in Festschr. f. 
W. M erz (H errsch , rech t von R . von 1563). — E. L. C. 
E den  u. A. v. F ischer : Schlösser des K ts. Bern. — 
Bürgerhaus X I . [H .  T.]

R Ü M L I K E R .  1819 t  Fam ilie  der S ta d t A arau. 
S tam m v a te r w ar K a s p a r ,  1570. — H a n s  J a k o b ,  1636- 
1700, Schultheiss 1699. W appen : g e te ilt von R o t und 
W eiss m it zwei S ternen  in gew echselten F arb en . — 
W . Merz : W appenbuch... A a rau . [H. T r  i

R Ü M L I N G E N  (K t. B aselland, Bez. Sissach. S. G LS). 
Gem. und Dorf. R um likon  1358 ; Rum ekon  1364 ; 
R um iken  1366; R um elikon  1391 ; Rum lickon  1411. 
Obwohl in einem  Tale gelegen, das schon in der 
R öm erzeit begangen und besiedelt w ar, sind bis heu te  
röm ische Spuren nicht beo b ach te t w orden. R . ver
d a n k t a lam ann ischer E inw anderung  seinen U rsp rung  
(G utensbühl =  W odansbühl). Mit der B edeu tung  der 
un tern  H au en ste instrasse  w uchs auch die B edeutung 
von R . Das D orf erhielt eine S t. Georg geweihte 
K apelle. Mit der H errschaft H om burg ging es am  17. 
XII. 1305 von den Ilo inburgern  an  den Bischof von B a
sel über, am  26. VII. 1400 vom  Bischof an die S tad t 
Basel. B isher T och terk irche von Sissach, w urde R . am  
28. v. 1501 von Sissach g e tren n t und zur se lb stän d i
gen K irchgem . erhoben. Die n eu erb au te  K irche w urde 
neben  S t. Georg auch St. B arb ara  gew eiht ; der P a tro -

I n a t s tan d  der S tad l Basel zu. Z ur K irchgem . R . ge
hören  seit 1501 B ückten , ITäfelfingen, K änerlsinden 
u nd  W ittin sberg . Die K irche w urde 1626 vergrössert, 
m itsam t dem  T urm e erhöht und  1911 renov iert.

T aufreg ister seit 1566, E hereg. seit 1558, 
seit. 1619.— S taa tsa rch iv  Ba

selland. — U L B . — M. L utz  : Neue M erk
w ürdigkeiten  I I ,  p .  92. —  Baselbieter 
Kirchenbote 1909, p .  10. [ K .  G a u s s .]

R Ü M L I N G E N ,  von.  F reiherren  und 
M inisteriale des G ürbetals (K t. B ern). 
Siegel bis 1276: gespalten  m it einem  L ö
wen (vorn) und  3 pfahlw eise gestellten  
R osen (h in ten). Ca. 1070 s tifte te  —  1. 
L ü th o l d  v. R . m it seinem  B ruder R e- 
GlNFPtED und  dessen 5 Söhnen das K lu 
niazenser P rio ra t Riieggisberg und  do
tie rte  es reich. Die K astvog tei verblieb 
der Fam ilie bis 1326. — 2. A r n o l d  ver
gab le um  1180 dem  K loster A ltenryf. —
3. G e r h a r d , en tfre it, R itte r, 1240-1263, 
des R a ts  in  B ern 1257. —  4. R u d o l f , 
Sohn von N r. 3, 1248-1282, R itte r  1271, 
B urger von B ern 1266, siegelte 1276 m it 
einem  B alken von 8  W ecken im  Schilde, 
von 1277 an  (ebenso die N rn . 5-11) m it 
einem  geteilten  Schilde m it 2 S ternen 
(von R o t und W eiss in gew echselten F a r 
b e n ) .— 5. Cu n o , Sohn von N r. 4, 1288- 
1313, R itte r  1293, t r a t  vor dem  Tode in 
den D eutschorden . —  6 . B e r c h t o l d , 
Ju n k e r, 1294-1337, Schullheiss von Bern 
1320 - 1321. —  7. J o h a n n e s , Sohn des 
L üto ld  (dessen Siegelstem pel gefunden 
w urde), 1294 u n te r  den X V I von Bern. 
—  8 . H e i n r i c h , B ruder von N r. 5, Jo 
h an n ite rk o m tu r zu M ünchenbuchsee Ì30Ì- 

—  9. P e t e r , Sohn von N r. 5, 
1310-1319, K astv o g t, R itte r . — 10. R u 
d o l f , Sohn von Nr. 5, Bürger in Bern, 
1325-1348, verk au fte  die K astvogtei über 
R üeggisberg 1326. — 11. P a n t a l e o n , 

I Sohn von N r. 6 . Vizedekan von B ern von 1336 an, 
I D ekan von Köniz 1350-1358, C horherr von Solothurn 

1344-1359, R ek to r von Messen und von O berbalm .
L in ie  im  Sim m ental ; M itherren von R . — 12. U l 

r i c h , vor 1346 P ro p s t zu D ärste tten . — 13.-15. J o h a n n , 
1337 und seine V ettern  H e i n r i c h  (1350-1368), K astlan  
zu W eissenburg 1358-1368 (f) u n d  B e r c h t o l d , bis 
1367. H einrich  siegelte m it 2 H unden  im  rech tsge
schräg ten  Schilde. —  16. E r h a r d , Sohn von N r. 15, 
E delknech t, 1384 des R a ts  in B ern. —  17. J a k o b , 
Enkel von N r. 13, der CG in Bern 1395. Sein W appen 
m it den 2 H unden , von R o t und  W eiss in gew echselten 
Farben, befindet sich am  H ause N r. 33 an der Ju n k ern - 
gasse (D T 1892, 259. —  B B G  I, 282). E r s ta rb  ca. 
1431 und w urde b ee rb t von Aym o von St. Ger
m an in Greyerz.

L in ie  von Sumeroiü-Riim lingen. D urch  H e ira t m it 
A l i s a , T och ter von N r. 14 (?), w urde —  18. P e t e r  von 
Sum erow (von Bern) 1383 M itherr von R . Sein Enkel 
— 19. G i l i a n , verein ig te 1477 die veräusserten  D ritte ile  
der H errschaftsrech te  in seiner H and  u. nahm  den N a
men v. R . und  das W appen m it den 2 S ternen an . Vogt 
zu Zweisim m en 1466-1467, zu Schenkenberg 1471-1475, 
zu M urten 1479-1482, zu W im m is 1496-1499, des R a ts 
1484-1496, 1501-1512, H au p tm an n  nach  Nancy, und 
1487 H au p tm an n  im Zuge nach Saluzzo, m ehrm als 
Bote der S tad t B ern, f  ca. 1515. Seine Söhne — 20.-22. 
H a n s , Vogt zu A arw angen 1503-1504, 1515-1519, 
t  1519, G i l i a n , der CG 1505-1528, Vogt zu A arburg  
1507-1508, 1521-1524, t  26. v i. 1561 in der A rm ut, und 
A d r i a n , C horherr in Bern 1508-1523, P fa rre r zu Spiez 
1515-1528, t  nach 1533, verk au ften  die H errschaft 
1515. —  23.' H a n s  R u d o l f , Sohn von N r. 22, f  1579 
als L etz te r der Fam ilie. —  M. v . S tü rler : Bern. Geschl. 
(Ms. S tad tb ib i. Bern). — K . L. S te ttie r  : Genealogien 
(Ms. ib.). — E . F . v. Mülinen : Beilr. IV . — F R B .  — 
A H V B  X V I, p. 438. [H T.]

R Ü N E N B E R G  (K t B aselland, Bez. Sissach.

Schloss Rümligen. Nach einer Li thographie  von Haller ca. 1840 
(Schweiz. Landesbibi.  Bern).
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S. G LS). Gem. und  Dorf. Runachperh  1101-1103 ; 
Runaperg  1363 ; R um aperg  1392 ; Riinenburg  1453. In 
H o fs le tten  ist ein poliertes Steinbeil gefunden worden, 
im  Sandweg, Scheideck-R ünenberg , eine grosse B ronze
pfeilspitze m it langem  D orn, w eiter eine B ronzenadel 
und ein eigentüm liches G ehänge. Noch zahlreicher sind 
die röm ischen Spuren (R . lag  an  der a lten  R öm er
strasse , die von der Som m erau durch  das K rinnen ta l 
usw . nach  O lten fü h rte) : M ünzen des H ad rian , A ure
lian und  A nton inus P ius, H ufeisen, ein röm ischer H a n d 
m ühleste in , röm ische Leistenziegel. In  den H o fste tten  
und bei dem  obern « W ollstall » soll eine S ta d t (röm ische 
Siedlung) gestanden  haben . A usserdem  ist an  die 
« s tras  » (15. Ja h rh .)  neben der L inde und den « Stein- 
ler » zu erinnern , welch le tz te re r  F lu rnam e wiede h >P 
Röm isches v e rrä t. D er N am e des Dorfes selbst (R nach- 
perch) is t von mons R unachus abgeleite t und im  D eu t
schen du rch  U m stellung  R unachberg  gew orden. R . ge
h ö rte  zur U rp farre i S t. M artin  in K ilchberg  und w ar 
1372 im  Besitze der Grafen von T ierstein . 1392 em pfing 
G raf H erm ann von T ierstein  vom  S tif t von Basel den 
H of zu R., Twing und B ann  usw . D er G raf h a tte  in R. 
einen V ogt. « Uf der m a tten  », genauer « u f der L inden » 
bei R . w ar einer der fü n f O rte, wo das L andgerich t des 
Sisgaus abgehalten  w urde. Mit der H errschaft F a rn s
b urg  gelangte R . 1461 an  die S ta d t Basel. Schon 1757 
h a tte  R . seine eigene Schule. R. w ar die H eim at M artin 
B irm anns, ehem als M artin  Grieders (1828-1891) (s. d. 
A rt.) .—  Vergl. S taa tsa rch iv . B aselland. —  Ü B. — 
U L B . —  B ruckners M erkw ürdigkeiten, p . 2546. —  B Z  
V III , ..  p . 41, 43, 67 ; IX , p. 368. [K. G a u s s .]

R Ü P P L IIN , von ( R u b p l i n ,  R y p l i n ) .  Vornehm e 
F rauenfe lder Fam ilie, u rsp r. auch  Joner  gen an n t. Sie 
bekleidete von der R eform ation  an  bis zum  U ntergang  
der a lten  E idgenossenschaft fa st u n u n terb ro ch en  die 
Stelle des reichenauischen A m tm anns in Frauenfeld , 
ebenso von 1592 an  die W ürde des L andam m anns im 
T hurgau  und  besass 1566-1650 die H errschaft K efikon, 
1722-1774 W ittenw il und  im  18. J a h rh . das E rb- 
schenkenam t von M uri. J o a c h i m  (N r. 5) w urde vom  
P a p s t U rb an  V i l i .  (B arberini) 1624 zum  röm ischen Ade
ligen erhoben ; seine U renkel I g n a z  J o s e p h  (N r. 8) und 
K a r l  A n t o n  (Nr. 9) erhielten  1722 von K aiser K arl VI. 
die F reiherren  w ürde. D urch den L andfrieden  von 1712 
ging das A m t des L andam m anns an  den re form ier
ten  L andesteil über ; dad u rch  aus ih rer a lten  Stellung
v e rd rän g t, en tfrem dete  sich die Fam ilie  der S tad t 
Frauenfe ld , n ah m  Æ m ter von ausw ärtigen  P rä la ten  

an  und t r a t  schliesslich ganz in den 
D ienst frem der S taa ten . W appen : seit 
1624 g ev ie rte t, 1 u.  4 das a lte  W ap 
pen : in Gold ein schw arzes Schächer
kreuz au f grünem  D reiberg, 2 u . 3 in 
Silber die drei goldenen B ienen der 
B arberin i ; seit 1722 m it H erzschild : 
in Gold ein schw arzer R eichsadler. 
D er S ta m m v a te r E r a s m u s  Jo n e r soll 
als E d elknech t m it dem  G rafen Cilli 
aus der S te ie rm ark  zum  K onstanzer 

K onzil gekom m en sein. In  F rauenfeld  erscheint der 
Nam e R üppli erstm als 1443. —  1. H a n s  Jo n e r gen. 
R ueplin , * 14-70, D re ira t 1506, Schultheiss 1512-1524 
jedes zweite J a h r .  —  2. W o l f g a n g  Jo n er, 1471-1531, 
B ruder von Nr. 1, le tz te r  A b t von K appel (von 1519 
an), t r a t  1525 der R efo rm ation  bei, r ich te te  im  Klo- 
te r  eine Schule zur A usbildung von Zw inglianischen 
P red igern  ein, übergab  die A btei 1527 der S ta d t Zürich 
u. fiel 1531 in der Schlacht bei K appel. —  L it. bei A rt. 
K a p p e l . — 3. S i g m u n d ,  wohl B ruder der V orgen., A m t
m ann der A btei R eichenau in F rauenfeld , desgleichen 
sein Sohn J o b . —  4. J o a c h i m  Jo n e r gen.R ueppIin , Sohn 
des Jo b , erw arb  1655 die H errschaften  K efikon u . H el
fenberg ; re ichenauischer A m tm ann, fü rstl.-k o n st. R a t, 
s tif te te  die K aplanei zu F rauenfe ld .— 5. H ans J o a c h i m  
R . von K efikon, 1559-1646, Sohn v . Nr. 4, L andam m ann 
des T hurgaus, röm . Adeliger (s. oben) wegen seiner Ver
dienste um  die G ründung  des K apuzinerk loste rs in 
Frauenfeld  (1595), w urde 1635 ins L an d rech t von Uri 
aufgenom m en. —  6.  J o h a n n  L u d w i g ,  Sohn von Nr. 5, 
1601-1640, L andam m ann  in Ober- und N iederthurgau

von 1626 an . —  7. D o m i n i c u s ,  Sohn von N r. 6 , ver
k aufte  Kefikon 1650, L andam m ann  in Ober- und  N ieder
th u rg au  bis 1683, Schultheiss in F rauenfe ld  1687-1694 
jedes zweite J a h r ,  t  1694. —  8 . I g n a z  J o s e p h ,  Sohn 
von N r. 7, 1656-1748, O b erstw ach tm eiste r, L an d am 
m ann des T hurgaus von 1684 an , m usste  au f G rund des 
L andfriedens von 1712 von diesem  A m te zu rü ck tre ten . 
S t. gallischer O bervogt von R om anshorn  1719, L an d 
vogt im  Toggenburg 1723, R eichsfre iherr (s. oben) 
22. V I .  1722, zusam m en m it seinem  B ruder — 9. K a r l  
A n t o n ,  1660-1742, O bervogt von G achnang, von 1722 
an B esitzer der H errschaft W ittenw il, von 1731 an 
von A renenberg  ; S tam m v a te r der E m m ishofener Linie.
— 10. J o s e p h  A n t o n  B r u n o , 1689-1757, Sohn von 
Nr. 8 , H err zu O berstaad , p äp stl. K am m erherr, b i
sche 11. O bervogt von Bischofszelt. E rb sch en k  des 
K losters M uri, H err zu W ittenw il 1750, gab das F ra u e n 
felder B ürgerrech t auf. —  11. F e l i x  T i i a d d a e u s , Sohn 
von Nr. 10, * 1721, H err zu W ittenw il 1757-1773, 
päp stl. K äm m erer, w ohnte  w ieder in F rauenfe ld . —
12. J o s e p h  N i k o l a u s  M a x l m i n , B ruder von Nr. 11,
* 1733 in F rauenfeld , H err zu O berstaad , das er 1772 
v e rk au fte , bische fi. O bervogt in Bischofszell, E rb 
schenk des S tiftes M uri, t  1805 in U eberlingen. —
13. K a r l  A u g u s t ,  Enkel von N r. 12, * 1797 au f einem 
b rit. Schiff vor E lba, Offizier in D eu tsch land , k om m an
d ierte  die T ruppen , welche am  18. VI. 1849 das R u m p f
p arlam en t in  F ra n k fu r t a. M. spreng ten , f  1867 in  
T arasp . Seine m ännlichen  N achkom m en w aren g leich
falls Offiziere in  deu tschen  und österreichischen D ien
sten . —  14. J o s e p h  T h e o d o r ,  B ruder von Nr. 13,
* 1798 in Bischofszell, n iederländ ischer M ajor, dann 
eidg. O berst und  th u rg . K a n to n sra t, f  zu F rauenfe ld  
1873. —  15. K a r l  X a v e r , U renkel von N r. 12, * 1853, 
Dr. ju r .,  L andg erich tsd irek to r in K o n stanz  1910-1919.

Zur f  Em m ishofener L inie gehörten  : —  16. R e m i 
g i u s  D i e t r i c h ,  Sohn von N r. 9, * 1690 in F rauenfe ld , 
H err zu P flanzberg  (F reisitz  in Tägerw ilen) und  W itten 
wil, O bervogt in G üttingen , G ottlieben  und  Bischofszell, 
t  1773 in K onstanz . — 17. J o h a n n  B e a t  J o s e p h ,  
Sohn von Nr. 16, * 1741 in  G ottlieben, in sardin ischen 
und franz. D iensten , O bervogt in G ottlieben, f  1828. — 
Vergl. A. P upikofer : Frauenfeld. —  J .  N a te r : Aadorf, 
p .  103. —  OBG. [ L e i s i .]

F r a n z  X a v e r ,  von K efikon, Sohn von N r. 16, * in 
G ottlieben 1739, Zögling des G erm anicum s in R om , Dom- 
custos in  Chur 1763-1816, m usste  die du rch  den H of
b ran d  von 1811 schw er geschädigte K a th ed ra le  n o t
dü rftig  re stau rieren , f  23. I .  1816 zu Chur. —  C. M. 
Tuor_: Reihenfolge der resid. Domherren. [ J .  S i m o n e  r .]

R Ü S C H .  Fam ilien  der K te . Appenzell, Basel u . Bern.
A. K a n to n  A p p en ze ll. A lter appenzell. F am ilien 

nam e, der schon 1380 u rk . v o rkom m t (U rsp rung  u n si
cher). — 1. J o h a n n  U l 
r i c h , von Speicher, 1759- 
1820, G em eindeschreiber 
1797, P rä s id en t der pro- 
visor. R egierung vor der 
S itte r und A bgeordneter 
zur K o n stitu ie ru n g  des 
K ts. Sän tis 1798, eifriger 
Förderer des Schulwesens 
und der A rm enfürsorge.
— 2. G a b r ie l ,  Sohn von 
Nr. 1, * 17. I. 1794 in Spei
cher, f  23. m . 1856 in St.
Gallen, k am  als l l j ü b r i 
ger K nabe  zu Pestalozzi 
nach Y verdon, wo er drei 
J a h re  blieb, um  dann  zur 
w eite rn  A usbildung nach  
L ausanne, sp ä te r  nach  
F rauenfeld , Zürich, T ü 
bingen und  W ürzburg  (Dr. Gabriel Husch,
m ed. 1817) zu gehen. A rzt Nach einer Photographie,
in Speicher 1818, Mitglied
der von ihm  ins Leben gerufenen S anitä tskom m ission  
1833-1840, G ründer der ersten  appenzell. B randasseku
ranzkasse, als R eform freund politisch  h e rvorragend  t ä 
tig, M itglied (A ktuar) des R evisionsrates, der R evisions-
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kom m ission und  des L an d ra tes  1834-1838, R ed ak to r 
der Appenzeller Zeitung  1834-1838, wo er als Publizist 
durch  seine offene Sprache und sein energisches E in tre 
ten  für fo rtsch rittlich e  N euerungen die gewonnene 
V olksgunst w ieder einbüsste, 1838 von seinen Æ m tern  
entlassen  w urde und Ende 1840 nach S t. Gallen ü b er
siedelte. H ier w urde er vom st. gallischen R egierungsrat 
zum  B adearzt von Pfäfers e rn an n t, welche Stellung er 
drei Ja h re  bekleidete. Schriften  : A nle itung  zum  richti
gen Gebrauch von Bad- und Trinkkuren  (Balneographie 
der Schweiz) (3 Bde., 1825-1832) ; M onographien über 
die B äder Pfäfers, B aden, Nuolen u . a. ; F o rtse tze r von 
Gab r. W alsers Appenzeller Chronik , IV . Teil, (1831) und 
V. Teil (b earb e ite t und ergänzt von A. M arti, in A J  
1909-1912) ; Der Kanton A ppenzell... (1835, Nr. 13 der 
Sam m lung Gemälde der Schweiz) ; Histor. geograph. 
Darstellung des K ts. A ppenzell... (1844). — 3. J o h a n n  
U l r i c h ,  Neffe von Nr. 2, * 9. x n .  1806 in Speicher, 
t  21. I V .  1887 in  S t. Gallen, Dr. m ed. 1829, A rzt in Spei
cher, V erfasser verschiedener P e titio n en  und B roschü
ren, V erhörrich ter 1835, G em eindeschreiber 1837-1842, 
M itglied der R evisionskom m ission 1837-1838, Ge
m ein d eh au p tm an n  1843-1847, M itglied des L andra tes
1847-1848, von 1854 an A rzt in S t. Gallen. —  Vergl. 
A U .  —  B a rth . —  T anner : Gem. Speicher. —• Verhand
lungen der st. gall.-appenzell, gemeinnützigen Gesell
schaft 1856. —  A J  1856-1857. —  K oller u. Signer : 
Appenzell. Geschlechterbuch. [A. M.]

B. K a n t o n  B a s e l .  Im  beginnenden 15. Ja h rb . aus 
Tübingen in Basel eingew anderte Fam ilie. — 1. Nl- 
KLAUS, g en an n t Law elin, Maler in Basel, L ehrer von 
K onrad  W irz. — 2. N i k o l a u s , Sohn von Nr. 1, S ta d t
schreiber zu M ülhausen 1459-1474, S tad tsch re ib er zu 
Basel, 1474-1496, O berstzunftm eiste r 1497, t  1506 ; 
V erfasser einer B eschreibung der B urgunderkriege 
(Bas C. I I I ,  p. 275). — S K L .  —  Bas. C. IV , p . 138. —
C. Chr. Bernoulli : Die Beschreibung der Burgunder
kriege durch den Stadtschreiber N ikolaus Büsch  (Diss. 
Basel 1886). [C. Ro.]

C. K a n t o n  B e r n .  RÜSCH, RÜESCH ( R œ s c h ).  t  Fam ilie 
der S ta d t B ern. J a k o b  w a r  h aup tsäch lich  an der 
E rste llung  des C horgestühls im  M ünster 1523-1525 
bete ilig t. Sein Sohn A n d r e a s , der CG 1547, w ar 1582- 
1587 L andvog t in W angen. — H . L ehm ann : Das Chor
gestühl im  S t. V inzenzenm ünster in  B ern . — S K L .  [D. S.]

R Ü S C H E G G  (K t. Bern, A m tsbez. Schw arzenburg. 
S. G LS). Gem. und  K irchgem . m it einer A nzahl von 
E inzelhöfen und W eilern, d a ru n te r  Æ ugsten , B unds
acker, G am bach, Gfell, G raben, H irschhorn , Lehn, 
M atten  und W islisau, die ehem als den sog. Schluchtteil 
und den oberen Scheid w aldbezirk der grossen K irch 
gem . Guggisberg au sm ach ten . Politisch  te ilte  diese 
ganze Gegend in jed e r H insich t die Schicksale von 
Guggisberg. 1808 w urde in R . zunächst eine Helferei der 
P farre i Guggisberg e rrich te t, 1812 eine K irche gebau t. 
1860 w urde die Helferei zur P farre i erhoben, im  B ern
b iet g a lt R . von a lte rsh er bis in die N euzeit als die 
H eim at der herum ziehenden  K orbflech ter. P farreg iste r 
seit 1817. [H. Tr .]

R Ü S C H  LI K O N  (K t. Zürich, Bez. Morgen. S. GLS). 
Dorf, K irch- und  Sehnigem . W appen : in Silber eine ro te  
g rüngestie lte  Rose. A lam annisches G rab am  L andungs
p la tz . Rouslinchoven  um  1153-1155 ; Buochselinchon 
1158. N ach R . n a n n te  sich 1188-1240 ein freiherrliches 
G eschlecht, dessen B urgsitz u n b ek an n t ist. Die Ge
m einde gehörte  zur H errschaft bezw. zum A m t E schen
bach und bildete von 1406 an  m it H orgen zusam m en 
eine eigene zürch. Vogtei, zu der 1437 noch Thalw il kam . 
1526 w urden auch die hohen und niederen  G erichte, die 
der P ropste i Zürich au f ihrem  H of in R .-R üfers zu stan 
den, m it dieser Vogtei verein ig t. Die S t. N iklaus ge
w eihte, seit 1314 erw ähnte  K apelle b ildete  eine Filiale 
der K irche K ilchberg  ; 1407-1408 ging der K irchensatz  
an  das K loster K appel über und fiel in der R eform ation  
an  den S ta a t. 1721 w urde R . eine eigene P farre i. 
E rw eiterung  der K irche 1926. G ründung zweier F ay en 
cefabriken in der ersten  H älfte  des 19. Ja h rh . Bevöl
kerung  : 1634, 356 E in w. ; 1920, 2317. P fa rrb ü ch e r seit 
1721. —  A. N äf : Die Gem. B . und ihre Umgebung. — 
Kirchgem . B . (1926). —• G. B inder : Kilchberg. —

L arg iadèr und Hegi in Festgabe f. P aul Schweizer. —
A. Schoch : Beitr. z. Siedelungs- und  W irtschaftsgesch- 
d. Zürichseegeb. —- W . Ganz : Beitr. zur W irtschafts
geschichte des Grossmünsterstiftes in  Zürich, p . 114.
— Jahresbericht der schweizerischen Landesm useums 
lB 2 8 ,p . 8 3 * 1  [F. H.]

R Ü S S E G G  ( F R E I E  V O N ) ,  f  G eschlecht des K ts.
L uzern, dessen S tam m sitz  beim  W eiler 
dieses N am ens s tand . W appen  : 
ein schwarzes steigendes E inhorn  
(nach den m eisten A ngaben in Gold). 
— 1. R i c h w i n , K lostervogt zu Muri 
1085 .— 2. U l r i c h , V ikar des Herzogs 
B erchtold  V. von Z ähringen in Zürich 
•1205,1 1263. — 3. M a r k w a r t  1.(1245- 
1290), R itte r . — 4. U l r i c h  I I .  (1270- 
1299), R itte r , L andrich ter im A ar- u 
Zürichgau 1282-1298, R eichsvogt zu 

Zürich 1287-1290. — 5. U l r i c h  I I I .  (1287-1349), E del
knech t, schw ört 1323 nach einer Fehde m it Zürich U r
fehde. —  6 . A d e l h e i d , Æ btissin  zu F ra u e n ta l 1300- 
1310. — 7. M a r k w a r t  I I I .  (1354-1380), K äm m erer zu 
E insiedeln und P ro p s t zu F ah r. —  8 . H e i n r i c h  I., E n 
kel von N r. 4, en tfre ite  seine N achkom m en durch  seine 
H e ira t m it A nna von R inach . —  9. H e n m a n n  I I .  
(1402-1466), Ju n k e r, H err zu B üren von 1435 an  und 
B ürger zu L uzern. —• 10. J a k o b  (1442-1483), H err zu 
R uod, B urger zu B ern, F re iherr zu R oggenbach. L e tz te r.

D aneben leb ten  ein M inisterialen-, ein Zürcher- und 
ein L uzerner B ürgergeschlecht u . ein B auerngeschlecht 
dieses N am ens. Ob und wie die L uzerner B ürger H ein
rich und Ulrich von R . von den Freien v  R . ab s tam 
m en, is t ungew iss. — 11. U l r i c h  erw arb 1379 Seeburg 
und w ar 1395 K le in ra t. — Vergl. W. Merz in G H S  I. — 
Derselbe : Burgen und Wehrbauten I I ,  p. 468. —  L L .
—  G/r. Reg. — ASH 1913, p . 210. — A S G 1918, p. 99.
— P . X . W eber : Das älteste Luz. Bürgerbuch  (in Gfr. 
74-76). —  Zürcher Wappenrolle, N r. 344. ]P. x .  W.]

R Ü S S I .  Seit dem 14. Ja h rb . nachw eisbare zahl
reiche B ürgerfam ilie der S ta d t R appersw il, die in zahl
reichen Æ m tern  sass und im  17. und 18. Ja h rh . auch 
einige Goldschm iede aufw ies. W appen  : in Schwarz ü b e r  
grünem  D reiberg zwei gekreuzte  silberne Schlüssel m it 
goldenem  Griff, üb erh ö h t von einem silbernen Fisch. —
1. H a n s , K le in ra t 1481 - f  1505, B aum eister 1483. —
2. H a n s , Schultheiss 1586 - t  1589. —  3. H e i n r i c h , 
K onven tual zu E insiedeln, P ro p s t zu F ah r, t  19. v m ,  
1628. —  4. R u d o l f , K le in ra t 1662 - f  1666, Schloss
vogt. — 5. F r a n z , D r. m ed. 1725, S tad tp h y sik u s der 
R e ich ss tad t B iberach. —  L L .  — L L H .  — R egim ents
buch und P fa rrb ü ch er von R appersw il. — v. M ülinen : 
Helvetia sacra. [M. Sch.]

R Ü S T .  Fam ilie  von T hal (St. Gallen), seit 1421 
nachgewiesen. — 1. V a l e n t i n ,  H au p tm an n  von
Buchen, 1798 einer der von der L andsgem einde in 
A lts tä tten  gew ählten  L an d esh au p tm än n er, A bgeord
ne te r des R hein ta ls an die T agsatzung  1802. —- 2. R e 
m i g i u s ,  A d ju tan tm a jo r eines franz. Schweizerregim ents,. 
1824 vom  K önig von Spanien m it dem F erd inandsorden  
ausgezeichnet, heim gekehrt O berst und P räsid en t des 
K an tons - M ilitärgerichts, B esitzer des Schiössleins 
Risegg, k an to n a ler T ru p p en k o m m an d an t. W appen : 
in R o t drei goldene Löwenköpfe. —  Vergl. A. N äf : 
Chronik. — J .  Göldi : H o f Bernang. — G. J .  B au m g art
ne r : Gesch. des K ts. St. Gallen I ,  I I I .  —  [G. Fd.] — 
E r n s t ,  * 1878, D r. phil. 1902, Prof. fü r N aturw issen
schaften  an  der K antonsschule  Z ürich 1906-1928, a. o . 
Prof. fü r Photograph ie  an der E . T. H . seit 1927, schrieb 
neben zahlreichen A ufsätzen  in F achze itsch riften  Die 
künstliche Herstellung von N aturstoffen  (1914) ; Grund
lehren der Chemie (1914) ; E ine  Schweiz. Versuchsstätte 
und Beratungsstelle fü r Industrie und  Gewerbe (1916) ;. 
W arenkunde und Industrielehre  (1921) ; Chemie fü r A lle  
(1927). —  Festschrift Kantonsschule Zürich 1883-1908, 
p. 87 , 122. [D. F.]

R Ü S T O W ,  F r i e d r ic h  W i l h e l m ,  von B randenburg
a. d. H avel, * 25. v . 1821, Offizier im preuss. In gen ieu r
korps 1840, w urde 1848 wegen K ritik  an den deutschen 
M ilitärverhältn issen  kriegsgerichtlich v e ru rte ilt und 
floh in die Schweiz, wo er fü r den eidg. Generalstab-
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alsbald  F e ldd icnstreg lem ente  u . dergl. au sa rb e ite te . 
P riv a td o zen t fü r m ilitärische W issenschaften an der 
U n iv e rsitä t Zürich 1852-1855, B ürger von B aum a 
(Zürich) 1856, O berst und G eneralstabschef bei G ari
bald i 1860, m ach te  dessen Feldzug in Sizilien und 
N eapel m it, erfocht als D ivisionsführer die Siege von 
Capua und am  V olturno. O berst i. G. 1870 ; erster 
D ozent fü r K riegsw issenschaften am  eidg. P o ly tech 
n ikum  1877-1878, aussero rden tlich  fru ch tb a re r  S chrift
steller, b ehandelte  alle zeitgenössischen K riege, verf. 
fe rner Untersuchungen über die Organisation der Heere 
(1855) ; Heerwesen und K riegsführung C. J u l. Caesars 
(1855) ; Der K rieg und seine M ittel (1856) ; Die F eld
herrnkunst des 19. Jahrh. (1857) ; Geschichte der In fa n 
terie (1857-1858) ; A llg . T aktik  (1858) ; M ilitärische  
Biographien  (1858) ; M ilit. Handwörterbuch (1858-1859) ; 
Die Lehre vom neueren F estungskrieg  (1860), u . a. m. 
t  15. v ili .  1878 in A ussersihl. —  N Z Z  1878, N r. 381, 
383. —  G. v. W yss : Hochschule Zürich , p. 99. — 
A D B . — K. E scher : Chronik der Gemeinde Ober- und  
Unterstrass, p . 228. [D. F.]

R Ü T E R .  Siehe R e u t e r .
R Ü T H I  (K t. S t. Gallen, Bez. O berrhein tal. S. G L S ). 

P o lit, und  Pfarrgem . Reuti 820 ; R iu ti 1287 ; R üly  1484 ; 
Hütte 1497. R ., oberhalb  des H irschensprunges gelegen, 
gehörte  n ich t zum R heingau , sondern zu R h ätien  ; 
k irchlich s tand  es u n te r  Chur bis zur E rrich tu n g  des 
D oppelbistum s C hur-St. Gallen. Die K o lla tu r der 
K apelle  S t. V alentin  wie die G rundherrschaft des Hofes 
besass, sow eit sie sich zurückverfolgen lässt, das K loster 
Pfäfers. 1392 kaufte  dieses von G raf A lbrech t dem 
a lte rn  von W 'erdenberg-H eiligcnberg dazu die Vogtei 
ü ber R ., nachdem  es bereits  1378 gleiche R echte, welche 
die Meier von A lts tä tten  besassen, erworben h a tte . 1484 
gab Pfäfers dem  Hofe eine Öffnung. N ach dem Ueber- 
gang des R hein ta les an die eidg. O rte versuch te  Pfäfers 
die hohe G erich tsbarkeit zu b eh au p ten , was die V II Orte 
1497 zurückw iesen ; gegen w eitere F orderungen  des 
L andvogtes sch ü tz te  dagegen die T agsatzung  Pfäfers 
1504 bei der niederen G erich tsbarkeit Abt Johann  
Ja k o b  R ussinger verk au fte  1538 alle G erichtsrechte  
sam t dem  Z ehnten  an die Gem. R. um 2100 11. Eine 
A usscheidung der R echte  zwischen R. und den V II im 
R hein ta le  regierenden O rten erfolgte 1550. W ährend die 
niedere G erich tsbarkeit über das D orf Lienz und  den 
W eiler Pionen dem  S tifte  S t. Gallen gehörte und durch 
dieses A lts tä tte n  zu, eschlagen w urde, gehörten  beide 
O rtschaften  in B enützung  der Allmend rech te und 
kirchlich zu R . E ine M archung der beiden Gerichte 
erfolgte 1533, die T rennung  der A llm einden fü r R. und 
Lienz 1669. N ach der vorübergehenden E in führung  
der R eform ation  1530 w ar R . nach dem 
zw eiten L andfrieden  w ieder ganz k a th o 
lisch gew orden. U cber die Z uteilung und 
A b trennung  von K obelw ald und  Lienz s. 
diese A rtikel. Im  grössten  B rande, den 
der K t. S t. Gallen erlebte, v e rb ran n ten  
am  21. ix . 1890 in R . 227 F irs ten , wobei 
das Feuer im F ö h n stu rm  über den H ir- 
chensprung h inüberge tragen  w urde und 
in Moos (Gem. O berriet) noch weitere 
71 F irs ten  verzehrte . — V ergi. A. N äf :
Chronik. — O. G ächter : Gesch. von R.
(in S t. Gatter Blätter 1916, p. 183 ; 1917, 
p. 154 f.). —  U StG  I, 243. — K. W ege
lin : Regesten von P fäfers, Nr. 307, 733,
801, 848. — O. H enne-A m  R hyn  : Gesch. 
d. K ts. S t. Gallen I I ,  p. 117, 140, 150. —
St. Gatter N bl. 1893, p . 42. [J. M.]

R Ü T I  oder R Ü T T I  (K t. u. A m tsbez.
B ern, Gem. Zollikofen. S. G LS). Ausge
dehntes L andgu t, E igen tum  des S taa tes  
B ern, der d o rt 1860 eine lan d w irtsch aft
liche Schule e rrich te te  und dieser 1887 
eine m ilchw irtschaftliche, 1895 eine lan d 
w irtschaftliche W interschule  angliederte.
—  Jahresberichte. [D. S.J

R Ü T I  (K t. Bern, A m tsbez. B üren. S. GLS). Gem. 
und P farrdo rf, das s te ts  zur H errschaft S trassberg , 
bezw. B üren gehörte  und deren Geschicke te ilte . Seit

1388 is t es bern isch . R este einer R öm ersiedlung. U cber 
die in te ressan te  « Teufelsburg », ein R efugium , s. 
H B L S  I I ,  p. 71 ; 111. p. 53, 54. Die K irche von R . ist 
eine S tiftu n g  der Grafen von Buch egg. Die G räfin A nna 
von K iburg , geb. von N idau, bezeugte zu Beginn des
15. Ja h rb ., dass sie vorm als die A llm ende in R . der 
dortigen  M auritiusk irche geschenkt habe. 1401 kam  der 
K irchensatz  an  das D eutschordenshaus in B ern, 1484 an 
das St. V incenzenstift, 1528 an  den S ta a t. 1911 w urden 
in der K irche F resken  des 15. J a h rh . m it der D arste l
lung der T hebäer-L egende aufgedeck t und  re s tau rie rt. 
Grosse D orfbrände 1868 u . 1876. — W . F . v . M ülinen : 
B eitr . V I. — C. L. F . L ohner : Kirchen.

R Ü T I (K t. B ern, A m tsbez. Saftigen. S. G LS). D orf 
und Gem. m it m ehreren  W eilern in der K irchgem . 
T hurnen , bis 1798 in der ehem aligen H errsch aft Riggis- 
berg, deren  Geschicke R . in jed e r H insich t te ilte . — 
L it. wie zu A rt. R i g g i s b e r g . [ h . Tr .]

R Ü T I (K t. G larus. S. G LS). Gem. und  D orf in  der 
K irchgem . B etschw anden . Im  16. und  17. J a h rh . eine 
b lühende O rtschaft, v e rarm te  R . im  18. Ja h rh . vo ll
ständ ig . E inen  A ufschw ung b rach te  w ieder die E in 
führung  der In d u strie . 1846 w urde eine Spinnerei, 
sp ä ter eine B aum w ollw eberei, 1850 eine W ollweberei 
e rrich te t. 1823 tren n te  sich R . von der Sehnigem . 
B etschw anden und  g ründete  eine eigene Schule. Schul- 
hau sb au  1834. Bevölkerung : 1837, 814 E inw . ; 1920, 
1004. Tauf- und  S terbereg iste r (m it B etschw anden 
zusam m en) seit 1595. — G. H eer : Blätter zur Gesch. der 
Dorfschaft R . — A. Jen n y -T rü m p i : Handel und  In 
dustrie des Kts. Glarus I I .  [Nz.]

R Ü T I (K t. Z ürich, Bez. H inw il. S. G LS). P o lit, und 
K irchgem ., ehem alige P räm o n stra ten - 
serab te i. W appen : in Gold ein ro tes R. 
R iu ti, R u ti  1233 ; R itti 1260. Fu n d  aus 
röm ischer Zeit ; a lam . N iederlassung. 
Die Herzoge von A lam annien  sollen 
diese Gegend dem  K loster E insiedeln 
v e rg ab t haben . K aiser O tto  der 
Grosse b es tä tig te  973 die Schenkung. 
D ann erw arben sie die F reiherren  von 
R egensberg, die die H errschaft Grü- 
n ingen vom  K loster St. Gallen als 

Lehen em pfingen. R . w ar nach B usskirch pfarrgenössig, 
h a tte  aber im  K lausen eine K apelle  (St. N ikolaus). Die 
Geschichte des Dorfes is t m it der des K losters eng 
verbunden . Die K irchgem ., m it der 1710 m ehrere  Höfe 
von D ö rn ten  verein ig t w urden, u m fasst die D örfer R ., 
Fägswil und Ferrach , sowie e tw a 35 Höfe. Sie sind seit 
1894 zu einer Schulgem einde verein ig t. Die K irche 
b esteh t seit 1776, die Orgel seit 1909. R. h a tte  1798-1799

durch P lünderungen  und M isshandlungen der F ranzosen  
viel zu leiden, gehörte 1798-1803 zum  helvetischen  
D istrik t G rüningen, 1803-1814 zum  M ediationsbezirk

Riiti 'Zürich) um 1741. Nach einem Kupfers tich von D. Herrliberger.
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Lister, 1814-1831 zum  O beram t G rüningen, dan n  zum 
Bez. Ilinw il. Sekundarschule 1835 gem einsam  m it 
B ubikon und  D ü rn ten , eigene 1884 ; Gewerbeschule 
1870. R . v e rd an k t seine W ohlfah rt besonders der w elt
b e rühm ten  « M aschinenfabrik R iiti », gegr. 1842 von 
K aspar H onegger (1803-1884), die durch  ihre m ech. 
W ebstühle am  m eisten  zum  A ufschw ung der W eberei 
.beigetragen h a t.  Seidenw eberei R iiti seit 1882 ; K reis
sp ita l der Gem. R ., B ubikon, D ü rn ten , Ilinw il, Hom - 
brech tikon  seit 1885. Bevölkerung  : 1634, 139 E inw . ; 
1900, 4796 ; 1920, 5475. —  T aufreg ister seit 1563, E h e
rn S terbereg iste r seit 1638.

Die Prämonstratenserabtei R . w urde vom  Freiherrn  
L üto ld  IV . von Regensberg g estifte t, indem  er dem 
P ro p s t U lrich (Zürcher) vom  P räm o n stra ten serk lo ste r 
C hurw aiden und seinem  P rio r L u th er, die dieses m it 
a ch t Chorherren wegen S tre itig k eiten  verlassen h a tten , 
zur G ründung eines K losters ein G ut zu R . m it W äldern 
und W eiden sam t der zur P farre i B usskirch  gehörenden 
N ikolauskapelle schenkte . Gleich nach  der V ergabung 
begann U lrich 1206 m it dem  B au des K losters ; 1217 
erfolgte die bischöfliche W eihe. Die K losterk irche, eine 
B asilika aus drei Schiffen m it gew ölbtem  Chor, w ar eine 
■der schönsten  im Lande. 1283 erhielt das K loster Ablass, 
F re iheiten  und S teuerb rief behufs F o rtse tzu n g  der 
B au ten  ; 1298 bestan d en  viele A ltäre , 1300 w ar das 
K loster u n te r  A b t Johannes I. vo llendet. D urch V erga

li ngen, S tiftungen  von Jah rze iten  und K äufe wurde 
das K loster im m er reicher. 1219 schenkte  ihm  L ü
told V. Seegräben m it K ircke, 1238 k au fte  es vom 
G rafen von Toggenburg das nahe  D örfchen Ferrach . 
1315 w urden von den am  M orgarten gefallenen E del
leu ten  viele zu R ü ti begraben ; 1389 liess A bt Pilgerin 
von W agenburg  von den in der Schlacht bei Näfels 
(1388) E rschlagenen 579, d a ru n te r 183 E delleute, au s
graben und  in drei G rüften  zu R ü ti b e s ta tten . In  der 
Folge erhie lt das K loster die K irchensätze  von D ürnten , 
F ischen tal, E isau , U ster, die K irche zu W angen im 
G aster, zu Gossau (Zürich) u. a. 1371-1450 s tan d  das 
K loster in  grossem  W ohlstand . G raf F riedrich  V II. von 
Toggenburg, der zeitweilen m it seinem  H of im K loster 
R ü ti leb te , f  1436, w urde 1442 in einer besondern  Gruft 
in der Vorhalle beigesetzt. Im  ganzen haben  15 Toggen- 
burger Grafen nebst vielen än d ern  Adeligen R . zu ihrer 
G ra b s tä tte  gew ählt.. Im  Kriege von 1351-1355 e rlitt das 
K loster durch  die Z ürcher und  Schwyzer grossen 
Schaden ; im  a lten  Z ürichkrieg überfielen und p lü n d er
ten  es die E idgenossen im  Ju n i 1443 ; im  April 1525 
w urde es durch Beschluss des Gr. R ates zu Zürich 
aufgehoben und  als S ta a tsg u t e rk lä rt. Der le tz te  A bt, 
Felix  H auser (W appenscheibe im  Schweiz. L andes
m useum  in Zürich), flüchtete in der N ach t vom
22.-23. IV. 1525 m it einem  Teil des K irchenschatzes nach 
R appersw il, w urde ab er unterw egs von B auern  aufge
fangen, die ihn  dem  L andvog t B erger in Grüningen 
b rach ten . Nun überfielen Sonntag den 23. April etw a 
1200 B auern  das K loster und p lü n d erten  es. Zur Ver
w altung  seiner G üter se tzte  der R a t von Zürich einen 
A m tm an n  ein. Das « A m t R ü ti » w urde 1833 aufge
hoben, die G üter, das A m thaus und andere G ebäude an 
P riv a te  v e rk au ft. Am 2. 3. x n .  1706 b ran n ten  das 
A m thaus, D achstuh l und Helm  der K irche ab ; bis 1710 
fand  der W iederaufbau  s ta t t .  1771 w urde das Langhaus 
d e r K irche wegen B aufälligkeit abgebrochen und  ein 
kürzeres, das jetz ige , g eb au t. Bei der R enovation  der 
K irche 1903-1904 kam  der reiche B ilderschm uck des 
Chorbogens aus früherer Zeit zum  Vorschein und w urde 
au fgefrisch t. — Vergl. S. Vögelin : Das Kloster R ü ti (in 
M A  GZ  X IV ). — J .  C. Z uppinger : Die Prämonstraten
serabtei R ü ti. — Derselbe : Schulgesch. von R ü ti. — 
Zeller-W erdm üller : Die Prämonstratenserabtei R iiti (in 
M A  GZ  L X I). — ZW C hr. 1910-1913. [G. S t r i c k l e r .]

R Ü T I ,  vo n.  Fam ilien der K te . B ern, S t. Gallen u 
Zürich.

A. K a n to n  B e rn , f  A delsgeschlecht, dessen S tam m 
h aus wohl im  gleichnam igen O rt bei B urgdorf s tan d . 
W appen  : in Gold eine schw arze H irschstange. — 
B e r c h t o l d , L eu tp rieste r zu O berburg 1250, D om herr 
von Basel 1259, P ro p s t von S t. U rsen in Solothurn 
1265, C horherr von Am soldingen 1266, t  1298, wie

sein B ruder W e r n e r  u n te r  den R ä ten  der Gräfin E lisa
b e th  von K iburg , D onator von St. U rban , schenkte 
den K irchensa tz  von Stefflsburg dem  K loster In te r 
laken. — D ie t r i c h ,  H err von Trachselw ald bis 1313, st. 
gallischer Vogt und Meier von R ohrbach , verlor als 
V erw andter des K önigsm örders R udolf von Balm seine 
Vogtei 1313 ; D onator von St. U rban . — Von dieser 
Fam ilie he r w urde die T alschaft D ürrgraben  « A m t R ü ti » 
g en an n t. — Vergl. F R B .  —  L L . — SW  1831. — Ed. 
v. W atten w y l : Stadt und Landschaft Bern  I , p. 297.
— J .  Im obersteg  : Em m ental, p. 52, 56. — v. Mülinen : 
Beiträge I, 51, 148 ; V, 180. — Tillier 1, 59. — Ch. 
Schiffm ann : Steffisburg , p. 16, 190. —  A H V B  V III , p.
8 6 . — S te ttie rs  Genealogien (Ms. d. S tad tb ib lio th ek  
B ern). [f  Th. ImHof.]

B. K a n to n  S t. G a llen . Siehe REUTTI.
C. K a n to n  Z ü ric h . 1. f  Fam ilie der S tad t Zürich, 

aus dem  J o h a n n e s  als Z unftm eister der Gerber 1388- 
1413 dem  Kleinen R a te  angehörte. O bervogt zu Horgen 
und Rüschlikon 1394-1397, zu Stadelhofen , Zollikon 
und K ü sn ach t 1400-1401, 1407-1408, zu Meilen 1404- 
1405, zu H öngg 1412-1413. W appen : R ing m it Q uerstab 
(Schnalle ?) (Farben  u n b ek an n t). Spätere  E in b ü r
gerungen 1440, 1553 und  1558, im m er von R üm lang . -— 
S taa tsa rch iv  Zürich. — J .  I-Iäne : M ilitärisches aus dem 
alten Zürichkrieg. — Z S tB .  —  I I .  Siehe auch  A rt. 
ROTTI m a n n . [D. F.]

R Ü T I M A I N N .  Alte Fam ilie  von Leibeigenen des 
K losters S t. Gallen in der Gem. N ussbaum en (T h u r
gau), die 1468 noch u n te r  der N am ensform  von R ütli 
begegnet. V erw and tschaft m it den R . des Stam m hei- 
m ertales (Zürich) is t w ahrscheinlich . —  1. B u r k h a r d .  
U n te rv o g t zu N ussbaum en 1524, v e rb ren n t 24. v i. 1524 
m it B ernhard  R . die B ilder in  N ussbaum en, greift beim  
St. A nna-S tu rm  vom  4. Ju li  m ässigend ein, ebenso, j e 
doch vergeblich, beim  Ittin g e rs tu rm  vom  :18. Ju li, zu 
dem  er zw ar seine Dorfgenossen aufg^boten . V erhaftet 
am  26. Ju li, den X II  O rten  nach  B aden ausgeliefert 
am  19. A ugust, m it dem  Schw erte g e rich te t am  28. IX. 
1524. — 2. H a n s , U n te rv o g t zu N ussbaum en 1554, 1575.
— A S I, I I I ,  2 ;  IV, la .  —- Q SR G  111. — E. Egli : 
A ctensam m lung . —  D erselbe : Schweiz. Reform ations- 
gesch. I, p. 283. — J .  S trick ler : A ktensam m lung . — FI. 
B ullinger : Reform ations gesch. —  A. F a rn e r : S tam m 
heim . — O. F a rn e r : Das W irthen-Büchlein. — J .  K eller : 
Die M ärtyrer von S tam m heim . [D. F. ]

R Ü T I M E Y E R .  Fam ilien der K te . A argau u. Bern.
A. K a n to n  A a r g a u .  S tam m v ate r dieser Fam ilie  der 

S ta d t A arau  is t S i l v e s te r ,  von Schöftland, H in tersäss 
von A arau 1565. Mit M a rx  
(M arkus), 1580-1647, b ü r
gerte  sich ein Zweig 1612 
in Bern ein. W appen : in 
R o t au f grünem  Boden 
eine grün gestie lte  D istel, 
b eg le ite t von einem  aus 
dem  rech ten  Schildrand 
w achsenden weissen Arm , 
der einen weissen K arst 
h ä lt. —  Vergl. W . Merz :
W appenbuch... A arau . —
L L . —  L L H .  — B T  1868, 
p. 149. [H. Tr.I

B. K a n to n  B e rn . Aus 
A arau stam m ende B urger
familie der S ta d t Bern.
W appen : in W eiss auf 
grünem  Boden eine grüne 
D istel m it B lüten, am  lin 
ken Schildrand ein b lauer 
Arm  m it H acke. —  1.
Ma rku s, 1580-1647, Dr. 
theol. von M arburg, B urger von Bern und Helfer 
am M ünster 1612, Professor der Philosophie 1617, 
A bgesandter des S taa tes  Bern an die Synode von D ord 
rech t 1618, P fa rre r am  M ünster 1625, m ach te  sich 
in den 1620er und 1630er Ja h ren  nam en tlich  ve rd ien t 
durch seine B em ühungen zur P lacierung  von exilierten 
Theologen, besonders aus Colmar, in bernischem  Gebiet. 
Von ihm  stam m en G enerationen von P farrern  der

Markus Rütimeyer . 
Nach einem Oelgemälde,
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bernischen K irche bis zur G egenw art ab. —  F . Trechsel 
im  B T  1868, p . 2. —  0 .  H opf im B T  1915, p. 111. — 
S taa tsa rch iv  Bern. — 2. Alb r e c h t , Sohn von Nr. 1, 
1610-1659, G ym nasiarch  in Bern 1640, P fa rre r in Vinelz 
1643. —• 3. Ch r . A lb r e c h t , 1795-1880, P fa rre r in 
Biglen und Gerzensee, W aisenvater in B ern 1845-1851.
—  4. F r i e d r i c h , 1797-1847, G raveur in Bern, fe rtig te  
1832 im A uftrag  der R egierung 48 neue Siegel fü r die 
Z en tralbehörden  des K an to n s an, 1834 die Siegel fü r das 
E rziehu n g sd ep artem en t u. die H o ch sch u le .— S K L . — 
5. K a r l  L u d w i g ,  26. ii. 1825 - 25. x i .  1895, Sohn von 
N r. 3, s tu d ie rte  1844-1845 Theologie in Bern, dann 
Medizin und  N aturw issenschaften , m ach te  w issenschaft
liche Reisen in F ran k reich  und England ; a. o. Professor

fü r Zoologie in Bern 1853- 
1855, o. P rof. fü r Zoologie
u . vergl. A natom ie in B a
sel v . 1855 an, E h ren b ü r
ger v . Basel 1867, Mitglied 
von m ehr als 40 w issen
schaftlichen Gesellschaften 
des In - u . A uslandes, Dr. 
phil. h. c. der U n iv ersitä t 
Basel, eigentlicher B egrün
der der h is t. P a läo n to lo 
gie, V erfasser von über 100 
w issenschaftl. W erken und 
B eiträgen in Fachschrif
ten , d a ru n te r  : Vom Meer 
bis nach den A lp en  (1854) ; 
Die F auna  der Pfahlbauten  
(1862) ; Die Grenzen der 
Thierwelt (1868) ; Ueber 
Thal- und  Seebildung

v i ,  , • T, - (1869): Die fossilen Schild-K arl  Ludwig Rutimeyer .  ;
Nach einer Photographie.  kroten V. Solothurn  (1873) ;

Die Veränderungen der 
Thierwelt seit Anwesenheit des Menschen ; Ueber Pliocän 
und E isperiode a u f  beiden Seiten der A lpen  (1875) ; Die 
Rinder der Tertiärepoche (1877). — Basler N achrichten ,
3.-7. x i l .  1895. — V S N G  1895. —  J S A G  31. —  N Z Z  
1895, N rn. 336, 337, 339, 341. — K S A  1895. — A nal. 
Anzeiger 1896. —  E . Iselin  in B J  1897. —  Paläontol. 
Zeitschrift 1926. — 6. L e o p o ld , Sohn von N r. 5, * 1856, 
Dr. m ed. et phil. h . c., a. o. Professor der Innern Medi
zin an  der U n iv ersitä t Basel, V orstand  am  M useum für 
V ölkerkunde in Basel, verf. u . a. Urethnographie der 
Schweiz (1924), sowie P u b lik a tio n en  aus dem  G ebiet 
der Magen- und  D arm k ran k h e iten , der E thnograph ie  
u nd  .der V olkskunde. [D S.)

R Ü T IN E R . Fam ilien der K te . S t. Gallen u . Zürich.
A. K a n t o n  S t .  G a l l e n .  I. Fam ilie  der S ta d t St. Gal

len. R u d o l f  R ü tin e r in R ebstein  1346. —  1. H a n s  
B e r n h a r d  (auch B ern h ard rü tin e r), Z unftm eiste r in St. 
Gallen 1440. —  2. K o n r a d  f  bei M arignano 1515. —•
3. J o h a n n e s , Freu n d  des S t. Galler R eform ators Jo 
hannes K essler, E lfer der W eberzunft, R a tsh err 
1549, t  1556, verfasste  1529-1539 eine latein ische 
S t. G allerchronik (Ms. der S tad tb ib lio th ek ). E inige 
S tellen darau s b e tr . Basel hgg. von Th. von L iebenau in 
B Z  IV , p. 45. —• K S B  1904, p . 341. — G von W yss : 
Historiographie, p . 238 — 4 S a l o m o n , 1528-1586, Sohn 
von N r. 3, und  — 5. J o h a n n e s . 1555-1591, Enkel von 
N r. 3, sowie —  6 . D a n i e l , 1614-1679, U renkel von 
N r. 4, bekleideten  Æ m ter vom  E lfer der W ebernzunft 
bis zum  R a tsh errn , Sp italm eister usw . — 7. J o h a n n e s ,
1636-1699, Zinngiesser und P rob ierer. —  8. N a t h a n a e l , 
1630-1684, — 9. J o h a n n e s , 1660-1737, und  — 10. N a 
t h a n a e l , 1664-1738, Goldschm iede. Die Fam ilie  erlosch 
zwischen 1866-1886. W appen : in Silber ein F euerbrand  
nach  lin k s .— UStG . — J .  K essler : Sabbala. — Stemma- 
tologia San Gail. — B ürgerbücher. — W egelin : Collect.
—  D erselbe : S t. Gail. Geschlechter. [D. F. R ittm eyer.]

I I .  Fam ilie des Bez. G aster. —  U l r i c h , U n tervog t
1477-1502. — H a n s , U n terv o g t 1506. — H e i n r i c h , 
K aplan in Schanis 1519, t r a t  1529 zur R eform ation über.
—  A. Fräfel : A ktensam m lung  (Ms.). [J. Fæ hJ

B. K a n t o n  Z ü ric h . Fam ilien der S tad t Zürich, 
ungleichen U rsprungs, t  1719. E inbürgerungen  1356 
von G larus, 1368 und  1429 von Schlieren, 1580 von

M ännedorf. —  1. R u d o l f , als Z unftm eiste r der Schilf
leute 1341 im  Kl. R a t. —  2. J o h a n n e s , L einew eber, 
B ürger 1429, als Z unftm eiste r der W oll- und  Leine
w eber im  Kl. R a te  1442-1443, 1445, H au p tm an n  d e r 
Z unft im  a lten  Z ürichkrieg 1443. —■ J .  H äne : M ili 
tärisches aus dem alten Zürichkrieg. —  Z S tB .  — K .W irz : 
E ta t ... [D .  F. l

R Ü T L I (K t. Uri, Gem. Seelisberg. S. G LS). E insam e 
W aldwiese am  U rnersee. N ach den ä lte sten  Schw eizer
chroniken berie ten  h ier in näch tlichen  geheim en V er
sam m lungen die G ründer der E idgenossenschaft ih r 
V orhaben und schw uren da  nach Æ gidius T schudy  am  
M ittw och vor M artin stag  1307 den ersten  B und. Die 
k ritische G eschichtschreibung h a t gegen diese U eb er
ti eferung, abgesehen von der b estim m ten  zeitlichen 
Festlegung des s taa tsb ildenden  A ktes, n ich ts einzu
w enden, da  der erste e rhaltene B undesbrief selber von 
einem  ä lte ren  B ündnis red e t. Seither ga lt dieser O rt als 
na tionales H eilig tum  und w urde zum  Z ielpunkt zahllo
ser p a trio tisch en  Besuche. E ine K onferenz von U ri, 
Schwyz u. O bw alden ta g te  h ier am  6 . x i. 1674. B ehufs 
Beilegung von E ntzw eiungen schlug die urnerische A b
o rdnung  au f einer T agung vom  1 3 .x . 1704 vor, a lljäh r
lich au f dem R ütli eine Z usam m enkunft zu h a lten . Der 
Bau einer K apelle  w urde jedoch  in diesem  Ja h re  von 
Uri abgelehnt. H ingegen erneuerten  grössere A bord n u n 
gen der I I I  L änder nach  dem  verlorenen 2. V illm ergen- 
krieg am  23. v i. 1713 feierlich au f dem R ü tli den D re i
län d erb u n d . Schon dem  U n tergang  der a lten  E idgenos
senschaft nahe, b ean trag te  die Landsgem einde von Uri 
am 9 IV. 1798, m it Z ustim m ung der übrigen zwei Orte, 
eine dreiörtige L andsgem einde ab zu h a lten . An Stelle der 
U rschw eizer p ilgerten  dann am  14. x . 1798 die R ä te  der 
helvetischen R epublik  von L uzern  aus nach  dem R ü tli. 
Der G eschichtschreiber Joh an n es von Müller v e rb re ite te  
die M einung, es sei durch  einen neuen R ütlischw ur die 
F rem d h errsch aft der F ranken  abzu sch ü tte ln . Das A ner
b ieten  des Abbé R aynal, au f dem R ütli ein D enkm al zu 
errich ten , w urde von der U rner R egierung 1783 abge
leh n t. Der L an d ra t von U ri k am  jedoch  am 10. v i. 1789 
au f die Idee eines D enkm als zurück, ohne sie zu ve rw irk 
lichen. Das schönste literarische D enkm al s tifte te  dem 
R ü tli und seinen M ännern Friedrich  Schiller 1804 durch 
das Schauspiel W ilhelm  Teil. Als Michael T ru ttm an n  
von Seelisberg den geheiligten O rt des ersten  Schweizer
bundes durch  eine H otelanlage zu entw eihen begann, 
erfasste  ein S tu rm  der E n trü s tu n g  viele Schweizer
herzen. Die Schweiz. G em einnützige Gesellschaft be
schloss am  23. IX. 1858, das R ü tli käuflich  zu erw erben,
u. die Schweiz. Schuljugend u . das Volk steu erten  hiezu 
n ich t bloss die nötige K aufsum m e von 55 000 F r., son
dern 95 199 F r. zusam m en. Am 16. m . 1860 k o nn te  das 
R ütli als unveräusserliches N ationaleigen tum  den B u n 
desbehörden übergeben w erden. Die V erw altung blieb 
auch  fernerhin  in der H and  der Schweiz. G em einnützi
gen G esellschaft, welche sie durch  eine eigene R ü tli
kom m ission ausüben lässt. 1887 k o nn te  auch noch 
das sog. Schü tzen rü tli von der B ezirksverw altung  Uri 
zum  Preise von 8000 F r. erw orben und der Besitz 
ab g erundet w erden. Am 11. III. 1859 fe ierten  die 
U rk an to n e  au f dem R ütli den 100. G eb u rtstag  Schillers 
und beschlossen, eine D enkinschrift am  M ythenstein  
anzubringen . Seit 1860 pflegen die Schützen  der 
Urschweiz a lljährlich  m it einer im m er s tä rk e ren  Anzahl 
von G astsektionen am  h istorischen M ittw och vor M ar
tin i ein Schiessen au f dem  R ü tli ab zu h a lten . Am 
11. v. 1884 erhielt der D ich ter des R ütliliedes, D r. Jo h . 
Georg K rau  er, gem einsam  m it dem  K om ponis ten K arl 
G reith  ein D enkm al aus G o tth a rd g ra n it. Am 2. v ili .  
1891 spielte sich ein grosser Teil der Feier des öOOjähri- 
gen B estandes der E idgenossenschaft au f dem  R ü tli ab. 
Am 13. X. 1907 begingen die U rk an to n e  in  ähn licher 
W eise durch  einen F e ld go ttesd ienst die 6 . J a h rh u n 
dertfe ier des R ütlischw ures. Die b ek an n tes te  D a rs te l
lung des R ütlischw ures schuf S tückelberg  au f einem 
Freskogem älde der Tellskapelle. —  Vergl. E d. W ym ann: 
Festerinnerungen  ... (1908). —  F estn u m m er des Urner 
Wochenblatt und der Gotthardpost, 12. x . 1907. —  N Z Z ,  
26. X. 1902. —  Gotthardpost, 23. x i. 1907. —  M elchior 
Schürm ann : Das R ütli als Nationaleigentum  der Schweiz.
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Eidgenossenschaft. —• N bl. von Uri 1914, 1920. — A SG  
1907. —  E d . Osenbrüggen : Die Urschweiz, 3. Aufl. — 
A lbum  der Srhillerfeier..., 1859/60. —• Schiveiz. Rütli- 
u n d  Schillerfeier... 1S59 (1860). [E. W.]

R Ü T L I N G E R .  Siehe R Ü D L I N G E R .
R Ü T S C H E ,  P a u l  A l b e r t ,  von K irchberg  (St. 

Gallen), * 18. IV. 1872 in Stein a. R h., L ehrer 1892, 
Dr. phil. 1899, P rof. an  der k a n t. H andelsschule Zürich
1902-1923, K a n to n sra t 1914-1925, Mitglied des grosscn 
S ta d tra te s  1916-1923 (P räsiden t 1920-1921), S ta d tra t  
1923-1925, B ürger von Z ürich 1880, f  3. I. 1925 in 
Z ürich ; schrieb u . a. Der Kanton Zürich und seine Ver
w altung zur Zeit der Helvetik (1900) ; Gesch. d. kant.

F R B .  —■ J .  R . Æ schlim ann : Burgdorf. — W . F. v . 
M ülinen : Beiträge V. —  A H V B  I, p. 117, 129 ; X X , 
p. 220. — S te ttie rs  Genealogien (Ms. der S tad lb ib lio - 
thek..B ern). [H. Tr.]

R Ü T S C H I  ( R ö e t s c i i i ) .  I. Fam ilie des K ts. Zürich, 
die seit Beginn des 15. Ja h rh . in U nterengstringen  und 
Schlieren bezeugt, vom  16. Ja h rh . ab vornehm lich in 
VVipkingen zu H ause ist. —  C. E scher : Gesch. d. ehemal. 
Gem. VVipkingen. — 1. S a l o m o n ,  * 15. x i. 1817, M it
glied des Grossen S ta d tra ts  von Zürich 1861-1866, des 
Grossen R ates 1860-1866, H andelsrich ter, P h ilan th ro p , 
B ürger von Zürich 1867, t  28. x n  1894 in Zürich. — 

i N Z Z  1895, N r. 3, 15. — Z P  1895, N r. 1, 2. —  Senn :

Das Rütl i um  1830. Nach einer Aquat in ta  von J.  Hürl im ann (Schweiz. Landesbibi.  Bern).

Handelsschule (1910). —  N Z Z  1925, N r. 14, 31, 41. — 
Festschrift Kantonsschule Zürich 1883-1908. —  Illustr. 
Zürcher Chronik 1925, N r. 3. —■ Orell F ü ss li’s Illustr. 
Wochenschau 1925, p. 8 8 . — M itteilungen d. Verbandes 
ehem. Schüler d. kant. Handelsschule X V II, Nr. 1. — 
Jahresber der kant. Handelsschule 1924/25, p. 25. [D. F.] 

R Ü T S C H E L E N  (K t. Bern, A m tsbez. A arw angen. 
S. G LS). Gem. und  D orf in der K irchgem . Lotzwil. 
Ruschoie 1273 ; Ruscheion  1275 ; Ruschollo 1276 ; 
Ruschols 1324 ; Rutscholon 1326. S t. U rban  w ar schon 
vor 1273 zu R . b eg ü te rt und t r a t  1323 R echte  zu R. an 
das K apite l von Solothurn  ab . Dem H ause K iburg  
gehörten  die hohe und die niedere G erich tsbarkeit. 
L etz te re  gelangte 1385 durch K au f an P e term an n  von 
R orm oos, gleich d a rau f an H em m ann von M a tts te tte n  
und  1394 an die S tad t B urgdorf, die m it R . ihren ersten 
adeligen Besitz erw arb. In  der Folge gehörte  R . zur 
B urgdorfer Vogtei Lotzwil bis 1798, bezüglich der hohen 
G erich tsbarkeit aber zum  A m t W angen. 1803 kam  es 
zum  A m tsbez. A arw angen. Bis 1585 w ar R . bei H er- 
zogenbuchsee e ingepfarrt. E in im 15. Ja h rh . erlosche
nes K ib u rg er M iniste ialengeschlecht in B urgdorf tru g  
von R. den N am en (R .-T or u. R .-Gasse in B urgdorf). 
Siegel (nach S te ttie r) : gete ilt, oben ein w achsendes, 
schwer bestim m bares T ier (jedenfalls kein Löwe). —

Chronicon 1893, p. 212. — Z W  Chr. 1916, p . 221. —
H . Schollenberger : Gesch. d. Sängervereins Harmonie  
Zürich 1841-1921, p. 128. — 2. A r n o l d , Neffe von 
Nr. 1, Seidenindustrieller, M itbegründer der Seiden
webschule Zürich, der Mech. Seidenstoffweberei W in ter
th u r 1871, M itglied der Schweiz. H andelskam m er, v e r
d ien ter E x p erte  bei den H andelsvertrags- u . Zolltarif
kam pagnen der 80er Jah re , f  21. m . 1920 in M entone. — 
N Z Z  1910. Nr. 81. — ZW C hr. 1910, p . 131.

I I .  Fam ilien der S tad t Zürich, en ts tan d en  durch  E in 
bürgerungen von E ngstringen  he r 1428 und 1440, von 
Basel 1526, von Schlieren 1541 u . 1562, von W ipkingen 
1559, 1603 und 1619. — H a n s , als Z unftm eister der 
Schneider im  Kleinen R a te  1620-1639, O bervogt zu Flun- 
te rn , Ober- u . U n te rstrass  1625-1636, der IV W achten
1637-1638. f  18. II. 1639. W appen : in Gold ro ter K rebs.
— Vergl. im allg. J .  H äne : M ilitärisches aus dem alten 
Zürichkrieg. — Z S tB .  — R. H oppeier : SSfi I I I .  — 
A H S  1907, p. 80. —  E. Egli : Schlacht von Kappel, p. 69.
— L L . — Siehe auch R ü e t s c h j . [d . f .]

R Ü T T E , von u . de  R U T T É , B ürgerliche Fam ilie d.
S ta d t B ern, die in der R eform ationszeit aus Solothurn 
kam  und in  Bern 1528 (oder 1525 ?) das B ürgerrecht 
erh ielt. W appen  : in  B lau ein ro ter Balken, beg le ite t von 
drei (2, 1) halben  goldenen S ternen . —  1. H a n s , von
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Solothurn , B urger von B ern 1528, G erichtsschreiber u. 
des Gr. R a ts  1531, V erfasser einer han d sch riftlich  v e r
v ielfältig ten  « G erich tssatzung  », einer p rag m atisch  ge
ordneten  Z usam m enfassung des gesam ten  bernischen 

R echts, die ihre B edeutung  bis ins 19. 
Ja h rb . beh ie lt. S tiftschaffner zu Zo- 
fingen 1534, t  daselbst 1558 ; D ichter 
eines F astnach tsp ie les (Basel 1523). — 
Tillier I I I ,  p. 507, 603 ; IV , p .4 1 3 . — 
W . F. v. M ülinen : Berns Geschichte, 
p. 132. —  2. D a v i d , Sohn von Nr. 1, 
L andvog t zu L aupen  1592, t  16 0 3 .—
3. D a v i d , * 1613, E nkel von Nr. 2, 
B auherr 1665, f  1686. —  4. J o h a n n e s , 
Enkel von Nr. 3, * 1674, P fa rre r zu 

Steffisburg 1712, zu Sigriswil und D ekan der K lasse 
T hun  1729, f  1 7 5 8 .—  5. E m a n u e l  Ch r i s t i a n , * 1797, 
P farrer in Zweisim m en 1824-1837, in A rch 1837, D ekan 
der K lasse B üren 1852-1854, f  23. m . 1886 in B ern. — 
T S R G 1887. —  W . F. v. M ülinen : Beiträge  V I, p . 6 6 .
— 6 . A l b e r t  R u d o l f ,  Neffe von N r. 5, * 1825, P fa r
re r zu Saanen 1855-1861, deu tscher P fa rre r zu Y verdon 
1862-1867, in R adelfingen 1868-1890, Schwiegersohn 
von A lbert B itzius, v e rd ien te r B otan iker, besonders 
um  die F lora  der F u tte rp flan zen  der A lpen und  des 
Ju ra ,  t  26. II. 1903. —  S B B  V. — E . F ischer : Flora 
von B ern  ; V orw ort. —  V S N G  1903, N ekr. — 7. R u 
d o l f  L u d w i g  A l f r e d ,  Sohn von Nr. 5, * 1828, P fa r
rer in W ählern  1856, in Verfügen 1865-1897, am  Zie
g lersp ita l in B ern, f  8 . v u . 1902 daselbst, als H isto ri
ker tä tig . —  A S G 10, p. 492. —  8 . F r i e d r i c h  L u d 
wig, B ruder von N r. 6 , 1 8 2 9 -4 . x . 1903, A rch itek t in 
Paris, dann  in  B ern. — 9. P a u l  F r i e d r i c h ,  Sohn von 
Nr. 8 , 1871, A rch itek t in Paris. — Vergl. im  Allg. LL.
— L L H . — Gr. [ t  Th. I mH o f .]

E in Zweig der Fam ilie v . R . bü rg erte  sich m it —
F r i e d r i c h  (F ritz), D irek to r in F a . Suchard , G rossrat, 
am  7. v u . 1860 in N euenburg  ein. [L. M.]

R Ü T T E ,  A n d r é  d e  l a ,  B asler Goldschm ied, e igent
lich A ndreas R u ttenzw ig , liess sich im  le tz ten  V iertel 
des 15. Ja h rh . in N euenburg  nieder, w urde 1486 dort 
B ürger, a rb e ite te  fü r den Grafen R udolf von H ochberg, 
t  Ende. 1516 oder A nfang 1517. Von ihm  s ta m m t eine 
M onstranz von 1508 im  H ist. M useum  von Bern. — 
Sein A doptivsohn  B elorcier n ah m  auch  den N am en An
dré de la R ü tte  an , w ar P fa rre r von St. Blaise 1510, 
C horherr von St. Im m er und  N euenburg , K ap lan  von 
B u tte s  u n d  St. Sulpice 1521, t  vor 1537. — S K L . — 
M A M 921, p . 39. [L. M.)

R Ü T T E N E I N  (K t. So lo thurn , A m tei L ebern. S. 
G LS). Gem. und D orf in der K irchgem . St. N iklaus. Im  
G em eindegebiet befindet sich die St. V erena-E insiedelei. 
D er Nam e k om m t wie die vielen O rtsnam en R üti, 
R eu ti u . a. von reu ten , roden. Fu n d  eines Steinbeils. 
Auf der H öhe von K reuzen w urden 1844-1845 vier 
Tum uli u n te rsu ch t. F rühgerm anische G räber im  Fal- 
lernhölzli. Der H of R. gehörte im  M itte la lter zum  alten  
Z ehntbezirk  des S t. U rsenstiftes von Solo thurn  (S ta d t
g erich t). P fa rreg iste r seit 1665. —  Vergl. A rt. S o l o 
t h u r n .  —  M H V S o l.  I I ,  p . 65. [H. Tr.]

R U T T I  (K t. B ern). Siehe R ü t i .
R Ü T T I M A N N N .  Fam ilien der K te . G raubünden, 

L uzern, Schwyz, Zürich und Zug. Siehe auch  R ü t i-  
M A N N .

A .  K a n t o n  G r a u b ü n d e n .  —  P h i l i p p  A n t o n ,  v o n  
Vals, * 1821. ord. 1863, K aplan  in Vals 1864-1915, 
D om herr v. Chur 1916, verf. ein bedeutendes theolo
gisches W erk : Das Geheimnis der hl. Dreifaltigkeit. 
ferner eine A nzahl h ist. Schriften , t  28. m .  1920. [J. S.]

B. K a n t o n  L u z e r n .  Fam ilien der Æ m ter Luzern 
(A nfang des 14. Ja h rb .) , Sursee und  W illisau. — I. Der 
K rienserlinie, aus der auch die ra tsfäh ige Luzerner 
Fam ilie hervorgegangen ist, gehören u. a. an : H a n s ,  
K l a u s  und H e i n i ,  Söldner zu G randson 1476. — 
G a l l u s ,  1792-1867, G em eindeam m ann, G rossrat. — 
J .  Schnyder : Gallus H. (1917). —  Der Linie von 
Sursee gehören an : — H a n s  H e i n r i c h ,  Schultheiss zu 
Sursee 1555, 1557, 1558, W irt zum  gelben K reuz in 
Luzern, in  2. E he m it B arb ara  von Iberg  v e rh e ira te t, die 
ihm 1571 die H asenburggü ter zu W illisau verm achte .

f  1582. — F r a n z , H au p tm an n , des R a ts , Säckelm eister 
1599-1619. —  I I .  Fam ilie  von Sem pach : J o h a n n  
Me l c h i o r , Schultheiss zwischen 1771 und  1795. — 
Glockengiesser zu Luzern : J o s t , ca. 1610-1665 ; 
L u d w i g , 1665. —  G/f. Reg. —  S taa tsa rch iv . — J S G  
X V III-X X . —  M or. S u term eister : Die Glockengiesser 
von Luzern. — S K L .  [p. x .  W.]

I I I .  f  regim entsfähige Fam ilie  der S ta d t L uzern, 
S tad tb ü rg e r se it 1565. S e b a s t i a n  (S tam m vater), aus 
K riens, m it seinen Söhnen W e l t i  und  H a n s  J a k o b  
Bürger 1580 (Andere E inbürgerungen  des G eschlechts 
in Luzern  : v. M ünster 1578, R hynau  1594, B aden 1598).

W appen : in R o t au f grünem  D reiberg 
ein liegender, m it den H örnern  au f
w ärts gekehrter, goldener H a lbm ond , 
ü b erh ö h t von 2 goldenen S ternen . —
1. H a n s , B runnenm eister 1575. —
2. J o s t , 1584-1665, G lockengiesser, 
G rossrat 1652, S tad tam m an n  1654, 
A nführer im  B ürgerhandel 1653. —
3. F r a n z  M o r i t z , 1677-1740, G rossrat 
1727, Vogt zu W eggis 1735, R ich te r 
1738, L ieu ten an t in der herzogl.-

lo th ring ischen  G arde. — 4. L udw ig  Georg I gnaz, 
1701-1791, D r. theo l., bischöfi. K om m issar in Luzern 
1728, C horherr im H of 1729, P ro p st 1750. — 5. Jo sef 
Lconz, 1710-1754, P a t. A nto nin u s  O. S. B., K onven- 
tu a l zu St. Gallen 1736, Dr. theol. et ju r ., I . Sek re tär der 
Schweiz. B enedik tinerkongregation . —  6. J o h . Ch r i
sto f , 1730-1805, K om 
m an d an t im R egt. D u n an t 
1769, O berstlieu ten . 1773,
G rossrat 1775, K om m is
sion als O berst 1781. —  7.
J o s t , 1732-1793, V erw al
ter zu H ohenrain , Twing- 
am m ann  zu M enznau,
G rossrat 1764, K le in ra t u.
Schlossvogt zu W ykon 
1774. —  8 . V i n z e n z ,  der 
bedeu tendste  luzernische 
S taa tsm an n  von der hel
vetischen  bis zur R estau 
rationsepoche, u rsp r. libe
ral und republikan isch , 
sp ä te r gem ässigt a ris to 
k ra tisch  gesinnt, * 1 . v.
1769, des Gr. R a ts  1791,
G esan d tsch aftssek re tä r d.
X III  O rte 1792-1793 beim 
französ. A genten in B a
sel, L andvog t zu H ab s
burg  1793, des Kl. R a ts 
1793, L andvogt von M ünster 1794, M itglied der 
H elvetischen G esellschaft 1793, G esandter zur T ag
satzung  in A arau  Dez. 1797, helvetischer R egierungs
s ta tth a lte r  23. iv. 1798-8 . v ili . 1800, Mitglied des helv. 
V ollziehungs-Rates 8 . v m . 1800 - 28. x . 1801. des helv. 
Kleinen R a ts  23. t. 1802, U n itarier, e rster L andes
s ta tth a lte r ,  Mitglied der Consulta in Paris, P räsid en t 
der provisorischen R egierungskom m ission in Luzern 
1803, Schultheiss des K ts. Luzern  1803-1814, L an d 
am m ann der Schweiz 1808, F ü h re r des a ris to k ra tisch en  
S taa tsstre iches in L uzern  16. n . 1814, M itglied der 
« langen T agsatzung  » 1814-1815, Schultheiss w ährend 
der R estau ra tio n sze it 1814-1831, P rä s id en t der T ag
satzung  1826, Mitglied des neuen Grossen R a ts  von 
1831 an, dessen P räsid en t bis zum  13. VI.  1831, im 
neuen Regim e zur O pposition gehörend, t  15. i. 1844. —
II. D om m ann : V. R ., ein Luzerner Staatsm ann. —
9. R u d o l f , 1795-1873, O berst, Schultheiss 1841, le tz 
te r  der Fam ilie. — Vergl. LL. — L L H . —  Gfr. — G. v. 
Vi vis in A H S  1905. —  Derselbe : Besatzungsbuch. — 
Derselbe : Genealogische Notizen. — S G B . [ t  v. V.]

C. K a n to n  S c h w y z . Fam ilie der Gem. Lachen und 
im Bez. M arch. W appen : in R o t über grünem  D reiberg 
liegende M ondsichel, ü b e rh ö h t von zwei S ternen . — 
A l o y s , * 8 . II. 1807 in L achen, P rieste r 1829, P fa rre r in 
W assen 1832- 1839, R eichenburg  1839-1861, dann  bis 
zu seinem  Tode 17. x n . 1886 P fa rre r in Tuggen, De-

Vinzenz R ütt im ann .  
Nach einem Stich v. H. Lips 
(Schweiz. Landesbibi.  Bern).
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kan  des K apitels Z ürich-M arch-G larus 1855, D ekan für 
die B ezirk M arch, Höfe u n d  E insiedeln  1859, n ich t 
resid ierender D om herr von Chur, k a n t . E rziehungsrat, 
Schulinspek tor fü r die M arch, bedeu ten d er K anzel
redner, erw arb sich besondere V erdienste au f dem  Ge
b iete des kan to n a len  Erziehungsw esens. —  K K Z  1886, 
p . 412. —  H ist. N bl. Uri 1912, p . 87. [R-r.]

D. K a n to n  Z ug . Fam ilie  der Gem. S te inhausen . — 
J akob , 22. ix . 1845 - 27. x . 1912, Fürsp rech , V erhör
rich ter 1878, k an to n a ler P o lizeid irek tor 1883-1901, 
K an to n sra t 1 8 8 5 .— Vergl. Zuger Volksblatt 1913, Nr. 
131, p 87. [W. j .  M.]

E . K a n to n  Z ü ric h . R Ü T T I M A N N ,  R e u tim a n n . 1. F a 
milie des S tam m heim erta les, die im  15. Ja h rh . noch 
u n te r  der Form  von R ü tty  begegnet und  heute besonders 
in W altalingen  und  G untalingen v e rb re ite t ist. Wappen: 
in R o t silberner, gold gestie lte r H am m er (V arian ten). —
J . H äne : M ilitärisches aus dem alten Zürichkrieg. —
A. F a rn e r : Gesch. d. Kirchgem . S ta m m h e im .—  1. H ans, 
U n te rv o g t zu W altalingen  1634- 1637. —  2. J o h a n n  
J a k o b ,  von G untalingen, * 17. m .  1813 in Regensberg, 
V erhörrich ter zu Z ürich und  S u b s titu t des S ta a ts 
anw alts 1834-1838, S ek re tä r des Grossen R ates 1837- 
1839, G rossrat 1844-1872 (P räsid en t 1858, 1866),

R egierungsrat 1844-1857, 
T agsatzungsbote  1845- 
1848, V erfassungsrat 1868- 
1869, w urde bei der N eu
gesta ltu n g  des Schweizer
bundes zum  H a u p tträ g e r 
der Idee des Zw eikam 
m ersystem s, w ar he rv o r
ragend bete ilig t an  der 
B undesverfassung vom  
12. ix . 1848. S tändera t 
1848- 1854, 1862- 1868
(P räsid en t 1850, 11865- 
1866), B u n desrich ter 1848- 
1854 (P räsiden t 1854) ; 
Schöpfer der B u n desstra f
prozessordnung vom  23. 
v u . 1849, der eidg. Civil- 
prozessordnung vom  2 2 . 
x i. 1850, des eidg. Mili
tärstra fg ese tzes vom  27. 
v ia .  1851. O berst im  eidg. 
Ju s tiz s tab e  1846 ; P r iv a t

dozent fü r zürch. R ech t an  der U n iv ersitä t Zürich 
1844-1854, o. P rof. 1854-1872, P rof. für S taa ts- und 
V erw altungsrech t am  eidg. P o ly techn ikum  1857-1876 ; 
M itbegründer der Z ürich - B odenseebahn 1853, der 
Schweiz. K re d ita n s ta lt 1857. B ürger von R egensberg 
1819, D r. ju r . h. c. der U n iv ersitä t Zürich 1852. 
H auptw erke : Bericht über die englische Strafrechts
pflege (1 8 3 7 ) ;  Der englische Civil - Prozess (1847- 
1851) ; Das nordamerikanische Bundesstaatsrecht, ver
glichen m it den polit. E inrichtungen der Schweiz(l8QT- 
1876) ; Kirche und Staat in  Nordam erika  (1871). f  10. 
i. 1876 in Enge. —  N Z Z  1876, N r. 16, 17, 22, 43, 45, 
47, 49, 51, 53. — A S G  II, p. 297. —  A D B . — G. von 
W yss : Hochschule Zürich, p . 59. —  A. Isler : Jonas 
Furrer, Anm . 18. —  E. G agliardi : A . Escher. — 
M. E sslinger : Gesch. d. Schweiz. Kreditanstalt. —
H . H edinger : Gesch. des Stcidtleins Hegensberg. — 
A. Schneider : Kleine vermischte Schriften... von J . J .  H.
— 3. E m i l , * 19. v ili .  1878, A rch itek t und K u nstm aler.
— S K L .

II. Fam ilien  der S tad t Z ürich, en ts tan d en  durch 
E inbürgerungen  1539 von Im m en stad t, 1542 und 1543 
ab dem  Albis. t  2. H älfte  des 18. Ja h rh . W appen : in 
Gold drei schwarze H irschstangen . — C. Meyer : W ap
penbuch  1674. — H a ns , R atssch reiber 1567-1576. [D .F.)

R Ü T Z E N S T O R F E R  ( R y e t z e n s t o r f f e r ) .  U m  1800 
t  Fam ilie der S ta d t Zürich. H appen  : in Gold schwarzes 
Steinm etzzeichen. B egründer derselben ist — S t e f a n  
Steinm etz , von K ilchberg  an  der Oberm üll bei Passau, 
dem  1491 das Z ürcher B ürgerrech t geschenkt w urde. 
S te inerner W erkm eister der S ta d t Zürich ; e rb au te  1489 
das gotische Fenstergeschoss am  K arlstu rm  des Gross- : 
m ünsters , Chor u n d  T urm  der K irche D inhard  1511.

E x p erte  in Bern fü r den A usbau des M ünstertu rm s 1508, 
in K onstanz fü r den M ünstertu rm  1518, versuchte  
Z ürich zum  V orort der B au h ü tte  zu m achen, + 1520. — 
ASA 1879, p. 899 ; N. F . X X IX , p. 245. —  M A  GZ 
X X IX , p. 72. —  F. Hegi : Z u n ft zur Schmieden. — 
S K L .  — Vergl. auch C. K eller-E scher : Prom ptuar. —

; K. W irz : Etat. —  T B  3-4. — C. Meyer : W appenbuch 
1674. —  S. Vögelin : Das alte Zürich. [D. F.]

R U E D .  Siehe R u o d a  und  S c h l o s s r u e d .
R U E D  IN . Fam ilie  von L anderon (N euenburg), die 

aus d ressier s tam m t und  seit Beginn des 16. Ja h rh . 
i bek an n t ist. E in Zweig liess sich 1809 in F re ibu rg  
Ì nieder m it — 1. J a c q u e s  F r a n ç o i s  L o u i s , 1783-1814. 

Besitzer einer S trohflech tere i. —  2. C h a r l e s , Sohn von 
Nr. 1, * 1810 in F reiburg , f  3. m . 1902 in M arsens, 
D ekan der freiburgischen G eistlichkeit ; P riester 1839, 
P farrer von Cugy 1842-1848, von A vry  dev an t P o n t
1848-1873, D irek to r der A btei La M aigrauge 1873- 
1886, H istoriker, veröffentlichte 1884 Vie d 'A n n a  
Elisabeth Gottrau. —  Die Fam ilie erh ielt 1848 das 
B ürgerrecht von F reiburg . — A S G  X, 85. —  La Liberté 
1902, Nr. 52 und  54. —  GL 1902, N r. 55. — Sem. cathol. 
1902, p. 112. — A S H F  IX , 172, 236. [G. Cx.]

R U E F , J a k o b , von T riillikon (Zürich), 1858 - 29. v i. 
1915, B ürger von B ern 1892, K esslerm eister an  der 
M atte  1881, G ründer der Z entralheizungsfabrik  in 
O sterm undigen m it Filialen in Ita lien  und F rankreich .
— B W  1915. [H. T.]

R U E F .  Siehe R u f .
R U E F F ,  J o h a n n ,  aus V orarlberg, B aum eister an 

der S tiftsk irche  E insiedeln von 1726 an . Ih m  v or
aufgehend h a tte  M i c h a e l  Ru eff, als Nachfolger des 
Jo h an n  M oosbrugger 1716-1719 den K losterbau  daselbst 
vollendet und  den K irchenbau  1719 begonnen. Jo h an n  
R. b au te  auch das K loster in E ngelberg, ferner w ar er in 
St. Gallen und  Fischingen tä tig , t  8 . IV. 1750 in L achen.
— A. K uhn : Der heutige S tiflsbau  in  ... Einsiedeln. — 
L. B irchler : K unsldenkm . Schwyz 1. [R-r.]

R U E P P .  Fam ilien der K te . A argau und  Luzern.
A. K a n t o n  A a r g a u .  Fam ilie von Sarm enstorf. — 

L i s e t t e  R .-U ttin g er, 1790-1873, im T ö ch te rin s titu t 
Pestalozzis in  Y verdon 1814-1816, G ründerin  einer 
E rz iehungsansta lt fü r M ädchen in Sarm enstorf, die 
1832-1852 b estan d . — Jahresb. des aarg. Lehrerseminars 
W ettingen  1894-1895. —  V S N G  17. [H. Tr.]

B. K a n t o n  L u z e r n .  R u e p p  (vorm als R u p ) .  Fam ilien 
der Æ m ter W illisau und  Sursee, seit dem  15. Ja h rh . 
E in  R .  von Sursee w ar 1476 zu G randson ; H a n s  f  zu 
M alignano 1515. —  L e o d e g a r ,  G rossrat 1568. — 
S e b a s t i a n ,  von M eyenberg, B ürgerrech t 1583, A rm bru- 
ste r 1583-1589. —  G fr. Reg. —  S taa tsa rch . [ P .  x .  w . ]

R U E R A S .  Siehe T a v e t s c h .
R U E S C H ,  A r n o l d ,  von S t. M argrethen (S t.  

Gallen), * 11. i. 1882 in Neapel, erfolgreicher Sam m ler 
klassischer A ltertü m er, Archäolog und  Philosoph. 
Dr. phil. 1921. pub liz ierte  neben A ufsätzen  in F ach 
zeitschriften  A ntich ità  (1911) ; Der Freiheitsbegriff in  
der Philosophie  (1921) ; Die Unfreiheit des W illens 
(1925) ; Todesstrafe und Unfreiheit des Willens (1927). 
f  10. v u . 1929 in Davos. — N Z Z  1929, Nr. 1 4 9 1 . [D. F.] 

R U E S S ,  W i l h e l m ,  t  2 9 . m .  18 7 9  in S t. Gallen, 
redigierte  als Sekundarleh rer in W einfelden den 
Wächter, als R ek to r der K an tonsrealschu le  in  S t. Gallen 
das Neue Tagblatt, d a rau f die Ostschweiz. V erfasser 
pädagogischer und  d ram atisch er Schriften , begab ter 
L ehrer und D ichter. — St. G aller N bl. 1880, p. 33. —
O. H enne am  R hyn : Gesch. des Kls. St. Gallen I I .  
p. 50. ' [J. M.]

R U E Y R E S  (K t. W aad t, Bez. É challens. S. G LS). 
Dorf und Gem. Rueria  1177 ; Rivoiri 1181. (E rtlichkeit, 
die im 12. Ja h rh . teilw eise dem P rio ra t S t. Maire in 
L ausanne gehörte . Seine M uttergo ttesk irche, 1228 
P farrk irche, w urde 1453 T ochterk irche von Berchor. 
wohin R. noch h eu te  pfarrgenössig is t. Das D orf gehörte 
zur H errsch aft Bercher und  te ilte  deren polit. Schick
sale. — D H V .  [M. R.]

R U E Y R E S  (K t. W aad t, Bez. L avaux , Gem. Pui- 
doux. S. G LS). E instige P räm onstra tensersiede lung  
(eigentlich bloss ein B auernhof m it einer von einem 
Mönch bed ien ten  Kapelle), die 1141 am  U fer des

Johann  Jakob  Rü t t im ann .  
Nach einer Photographie.
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Brctsees, bei Bellavuarda , beim  heu te  P rovench ire  ge
n an n ten  P u n k te , geb au t w urde. Sie u n te rs ta n d  der Abtei 
am  Jouxsee, von der sie 1500 Georges de Crousaz 
übergeben w urde. Von da an  w ar R . P riv a tb es itz . — 
D H V .  [M. R . ]

R U E Y R E S  (K t. W aad t, Bez. Vevey, Gem. Char- 
donne. S. G LS). W eiler, wo sich 1141 eine N iederlassung 
der P räm o n stra ten serin n en  befand . Sie b estan d  höch
stens ein Ja h rh u n d e r t  ; w ahrsch. w urde das G ut m it 
dem  gleichnam igen P rio ra t am  B retsee verein ig t. — 
D H V .  [M. R .]

R U E Y R E S  L E S  P R É S  (K t. F reiburg , Bez. Broye. 
Siehe G LS). Gem. und  P farre i. Das zur H errschaft 
E stav a y e r gehörende D orf w urde 1487 der Isabella, 
T och ter des H einrich  von E stav ay er, bei ih rer H eirat 
m it B ern h ard  von Ligerz als M itgift geschenkt ; deren 
T o ch ter B astianne  b rach te  ih rerseits  die H errschaft 
ihrem  G atten  C hristophe de P ontherose in die E he, und 
dessen E nkel C hristophe ve rk au fte  sie 1601 seinem  V et
te r  F ranço is de Pontherose . Die E nkelin  des le tz tem , 
Suzanne M arguerite de Pontherose , 1673-1718, b rach te  
sie durch  ihre H e ira t in die Fam ilie  D iesbach de Belle- 
rive, die sie 1772 an  F re ibu rg  v e rk au fte . Von 1349 an 
b estan d  in R . eine dem  hl. L upus gew eihte K apelle, die 
als sp ä te re  P fa rrk irche  bis zur R eform ation  vom  P farrer 
von C arignan, sp ä te r  von der G eistlichkeit in E stav ay er 
bed ien t w urde, die das K o lla tu rrech t au sü b te . R . h a t 
e rst seit 1633 einen bes. P fa rre r. — Dellion : Diet. — 
K üenlin  : Diet. — G rangier : Annales. — H . de Vevey : 
Généalogie mns. de la famille de Pontherose. [H. v.] 

R U E Y R E S  S A I N T  L A U R E N T  (K t. F reiburg , 
Bez. Saane. S. G LS). Gem. und Dorf. A lte  N am ensfor
m en : R ivori , Rivoria sous Gibloux. Ruere, R ueri, R u m a .  
R. w ar wie die N achbardörfer schon in röm ischer Zeit 
besiedelt. In  der Feudalzeit u n te rs ta n d  es den H erren 
von R ueyres ; im  13. Ja h rb . w aren die A b te i H au terive , 
die H erren  von P o n t, die E nglisberg und  Bennenwil 
d o rt b eg ü te rt, vom  14. J a h rh . an  das B ürgersp ita l von 
F re ibu rg . 1426 gehörte  das D orf Guillaum e de Men thon 
und G uillaum ette  de L angin . 1482 ging es m it der 
H errschaft P o n t en Ogoz an  F re ibu rg  über. Die O rt
schaft gehörte  1482-1798 zur L andvogtei P o n t-F a rv a - 
gny , 1798-1803 zum  Bez. R om ont, 1803-1848 zum 
K reis oder Bez. F a rv ag n y , von da an zum  Saanebez. 
1900 w urden  nach  der F euersb ru n st, die einen Teil des 
Dorfes zerstö rte , drei geschm ackvoll g ebau te  Ja g d 
häuschen von R . nach  F re ibu rg  v e rb ra c h t : das von 
1513 s te h t bei der K ollegium skirche ; ein anderes au f 
dem  Schönberg, das d r itte  h a r r t  noch der A ufstellung. 
R. gehört zur P fa rre i E s tav a y e r le Gibloux. Im  12. 
J a h rh . erstellte  m an  eine St. L auren tiuskapelle  in ro 
m anischem  Stil (w oher der O rtsnam e) ; im  15. Ja h rh . 
w urde das Chor in gotischem  Stil neu g eb au t, das Schiff 
1645. U m  die M itte des 18. Ja h rh . s tifte te  Jean  Oberson
von Le G hätelard  die K ap lane ip fründe . — K uenlin :
D ictionnaire  I I .  — Dellion : Diet. V. —  A S H F  IV , IX  
u n d  X I — F G  X X . —  F A  1890, 1913. — Regeste de 
Hauterive. [ J .  J o r d a n .]

R U E Y R E S  -  T R E Y F A Y E S  (K t. F reiburg , Bez.
G reyerz. S. G LS). Gem. m it den 
D örfern R ueyres und  T reyfayes. A lte 
N am ensform en : Rueria, Ruères, Trey
fayes. W appen  : in Gold 3 ro te  schräg-
rech ts gestellte  Ziegel. R .-T., dessen
Nam e besonders einen zur Schafzucht
b en ü tz ten  O rt bezeichnet, bildete im 
M itte lalter eine kleine H errschaft. 
N achdem  es im  15. Ja h rh . im Besitz 
der Fam ilie E sseivati oder Esseiva ge
wesen w ar, w urde es 1585 an  Charles 

Alex v e rk au ft, sp ä te r  an  Josse V onderw eid. Schliesslich 
kam  es durch  H e ira t an  die Fam ilie  G o ttrau , die sich 
von da an  G o ttrau -T rey fayes n a n n te . 1536 ging R .-T. 
von Savoyen an  Fre ibu rg  ü ber u . gehörte  1536-1798 zur 
L andvogtei R om ont, 1798-1803 zum Bez. Bulle, 1803- 
1815 zum  Kreis R om ont, 1815-1848 zum  Bez. Bulle, 
von da an  zum  Bez. Greyerz. R .-T . gehörte  bis 1663 
in die P farre i V uisternens und  kam  h ierau f au f sein 
Gesuch hin in die P farre i Sales. Pierre P y th o n , P rio r 
von Sem sales, s tifte te  d o rt zu E hren  der H l. P e trus,

Felix  u n d  L upus eine 1602-1644 gebau te  Kapelle, 
die von 1654 an  von K apJänen bed ien t w urde. —  
K uenlin  : D ictionnaire  I I .  — Dellion : Diet. X I. — 
S taa tsa rch . F reiburg . [ J .  J o r d a n .]

R U F ,  R U F F ,  F am ilien  der K te . B ern, Schaffhau
sen, W allis u . Zürich.

A. K a n to n  B e rn , f  Fam ilie der S ta d t B ern. —  P e 
t e r ,  des Grossen R a ts  1485. —  L L .— H e in r ic h ,  le tz te r 
A bt von T rub , e rw ähn t 1524 und 1527. — E. F. 
von M ülinen : Helv. sacra I ,  126. — D erselbe : Beitr. I, 
164. —  R u f f  is t auch  der Nam e oder Vornam e ei
nes B erner B ürgersohnes, der 1287 von den Ju d en  in 
einem  K eller zu Tode g em a rte rt sein soll, hernach  im 
M ünster im H l.-K reu zalta r begraben  und  bis zur R e
form ation  1528 wie ein heiliger M ärty rer v e reh rt w urde.
— Ju s tin g e r. —  Tillier I, 72. —  K S B  1887. [f Th. I«Hof.]

B. K a n to n  S c h a f ih a u se n . R u f ,  R u o f , R u f f .  1417 
in N euhausen, seit 1457 in S tein a. R hein  verkom m ende, 
in S tein im  17. J a h rh . (?) t  B ürgerfam ilie. W appen : 
in R o t sch rägrech ts ein n a tü rlich es G erberm esser. — 
H a n s , nach  dem  L oskauf Steins von der H errschaft 
K lingenberg (1457) e rster B ürgerm eister der S tad t, 
K leinrat 1465-1472, w ieder B ürgerm eister 1475. — 
US. — Is. V e tte r : Geschichtsbüchlein der Stadt Stein.
— Ziegler : Gesch. der Stadt S tein a. Rh. —  W appentafel 
der B ürgerm eister von Stein . [Stie. e l.]

C. K a n to n  W a l l is .  R u f f , R u o f . A lte Fam ilie in 
Törbel (Visp). Zu ih r gehört wohl Bartholomäus R., 
der 1662-1664 als B ildhauer an der E rste llung  der 
C horstühle in der K irche von V aleria m itgew irk t h a i.
— B W  G V. [D. I.]

D. K a n to n  Z ü ric h . R u f ,  R u e f ,  R u f f .  I. f  Fam ilien 
der S tad t Zürich, en ts tan d en  durch  E inbürgerungen  
1402, 1424 von Pfäffikon (Schwyz), 1532, 1543 von 
K loten, 1564 aus dem  R h e in ta l. — J .  H äne : M ilitä ri
sches aus dem alten Zürichkrieg. — 1. (R yef), 
von K onstanz, B ruchschneider, G eburtshelfer, s tä d t. 
W undarz t, pubi. 1543-1546 eine Reihe chirurgischer, 
obste tric ischer und astro logischer T rak ta te , m ach te  
sich jedoch besonders als po litischer T endenzd ich ter 
einen N am en. Von ihm  stam m en eine R eihe Schauspiele 
(zum grössten  Teile in Zürich aufgeführt und gedruck t) : 
Die Geschichte Abraham s  ; Die Geschichte Hiobs (1535) ; 
Der W eingarten des Herrn  (1539) ; Joseph  (1540) ; Die 
Leiden unseres Herrn Jesu  Christi (1545) ; A dam  und  
Eva  (1550) ; Geschichte des Lazarus (1552) ; Geburt 
Christi (1552) ; Gesch. der römischen M atrone P au lina  ; 
Etter H ein i aus dem Schweizerland (ca. 1538) ; Tellen
spiel (1548). B ürger von Zürich 1532 ; f  20. II. 1558. — 
M onatsschrift für Geburtskunde 1862, p . 329. —  Denk- 
schr. d. na lurf. Ges. Zürich  1846, p. 30. — C. B runner : 
Die Z u n ft der Schär er und  ihre hervorragenden Vertreter... 
d. 16. Jahrh., p . 10. — B ächto ld . — Gynaecologia hel- 
vetica 1910. —  A D B . —  2. H e i n r i c h ,  des Kl. R a ts 1618- 
1625, B auherr 1622-1625, O bervogt zu B irm ensdorf und 
U rdorf 1620-1625, f  27. m . 1625. W appen : in B lau au f 
grünem  D reiberg w achsender goldener Greif, begleitet 
von zwei silbernen S ternen. — D ietrich  Meyer : W ap
penbuch 1605.

I I .  Fam ilie  der ehem al. Gem. O berstrass. — J o h a n 
n e s , Zeichner, Maler und  Stecher, * 12. x i l.  1813 in 
O berstrass, tä t ig  in H eidelberg, Zürich, M ünchen und 
Meiringen ; F reund  G ottfried  Kellers, f  21. iv . 1886 
in W einingen. —  N Z Z  1896, Nr. 141. — J . B ächtold  : 
Gottfried Kellers Leben I, p . 264. — H . A ppenzeller :
F . Hegi. —  S K L .  [ D.  F. ]

R U F E N E R .  Fam ilien  von B lum enstein , Sigriswil 
und T hun (Bern). Die Fam ilie von B lum enstein  ist 
erstm als 1558 als R ufener, R ufiner gen an n t ; sie w an- 
derte  offenbar aus dem  W allis ein. D er Gem. B lum en
ste in  h a t sie viele B eam te und  dem  K an to n  G rossräte 
gegeben. Seit 1888 ist ein Zweig in  L angen tha l einge
bürgert. Zu diesem  gehören : — 1. C h r is t ia n ,  1638- 
1700, tü ch tig e r T ierarz t in M ünchenbuchsee, von der 

I R egierung m ehrm als zur B ekäm pfung von Seuchen 
abgeordnet, ebenso sein Sohn — 2. H a n s  G e o rg , 1673- 
1713. —  3.-4. J o h a n n e s  u n d  C h r is t ia n ,  E nkel von 
Nr. 2, w aren  Æ rzte  in B ibern (A m t Laupen), ebenso — 
5. C h r is t ia n ,  Sohn von Nr. 4, 1757-1813, K riegskom 
m issär 1798-1803, G rossrat 1803-1813. —  6 . C h r is t ia n ,
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Sohn von N r. 5, 1780-1864, A rzt in B ibern, G rossrat 
•1833-1844, G erich tsp räsiden t in L aupen 1837-1844. —
7. B e n d i c i i t ,  Sohn von N r. 6 , 1808-1890, N o tar, Gross
ra t  1839-1846, V erfassungsrat 1846, R eg ie ru n g ss ta tth a l
te r  1846-1862. —  8 . G o t t f r i e d ,  E nkel von Nr. 7, * 1862, 
H andelsm ann in L angen tha l, d o rt 1888 eingebürgert, 
G rossrat 1898-1922, P räsid en t dieser B ehörde 1909- 
1910, P rä sid en t der A m tsersparniskasse in L angenthal 
seit 1906, des E lek triz itä tsw erkes W inau seit 1921. 
A rt.-O b ers tlt. —  S tam m baum  bei H errn  G. R . [H .  T.] 

R U F E R .  A lte Fam ilien  versch . Gem einden der 
A m tsbezirke F rau b ru n n en  u . A arberg  (Bern). —- 
E d u a r d ,  von Lyss, * 1863, N o ta r in Biel, G rossrat 1909- 
1918, V erw altungsoberstlt. —  A l f r e d ,  von M ünchen
buchsee, * 1885, H isto riker, B eam ter des B undesarchivs 
1921, A rch ivar 1928, h a t  veröffen tlich t : Der Freistaat 
der I I I  Bünde und die Frage des Veitlins, 1796, 1797 (in 
QSG  N. F . 3 u . 4) ; Der Völker bunds gedanke bei A . P . 
Stapfer ; Friedens- u . Völkerbundsprobleme aus der Hel- 
vetik  ; Pestalozzi und  die französische Revolution u. die 
Helvetik  ; M itarbeiter am  H B L S .  [H .  T.]

R U F F I , R U F I .  Im  B ürgerbuch von Genf befinden 
sich vom  15. Ja h rh . bis 1792 n ich t weniger als 30 E in 
bürgerungen  u n te r  den N am en Ruffi und R u p h i  ; das 
N am ensverzeichnis der öffentlichen R egister verw eist 
überdies von Rulli au f Roux (französische N am ensform ), 
Roz (D ialektform ), Roph  und  Roch (zurückübersetz te  
Form ). U n te r den Fam ilien Rulli ist die aus R um illy 
stam m ende zu nennen, der N y c o d ,  1510 Bürger, K ast- 
lan  und  P ro p ste ik u ria l, und  P i e r r e ,  G erichtsschreiber 
1535, R atsch re iber, f  1549, angehören. — A rch. Genf.
— R . C. pub. [C. R.]

R U F F I E U X .  A lte Fam ilien im  G reyerzerland, die
1408 in Crésuz, 1468 in C harm ey, 1515 in Broc, Ende 
des 16. Ja h rh . in dann  und  V illarvolard , 1647 in 
G reyerz u . a. O. gen an n t w erden. N am ensform en : 
Rustio, Rustiod  oder Rustioz bis E nde des 16. Ja h rh ., im 
17. Ja h rh . Rufflo, Rufßod  oder Rufßoud, von ca. 1680 an  
Ruffieux. Die R . besassen grossen E influss im  Charm ey- 
T al und in der Vogtei Corbières ; viele bek leideten  die 
dortigen  obersten  öffentlichen Æ m ter. Angehörige des 
N am ens w aren auch  P riester und K lostergeistliche, J u 
risten , Pädagogen, A erzte usw . M ehrere Zweige bü rg er
ten  sich im  16. und  17. Ja h rh . in F re ibu rg  oder in der 

A lten L andschaft ein ; von den le tz tem  
stam m en w ahrsch. die Fam ilien R. 
im  Sensebezirk. W appen : I . in Blau 
eine silberne T aube au f grünem  D rei
berg, üb erh ö h t von einem  goldenen 
H albm ond u . drei goldenen S ternen  ;
11. in Blau ein goldener H albm ond, 
ü b erh ö h t von drei goldenen Sternen
(2, H.

I .  F am ilie  von Crésuz. —  1.  B l  AI S E  
s tifte te  die 1700 gebau te  St. B lasius

kapelle in Crésuz. —  2. L O U I S ,  * in Bulle 1848, f  in F re i
burg  1909, N aturforscher, s tu d ierte  die In sek ten  und 
phanerogam ischen Pflanzen, die R eptilien  und die Pilze 
des K an to n s, verfasste  La cuisine méthodique des cham
pignons (1904) und  Contributions à l ’étude de la flore 
cryptogamique fribourgeoise, sowie m ehrere botanische 
und  zoologische A bhandlungen , befasste sich auch  m it 
E tym ologie und  w ar M itarbeiter am  W erke über die 
rom anischen D ialekte. — 3. C y p r ie n ,  * in Crésuz 
24. X I I .  1859, P rim arleh rer, Sekundarlehrer in Bulle 
1884-1888, Sem inarlehrer in H au teriv e  1888-1908, Be
g rü n d er und  R ed ak to r der Feuille d’A v is  de Bulle. 
U n te r  dem  Pseudonym  Tobi di-j-'elyudzo schrieb er 
von 1893 an A rtikel im F reiburger D ialek t in A m i  
du peuple, Messager de la Gruyère, Fribourgeois und 
Feuille d ’A v is  de Bulle. Französischer und  m u n d artli
cher K orresponden t zahlreicher Zeitungen, K alender, 
N e u jah rsb lä tte r  usw . Sein B and : Ouna Fourdèrâ
dè-j-èlyudzo  (eine Schürze voll Blitze, 1906) h a t ihn sehr 
b ek an n t gem acht. P räsid en t der A ssociation des cou
tum es et costum es de la G ruyère seit 1928, verfasste  
zusam m en m it F e rn an d  (Nr. 4) das T h ea te rstü ck  Goton.
— 4. F e r n a n d , Neffe von Nr. 3, * 1884, L ehrer in Bulle
1903-1922, O beram tsschreiber in Greyerz seit 1922, 
E rzähler, D ich ter und  Jo u rn a lis t, veröffentlichte  Dou
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vilyo è dou novi (Altes und  Neues, 1929), tru g  m it seinem 
Onkel Cyprien viel zur W iederbelebung des G reyerzer 
D ialekts bei. —  E in in Bulle vor 1753 niedergelassener 
Zweig der R . von Crésuz bü rg erte  sich 1773 dort ein, 
ebenso 1839 in R om ont. Ihm  e n ts tam m t — L o u is , 
* in R om ont 18. IV. 1823, f  in F reiburg  5. i. 1897, 
W undarz t, In sp ek to r des Schulkreises Glane 1871-1876, 
Z u ch th au sarz t bis 1897, M itarbeiter der Liberté.

I f .  F am ilie  von Broc, von der ein Zweig sich 1676 in 
F reiburg  e inbürgerte . — 1. F ra n ç o is  erw arb 1557 das 
Schlossgut Broc vom  S taa te  F re ibu rg .—  2. J e a n  J a c 
q u e s , P fa rre r v. Greyerz 1687-1741, sp ä ter D ekan, liess 
1701 in G randvillard  die M aria der B arm herzigkeitka- 
pelle und  1705 in Broc die K apelle des M arches w ieder
aufbauen . W o h ltä te r der Schulen seiner P farre i und 
S tifte r der K aplanei Châtel su r M ontsalvens 1738, f  in 
Greyerz 6 . i. 1741. —  3. N ic o la s , B ruder von N r. 2, 
Prior von Broc 1679-1737, Dr. theol., apostolischer 
P ro to n o tar, f  3. iv . 1737. —  4. Sim on, Grossneffe von 
N r. 2 und  3, le tz te r  K astlan  von M ontsalvens 1776, 
G em eindebürger von V illarbeney 1779, M itglied des 
G erichts von Greyerz 1803, t  1816. — 5. J e n n  J o s e p h ,  
E nkel von Nr. 4, * in Broc 8 . I. 1806, f  in Greyerz 9. XI. 
1885, U n te rarch iv a r von Fre ibu rg  und  R ed ak to r am  
A m i du Peuple  1834, nahm  als solcher an  den politischen 
K äm pfen und  heftigen Pressfehden im  Gefolge der 
R evolution von 1830 teil. Schuld irek tor von D elsberg 
und Schulinspek tor des a lten  heimischen K antonsteiles 
1847, w urde nach  den Ereignissen von 1847-1848 p rov i
sorisch zum  D irek to r der eben gegründeten  K an to n s
schule von Fre ibu rg  e rn an n t, siedelte 1849 nach  Am e
rika über, wo er in der N ähe von S t. Louis ein In s t i tu t  
g ründete , k eh rte  ab er 1855 nach  F re ibu rg  zurück, 
w urde 1856 G rossrat, 1857 Z u ch thausd irek to r, sp ä ter 
Schuldirektor, t r a t  1875 von seinen Æ m tern  zurück 
und  w ohnte  in Genf, L ausanne, Bern und Greyerz. 
Verfasser zahlreicher historischen A rbeiten (die M ehr
zahl noch unveröffen tlich t). Verz. in A S H F  IV , 212.
— 6 . É m ile , Sohn von N r. 5, * in  Bulle 30. Vit. 1857, 
Spediteur in L ausanne von 1881 an, 1896 m it einer H an 
delsmission nach Chile b e tra u t, A rtillerieoberst 1906, 
S tifte r einer p ro tes tan tisch en  Kapelle in Siders, wo er 
1900-1909 w ohnte, t  in  La T our de Peilz 7. iv . 1919.
— Vergl. A S H F  IV . 211. — F uchs-R aem y : Chron. frib.
— Dellion : Diet. I I ,  205-223 ; I I I ,  58 ; IV, 430-432 ; 
V I, 549 ; V II, 70, 76. —  La chapelle des Marches et ses 
fondateurs (1872).— Allgem eine Schweiz. Zeitung  1885, 
Nr. 272. —  Étr. frib. 1887. — J .  J .  H isely in M D R  X, 
p. 548-549. — La Liberté 8 . i. 1897 ; 1908, Nr. 199 ; 
1909, N r. 131. —  B ull, pédagogique 1908. —  Le F ribour
geois 1909. —  Ad. M agnin : Pèlerinage fribourgeois 
1929. — H . N aef : Patois et traditions populaires (in 
A F  1929). — A. R aem y : Livre d ’or. —  S taa tsa rch iv  
F reiburg . — P S  1919. [G. Cx.]

R U F F I N E R ,  U lr ich ,  aus dem  Sesiatal, der be
d eu tendste  A rch itek t im  W allis des 16. Ja h rh ., e rrich te te  
eine R eihe hervorragender B au ten , so die K irche von 
R aron (1514), das B einhaus von N aters (LS 14), das 
St. T heodulkirchlein in S itten  (1515), die Supersaxoka- 
pelle in Glis (1519), den Chor der K irchen von E rn  en 
(1520) u . von Glis (1539), das R a th au s von Lenk u. die 
K inbrücke bei S talden (1546). R .n ah m  seinen W ohnsitz 
in R aron u . ist der S tam m v ate r der do rt noch besteh en 
den Ruffener. —  R. R iggenbach in B T  1929. — B W G  1, 
p. 433 ; I I ,  p . 87. —  Die Kunstwerke des 15. u. beginnen
den 16. Jahrh. im  W allis (1924), p . 33. [D. I.]

R U F F Y .  Fam ilie des K ts. W aad t, die aus Sam oöns 
(H ochsavoyen) s tam m t, sich 1518 in V illette  niederliess 
und 1535 in L u try  einbürgerte . —  1. V ic to r ,  * 18. I. 
1823 in L u try , A nw alt, O berrich ter 1848-1858, N ationa l
ra t 1858 (P räsid en t 1863), G rossrat 1859, S ta a ts ra t  
1863, B undesrich ter 1864, P rä sid en t des B undesge
richts 1867 und  der eidg. A ssisenVerhandlungen in 
Genf, die die U rheber der W irren  vom  22. v ili .  1864 zu 
b eurte ilen  h a tte n . B undesra t 1867, f  kurz nach seiner 
E rnennung  zum  B undespräsiden ten  29. x i i.  1869. W ar 
auch  ein herv o rrag en d er B otan iker und D ichter. —
2. E u g è n e ,  Sohn von N r. 1, * in Les B annere ttes bei 
L u try  2. v in .  1854, f  25. x . 1919 in L ausanne, A nw alt, 
N a tio n a lra t und  G rossrat 1882, P räsid en t des N ational-
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1'a.ts 1888, des Grossen R a ts  1885, M itglied des V er
fassungsrats 1884, S ta a ts ra t  1885, V orsteher des E r
z iehungsdepartem ents (U m w andlung der A kadem ie von 
L ausanne in eine U n iv e rsitä t ; Gesetz über die U n en t
geltlichkeit des Schulm aterials ; Revision des Gesetzes

b e tr . den Sekundarschul- 
u n te rrich t) , B undesra t 
1893, B undesp räsiden t 
1898, D irek to r des in te r 
n a tionalen  B ureaus des 
W eltpostvere ins 1900 ; I n 
fan te rieoberst. [H .  L.] 

R U F I  (K t. S t. Gallen, 
Bez. G ast er. S. G LS). 
Dorf (in  B u ß  1170), O rts- 
gem., Sehnigem , u. Ka- 
pellgenössenschaft seit 
1803. Gem. u . L eonhards
kapelle 1447 erw. 1498 
rich te te  der R ufibach  V er
w üstungen  an . R. w ar ei
ner der sechs Tagw en der 
L an dschaft G a s te r .— LL . 
—  Aeg. T schudy : Chronik 
I, p. 191. — Jahrb. d. hist. 
Vereins Glarus I , p. 82. — 
A. F räfel : Urkundenbuch 
(Ms.). [ J o h .  F æ h .]

R U F I B O R T ,  a m ,  oder einfach R u f f i n e r  n a n n te  
sich eine a lte  W alliser Fam ilie nach einem  Dörfchen 
gleichen N am ens gegenüber N iederw ald in Goms, das 
du rch  den R ufibach  vo lls tänd ig  v e rn ich te t w orden ist.
—  P e t e r , M eyer von Goms 1499, 1504. — D. Im esch : 
Landratsabsch.. I. [D. I.]

R U F U S ,  B ischof von W allis m it Sitz in Q ctodurus I 
(M artinach), nah m  an den zwei fränk ischen  N a tio n a l
synoden (der 4. und  5. Synode zu Orléans 541 und 549) 
teil und u n tersch rieb  deren Beschlüsse. Ihm  w ird ein 
Brief, der an  N icetius, Bischof von T rier, g e rich te t ist, 
zugesprochen. —  Gallia ehr. X II . [L. Mr.]

R U F U S  ( R o t i i ) ,  J a k o b ,  P frü n d n e r des B lasiusaltars 
an der P ro p ste i Zürich 1284-1323, N o ta r  der P ropste i 
.1303, C horherr 1306-1321, t  11. VH. 1321. — UZ  I I -X I .
— Sigelabbildungen zum  UZ  V II, p. 125 ; IX , p. 164 ; 
X , p. 196. - — UBer. —  M on. Germ. Neer. [D. F.]

R U F Y .  Fam ilie der Gem. Gsteig und  Saanen (Bern). 
W appen : in  Silber ein steigender ro te r Löwe. H e i n r i c h  
Ruffy 1512. — 1. H a n s ,  L andsvenner zu Saanen 1555, 
K a stlan  1556-1557. —  2. J a k o b ,  L andsvenner 1560, 
K astlan  1557, 1559, 1562-1564. —  3. A b s o l o m ,  Enkel 
von Nr. 1, Venn er 1637, 1640, 1643, 1649, 1651, K astlan  
1645-1647. — 4. C h r i s t i a n ,  Sohn von Nr. 3, V enner 
1665, 1669, 1671, 1673, 1676, 1678, 1683, 1685, 1690, 
K a stlan  1666-1668, 1680-1682, 1686-1688. [R. M.-W.] 

E ine Fam ilie  R. bü rg erte  sich in B urgdorf ein. — 
H a n s ,  1863-1925, Dr. p h il., K antonschem iker von 
B ern . [H. T.]

R U G A ,  A l e s s a n d r o ,  ita lienischen U rsprungs, B ür
ger von Capolago (Tessin), * 1836, t  1916 in Pontericco 
(Ita lien ), B ildhauer in M ailand und  Paris ; schm ückte 
einen K reuzgang der grossen K artau se  in der N ähe 
von G renoble m it B ildhauerarbe iten , schuf B üsten  sei
nes L ehrers Vincenzo Vela fü r den G rossratssaal in Bel
linzona u. das M useum  in W in te rth u r. — S K L .  [C. T.] 

R Ü G E ,  G e o r g  H e r m a n n ,  * 19. v i. 1852 in Berlin, 
D r. m ed. 1875, O rdinarius für A natom ie an der U n iver
s itä t  Z ürich 1897-1919, D irek to r des anatom ischen 
In s ti tu ts  1897-1919, D ekan der m ed. F a k u ltä t  1900- 
1902, pubi, neben  zahlreichen A bhandlungen  über die 
Problem e der P rim atenm orpholog ie  in Fachzeitsch rif
ten , nam en tlich  im  M orphologischen Ja h rb u ch , Die 
Körperform en des M enschen in  ihrem Bedingtsein durch 
den aufrechten Gang (1918). t  21. i. 1919 in Zürich. — 
N Z Z  1919, N r. 105, 165. —  Jahres ber. d. Universität 
Zürich  1918-1919, p . 58. — Pagel : Biogr. Lex. hervorra
gender Æ rzte. — Deutsches Biogr. Jahrbuch  1917-1920, 
p. 732. [D. F.]

R U G G  ( R u c k ) .  Fam ilie unsicherer H erk u n ft, die 
vom  13.-17. Ja h rb . in der Ostschweiz eine bedeutende 
Rolle spielte und im 18. Ja h rh . erlosch. M öglicherweise

ste llt sie einen Zweig der gleichnam igen H erren  dar, 
welche au f dem  R uckenschloss bei B laubeuren  sassen 
und  in w ürttem berg ischen  U rkunden  1181-1281 oft e r

scheinen. W appen : in Schwarz m it gol
denem  S child rand  drei silberne Becher 
(B utten). N ach 1310-1412 h a tte n  die R. 
die B urgvogtei Tannegg inne u . n a n n 
ten sich noch in spä teren  G enerationen 
danach . Zudem  besassen sie ca. 1375- 
1484 Schloss O chsenhard . Auch E ppis- 
h ausen  schein t einst in ih rer H and  ge
wesen zu sein. Die K löster Fischingen 
und  T änikon  erfreu ten  sich ih rer be
sonderen  Fürsorge. E inige Glieder der 

i Fam ilie  kam en  im  15.-10. Ja h rh . als Z unftm eiste r und 
R atsherren  in der S ta d t S t. Gallen zu A m t u n d  E hren  
Ihnen gehörte  zeitweise der Bogenstein oder Scher
benhof bei W einfelden, w elcher so den N am en R uggen- 
g u t erh ielt. Ob der M innesänger H e i n r i c h  von R. dem 
Schweiz. A st e n ts tam m t, wie besonders von der H agen 
g laub te , b leib t fraglich. Obgleich m an ihn m eist als 
W ü rttem b erg er b e tra ch te t und ins 12. J a h rh . w eist, 
lässt doch sein W appen  (in Gold ein b lauer P fahl, 
belegt m it drei um g estü rz ten  weissen B u tten  oder 
Helm en) eher an  B eziehungen zu den R . von Tannegg 
denken. — Vergl. U StG . — S tu m p f : Chronik  V. — 
LL . — Bucelinus : Germania stemmatographica I I I ,  163.
— OBG. — R ah n -N ate r : Tänikon . —  P up . Th. — 
T B  1, p. 65 ; X X V III , 20. —  Württemberg. Urkunden
buch.— v. M em minger : Oberamt Blaubeuren  (Beschr. des 
Königreichs W ü rttem b erg  V I1). —  Lassberg : Lieder
saal I I .  —  v. d. H agen : M innesinger. — B artsch  : 
Deutsche Liederdichter. —  A D B .  — M itt. von S tifts
a rch iv  S t. Gallen und Prof. Singer (Bern). [ H e r d i . ]

R U G G E N S P E R G E R  ( R u g g l i s b e r g e r ) .  f  Fam ilie 
der S ta d t S t. Gallen. —  1. R u d o l f ,  Z unftm eiste r 1474.
— 2. J o h a n n e s , Z unftm eiste r 1479, U n te rb ü rg e r
m eister 1484. — 3. S e b a s t i a n , P rio r des K losters Sion 
bei K lingnau , w and te  sich u n te r  dem  E in tinsse B a lth a 
sar H ubm aiers frü h  der R eform ation zu, begleite te  die
sen 1523 nach  St. Gallen, m achte  H ubm aiers E n t
w icklung zum  T äu fe rtu m  m it (1525 im  Gefängnis), 
w andte  sich aber wegen der sittlichen  V erfehlungen der 
St. Gatter T äufer w ieder davon  ab . — Vergl. LL. — 
J .  K essler : Sabbata, p. 106, 163, 552. [J. M.]

R U G G E R O .  Siehe R o g g e r o .
R U G G I A .  Fam ilien von M orcote, Vico-Morcote, 

Lugano und  P u ra  (auch Roggia). Die R. von P u ra  waren 
eine Fam ilie v. N o taren , deren U rkunden  bis 1436 zurück 
vorhanden  sind, ln M orcote w erden die R. oder Rogia 
seit 1473 erw ähn t. W appen  : der R. von P u ra  : ein 
Löwe, der in seinem  R achen eine Lilie h ä lt  u . über einen 
W ulst sch reite t (16. Ja h rh ., F arben  u n b ek an n t ; V a
rian ten ). — 1. G i a c o m o ,  von M orcote, B ürger von 
M ailand 1473. —  2. M a r t i n o ,  von M orcote als K ü nstle r 
in Sizilien erw ähn t, wo er 1494 s ta rb . — 3. G i o v a n n i ,  
w ahrsch. von M orcote, B aum eister, b au te  1578 die 
Pellinobrücke in Pella (P iem ont). —  4. R occo , von 
Lugano, b au te  1602 die S t. M artinskirche in A ltdorf 
und a rb e ite te  in F lorenz, Venedig und  Rom . f  1616. — 
5. G i a n  P i e t r o ,  Sohn von Nr. 4, D r. des zivilen und 
kanonischen R echts, 1613-1624 in Rom  erw ähnt, 
h in terliess 4 B ände A bhandlungen über ju ris tische  
Fragen  (Mss. in der B ücherei der K apuziner von 
L ugano). —  6 . G e r o l a m o ,  * in M orcote 30. ix . 1748, 
t  in Bologna 34. v . 1823, Je su it, Professor der L ite ra tu r  
in Ascoli, D irek tor des herzoglichen Kollegium s von 
P a rm a  und  von 1816 an Professor der geistlichen 
B eredsam keit an der U n iv ersitä t Bologna, veröffen t
lichte 1806 zwei G edichtbände und  Delle cause che 
depravano l ’eloquenza e la poesia. — 7. G i u s e p p e ,  Nelle 
von Nr. 6 , A potheker, dann  B uchdrucker, f  in Lugano 
1838, von 1821 an  ein eifriger A nhänger der italienischen 
E inheit, g ründete  1822 in Lugano m it drei G eschäfts
freunden die B uchdruckerei Vanelli & Cie., seit 1825 
Tipografia Buggift. Diese spielte in der Bewegung fü r die 
italienische E inheit eine ähnliche Rolle wie die der 
T ipografia E lvetica  von Capolago. Giuseppe veröffen t
lich te  die W erke von Foscolo, Berc.het, Mazzini, B ianchi- 
Giovini und anderer F ü h re r der ita lien ischen  U nab-

Engène RuITy.
N ach  einer Li thographie.
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h ä n g ig k e it. Bei seinem  Tode folgte ihm  sein B ruder —  j 
P i e t r o  nach, aber 1842 ging die B uchdruckerei u n te r  | 
dem  N am en Tipografia  della Svizzera italiana  an  G ia
como Ciani über und ste llte  1851 ihre T ätig k eit ein. —
8 . G io v an  B a t t i s t a ,  von Lugano, m ach te  die russischen 
Feldzüge in den Schw eizerregim entern u n te r  Napoleon 
m it, w urde 1812 zum  Offizier e rn an n t, t  an  der B eresina 
oder au f dem  R ückzug. —  9. M arco , A rch itek t, * in 
P ura  1754, f  in  S t. P e te rsb u rg  24. ix . 1834, w anderte  
nach R ussland  aus und  a rb e ite te  1801-1821 in St. 
P etersburg , besonders am  Bau der K irche der hl. 
Ju n g frau  von K asan. Schützling  des Zaren A lexander I.; 
R itte r des S t. A nnaordens. — 10. M ic h e le  Roggia, von 
M orcote, * 28. il. 1773 in L igornetto , f  nach 1836, 
A dvokat und N o ta r, G rossrat 1808-1813, veröffent
lichte 1830 Osservazioni sopra la riform a della costitu
zione del C. T icino. — 11. A n to n io , A rch itek t, von 
Venedig, aber w ahrsch. aus M orcote stam m end , ver
öffentlichte 1814 in P adua Pensieri di un  veneto archi
tetto su ll’innovazione praticata nella fronte della piazza di 
S. Marco di Venezia colla distruzione del tempio di S. 
Geminiano. —  12. G io rg io , E nkel von Nr. 9, * 1832 in 
P ura , t  1895 in Paris, A rch itek t in S t. P e tersb u rg  und 
M oskau, a rb e ite te  u. a. an der h. E rlöserkirche von St. 
Petersburg . Tessinischer G rossrat. —  Vergl. A U S  1919.
— S K L . —  BStor. 1882, 1883, 1888, 1889, 1906, 1910, 
1927. —  St. F ranscin i : La Svizzera italiana. — A S I. —
S. B orrani : Ticino sacro. —  R . M anzoni : Gli E su li. — 
P. Vegezzi : Esposizione storica. — P . de Maltiére : Treue
u. Ehre. — G. B ianchi : A rtis ti ticinesi. [C. Trezzint.]

R U G G I N E L L I  ( R u g g in e l lo ,  R u in e l l i ) .  f , seit 
1515 erw ähnte  Fam ilie von Bellinzona. —  1. B e r n a r d o  
oder B e r n a r d i n o ,  D iplom at, V ertrauensm ann  des hl. 
K arl Borrom eo, F reund  von Melchior Lussy, s tand  im 
Dienste aller M ächte, die m it den eidg. O rten  d ip lom ati
sche B eziehungen u n terh ie lten . A gent Pauls IV . im 
Palliano-K rieg  1557, gl. J .  R itte r  des goldenen Sporns, 
von Pius IV . geadelt, A gent Spaniens 1562, gl. J .  H a u p t
m ann , w ohnte  dem T rid en tin e r Konzil bei, verfasste  
eine D enkschrift fü r die päpstlichen  L egaten  und füh rte  
eine Mission in G raubünden  aus, legte dem hl. K arl 
Borromeo einen B ericht über die k irchlichen V erhält
nisse in den B istüm ern  Basel, Chur, S itten  und L au 
sanne ab. E m pfänger einer Pension vom  K önig von 
F rankreich  und A gent bei den II I  B ünden 1571-1573, 
R itte r des P ortugalordens ; französischer A gent gegen 
Savoyen 1577, t  vor 28. v i. 1579. — 2. A n to n io  M a ria , 
t  1591, von Bellinzona, P riester, C horherr von B ellin
zona seit 1562, w ohnte 1563 dem  T riden tiner Konzil 
bei. — BStor. 1879, 1905-1909. A S I. — QSG  X X L
— P. D ’A lessandri : A tti  di S. Carlo. —  A. Oldelli : 
Dizionario. — S. Borrani : Ticino sacro. — G. F e 
rn e tta  : Briciole di storia bellinz. —  E. R o tt : Représ. 
diplom . II. —  Festgabe zur 60. Jahresvers. der A llg . 
Geschichtf. Ges. — R einhard t-S teffens : N unzia tur
Bonhom ini. [C. T.]

R U G G L E ,  J o h a n n  T h e o d o r ,  * 4. v u . 1829 in 
E nkhäusern  (St. Gallen), B ürger von B ernhardzell, 
P riester 1853, P fa rrer in Andwil 1857, in Gossan 1861, 
Mitglied des Gr. R ates 1868-1891, D ekan und bischöfl. 
K om m issar 1874, K anonikus 1875, Mitglied des A dm i
n is tra tio n sra te s  1876, des V erfassungsrates 1889, eifri
ger V erfechter der k a tho l. G rundsätze  und  konfessio
nellen Forderungen  und  h um aner B estrebungen (Schutz 
der S onntagsruhe und  E rrich tu n g  eines Asyls für U n
heilbare und  A ltersschw ache) ; fleissiger Lokalforscher ; 
t  2. x . 1891. P u b likationen  : Die Schul frage vorn kirch
lich politischen S tandpunkt aus... (1865) ; E rinnerung  
an die E inw eihung der Pfarrkirche zu Bernhardzell 
(1879) ; Gesch. der Pfarrgem . Gossau (1878). —  Gedenk
blätter zur E rinnerung  an  sein 25). P fa rrju b iläu m  (1886).
— F r a n z  J o s e p h , B ruder des Vorgen., * 19. x i. 1825, 
G em eindeam m ann von Gossau 1870-1894, B ezirksrich
te r  1869-1891, G rossrat 1876-1900, F ü h re r der konserva
tiv en  P a rte i in  seinem  B ezirk, f  3. VI. 1901. — Vergl. 
K K Z  1891. —  A S G 6 , p . 474. —  Schweiz. Portr. Gail., 
Nr. 295. —  H enne-A m ryhn : Geschichte des K ts. St. 
Gallen seit A nnahm e der Verfassung von 1861. — U. 
lla n g a rtn c r  : Theodor Ruggle. — St. Galler N bl. 1892, 
1902. [A. Mi.]

R Ü G  I N E T  ( R o g i n e t ) .  f  Fam ilie  der S tä d te  Frei
bu rg  u. So lothurn . 1478 w urde sie ins 
priv ilegierte  B ürgerrech t aufgenom 
m en. H a n s  bü rg erte  sich 1539 in So
lo th u rn  ein. W appen : gete ilt, oben in 
Gold ein schwarzes H auszeichen (Sand
uhr), u n ten  dreim al gete ilt von Blau 
und R ot. — H a n s , Ohm geldner 1553- 
1554, H eim licher 1556, des Kl. R ats
1556-1581, Vogt des B arfüsserklosters
1557-1560, B ürgerm eister 1558-1561, 
f  1581. —  H ans , L andvogt von Cor-

bières 1573, f  1573. — L L .  —  G. S tuderus : Die alten 
deutschen F am iliennam en. — J .  Jaccoud  : Notice sur le 
collège Saint-M ichel, p. 23. — A. W eitzel : Répertoire 
(in A S H F  X). — A. Biichi : Freiburger Studenten  (in 
F  G X IV ). — Fam ilienbüchlein  der R. im S taa tsa rch iv  
So lothurn . [J. N.|

R U H  ( R u c i i ) .  1376 in B ibern (Schaffhausen) er
w ähnte, w ahrsch. zwischen 1451 und 1473 aus G ott- 

: m adingen hergezogene, u rsp r. dem  St. A gneskloster in 
Schaff hausen leibeigene, auch in R am sen verb ärgerte  
Fam ilie von B uch (Schaffhausen). — J a k o b ,  * 28. m . 
1875, G rossra tsp räsiden t 1924, G em eindepräsident 1913- 
1922, N ational ra t 1921-1924, R egierungsrat seit 1924, 
V orstand des Schweiz. B auernverbandes. — US. — 
Im  T h u rm -H ard er : Chronik. — Schaffhauser Regie
rungskalender. — Eine aus H um likon (Zürich) zuge
w anderte  Fam ilie ist seit 1538 in Schaffhausen einge
bü rgert. W appen  : in Blau ein schw arzer, golden be- 
spo rn tc r Stiefel au f grünem  D reiberg , — Genealog. 
Reg. der S ta d t Schaffhausen. [S tiefe l.]

R U H L A N D ,  G u s ta v ,  * 11. VI. 1860 in  H essenthal 
(Spessart), f  4. i. 1914 in  Tölz (B ayern), A grarpolitiker, 
P riva tdoz . der N ationalökonom ie an  der U n iv ersitä t 

: Zürich 1893, o. Professor der N ationalökonom ie an der 
U niversitä t F re ibu rg  (Schweiz) 1898-1901, dann in 
Berlin, verf. in Zürich Die W irtschaftspolitik des Vater 
Unser, w irk te  in F re ibu rg  an  den V orarbeiten  für das 

; Schweiz. Z ivilgesetzbuch m it, g ründete  die Internatio- 
! naie Getreidepreiswarle, aus der die Internat. M itte ilun 

gen zur Regulierung der Getreidepreise, dann Land- 
wirtschaftl. M arktnachrichten  (Berlin) hervorgingen. 
H aup tw erke  : Die Lehre von der Preisbildung für Ge
treide. (1904) ; System  der polit. Œ konomie (3 Bde.). — 
K onrad Gall : Der Agrarapostel R. (in M onatsschrift 
f. christl. Sozialreform  1910, H eft V III) . —  A. H ätten - 
schw yler : G. R. (in Soziale Revue 1914, H eft 2). —

! J . Beck : G. R . [J. B.]
R U I N E L L I .  A delsgeschlecht des Tales Bergeil, 

ansässig in Soglio, + in Sils i. E . W ap- 
: gete ilt, oben in schw arz ein er- 

jH ^ P ^ H M V n i e d r i g t e r  goldener S parren  und  3 gol- 
dene Lilien, u n ten  5 m al gespalten  von 
Schwarz und Gold. Die R. tre ten  in 
der 2. H älfte  des 16. Ja h rb . als N o tare  

r S H / ' .H . 'ö H  des Tales Bergell auf, so D a n i e l ,  
J o h a n n e s ,  N o ta r ca. 1553-1596, J a -  
c o b  und ANTON, Sohn des Johannes. 
— I. Z u a n i  M olinari de R ., Podesta t 
des Tales 1564. — 2. J a c o b  zeichnete 

sich im Müssenkrieg 1531 aus. — 3. A n d r e a s ,  Sohn des 
N otars Johannes, stu d , in Basel, W ien, W ittenberg , 
Leipzig und H eidelberg ,D r. der 7 freien K ünste , R ek tor 
der L ateinschule in Chur 1578-1616, pro m. 1583 in 
Basel zum  Dr. m ed., schrieb Schulbücher in la t. Sprache, 
d a ru n te r eine Grammatica Latina. — 4. J a c o b ,  Sohn des 
G ubert, p rom ovierte  zum  D r.ju r . in P ad u a  1555, erw arb  
von den R ink 1562 das Schloss B aldenstein, t  1578.— 
5. J a c o b ,  w ahrsch. Enkel von Nr. 4, * E nde des
16. Ja h rb ., bereits 1617 in venetianischen D iensten , 
schon ju n g  m it Jen a tsch  befreundet, zeitweise Dol
m etsch des venetianischen G esandten , 1620 bei der B ünd
ner B esatzung im Veltlin, m achte  als O b erstlieu tenan t 
die versch. unglücklichen Züge der B ündner zur W ieder
eroberung des Veltlins m it, gehörte m it Jen a tsch  zur 
G esellschaft der « G utherzigen », die die E rm ordung  
P lan tas  du rch fü h rte . Seine Beteiligung an der T a t ist 
n ich t sicher nachgew iesen. R. floh 1621 beim  E infall 
Raidirons in G raubünden  m it den H äu p te rn  der franz.-
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venetian ischen  P arte i, fü h rte  bei der E roberung  des 
Veitlins du rch  die F ranzosen eine K om p. als Major, 
schliesslich als O berst ein R egim ent ; f  16. m . 1627 in 
einem  R aufhandel, bei welchem  er den F reund  Jen a tsch  
zum  Z w eikam pf h e rausfo rderte . Mit ihm  s ta rb  der 
D om leschger Zweig aus. —  Veigl. L L .  —  A rdüser : 
Hochvernampte Personen. —  P . N. von Salis : Re
gesten des Gesclilechts-Verbandes derer von Salis. — C. 
Jeck lin  in  J H G G  1887. — F o rt. Sprecher : Kriege und  
Unruhen. [L. J . ]

R U  IS (rom . R u e u n ) .  (K t. G raubünden, Bez. Glen- 
ner. S. G L S ). Dorf, Ruane  im  8 . J a h rh . Es schein t in 
seh r frü h er Zeit ganz von S ch u tt üb erd eck t worden 
zu sein. Bei G rabungen findet m an  u n te r  einer tiefen  
S ch u ttm asse  eine H um ussch ich t und sogar behauene 
S te ine, die von G ebäuden he rrü h ren  (z. B. beim  Schul- 
h au sb au ). Politisch  spielte  R . keine w ichtige Rolle. 
1656 p ro tes tie rten  von do rt aus verschiedene Geistliche 
nach  Rom  gegen die gep lan te  Loslösung des O berlandes 
vom  B istum  Chur. Im  sog. Sagenserhandel 1701 b ildete 
R . das H a u p tq u a rtie r  der k a th o l. O berländertruppen . 
Die S t. A ndreask irche zu R . w ar E igenkirche des 
K losters Pfäfers. 1476 w urde sie zur P farre i erhoben und 
u m  die gleiche Zeit ging sie in den Besitz des K losters 
D isentis über. In der ersten  H älfte  des 17. Ja h rh . w irk
ten  d o rt K apuziner, dann  W eltgeistliche. Die neue 
K irche w urde am  12. VI. 1633 gew eiht. Tauf- u . E h ere 
gister se it 1628, S terbereg . seit 1655. — Vergl. BischöII. 
A rchiv Chur. —  Gem .-Arch. R uis. Mohr : Cod. dipi. 
— J .  Sim one! : Weltgeistliche. — A. N üscheler : Gottes
häuser 1. [A. v. C.]

R U M Æ N I E N .  Die G ründung des rum änischen E in 
h e its ta a te s  1861 w urde dem  B undesra te  n ich t n o ti
fiziert. Vor diesem  Z eitp u n k te  h a tte n  sich n u r  verein 
zelte Schweizer in R um änien  aufgehalten  (O berst 
E d u ard  G irard von Freiburg). Die engen Beziehungen 
der Schweiz m it R um änien  gehen au f K önig K arl I. 
und seine G a ttin  E lisabe th , geb. Prinzessin zu W ied 
(Carm en Silva), zurück. K önig K arl w ar ein Sohn des 
F ü rs ten  K arl A nton von H ohenzollern-S igm aringen, der 
eine besondere F reun d sch aft fü r die Schweiz h a tte . 
P rinz  K arl v e rb rach te  infolgedessen auch einen grossen 
Teil seiner Ju g en d jah re  au f dem  väterlichen  Schloss 
W einburg  bei R heineck, das 1817 in den Besitz der 
H ohenzollern übergegangen w ar. Aus dieser Zeit s tam m 
ten  auch  seine zahlreichen Beziehungen zu ostschweiz. 
Persönlichkeiten , vor allem  zu S tä n d era t A. 0 .  Æ pli, 
dem  nachm aligen G esandten  in W ien. D ank dieser 
Beziehungen liess Aepli im  F rü h jah re  1866 dem  Prinzen 
K arl, als er zum  F ü rs ten  von R um änien  erw ählt worden 
w ar, ohne W issen des B undesrates Pässe m it irrefü h ren 
den N am en und Reisezielen ausstellen , um  ihm  und 
seinen Begleitern die D urchreise durch  (Esterreich, 
das eben vor dem  A usbruche eines Krieges m it P reussen 
s tan d , zu erm öglichen. Die in besonders herzlichem  Tone 
abgefasste N o tifikation  der T hronbeste igung  des F ü r
sten  K arl vom  8 . x i. 1866 w urde durch  S tän d era t Æ pli 
dem  B undesp räsiden ten  ü b e rm itte lt. Am 3. v i. 1880 
benachrich tig te  der rum änische G esandte beim  gross- 
b ritan ischen  Hofe, Callim aki-C atargi, den B undesrat 
von der U nabhäng igkeitserk lärung  R um äniens, und am
2. iv. 1881 te ilte  K arl die A nnahm e des K önigstitels m it . 
W ährend  langen Ja h ren  kam  König K arl regelm ässig 
zur K ur nach  R agaz, wo er im  Quellenhof abstieg. 
1906 w eilte das K önigspaar durch  m ehrere W ochen in 
Lugano. Ganz besonderes In teresse fü r die Schweiz h a tte  
auch die K önigin E lisabe th , die w iederholt A ufen thalte  
in der U m gebung Luzerns m achte, von wo aus sie auch 
das von den V orfahren des K önigs gegründete  Stift 
E insiedeln besuch te . 1886 w urde der zweite Sohn des 
F ü rs ten  Leopold von H ohenzollern, P rinz  Ferd inand , 
zum  p räsum tiven  Thronfolger e rn an n t. E r folgte seinem 
Oheim am  10. x . 1914 au f dem  T hrone. K önig F erd i
n an d  (f  Aug. 1927) nahm  ebenfalls des öftern  seinen 
F erien au fen th a lt au f der W einburg. Von dieser Residenz 
aus u n tern ah m  er auch in B egleitung der Königin Maria 
am  7. u . 8 . v . 1924 seinen Besuch beim  B undesra t in 
Bern, dem  sich tags d a rau f ein ku rzer E m pfang  in 
Genf anschloss.

Die Beziehungen der beiden L änder kam en n a m en t

lich in einem  regen w irtschaftlichen  V erkehr zum  A us
druck. R um änien  w ar durch  lange Ja h re  ein grosser 
G etreidelieferant der Schweiz, die Schweiz hinw iederum  
lieferte zahlreiche Industrieerzeugnisse  nach  R um änien . 
Der U m stand , dass viele R um änen  an  Schweiz. L eh ran 
s ta lten  ihre A usbildung e rhalten  h a tte n , tru g  in d irek t 
n ich t wenig zur Schweiz. E inw anderung  in R um änien 
bei. H eute  zäh lt die Schweiz. Kolonie in R um änien  ca. 
1500 Personen, w o ru n te r auch die ehem als au f russi
schem  Gebiet lebenden Schweiz. W einbauern  in Bessara- 
bien (Chabog oder Chabo), deren A usw anderung au f 
die ersten  Jah rze h n te  des 19. Ja h rh . zurückgeht. Der 
M ehrzahl nach sind unsere E inw anderer K aufleu te . 
E inige haben  sich als W issenschafter und  gu te  K enner 
rum än ischer V erhältnisse einen N am en gem acht : die 
beiden B iblio thekare des Königs, Leopold Bachelin
u. M arcel G odet, P rof. E ng. P itta r ti, A. L. M ontandoli
u. a. m. P au l Jean ren au d  aus N euenburg  reorgan isierte  
1869-1870 das rum änische Postw esen nach  Schweiz. 
M uster. E ine bedeu tende  Rolle spielte w ährend  nahezu 
lin es halben  Ja h rh u n d e rts  L. B asset, der u n te r  zwei 
Königen das A m t eines P riv a tsek re tä rs  und  V erw alters 
der kgl. D om änen in n eh a tte  und heute noch fü r das 
kgl. H aus dieses A m t besorgt. W iederholt w urde der 
Schweiz, katholische K lerus vom  P ap ste  dazu auser
sehen, der Diözese B ukarest ihre E rzbischöfe zu geben : 
O tto Z ard e tli (1894-1895), X av ier von H ornste in  ( 1896- 
1905), P . R ay m u n d  N etzham m er O. S. B. (1905-1924). 
P . D om inique J a q ü e t  O. F r. w ar Bischof von Jassy  
1895-1903, P . Lucius F e tz  O. S. B. vom  S tifte  E insiedeln 
G eneralv ikar der Erzdiözese B ukarest 1905-1924.

In  der Schweiz h a lten  sich ungefähr 900 R um änen 
auf. W ährend  des W eltkrieges h a tte  die Schweiz auch 
die V ertre tu n g  der rum änischen  In teressen  in (E ster
reich (April 1917-D ez. 1920) und  in U ngarn  (April 
1917-März 1921) übernom m en. Schweiz. D elegierte be 
such ten  die rum änischen  Gefangenen ; in der Schweiz 
selbst w urden versch. A ktionen zur L inderung  der 
rum änischen  N ot un ternom m en.

Die Schweiz schloss m it R um änien  nachfolgende 
H andelsübere inkünfte  : 30. m . 1878 ; 7. vi. 1886 ;
3. m . 1893 ; Z usatzabkom m en vom  29. XII .  1904. H eute  
ist für den H andel der N otenaustausch  vom  23. i. - 1. II. 
1923 m assgebend. Alle diese V erträge en th a lten  die 
K lausel der M eistbegünstigung. E in  N iederlassungsver
tra g  b es teh t n ich t, dagegen b esitz t die Schweiz m it 
R um änien  einen K o n su larvertrag  vom  14. ii. 1880 
und einen Sch iedsvertrag  vom  3. II . 1926. Seit 1911 ist 
R um änien  d ip lom atisch  in der Schweiz v e rtre ten . Als 
G esandte w aren ak k red itie rt : Nicolas C antacuzène 
(1911-1912) ; Michel Pacliano (1913-1919) ; Georges De
cussi (1919-1923) ; E tienne  M argritesco-G reciano (Ge
schäfts träger) 1919-1923 ; N icolas Petresco  Comnfene 
(1923-1928) ; Michel Boeresco (seit 1928). N eben der 
G esandtschaft b esitz t R um änien  in der Schweiz noch 
folgende K onsu la te  : Basel (1891-1919), Bern ( 1905- 
1912), Genf (seit 1891), Zürich (seit 1891). Die Schweiz 
h a t in B ukarest am  15. x . 1916 eine G esandtschaft er
rich te t ; der B undesra t ü b e rtru g  deren  L eitung  einem 
G eschäftsträger, G ustave Boissier, der 1918 zum  Ge
sand ten  befö rdert w urde. 1920 ging der Posten  an  F e r
d inand  v. Salis über. 1881-1919 u n te rh ie lt die Schweiz 
in B ukarest ein H onorarkonsu la t, dessen einziger T i
tu la r  K aufm ann  Jo h an n  S taub  von G larus w ar. D er 
G esandtschaft ist ein K o n su la t in G alatz (seit 1881 
bestehend) u n te rs te llt . — Vergl. R . N etzham m er : A u s  
R um änien  (2 Bde., 1909-1913). — L. Bachelin : E squis
ses Roum aines. —  Derselbe : Le château royal de S ina ia . 
—  Derselbe : Tableaux de la Galerie de Charles I er 
de Roum anie. —  E. P itta r ti  : La Roum anie. —  II . S tahel: 
Rum änien . [C.. Bz v.]

R U M E N D I N G E N  (K t. Bern, A m tsbez. Burgdorf. 
S. G LS). Gem. und D orf in der Ixirchgem. K irchberg . 
R um aningun  8 8 6  ; Rum edingen  1261-1263 ; R um adin- 
gen 1390. R . soll einen eigenen O rtsadel geh ab t haben  
( J o h a n n  1325 ?). Von einer B urg oder vom  W appen is t 
aber n ich ts b ek an n t. D er m eiste  Besitz gehörte im
13. Ja h rh . dem  H ause K iburg  ; 1390 erh ie lt das K loster 
F rau b ru n n en  einige R echte  daselbst. Mit dem  Ueber- 
gang der ehem als kiburgischen G erichtsrechte  von
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Grasswil 1395 kam  auch R . an  die S ta d t B urgdorf und 
bildete bis 1798 in deren Vogtei Grasswil ein eigenes 
G ericht. Die hohe G erich tsbarkeit aber gehörte  zur 
bernischen L andvogtei W angen. —  F R B .  —  W. F. 
v . Mülinen : Beiträge V. —  A. Ja h n  : K l. Bern, p. 446.
— Derselbe : Chronik, p. 507. — J .  R . Æ schlim ann : 
Burgdor.f. — A H V B  I, p. 59 ; X X , p. 233, 240. [H. Tr.]

R U M E N T I K O N  (RuMOLTIKEN) (K t. Zug."S. G LS). 
D orf in der Gem. Cham, deren Geschicke es te ilte . Im  
zw eiten V illm ergenkrieg 17 12 w urde es von den Zürchern 
tro tz  dem  V erbot ih rer H au p lleu te  v e rb ra n n t, dann 
ab er w ieder au fg eb au t. —  S tadlin  : Gesch. d. K ts. Zug  
II , p. 67, 247. —  Gfr. 70, p. 153. [W. J .  M e y e r .]

R U M I N E ,  d e .  Adelige russische Fam ilie, die sich 
1862 in  L ausanne e inbürgerte . B a s i l e  verliess R ussland, 
nachdem  er allen Leibeibeigenen au f seinen G ütern  die 
F re iheit geschenkt h a tte  und  Hess sich gegen 1840 in 
L ausanne nieder. — 1. C a t h e r i n e ,  1818-1867, geb . 
P rinzessin Schakovski, W o h ltä te rin  der S ta d t Lausanne, 
g rü n d e te  das G ew erbem useum . —  2. G a b r i e l ,  1841- 
1871, Sohn von Nr. 1, P h ilan th ro p , M itbegründer des 
B lindenheim s, verm ach te  der S ta d t L ausanne 1 % Mil
lionen F ran k en , die zum  Bau des « Palais de R um ine » 
(m it K an tonsb ib lio thek , M useen, u . w ich tigsten  Sälen 
der U n iversitä t) verw endet w urden. N ach ihm  w urde 
auch eine S trasse v. L ausanne b e n an n t. — B. van  Muy- 
den : Pages d’histoire lausannoise. [M. R.]

R U M  I S B E R G  (K t. Bern, A m tsbez. W angen. 
S. GLS). D orf m it E inw ohner- und  B urgergem . in der 
K irchgem . O berbipp. Rumolsberg  1364. W appen  : in 
Silber drei grüne Berge. Der O rt te ilte  die Schicksale 
der H errschaft B ipp. Aus R . s tam m t nach  der Ueber- 
lieferung H ans .Rot., der R e tte r  Solothurns in der M ord
n ach t von 1382. 1511 löste sich F arn ern  aus dem  Ver
bände von R . los. H ier befand sich vor der R eform ation 
eine kleine K apelle. 1760 b ra n n te n  19 H äuser ab. Be
völkerung : 1653, 36 H au shaltungen  ; 1757, 285 E in  w. ; 
1920, 377. —  L it. wie zu A rt. N i e d e r b i p p .  [H .  M.]

R U M L I K O N ,  von .  U rspr. r itte rb ü rtig es . E nde des
13. Ja h rh . in den B ürgerstand  herabgesunkenes, im
14. Ja h rh . t  Geschlecht der S ta d t Zürich, das seit 1130 
bezeugt is t. — l. U l r i c h , R itte r , des R a ts  1256, 1268, 
1276, 1280, t  8 . v. 1280. —  2. J o h a n n e s  (1286-1303), 
Sohn v. N r. 1 (?), des R a ts  1292. —- UZ  I -X I. — Z S T B .
— ZStadtB  I. — M on. Germ. Neer. — S. Vögelin : Das 
alte Zürich  I, p. 444. [D. F.]

R U M M E L .  Bürgerfam ilie von Biel seit 1817. — 
H a n s ,  * 1862, Dr. m ed., C hefarzt des W ilderm eth- 
Spitals seit 1903, S ta d tra t  1896-1912. [H. T.]

R U MY.  t  freiburgische P a triz ierfam ilie . W appen  : 
in B lau 2 gekreuzte  goldene P ilgerstäbe über goldenem  
H albm ond, üb erh ö h t von 3 silbernen, go ldbebutz ten  
Rosen. — 1. H a n s ,  des R a ts  der Sechzig 1616-1623. 
t  A ugust 1623. —  2. D a n i e l ,  P rieste r 1611, C horherr 
von S t. N ikolaus 1613, G rosskantor 1616, P ro p st 1634- 
1645, f  1645. — G. B rasey : Le chapitre de Sa in t-  
Nicolas. — Dellion : Diet. V I. 337. —  S taa tsa rch . F re i
burg . [ J .  N.]

R U N G E ,  H e i n r i c h ,  * 15. x n . 1817 in Zehdenik 
(Preussen), K o n serv a to r der A ntiquarischen  Sam m lung 
Zürich 1856-1861, S tad tk äm m erer von Berlin 1861-1886; 
pubi, in und  ü b er die Schweiz : E ine Kalendertafel aus 
dem IS . Jahrh. (1857) ; Pilatus und St. D om inik  (1859) ; 
A djurationen und Benedictionen (1859) ; Der Quellkultus 
in der Schweiz (1859) ; Die Wappenrolle von Zürich  
(1860) ; Die Schweiz (3 Bde., 1868-1872). t  26. x i. 1886 
in Berlin. —  A S G  1887, p . 87. —  Festgabe fü r Gerold 
Meyer von K nonau, p. 490. [D. F.]

R U N G S ,  von ( R u n k s ,  D e r u n g s ,  s. d.). In  vers eh. 
Gem. des B ündner O berlandes v e rb re ite te  Fam ilie, so 
in T runs, W altensburg  u. a. O. Der Fam iliennam e geht 
a u f den L okalnam en Huncs (runca = ausgereu tete  
S tä tte )  zurück  (wie deu tsch  « R iiti » u.  a.). W appen : 
in Silber zwei tan zen d e  grüne Löwen. — 1. M a t h i a s ,  
zu W altensburg , erw irb t 1539 von A b t Paulus von 
D isentis tauschw eise das Schloss Jö rgenberg  und  das 
G ut S tarpuns (Gem. Ruis) gegen das M aiensäss V alen
tin  zu D isentis. — 2. S i g i s b e r t ,  von T runs, L an d am 
m ann  von D isentis 1618-1619, L andvog t zu Maienfeld, 
L an d rich te r des G rauen Bundes 1621, O berst (T o tenre

g ister von T runs), G erichtsschreiber beim  S tra fgerich t 
von Thusis 1618, f  21. v u . 1656. —  D ecurtins : Land
richter N . M aissen, Beilage V III . —  S taa tsa rch . G rau
bünden . — E ichhorn  : E piscopatus Curiensis. — K ir
chenbücher von T runs. [P .A . V.]

R U O D A  ( H E R R E N  V O N ) ,  f  kiburgische, dann 
habsburgische M inisterialenfam ilie im  A argau, die von 
1227 an  bis anfangs des 15. J a h rh . vorkom m t. Ih r  
S tam m sitz  w ar die Burg R ued in  der heu tigen  Gem . 
Schlossrued. Ob sie m it einem schon m it Chuno um  
1150 bezeugten  edelfreien Geschlecht von R . zusam 
m enhängt, ist n ich t zu erweisen. W appen : in  Blau 
schrägrech ts ein weisses R uder. S tam m tafe ln  von W. 
Merz in Burgen und Wehrbauten I I  unci GH S  I I I .  — 
L it. wie zu A rt. S c h l o s s r u e d .  [H. Tr.]

R U O D M A N N ,  A bt der R eichenau 972-985, nach 
R eichenauer Quellen ein trefflicher P rä la t, der die 
Z ucht des K losters verschärfte  und seinen Besitz 
m ehrte. Dagegen erzäh lt E k kehard  IV . in den Casus 
St. Galli, er habe  sich nächtlicherw eile  ins K loster 
St. Gallen eingeschlichen, um  Beweise fü r die ve r
m eintlich d o rt herrschende U nordnung  zu gew innen, 
und sei dabei en td eck t, von E k k eh ard  I I .  aber e rk an n t 
und geschützt w orden. S pä ter habe er die Kaiserin 
Adelheid v eran lasst, S t. Gallen durch  16 Bischöfe und 
Æ b te  und  durch  einen Mönch S an d ra t von T rier zu 
visitieren . —  Vergl. G. Meyer von K nonau  in M V  G 
X V -X V I, p. 338, 474. — K. H enking in M V G  X IX , 
p. 292. — K . B eyerie : K ultur der Reichenau, p. 112, 17. 
—  ZG O  81, p . 382. [Lms,.]

R U O D P E R T ,  Lehrer der K losterschule St. Gallen, 
t  16. v u .  1 0 2 2 , g a lt lange als der vorzüglichste m it 
N am en b ek an n te  V ertre te r einer von N otker dem  
Deutschen herangeb ildeten  U ebersetzerschule, bis J a 
kob B ächtold (Gesch. der deutschen L it. in der Schweiz, 
p. 72-75 und  Anm . p. 22. m it L ite ra tu ran g ab e) nachw ies, 
dass die U nterlage für diese A nnahm e in einer F ä l
schung Melchior G oldasts bestehe. Dieser h a tte  eine 
kleine St. Galler B riefsam m lung des 11. Ja h rh . will
kürlich R u odpert beigelegt, und dazu das 8 . S tück, 
eine deutsche Schulaufgabe aus N otkers W erken, fälsch
lich m it einem Briefeingang versehen. [J. M.]

R U O G G A N G  I N G E N  , von (auch RuOGGANGEN, VON 
R u e k i n g e n ) .  Im  14. Ja h rh . f  U rner Fam ilie. K o n r a d  
v. R . w ar im  S tre ite  der Izelin m it den G ruba 1257 
Parteigänger der le tz tem . K o n r a d ,  aus dem  Schächen- 
Ial, bete ilig te  sich 1290 an  der S tiftung  der P farrk irche 
Spiringen. — L L .  — W . (Echsli : A nfänge, p . 95. — 
Gfr. 3, 20, 61. — Nbl. von Uri 1901, p. 2 4 ;  1908, 
p. 22-24. [Fr. G i s l e r .]

R U O S C H  (auch R u o t s c h  ; m un d artlich  im  Prä- 
tigau für R udolf). Fam ilie in S t. A ntonien (P rä ti- 
gau). — 1. M a t t h i a s  w ird 1550 vom  S trafgerich t 
in D avos wegen Franzosenfreundlichkeit b e s tra ft, 1561 
wieder g e rech tfe rtig t, t  1561 in der Schlacht bei 
Siena. — 2. P e t e r  M a t t h i a s ,  P o d esta t in T irano 
1573. —  3. G e o r g  bau te  1695 au f eigene K osten 
das K irchlein  in der N achbarschaft Sclim itten-Par- 
disla bei Grüsch. [ J .  R .  T r u o q .]

R U O S T  (urspr. R u s t ) .  I. f  M inisterialen der H erren 
von W olhusen, sp ä ter S tad tb ü rg e r von 
Luzern 1257-1489. W appen : in  Silber 
au f zwei Zweigen eines schwarzen 
B aum strunks je  ein schw arzer Vogel 
(A H S  1900, p. 109). Die R. lebten 
anfänglich au f der V orburg W olhusen- 
W iggern. U l r i c h ,  gesessen au f dem 
T urm  1330, k au ft 1341 m it den 
B rüdern  P e t e r  und K o n r a d  den Hof 
und K irchensatz  zu E scholzm att. 
—  J o h a n n ,  dessen Neffe U l r i c h  und 

die B rüder R udolf und W ilhelm  von L u te rn au  kaufen 
1367 die B urg K aste ln  bei Albers wil. U l r i c h ,  E del
knecht, erw arb 1404 die R echte  zu D agm ersellen, 
Egolzwil und  W au wil von W olhusen, erh ielt gl. J . den 
Z ehnten zu Tennw il. — Um  die M itte u . in der 2. H älfte  
des 14. Ja h rh . w erden verseli. R. S tad tb ü rg e r zu L u
zern. — P e t e r ,  K le in ra t 1453, Vogt des K losters zu 
E schenbach 1454, zu B üron 1455, Schultheiss 1467, 
1476, S ta tth a lte r  des Schultheissen 1477, G esandter
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nach  Savoyen 1453, nach  Basel 1470, an (Esterreich 
1474, T agsatzungsbo te  1476, bete ilig te  sich an  den Feld
zügen im  a lten  Zürichkrieg, an  den ersten  Auszügen 
im B urgunderkrieg  1474 ; B üchsenm eister 1442-1446

Peter  Ruost . Nach G/r. X X V II .

u. a. anlässlich  der B elagerung von Greifensee ; L etzter 
seines S tam m es. —  Gfr. 27, Tafel I. — Th. v. L iebenau : 
Das alte Luzern. —  D erselbe : Die Luz. Schultheissen 
(in G fr. 35). —  Derselbe : A kten  des Sempacherkrieges 
(in Arch. SG  X V II). — Ph . v. Segesser : Hechts gesch. I, 
597, 654. — W . Merz : Burgen und Wehrbauten I I . 388. 
—  Gfr. Reg. — A S I, Bd. 2. [P. X. W.]

I I .  R. in S ta d t und  L an d sch aft Bern (f). —  1. T tiü- 
RING (bei L L  H einrich), aus W olhusen, A b t von T rub 
1510, K irchherr zu Laupersw il, h e ira te te  und  res. 1524, 
w ar n achher Schindler, e rster re f. P fa rre r zu Laupersw il 
(W appenscheibe) 1528-1537, zog dann nach  T rub , wo 
er die K lostergebäude erw orben h a tte , t  daselbst. — 
Ti liier I I I ,  227. — E . F . v. M ülinen : Beiträge I, 164. — 
Derselbe : Helvetia sacra I, 126. — C. F . L. L ohner : 
Kirchen. 454. —  A rt. T r u b .  — 2. T i i ü r i n g ,  Sohn von 
Nr. 1, P fa rre r zu Ferenbalm  1567, zu Täuffelen 1568, 
Professor der Theologie in  Bern 1574-1575 (abberufen), 
P fa rre r zu Sigriswil 1576, t  1585. —  L L . [ f  T h .  Im H o f . ]

R U P ,  C l a u d e , von Genf, f  nach  1484, Inq u isito r 
der Diözesen L ausanne, Genf und  S itten  1462, Bischof 
von Claudiopolis in B ithyn ien  1476, Suffraganbischof 
in Genf 1476, in L ausanne 1484. —  M. R eym ond : 
D ignita ires. [M. R.]

R U P E ,  H a n s ,  Chemiker, * 1866 in Basel, D r. phil. 
1889, P r iv a td o zen t in Basel 1895, a. o. Prof. 1903,
o. Prof. der organischen Chemie in Basel 1912. — 
Vergl. R udolf Thom m en : Die Universität Basel 1884- 
1913. [C. Ro.]

R U P P .  Fam ilien der K te . B ern u. Uri.
A. K a n to n  B e rn . 1. Zahlreiche, in Vechigen, H eu

tigen , sowie in versch . O rtschaften  der A m tsbez. 
B urgdorf, Signau und  T hun  verhungerte Fam ilien des 
K t s. B ern. — II . |  Fam ilie  der S ta d t Bern, die im  15. 
und 16. Ja h rb . im Grossen R a t v e rtre ten  w a r .— Vergl. 
L L . [f T h .  I m H o f .J

B. K a n to n  U ri. t  Fam ilie. W appen : in R o t ein 
Vogel m it grünem  Zweig im  Schnabel. H a n s  w urde 
1494, M eister J a k o b  1681 ins U rner L an d rech t aufge
nom m en. — I. M e l c h i o r , E nde des 15.  Ja h rb . « Schul
m eister der gn. H erren » zu Schwyz, schrieb ein W erk

über St. M einrads Leben... zu E insiedeln, auch  eine 
Chronik vom  lOj. K rieg L uzerns m it den W ald s tä tten .—
2 .  J a k o b  S t e f a n ,  D orfvogt zu A ltd o rf 1 7 4 4  u. 1 7 4 5 .
—  L L H .  — F. V. Schm id : Gesch. des Freystaates Ury.
—  Abegg : Beitr. z. Gesch. des u m . Schulwesens. —  E d. 
W ym ann : Schlachtjahrzeit. — Urner W appenbuch. — 
Gfr. 2 6 ,  p .  2 6 7  ; 6 1 ,  p. 2 0 9  ; 7 9 ,  p. 2 2 3 .  [ F r .  G i s l e r .]

R U P P E  ( d e  R i p a , ) ,  S t e p h a n  (vielleicht aus A osta), 
D ekan von Valeria 1 3 9 5 ,  D ekan von S itten  1 4 0 7 - 1 4 3 3 .
— G rem aud. — A rch. V aleria. [D. I.]

R U P P E L ,  B e r t h o l d ,  gilt als der zeitlich erste
B uchdrucker Basels. E r stam m te  aus H anau , ist in 
Basel 1 4 7 3 - 1 4 9 5  bezeugt, d ru ck te  w ahrsch . schon vor 
1 4 6 8  in Basel, w ird m it B erchto ld  von H anau  id en tifi
ziert, der im Prozess zwischen F u s t und  G utenberg  
1 4 5 5  als Geselle G utenbergs a u f tr i t t .  In  einem  u n d a 
tie rten  Basier D rücke begegnet der N am e « B ertholdus 
in Basilea ». — Gutenberg-Festschrift 1 9 2 5 ,  p. 3 8 5 .
— Im m anuel S tockm eyer u . B attìi. R eber : B eitr. 
z. Basler Buchdrucker gesch. ( 1 8 4 0 ) .  — K arl S teh lin  : 
Regesten zur Geschichte des Buchdruckes ( 1 8 8 7 ) .  — 
A D B . [C. Ro.]

R U P P E N .  Fam ilien des K ts . W allis. Schon im  14. 
J a h rh . finden sich zwei von e inander unabhängige F a 
m ilien R . in N aters und im  V ispertal, die h eu te  noch 
b lühen . —  P e t e r  J o s e f ,  von Saas-B alen, * 1815, P fa r
rer von Zeneggen 1839-1846, von T örbel 1846-1849, 
R ektor von T am atten  1849-1856, P fa rre r  von S t. Ni- 
k laus 1856-1862, von N aters 1862-1865, D om herr von 
S itten  1865, G rossakristan  1880, t  19. XI. 1896 ; Ver
fasser von Chronik der Talschafl Saas ; F am iliensta lislik  
der P farrei St. N iklaus  ; W alliser-Sagen  (gem einsam  
m it T scheinen). — B W  G V I. —  D. Im esch : Gesch. 
von Naters. —  A S G  V III , p. 213. — K K Z  1896. [D. I.] 

R U P P E R ,  R U P P E R T .  Fam ilien des T össtales und 
H in terth u rg au es, die vom  I lofe R uppen  in der Gem. 
T urb en ta l stam m en. 1463 w ird C u n i  von R uppen  als 
B esitzer dieses Hofes gen an n t. [J. F r ic k .| — S t ì lo m o i i , 
* 1742 zu W ipkingen, U n te rv o g t daselbst 1783-1798. 
R eorgan isa tor des Z ürcher M ilitärwesens, H au p tm an n  
1784, M ajor beim  eidg. Grenzw acht.korps 1792, bei 
der S ukk u rs tru p p e  fü r Bern 1798 ; erh ie lt 1795 das 
Zürcher B ürgerrech t geschenkt. D istrik ts rich ter 1798, 
Q u artie rk o m m an d an t 1799, K an to n srich te r 1800, P rä 
siden t des B ezirksgerichtes B ülach 1804, f  15. XII.  1805 
zu W ipkingen. V olksliedfigur. — T rinklied ... zu Ehre 
des... H ptm . und A ide-M ajor Ruperts (1763).— M onat!. 
Nachrichten 1805, p . 138. — M. L u tz  : Nekrolog, p . 443.
—  L. Tobler : Schweiz. Volkslieder I, p. 1 8 4 .  — C. E scher 
und R . W äch ter : Chronik d. Gem. W ipkingen, p. 7 6 .
— O. von Greyerz : Im  Röseligarte I I I ,  p. 2 1 ,  7 3 .  — 
A S H R .  — Z W  Chr. 1 9 1 6 ,  p. 1 6 5 .  [D. F.]

R U P P E R S W I L  (K t. A argau, Bez. Lenzburg .
S. G LS). Gem. und  P farrd o rf. Rubeswile  1 1 7 3  ; R ubins-  
wiler 1 2 4 1  ; R ubisw ile  1 3 1 7 .  W appen  : in R ot nach  
rech ts schreitendes weisses P ferd . Von einer ehem aligen 
Burg zu R . ist n ich ts b ek an n t, obschon dieser Ori 
S tam m sitz  einer von A nfang des 1 3 .  bis M itte des
1 4 .  Ja h rh . bezeugten  k iburgischen, dann  habsburgischen 
M inisterialenfam ilie, der Herren von Rubisw ile, w ar 
( W appen  : in Silber ein b lauer Schrägbalken). Ih re  
E rb g ü te r, d a ru n te r die B urg Obergösgen, G erichte, 
Twing und B ann zu O berentfelden und O thm arsingen. 
gingen an  die H erren  von Stoffeln und  durch  diese 
an  die H erren  von Iiallw yl über. Besitz und  R ech te  zu 
R. h a tte n  im  1 3 .  und 1 4 .  Ja h rh . eine Reihe aarg . A de
liger, sowie die K löster M ünster, S t. U rban  und  Königs- 
felden. 1 4 8 6  v erk au ft E b erh ard  von R inach dem  R itte r  
H ans von Hallwyl das D orf R . m it G erichten, Twing 
und B ann, und 1 5 2 1  ta u sc h t B u rkhard  von Hallw yl 
m it Bern seine R echtsam e zu R. gegen solche zu Schafis- 
heim . Die hohen G erichte gehörten  schon von 1 4 1 5  an 
zur bernischen L andvogtei L enzburg. K irch lich  ursp r. 
zu Suhr gehörend, w urde R . 1 6 8 1  eine eigene P farre i. 
P farreg ister seit 1 6 8 1 .  —  Vergl. A rg . 2 8 ,  p . 4 0 .  — 
W . Merz : Rechtsquellen... A argau  ; Landschaft, p. 5 8 4 .
— Derselbe : Burgen und  Wehrbauten I I - I I I .  —  D er
selbe : Gemeindewappen. [H. Tr.]

R U P R E C H T .  A lte Fam ilie von Lau pen (K t. B ern), 
von der sich Zweige 1 8 8 9  und  1 9 0 8  in  Bern e inbürgerten .
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W appen  : g ev ierte t von Silber, R o t, Blau und Silber, 
belegt m it einer rotw eissen, g rüngestie lten  Nelke. —
1. A d o l f  Sam uel E d., * 1864, Ingen ieur, G eneraldi
rek to r der v . R o ll’schen E isenw erke in Gerlafm gen 
bis 1928. — 2. P a u l ,  * 1874, F ab rik an t, P räsid en t der 
B ürgergem . L aupen. — 3. F r i e d r i c h , * 1875, F ü r
sprech in B ern , V izekonsul von Norw egen seit 1907, 
verd ien t um  die R o tk reu zan sta lten  in B ern. —
4. E r n s t , * 1891, Maler und  K u pferstecher in L au
pen. —  D irek te  M itteilungen. — B urgerbuch der S tad t 
B ern. [D. S. u. H .  T.]

R U S C A  ( R u s c o n i ,  d e  R u s c h i s ,  d e  R u s c o j n i b u s ) .  
Sehr a ltes, adeliges, aus Corno stam m endes Geschlecht, 
das m it den Herzogen V isconti von M ailand verw and t 
w ar, zu den be rü h m testen  G eschlechtern N orditaliens 
gehörte  und eine hervorragende Rolle in der Lom bardei, 
sowie in der Geschichte des K ts. Tessins spielte. Schon 
im 12. Ja h rh . kom m en gleichzeitig die Form en R usca 
und R usconi vor. Von einem  u n bestim m baren  Zeit
p u n k t an führen  die Seitenlinie v . B ellinzona-Giubiasco 
und ihre Zweige, sowie die L inie von T rem ona au s
schliesslich den N am en Rusconi.

Im  Tessin können u rkund lich  drei H auptzw eige dieser 
Fam ilie festgeste llt w erden : die L ehensherren  R. zu Bel
linzona, die Grafen R. von Lugano und die H erren  R. 
von Locarno. Alle drei stam m en von den H erren  Rusca 
von Corno ab und te ilten  sich ih rerseits  in w eitere L i
nien. Aus Bellinzona-G iubiasco stam m en die R . von 
Magliaso, B ironico-Camignolo, Luzern und Giubiasco ; 
aus Lugano die R . von Bioggio, aus Locarno die R. 
von M endrisio und w ahrsch. auch  die heu tigen  R usca 
von Locarno. D aneben kom m en noch vor : die R usca 
in Cadem ario (1269), Arosio (1347), Agno (1351), Be- 
dano-M anno (1367), Sonvico (1454), Coldrerio (1454) 
usw., auch R. in Lugano, Locarno und B ellinzona, 
deren U rsprung  u n b ek an t is t und die aus Mangel an 
genügenden U rkunden  n ich t m it den ursprünglichen  
Zweigen in V erbindung g ebrach t w erden können.

Die R . sp ielten  im  Tessin eine sehr bedeu tende  Rolle 
als Grafen und Feudalherren  ; hervorzuheben  ist, dass 
n ich t n u r  in Corno, sondern auch im  Tessin die gibelli- 
nische P a rte i sich nam entlich  um  diese Fam ilie g ru p 
p ierte . Besonders in der 2. H älfte  des 15. Ja h rh . standen 
die R . an  der Spitze der Gibellinen von Lugano und 
M endrisio. 1466-1467 erhoben sich die R. von Lugano 
gegen die Sanseverino, bem äch tig ten  sich ih rer Schiffe, 
bew affneten sie, nahm en das S tad th au s  ein und ve r
schanzten  sich in der S tiftsk irche S. Lorenzo. N icht 
w eniger als fünfzehn M itglieder dieser Fam ilie standen  
an  der Spitze des A ufstandes.

Auch die w irtschaftliche B edeu tung  der R. muss 
gross gewesen sein. F a s t überall im  Tessin h a tte n  sie 
B esitzungen oder G rundrech te . N icht n u r in  den Zen-' 
Iren ihres po litischen W irkens werden solche erw ähnt, 
sondern auch  in Breno (1218), Cadem ario (1269), Giu
biasco (gegen 1300), Castel S. P ie tro  (1274), wo sie die 
H errschaft und das Bustone  genann te  Schloss besassen. 
ferner in V iganello-Pregassona und U m gebung (1325), 
Sonvico (1454), P ed rinate  (1457), Taverne-T orricella  

(1499) usw . W appen  : u rsp r. gete ilt, 
oben ein schreitender Löwe, u n ten  drei 
Schrägbalken (1288) ; das Schild
h a u p t m it dem  R eichsadler als A b
zeichen der Gibellinen w urde w ahrsch. 
von F ranchino  (Nr. 8 ) angenom m en, 
als er kaiserl. S ta tth a lte r  von Corno 
u n te r  Ludw ig dem  B ayern  w ar. S päter 
gab m an dem Löwen sechs Klee
b lä tte r  bei. Seit dem  14. Ja h rh . ist das 
W appen (abgesehen von einigen V a

rian ten ) zweimal gete ilt : von Gold m it einem  schw arzen 
Reichsadler ; von Silber m it einem schreitenden  ro ten  
Löwen, beg le ite t von sechs grünen K leeb lä ttern , und 
von Silber m it drei ro ten  Schrägbalken. Dieses W appen 
erschein t bes. in Locarno, Lugano, Bellinzona und Corno.

Die ersten  in den U rkunden  erw ähn ten  R . sind : 
E q u i t a n i o  u nd  L a m b e r t o , von Corno ; der erstere 
fiel 1125, der andere , als H au p tm an n  der L eute  von 
Como, 1127 im  zehnjährigen K rieg zwischen Corno und 
M ailand. Die ersten  im  Tessin e rw ähnten  R . sind :

R u s c a  d e  R u s c o n i , gen. von Bellinzona, vielleicht 
weil er dort geboren w urde, w ahrsch. als seine Fam ilie 
sich aus Corno flüch tete  ; und L o t e r i o , der 1218 Be
sitzungen in  Breno k au fte  und sie 1219 der A btei St. 
A bbondio von Corno w eiter verkaufte.

I. Busca, Herren von C,omo u .im  Tessin.— 1. R u g g e r o ,  
S tam m v ate r der Fam ilie ; B ürger von Corno, P o d esta t 
von C hiavenna 1213-1214, lebte noch 1234, to t  1257. 
— 2. L o t t a r i O  oder L o t t e r i o ,  Sohn von NT. 1, der die 
M acht der Fam ilie  beg ründete . Als F ü h re r der Gibelli
nen in Corno b a u te  er do rt einen T urm  und  käm pfte  
1250 bis zu seinem  Tode gegen die V itani, die A nhänger 
der W elfen. E r  w urde 1251 aus Corno v e rjag t, 1263 
v e rb an n t, d u rfte  aber 1276 zurückkehren . 1277 wurde 
er sam t den M itgliedern seiner Fam ilie ins B ürgerrecht 
von M ailand aufgenom m en, weil sie zum b erühm ten  
Sieg bei Desio neben Simone Orelli von Locarno bei
g e tragen  h a tte n . R . s tand  1282 m it Orelli an der 
Spitze der Gibellinen, nahm  Corno ein und h ielt darin  
seinen E inzug, v e rjag te  ab er Simone und schloss sich 
den W elfen Torrioni an, die er aus ih ren  Käfigen be
freite. E r verlo r Locarno, Lugano und Bellinzona, die 
ihm  1284 von Simone entrissen  w urden, bis zum 
Friedensschluss vom  3. iv . 1286. V olkspodesta t von 
Corno 1288 ; t  vor April 1291. — 3. G i o v a n n i ,  auch 
gen. G i o r d a n o ,  Sohn von N r. 1, f  vor 1283, F ü h re r der 
Gibellinen von Corno m it seinem  B ruder, v e rb an n t 1252, 
w urde 1252 und 1259 von den M ailändern zum  H a u p t
m ann  der Gibellinen gem acht, nahm  1262 Locarno ein 
und steck te  es in B rand . — 4. P i e t r o ,  Sohn von Nr. 2, 
P o d esta t von M ailand 1286, w urde 1292 von den V itani 
seiner H errschaft Corno en tse tz t, die er m it seinem 
Bruder Corrado von seinem  V ater übernom m en h a tte , 
t  vor 1340. V ielleicht is t er iden tisch  m it P ie tro , P o 
d e sta t von Carasso 1291. —  5. C o r r a d o ,  Sohn von Nr. 2, 
Podesta t von Borm io 1287, von Lugano 1290, von Chia
venna 1299, w urde 1302 in den K äm pfen gegen die 
V itani in  Corno g e tö te t. —  6 . V a l e r i a n o ,  Sohn von 
Nr. 4, E rzdechan t der K a th ed ra le  Corno, 1325 zum 
Bischof von Corno ern an n t, aber von Jo h an n  X X II . 
n ich t b e s tä tig t. Als A nhänger Ludw igs des B ayern  und 
des Gegenpapstes P ie tro  de Corvara w urde er 1327 und 
1331 m it seinen B rüdern  Franch ino  und R avizza m it 
dem  K irchenbann  belegt, f  gegen 1332. N ach Gfr. 33 
soll er bis 1335 Bischof von Corno gewesen sein. —
7. S i m o n e ,  Sohn von Nr. 4, P o d esta t von N ovara 1327, 
von C hiavenna 1332, t r a t  1340 m it seinen B rüdern  dem 
R itte r  G iovanni Besozzi, dem  V ertre te r der Visconti 
von M ailand, Bellinzona ab. — 8 . F ra n ch in o ,  Sohn 
von Nr. 4, 1302 von den W elfen aus Corno ve rb an n t, 
beteilig te sich au f Seiten M atteo Viscontis, H errn  von 
M ailand, 1303 an der E innahm e L uganos und B ellin
zonas. L etztere  S ta d t w urde ihm  zugeteilt, doch willigte 
er 1307 gegen 4000 Pfund  in den R ü ckkauf durch  Corno 
ein. Als er 1311 nach  Corno zurückkehrte , v erjag te  er 
die V itani und nahm  Sondrio ein, dessen M auern er 
schleifte. G enera lhaup tm ann  und H err von Corno 1313. 
König Jo h an n  von Böhm en e rnann te  ihn  1331 zum 
kaiserlichen V ikar fü r das Gebiet der Diözese Corno. 
Als im  gleichen Ja h re  die Eidgenossen in die L evantina  
einbrachen, zog er in dieses Tal und v e rm itte lte  am
12. A ugust zwischen den Eidgenossen und den L even
tinern den Frieden. 1335 befreite  er die E idgenossen von 
den B rückengeldern und Zöllen von Corno und B ellin
zona. 1333 kam  es zu einem B ü n d n isvertrag  m it dem 
B leniotal. Da er sich ausserstande  füh lte , gegen die 
W elfen und  den legitim en Bischof von Como, B enedetto  
di Asinago, zu käm pfen und da er von den V isconti 
und seinen V erbündeten  verlassen w orden und durch  
seinen D espotism us beim  Volke v e rh ass t war, trat, er 
seine Flerrschaft an Azzo Visconti ab ; fü r sich behielt 
er n u r Bellinzona. Auch Lugano und Mendrisio verlor 
er. 1337 erhob er um sonst A nsprüche au f Locarno, L u
gano und Mendrisio als Fam ilienbesitz. Als kaiserlicher 
Vikar und  in seinem  eigenen N am en liess er Münzen 
p räg en . f  1339 in Corno. — 9. G i o v a n n i  oder Zanino, 
auch  gen. R avizza oder R avizzano, Sohn von Nr. 4, 
P o d esta t des Veltlins 1321, von Mailand 1322, Chia
venna 1323, 1325 und 1329, H au p tm an n  der G raf
schaft C hiavenna 1333, M itherr von Bellinzona m it
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Franch ino , w urde 1334 g e tö te t. W ahrsch . is t er S tam m 
v a te r  eines Zweiges de r R . oder R usconi von Bellinzona- 
G iubiasco. — 10.-11. L a n z a  oder L anzarolo, und  B a r 
t o l o m e o , Söhne von N r. 9, M itherren von Bellinzona, 
b ete ilig ten  sich 1340 an der A b tre tu n g  der S ta d t an  die 
V isconti. — 12. O t t o  oder O ttone, Sohn von Nr. 4, 
f  vor 1340, liess sich in M ailand n ieder und  w urde 
S tam m v a te r des Zweiges, der D ekurionen. — 13. M a - 
s e t t o  oder Tom aso, Sohn von N r. 12, R itte r ,  kom m t 
1340 in der A b tre tu n g  B ellinzonas an  die V isconti vor. 
P o d esta t von Crem ona 1355, von P arm a  1356 und 1360. 
t  vor 1367. —  14. G r e g o r i o , Sohn von N r. 4, M itherr 
von B ellinzona, das er 1340 a b tra t,  w ar 1331 P o d esta t 
der L even tina , wo er sich durch  einen V ikar v e rtre ten  
liess. Dieses A m t w ar eine der U rsachen der In te rv e n 
tion  seines B ruders F ranchino  beim  Zug der W ald stä tte  
und Zürichs in die L even tina . t  vor 1373 ; S tam m v a te r 
eines der Zweige der R . von B ellinzona. —  15. L o t t e - 
r i o , Sohn von Nr. 8 , M itherr von Bellinzona, erhob sich 
1339 gegen Lucchino u . G iovanni V isconti zur W ieder
erlangung der früheren  B esitzungen seiner Fam ilie  und 
b a t, übrigens vergeblich, Ludw ig den B ayern  um  seinen 
B eistand . Die V isconti belagerten  ihn  zwei M onate 
lang in Bellinzona. Die S ta d t m usste  sich am  1. v . 1340 
ergeben, die R . t ra te n  sie an  die V isconti ab . L o t
terio  w urde zum  R itte r  e rn an n t und w ar 1356 und 1373 
P o d esta t von M ailand, fe rner von P iacenza 1374, 1378 
und 1382, von A sti 1379, von Vercelli 1385, von P arm a  
1386, von V erona 1389 ; w urde 1386 als B ürger von Mai
land  an e rk a n n t, t  vor 14. v i. 1399. —  15MS F r a n c e s c o , 
Sohn von N r. 8 , M itherr von B ellinzona bis 1340, 
t  vor 1386. —  16. G i o v a n n i , Sohn von Nr. 13, aus dem 
Zweig der D ekurionen, n ich t von L ocarno, wie fä l
schlich b e h au p te t w urde, D om herr, dann  E rzprieste r 
von Corno, Bischof von P a rm a  1380-f 1412. — 17. O t 
t o n e , Sohn von N r. 13, e rw ähn t seit 1390, f  vor 1407, 
herzoglicher H au p tm an n  in P a rm a  1402. Beim  Tode des 
Herzogs Gian Galeazzo V isconti erhob er sich und ve r
such te, sich Comos zu bem äch tigen . Mit N r. 18 bese tz t 
er am  17. VI. 1405 Lugano, 1404 k om m t er als H err v. 
Castel S. P ie tro  vor. — 18. F r a n c h i n o , Sohn von Nr.
15. Beim Tode von Gian Galeazzo V isconti versuch te  
er, sich Comos zu bem ächtigen  wo er 1403 eindrang, 
von den herzoglichen T ruppen  aber unverzüglich  wieder 
vertrieben  w urde. E r zog sich ins Schloss Ruscone in 
Castel S. P ie tro  zurück, verw üste te  von d o rt aus das 
Com ergebiet, w urde zurückgew orfen, zog sich nach  L u
gano zurück  und  w urde auch do rt m it grossen V erlusten 
v e rja g t ; doch gelang es ihm  am  17. VI. 1405, Lugano 
w ieder einzunehm en. E r d ran g  in Corno ein und  be 
m äch tig te  sich der Gewalt 1408. W ährend  des le tz ten  
Jah res seiner R egierung entzogen sich Lugano und des
sen T alschaft seiner Gew alt u . schlossen sich dem  H er
zog von M ailand an . F r. ü b te  das M ünzrecht aus.

I I . R . als Grafen von Lugano. — 19. L o t t e r i o , Sohn 
von N r. 18, N achfolger seines V aters 1412 als H err 
von Corno, ab er n ich t von Lugano und dessen T al
schaft, hu ld ig te  1413 K aiser Sigism und in  Tesserete und 
w urde zum  kaiserlichen S ta tth a lte r  von Corno und  des 
ganzen Gebiets der Diözese e rn an n t. Von H erzog F i
lippo M aria V isconti angegriffen, ohne vom  K aiser 
Hilfe zu erhalten , t r a t  L o tte rio  im  Sept. 1416. dem 
H erzog von M ailand die S ta d t und  die dam als ge
schaffene G rafschaft Corno ab  und erhie lt d afü r m it 
dem  G rafentite l das zur G rafschaft um gew andelte  Lu- 
gan erta l und  die pievi R iva  San V itale und  B alerna, 
sowie die Schlösser M orcote, Capolago, Castel San P ie tro , 
Schloss und  D orf Sonvico, das Tal von C hiavenna m it 
seinem  Schloss, ferner den T urm  von Olonio, über alles 
die volle G erich tsbarkeit m it B lu tb an n , sowie 15 000 
Gold- u n d  1000 Silbergulden. Der G rafen tite l blieb 
den  R . von Lugano und  Bioggio, w urde jedoch  auch, 
obschon w iderrechtlich , von den R . von Locarno ge
fü h rt. L o tte rio  p räg te  Münzen ; m an  schreib t ihm  auch 
den B au eines Schlosses in L ugano, der Einsiedelei und 
des T urm s S. Nicolao in M endrisio zu. f  1419 in Castel
S. P ie tro  ohne legitim e N achkom m en. Seine illegitim en 
K inder w urden 1437 ins B ürgerrech t von M ailand au f
genom m en. —  20. G i o r g i o  soll nach  Oldelli und ändern  
H isto rikern  ein B ruder von N r. 19 und  Bischof und

K ard inal von T rien t (e rn an n t 1414) gewesen sein. 
D ieser K ard inal h a t aber niem als gelebt ; nach der 
Hierarcliia catholica M edii A evi von C. E ubel w ar Georg 
von L ich tenste in  1390-1419 Bischof von T rien t. — 
21. G i o v a n n i , Sohn von Nr. 18, Nachfolger seines B ru 
ders L otte rio  in  der H älfte  der G rafschaft L ugano, 
e rh ie lt die S tad t und  einen Teil des Tales m it Mendrisio 
und  dem  Tal von C hiavenna. 1426 b au te  er das pretorio 
von Lugano. D urch den F ried en sv ertrag  vom  12. VII. 
1426 zwischen den E idgenossen und  dem  H erzog von 
M ailand w urden die R . des L uganerta ls von den Weg- 
und  ändern  Zöllen befre it. G iovanni v e rzich te te  1422 
au f seinen Teil am  Lehen von C hiavenna. 1429-1431 
ste llte  er dem  Herzog von M ailand T ruppen  gegen Ve
nedig  und  käm pfte  1432 selber in der herzoglichen A r
mee an  der Spitze seiner L eute  und  schlug die V enezia
n e r in Delebio. f  gegen E nde 1432. —  22. A n t o n i o , 
Sohn von G iovanni ( f  vor 1416), der w ahrsch . ein B ru 
der oder au f alle Fälle ein nah er V erw andter von 
N r. 18 war, folgte m it seinem  B ruder F ranchino  sei
nem  Onkel oder V erw andten L otte rio  in der ändern  
H älfte  der G rafschaft Lugano u n d  im  Tal von Chia
venna, verzich te te  am  4. v m . 1422 a u f  seinen A nteil 
an  der H errschaft zu G unsten des Herzogs von M ai
land  und  t r a t  in den M inoritenorden ein, w urde Ma
g ister der Theologie, Prov inzia l von M ailand 1438, O r
densgeneral 1443, h ielt zweim al das G eneralkapitel 
des O rdens ab (M ontpellier 1446, Florenz 1449). t  in 
P ra to  (Toskana) im  Aug. 1450. —  23. V i n c e n z o , gen. 
der Selige, Sohn von N r. 21, G efährte  des h l. B ern
hard in  von Siena, V erm ittle r des F riedens zwischen 
den W elfen und Gibellinen von Corno um  1440, t r a t  in 
den M inoritenorden, j- gegen 1460 im  K loster S ta. Croce 
in Boscaglia bei Como im  Geruch der H eiligkeit. — 
24. G i o v a n n i , Sohn von N r. 21, t  vor 1465, B ürger 
von M ailand 1461, S tam m v a te r versch. illegitim er 
Zweige von M ailand. —  25. F r a n c h i n o , Sohn von 
N r. 21, erlang te  von Philipp  M ariä V isconti die R ücker
s ta ttu n g  des Borgo di Lugano (s. N r. 72), den er eine 
Zeitlang in n eh a tte . Als er ihn  w ieder verlor, ste llte  er 
sich an  die Spitze der G ibellinen, en tfach te  verschiedene 
W irren  u . w urde v e rb an n t (1466-1467). Mit seinem  Sohn 
E tto re  u. ändern  R . v e ru rsach te  er einen A ufstand  der 
Gibellinen von Lugano gegen die Sanseverino u . setzte  
es durch , dass der Herzog von M ailand ihm  einen Teil 
der G rafschaft Lugano z u rü ck e rs ta tte te  ; doch w urde 
ihm  dieser kurz  d a rau f zugunsten  der Sanseverino 
w ieder abgenom m en, f  vor O kt. 1482. —  26. G i o v a n n i , 
Sohn von Nr. 25, d rang 1491 an  der Spitze an d ere r 
V erbann ter ins L u g an erta l ein, das er einige Ja h re  lange 
dank  dem  A bleben des Herzogs Gian Galeazzo M aria 
Sforza von M ailand und  der französischen Invasion  
b eh au p ten  konn te . 1499 v e rsuch te  er um sonst, sich von 
neuem  L uganos zu bem äch tigen  ; als 1512 Ludw ig X II. 
die G rafschaft den E idgenossen a b tra t ,  m usste  er jede 
H offnung au f deren Besitz aufgeben, f  1514 in Lugano. 
Sein Sohn G i o v a n  P i e t r o  v erzich te te  au f den G rafen
tite l. — 27. E t t o r e , Sohn von Nr. 25, un ternehm ender 
G ibelline, beteilig te sich 1466-1467 m it seinem  V ater 
am  A ufstand  von Lugano. A bgeordneter Luganos 1477 
zur H erzogin B ona ; einer der procuratori des L uganer
tals bei dem  Herzog gegen den herzoglichen H au p tm an n  
P ie tro  Vespucci 1482, w ahrsch. iden tisch  m it dem  K o rn 
zollpächter von Lugano 1478, dessen G üter 1513 vom 
Vogte von Lugano konfisziert w urden, weil er in der 
französischen Arm ee d iente . — 28. P i e t r o , Sohn von 
Nr. 25, e rw ähnt 1482, sehr w ahrsch . iden tisch  m it dem 
A bgesandten  des L uganerta ls an  K önig L udw ig X II . 
1499, um  ihn  zu ersuchen, Lugano und die T alschaft 
n ich t w eiter zu Lehen zu geben ; noch 1550 erw ähnt. 
—  29. P i e t r o  M a r t i r e , Sohn von Nr. 26, * in Lugano 
gegen 1480, f  1578, D om inikaner, P rio r von Cremona 
1525, 1536 und  1542, von S ta . M aria delle Grazie in 
M ailand 1540 und  1550 ; P rov inzia l von M ailand 1544- 
1546 ; m ehrere Ja h re  lang In q u isito r in  Corno, B eichti
ger des P ap stes Pau l IV . 1557-1562, G eneralv ikar des 
D om inikanerordens 1557 ; D efm itor der P rov inz L om 
bardei 1564, In q u is ito r in  Crem ona 1562 und  1570 ; 
G elehrter. —  30. G i o v a n n i  P i e t r o , Sohn von N r. 26, 
f  w arsch . in Corno Von ihm  stam m en die R. von
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B ioggic-Lugano-M ailand, die R . von Venedig und  die 
R usconi von Bologna und  Cento ab, die sich in ver
schiedene Zweige te ilten  ; zu einem davon gehört A n 
to n io  L a m b e r to , K ard inal 1816, t  1- v m . 1825 in 
Im ola . —  31. G io v a n n i A n to n io , Sohn von Nr. 30. 
f  M .tte des 16. Ja h rh ., liess sich in M ailand und  d a rau f 
in Rom  nieder. Von ihm  sta m m t w ahrscheinlich  ein 
W erk A rchütetura secondo i precetti di Vitruvio, das 
1590, nach  seinem  Tode, veröffen tlich t w urde. S tam m 

v a te r  der R usconi von 
Bologna und  Cento, v iel
leicht iden tisch  m it ei
nem  R ., der 1528 als 
B ürger von Lugano und 
1534 als M itglied des R a ts  
e rw ähn t w ird .— 32. G io
v a n n i, Enkel v . N r. 30, 
liess sich in Venedig n ie
der, wo er S tam m v ate r 
der zwei Zweige der R. 
dieser S ta d t w u rd e .—  33. 
P ie t r o  M a r t i r e ,  Sohn 
von Nr. 32, * in Venedig, 
F ranziskaner, D r. u. Ma
g ister der Theologie, Ge
neralv ikar der Inquisition  
in P ad u a  gegen 1645, In 
qu isito r in  A dria, Bischof 
von Caorle 1656, t  1674, 

Pietro Mar ti re  Busca (Nr. 33). V erfasser von Syllogistica 
Nach einer Li thographie .  M ethodus (1645). —  34.

G i o v a n n i  S e b a s t i a n o , 
Sohn von Nr. 30, begab sich nach  Venedig und  wurde 
d o rt S tam m v ate r des zw eiten Zwieges der R . 1565 
w ar er G eschäftsträger des O bersten L ussy in Venedig. 
Vom Dogen w urde er 1560 zum  R itte r  e rn an n t, f  1576

in P ad u a . — 35. RABBAS
SARE, Sohn von Nr. 34, 
* w ahrsch. in P adua , Do
m in ikaner u n te r  dem  N a
m en Girolam o , L ek to r 
der Theologie 1609, Vikar 
von S. Secondo in Isola 
bei Venedig, K om m issär 
der Inqu isition  fü r den 
S ta a t Venedig. P a p s t Pau l 
V. e rnann te  ihn 1611 zum 
Bischof von C attaro , der 
den Sitz 1620 nach  Capo 
d ’Is tr ia  oder G iustinopoli 
verlegte. R itte r  des Gol
denen Sporns 1617. f  15.
II. 1630 in  Venedig. — 
36. Giovan P ie tro , Sohn 
von Nr. 34, D om inikaner 
u n te r  dem N am en Ge 
rolamo 1590, 1 1592. Mit 
U nrech t wird b eh au p te t, 
er sei B eichtiger des P a p 
stes P ius V. gewesen.

1. Zioeig von B ioggio-Lugano-M ailand. D ieser im m er 
noch in Bioggio b lühende Zweig besass auch das B ür
gerrech t in M ailand und Lugano. E r liess sich 1775 
und 1777 vom Tribunale araldico von M ailand den 
Adel und  den G rafen tite l anerkennen , was bereits 1697 
und 1707 von den regierenden O rten geschehen w ar. 
Die V erbindung der R . m it Bioggio reichen au f w enig
stens 1490 zurück. Sie besassen eine Fam ilienkapelle  
in S. Lorenzo von Lugano, die kurz vor 1490 gebau t 
w urde. Der S tam m baum  dieser Fam ilie re ich t au f B e r 
n a r d i n o , Sohn von N r. 30, zurück. —  37. G e r o l a m o , 
N achkom m e des vorgen. B ernardino, w urde 1678 von 
K aiser Leopold zum  Truchsess, 1685 zum  H au p tm an n  
einer K om pagnie D eutscher in M ailand ern an n t, f  1686 
in G riechenland im  K am pfe gegen die T ürken . —  38. 
B e r n a r d o , B ruder von Nr. 37, M ilizhauptm ann und 
V o g ts ta tth a lte r  in  Lugano 1666.— 39. B e r n a r d o , Sohn 
von N r. 38, * 1653 in  L ugano, H au p tm an n  einer F re i
kom pagnie von 200 D eutschen fü r den K önig von Spa
nien 1684, V o g ts ta tth a lte r  von Lugano (1688 u . 1704),

zweim al an  der Spitze der S ta d tu .  reggente der L an d 
schaft, käm p fte  1686 in  Griechenland gegen die T ü r
ken, v e r tra t  1692 die äusseren  pievi vor den regierenden 
O rten . E iner der Z ollpäch ter von Lugano 1691 und  1704; 
leb te  noch 17 2 3 .— 40. Ca r l o  G e r o l a m o , Sohn von 
Nr. 39, 1680-1743, Dr. ju r ., A dvokat in M ailand, liess 
sich 1720 den G rafen tite l bestätigen , der zwei Jahrh .. 
lang von den M itgliedern der Fam ilie  n ich t m ehr ge
tragen w orden w ar. B ürger von M ailand 1711, vom 
gl. J . an  Sekre tär der geheim en S taatskanzle i M ailand, 
am tierte  als solcher auch  nach  dem  U ebergang der 
Lom bardei an  (E sterreich , fü h rte  fü r den W ienerhof 
1734 m ehrere heikle G esandtschaften  nach  der Schweiz 
au s; h in terliess m ehrere  g ed ruck te  oder handschriftliche 
poetische W erke. —  41. G i o v a n n i  A n t o n i o , Sohn von 
Nr. 40, Dr. des zivilen und  kanonischen R echts, sam 
m elte die D okum ente zur Genealogie seiner Fam ilie. 
D urch Beschluss des Tribunale Araldico  von M ailand 
w urde ihm  der G rafen tite l b e s tä tig t. —  42. B e r n a r d o , 
Sohn von N r. 40, 1731-1793, Offizier in  den D iensten  
M aria Theresias, nahm  an sechs Schlachten  im  Kriege 
gegen Preussen teil, res. 1777 m it dem  Grad eines 
K ürassierobersten . — 43. A l e s s a n d r o , Offizier im  
R egim ent Mercy in kaiserlichen D iensten , nach  L L  
Sohn von N r. 40. —  44. A n t o n i o , Sohn von Nr. 42, 
H au p tm an n  u n te r N apoleon in Ita lien  ; Offizier der 
N ationalgarde  von Lugano 1802. —  45. F r a n c h i n o , 
Sohn von N r. 42, * 30. m .  1786, f  im  Nov. 1854, Gre
n ad ie rh au p tm an n  u n te r  Napoleon, m ach te  nam en tlich  
die Feldzüge in Ita lien , Spanien und  R ussland  m it, 
w urde w ährend  des R ückzuges in Po lo tsk  verw undet, 
r e tte te  aber m it A n d rig h e tti die F ahne des 2. Schweizer
regim ents. R itte r  der E hrenlegion ; dem issionierte 1813, 
w urde im  Tessin eidg. O b erstlieu ten an t und  G eneral
in s tru k to r der tessinischen T ruppen  1818, eidg. O berst
u. G e icra lin sp ek to r der tessin . T ruppen  1830 (der erste 
Tessiner im G eneralstab). G enerald irek tor der tessin i
schen Posten  1836, S ta a ts ra t  1848, befehlig te w ährend 
des Sonderbunds eine der beiden Tessin erbrigaden. 
M itarbeiter des Osservatore del Ceresio. —  46. G e r o 
l a m o ,  Sohn von Nr. 42, * 17. IV. 1782 in Bioggio, f  1857 ; 
A dvokat, Offizier im R egim ent der veliti der königlichen 
Garde u n te r  N apoleon 1805-1811, B ataillonschef m it 
O berstlieu tenan tsrang , R ich te r 1845, dann  G erich tsp rä
sident von L ugano, O berst-D ivisionschef im K riegsm ini
sterium  der provisorischen R egierung von M ailand 1848. 
— 47. GIOVANNI, Sohn von Nr. 42, * 1789 in  Lugano, 
H au p tm an n  in D iensten des K önigreichs Ita lien , H a u p t
m ann im  R egim ent A uf der M auer in  holländischen 
D iensten 1816, f  3. m . 1817 in H olland. — 48. FR AN
CHINA oder F ranceschina, T ochter von Nr. 45, * 1. x i i .  
1837 in Bioggio. f  12. VI. 1901 in  M orcote, h e ira te te  
1864 G iovanni Caccia ( t  1877) und  1879 den Ingenieur 
G iovanni Fossati ( t  1896), g rü n d e te  das In s t i tu t  
C accia-Rusca in M orcote als G reisenansta lt fü r die L eu te  
von M orcote und U m gebung und  von Bioggio. — 49. 
F i l i p p o ,  Neffe der Nr. 44-47, H au p tm an n  der lo m b ard i
schen D ragoner, m achte  den italienischen Feldzug von 
1848 m it und beteilig te sich 1849 an  der V erteidigung 
der röm ischen R epublik . — 50. G i a c o m o ,  B ruder von 
Nr. 49, A dvokat, beteilig te sich an  den italienischen 
Feldzügen von 1848 und 1849 und  an  der V erteid igung 
von Venedig. Sekre tä r der M unizipalität von M ailand, 
R itte r  der italienischen K rone. — 51. B e r n a r d o ,  Sohn 
von Nr. 46, f  1841, Dr. ju r ., A dvokat, m usste  als M it
glied des « Ju n g en  Ita lien  » Mazzinis 1831 M ailand ve r
lassen ; Offizier in den tessin ischen T ruppen . — 52. 
G i o v a n n i ,  Sohn von Nr. 46, H au p tm an n  der lom bard i
schen leichten  R eiterei 1848, M ajor in der Schweizerle
gion in englischen D iensten im  K rim krieg  1855, ebenso 
1859 im  ita lien ischen  Feldzug im  Corps G aribaldis. 
P la tzk o m m an d an t von Reggio d ’Em ilia , f  1860 in 
Trivolzio. — 53. R a f f a e l e ,  Sohn von N r. 46, D ivisions
chef in der provisorischen R egierung von M ailand 1848, 
O berkom m andant der Zivilgarde dieser S ta d t 1849 ; 
D irek tor der A grargesellschaft der L om bardei, Mitglied 
der A kadem ie der Physik  und der S ta tis tik , R itte r  der 
italienischen K rone .—  54. A n t o n i o ,  Sohn von Nr. 46,. 
H au p tm an n  und  C hefsekretär der N ationalgarde von 
M ailand 1848, liess sich im  Piem ont nieder.

Girolamo Rosea (Nr. 35). 
Nach einer Lithographie.
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2. Verschiedene Ft. von Lugano  oder in Lugano er

w äh n t. —  55. A l b e r t o , H au p tm an n  von Lugano 1430.
—  56. G i a n  G i a c o m o , von Lugano, beteilig te sich an der 
V erteid igung des Schlosses 1512-1513, w urde ab er 1514 
von den E idgenossen wegen der ihnen geleisteten  D ienste 
begnad ig t. —  57. A n t o n i o , von Lugano, einer der 
A nführer des A ufstandes von 1466-1467 gegen die 
Sanseverino. — 58. G i o v a n  P i e t r o , N otar, e rw ähn t 
1520-1522, « A bt » des Kollegium s der N otare  des Lu- 
g anerta ls. — 59. G i o v a n  B a t t i s t a , von Lugano, P rie 
s te r, P rä fek t von S ta. M aria bei S. Gelso in M ailand, 
D r. des Kollegium s der A m brosiana, h in terliess der 
am brosianischen B ib lio thek  M anuskrip te archäologi
schen In h a lts , veröffen tlich te  la te in ische G edichte und 
1649 Poesie volgari, f  1650 in M ailand. —  60. A n t o n i o , 
v. Lugano, B aum eister, b a u te  zwischen 1679 u. 1682 den 
P a las t der P fan d le ih an s ta lt in  B ussato nach  P länen  von 
D om enico V alm aggini. —  61. L o d o v i c o , von L ugano, 
F ran z isk an er, t  1733, stand  in K ontroversen  m it dem 
Z ürcher Professor H o ttin g er und  veröffentlichte 
Ecclesiasticum in  saecularem Dissertationem J .  Jacobi 
Ottingeri... ju d ic iu m  (1721) und  in v ier B dn. Ju d ic ii 
ecclesiastici... conßrmatio  (1725). —  62. B e r n a r d i n o , 
B ruder von N r. 61, F ranziskaner, Prov inzia l von Mai
land, t  1738. — 63. D a v i d e  R a i m o n d o , H au p tm an n  im 
R egim ent Dossier in Spanien. — 64. P i e t r o  A n t o n i o , 
in D iensten  des K önigs von Polen und  des K u rfü rs ten  
von Sachsen, H a u p tm a n n  und  geadelt 1745, M ajor 
1749, O berstlieu tenen t der In fan te rie  1754. — 65. Ca r l o  
G i o r g i o , Sohn von N r. 64, H au p tm an n  im R egim ent 
Jau ch  in sizilianischen D iensten . — 6 6 . C r i s t o f o r o . 
von Lugano, P riester, Dr. t.heol., R ek to r des päpstlichen  
Kollegium s Ascona, 1699-1716 P ro p s t von Biasca und 
G eneralv ikar fü r die drei am brosianischen T äler, v e r
z ich tete  au f seine Æ m ter und  w urde m it Giorgio M aria 
M artinelli M itgründer der K ongregation  der M issionäre 
von Rho, V ikar der K ongregation , f  in Rho im  A lter 
von ca. 76 Ja h ren  am 27. ii. 1746. — 67. C a r l o  L o d o - 
v i c o , Neffe von N r. 6 6 , P ro p st von Biasca und  G eneral
v ik ar der drei am bros. T äler 1716-1744, f  in Lugano. — 
6 8 . B e r n a r d i n o , w ahrsch. von L ugano, w urde ins 
B ürgerrech t von B usseto aufgenom m en und w ar dort 
K avalle rieh au p tm an n , f  m it 33 Ja h ren  am  8.  VI. 1752 
in B usseto. — 69. G i o v a n  B a t t i s t a , von Lugano, 
P riester, 57 Ja h re  lang P fa rre r von Arogno, wo er 1795 
im  A lter von 84 Ja h ren  s ta rb  ; veröffentlichte 1769 und 
1777 einige theologische und kanonische A bhandlungen.
— 70. G i o v a n  B a t t i s t a , von Lugano ; an lässlich der 
Ereignisse im  A pril 1799 w urde sein H aus ausgep lün
dert ; V izenationalp räfek t von Lugano 25. VII. 1800. — 
71. G i u s e p p e , von Lugano, reggente von Lugano u n te r  
der a lten  R egierung, A gent der K om m ission zur 
E in fü h ru n g  der neuen K an tons Verfassung 1803. — 
7 Ibis P i e t r o  A n t o n i o , * 6 . x . 1753 in Lugano, P räsid en t 
der provisorischen R egierung 1798.

I I I .  Rusca, Flerren von Locarno. Die H errsch aft der R. 
in Locarno d au erte  von 1439 an  bis zur B esetzung durch 
die E idgenossen. Von dieser Fam ilie stam m en m ehrere 
Zweige ab ; doch kan n  n ich t m it Sicherheit gesagt 
w erden, ob die in L ocarno noch zahlreich b lü h en 
den F am ilien  R. aus illeg itim er D eszendenz der ehem a
ligen H erren  R . von Locarno stam m en oder m it den 
Feudalherren  R . von B ellinzona in V erbindung stehen .
— 72. F r a n c h in o ,  B ruder von N r. 22, G ründer der 
H errsch aft Locarno, h a tte  m it seinem  B ruder Antonio 
die H älfte  der G rafschaftsrech te  von Lugano und  in 
C hiavenna übernom m en, m usste  1422 dem  Herzog von 
M ailand seinen A nteil an  C hiavenna ebenfalls ab  tre ten . 
D er A nteil an  der G rafschaft Lugano w urde ihm  1434 
entrissen , kurz  n achher aber w ieder zu rü ck e rs ta tte t, 
doch verlo r er ihn  am  22. v. 1438 endgültig  ; Philipp  
M aria V isconti gab dam als die ganze G rafschaft den 
Sanseverino. Dagegen w urde Franchino  im gleichen 
J a h r  m it A rona und  dem Val T ravag lia  und  Luino 
belehn t. Am 3. IX. 1439 erh ie lt er gegen den V erzicht 
a u f  A rona die ganze pieve  Locarno ausser dem  Val 
T ravaglia . Beim Tode V iscontis w ollte sich Franchino  
m it Hülfe des K aisers F riedrich  I I I .  aus den T rüm m ern  
des H erzogtum s M ailand einen ziem lich um fangreichen 
S ta a t bilden . Am 4. x . 1448 zum  kaiserlichen R a t

ern an n t, Hess er sich am  folgenden Tage vom  Kaiser m it 
der G rafschaft Lugano m it R iva S. Vitale, M endrisio 
und B alerna, ferner m it Locarno und seinen T älern , m it 
Brissago und  dem  Val T ravaglia  belehnen ; das Ganze 
bildete zwei g e tren n te  kaiserliche, m it dem  M ünzrecht 
a u sg e sta tte te  Lehen. Im  Nov. bese tz te  F . R . das 
L uganerta l und Porlezza und  rü ck te  bis u n te r  die 
M auern v. Corno vor. G iovanni della Noce an  der Spitze 
der L eute  von Corno schlug ihn bei Chiasso, e rs tü rm te  
das Schloss Morbio, w ohin F ranchino  sich im  Dez. 1448 
geflüch te t h a tte , und b em äch tig te  sich h ie rau f auch 
noch des Schlosses Capolago. F . R . w urde au f dem 
Comersee bei Menaggio geschlagen, aus dem  Schloss 
M orcote und aus Lugano v e rjag t, sein G ebiet bis u n te r  
die M auern von Locarno (wo er sich einschliessen 
m usste) g ep lündert. 1449 versuch te  er aberm als erfolg
los, seine P läne zu verw irklichen und zw ar im  E in 
v erständn is m it F rancesco Sforza. Als dieser H erzog von 
M ailand geworden w ar, befahl er ihm , das Tal und 
B alerna dem  herzoglichen K om m issär auszuliefern . 
Jedoch  b es tä tig te  Sforza am  21. IV. 1451 F ranch ino  die 
L ehen L ocarno, B rissago, Val T ravag lia , Osteno, Cima 
m it einem  grossen Teil des In te l v ita ls, ab er ohne das 
L u g an erta l. F . R . s te llte  sich 1452 au f Seiten des 
K aisers, als dieser gegen H erzog Sforza K rieg fü h rte , 
und  liess sich von F ried rich  111. die G rafschaft 
Lugano b estä tig en . Doch tru g  der H erzog den Sieg 
davon, so dass die neue B elehnung m it L ugano w ir
kungslos blieb. T ro tzdem  fü h rte  F . R ., wie auch  sein 
Sohn P ie tro , im m er noch den T itel eines Grafen von 
Lugano. E r vergröserte  in Locarno einen be träch tlich en  
Teil des Schlosses m it E inzug einiger früherer B efesti
gungen. f  im März 1466. —  72llls B e a t r i c e , gen. die 
Selige, G a ttin  von Nr. 72, f  1490 in M ailand im  Geruch 
der H eiligkeit. — 73. L o t t e r i o , Sohn von Nr. 72, 
w urde, obschon er P rie s te r w ar, vom  H erzog von 
M ailand als N achfolger seines V aters an e rk a n n t, v e r
zichtete ab er 1467 au f seine R echte  zu G unsten  seiner 
B rüder und w urde u n te r  dem  N am en G irolam o Dom i
n ikaner an  S ta . M aria delle Grazie von M ailand ; er w ar 
apostoslischer P ro to n o ta r . —  74. P i e t r o  A n t o n i o , 
Sohn v. Nr. 72, R itte r , N achfolger m it seinen B rüdern  
in der vä terlichen  H errschaft 1467. Im  Dez. 1466 h a tte n  
die drei B rüder auch  die pieve Porlezza e rhalten , ve r
z ich teten  ab er am  12. II.  1467 zu G unsten  der pieve 
selbst d arau f. Beim V erzicht L o tte rie s  e n ts tan d  ein 
schw erer K onflik t zwischen P ie tro  und  seinem  B ruder 
G iovanni ü b er die T eilung der H errschaft. D er H erzog 
w urde 1468 m it der Schlichtung b e au ftrag t. P ie tro  
m usste  die F estung  Locarno an den am  29. IX. 1468 vom  
Herzog dah ingesand ten  Francesco Pagnano  a b tre te n . 
Der Herzog m ach te  am  5. x . 1474 dem  K o nflik t ein 
Ende, indem  er Locarno, das M aggiatal und L avizzara  
m it dem  väterlichen  H aus in M ailand P ie tro  zu te ilte . 
Diesem w urden seine Lehen 16. v. 1475 - 5. i. 1477 
entzogen. Am 10. XII. 1478 versuch te  P ie tro  u n ter 
Berufung au f die a lte  F reu n d sch aft seiner Fam ilie  m it 
Uri um sonst, eine U ebereinkunft m it den Eidgenossen 
zu schliessen. E r h a tte  1467 L uino und das Val T rav a 
glia angegriffen und gep lündert, indem  er versu ch te , sie 
dem  m it den R om agnolen im  K rieg stehenden  Herzog 
abspenstig  zu m achen. P ie tro  A ntonio f  Nov. 1482. Von 
seinem  natü rlichen  Sohn — 74'"' A m b r o g i o  stam m en  
w ahrsch. die heu te  in Locarno b lühenden  Fam ilien R ., 
ganz sicher w enigstens die R. von M endrisio ab. — 
75. F r a n c h i n o , einziger legitim er Sohn von Nr. 74, 
Nachfolger seines V aters 11. n t. 1483, H au p tm an n  in 
den D iensten der Sforza, schenkte 18. v m . 1483 das 
navetto oder Schiffahrtsrecht au f der Maggia an  S ta. 
M aria in Selva von Locarno, t  1484. — 76. G io v a n n i  
N ic o lo ,  Sohn von Nr. 72, V ikar des Val Solda 1454- 
1457, m it seinen B rüdern  N achfolger in den vä terlichen  
H errschaften , erneuerte  1477 die H uldigung fü r Osteno, 
das Val d ’In te lv i und  Brissago. N ach dem  Tode seines 
Neffen F ranchino  verein ig te er 1485 säm tliche Lehen, 
die seinem V ater gehört h a tte n . H erzoglicher geheim er 
R at 1486, w ohnte 1494 dem  E m pfang  des K önigs von 
Frankreich  in Asti bei, w ar im  gl. J .  G esandter des 
Herzogs in Venedig, se tz te  1478 Locarno in V ertei
d igungszustand gegen die Schweizer und liess 1484 beim
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Z ug der W alliser ins E schen tal die U ebergänge des 
M aggia tal s besetzen. Infolge der In terv en tio n  des H er
zogs von F e rra ra  w urde ihm  das Schloss Locarno, 
das seit 1468 von einem  K om m issär des Herzogs von 
M ailand b e se tz t w ar, zu rü ck e rs ta tte t. Am 9. x . 1487 
h a tte  G iovanni die A b trennung  des G am barogno von 
Locarno b e s tä tig t ; dem  G am barogno gab er einen 
besondern P o d esta t. Bei der B esetzung des M ailän
dergeb iets konfiszierte ihm  Ludw ig X II .  seine B esit
zu n g en , doch u n te rw arf sich G iovanni, leistete  am
15. x . 1499 den Treueid und konnte  so bis zu seinem  
Tode 1508 in  Locarno die H errschaft behalten . —
77. L o t t e r i o , Sohn von N r. 76, le tz te r  H err von 
L ocarno. M it seinen B rüdern  : G a l e a z z o , f  1516, und 
F r a n c h i n o , t  1509, übernahm  er die Nachfolge der 
vä terlichen  Lehen. Gegen E nde Ju li 1512 besetz ten  die 
Schweizer das Gebiet von Locarno, und anfangs 1513 
t ra t  ihnen  Ludw ig X II . auch  Schloss und S tad t ab, die 
dam it fü r die R . für im m er verloren  gingen. U m sonst 
v e rsuch te  Leo X . 1514 zu v e rm itte ln  und von den 
Schweizern irgend einen E rsa tz  für L otterio  zu erlangen. 
Es blieb ihm  n u r  das Val d ’In te lv i, da Luino und  das 
Val T ravag lia  auch  in die Gewalt der Schweizer geraten  
waren. L o tte rio  w ar einer der 60 D ekurionen M ailands, 
f  d o rt 1519 ohne m ännliche N achkom m en. N um ism a! ; 
V erfasser von De situ  et moribus Helvetiorum  (1517). —
78. E l e o n o r a , geb. Co reggi de Coreggio, G a ttin  von 
N r. 77, sim ulierte  im  E in verständn is m it ihrem  G atten  
eine Schw angerschaft und die G eburt eines Girolamo 
genann ten  K indes, um  so den Neffen Franchino um  die 
Lehen zu b ringen ; doch w urde der B etrug  en tdeck t : 
F ranch ino  konnte  nach langen S tre itigkeiten  w ieder in 
den Besitz seiner R echte tre ten . E leonora h a t  sich auch 
sch riftste llerisch  b e tä tig t . — 79. E r c o l e , illegitim er 
Sohn von N r. 76, w urde von K aiser M axim ilian 1493 
leg itim iert, d am it er, sollten seine B rüder ohne m än n 
liche N achkom m en sterben , die Nachfolge seines 
V aters übernehm en könnte. H au p tm an n , K eichsritter, 
bese tz te  fü r die F ranzosen Trevisio im  Veltlin 1499. 
H au p tm an n  in französischen D iensten bei der E ro
berung  des M ailändischen 1500, bete ilig te  sich 1502 und 
1503 m it den F ranzosen an  der V erteid igung Locarnos, 
s tan d  1509 u n te r  kaiserlichen Fahnen  und befehligte 
eine s ta rke  T ruppe von L eu ten  aus Corno bei 
der B elagerung von P ad u a , t  10. x i. 1517 in V er
celli. Die Gräfin G iovanna, geb. C otta , die m it den 
B anditen  in V erbindung stan d  und 1521 von der T ag
satzung  aufgefordert w urde, das luganesische Gebiet 
in R uhe zu lassen, w ar w ahrsch . Ercoles G a ttin . —
80. F r a n c h i n o , Sohn von Nr. 79, üb ern ah m  nach  der 
E n tdeckung  des B etrugs seiner T an te  E leonora die 
Nachfolge seines Onkels L o tte rio  in den Lehen und 
F eu dalrech ten , die ihm  von K arl V. b e s tä tig t w urden, 
t ra t  1526 in den B esitz Luinos und  des Val T ravaglia . 
K arl V. e rn an n te  ihn zu seinem  H o fb e am ten ,+ 1541. —
81. Ce s a r e , Sohn von N r. 80, M alteserritter 1566, drei 
J a h re  lang G efangener an  der afrikanischen K ü ste . —
82. Alessa n d ro , Sohn von Nr. 80, M alteserritter, + 1566 
bei der V erteid igung des Castels St. E lm o gegen die 
T ürken . — 83. E rco le , ä lte s te r  Sohn von Nr. 80, * ge
gen 1535, d iente u n te r  dem K aiser 1556, dann in der 
Armee des Herzogs von Savoyen 1561, e rm ordet 1583 
in Gorgonzola ; le tz te r  der H erren  von Locarno. — 
84. L aura F rancesca , T ochter von Nr. 80, Æ btissin  
des K losters S t. Orsola in M ailand 1594, t  1617 im  Ge
ruch  der H eiligkeit.

1. Zweig von M endrisio , g eh t durch  illegitim e A b
k unft au f P ie tro  A ntonio (N r. 74) zurück. Im m erh in  gab 
es neben diesem  Zweig in Mendrisio noch andere R., 
die w ahrsch. m it den R . v. Corno in V erbindung standen . 
Schon im 14. Ja h rh . w erden in  Mendrisio R . e rw ähn t ; 
sie sollen m it den Bosia oder Busioni in Fehde gestanden  
haben. — 85. A y r o l d i n i j s  (nicht A ndreas), w ahrsch. 
von Mendrisio, erw ähn t 1347 (n icht 1343) als E rzp rie 
ste r von R iva  S. V ita le .—  8 6 . G i a c o m o , w ahrsch. von 
Corno, P o d esta t von M endrisio und Baderna 1499. —
87. A m b r o g i o , na tü rlich e r Sohn von P ie tro  A ntonio, 
H err von Locarno, w ohnte  1508 in M ailand und erhielt 
1491 von seinem  Onkel G iovanni (Nr. 76) das H aus der 
R . in M endrisio. S tam m v a te r der adeligen Fam ilie R.

von M endrisio. —  8 8 . G i r o l a m o , Sohn von Nr. 87, 
w ohnte 1523 in Corno, tren n te  sich 1525 von seinen B rü
dern  F r a n c e s c o  (w ahrsch. S tam m v ate r der heutigen 
R. von Locarno) und  P i e t r o  (S tam m v ate r eines 
Zweiges der R . von M ailand, wo er 1556 w ohnte). —
89. L u g a s , von M endrisio, B ürger von Uri 1568, P fa rre r 
von K erns 1559, von B ürgten 1568-1574. Seine Zuge
hörigkeit zu der adeligen Fam ilie s te h t n ich t fest. —
90. N i c o l ò , A dvokat und N o ta r in Corno, E nkel von 
Nr. 8 8 , t  vor 1560, wie sein B ruder F r a n c e s c o  S tam m 
v a te r einer Fam ilie von N o taren  u. Ju ris ten  v. Corno. —
91. I RIO, Sohn von Nr. 90, E rzp ries te r der K a th ed ra le  
Corno gegen 1500 (vorher v e rh e ira te t), f  1560. —
92. F e r d i n a n d o  oder Ferrando , Sohn von N r. 91, 
B ürger von N ovazzano 1589. —  93. I r i o , Sohn von 
Nr. 92, plebano von B alerna 1639. Mit ihm  erloschen 
die R . von N ovazzano. —  94. G i o v a n n i  A n t o n i o , U r
enkel von Nr. 90, von Corno, vielleicht der R ., der 1620 
zunächst als F äh nrich , dann  als H au p tm an n  zur Be
käm pfung der G raubündner P ro te s tan te n  nach  dem 
Veltlin zog.— 95. G i o v a n n i , aus der adeligen Fam ilie 
R. von M endrisio, w ahrsch. Neffe von N r .90, D r.th eo l. u . 
des zivilen und  kanonischen R echts, E rzp ries te r von 
R iva S. V itale 1596 - j- 21. x i i . 1627. —  96. G i r o l a m o , 
N o tar in Corno, K anzler dieser S ta d t 1572. — 97. A l e s 
s a n d r o , B ruder von 96, K anzler der S ta d t Corno 1630.
— 98. G i u s e p p e , Neffe der N r. 96 und 97, Dr. ju r ., 
N o ta r in  M endrisio 1631. Sein Sohn G i u s e p p e  w ird 
1670 in M endrisio als N o ta r e rw ähn t. Es steh t n icht 
fest, w elcher von beiden der 1636 erw ähnte  Chronist 
von M endrisio und V ertre te r der Vogtei M endrisio und 
B alerna an den Kongressen von 1653 und  1655 (wegen 
der Teilnahm e der tessinischen Vogteien am  B auern- 
und am ersten  V illm ergenkrieg) w ar. E iner der beiden 
w ar 1663-1670 Z ollsäckelm eister in M endrisio. — 99. Gio- 
v a n  B a t t i s t a , von M endrisio, E rzp ries te r von B alerna 
1674- f  1678. Seine Zugehörigkeit zum adeligen Zweige 
s te h t n ich t fest. — 100. C a r l o , Cisterzienser, P ro k u ra to r 
der grossen K artau se  von P av ia , f  E nde des 18. Ja h rb .
— 101 G to v a n  B a t t i s t a , B ruder von Nr. 100, N o tar, 
t  1805, 75 Ja h re  a lt, in  M endrisio, V o g ts ta ttb a ito r  von 
Mendrisio 1763, K anzler der provisorischen R egierung 
von Mendrisio 1798, U n te rs ta tth a lte r  von M endrisio 
sio 1799 ; als solcher gelang es ihm , den Ort vor P lü n 
derung  und B lutvergiessen zu bew ahren ; A bgeordneter 
der a lten  Grafschaft, am  K ongress von Povero  1802, 
dem issionierte im O kt. als K an to n srich ter. —  102. G i u 
s e p p e , B ruder von N r. 100 und 101, * 1725 in M endrisio, 
t  9. v. 1767 in R iva S. V itale, Dr. theo l., K o a d ju ta to r  
m it N achfolgerecht des E rzprieste rs von Riva. 1753, 
E rzp ries te r und D ekan 1762 bis zu seinem  Tode, regte  
den Bau der neuen P farrk irche  von R iva S. V itale 
(1756-1759) an. —  103. G i u s e p p e , Sohn von Nr. 101.
* 5. v in .  1754, t  15.m . 1811 in M endrisio, d iente 30 
Jah re  lang in R ussland, res. 1805 mil M ajorsrang. — 
104. A n t o n i o  I s i d o r o , Sohn von N r. 101, Dr. ju r ., 
A dvokat und N o tar, f  1846, 90 Ja h re  a lt, in M endrisio, 
S ek re tär der Kom m ission, die 1798 zur U n te rh an d lu n g  
über die A ngliederung von Mendrisio an die zisalpinische 
R epublik  nach M ailand gesandt w urde, M itglied und 
P räsid en t des G erichts von Mendrisio 1799, A bgeordne
te r  an  den kan to n a len  L an d tag  und an die eidg. Tac- 
sa tzung  1801, G rossrat 1803-1808, 1813-1821, 1839- 
1844, A bgeordneter an  die K onferenz der katholischen 
O rte 1805, an  die eidg. T agsatzung  1813, 1814 und 1815 : 
Mitglied des K an tonsgerich ts 1803-1811, 1813-1827, 
1830-1839, des k an tonalen  V erw altungsgerichts 1806- 
1807 und 1813-1814, vom  K önig von F ran k reich  zum  
R itte r  e rnan n t. — 105. GiöVAN B a t t i s t a , Sohn von 
Nr. 104, f  im  Sept. 1838 in M endrisio, Ingen ieur des 
B rücken- und Strassenw esens, R e g .-S ta tth . von Men
drisio, G rossrat 1815-1821, S ta a ts ra t  1836-1838.— 106. 
A l e s s a n d r o , Sohn von Nr. 104, A dvokat und N o ta r,
* 29. vi. 1787, f  4. ix . 1836 in M endrisio, G rossrat 1813- 
1815 und  1821-1836 (P räsiden t 1831 u . 1833), S ta a ts 
ra t  1827-1830.

2. Zweig der Busen von Locarno. W ahrschein lich  geh l 
er durch illegitim e F ilia tion  au f Nr. 74 zurück, doch ist 
es auch m öglich, dass er m it den R . von Bellinzona in 
V erbindung s te h t. — 107. F r a n c e s c o  oder F ranch ino ,
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u n b e k an n te r  H erk u n ft, E rzp ries te r von Locarno 1497- 
+ 1528. — 108. L u i g i , von Corno, veröffen tlich te  1618 
hum oristische W erke. Fälschlicherw eise w ird er als von 
L ocarno stam m end  g en an n t. — 109. GIOVANNI A n t o 
n i o , 1730-5 . x . 1806, V o g ts ta tth a lte r  u . K anzler der 
Vogtei Locarno. — 110. F e l i c e , Sohn v . Nr. 109, * 1766, 
E rzp ries te r von Locarno 1826-f 10. IV. 1835. — 111. 
F r a n c e s c o , Offizier in  spanischen D iensten , H au p tm an n  
der G arde, M ajor, O b erstlieu ten an t im  R egim ent Reding 
1789. — 112. C a r l o , Sohn von N r. 109, 16. VIII.  1772-
1. IV. 1851. C horherr der chiesa nuova  von L ocarno von 
1800 an , wo er eine P a tro n a tsch o rh erren ste lle  fü r seinen 
Neffen Giovali A ntonio und  dessen N achkom m en g rü n 
de te , w ar w ahrsch . 1803-1813 G rossrat. —  113. B a r t o 
l o m e o , A d vokat und  N o tar, * 18. x . 1787, f  6 . m .  1872 
in L ocarno, M itglied des K an to nsgerich t 1838 bis zu 
seinem  Tod, auch  dessen P rä sid en t, W o h ltä te r des 
S an k tu ariu m s der M adonna del Sasso, dem  er u . a. 
1867 die Orgel u. das be rü h m te  Bild der K reuzabnahm e 
von Ciseri schenkte . —  114. G i o v a n n i  A n t o n i o , Chor
h err von L ocarno 1830, aposto lischer K om m issär, 1 1843. 
—  115. GIOVANNI A n t o n i o , E nkel von Nr. 109, * 1780, 
t  19. m . 1853 in M ailand, zuweilen auch von Loco ge
n a n n t A dvokat, G rossrat 1808-1815, 1833-1838 (P räsi
d en t 1836), T agsatzungsgesand ter 1837, S taa tsan w a lt 
1827, S ta a ts ra t 1838 bis zur D ezem berrevolution 
1839, w urde m it seinen Kollegen des H och v erra ts  a n 
gek lag t u n d  1840 in con tum aciam  zu drei Jah ren  
Z w angsarbeit v e ru rte ilt , b e tä tig te  sich in  h e rvorragen
der W eise an  der G egenrevolution von 1841, wo er die 
L eute des G am barogno befehligte, sowie an  den E reig
nissen von 1843, 1849 am n estie rt. —  116. F e l i c e , 
A dvokat und N o ta r, gen. von C ontra und  von Locarno, 
G rossrat 1815-1821, K an to n srich te r  1815-1821, soll 1866 
gestorben  sein. —  117. L u i g i , A dvokat, 23. v u . 1810-
3. li. 1880, G rossrat 1853-1863, 1867-1872, S ta a ts ra t  
1848 (noch 1855), N a tio n a lra t 1864-1872, eidg. O berst 
1853. —  118. A n t o n i o  M o d e s t o , A d vokat und  N otar, 
Sohn v . Nr. 115, t  1886, R e g .-S ta tth . v . Locarno, Gross
ra t 1839, M itglied des G erichts von Locarno 1846, des
sen P rä sid en t 1851. —  119. L u i g i , Sohn von N r. 113, 
17. x . 1819 -5 . x . 1898, Sindaco von Locarno, schenkte 
17 000 F r. zu w oh ltä tigen  Zwecken. —  120. B a t t i s t a ,
14. VI. 1825-17 . XI. 1860, S ch arfsch ü tzen h au p tm an n  
1853, verw ickelt in die Affäre Degiorgi au f der rad i
kalen Seite. —  121. G i u s e p p e , Sohn von N r. 1:15, A dvo
ka t, * 1 1 . ix . 1830, t  19. IV. 1860 in Locarno, verw ickelt 
in die Affäre Degiorgi 1855, der E rm ordung  Degiorgis 
angek lag t, vom  G ericht von Locarno 1856 ve ru rte ilt, 
am  30. April gl. J .  vom  K anlonsgericbt. aber freigespro
chen. —  122. F r a n c e s c o , t  im  A lter von 80 Ja h ren  
1906, sehr tä tig e r  D rucker und  B uchhänd ler in Locarno 
bis 1863, au f rad ik a le r Seite in die Affäre Degiorgi ve r
w ickelt. —  123. E m i l i o , Ingen ieur, Sohn von Nr. 118,
* 7. m . 1850, m it Giuseppe R espini und Franchino  
Busca (* 1855) 1890 einer der F ö rderer der E in d äm 
m ungsw erke der M aggia. —  124. G i o v a n n i , Sohn von 
Nr. 121, * 1858 in Locarno, t  20. IV. 1924 in Gevio, 
K reisingenieur bis 1893, G rossrat 1897-1901, 30 Jah re  
lang P ion ier der S ch iffahrtspro jek te  Locarno-V enedig, 
Förderer der Linie Locarno-D om odossola. —  124. F r a n 
c e s c o , * 1875, Grossrat. 1908-1918, V erfassungsrat 
1921, N a tio n a lra t seit 1922. —  125 G i o v a n  B a t t i s t a ,
* 4. v. 1881, Advokat, und N o tar, R e g ie ru n g sta tth a lte r
v. Locarno 1908-1911, G en era lp rokurato r fü r das Sopra- 
ceneri 1911-1922, Sindaco von Locarno seit 1920, Gross
ra t 1923-1927, N a tio n a lra t seit 1927.

IV . R. von Bellinzona-Giubiasco, abstam m end  von 
Nr. 4. F rü h e r un tersch ied  m an  zwei H auptzw eige : 
die R . gen. B avazzini, f  1750, deren A hnherr w ahrsch. 
G iovanni (N r. 9), gen. R avizza oder B evazzino, Sohn 
von Nr. 4, w ar. Der andere , noch blühende. Zweig re ich t 
zurück  au f Gregorio (Nr. 14), ebenfalls Sohn von Nr. 4. 
In der Folge ist es sehr schwer, die w eiteren  Verzwei
gungen ause inander zu h a lten . Genau zu unterscheiden  
sind n u r die V erästelungen des Zweiges von Gregorio : 
die R usconi del Palasio , Rusconi del Saleggio und R u s
coni von L uzern . N achstehend  soll v e rsuch t werden, 
auch  andere  festzustellen .

Die R . erw arben 1341 von den Gnosca G ü ter in Giu-

biasco, besonders an  dem  noch h eu te  Palasio genann ten  
O rte. A uf die öffentliche V erw altung  und  die politischen 
Ereignisse ü b ten  sie einen s ta rk en  E influss aus ; fasi 
im m er sassen sie im  R at und  h a tte n  zahlreiche B esitzun
gen im  B ellinzonesisehen und andersw o. B ald werden 
sie de Magliaso. bald de Bironico g en an n t, w ahrsch . 
wegen der B esitzungen, die sie in diesen O rten h a tle n . 
1472 bcsassen sie das ausschliessliche F ischereirecht 
im Tessin, von der B rücke von Bellinzona an  bis zur 
Grenze von L ocarno, sowie die F ischenz beim  H afen 
von Bellinzona, die sie, w enigstens teilweise, 1512 der 
S ta d t a b tra te n  und  die 1515 durch  eine öebcrschw em - 
m ung zerstö rt w urde. A usserdem  bcsassen sie m ehrere 
P a tro n a tsre ch te  und B efreiungen von Zöllen und W e
gegeldern, die ihnen 1413 von K aiser Sigism und und 
sp ä ter noch m ehrm als b e s tä tig t w urden.

1. Zw eig der B avazzin i. —• 126. R a v a z z i n o , gen. de 
Corno, w ahrsch . von Nr. 10 oder 11 abstam m end ,' er
w ähnt in B ellinzona 1390, B esitzer in G iubiasco, W ohl
tä te r  des K apite ls Bellinzona, f  vor 1415. —  127. A l 
b e r t o  oder A lbertolo, Sohn von N r. 126, gen. de Corno, 
Haupt, der G ruppe der R . von B ellinzona, bete ilig te  
sich am F ried en sv ertrag  zwischen dem  H erzog von 
M ailand und den E idgenossen vom  Ju li 1426, t  zwischen 
1437 u n d  1447. —  128. A n t o n i o , Sohn von N r. 127, 
erw ähnt seit 1445 ; V e rtra u te r  des Herzogs von Mai
land 1462, V erteid iger der H erzogin B ona gegen die 
Schweizer 1467, B ürger von M ailand 1476, w urde 1494- 
1496 m it seinem  Sohne von L udovico Moro m it der 
V erp rov ian tie rung  der F estu n g  Bellinzona b e a u ftra g ! . 
— 129. G i o v a n  G i u l i o , Sohn von Nr. 128, e rw äh n t 
seit 1476, f  vor 1522, w urde 1494 m it seinem  V ater 
m it der V erp rov ian tie rung  der F estu n g  Bellinzona 
b eau ftrag t ; S u p erin ten d an t der Schlösser, der M urala  
und der F estu n g  M onte Carasso 1496, 1499 von L u d 
wig X II .  in seinen Æ m tern  b e s tä tig t, soll nach  einigen 
A utoren  Gegner des K önigs von F ran k reich  gewesen 
se in ; dieser h ä tte  ihm  1499 befohlen, das H aus in G iu
biasco in B rand  zu stecken , was den R uin  der Fam ilie 
bed eu te te . M itbesitzer der F ischenz im Tessin, die 
er 1498 v e rp ach te te . Die T agsatzung  h a tte  sich 
1502-1506 wegen der V erp rov ian tie rung  B ellinzonas 
m it G etreide m it ihm  zu befassen. P ro k u ra to r des 
Bischofs von Corno 1508. —  130. S i m o n e , Neffe von 
N r. 127, w ahrsch. A hnherr der R uschis von T urin , eines 
1747 erloschenen Zweiges.

2. Zweig des Gregorio. —  131. P i e t r o , Sohn von 
Nr. 14, D om herr von Corno, tes tie rte  am  11. n . 1384, 
g ründete  die P a tro n a tsk a p lan  ei R usconi in S. Biagio 
von Ravecchia und  m ach te  verschiedene S tiftungen  zu 
G unsten  des Spitals S. G iovanni und der K irche S. 
P ie tro  von B ellinzona. —  132. R a m e n g o , Sohn von 
Nr. 14, f  1403, kam  1391 den V isconti von M ailand 
finanziell zu H ülfe. —  133. R a m e n g o , Enkel von Nr. 132. 
Sigism und an erk an n te  1413 den Adel und die F re i
h eiten  der Fam ilie, und  der H erzog von M ailand befreite  
ihn vo llständ ig  von der W aren steu er ; noch 1450 
erw ähn t. — 134. ^An t o n i o  oder G iovanni A ntonio, 
Enkel von N r. 132, gen. de G iubiasco, B ürger von Mai
land 1479, erh ie lt 1481 und  1496 vom  H erzog die Be
stä tig u n g  der B efreiung von den. W egegeldern und 
Zöllen, f  vor 1537. —  135. G i o v a n  P i e t r o , B ruder von 
N r. 134, w ahrsch. iden tisch  m it dem jenigen, der 1500 
als K om m issär oder herzoglicher H au p tm an n  von Bel
linzona und als Gegner der F ranzosen  erw ähnt wird ; 
noch 1537 e rw ähn t. —  136. G i o v a n n i  A n d r e a , Sohn 
von N r. 134, L lauptm ann  in den D iensten  des Königs 
von F rankreich , R itte r  vom  Goldenen Sporn, P äch te r 
der Zölle von Bellinzona 1601-1607. —  137. C a r l o , 
Enkel von N r. 136. Dr. th e o l., aposto lischer P ro to n o ta r, 
K om m issär und S ta tth a lte r  des N unzius in der Schweiz, 
E rzp ries te r von Bellinzona 1632-f 1676. Die regierenden 
O rte wollten ihn  1644 zum  vom  Bischof von Corno 
unabhängigen  G eneralv ikar erheben. —  138. G i o v a n n i  
A n d r e a , B ruder von Nr. 137,1605 -1 6 . x n .  1673, V ogt
s ta tth a lte r ,  B an nerherr der Vogtei B ellinzona, R itte r  
vom  Goldenen Sporn 1666, B ürger von Mesolcina 1667, 
S tam m v a te r der R usconi del Palasio. —  139. F r a n 
c e s c o  F i l i p p o , B ruder von Nr. 137 und 138, R itte r  
vom  Goldenen Sporn 1645, Dr. des zivilen und  kanoni-
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sehen R ech ts, L ieu ten an t einer F reikom pagnie von 
500 D eutschen in  spanischen D iensten , V o g ts ta tth a lte r  
von Bellinzona 1631 und 1658, S tam m v ate r der R u 
sconi del Saleggio. —  1 4 0 .  G i o v a n  B a t t i s t a , Enkel 
von Nr. 130, V e tte r der Nr. 137-139, A bgeordneter 
Bellinzonas zu den regierenden O rten, G enera lhaup t
m ann  der Vogtei. V erw alter der geistlichen G üter in 
Bellinzona 1646, verw and te  sich fü r die E röffnung des 
Jesuitenkollegium s in Bellinzona 1642, f  24. x u .  1665. 
—■ 141. F it.ippo E m a n u e l e , Sohn von Nr. 140,
Dr. theol. und des zivilen und  kanonischen R echts, 
aposto lischer P ro to n o ta r, D ekan, K o a d ju ta to r  1675, 
m it N achfolgerecht von N r. 137, E rzp ries te r von B ellin
zona 1676-t 18. v. 1721, zeichnete sich durch seine 
grosse W ohltä tigkeit aus und  b au te  in Bellinzona das 
K apuzinerhospiz. —  142. G i r o l a m o , Sohn von Nr. 140, 
J e su it ,  Dr. und  Professor der Theologie. — 143. F r a n 
c e s c o  M a u r o , Sohn von N r. 140, * 25. iv . 1637 in Bellin
zona, S ta d ta rz t  von T hann  (Eisass), wo er 1660 das B ü r
gerrech t erh ie lt, w urde von seinem  B ruder G iovanni 
A ntonio nach  Luzern  berufen , wo er als A rzt tä t ig  war 
und 1667 ebenfalls das B ürgerrech t erh ie lt. —  1 4 4 .  G I O 
V A N N I  A n t o n i o , Sohn von Nr. 140, Dr. des zivilen und 
kanonischen R ech ts, K anzler der N u n z ia tu r in Luzern 
1659 bis zu seinem  Tode, w urde m it der O rganisation 
des A rchivs der N u n z ia tu r b e tra u t  und am te te  zuweilen 
a ls A udito r und In te rn u n z iu s . B ürger von Luzern 1661, 
f  1702. Nr. 143 und 144 w aren S tam m v ä te r des Lu- 
zerner Zweiges. — 144''" M a r i a  C o r n e l i a , T ochter von 
N r. 140, t  in Claro 30. iv . 1687, 58 Ja h re  a lt, Æ btissin  
des K losters Claro 1686-f. — 145. M a r i a  C o r n e l i a , 
T ochter von N r. 143, 1674-1744, Æ btissin  des K losters 
Claro 1714-1717, 1720-1726, 1729-1732, 1735-1738 und 
1741-1744.

3. Zweig der Rusconi del Palasio. —  146. C a r l o  
B e r n a r d o , Sohn von N r. 138, 17. v m . 1662 - 12. ix . 
1729, procuratore und R itte r  vom  Goldenen Sporn, 
V o g ts ta tth a lte r . —  147. L o d o v i c o  A n t o n i o , Sohn von 
N r. 138, 19. v. 1672 - 2. v i i . 1729, C horherr von B ellin
zona, aposto lischer K om m issär. —  148. L o d o v i c o  
A n d r e a , Sohn von Nr. 146, H au p tm an n  in Spanien, 
unsicher ob iden tisch  m it — 149. L o d o v i c o  A n d r e a , 
1707 - 24. x u .  1777, O b erstlieu tenan t in Spanien 1749 
bis zu seinem  Tode. —  150. F r a n c e s c o  A n t o n i o , Enkel 
von Nr. 146, S tam m v a te r der Rusconi von Giubiasco. — 
151. G iu s e p p e  A n to n i o ,  Sohn von Nr. 149, * 17. vi. 
1749 in Saragossa, t  2. v i. 1817 in Bellinzona, t r a t  in 
spanische D ienste. H au p tm an n  1776, schw er verw undet 
bei der Belagerung von G ib ra ltar, O berstlieu tenan t 
1781, verabsch iedet 1790, K o m m an d an t der Miliz der 
Vogtei Bellinzona 1792, Mitglied der provis. Regierung 
von Bellinzona 16. II. 1798, N a tio n a lp rä fek t von B ellin
zona 1798-1801, abgesetzt, weil er an  der T agsatzung  
vom  28. O kt. gegen den S taa tss tre ich  p ro tes tie rt h a tte . 
P räsid en t des tessin . L andtages 1801, lehn te  1802 das 
A m t eines Senators und  dasjenige eines N a tiona l
p rä fek ten  fü r die zu einem einzigen verein ig ten  beiden 
K te . Lugano und  Bellinzona ab . M itglied der K om m is
sion zur In k raftse tzu n g  der kan tonalen  Verfassung
1803. G rossrat 1803-1815 (P räsid en t 1804, 1811 und 
1814), S ta a ts ra t  1803-1814 ; T agsatzungsgesandter
1804, 1809, 1811-1813 ; O berst. - 152. A n d r e a , Sohn 
von Nr. 149, H a u p tm a n n  in  Spanien, wie auch  — 
153. G i o v a n n i , sein B ruder. — 154. F r a n c e s c o , Sohn 
von Nr. 149, O b erstlieu tenan t in Spanien 1778. — 155. 
G i u s e p p e  Ca r l o , Sohn von Nr. 151, 29. v u . 1797 - 26. 
x u .  1877, A nw alt 1832, Mitglied des ausserordentlichen 
G erichts, das Nessi nach  der G egenrevolution von 1841 
v e ru rte ilte  ; M itglied des K antonsgerich ts 1833-1875 
(m it U n terb rechung  1855-1856, w ährend w elcher Zeit 
•er S ta a ts ra t  w ar), P rä sid en t des K antonsgerich ts von 
1856 an.

4.  Zweig der Rusconi del Saleggio. —  156.  C a r l o  
F r a n c e s c o ,  Sohn von Nr. 139, 10 .  x i. 163 3  - 2 9 .  v m . 
1674 ,  R itte r , Pfalzgraf. —  157 .  F r a n c e s c o  E u t i c h i o ,  
Sohn von 139,  * 31 .  v ìi. 1638,  Dr. des zivilen und 
kanonischen R echts, R itte r . —  158 .  F e d e l e  F i l i p p o ,  
U renkel von Nr. 157 ,  * 9.  I X .  1753 ,  G rossrat 1808- 
1813 ,  K an to n srich ter 1 8 1 1 -1 8 1 3 ,  k a n t. V erw altungs
lic h te r  181 2 -1 8 1 3 .  — 159.  C a r l o ,  B ruder von Nr. 158,

17. i x .  1762 - 1. I .  1832, C horherr von Bellinzona, 
E rzp rieste r und D ekan 1831 bis zu seinem Tode. — 
159''" G i u s e p p e ,  A nw alt und N otar, 19. m . 1771 - 4. m .  
1841, Mitglied des G erichts von Bellinzona, des k a n to 
nalen V erw altungsgerichts 1805-1806 ; G rossrat 1808- 
1813.—  160. R o d o l f o ,  Sohn von Nr. 159 >>", 23. x . 1802-
6. n . 1874, A nw alt, G rossrat 1855, Mitglied des Gerichts 
von Bellinzona 1836, des ausserordentlichen G erichts, 
das nach der G egenrevolution von 1841 Nessi zum  Tode 
ve ru rte ilte , M itglied und 
P rä sid en t des K an to n s
gerich ts bis 1850, dann 
S ta a ts ra t  bis 1859, R egie
ru n g ss ta tth a lte r  von Bel
linzona 1870, fü h rte  durch  
E rb sch aft d. N am en Orelli.
S ta m m v a te r der Ilusconi- 
Orelli. — 161. F i l i p p o ,
A nw alt und  N otar, Enkel 
von N r. 158, * 17. XI. 1844, 
t  9. I V .  1926 in Bellinzona,
G rossrat 1877-1881, 1885- 
1890 u . von 1893 an  (P räsi
den t 1895), S ta a ts ra t  1890- 
1893, M itglied 1892, P rä si
den t des K onsortium s zur 
K analisa tion  des Tessins 
seit 1895, M itarbeiter an 
der Democrazia und R e
d a k te u r des Gottardo. —  F i l i p p o  R u s c o n i  ( N r .  161) .
162. G I U S E P P E ,  1847-1921, N a c h  e in e r  P h o t o g r a p h i e .
B ruder von Nr. 161, be
teiligte sich an der R evolu tion  von 1890. — 163. C a 
m i l l o , Sohn von Nr. 161, * 1876, Maler, stellte  in Mai
land, Bern, Zürich u. a. O. aus.

5. Zweig der Rusca von Bironico-Camignolo. R. be
fanden sich schon im  14. Ja h rh . in Bironico ; 1397 
h a tte n  sie do rt B esitzungen. M itglieder dieses Zweigs 
liessen sich auch in Lugano n ieder und  w urden  d o rt 
Bürger. Vielleicht gehört zu dieser Fam ilie der A rch itek t 
G i o v a n  G i a c o m o ,  der 1418 in Camignolo einen T urm  
oder ein Schloss b au te , das 100 Ja h re  sp ä ter von den 
Schweizern zerstö rt w orden sein soll. — 164. B e n n o  
oder Bennulo gen. von Corno, ist das erste b ek an n te  
Mitglied der Fam ilie, das in Bironico, Camignolo und 
Bellinzona G rundbesitzbesass, lebte M itte  des 14. J a h rh . 
—  165. Z a n o l o  oder G iovanni, Enkel von N r. 164, 
erw ähnt von 1385 an, f  gegen 1450, m ehrm als ca. 1415 - 
1448 des R ats von Bellinzona, procuratore 1420, ü b te  zur 
Zeit der Schlacht bei Arbedo einen sta rken  Einfluss aus 
und  w ar einer der U nterzeichner des F riedens von 1426. 
G esandter Bellinzonas beim  Herzog von M ailand, 
füh rte  1438 in  Bellinzona die A ugustinerm önche ein, 
führte  für sie den Bau aus und  d o tie rte  die K irche
S. G iovanni al D ragonato  und , m it G irardolo del Nado, 
das K loster 1440-1445 ; W o h ltä te r des Sp itals B ellin
zona. —  166. B a t t i s t a , V erw andter von Nr. 165, N otar, 
erw ähnt 1454-1480, vielleicht iden tisch  m it einem  R., 
der 1462 caneparo w ar. M itunterzeichner der V erkaufs
urkunde der Mesolcina an  G. G. Trivulzio 1480. —  167. 
L a n z a r o t u s ,  von Bironico, N otar, des K leinen R a ts  
von Lugano und caneparo 1440, procuratore 1450, 1454 
und 1457, beteilig te sich m it seinem  Sohne A n t o n i o

1466-1467 an der R evolu tion  von Lugano.
6. Zweig der Rusca von M agliaso. 1397 besassen sie 

G üter in Magliaso. Im  15. Ja h rh . w aren M itglieder dieses 
Zweiges B ürger von L ugano und sogar von Corno. — 
168. M a r c o l o ,  t  vor 1426, h e ira te te  C atalina della 
Torre, von Mendrisio, und w urde d adurch  S tam m vater 
des Zweiges R usca-della  T orre. —  169. G i o v a n n i ,  Sohn 
von Nr. 168, gen. de Corno, des R a ts  von Bellinzona 1426
u . 1432, M itunterzeichner des Friedens Aron 1426 nach 
der Schlacht bei Arbedo. —  170. G i o r g i o , Sohn von
Nr. 168, w ahrsch . iden tisch  m it dem « Gören » des
Friedens von 1426, |  gegen 1465, ca. 70 Jah ren  a lt. in 
Bellinzona eine der einflussreichsten Persönlichkeiten 
seiner Zeit, des R a ts  1430, 1439, 1442, 1445, 1446 und 
1454 ; caneparo von Bellinzona, Biasca, Osogna, Bre
sciano und Claro 1430 ; m ehrere Ja h re  lang S ta a ts 
anw alt, e rn an n t vom  Herzog 1444, m ehrm als Ge-
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sand ter in M ailand, A nw alt des Herzogs in M ailand 
1447, v ielleicht iden tisch  m it Giorgio, H au p tm an n  von 
B ellinzona 1446. —  171. L u t e r i o , Sohn von N r. 170, 
C horherr von Bellinzona 1459, ta tsäch lich  das H a u p t der 
grossen K irchgem . u n te r  dem  E rzp ries te r Barengo. —
172. G i o r g i o , E nkel von Nr. 170, e rw ähn t als E rz 
p ries te r von Bellinzona 1512-1524, t  v o r 6. ix . 1525. —
173. G a b r i e l e , aus einem  ändern  Zweig der R . von 
M agliaso, M itglied des S ta d tra ts  1498 und 1499, zeich
ne t sich 1500 im  A ufstand  B ellinzonas gegen die 
F ranzosen  aus. — 174. F r a n c e s c o , f  ku rz  vor 1528, 
liess 1520 in S ta . M aria degli Angeli in Lugano die 
Kapelle B usca b auen  und  m it schönen, neulich re s tau 
rie rten  F resken  ausschm ücken .

7. Verschiedene R . von Bellinzona, die öfters n ich t 
genau festzuste llen  sind. —  175. G i o v a n  P i e t r o , 
von B ellinzona, F iskal von Bellinzona 1640, gl. J . 
P o s ld ire k to r von B ellinzona, te s tie rte  am  28. v m . 1657 
und verm ach te  sein Verm ögen zur G ründung  eines 
Sem inars in Bellinzona ; t  w ahrsch . 1659 ; sein Nachlass 
gelangte  in den Besitz des Jesuitenkollegium s. —  176. 
F u l g e n z i o , gen. von G iubiasco, * 1780, A nw alt, 
einer der A nführer der R evolu tion  von Giubiasco 1814, 
p räsid ie rte  die V ersam m lung von G iubiasco, Mitglied 
der provisorischen R egierung, w urde am  12. Sept. 
a rre tie r t , ab er am  14. von Volke b efre it. — 177. A n t o 
n i o  R usconi, aus dem Zweig von Sem entina, 26. x. 1788-
23. I I .  1852, t r a t  1809 in österreichische, sp ä te r  in hol
ländische D ienste. E idg. O b erstlieu tenan t 1839.

V. Verschiedene Zweige. —  1. Zweig von Agno. E r 
sell aus Corno stam m en ; 1467 w ar ein Zweig in Bedi- 
gliora ansässig. Im  15. Ja h rb . besass die Fam ilie die 
F isehen tz  von Agno. 1482 erh ielten  die R . der pieve 
Agno, C r i s t o f o r o  u nd  B e r n a r d o , von Ascanio Sforza 
Priv ileg ien , weil sie bei der V erteid igung von dessen 
S ta a te n  ihr Verm ögen verloren h a tte n . H eute  zerfallen 
die R . von Agno in drei nach  Cassino, Scrocca und 
M ondonico, ih ren  W ohnorten , ben an n te  H auptzw eige. 
Die R . von Cassina h a tte n  zahlreiche N otare. —  178. 
B o n i f a t i u s , gen. de Agnio, von Corno, der e rste r
w ähn te  der Fam ilie, ve rk au fte  1370 m ehrere im  Luga- 
nesischen gelegene G üter. — 179. E in  R., B ildhauer, von 
Agno, w ird  gegen 1700 als Schöpfer der K rönung  des 
H o ch altars der P fa rrk irch e  von Dongio erw ähn t. — 
180. P io  L u c a , von Cassina, * 1705, P ro p s t und  D ekan 
von Agno 1739 - t  1760. — 181. T u l l i o  V i n c e n z o , von 
Cassina, * 1713, P ro p s t und D ekan von Agno 1760- 
t  1799, liess die schöne P fa rrk irche  bauen . —  182. 
A n d r e a , A rch itek t, a rb e ite te  m it P ie tro  R abaglio  1749
u. u n te r  der L eitung  v . Virgilio R abaglio  1756 am  könig
lichen P a las t in M adrid u . an  der K a th ed ra le  S t. Ju s t. 
— 183. F o r t u n a t o , A rch itek t, a rb e ite te  in  Spanien u n 
ter Virgilio u . 1745 u n te r  P ie tro  R abaglio . —  184. F r a n 
c e s c o , von Scrocca, f  29. v m .  1811, 84 Ja h re  a lt, P fa r
re r von G ravesano 1765 bis zu seinem  Tode, apo sto 
lischer P ro to n o ta r , 1748 D elegierter der B istüm er Co
mo u. M ailand zu der G esandtschaft der reg. O rte zur 
R egelung der Ju risd ik tionsfrage  von Gnosca. — 185. 
L u i g i ,  A rch itek t und Ingenieur, von Mondonico, 
* 2. ix . 1761 (n ich t 1758) in Agno, f  1822 in Valenza, 
w urde 1782 von K a th a rin a  I I .  nach R ussland berufen 
und tru g  d o rt zur E in führung  der italienischen A rchi
te k tu r  bei. Schützling  A lexanders I. ; zum  H ofra t und 
A rch itek ten  e rn an n t ; R itte r . N eben zahlreichen P r iv a t- 
b au ten  und der R estau rierung  m ehrerer Schlösser (u. a. 
desjenigen von Tauris) w irk te er am  N euaufbau von 
M oskau m it. Von ihm  stam m en die K a th ed ra le  und 
der P a las t der Kanzlei in Czerkask, die K a th ed ra le  von 
Sim feropol (K rim ), die St. N iklauskirche in R eval und 
Moscheen in Tiflis. In S t. P e tersb u rg  vergrösserte  er die 
G em äldegalerie (E rm itage) und den A d m iralspa last und 
schuf die P läne zum  grossen T h ea te r des Newskipro- 
spek ts. 1820 zog er nach  Paris, wo er Recueil des dessins 
des différents bâtiments construits à St. Petersbourg el 
dans l ’intérieur de l ’empire de Russie  veröffentlichte. — 
186. N a t a l e , von Cassina, P ro p st und  Dekan von Agno 
1799 - t  1829. — 187. F r a n c e s c o , von Cassina, N otar, 
Mitglied des kan to n a len  L andtags und des K an to n s
gerichts 1802. — 188. G i a c o m o , A rch itek t, w irk te  in 
R ussland im 18. und  19. Ja h rh . — 189. P a o l o , von

Scrocca, P ro p s t und D ekan von Agno 1872 - f  1895, 
liess die Fassade der S tiftsk irche bauen . —  190. N a t a l e ,  
von Cassina, * 10. x . 1855, A dvokat und N otar, G rossrat 
seit 1880 (P räsiden t 1883), V erfassungsrat 1892, D irek
to r  des Liceo L ugano 1880-1882.

2. Zw eig von Arosio. Die Fam ilie fü h r t  das gräfliche 
W appen, doch ohne die K leeb lätter. H eber den U r
sprung  dieses Zweiges is t n ich ts genaues bek an n t, v iel
leicht is t er von gleicher H erk u n ft wie der Zweig von 
B edano-M anno. —  191. M a r t i n u s  B a z i u s ,  erster, 1347 
in Arosio e rw äh n te r R . dieses Zweiges, k au fte  dam als 
von Michele R . von B edano G rundbesitz  in M anno. —  
192. B a r t o l o m e o , von Arosio (n ich t von Rovio, wie 
Oldelli und andere H isto riker b ehaup ten ), * 1680, t  1745 
in M adrid, Maler, a rb e ite te  in Lugano in einem  der 
P a läs te  R iva und  im  früheren  K loster St. M argarita , 
bem alte  das Æ ussere des Beinhauses S t. Abbondio von 
G entilino, schuf die Gem älde der K irche von Osogna 
(1719), w ar eine Zeitlang in Rom  und än d ern  O rten  in 
Ita lien  tä tig , w irk te  in Spanien m it an der A us
schm ückung des Escurials. G ünstling  der K önigin E li
sab e th  Farnese. — 193. M a t t e o , * 29. I X .  Ì 807 in 
Arosio, t  19. I. 1886 in P a rm a , fü h rte  die S tück arb e iten  
am  Palazzo der K aiserin  M aria Luisa in P a rm a  aus, 
schuf den innern  Fries der K irche S. Rocco, zwölf S ta 
tu en  für das königliche T h ea te r in Parm a und  andere  
W erke in versch. S täd ten  N orditaliens. Professor am 
In s t i tu t  der schönen K ünste  in P arm a, verm ach te  1885 
20 000 F r. dem  Grossen Spital von P a rm a  und  sein 
übriges Verm ögen zur G ründung des In s ti tu ts  R usca in 
G ravesano (eröffnet 1893) fü r junge  L eute  der Gem. 
G ravesano, Bedano, M anno und  Arosio.

3. Zweig von Bedano-M anno  ; f  seit m ehr als einem 
Ja h rh . E r fü h rte  ebenfalls das gräfliche W appen . Nach 
M arkgraf R usconi soll er eine Verzw eigung der R. von 
Lugano sein, doch ist auch  m öglich, dass die Fam ilie  
m it einem Zweige der R. von Corno in  V erbindung stand . 
1367 b a u ten  und  d o tie rten  die R . die K irche S ta. 
M aria von B edano. —  194. M i c h e l e  besass 1347 G ü te r 
in Bedano. — 195. A l b e r t o ,  von B edano, nach  än d ern  
von Vedano (Italien), E rzp ries te r von Locarno 1444 bis 
zu seinem  Tode vor 25. X I .  1475. — 196. N i c o l ò , 
* ca. 1563 in Bedano, Dr. theol., P riester, ausgezeichne
te r  K enner der griechischen, late in ischen , hebräischen 
und chaldäischen Sprache, P fa rre r von Sessa 1588-1590, 
E rzp ries te r von Sondrio 1590 bis zu seinem  Tode, 
V erteid iger des K atholizism us an den D ispu ta tionen  
von T irano 1585 und  1596, w urde angeklag t, das 
A tte n ta t gegen den P räd ik an ten  Scipio Calandrino in 
Sondrio an g estifte t zu haben , am  14. v ii. 1618 gefangen
genom m en und  nach  Chur, dann nach  Thusis g eführt 
und d o rt am  4. Sept., tro tz  der In terv en tio n  der 
katholischen O rte und  der A bgeordneten  der Vogtei 
Lugano, h ingerich te t. Das G hurergericht annu llierte  
1619 die A kten  des G erichts von Thusis. Nicolò h a tte  
1598 Acta dispulalionis Tiranensis adversus Calvinum  
veröffentlicht und  hin terliess zehn H andschriften  über 
stre itige  G laubensfragen. —  197. B a r t o l o m e o , B ruder 
von Nr. 196, Dr. theol., K o a d ju ta to r  seines Bruders 
in Sondrio, dessen Nachfolge in der um fangreichen 
K irchgem . er ausschlug. E rzp rieste r von M ontagna 
(Veltlin) 1620. —  198. L u i g i  oder Aloisio, B ruder der 
Nr. 196 und 197, K o a d ju ta to r, h ierau f N achfolger seines 
B ruders Nicolò in Sessa 1590-1638, b au te  die neue 
Pfarrk irche , lebte noch 1640. —  199. G i o v a n n i  A n t o 
n i o , Neffe der Nr. 196-198, Dr. theol., C horherr von 
Sondrio und 1638 - t  1663, P fa rre r von Sessa, fü h rte  
den B au der P farrk irch e  zu E nde und  b au te  den 
G lockenturm . —  200. P r o v i n o , f  1712, von M anno, 
S tuckkünstle r, a rb e ite te  an m ehreren  P a läs ten  und 
K irchen  in P iacenza m it.

4. Zweig von Cureglia. Der U rsp rung  dieses t  Zweiges 
ist u n b ek an n t ; die Fam ilie w ird schon im 17. Ja h rh . in 
Cureglia erw ähn t. W appen  : zweimal gete ilt von Gold 
m it einem schw arzen gekrön ten  Adler, von Silber m it 
einem ro ten  Löwen und  fünfm al schräg ge te ilt von Sil
ber und R ot (17. Ja h rh .) . —  201. V i t a l e , L etz te r der 
Fam ilie, f  18. i. 1862 in Cureglia, w ar 1814 in die R evo
lu tion  von Giubiasco verw ickelt. G rossrat 1830-1834 ; 
S ta a ts ra t  1838-1839, von den U rhebern  der R evolution
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vom Dez. 1839 des H och v errta s  angek lag t und  ve r
u rte ilt, aber 1841 am nestie rt.

5. Zweig von Rancale ; U rsprung  u n b ek an n t. — 202. 
F r a n c e s c o , B ildhauer, nach einigen H isto rikern  aus 
R ancate, schuf 1625 - 1649 B üsten, M edaillons u. a. 
fü r den Palazzo Garcano au f R echnung  des D om 
kap ite ls M ailand. W ahrsch . is t er n ich t iden tisch  m it 
F rancesco, der 1689 zwei S ta tu en  fü r den A ltar der 
M uttergo ttes im  Dom von Conio schuf. — 203. C a r l o  
G e r o l a m o , B ildhauer, v erp flich te te  sich 1750, das 
grosse P o rta l und  andere  W erke und  1776 den Hoch
a lta r  der K irche von Orzivecchi (Italien) zu schaffen. — 
204. F r a n c e s c o  A n t o n i o  G r a z i o s o , w ah rsch . Sohn von 
Nr. 203, * 29. ix . 1757 in R ancate , f  18. VI. 1829 (nicht 
1833) in M ailand, B ildhauer und  S tu ck künstle r, arbei
tete  in P iacenza, P av ia , Crem ona, B ergam o, M antua u. 
N ovara, h in terliess in  Corno B ildhauereien  und  S tü ck 
arb e iten  in den P a läs ten  M uggiasca u n d  Giovio und 
besorgte die A usschm ückung des Lyceum s, w ar bes. 
ab er in M ailand künstlerisch  tä tig , w irk te 1785-1829 
am  Dom  und  w urde le itender B ildhauer, ist u . a. 
Schöpfer von v ier dortigen  Basreliefs u n d  eines solchen 
am  Arco del Sem pione. 1795 arb e ite te  er an den S ta tuen  
des S ank tu ariu m s des V arallino in G alliate (Italien ) m it. 
Im  Tessin stam m en  von ihm  die schöne K anzel der 
S tiftsk irche  von Bellinzona, zwei A ltäre  der K irche von 
L eontica  u n d  die S ta tu e  des hl. S tefano in R ancate  
(1796). —  205. G i r o l a m o ,  Sohn von Nr. 204, B ildhauer, 
a rb e ite te  am  Dom  und  an der A usschm ückung des Arco 
del Sem pione in M ailand m it. —  206. A n t o n i o , B ild
hauer, * 12. ix . 1784 in R ancate , w ahrsch. iden tisch  m it 
dem  R ., der m it N r. 205 und  den B rüdern  G i o r g i  und 
G i u s e p p e  R ., ebenfalls von R ancate , an  den S kulp turen  
des M ailänder Doms arb e ite te . —  207. E r n e s t o , Maler, 
* 15 . v in .  1864 in R ancate , besorgte u . a. die A us
schm ückung der sog. Sala delle Asse im  re stau rie rten  
Castello Sforza in M ailand, a rb e ite te  in Lugano an 
der A usschm ückung der K a th ed ra le  m it. R itte r  der 
italienischen K rone.

6. Zweig von Taverne-Torricella. Es ist m öglich, dass 
die R. von T averne-T orricella , von denen sich einige 
M itglieder im Laufe des 18. Ja h rh . in L ugano nieder- 
tiessen, zw eifacher H erk u n ft sind. E in e rster Zweig 
s tam m t ab von C r i s t o f o r o , der das Schloss Biromco 
bew ohnte und  sich 1499 in T averne niederliess, was au f 
eine A bzweigung von den R . von Bironico-Cainignolo 
schliessen lässt. E in  zw eiter Zweig soll von S t a c k i n g ,

von Coniano, abstam m en, 
von dem  ein U renkel L e o 
n e , * 1621, 1693 in Torri- 
cella s ta rb . Doch ist es 
au ch  m öglich, dass Sta- 
chino ein Abkom m e von 
Cristoforo w ar. —  208. 
B e r n a r d i n o , N achkom m e 
von Cristoforo, f  1598 an 
der P est ; G eneralkom m is
sär desG esundheitsw esens. 
— 209. G i o r g i o ,  Enkel von 
Nr. 208, Dr. des zivilen 
und kanonischen Rechts, 
C horherr von Lugano nach 
1649, e rw ähn t 1653 i . Rom, 
soll nach  Vegezzi gegen 
1698 han d sch riftl. Chroni
ken ü b er das Luganesisc.he 
geschrieben haben . — 210. 
C a r lo  F r a n c e s c o ,  Maler, 
E nkel des oben erw ähnten  
Leone, * 1696 (n ich t 1701) 
in Torricella, f  U .V . 1769 
in M ailand, Dr. ju r .,  auch 

Maler, schuf u . a. die P o rträ ts  des K önigs von Sar
dinien und  von M itgliedern der königlichen Fam ilie, 
zog dann  nach Venedig, S o lo thurn  und  Bern (P o rträ t 
des Schuttheissen H ieronym us von E rlach), begab sich 
um  1730 nach  D eutsch land , zunächst nach  Cassel 
(P o rträ t  des F ü rs ten  K arl von W aldeck, 1736) und w ar 
h ierauf fü r die Höfe von Preussen und H annover tä tig . 
G ünstling  Friedrich  W ilhelm s I. von Preussen  und

Friedrichs des Grossen ; schuf die P o rträ ts  der könig
lichen Fam ilie  und des Herzogs von Braunschw eig. Dem 
König Georg I I .  von H annover folgte R. nach E ngland , 
wo er zahlreiche P o rträ ts  von M itgliedern der H of
gesellschaft m alte . Vom P a p s t w urde er 1730 zum 
R itte r  e rn an n t ; S t. L az aru sritte r  1741. E iner der 
besten P o rträ tis te n  se iner Z eit. — 211. J a c o p o , Maler, 
w ahrsch. Sohn von N r. 210, zeichnete sich beson
ders im P o rträ tfa c h  aus und  liess sich um  1770 in L u
gano nieder.

7. Rusconi von Tremona. Diese im  17. Ja h rh . in 
T rem ona erw ähnte  Fam ilie  soll aus der Gegend des 
Comersees stam m en ; eine heu te  im M annestam m  
t  Linie liess sich in R ovio nieder. —  212. G i u s e p p e , 
A rch itek t und S tuckkünstle r, * 1668 in T rem ona, f  1758 
in Rom , dort Schüler und  M itarbeiter des M ailänders 
Camillo Rusconi, den Bianchi unrichtigerw eise als Tes- 
siner bezeichnet. Giuseppe w urde 1728 N achfolger seines 
Meisters und  w ar in Rom  sehr tätig , besonders in  den 
K irchen S. P ie tro , St. Ignazio, S. Giovanni del L aterano , 
S ta. Prassede und am  P an th eo n . M itglied der A kadem ie 
von S. Lucca. —  213. V e n a n z i o  I s i d o r o , Maler, m alte  
1714 die Kapelle des B ap tiste rium s der P fa rrk irche  in 
Morcote aus, gehört w ahrsch . zu dieser Fam ilie. —
214. E m ilio , von Rovio, A dvokat und  N otar, * 1840, 
t  Feb . 1910, R ed ak teu r der Tribuna  von Lugano 1868- 
1873, G rossrat 1881-1885, V erfassungsrat 1891 und 
1892, K an to n srich ter bis 1875, w iedergew ählt 1893 und 
Präsiden t des K antonsgerich ts bis zu seinem  Tode, 
P räsiden t des K assationshofs.

Bibliographie. BStor. 1879-1882, 1884-1886, 1888. 
1890-1892, 1894-1904, 1906-1923, 1925, 1928. — A H S  
1905, 1914, 1919, 1925. — G. P. Corti : Famiglie  
patrizie ticinesi. — L L . — S K L .  — Füssli : Gesch. der 
besten Künstler. — Periodico d. Società Stor. com. I, I I , 
I I I ,  X I . —  Monitore di Lugano  1909-1914, 1921-1923, 
1925. —  N bl. v. Uri 1918, 1923. — S Z G L . —  Ticino  
1928. — Educatore 1878, 1880, 1901, 1926 und 1928. — 
W irz : Regesten. — K. M eyer : Blenio u . Leventina. — 
Derselbe : Die C apitam i von Locarno. —  V. De V it : 11 
Lago maggiore. — R iv. arch. com. 1928. — M onum enti 
Storici d. C. Ticino, Fasz. 2, 3. 7 u . 8. — R. R usca : II 
Rusco, Ilistoria d. fam iglia  Rusca. —  A. R usconi : 
M emorie storische d. casato Rusca o. Rusconi. — A. Lü- 
Lolf : Die Regesten der Rusconi (in G fr. X X X III ) .  —
A. Oldelli : D iz. —  E . P o m e tta  : Come il T icino. — 
Derselbe : La guerra di Giornico. —  G. P o m etta  : 
Briciole di storia bellinzonese. —  G. B . Torricelli : 
Orazioni Sacre e dissertazioni. — E. Maspoli : La pieve 
d’A gno. —  S. M onti : A tti. —  S. B orrani : Bellinzona, la 
sua chiesa e i suoi arcipreti. —  Derselbe : Ticino Sacro.
— G. D uetti : Note storiche religiose. — P . Vegezzi : 
Esposizione storica. —  A. Baroffio : Storia d. C. Ticino. 
Derselbe : Dell’Invasione francese. — St. F ranscin i : La 
Svizzera italiana. — Derselbe : Storia d. Svizzera italiana.
— R espin i-T artin i : Storia politica d. C. T icino. — 
P. de Vallière : Honneur et fidélité. — Considerazioni sul 
processo Degiorgi. —  Inchiesta fed. srii fa tti dell’11 seit. 
18 9 0 . — G alli-T am burini : Guida del M alcanlone. — 
FI. G ubler : Gesch. d. K ts. Tessin. — Almanacco ticinese 
1924 u. 1926 .  —  Benois-Sim ona : Lugano... un  semen
zaio di artisti. — L. B ren tan i : M iscellanea storica. — 
Derselbe : L ’antica chiesa matrice di S . Pietro in  B ellin
zona. — V. Sprecher : Ilistoria m oluum  et bellorum pos- 
tremis bisce annis in  Rhaetia excitatorum et gestorum . —
D. Sesti : Il Ven. Nicolò Rusca da Bedano. —  P. B oz
zetti : Nicolò Rusca. — J .  .1, S im onet : N ikolaus Rusca 
il. das berüchtigte bündn. Femgericht. — Giornale deI 
Popolo 1 929 ,  Nr. 140. — Popolo e Libertà, 10. IV. 1926 .
— A S 1. — A S H R .  — S. D o tta  : I  Ticinesi. [C. Trezzini.]

Luzerner Zweig, abstam m end  v . Nr. 143 ; R u s c o n i .—
215. J o h a n n  A n t o n  (Nr. 144), B ürger von Luzern 1661.
— 216. F r a n z  M a r c u s  (s . Nr. 143). — 217. J o h a n n  
K a r l  F u l g e n z , 1667-1731. Grossrät 1688, B itte r 1679, 
Vogt zu Weggis 1697, H absburg  1708, B üron 1713.
—  218. J o s e f  L e o p o l d ,  Sohn von Nr. 217, 1702-1753, 
Prior zu R heinau 1734, A bt 1744. —  219. A n n a  K a 
t h a r i n a ,  1695-1758, T ochter von Nr. 217, als Schw ester 
M. Rosalia R egina P rio rin  von E schenbach 1737, 
A ebtissin 1740. —  2 2 0 .  M a r i a  V i c t o r i a ,  1704-1770.

C a r lo  F r a n c e s c o  R u s c a  ( N r .  210) .  
N a c h  e i n e m  K u p f e r s t i c h  v o n  
J .  C. F ü s s l i  : Gesch. d. besten 

Künstler.
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T ochter von N r. 217, P rio rin  von F a h r  1741. —  221. 
F r a n z  K a r l , 1693-1748, Sohn von N r. 217, G rossrat 
1731, h in terliess das Viridarium  nobilitatis Lucernen- 
siu m  m it gem alten  W appen  (die S tam m bäum e sind von 
seinem  V ater). — 222. N i k o l a u s  J o h a n n , 1738-1787, 
Sohn von N r. 221, D r. tlieol. e t ju r . can., aposto lischer 
P ro to n o ta r , S ta d tp fa rre r  zu Luzern  1772, C horherr 
1776. —  223. F r a n z  X a v e r , 1773-1847, Professor der 
R h eto rik  zu Luzern, C horherr 1818, der L etzte  dieses 
Zweiges. —  G/>. Reg. — F. B a lth asa r : M useum  virorum  
Lucernatum . —  v . Mülinen : Helvetia sacra I, 119 ; 
I I ,  75, 102. —  Das Gotteshaus Eschenbach (1910), p. 141, 
144. —  P . X . W eber : L uzem er Sanitätspersonal (im 
Korrespondenzblatt der Luz. Beam ten  1929). — Kas. 
Pfyffer : Ct. Luzern  I I , 174. [P. X. W.]

R U S C H  ( R u o s c h ) .  A lle Fam ilie von Appenzell I. R ., 
deren  Nam e in dieser Schreibung u rk . zuerst um  1428 
(R uosch) v o rkom m t und  w ahrsch . eine D im inutiv form  
von R udo lf ist, da  er auch als P ränom en erscheint. 
« R uoschi T an n er » 1417. —  1. J o h . B a p t i s t  G r e g o r , 
von A ppenzell, 1735-1804, L an desbauherr 1771-1782, 
L andam m ann  oder P a n n e rh err 1782-1803, T agsatzungs
g esan d te r 1780-1795. —  2. J o h a n n  B a p t . J o s e p h  A n 

t o n , von Appenzell, 1806- 
1865, E nkel v. Nr. 1, L an 
dessäckelm eister 1834- 
1840 u . 1849-1865, L a n d 
am m ann oder P an n e rh err 
1840-1847. —  3. J o h a n n  
B a p t . E m i l , von A pp en 
zell, 7. ix . 18 4 4 -2 7 . i. 
1890, Sohn v . N r. 2, L an 
d e ss ta tth a lte r  1874, P rä 
siden t d. K an to n sg erich ts  
1875, reg. oder stills teh en 
der L andam m ann  1877- 
1890, S tä n d era t 1869-1875 
und 1877-1890, L an d esa r
ch ivar 1866-1890, B egrün
der der h isto r. Sam m lung 
in A ppenzell, der k a n to 
nalen Feuerversicherung, 
der länd l. Spar- und Leih-

T . t> *• , r. -, o , kasse ; V erfasser zahlrei- J o hann  B apt is t  Emil Ruscli. , . ’ ■ . - , . . .
Nach einer Li thographie  eher ju ris tischen  u . h lstori-

(Schweiz. Landesbibi.  Bern). sehen P ub lik a tio n en  über
Appenzell I. R. und  der 

Schrift e i Wanderspiegel (1873) und A lp ines Stilleben 
(1881). — 4. T h e o d o r , 27. ix . 18 7 1 -1 5 . x i .  1926, 
P riester 1897, K ap lan  in B ütsw il 1897, in Appenzell 
1899, e rster k an to n a le r Schulinspek tor von Appenzell
I. R h. 1901, sehr verd ien t um  die Förderung  der 
Volksschule, P fa rre r in B enken 1920, P rä sid en t des 
B ezirksschulrates G aster 1921. —  Ostschweiz 1926, 
Nr. 536. —  5. C a r l  Alois, von Appenzell, * 17. v m . 
1883, Sohn von N r. 3, Dr. ju r ., R ed ak to r am  A p p en 
zeller Volksfreund  1909-1918, R egierungsrat 1914, 
L andam m ann 1923 und  1925, S tä n d era t seit 1920, M it
glied vieler K om m issionen. V erfasser einiger lokal
geschichtlichen M onographien und Schilderungen seiner 
M itte lm eerfah rten . — 6. J o h a n n  B a p t i s t , von A ppen
zell, * 17. II. 1886, R ed ak to r am  Sarganserländer in 
Meis 1909-1911, am  Aargauer Volksblatt in B aden 1912- 
1917, dann H erausgeber der Schweizer, republ. Blätter 
und des RepuòTtforoer-K alenders, Verfasser h isto rischer 
E rzäh lungen  und des G eschichtsw erkes B ism ark und  
seine Nachfolger. — 7. A l b e r t , v R eu te , * 30. v . 1896 in 
W in te rth u r, N otar, S u b s titu t des K re isno tars von B as
sersdorf 1921, von Illnau  1923, V erfasser einer F am ilien
chronik der « Ruosch ». —  F ü r  In n errhoden  w urde die 
Schreibung « R usch » durch  Beschluss der S tan d es
kom m ission vom  1. v ii. 1916 als am tlich  e rk lä rt ; die 
refo rm ierten  A usserrhoder dagegen schreiben ihren  N a
m en « R uosch » (ä ltere  Form ). — Vergl. A U .  —  A J  
1866, 1896. — K oller und  Signer : A ppenzell. Ge
schlechter buch. — M itteilungen von L andam m ann  Dr. 
C. R usch und N o ta r Alb. R usch . [A. M.]

R U S C H E IN  (K t. G raubünden , Bez. G lenner. 
S. GLS).  Gem. und  P farrd o rf. R . b ildete  m it den D ör
fern L adir und  Schnaus u rsp r. eine politisch-ökonom i

sche E in h e it. Gem einsam er Alpen- und W eidebesitz 
t r i t t  1459 auf. Noch im 16. Ja h rh . gaben sich die drei 
N achbarschaften  (1596) ein gem einsam es D orfrech t. 
E in U rte il des G erichtes Gruob von 1561 bestim m te , 
dass jede der drei Gem einden einen Geschworenen zum 
G erichte stellen solle. 1683 w urden gem einsam e Be
stim m ungen ü ber A ufnahm e ins B ürgerrech t erlassen. 
K irch lich  spielte  R . eine ganz bedeutende Rolle. Die 
K irche des hl. Georg erschein t schon im  R eichsurbar 
von C urrätien  aus der Zeit Ludwigs des F rom m en. 
Sie w ar M utterk irche  der K irchen zu L ad ir, Seth und 
Schnaus und zugleich E igenkirche des K losters Pfäfers. 
1489 gingen die R ech te  des K losters P fäfers an  das 
K loster D isentis über. G estü tz t au f die Ilanzerartike l 
tren n te  die weltliche O brigkeit Seth  und  L ad ir von 
R uschein . Der Bischof verw eigerte  hiezu seine Zu
stim m ung. E rs t im  17. Ja h rh . fand  die k irchliche Los
trennung  s ta t t .  Tauf- und S terbereg iste r seit 1705, 
E hereg. seit 1648. —  Vergl. A rchive R uschein und 
Schnaus. — A. v. C astelm ur : Jahrzeitbuch und  Urbare 
von Buschein  (in J H G G  1928, m it L it.). [A. v. C.] 

R U S C H E N  B E R G  (K t. G raubünden , Bez. A lbula, 
K reis O berhalbstein). Die B urg R ., Sitz der gleichnam i
gen churbischöll. M inisterialen, w ar zu F . Sprechers 
Zeit. (1617) bereits zerfallen. Das Geschlecht von R. 
b lüh te  n u r kurze Zeit und w ird m it den R itte rn  von 
B üchenberg bei T rim m is verw echselt. F r i e d r i c h  von 
R uschenberg  is t 1275 Zeuge. —  Mohr : Cod. d ip i. I II .
— F. Sprecher v . Bernegg : Chronik. [A. M.]

R U S C O N I .  Siehe Rusca .
R U S I L L O N .  W aad tlän d er Fam ilien von Belm ont 

su r Y verdon (1407), V uarrens (1466) und  L ausanne 
(1533). E in Zweig der R . von B elm ont bü rg erte  sich 
1634 in Y verdon ein ; sp ä te r in N euenburg  und  Bern 
(1794). — F r a n ç o i s  Louis ,  1751-1821, H au p tm an n  in 
französischen D iensten  u n te r  Ludw ig X V I., Salzein
n ehm er in B ern, eifriger R oyalist, w urde 1804 der 
V erschw örung gegen N apoleon (C adoudalhandel) ange
k lag t und  zum  Tode v e ru rte ilt , jedoch  begnadig t. 1814 
e rn an n te  ihn der K önig Ludwig X V I11. zum  M aréchal 
de cam p. — F. B arbey  : La mort de Pichegru. —  F . D u
bois in  A U S  1915. — Livre d'Or. —  [M. r . ]  — H e n r i ,  
* 1872 in  Genf, M issionar in M adagascar 1897-1928, 
Verfasser von A u  pays Tsim ihety  (1923). [G. A. B.]

R U S S ,  f  regim entsfähige Fam ilie der S ta d t L uzern.
B ürger w erden : Claus , aus M ailand, 
1381 ; Ger ma n n , von Corno, 1409 ; 
IIANS, 1413. W appen  : 1. in R o t eine 
silberne B urg ; 2. in R o t drei gegen- 
gezinnte silberne B alken. — 1. A ntön 
(1393-nach 1461), Vogt zu Kriens'.ynd 
Horw  1423, im M ichelsam t 1 4 2 4 /zü  
H ochdorf und R o tenburg  1425, Seckei
m eister, Seevogt zu Sem pach 1427, 
V ogt zu B aden 1431, des , R a ts  und 
Schullheiss 1435, G esandter^  bei der 

B elagerung der F arn sb u rg  1444, A m m ann 1446, H err 
zu C astro S. P ie tri bei Corno. —  2. H ans , Vogt zu 
K riens 1470, im  T hurgau  1477, in  M ünster 1482, zu 
R otenburg  1494, Schultheiss 1495, G esandter, f  1503.
— 3. Melch i or , Grossrat. 1455, S tad tsch re ib er 1461, 
Vogt zu E bikon 1483, zu M alters 1487, T w ingherr zu 
Rüssegg 1488, P ro to n o ta r , f  1493. — 4. Melchior der 
jüngere , Sohn von N r. 3, G erichtsschreiber, G esandter 
nach U ngarn  und R itte r  1479, S tad tsch re ib er 1476, 
G rossrat 1480, V erfasser einer eidg. C hronik (s. H B L S  
IV, p. 240), t  im  Schw abenkrieg 1499. — 5. L u d w i g , 
K lein ra t 1509, Vogt zu W eggis 1517. —  6. N i klaus , 
Vogt zu H absburg  1519, K le in ra t 1530, Vogt zu Büren 
1531, t  1544. — 7. J ost, Vogt zu W ykon 1573, K le in ra t 
1576, t  1588 als L e tz te r des Geschlechts. — L L .  — L L H .
—  Gfr. Reg. — Jos. Schneller : Melchior B uss. — G. 
v . Vivis in A H S  1905. — D erselbe : Besatzungsbuch. — 
Siehe auch  R o ss i v. Castel S. P ie tro . [f v. v.]

R U S S ,  R u d o l f ,  Ju n k e r, Vogt der G rafschaft Ki- 
burg  1403 u n te r  G raf W ilhelm  von M ontfort-B regenz. 
W appen : au f n a tü rlichem  Berg S taude  m it 5 fünf
b lä ttrig en  B lum en, das ganze belegt m it Q uerbalken 
(Farben  u n b ek an n t). —  S taa tsa rch iv  Z ürich. (D. F.] 

R U S S ,  C a r l ,  Industrie ller, * 22. x i. 1838 m  W ald
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(R heinpreussen), f  12. I I .  1925 in  N euenburg , Schwieger
sohn Philippe Suchards, des G ründers der Schokolade
fab rik  in  Scrricres, folgte diesem  1884 als L eiter der 
F ab rik , die ihm  einen grossen A ufschw ung v e rd an k t. 
P h ilan th ro p . Sein Sohn — W i l l y , * 5. ix.  1877 in 
N euenburg , wo er 1893 B ürger w urde, D irek to r der 
Schokoladefabrik , K unstsam m ler, Verfasser einer Bio
graphie  seines V aters : C. Russ-Suchard. — J .  W idm er : 
Les Modler de la collection R u ss-Y o u n g  à Serrières- 
N euchâ’el. — Mess. boit, de Neuchâtel 1926. [L. M.]

R U S S E R ,  F r i t z ,  von La Coudre (N euenburg), 1828- 
1896 in La C haux de Fonds, nahm  eifrigen A nteil an 
de r R evolu tion  von 1848, w ar m ehrere Ja h re  G rossrat 
und 1875-1878 N a tio n a lra t. M itbegründer des National 
suisse. — M ess. boit, de Neuchâtel 1897. [L. M.]

R U S S I .  Fam ilien  der K te . Bern u. Uri.
A. K a n to n  B e r n .  Fam ilie der Gem. Gsteig und  Saa- 

nen, wo sie schon 1452 erw. is t. E in  Zweig liess sich 
anfangs des 18. Ja h rh . in der W aad t (dort R oussy ; 
s. d. A rt.) nieder. E in  an d ere r Zweig bü rg erte  sich in 
T hun  ein. W appen : g e te ilt von B lau und  Silber, oben 
ein goldener S tern  ü b er einem liegenden goldenen H alb
m ond, u n ten  drei ro te  Schräglinksbalken. P etrus  
Rousse 1452. [R. M.-W )

B. K a n to n  U r i .  R u ss i, R uss i n . E ine der ä ltesten  
Fam ilien des U rsern  tales. W appen : in 
R o t ein goldenes T atzenkreuz, an 
H a u p t und  Fuss von goldenem  Stern 
beg leite t. H ei nri ch t  1444 bei St. 
Jak o b . T alam m änner w aren — 1.-5. 
H eini  1498 und 1506 ; H ei nri ch 1550; J ohannes  1662 ; K aspar 1686 ; J o
hann  1700. —  6. K olumban, * 1806 
in A nd erm att, Schulm eister u n d  Or
gan ist, G em eindeschreiber, Gem cinde-
und  G erich tspräsiden t, f ,  101 Jah re  

a lt ,  8. m . 1907. —  L L . —  G fr. 42, 44. — K . Gisler : 
Geschichtliches... aus Uri. — W appenbücher von Schm id 
und E. H uber. —  H ist. N bl. v. Uri 1926. — E . W ym ann: 
Schlachtiahrzeit 1916. [ K a r l  G i s l e r .]

R U S S I K O N  (K t. Zürich, Bez. Pfäffikon. S. GLS). 
Polit, und  K irchgem . W appen  : in Gold ein steigender 
schw arzer, ro tb ew eh rte r w idersehender Löwe. R usin- 
chon 1247 ; R ussinkon  1324. D er « Eggbühl » ist ein 
G rabhügel der H a lls ta ttp e rio d e . Röm ische E inzelfunde. 
A lam ännisch-fränkische G räber w urden im  Eggbühl 
und bei M adetswil en td eck t. G rundherrliche R echte 
des G rossm ünsterstiftes (1247) und  des Jo h a n n ite r
hauses B ubikon (nach 1324) sind u rk . nachgewiesen. 
E in kiburgisclies M inisterialengeschlecht, welches sich 
nach  dem  O rte n an n te , siedelte schon vor 1283 nach 
R appersw il über (s. A rt. R uss i ncer ). Die hohe G erichts
b a rk e it gehörte  zur G rafschaft K iburg , desgleichen die 
niedere nach  dem  Ilab sb u rg . U rbar. 1452 gingen die 
G erichte an  die S ta d t Zürich über. Von R . stam m te  der 
V ater des Basler B ürgerm eisters R udolf W etts te in . 
W ährend  der lle lv e tik  w ar R . dem  D istrik t F eh ra lto rf 
e inverle ib t, w ährend der M ediations- und R e stau ra 
tionsperiode dem  Bez., bezw. O beram t U ster. Seit 1831 
g eh ö rt R . zum  Bez. Pfäffikon. Die P farrk irche  zu R. 
w ird erstm als 1275 e rw ähn t ; 1370 weist sie eine F i
liale in M adetsw il auf. Am 20. i. 1385 v e rk au ften  J o 
hannes Schultheiss von Schalfhausen und seine Frau  
den K irchensatz  als rech tes E igen an die Grafen D onat 
und Diethe) m von Toggenburg, welche den P a tro n a t 
noch im  gl. J .  zugunsten  von zwei P fründen  der M ichaels
kirche zu U znach vergab ten . E r w urde dieser A nsta lt 
1442 en tfrem d e t, 1512 ab er dem  A ntonierhause in 
U znach  du rch  P a p st Ju liu s  I I .  inkorporie rt. Am 29. v. 
1536 schlossen die S tände  Zürich, Schwyz und G larus 
(le tz te re  als Schirm vögte des A ntonierhauses) einen 
V ertrag  über die R ech tsverhältn isse  der K irche R. 
In  einem  S tre ite  von 1546 bean sp ru ch te  die Gemeinde 
R. erfolgreich die S t. K ath arin a-K ap lan e ip frü n d e  für 
sich. Am 9. i i . 1809 verk au fte  der K t. St. Gallen die 
K o lla tu r um  32 000 F r. an den K t. Zürich. In  der K irche 
w urden  F reskodekorationen  aufgedeckt. Die früher zu 
R. gehörenden Zivilgem einden R ., M adetswil, Gündis- 
au , R um likon, W ilhof, Sennhof und  L udetsw il w urden 
am  22. XI. 1928 aufgehoben und  m it der po lit. Gemeinde

R. verein ig t. Bevölkerung  1836, 1933 E inw . ; 1920, 1415. 
T aufreg ister seit 1606, Ehe- u n d  T oten reg iste r seit 1630.
—  UZ. —  A. Schubiger : Die A nton ier und ihr Ordens
haus zu  Uznach (in Gfr. X X X IV ). — E. Boll m ann  : 
Zürcher Kirchen. —  A ntiqua  1883, I I ,  p . 24. —  K. G. 
M üller : Das Gemeindewappen von R . (in Volkszeitung  
f. d. Zürcher Oberland 1927, Nr. 146). [ H i l d e b r a n d t . ]

R U S S I K O N  (R u ss ico ). f  F re ibu rger Fam ilie, die 
aus W in te rth u r stam m te  und  1422 das freiburgische 
B ürgerrech t erh ielt. —  P e t e r ,  L andvog t von Illens 
1566-1571. —  L L  — A. W eitzel : Répertoire (in A S  LI F  
X). —  S taa tsa rch . F reiburg . [J. N.]

R U S S I N  (K t. Genf, rech tes Ufer. S. G LS). Gem. und 
Dorf. A lte N am ensform en : R u cin s , R ussins. Um  1090 
w urde die K irche m it W äldern  an S t. V iktor in Genf ge
schenkt. E in  zu St. V ik to r gehörendes K luniazenser- 
P rio ra t w urde in R . e ingerich tet ; es s tan d  neben  der 
St. L auren tiusk irche. Politisch  gehörte  ein Teil von R . 
zu S t. V iktor oder zur Diözese, ein an d ere r zu v e r 
schiedenen H errschaften  der Baronie G ex (Lehen Chä- 
teauv ieux , L ivron, Sauvage). N ach dem  P ariser-V ertrag  
von 1749 kam  R . an  Genf. Die K irche w urde 1535-1749 
von den P ro te s tan te n  und  1749-1794 von den K a th o 
liken b e n ü tz t. H eu te  sind die P ro te s tan te n  von R . 
nach D ardagny  pfarrgenössig. Bevölkerung : 1412, 11 
Feuerstellen  ; 1518, 30 Feuerstellen . [L. B l o n d e l . ]  

R U S S I N .  Eine adelige Fam ilie dieses Nam ens 
s tam m te  aus der O rtschaft R ussin bei Genf, gehörte  
zu den M inisterialen des Bischof und  bü rg erte  sich 1296 
in Genf ein. Die Fam ilie  R am u de R ussin  schein t von 
ih r abzustam m en . —  Arch. Genf. —  [L. B l o n d e l . ]  — •
1. F r a n ç o i s , savoyischer Höfling, bischöflicher Vogt 
von L ausanne 1408-1416. —  2. F r a n ç o i s , Sohn von 
N r. 1, erw arb 1437 die H errschaft A llam an. —  3. L o u is , 
M itherr von B ottens 1493. Die Fam ilie  m usste  B o ttens 
1537 verkaufen , A llam an 1546, ebenso ihre w ichtigeren 
B esitzungen in  L ausanne. —  R F V .  [M. R.]

R U S S I N G E R  (v. R u s s i k o n ) .  M inisterialenge
schlecht der Grafen und j  B ürgerfa
milie der S tad t R appersw il. W appen  : 
in  Gold ein schw arzer, ro tb ew eh rter, 
steigender, w idersehender Löwe. —
1. B e r c i i t o l d  (1256-1283). —  2. 
G e o r g , A bt von Muri 1410-1440, 
w ohnte  1414 dem Konzil von K o n 
stanz bei, reform ierte  die Disziplin 
u nd  hob die Oekonom ie des K losters. 
—  3. V e r e n a , /E btissin  von Magde- 
nau 1431-1433. —  4. H e i n r i c h  (1446- 

1464), des R ats , S ta tth a lte r  1456, Spitalpfleger 1446.
— 5. H a n s  (1475-1502), Schultheiss in versch . A m tspe
rioden, B urgvogt 1481. — 6. M a r x , K le in ra t 1503-1515, 
B urgvogt, Schultheiss 1511-1513. — L L . —  L L H .  — 
UZ. —  UStG . — U rk.-, R egts.- und  Jah rze iten b u ch  
v. R appersw il. —  X . R ickenm ann  : Gesch. v. R appers
wil. — M. Schnellm ann : Entstehung und A n fänge  von 
Rapperswil. —  v. M ülinen : Helvetia sacra. —  M. K iem  : 
M uri. —  [M. s-hn.] —  7. Joh an n  J a k o b , D ekan des 
K losters Pfäfers, am  11. v u . 1517 zum  A bt e rw ählt, 
füh rte  den kurz  vorher begonnenen N eubau des K lo
sters aus. Schw ankender, unentschlossener A n h än 
ger der neuen Lehre, w ar m it Zwingli persönlich be 
k an n t, ste llte  in den P farreien , deren K o lla tu r ihm  zu- 
s tand , neugläubige P fa rrer an oder liess doch N eu
gläubige predigen. Nach dem  ersten  Ilan zcrtag  w urde 
ihm  in Meis, M aienfeld, Fläsch, Igis, M alans und  U n ter- 
vaz der Z ehnten verw eigert und  die ihm  zugehörende 
Salvatork irche in Chur verw ü ste t. D urch seine V erluste 
in G raubünden  gegenüber der re form atorischen  Be
wegung abgeküh lt, schloss er doch 1528 m it der M ehr
heit der neugläubigen S arganserländer ein L andrech t. 
1531 nahm  die S ta d t Zürich den A b t und  sein G ottes
haus in ihren  besonderen Schutz und  Schirm , sofern 
er sich in H insich t au f das gö ttliche W ort ih r g leich
m ache. T ro tzdem  zögerte er m it der Abschaffung der 
Messe und  der B ilder bis zum  Tage der K appelerschlach  t. 
Ende Nov. gl. J .  floh er m it dem  Geld und den K leino
dien des K losters nach Chur, liess aber für sich au f der 
T agsatzung  von Zug vom  2. Dez. die V O rte um  V er
zeihung b itte n , erlang te  nach  H erausgabe des Schirm 
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briefes von Zürich und  seines F reiheitsbriefes am  
26. II. 1532 einen neuen Schirm brief der V O rte und 
w urde am  19. März gl. J .  vom  päpstlichen  N untius 
Ennius wegen seines Abfalls von der k a th o l. K irche 
abso lv iert, ohne deswegen die Messe w ieder einzuführen 
und die K irchenzierden  w ieder herzuste llen . R . sta rb  
nach  ferneren langw ierigen S tre itigkeiten  m it dem  K lo
s te r  E insiedeln (1535) und seinen b ü n d n . G otteshausleu
te n  (1539) am  9. m . 1549. —  L L . —  A S  I. —  Zw inglis  
Briefe  (N. A.). — S trick ler : A ktensam m lung. — H o ttin - 
ger : Helv. Kirchengeschichte. —  E ra. Egli : Schweiz. 
B ef-G esch. — I. v. A rx : Gesch. des K ts. S t. Gallen. — 
M ayer : B istum  Chur. —  J S G  19 u. 20. —  A S  G, 
N . F . 10. —  F . Jeck lin  : M aterialien. —  F . Egger : 
U rk.-Sam m lung v. Bagaz. —  L it. wie zu A rt. P f æ f e r s .  

— A rch. Pfäfers im  S tiftsarch . S t. Gallen. [A. Mii.]
E in  Zweig w urde B ürger von Basel m it —  1. 

M a r x  (N r. 6 oben), H err zu W ildenstein , Basler 
B ürger 1529, t  am  Gubel 1531. — 2. M a r x ,  * 1540, 
t  1583 zu F ra n k fu r t, E nkel von N r. 1, B uchhändler, 
R a tsh err, D e p u ta t, L andvog t zu Locarno. — 3. M a r x ,  
1581-1629, Sohn von N r. 2, Goldschm ied, L andvogt 
im  Val M aggia. —  Die le tz ten  V ertre te r der Fam ilie 
in Basel stan d en  säm tliche in frem den K riegsdiensten 
d a ru n te r  — 4. K a s p a r ,  * 1643, H au p tm an n  in kaiserli
chen D iensten , 1698 m it dem Z unam en von R ussikon  
geadelt. — W B . — Sam m lung Lotz im  S taa tsa rch iv  
Basel. —  R. H oppeier in SS R  1. [C. Ro.)

R U S S L A N D .  Mit dem  E in tr i t t  R usslands in die 
europäische P o litik  u n te r  P e te r  dem  Grossen setzten  
auch die engeren B eziehungen der Schweiz zum  Z aren
reiche ein. Vor diesem  Z eitp u n k te  hab en  n u r vereinzelte 
Schweizer R ussland  besuch t. Selbst grosse kau fm än n i
sche O rganisationen wie die D iesbach-W att-G esell
schaft begnügten  sich noch zu Beginn des 16. Jah rb ., 
die russischen M ärkte n u r  vorübergehend aufzusuchen. 
Auch die neue A era b rach te  anfänglich n u r  Beziehungen 
p riv a te r  N a tu r, die fast durchw egs au f die W erbung 
Peters des Grossen um  k o n tin en ta le  M itarbe ite r an 
seinem  grossangelegten A ufbau der russischen W elt
m ach t zu rückzuführen  sind. Vor allem  w aren es M ilitär
personen und  G elehrte, die diese P io n ierarbeit besorg
ten . A ber auch  schon dam als gesellten sich zu ihnen 
vereinzelte  K aufleu te, K ü nstle r und Techniker.

F ü r die B egründung des Schweiz. A nsehens am  kaiser
lichen Hofe war François L efort aus Genf von entschei
dender B edeutung . Ohne die schützende H and  dieses 
G ünstlinge des Zaren h ä tte n  die Schweizer in R ussland 
kaum  eine so gu te  A ufnahm e gefunden. L efort (1656- 
1699) g a lt daselbst als einer der tü ch tig s ten  Generale. 
Auch als R eorgan isa to r der kaiserlichen M arine leistete  
er H ervorragendes, es w urde ihm  in A nerkennung  dafür 
sogar der T itel eines G rossadm irals verliehen. Zudem 
schein t L efort auch noch eine ausgesprochene politische 
B egabung besessen haben  ; er w ar P räsid en t des 
obersten  R ates, V izekönig von Gross-Now gorod und 
a. o. G esandter am  polnischen und  am  schwedischen 
Hofe (1697-1698). M erkwürdigerw eise folgten v e rh ä lt
nism ässig wenige Schweizer dem  Beispiele dieses ein
flussreichen S taa tsm annes. Im m erh in  b rach ten  es einige 
zu angesehenen m ilitärischen S tellungen. G eneralsrang 
b ek leideten  : P ierre  L efort I. (1676-1756), Pierre
L efort I I .  (1719-1796), Philippe de Carro (1693-1750), 
P e te r  von P la n ta  (ca. 1700-1768), C hristian E uler (1743- 
1812), H ans Caspar E scher (1755-1831), Jean  François 
de R ibeaupierre  (1734-1789), Charles E m m anuel de 
W arnery  (1720-1786), A lexandre de R ibeaupierre  (1783- 
1863), Frédéric  César de La H arpe (1754-1838), Ludwig 
N ikolaus von S tü rler (1784-1825), Jo h a n n  K asp ar Fäsi 
(1795-1848), Baron A ntoine H enri Jom in i (1779-1869), 
H enri B aud (1807-1876), Charles de C harriere (1819- 
1872), A lexander von S tü rler (1825-1901). W ährend  des 
B efreiungskrieges 1814 soll sich auch  eine kleine G ruppe 
von Schweizern der deutschrussischen Legion ange
schlossen haben .

F a st gleichzeitig m it den ersten  Schweiz. M ilitärs 
ste llten  sich die ersten  V ertre te r der W issenschaft ein. 
Die 1725 von P e ter dem  Grossen gegründete Akadem ie 
der W issenschaften  wies gleich in den ersten  Jah ren  
ihres B estehens n ich t weniger als fü n f schweizerische

M itglieder auf, denen im Laufe der Ja h re  noch w eitere 
dreissig folgten. O rdentliche M itglieder w aren : J o 
han n  (II.) , D aniel und  N ikolaus Bernoulli, Jak o b  
H erm ann , L eonhard  E uler, Jo h an n  A lbert E uler, 
N ikolaus Fuss, P au l H einrich  Fuss, Georg A lbert Fuss, 
Jo h a n n  K asp ar H orner, H einrich  W ild, Jo h an n  A m 
m ann, Jak o b  Friedrich  M oula, Jak o b  Bernoulli, H ein
rich Hess, Jo h an n  W ilhelm  von S ch latter, H einrich von 
S ch la tte r. Als E hrenm itg lieder gehörten  ih r an  : Jo h an n  
Gessner in Zürich (1764), Charles B onnet in Genf (1764), 
A lbrech t von H aller in B ern (1775), Jacques A ndré 
M allet in Genf (1776), Jean  T rem bley in Genf (1798), 
Sism onde de Sism ondi in Genf (1816), A uguste de 
Candolle in Genf (1835), A lbert H eim  in Zürich. K orres
pondierende M itglieder : Isaac  Develey in L ausanne 
(1808), A lphonse de Candolle in Genf (1858), Oswald 
Heer in Zürich (1876), E dm ond Boissier in Genf (1878), 
Ludwig R ü tim ey er in Basel (1882), G ustav  K en n g o tt in 
Zürich (1884), M oritz Schilf in G enf (1895), Claude 
D uparc in Genf (1912), Philippe Guy in Genf (1913), 
P au l Niggli in Zürich.

P e te r  der Grosse verschrieb sich auch einige ange
sehene K ü n s tle r Schweiz. H erk u n ft. So w urde Georg 
Zell, von St. Gallen (1673-1740), e rster D irek to r der 
1720 in der E rm itage  neu errich te ten  kaiserlichen 
Gem äldegalerie. U n te r den K ü n stle rn  w aren es aber 
nam en tlich  Tessiner, die in R ussland gastliche A uf
nahm e fanden  und die speziell in der A rch itek tu r sich 
auszeichneten . E ine Reihe kaiserlicher P a läs te  und 
andere b e rü h m te  B au ten  w urden von Tessiner A rch i
tek ten  im  Laufe des 18. und  19. Ja h rh . e rrich te t. U n te r 
den B ekann testen  seien g enann t : A ntonio A dam ini, 
G iovanni B ernasconi, Giuseppe B ernasconi, versch. 
M itglieder der Fam ilie B ernardazzi, G ia m b a ttis ta  Gi- 
lard i, Luigi Pelli, Luigi B usca, Dom enico Trezzini, 
Giuseppe Trezzini, Daniele und  P ie tro  San ti V isconti. 
1735-1737 w ar Jo h . K arl H cdlinger als H ofm edailleur 
in  P e tersb u rg  tä tig . Um  die W ende des 18. Ja h rh . 
gesellten sich zu den B aukünstle rn  noch V edu ten 
m aler, denen ebenfalls ein grosser Erfolg beschieden 
w ar (J . C. Miville). Das W alsersche P ro sp ek ten u n te r- 
nehm en gab eine Reihe von A nsichten  des dam aligen 
R ussland heraus, die h eu te  noch zu den w ertvo llsten  
russischen K u ltu rd o k u m en ten  jen e r Zeit gehören.

Ganz beonderes A nsehen genoss von jeh er auch das 
Schweiz. Schulwesen. Die zahlreichen Schweizer, die 
seit M itte des 18. Ja h rh . im Zarenreiche das v e ra n t
w ortungsvolle A m t eines Lehrers und E rziehers inne
h a tte n , legen dafü r ein bered tes Zeugnis ab . Sie üb ten  
n ich t n u r einen n achhaltigen  E influss au f die E n t
w icklung der K u ltu r der höheren  S tände  R usslands 
aus ; ih rer A nw esenheit is t es zu verdanken , dass die 
Schweiz auch au f anderen  Gebieten, insbesondere in  der 
Technik und  Indu strie , eine bevorzugte  Stellung ein
nahm . Die Zahl der in R ussland  im  Erziehungsfach 
tätigen  L andsleu te  stieg im Laufe der Ja h re  au f viele 
H u n d erte , zum al als sich zu den E rziehern  noch 
w eibliche L eh rk rä fte  hinzugesellten  (F rl. M azelet) ; 
verschiedene haben  als E rzieher kaiserlicher Prinzen 
eine Rolle gespielt (F. G. L aharpe, F erd inand  T hor
m eier, Pierre G illiard, der das Schicksal seines ka iser
lichen H errn  bis zu dessen le tz te r S tunde te ilte  und  über 
die Schreckenstage in Jek a te rin en b u rg  im  Ju li 1918 
denkw ürdige M em oiren h in terlassen  h a t) . An den 
höheren  L eh ran sta lten  und H ochschulen w irk ten  n a 
m entlich  W elschschw eizer als L ehrer fü r die fran zö 
sische Sprache, ab er auch die P rofessuren  fü r n a tu r 
w issenschaftliche und m edizinische Fächer w urden viel
fach Schweizern ü b ertrag en . Schweiz. K u ltu rp ro p a 
ganda besorgten  fe rner die Schweiz. P farrh erren  der 
evang. G em einden in P e tersb u rg  u . M oskau (E. D u n a n t) . 
E d u ard  von M uralt aus Zürich (1808-1895) w ar m it 
seinem  Oheim, P a sto r Jo h an n  von M uralt, G ründer 
eines Pesta lozzi-Institu t.es in P e tersb u rg . Im  Fellen- 
b erg ’schen In s t i tu t  zu Hofwil hinw iederum  h ielten  sich 
au f W unsch des Zaren zahlreiche vornehm e R ussen auf.

Im  Ja h re  1719 übernahm en die Schw eizerkapuziner 
au f W unsch P e ters d. G. und  au f das D rängen des 
P apstes K lem ens X I. die Seelsorge der aus dem  A bend
lande eingew anderten  K atho liken  im Moskowit.enreiche,
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wobei sie von polnischen und italienischen M itbrüdern  
u n te rs tü tz t  w urden. In P e tersb u rg  bew ohnten sie zu
erst in der liv ländischen V o rstad t ein aus Holz erstell
tes K loster, w oran sie auch  ein G ym nasium  schlossen, 
und fü h rten  in der anstossenden  K irche, wo beinahe 
täg lich  deu tsch , französich , ita lien isch  und  polnisch ge
p red ig t w urde, beim  G ottesd ienste  den Gesang u n ter 
O rchesterbegleitung ein, was in der russischen K irche 
ungebräuch lich  w ar. D er Z ar g e s ta tte te  den P a tres  in 
seinem  ganzen Reiche freie Religionsübung, nahm  sie 
u n te r  seinen Schutz und e rb au te  ihnen schon 1723 ein 
K loster u . eine K irche aus S tein au f der A dm iralitä tsinsel 
an der M oroskoi-Strasse bei der Quostawoff-Brücke, 
wozu P . Apollinaris von W eber aus Schwyz die P läne 
en tw orfen  h a tte , die von dem ersten  A rch itek ten  des 
Reiches, dem Schweizer F ried rich  Gerbel gulgeheissen 
w urden. F as t gleichzeitig bezogen die Schw eizerkapu
ziner ein H ospiz in M oskau, wo sie ebenfalls ein Gym 
nasium  eröffneten (1724), und d eh n ten  von h ier aus 
ihre M issionstätigkeit bis nach  K asan und A strachan  
aus. Sie w aren  auch die F eldpred iger der katholischen 
Söldner im russischen H eere anlässlich  der russisch- 
tü rk isch en  K riege. Ih re  T ätig k eit d au erte  bis 1770, als 
die Mission an  die polnischen und böhm ischen K ap u 
ziner überging. B esondere V erdienste um  die russische 
Mission erw arben sich die apost. P rä fek te  P . V enustus 
D aguet von F re ibu rg  ( t  1743), P . Theodosius W üest 
aus Rusw il (K t. K uzern , t  1771), P . U lrich H eer von 
R orschach (f 1761) und P . A pollinaris von W eber aus 
Schwyz (f  1761), der zu le tz t als Theologe des Fürsten  
Jak o b  Sobieski in W arschau w irk te, nachdem  er zuvor 
im A ufträge P e ters des Grossen ganz Sibirien bereist 
h a tte  (vergl. Analecta Ord. M in . Cap. I, 205-214; X X I, 
318 ; —• Chronica Prov. Helveticæ, Solodori 1884).
Jean  Louis P ic te t aus G enf folgte dem  Beispiele P . 
W ebers als S ibirienreisender in den Ja h re n  1768-1769.

Die B eziehungen des K aiserhauses zu einzelnen 
Schweiz. G elehrten , wie der K aiserin  K a th a rin a  I I .  zum 
Philosophen Jo h an n  Georg Z im m erm ann und  zu 
R udolf Ludw ig von E rlach , der K aiserin  M aria zu 
L av a te r, K aiser A lexanders zu Pestalozzi, Feilenberg, 
E scher von der L in th , v e rra ten  eine gewisse V e rtra u t
h e it m it Schweiz. V erhältn issen .

A uf P e te r  den Grossen gehen endlich auch die ersten 
B estrebungen zur Förderung  einer Schweiz. K oloni
sation  zurück. Sie scheinen aber keine positiven E rgeb
nisse gezeugt zu haben . K aiserin  K a th a r in a  schenkte 
dieser A rt von K u ltu rp ro p ag an d a  in der Folge ve r
m ehrte  A ufm erksam keit. Die L andw irte  ve rte ilten  sich 
anfänglich  m eist au f die grossen H errschaftsländereien , 
wobei sie den ba ltischen  G ütern  gerne den Vorzug 
gaben . Die ersten  nach R ussland ausgew anderten  
Schweizer K äser s tam m ten  aus R eichenbach im K t. 
Bern und Hessen sich au f dem  M ustergut Lotoschino des 
F ü rs ten  M estschersky im  G ouvernem ent Twer nieder. 
1764-1830 en ts tan d en  im W olgagebiete die z. T. noch 
heu te  bestehenden O rtschaften  Basel, Zürich, Schaff
hausen, N euenburg, U nterw alden , Solothurn  u. a. E in 
Z ürcher Offizier, C aspar von E scher, legte um  1830 in 
der K rim  die Kolonie Z ürich thal an, die bis zum  W elt
kriege ihren Schweiz. C harak ter beizubehalten  ve r
m ochte. Charles P ic te t de R ochem ont, der bekann te  
Genfer S taa tsm an n , erh ielt 1808 von K aiser A lexander 
grosse L ändereien in der U m gebung von Odessa zuge
wiesen, um  d o rt die M erino-Schafzucht e inzuführen. 
Louis V incent T ard en t aus Vi vis organisierte  einen 
A usw anderungszug der sich n am en tlich  aus W aa d t
ländern  zusam m ensetz te , nach  B essarabien , wo 1822 
die Kolonie Chabag gegründet w urde. Diese w idm ete 
sich fast ausschliesslich dem W einbau und b rach te  es 
da rin  zu p räch tigen  Erfolgen.

D ank solchen Beziehungen gelangte auch der ein
flussreichste B efürw orter der Schweiz in R ussland, 
F riedrich  César de La H arpe (s. d.), in den D ienst des 
Zaren. D er E influss dieses geistig hochstehenden 
Lehrers w uchs von J a h r  zu Ja h r , nam en tlich  b ildete 
sich ein enges V erhältn is zum  nachm aligen K aiser 
A lexander. In trig u en  aus der H eim at und der franz. 
E m igran ten  ist es dann  aber doch gelungen, allen 
Sym path ien  der kaiserlichen Fam ilie zum  T ro tz , ein

w eiteres Verweilen dieses Freiheitsschw ärm ers am  Hofe 
einer A lleinherrscherin zu h in te rtre ib en . L aharpe ver- 
liess P e tersb u rg  1795, ab er die T rennung  h a t sein 
freundschaftliches V erhältn is zu A lexander in keiner 
W eise b e e in träch tig t. Als R ussland 1799 sich au f die 
Seite E nglands und (Esterreichs schlug und  F rankreich  
den K rieg e rk lä rte , w ar es L aharpe, der alles daran  
se tzte , um  eine französisch-russische A ussöhnung zu 
erzielen und  die Schweiz vor kriegerischen Verw ick
lungen zu bew ahren. Seinem Versuche w ar allerd ings 
nu r ein geringer Erfolg beschieden. Der russische P lan , 
die Heere Suworoffs und  Ixorsakoffs in der Schweiz zu 
vereinigen, h a tte  in den Augen des Zaren keinen ändern  
Endzw eck, als m it diesem  an die 50 000 Mann zählenden 
A rm eekorps von der Schweiz aus nach  Paris zu m a r
schieren und  d o rt Ludw ig X V III . auf den Thron zu 
setzen. U eber den Feldzug Suworoffs s. diesen A rt., 
sowie A rt. H e l v e t i s c h e  R e p u b l i k .

1813-1814 griff L aharpe  e rneu t in die schw eizerisch
russische Politik  ein, indem  er von seinem  kaiserlichen 
Freunde die Zusicherung fü r die bleibende U nabhängig
keit des K t s. W aad t erw irkte. M erkwürdigerw eise fielen 
die K äm pfe der Russen und  F ranzosen und vor allem  
die schweren Verluste u n te r  den L andsleuten , die 
N apoleon 1812 au f seinem  Feldzuge nach  R ussland 
gefolgt w aren, in der H eim at n ich t allzu sehr in die 
W agschale. Das an gestam m te  Söldnertum  und andere  
grosse, innerpolitische Sorgen Hessen sie das Geschehene 
bald vergessen. Auch in R ussland  scheint m an  es der 
Schweiz n ich t allzu sehr angerechnet zu haben , dass 
9 000 ih rer Söhne den Feind nach  Moskau beg leite t 
h a tten .

E nde 1813 n äh erten  sich die Heere der V erbündeten  
(s. A rt. A l l i i e r t e )  der Schweiz. Im m erh in  d u rften  
die Russen au f ausdrückliches Geheiss ihres K aisers, 
der über diesen N e u tra litä tsb ru ch  sehr aufgebrach t 
w ar, n u r bei Basel über die Grenze ; ein E inm arsch  in 
das Innere  unseres Landes blieb ihnen u n tersag t (s. auch 
A rt. A l e x a n d e r  I.).

Am 2. v i. 1814 em pfing K aiser A lexander in Paris die 
G lückw unschdelegation an K önig Ludw ig X V III .,  
Schultheiss von M ülinen, Alois R eding und Monod, und 
erk lä rte  ihnen, dass an einer R ückehr zu den früheren  
V erhältnissen, insbesondere m it Bezug au f Bern, n ich t 
m ehr zu denken sei.

ln der Folge t ra t  dann der einst so liberale K aiser, 
wohl aus in te rn a tio n a len  politischen Erw ägungen, 
im m er m ehr au f die Ideen M etternichs ein, was ihm  der 
R epublikaner L aharpe und seine Kreise n ich t verzeihen 
konnten . Mit dem  E ingreifen A lexanders in die zweite 
Koalition u. durch  die von ihm  insp irierte  reak tio n äre  
Heilige Allianz h ö rte  der persönliche V erkehr der 
beiden F reunde auf. Das w ar auch der Z eitpunk t, in dem 
Capo d ’Is tr ia  (s. d.) in engster V erbindung m it sei
nem  M onarchen in die schweizer. Po litik  eingriff. Der 
russische G esandte nahm  von 1814 an u n te r den in Bern 
weilenden D iplom aten eine führende S tellung ein. Seiner 
A ufgabe, bei der R ek o nstruk tion  der Schweiz dem  
G rundsatz  der territo ria len  U n a n ta s tb a rk e it der 
19 K an tone  zum  Siege zu verhelfen, h a t er sich mit. 
besonderem  Geschick en tled ig t. Grosse A nerkennung  
verd ien t sein W irken auch  anlässlich des W ienerkon
gresses, w ohin ihn K aiser A lexander als beratendes 
Mitglied des Ausschusses für die Schweizer Angelegen
heiten  berufen h a tte . Die D eklaration  des Kongresses 
vom  20. in .  1815, die der Schweiz die A nerkennung  
und G ew ährleistung der im m erw ährenden  N e u tra litä t  
b rach te , b e ru h t ebenfalls au f einem  E ntw ürfe  des 
russischen B evollm ächtig ten . Den grössten Dienst, 
leistete Capo d ’Is tr ia  Genf, als er am  3. x i. 1815 an läss
lich des zw eiten Pariserfriedens die von P ic te t de R oche
m ont entw orfene N e u tra litä tsu rk u n d e  als seinen eige
nen E n tw u rf der K onferenz einreichte, denn im  V er
trauen  au f das A nsehen Capo d ’Is trias  w urde diese 
U rkunde u n te r  dem D atum  vom  20. XI. 1815, n u r  m it 
geringen Æ nderungen  versehen, von den V ertre te rn  
der M ächte angenom m en.

Am 8. x . 1815 h ielt K aiser A lexander au f seiner 
R ückreise von Paris ein zweites Mal in Basel E inzug, 
um  sich von da schon am  anderen  Morgen über B rugg
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nach  Z ürich zu begeben. In  beiden S tä d te n  w urde er 
von den B ehörden au f das feierlichste  em pfangen, am
10. O kt. h a tte  er bereits die Schweiz über K onstanz 
verlassen . Auch sp ä te r  noch gab A lexander der Schweiz 
w iederholt Beweise seines kaiserlichen W ohlwollens ; 
als 1817 z. B. im L ande eine H un g ersn o t ausbrach , 
san d te  er 100 000 R ubel zur L inderung  der N ot.

L in U m schw ung in  der G esinnung K aiser A lexanders 
gegenüber der T agsatzung  kam  nam en tlich  seit E r
r ich tu n g  der H eiligen A llianz zum  A usdruck. E inen 
A u fta k t dazu gab das m erkw ürdige V erhalten  der F rau  
von K rüdener, der M u tter des gleichnam igen russischen 
G esand ten  in B ern u n d  F reund in  des K aisers. W ährend 
ih re r  verschiedenen kurzen  A u fen th alte  in  der Schweiz 
1798-1802, 1813, vom  S p ä th erb s t 1815 bis zum  A ugust 
"1817, h a tte  es diese sonderbare  F rau  verstan d en , sich 
im  L ande einen n ich t un b e träch tlich en  A nhang zu 
verschaffen. Lieberall wo sie a u f tra t,  in Genf, L ausanne, 
N euenburg , Basel, A arau , So lothurn , B ern, Luzern, 
Zürich, Schaffhausen, im  T hurgau  u. im  S t. Gallischen, 
w urde sie zw ar ausgew iesen, aber an ih r m eteorhaftes 
E rscheinen  k n ü p fte  sich doch nam en tlich  bei den 
R eform ierten  eine s ta rk e  k irchliche R eak tio n . Am 
23. v ii. 1816 ü berrasch te  B aron K rü d en er die T ag
sa tzung  m it der E in ladung  zum  E in tr i t t  in die Heilige 
Allianz (s. A rt. A l l i a n z , H e i l i g e ) .  Der S tand  Zürich 
verm ochte schliesslich die O rte zur A nnahm e dieses 
B undes zu bewegen. Am 27. I. 1817 ü b e rm itte lte  der 
V orort dem  B aron von K rüdener die B eitrittse rk läru n g , 
deren  .W o rtlau t keinen Zweifel d a rü b er aufkom m en 
liess, dass die Schweiz in e rster Linie an  ih rer N eu tra 
litä t  festh ie lt.

Die Zeit zwischen 1820 und  dem  A usbruch  der 
russischen R evolution  1917 k an n  m it A usnahm e einiger 
In te rv en tio n en  in Zeiten po litischer U n ruhen  in der 
Schweiz (F rem denkonklusum , Sonderbund) u n d  in 
R ussland (polnische A ufstände 1830 und 1863) wohl am 
b esten  als eine A era friedlichen E invernehm ens bezeich
ne t w erden. An den beiden V erw ahrungen der M ächte 
vom  21. I V .  1823 nach  dem  K ongress von V erona und 
vom  18. I .  1848 zur V erm ittlung  im  Sonderbundskriege 
h a tte  R ussland  allerdings teilgenom m en, ohne seinen 
E rk lä ru n g en  w eitere Folgen zu geben. W enn es auch 
n ich t zu leugnen ist, dass die zaristische R egierung von 
jeh e r ein scharfes Auge au f ihre in der Schweiz lebenden 
R evo lu tionsm änner h a tte , so d a rf doch gesagt w erden, 
dass sie gegen dieselben n u r in  sehr seltenen Fällen 
d irek t vorgegangen ist. So ko n n ten  Persönlichkeiten  
wie K osciusko (s .d .) , A xelrod, F ü rs t  K ra tp o tk in , B a
k un in , A lexander H erzen, P ilsudski, L unatscharsky , 
Lenin, T rotzki, Zinowjew, Angelika B alabanoff, die 
G a ttin  L enins, K ru p sk aja , in der Schweiz fü r kürzere 
oder längere Zeit ihren A u fen th a lt nehm en.

Im  Laufe des 19. Ja h rh . m achte  die Schweiz. E in 
w anderung  in R ussland grosse F o rtsc h ritte . Die Bezie
hungen w irtschaftlicher N a tu r w urden dam it im m er 
in tensiver. Die grossen landw irtschaftlichen  Z entren , 
wie sie in Y ekaterinburg , in B arnaval in  Sibirien, in 
P e tro  Paw low sk, im  K aukasus (Tiflis) und  in der 
K rim  en ts tan d en , w aren  besonders geeignet, daselbst 
den R uf der Schweiz. L and w irtsch aft, n am en tlich  der 
M ilchw irtschaft, zu heben. Der kaufm ännische A uf
schw ung se tzte  um  die M itte des 19. Ja h rh . ein. Mit den 
im m er m ehr sich ausb reitenden  V erkehrserle ich terun
gen w an d ten  sich andere  K aufleu tc  in s te ts  grösserer 
Zahl dem  Osten zu. So en ts tan d en  in allen bedeutenden  
S täd ten , nam entlich  ab er in P e tersburg , M oskau, 
Odessa, Kiew, Charkow, Tiflis, R iga, W arschau, u m 
fangreiche Schweiz. Kolonien, in  denen m anche Ange
hörige eine leitende Stellung in H andel und  In d u strie  
einnahm en. N eben den b ek an n ten  Schweiz. Speziali
tä te n  w aren es nam en tlich  die Textil- und  M aschinen
in dustrie , der sich die Schweizer in R ussland zuw and
ten . H ier le iste ten  sie vielfach P ion ierarbeit. B ündner 
K onfiseure fü h rten  die Schokoladefabrikation  ein ; im 
B ank- und  H otelfache stan d en  die Schweizer an  der 
Spitze.

Von der einst b lühenden  Kolonie, die 1914 ungefähr 
8000 Angehörige zäh lte , h a t ein Teil schon w ährend des 
W eltkrieges R ussland verlassen, die m eisten aber,

u ngefäh r 5000, sind 1917-1919 in  die H e im at zurück
g ek eh rt. Sie w urden zum  Teil du rch  V erm ittlung  des 
politischen D ep artem en ts in Sam m elzügen heim 
geschafft. Mit Hilfe des Bundes und  d ank  der W ohl
tä tig k e it ih rer M itbürger fanden  die m eisten  von ihnen 
m it den Ja h ren  w ieder ein bescheidenes A uskom m en in 
der H eim at. Zur H ilfeleistung an die heim gekehrten  
R usslandschw eizer w urde im  O ktober 1918 m it G eneh
m igung und M itteln  des B undes eine eigene O rganisa
tion, die Schweiz. H ills- und  K red ito rengenossenschaft 
fü r R ussland, m it Sitz in Genf ins Leben gerufen.

Die derzeitige Schweizerkolonie in Sow iet-R ussland 
zäh lt ungefähr 1500 M itglieder ; sie se tz t sich zum  
grössten  Teile aus Personen zusam m en, die auch  bei den 
v e rän d erten  V erhältn issen  sich n ich t entscliliessen 
k o nn ten , ih r früheres W irkungsfeld zu verlassen und 
verm utlich  h eu te  in der U eberzahl in Sow ietdiensten 
stehen . E ine kleine G ruppe von A usw anderern  aus der 
Schweiz suchte in einem kom m unistischen  G em ein
wesen ihre politischen Ideale  zu verw irklichen. Sie 
en tsp rang  der In itia tiv e  des Schweiz. K o m m unisten 
führers, a lt N a tio n a lra t P la tte n , der sich 1924 in R uss
land niedergelassen h a t.  Die lebhaften  B eziehungen m it 
R ussland erw eckten  in der Schweiz einen regen A nteil 
an  russischen K u ltu rw erken , nam en tlich  die grossen 
russischen A utoren , Turgenieff, Tolstoï u. Dostojew ski, 
und die neuere russische M usik (nam entlich  durch  E r
n est A nserm et gefördert) fanden  in der Schweiz eine 
zahlreiche Gem einde. S ta rk  be te ilig t am  gegenseitigen 
K u ltu rau s tau sch  w ar auch die russische E inw anderung  
nach  der Schweiz. Seit der M itte des 19. Ja h rh . nahm  
die Zahl der Russen infolge der to le ran ten  F rem d en 
politik  unseres L andes bis zum  K riege beständ ig  zu. 
Abgesehen von den R eisenden und  von den erst in 
neuerer Zeit in grösserer A nzahl e inw andernden jü d i
schen H änd lern  (sog. O stjuden), b ilden  fü r die Zeit vor 
dem  K rieg die S tu d en ten  u. die politischen F lüch tlinge, 
beide m eist israelitischer H erk u n ft, das Gros der russi
schen B evölkerung in der Schweiz. Im  Som m ersem e
ste r 1914 b e tru g  die G esam tzahl der russischen S tud ie
renden  in der Schweiz 2150 bei insgesam t 7610 im m a
trik u lie rten  S tu d en ten . H eute  is t diese Zahl au f ein 
M inim um  herabgesunken .

Von n ich t unbedeu tendem  E influss au f die gu ten  
B eziehungen der Schweiz zu R ussland w ar auch  der 
m it dieser M acht am  26. X I i. 1872 abgeschlossene H an 
dels-, Ivonsular- u. N iederlassungsvertrag . Der V ertrag 
b rach te  der Schweiz zw ar n u r eine besch ränk te  M eist
begünstigung, im m erhin  erm öglichte er dem  U hren- u 
M aschinenhandel, die die H a u p ta rtik e l unseres E x p o r
tes nach  R ussland  ausm ach ten , eine erfolgreiche K on
kurrenz. Das A bkom m en blieb bis zum  A usbruch der 
R evolu tion  in  K ra ft, am  2. x i. 1918 w urde es von der 
provisorischen K erenski-R egierung gekündig t, ohne 
se ither erse tz t zu w erden.

Gegen alle G epflogenheiten tru g  m an  sich in  der 
Schweiz sehr frü h  m it dem  G edanken, sich in R ussland 
v e rtre ten  zu lassen. Der russische G esandte in Paris, 
M arkow, h a tte  ein besondere In teresse  fü r die Schweiz 
bek u n d et und  sich nam en tlich  zu G unsten  des W allis 
verw endet. Die H elvetische R egierung erach te te  es 
daher anlässlich der E rrich tu n g  einer G esandtschaft 
in W ien 1802 als angezeigt, auch  nach  P etersburg  
einen D ip lom aten  zu en tsenden, der von der kaiserli
chen R egierung nam en tlich  die G aran tie  der neuen 
politischen Z ustände in der Schweiz erw irken sollte. 
Zum  M issionschef h a tte  m an  L egationsra t B ernhard  
Scipio von L entu lus aus B ern ausersehen. Das V or
haben  gelangte dann aber infolge des U m sturzes der 
R eding’schen R egierung n ich t zur A usführung.

W enig Erfolg h a tte  der B u n desra t m it einer Mission 
im  Jah re  1860. Als die Savoyerfrage in  ein fü r die 
Schweiz kritisches S tad ium  t r a t ,  sah sich diese v e ran 
lasst, bei den R egierungen von T urin , London, Berlin 
und P e tersb u rg  um  U n te rs tü tzu n g  ihres S tan d p u n k tes  
nachzusuchen. Der zu diesem  Zwecke eigens nach  
P e tersb u rg  en tsan d te  Schweiz. G esandte, S tän d era t 
É douard  D apples, verm ochte  d o rt ab er nu r wenig au s
zurich ten , da  die französische D iplom atie h ier wie a n 
derw ärts dem  Schweiz. B efürw orter zuvorgekom m en war.



RUSSLAND RUSSLAND 773

E ndlich  sei noch die M ilitärm ission von O berst Alfred 
Au dé ou d, der sich 1904 im A ufträge des B undesrates 
zum  S tud ium  des russisch-japan ischen  K rieges an  die 
F ro n t nach der M andschurei begeben h a tte , erw ähnt. 
Auch diese Mission nahm  ein wenig erfreuliches E nde, in
dem O berst A udéoud infolge persönlicher Differenzen m it 
dem  russischen O berkom m ando den K riegsschauplatz  
bald  nach  seinem  E in treffen  w ieder verlassen m usste.

Die ersten  Schweiz. K onsu late  in  R ussland sollten 
n am en tlich  unserer zu Beginn des 19. Ja h rh . s ta rk  
einsetzenden A usw anderung dah in  D ienste leisten . Die 
E röffnung R usslands fü r den europäischen H andel bo t 
dam als fü r viele einen m ächtigen  A nziehungspunkt. 
Das P e tersb u rg er K o n su la t w urde 1817 e rrich te t, 1837 
erfolgte seine U m w andlung in  ein H onorargeneral
konsu la t. Die übrigen K onsu late  folgten sich in grös
seren Z eitab s tän d en  : 1820 Odessa, 1828 M oskau, 1868 
R iga, 1875 W arschau , 1883 Tiflis, 1902 Kiew. Mit Aus
nahm e der K onsu late  in W arschau  und  R iga sind 
säm tliche Posten  1918 bei A usbruch der russischen 
R evolution  w ieder aufgehoben w orden.

Die Schweiz. G esandschaft in P e tersb u rg  ve rd an k te  
ih r E n ts teh en  der In itia tiv e  der dortigen  Schweizer
kolonie. Sie w urde im  Dez. 1905 durch  B undesbe
schluss gleichzeitig m it der G esandtschaft in Tokio 
e rrich te t. E rs te r  G esandter w ar N a tio n a lra t E douard  
Odier von Genf (der den B u n desra t bereits 1902 auf 
der R otkreuzkonferenz in Petersburg  v e rtre ten  h a tte )  
vom  3. v . 1906- 16. Vili. 1918. E r w urde von M inister
residen t A lbert Ju n o d  abgelöst, der u n te r  schwierigen 
V erhältnissen vom  16. v ili . 1918 an bis zum  2. m . 1919 
m it der L iqu idation  unserer G esandtschaft b e tra u t 
worden w ar (s. A rt. G e s a n d t e ) .

H a tte  der W eltkrieg  bereits  den russisch-schw eiz. 
H andelsin teressen  arg zugesetzt, so blieben die Schwei
zer in R ussland im  grossen und  ganzen doch unbehel
lig t. Die schlim m en Zeiten tra fen  erst m it der M ärz
revo lu tion  1917 über sie herein und  nahm en rasch  ü b er
hand  ; als im  N ovem ber 1917 Lenin die Zügel der R e
g ierung ergriff, w aren  die Schweiz. In teressen  bereits 
dem  U ntergange nahe gekom m en. Zwar gelang es den 
in P e te rsb u rg u n d  Moskau ins Leben gerufenen Kom itees 
der R usslandschw eizer, im Vereine m it den offiziellen 
V ertre tern , anfänglich noch gewisse H ä rten  abzuschw ä
chen ; die fo rtschre itende  R evolution  liess aber bald 
solche E rle ich terungen  n ich t m ehr zu. Der B undesra t, 
der infolge der höchst m angelhaften  V erbindung nur 
ungenügend über den Z ustand  in R ussland u n te rrich te t 
w ar, entschloss sich, nach  dem  R ü c k tr it t  des e rk ran k 
ten  G esandten , durch  E n tsen d u n g  eines M inisterresi
denten  die w eitere E ntw ick lung  der Ereignisse m it 
grösstm öglicher A ufm erksam keit beobachten  zu lassen. 
B ereits im  F eb ru a r 1918 begannen in P e tersburg , im 
E in verständn is m it B ern, die V orbereitungen zur 
O rganisation  eines Sam m eltransportes von Schweizern 
aus R ussland . Ihm  folgten  in kleineren und  grösseren 
A bständen  vier w eitere T ran sp o rte . Viele Schweizer 
h a tte n  in ih rer N ot vor ih rer Abreise aus R ussland 
grosse G eldbeträge und  W ertsachen  der Schweiz. Ge
san d tsch aft in P e tersb u rg  zur A ufbew ahrung gegeben ; 
als dann  aber in den denkw ürdigen N ovem bertagen 
1918 die Sow ietm ission infolge bolschew istischer P ro 
paganda  ganz u n e rw arte t aus der Schweiz ausgewiesen 
wurde, fiel am  19. XI. 1918 der grösste Teil dieser W erte 
einem  R aubüberfa lle  zum  Opfer. D am it w aren die 
offiziellen B eziehungen zwischen der Schw eiz und  Sowiet- 
R ussland völlig abgebrochen. Die Schweizer in R uss
land befanden sich von diesem  Z eitp u n k te  an in einer 
sehr schwierigen Lage (s. A rt. B o l s c h e w i s m u s ).

T rotz dieser feindlichen Vorfälle nahm  die Schweiz 
w arm en Anteil am  Schicksale R usslands ; das in te rn a 
tionale R ote  K reuz u n te r  Schweiz. In itia tiv e  befasste 
sich m it ganz besonderem  In teresse  m it den russischen 
G efangenen. Noch 1921 w urde u n te r  F ü h ru n g  des 
Schweiz. K inderhilfskom itees ein grosses Spital in 
Zarizyn in Südrussland e rrich te t. E ine Reihe von 
Schweiz. In s ti tu te n  u . O rganisationen Messen den N o t
leidenden in R ussland reiche Hilfe angedeihen, der 
B undesra t selbst bete ilig te  sich daran  m it n am haften  
B eiträgen.

Die S itu atio n  blieb, von einigen A nnäherungsver
suchen abgesehen, un ab g ek lärt, bis der Schweizer Mo
ri z Conradi (s. d.) am  10. v . 1923 den russischen Ge
san d ten  in Ita lien , W orowsky, der als inoffizieller Beo
b ach te r  in L ausanne den tü rkisch-griechischen F rie
densverhandlungen  beiw ohnte, daselbst erm ordete 
D er B undesra t v e ru rte ilte  in einer öffentlichen E rk lä 
rung  den Mord und liess durch  einen B eam ten des P o
lit. D ep artem en ts den Angehörigen W orow skys sein Bei
leid ausdrücken , Sow ietrussland b e tra ch te te  den Fall 
wie einen G esandtenm ord, fü r den es die Schweiz. Regie
rung  allein veranw ortlich  m ach te. Die b u n d esrätliche  
Auffassung ging dahin , dass g e s tü tz t au f die E rk lä ru n g  
der L ausanner K onferenz W orow sky sich n ich t in  
offizieller Mission in der Schweiz befand und dem  
Angeschuldigten die gleiche B ehandlung w iderfahren  
zu lassen sei, wie sie gegenüber eigenen S taa tsan g e
hörigen ein tre ten  w ürde. Conradi konnte  nach  Schweiz. 
R ech t n u r  vom  L ausanner G eschw orenengericht a b 
g eu rte ilt w erden, das ihn in der Folge auch freige
sprochen h a t. Die Sow ietregierung gab sich m it der 
E rk lä  ung des B undesrates n ich t zufrieden und  for
derte  eine angem essene E ntschäd igung  fü r die T ochter 
W orowskys. Als der B undesra t au f diese F orderung  
n ich t ein tre ten  konn te , an tw o rte te  die Sow ietregie
rung  m it der B oyko ttie rung  der Schweiz. Seiner
seits verw eigerte der B undesra t den Sow ietrussen die 
Einreise in die Schweiz, ohne dagegen den p riv a ten  
H andelsbeziehungen irgendw elche Schranken auf
zuerlegen. Die Sow ietregierung such te  auch d am it einen 
gewissen D ruck au f die Schweiz auszuüben, dass sie sich 
anfänglich w eigerte, an den V erhandlungen des Völker
bundes, die in der Schweiz g eführt w urden, te ilzuneh
m en, wiewohl ih r der B undesrat den näm lichen Schutz, 
wie ihn alle M itglieder des V ölkerbundes gemessen, 
zusicherte . Die S tre itfrage  erhielt dam it in te rnationale  
B edeutung. Die verschiedenen V erm ittlungsversuche, 
die im  In teresse  der A llgem einheit eingeleitet w urden, 
fü h rten  dann  am  14. iv . 1927 zu einem U ebereinkom - 
m en zwischen dem B undesra t und  der Sow ietregierung, 
indem  sie den K onflik t als beigelegt und die gegenseiti
gen Sperrm assnahm en als aufgehoben e rk lä rten . D am it 
w ar die Lage zwischen beiden L ändern  w ieder wie in 
der Zeit vor der E rm ordung  W orow skys. D er W unsch 
nach einer w eiteren A nnäherung zum  grossen russi
schen Volke b esteh t zweifellos auch heu te  noch, vor
wiegend in H andels- und Industriekre isen . Den im  
Parlam en te  abgegebenen diesbezüglichen E rk lärungen  
lagen vielleicht noch m ehr politische E rw ägungen zu 
G runde. N ach der öffentlichen M einung zu u rteilen , 
scheint aber die Zeit fü r die gew ünschte A nnäherung 
noch n ich t gekom m en zu sein.

Die E rrich tu n g  einer russischen G esandtschaft in 
der Schweiz g eh t au f den schw eizerfreundlichen K aiser 
A lexander zurück. U rsprünglich  w ar sie u n te r  Capo 
d ’Istrias F ü h ru n g  n u r  als eine tem poräre  Mission ge
d ach t, aber der K aiser sah sich bald  veran lasst, diese in 
einen ständ igen  Posten  um zuw andeln . Die russischen 
D iplom aten  gehörten  fast durchwegs baltischen  Fam i
lien an, sie w aren in der Grosszahl der Schweiz gewo
gene Persönlichkeiten , die von ihrem  Posten  im  Herzen 
E uropas m ehr den Gang der in te rn atio n alen  Politik  
verfo lg ten  als sich um  die Schweiz. V erhältnisse küm 
m erten .

Verzeichnis der Gesandten :
1813-1814 : Jo h an n  Capo d ’Is tria , ausserorden tl. Ge

san d ter und  bevollm ächtiger M inister.
1815-1827 : B aron Paul von K rüdener, G eschäftsträger. 
1827-1836 : D im itri von Severin, G eschäftsträger.
1836-1837 : D im itri von Severin, A. G. und B. M. *
1837-1858 : B aron P au l von K rüdener, A. G. u . B. M. 
1858, A pr.-O kt. : Ju liu s Tegoborski, G eschäfsträger. 
1858-1860 : B aron N ikolaus von N ikolai, A. G. u . B. M. 
1860-1862 : A lexander von S truve, G eschäftsträger. 
1862-1869 : A lexander Oserow, A. G. u. B. M.
1869-1872 : N ikolaus von Giers, A. G. u. B. M. 
1872-1878 : F ü rs t Michel Gortschakoff, A. G. u. B. M.

* A . G. =  ausserordentlicher Gesandter.
B. M. =  bevol lmächtig te r Minister.
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1878-1879 : Basil von K otzebue, A. G. u . B. M.
1879-1896 : A ndré von H am burger, A. G. u. B. M. 
1897-1900 : A lexander von Jo n in , A. G. u . B. M. 
1900-1902 : A lexander von W estm ann , A. G. u. B. M. 
1902-1906 : V alerian von Jadow ski, A. G. u. B. M. 
1906-1916 : Basil von B acherach t, A. G. u. B. M.

R ussland u n te rh ie lt in der Schweiz noch K onsu
late  in Genf (seit 1894), L ausanne und  Davos (seit 
1911).

C. Benziger : Die Beziehungen der Schweiz m it R uss
land (in Schweiz. K onsular bulletin , Nov. 1929, Beilage 
17, m it ausführl. L it.). — F . L ifschitz : R ussland. [Bzr.]

R U S S O  (K t. Tessin, Bez. Locarno. S. G LS). Gem. 
und P farrei. R uxio  1266 ; Russio  1405 ; Ruso  1591. 
R. gehörte  von jeh e r zur allgem einen vicinanza  (Inser
itone, wovon es eine der 5 squadre b ilde t. K irchlich 
gehörte  R . zu Loco, aber da die T aufreg ister 1656 be
ginnen, w urde die P farre i verm utlich  um  diese Zeit 
e rrich te t. Sie um fasste anfänglich auch  Comologno 
(eigene P farrei 1715), Vergeletto  (1757) und  Grana 
(1787). Die W eiler Corbella und  Vocaglia w urden 1766 
m it der P farrei Comologno verein ig t. Die K irche soll 
nach der S. R cm igiokirche von Loco die ä lteste  des 
O nsernonetales sein. Sie w urde 1365 e rrich te t, ist aber 
w iederholt u m gebau t w orden. Das heutige Gebäude 
beherberg t a lte  M alereien, w ahrsch. aus dem  15. Ja h rh . 
Bevölkerung  : 1795, 206 E inw . ; 1920, 225. P farreg iste r 
seit 1656. — BStor. 1885, 1888, 1894. —  G. B uetti : 
Note storiche religiose. —  S. M onti : A tti.  —  G. Sim ona : 
Note di arte antica. —  Monitore di Lugano  1921. [C. T.]

R U S T . Fam ilien der K te . Luzern und Solothurn .
A .  K a n to n  L u ze rn .  S ie h e  R u o s t .
B. K a n to n  S o l o t h u r n . — W ilh el m , von Solothurn,

* 25. v m . 1849, zuerst Setzer, Sek re tär au f der S ta a ts 
kanzlei Solo thurn  1878, S tad tsch re ib er 1883, R edak to r 
des N euen SolothurnerBlattes 1887-1894, L eiter der Buch- 
und  K unstd ruckere i « U nion » in So lo thurn  1891-1894, 
R ed ak to r des B ündner Tagblatt von 1895 an, f  in Chur
11. iv . 1913. Verz. seiner zahlreichen h ist. Pub likationen  
im  Solothurner M onatsblatt 1914. — A S G 14. — S. auch 
St. Ursenkalender 1915, p. 80. — [A. Le.] —  R u d o lf ,  
von F lu m en tha l, 1848-1892, K unstm aler. —  V ergi. 
S K L .  [H. Tr.]

R U S T A L L E R , P . J o h a n n e s ,  von Schwyz, Profess 
in St.. Gallen 1555, P rieste r 1562, s tu d ierte  in  Dillingen 
und Paris, Professor, d a rau f Subprior, t  11. v m . 1575. 
Von seinen G edichten, für die ihn die von Florin 
F lerch  1573 in den T u rm knopf von St. Jo h an n  ge
legte U rkunde laurea d ign issim us  n en n t, h a t sich n ich ts 
e rhalten . — Z S K  1920, p. 211, 213. — J .  v. A rx III .  
p. 270. — S tifta rch iv  S t. Gallen. [J. M.]

R Ü S T E R  H O  LZ. Alte Fam ilie der Gem. W ädenswil 
u nd  Schönenberg (Zürich), die schon 1404 au f dem  Hofe 
G isenrüti angesessen war. —  [J. F r i c k . ]  — J .  P fiste r : 
Die ältesten Fam iliennam en der Pfarrei W ädenswil, 
p. 15. — O ers. : Die Ortsnamen der Pfarrei W ädenswil, 
p. 101. — J .  Isler : Die Sekundarschule Wädensweil- 
Schönenberg 1836- 1 8 8 8 . — 1. J o h a n n  H e in r ic h ,
* 11. ix . 1760 in W ädensw il, L ehrer an  der S tad tschu le  
Chur 1780-1790, eröifnete 1790 in R ie tli-U n terstrass 
eine dank  ihrem  Erfolge v ielbeach tete  L eh ran sta lt fü r 
K naben , die bis 1804 b lüh te , w urde m it Prof. J .  Schult- 
hess einer der tä tig s ten  Förderer des 1806-1808 in 
seiner L iegenschaft betriebenen  In s titu te s  zur Bildung 
der L andschullehrer. N ach ihm  benann te  sich die w eit
verb re ite te  R u ste rh o lz ’sche M ethode fü r Schönschrei
ben. L an d ra t 1798, Mitglied des Gr. R ates 1803-1806. 
des K leines R ates 1803-1804, des E rziehungsrates 1803- 
1806, D istrik tsrich ter 1798 ; B ürger von U n te rstrass ; 
schrieb u. a. A nw eisung  zum  fruchtbaren Unterricht im  
Schönschreiben, f  H - x i.  1806 zu U n te rstrass . — 
J .  B runner : Z u m  A ndenken an... H . R . (1806). — 
J .  Schulthess : Idee eines J . H . Rusterholzen zu errichten
den Denkmales (1807). —  M. L utz  : Nekrolog. — 
Jahresber. d. Lehrerseminars W ettingen  1894-1895, p . 27. 
—  Schweiz. K inderfreund  1808. —  J .  J .  B är : Kalender 
fü r  K inder  1837. —  M V G  X X I I I .  — K . A. Zeller : 
Stürm e u. W indstillen meines Lebens. — J .  P fiste r : 
J .  I I . R . — M. H artm an n  : Die Volksschule im  Kt. 
Zürich  zur Zeit der M ediation, p. 21, 139. — 2. H a n s

J a k o b ,  B ruder von N r. 1, *  27. i i . 1769 in W ädensw il, 
Lehrer, V orkäm pfer der M ädchen-A rbeitsschule, fü r 
welche Zwecke er be träch tlich e  L egate m ach te , f i i .  x i. 
1832 in  W ädensw il. —  3. H e i n r i c h , * 1851, K aufm ann , 
K an to n sra t 1905-1911, B a n k ra t 1907-1912, P h ilan 
th rop . t  13. XI. 1920 in W ädensw il. —  N Z Z  1920, 
Nr. 1902. —  E . W ette r : Die Zürcher Kantonalbank
1870-1920, p. 175. — 4. A r n o l d ,  von Schönenberg. 
* 21. v. 1869 in Schönenberg, L ehrer an  der Tier- 
arzneischule Zürich 1895-1902, L eiter der a m b u la 
torischen K linik des T ierspitals 1895-1921, a. o. Prof. 
für B u iatrik  an der U n iv ersitä t Z ürich 1902-1921, D ekan 
1908-1910, 1918-1920, Dr. m ed. v e t. h . c. der U n iver
s itä t Zürich 1920 ; V e terin äro b e rstlieu ten an t 1916. 
f  21. v i i .  1921 in Z ürich. — Festschri f t  Universität 
Zürich  1914, p . 48. —  N Z Z  1921, Nr. 1086. —  N ach
richten vom Zürichsee 1921, Nr. 114. — Jahresber. d. 
Universität Zürich  1921-1922, p. 51. —  S Z G L .  [D. F.] 

R U S T I C I U S ,  ein P rä la t, der m it P a tr ic ias  602 die 
T ransla tion  des hl. V ik tor von So lo thurn  nach  G enf 
vo rnahm . E iner von beiden oder beide w aren Bischöfe 
von Genf. Jedenfalls stehen  beide au f den b e k an n ten  
B ischofslisten. —  M. Besson : Origines des évêchés. [C. R.] 

R U S W I L  (K t. L uzern, A m t Sursce. S. G L S). 
P farrdo rf. Ruswile  1233. Die M aurizenkirche kam  m it 
dem  M eierhof von den L enzburgern  an  die F reien  von 
W olhusen, welche h ier pfarrgenössig w aren, 1313 als 
Lehen des Jo h a n n  von W olhusen an  CEsterreich. 1419 
veräusserte  der In h ab er, W ilhelm  von A arberg-V alan- 
gin, den M eierhof und  das P a tro n a ts re ch t an  den 
S p italm eister von L uzern . M ehrjährige S tre itig k eiten  
bezüglich der K irchenrech te  w urden 1456 du rch  ein 
Schiedsgericht und  1468 durch  Schultheiss und  R a t von 
Luzern entschieden. K irch en b au ten  1467, 1635, 1783- 
1793. Die L uzerner m ach ten  1353 einen V erw üstungszug 
nach  R ., w orauf zwischen 1357 und  1386 bei 100 E in 
w ohner der Gegend ins L uzerner B urgrech t e in tra ten . 
1375 w urden R . und  Rüedisw il von den G uglern v e r
b ra n n t. E in  Ueberfall der Gegend du rch  die L eute  von 
M alters 1396 w urde von Luzern  m it 100 P fund  gebüsst. 
Die Rusw iler be te ilig ten  sich an  den beiden B auern
kriegen 1513 und  1653, wo h ier im  März V erhandlungen 
m it den B auern  s ta ttfa n d en . Im  zw eiten T oggenburger- 
krieg 1712 verlor das A m t R . 41 M ann. Am 15. iv . 1799, 
im  sog. K äferkrieg , spielte sich das Treffen m it den 
helvetischen T ruppen  bei den A righöfen ab, die A b u r
teilung  der A usländischen in Rusw il. P est 1349. Die 
Um gebung von R. weist eine typ ische  E inzelhofbesie
delung au f (arrond ierte  Höfe von 60-100 Ju c h a rte n ). 
1370 ex istierten  Tw inggerechtigkeiten  zu R ., Rüedisw il 
und H ertzenerlcn  ; die N euzeit weist zu R ., Rüedisw il 
und Sigigen K orpora tionen  auf. Der Gem eindew ald 
« Sähliw ald » w urde 1576 u n te r  einige Höfe zu A rig 
ve rte ilt. H ebungen der B üchsenschützen sind seit 1537, 
ein Schützenhaus seit 1567, um  1619 ein R a th au s  n a ch 
gewiesen, 1819-1835 eine S tro h flech tean sta lt. Das Bad 
R . w urde ca. 1675 en tdeck t, 1693 gefasst. Es b e s tan d  
über 200 Ja h re  und  b ra n n te  1890 nieder. 1806-1809 w ar 
hier ein L ehrersem inar. Die A rm en an sta lt b e s teh t seit 
1839. K irchenrech t von 1476 ; Twinglibell von 1754. 
T aufregister seit 1585, E he- u . S terbereg . seit 1603. — 
Gfr. Reg., bes. Bde. 17, 26, 60. —  V. Segesser : Rechts- 
gesch. I, 603. —  A nton E rn i : Beschreibung der Gem. R . 
— K as. Pfyffer : Geschichte. —  Derselbe : Ct. Luzern. — 
P. X . W eber : Z ur H eim atkunde des Luz. Rottales. — 
AS I. —  A S G 1918, 102. — J S G  X IX , 130. —  F e s t 
schrift K räm er : Forschungen aus dem Gebiet der L a n d 
wirtschaft. — S. S tocker in K S A  1896.

Das A m t R. bildete u rsp r. einen H a u p tb es tan d te il der 
H errschaft W olhusen. Diese w urde M itte des 13. J a h rh .  
gete ilt in das innere A m t (E ntlebuch) und das äussere  
A m t (R. nebst der H errschaft W angen). L etzteres (ohne 
W angen) ging ca. 1300 durch  K au f an  (E sterreich  ü ber. 
Von 1370 an gehörten  alle R echte  des H auses W olhusen 
in beiden Æ m tern  (E sterreich . Sie gingen 1405 m itte ls  
P fandbrief um  300 fl. an  Luzern über. Seither b ilde te  
das ehem alige äussere A m t W olhusen u n ter dem  
N am en R . eine der fü n f grossen L andvogteien  des K ts. 
Luzern. A m tsrech t von 1503 und  1622 (Segesser w ie 
oben). —  Z S R ,  N. F . I, 3.
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Von R . heissen u. a. C h u n o , M inisterial der F reien von 
W olhusen 1253 ; J o h a n n  R itte r  1300 ; L u d w i g  (1329- 
1361), des R a ts  in Luzern 1352. —  A rch. S  G X X , 76b. — 
A S  G 1918, 102. — G fr. Reg. —  J o s t , A m m ann des 
Grafen Im er von S trassberg . —• Gfr. Reg. — S ta a ts 
a rch iv  L uzern. [P .  X.  W.]

R U S W I L E R  V E R E I N .  In  den 30er Ja h ren  des 
19. Ja h rb . e n ts tan d  gegenüber dem  liberalen « Schutz
verein » der katholische oder R usw ilerverein, eine 
V ereinigung von G eistlichen und Laien zur Förderung  
des religiösen Lebens und des katholischen Geistes im 
S taa te . Sie gab die Schweiz. Kirchenzeitung  heraus und 
berief ihre M itglieder w iederholt, zuerst u n te r  dem 
Vorsitz von Jo sef Leu, sp ä ter u n te r  K o n s tan tin  Sieg
w art, zu B eratungen  nach  Ruswil ein, so am 6. XI.  1840, 
wo 315 M itglieder eine E rk lä ru n g  zur V erfassungs
bew egung abgabcn , am  20. IV. 1842, am  17. IV. 1844 
usw . Der Verein w urde durch  D ekret der provisorischen 
Regierung vom  9. x i i .  1847 aufgehoben. — K as. Pfyffer : 
Gesch. des Kts. Luzern I I .  [P .  X .  W.]

R U T I S H A U S E R  (bis um 1850 R u t e r s h a u s e r ) .  
T hurgauische Fam ilie, die nach dem Hofe R utishausen  
(M un.-Gem. L angrickenbach) b en an n t und  in H efen
hofen, H em m ersw il, O beraach, R utishausen , Scherzin- 
gen und Som m eri verb iirgert ist. —  1. A u g u s t ,  von 
Scherzingen, * 1858, eidg. und  kamt. E x p erte  in W ein
baufragen . — 2. F e r d i n a n d ,  von O bersom m eri,
* 29. XI. 1872, O berst der In fan te rie , F ü h re r der 
katho lischen  B auern  im T hurgau , E x p erte  in lan d 
w irtschaftlichen  Fragen . Seine T ochter M a r i e  D utli-R . 
in S teckborn , * 26. x i. 1903, ist V erfasserin von Novellen 
und lyrischen G edichten. [Leisi.]

R U T S C H  IVI A N N ,  Fam ilie au f dem  Rafzerfeld (Zü
rich), die schon 1550 zu R afz angesessen is t. M ehrere R. 
w aren  U ntervög te  der Gem. H ün tw angen  und W aster- 
kingen. Der Nam e ist aus dem  V ornam en R udolf e n t
standen . — [J. Frick.] —  Von den ach t Opfern des sog. 
W asterk inger I-Iexenprozesses von 1701 gehörten  deren 
fünf dieser Fam ilie an. — Bülacher Volks freund  1878, 
Nr. 48-72. —  Z T  1902, p .  61. — J o h a n n  H e i n r i c h ,  von 
H üntw angen , * 2. v ii. 1768, Chirurg, D r. m ed., U n te r
vogt zu H ün tw angen  1790-1798, U n te rs ta tth a lte r  des 
D istrik ts B ülach 1798-1803, Mitglied der V erw altungs
kam m er 1801, A m tskom m issar der provisorischen R e
gierung 1802, G rossrat 1803-1819, B ezirksarzt und  
Salzfak tor ; erhiel t das B ürgerrech t von Zürich geschenkt 
1797 ; schrieb b isher unveröffen tlich te  Aufzeichungen 
über die rech tsrhein ischen  Teile des K ts . Zürich im 
Jah re  1799 ; t  1819. W appen : halb  gespalten  von R ot 
und 3 goldenen /E hren  au f grünem  natü rlich em  Boden 
und von Gold m it ro tem  Löwen, und gete ilt von Blau 
m it silbernem  H albm ond u n te r  zwei silbernen S ternen 
(F arb en  unsicher). —  A. W ild : A m  Zürcher Rheine I, 
p .  255, 327, 369. —  S taa tsa rch iv  Zürich. [D. F.] 

R U T S C H W I L ,  v o n .  K iburgisches M inisterialen
geschlecht, dessen Burg au f dem  B urgsta ll zwischen R. 
und H e itlingen  gestanden  haben  soll. E b e r h a r d u s ,  
m iles (1219) ; H e i n r i c h s ,  miles (1289, 1291), fü h rt im 
Siegel einen E berkopf. —  Sigelabb. zum  U Z  VI, 
Tafel IV, Nr. 30. [H ii.debrandt.]

R U T T Y .  Fam ilie  von Vandoeuvres (Genf).—  J a q u e s ,  
1849-1927, A nw alt, G rossrat 1878-1919, N a tio n a lra t 1893 
und 1903, S ta a ts ra t  1915-1924.— Vergl. P S  1921. [C. R.] 

R U T Z .  Fam ilie des Toggenburg. R u d i  R., von St. 
Peterzell, 1541 wegen L ästerungen  von Schwyz hinge
rich te t. K a s p a r  R ., A bgeordneter der evangelischen 
Gem. M ogelsberg 1568. Der katholische Zweig der F a 
milie, von Appenzell eingew andert, erh ie lt 1598 das 
toggenburgische L andrech t. — a ) Evangelischer Zweig : 
— 1. H a n s ,  von N esslau, beteiligt, am  Morde des H of
am m anns Johannes Ledergerw  9. x i. 1621.—  F . R othen- 
llue : Toggenburger Chronik, p. 170, 273, 26, 82. — 
[J. M.] —  2. J o h a n n  U l r i c h ,  * 26. x . 1832 in H em berg, 
L ehrer an der Bergschule K rum m bach  bei W attw il, 
in Flawil 1854-f 1890. —  S L  1890, p. 284. —  Tagblatt 
der Stadt St. Gallen, 2. v m . 1890. — St. Galler N bl. 1891, 
p. 44. — [A. Mü.] — b) K atho lischer Zweig : —  3. J o 
s e p h ,  1847-13. x i. 1917, B ezirksrichter, G erich tspräsi
d en t des A lttoggenburg , G em eindeam m ann von Bütsw il 
1887-1917. -  St. Gail. N bl. 1918, p. 51. [J. M.]

R U T Z ,  J o h a n n a  B a p t i s t a ,  le tz te  Æ btissin  des 
C isterzienserinncnkloster T änikon (T hurgau), * 6. IV. 
1777, Profess 1794, zur Æ btissin  gew ählt 1827, liess 
die K losterk irche 1829-1830 restau rieren  und 1837-1839 
eine neue Orgel aufstellen, leb te  nach der A ufhebung 
des K losters (1848) im  K loster P arad ies ; t  14. m . 1854.
— K uhn  : Thurg. sacra I I I ,  p. 406. — N a te r : T änikon, 
p. 233. —  K K Z  1854, p. 92. [A. Sch.]

R U V I N E S ,  d e .  Fam ilie von Bex (1543) und Aigle 
(1531), die sich im  16. Ja h rh . in L ausanne e inbürgerte . 
E inem  nach E ngland  ausgew anderten  Zweige soll der 
M arquis de R uvigny en tstam m en , der in den politisch
religiösen Angelegenheiten des 17. Ja h rh . eine Rolle 
spielte. Diese englische Fam ilie b lü h t heu te  noch. [ M . R . ]

R U Z I C K A ,  L e o p o l d  S t e p h a n ,  von V ukovar (S la
vonian), * 13. ix . 1887, P riv a td o zen t für organische 
Chemie an der E . T. H . 1918-1926, T itu larprofessor 
1923, P rof. an der U niv. Zürich 1920-1925, Professor 
an der U n iv ersitä t U trech t 1927-1929, Prof. fü r anorga
nische und organische Chemie an  der E . T. H . Zürich 
1929, B ürger von Zürich 1917. Zahlreiche A ufsätze 
in Fachze itschriften , bes. in  Helvetica Chimica Acta. — 
Poggendorff : Handwörterbuch V, p . 1084. [D. F.]

R U Z Y C K I  de R osenw erth , W l o d z i m i e r z ,  1837-
21. il. 1914, als polnischer F lüch tling  nach  1863 in der 
W affenfabrik N euhausen, V erw alter des polnischen 
N ationalm useum s in R appersw il 1886-1913, das in 
seiner le tz ten  G esta ltung  vor allem  sein W erk w ar. — 
N Z Z  1914, Nr. 322. —  St. Galler N bl. 1915, p . 35. [J. M.]

R Y C H .  Siehe D i v e s .
R Y C H N E R ,  R I C H N E R .  Fam ilien des K ts. A ar

gau (früher auch R y h i n e r ,  R y c h i n e r ,  R i c i i i n e r ,  R i -  
c h e n e r ,  R e i c h n e r ) ,  die u rsp r. wohl gem einsam er 
A bstam m ung und  heu te  noch in A arau , G ränichen, 
Rohr und  R uppersw il verb ü rg e t! sind. Als e rster er
schein t R ü d i g e r  Ri ebener von Sulz, m it dem  sich die 
T agsatzung  1446-1449 m ehrfach  befasste, weil er wegen 
F ischgerechtigkeiten  m it Hilfe des H ans W ilhelm  von 
Fri dingen au f H ohenkrähen  gegen die eidg. O rte Fehde 
führte (AS I, Bd. 2). Sein E nkel w ar w ahrsch. H a n s  
R ichiner, von Sulz, U n te rvog t im  A m te R ohrdorf 1489- 
1534. D ann tra te n  die R . in  B rugg au f und verzw eigten 
sich als Ryhiner  (s. d.) nach  Basel (u. Bern), sowie nach 
A arau, wo der ä lteste  S tam m  der R. (ebenfalls R yhiner) 
n u r bis 1548 v e rtre ten  w ar. Die heutigen Fam ilien 
Rychner von A arau  gehen au f eine Reihe von E inbürge
rungen von R uppersw il, R ohr, Buchs und A arburg  von 
1562 an  zurück und führen  verschiedene W appen. —
1. B a l t h a s a r ,  Maler, 1735. —  S K L .  — 2. J o h a n n  
J a k o b ,  * 4, v. 1803, T ierarz t in A arau  1824-1828, in 
N euenburg 1828-1833, D ozent fü r T ierheilkunde in 
Bern von 1833 an, D irek to r des T ierspitals 1843-1869, 
t  21. V I .  1878 in Bern, bedeutender Fachschrift steiler. 
Verz. seiner W erke in Denkschrift zur Jahrhundertfeier 
der Ges. Schweiz. Tierärzte  (1913), p. 135. — 3. M a x ,
* 8. I V .  1897, Dr. p h il., R ed ak to r der Schweizer R u n d 
schau in Zürich seit 1922, Verfasser von G. G. Gervinus... 
(1922) ; Karl K raus (1924) ; Rückblick a u f  vier Jahr
hunderte Orell F üssli. —  Vergl. im  allg. W . Merz : W appen
buch der Stadt A arau. —  L L .  —  B Z  I I ,  p . 34. — J o a c h i m  
R ychiner (1704-1728), O rgelbauer in R uppersw il, im 
S K L  e rw ähnt. —  E m i l  R ichner, von G ränichen, Oberst, 
eidg. O berkriegskom m issär vom  1. i. 1930 an. [H. Tr.]

Ein Zweig der A arauer Fam ilie R. bü rg erte  sich 1872 
in N euenburg  ein. —  1. H a n s , 1813-1869, A rch itek t, 
liess sich 1847 in N euenburg nieder, b au te  u . a. Schul- 
häuser in N euenburg , La C haux de Fonds und  Biel, 
sowie die deutsche K irche in L a Chaux de Fonds. —
A. Bachelin : Hans Rychner (in M N  1882). —  2. C h a r 
l e s ,  Sohn von Nr. 1, * 16. i. 1843 in F reiburg , f  15. m . 
1918 in N euenburg , R e g .-S ta tth a lte r  in Le Locle 1876 
1898, Z uch th au sd irek to r 1898-1909. —  3. A l f r e d ,  B ru
der von N r. 2, * 9. I I .  1845 in F reiburg , f  24, v. 1918 
in N euenburg, A rch itek t. — Mess. boit. Neuchâtel 1919.
— S B  1918, p. 247. — 4. Y v o n n e , geb. Ponchon,
* 29. I V.  1883, Schriftstellerin , verfasste  einige R om ane 
u n te r dem  Pseudonym  Y vonne B rém aud. [ L .  M .]

R Y F  u. R Y F F .  Fam ilien der K te . Basel, Bern, W al
lis u . Zürich.

A. K a n to n  B a se l. RYFF. Aus R ufach stam m ende,
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seit 1488 in  Basel eingebürgerte  Fam ilie. —  1. K l a u s , 
erst W einbauer zu R ufach, dann  E insass zu Basel. —
2. P e t e r , t  1528, Sohn von Nr. 1, B ürger zu Basel und 
zünftig  zu W ebern  1488, R a tsh err. —  3. F r i d o l i n , 
t  1554, Sohn von N r 2, Schürlitz-(B aum w oll-)w eber, 
bei M arignano 1515, M eister zu W ebern, A rm b ru st
schützenm eister, D e p u ta t, V erfasser einer Chronik 
1514-1541. —  Bas. C I, p. 18. —  4. A n d r e a s ,  1550- 
1603, Tuch- und  Seidenhändler, zünftig  zum  Schlüssel, 
zu W ebern u n d  zu H ausgenossen, R a tsh err  1591, De

p u ta t  1596, D reierherr 
1601, G esandter in die 
enuetbirg ischen Vogteien
1593, Friedens V erm ittler 
im  R appenkrieg  zwischen 
der S ta d t und  den U n te r
tan e n  der L andschaft
1594, G esandter zum  Frie
den von St. Ju lien  zwi
schen Genf und Savoyen 
1603, V erfasser einer Chro
nik des R appenkrieges 
(S taa tsa rch iv  Basel), ei
ner G eschichte der E id 
genossenschaft u n te r  dem 
T ite l Zirkel der E idgenos
senschaft (H ist. Museum 
zu M ülhausen), sowie ei
ner Reihe anderer Schrif
ten  (Basler U n iv ersitä ts
b ib lio thek). —  Beiträge z. 
vaterländ. Gesch. IX . — 
Georg von W yss : Histo- 
riogr.— A D B .— 5. P e t e r ,

1 5 5 3 -1 6 2 9 , Grossneffe von N r. 3 , Dr. m ed. 1 5 8 4 , P ro 
fessor der M athem atik  an  der U n iv e rs itä t 1 5 8 6 , R ekto r 
der U n iv ersitä t 1606 u nd  1616 , F o rtse tze r der Chronik 
des Fridolin  R yff fü r die Zeit 1 5 4 3 -1 5 8 5 . —  6 . J o h a n n  
R e i n h a r d ,  1 5 9 8 -1 6 6 8 , Sohn von Nr. 5 , P farrer, 1 618  
au f der D ord rech ter Synode, D ekan des F arnsburger 
und  dan n  des L iestaler K apite ls. —  7 . D a n i e l , 1 601 - 
1658 , Sohn von N r. 5 , L andvog t zu M ünchenstein 1635 , 
Z unftm eiste r zu W ebern 1 6 4 4 . —  Die Fam ilie  is t 1836 
ausgestorben  W appen : in  Silber schw arzer Schräg
rech tsbalken , beg leite t von zwei ro ten  gestie lten  Rosen.
— Vergl. L L .  —  W B . —  Sam m lung L otz im  S ta a ts 
archiv  Basel. —  Bas. C. I. —  Sam m lung Meyer in der 
U niversitä ts-B ib i. Basel. [C. Ro.]

B. K a n t o n  B e r n .  Fam ilie von A ttisw il. — FRIEDRICH 
L u d w i g , 185 7  - 8 . m .  1925 , G ründer der m echanischen 
S trickw aren fab rik  im  Marzili zu B ern. (H. T.]

C. K a n t o n  W a l l i s .  R y f . Fam ilie von S itten  im  
16. Ja h rh . — 1. J e a n  F r a n ç o i s , P farrer von N endaz 
1696, R ek to r des P rio ra ts  St. P ierre  des Clages. —
2. M a t h i a s , B ürgerm eister von S itten  1786. [Ta.]

D. K a n t o n  Z ü r i c h .  R y f , R e y f f , R i f f . I. A lte 
Fam ilie  der Gem. W ädensw il und  Schönenberg, die 
schon 1404 in  der H errsch aft W ädensw il angesessen ist 
und sich auch  nach H irzel und H orgen v e rb re ite te .
—  [J. F r i c k .] —  J . P fiste r : Die ältesten F am iliennam en  
der P farrei W ädenswil, p . 15, 60. —  J .  S trickler : Gesch. 
der Gem. Horgen, nebst Hirzel und Oberrieden. — 
W appen : ü b er H albm ond drei S terne (1, 2 oder 2, 1) 
(F arb en  u n b ek an n t). —  1. J o h a n n e s ,  von H orgen, 
* 1813, Schilfm ann, R ech tsanw alt, B ezirksrich ter zu 
H orgen 1883-1892 (P räsid en t 1887-1892), K antonsrat;
1884-1893 ; t  3. I. 1893 in H orgen. —  N Z Z  1893, Nr. 4.
— W . Senn : Chronicon 1893 1, p. 7, I I ,  p . 8. —  2. J o
h a n n e s , Sohn von N r. 1, * 20. ix . 1844 in Horgen, 
D r. ju r .  1867, R ech tsanw alt, spielte in dieser E igen
schaft eine grosse Rolle in  der N ationalbahnaffäre . 
K a n to n sra t 1872-1914 (P räsid en t 1880, 1888, 1914), 
N a tio n a lra t 1878-1884, P riv a td o zen t fü r röm . R ech t an 
der U n iv e rsitä t Zürich 1867-1876, B egründer der 
Zürcher T elephongesellschaft und deren D irek to r bis 
zur V erstaa tlichung  ; f  30. v . 1914 in Zürich. —  N Z Z  
1914, N r. 1005, 1038. — ZW C hr. 1914, p . 316. —  
Zürcher Freitagszeitung  1914, N r. 27. — M. Esslinger : 
Gesch. d. Schweiz. Kreditanstalt, p. 46, 50. —  Porträt
bilder zürch. Parlamentarier, p. 146. —  G. von W yss ;

Andreas Ryfl.
Nach einer zeitgenössischen 

Medaille.

Die Hochschule Zürich  1833-1883, p, 88. —  Vergl. im 
allg. K . W irz : Etat. —  T B  4 /5. [D. F.]

I I .  Fam ilien  ungleichen U rsprungs der S ta d t Zürich, 
bezeugt seit 1375. E inbürgerungen  aus dem  O berland 
1385, 1440, von W ädensw il 1568, 1577. —  J .  H äne ; 
M ilitärisches aus dem alten Zürichkrieg, p. 155. — 
Z S tB . [D. F.]

R Y F ,  R Y F F ,  gen. W e l t e r  v o n  B l i d e g g .  Siehe 
R i f f .

R Y F F E L .  Altes, noch b lühendes Geschlecht der 
Gem. S täfa  (Zürich), das d o rt schon 1435 angesessen is t 
und bis ins 16. Ja h rh . B ycholf hiess. Es gab dem  Hofe 
S täfa  eine Reihe U n tervög te  und E insiedler A m t
m änner. — [J. F r i c k . ]  —  Von der M itte des 17. bis ins 
19. Ja h rh . ste llte  das Geschlecht der Gem. fast u n u n te r
brochen  die Schulm eister. W appen : vierschaufliges 
M ühlrad (1539-1556), R ad  au f D reiberg (1557-1564), 
m it einem  K reuz besteck tes R ad  au f D reiberg  (1565- 
1570), H ausm arke  über D reiberg (seit 1583) (Farben  
u n b ek an n t). —  D. F re tz  : Das W appen der polit. Gem. 
Stäfa , p . 9. —  1. R u d o l f ,  U n terv o g t, beg ründet 
16. v u . 1745 ein Fideikom m is, das in  der heutigen 
R yffel-S tiftung  w eite rleb t. —  2. H a n s  J a k o b  b e tä tig te  
sich um  1764 als D ichter, K om ponist und Verleger. —
3. H a n s  H e i n r i c h , * 25. iv . 1756 in S täfa, B äcker, 
bete ilig te  sich 1794 m it einem  A ufsatze Ueber die 
Verdienste des Landvolks um  die Stadt am  sog. « S täfner 
M em orial», w urde deswegen am  19. N ov. in  H aft 
g esetz t, am  13. I. 1795 v e ru rte ilt , bete ilig te  sich in  der 
Folge a k tiv  am  S täfner H andel, weswegen er A nfang 
Ju li nach  N e tsta l fioh ; t  12. Hl. 1828 in S tä fa . — 
Balthasar’s Helvetia  V, p. 24, 32. —  Jo h . K asp ar 
P fenninger ; Lebensgeschichte, p . 19, 49, 104, 195. —
4. J a k o b , * 24. v. 1761 in  S täfa, Schulm eister, wegen 
B eteiligung am  S täfner H andel im  Sept. 1795 fü r 6 Jah re  
aus der E idgenossenschaft v e rb an n t ; t  16. x . 1795 in 
Jebsheim  (Eisass). —  J .  C. P fenn inger : Lebens geschickte, 
p . 110. — 5. M a r t i n , * ca. 1795, Maler, besonders 
P o r trä tis t ,  t  ca. 1839 in  T riest. —  S K L .  —  6. B e n j a m i n , 
* 27. m . 1803 in  S täfa, hervorragend  be te ilig t bei der 
E inberu fung  des V olkstages von S täfa  vom  19. x i .  1830 
u nd  des « U stertages » vom  22. XI. 1830, fü r welch 
le tz te m  er m it R ud . G uyer und  J .  J .  S teffan die 
15 B eschw erdepunkte  au fsetz te  und das « U sterm em o- 
rial » red ig ierte . M itglied des Grossen R a ts  1834-1836. 
Im  S traussenhandel 1839 sprach  er am  13. F ebr. in 
W ädensw il öffentlich v e rm itte ln d  und  w urde fo rtan  als 
« S traussianer » verfo lg t, w orauf er am  17. F ebr. seine 
Œ ffentliche Darlegung herausgab . S e iden industrie ller; 
t  26. x . 1874. —  J .  J .  L eu th y  : Gesch. d. Cts. Zürich  
1794-1830, I I ,  p. 61, 75, 84. —  C. D ändliker : Der 
Ustertag, p . 53. —  A. B ürkli : Gesch. d. Zürch. Seiden
industrie, p . 217. — N Z Z  1919, N r. 1685. — Zürichsee
zeitung  1919, Nr. 282-295. — 7. H e i n r i c h , * 12. ii. 1804 
in S täfa, Seidenindustrieller in M edikon-W etzikon und 
G lattfelden, M itglied des Grossen R a tes 1842-1869, des 
K an to n sra te s  1869-1879, G ründer der Sekundarschule  
W etzikon, P h ilan th ro p  ; B ürger von W etzikon 1833 ; 
f  4. ix . 1880. — Bülach-Dielsdorfer Volksfreund, 15. u .
22. IX. 1880. —  A. N äf : Gesch. d. Gem. Glattfelden, 
p. 77. —  F . Meyer : Gesch. d. Gem. Wetzilcon, p . 270. 
285, 592, 602. —  G. S trick ler : Hundert Jahre Gemein
nützige Gesellschaft und  Sparkasse des Bez. H inw il, 
p. 83, 84, 115, 166. —  8. J o h a n n  E m i l , * 8. m .  1807, 
Erzieher, bis 1833 und  von 1850 ab in E ngland  tä tig , 
betrieb  1833-1850 eine bekan n tes K n a b en in s titu t in 
M ariafeld - Meilen. Zürch. E rzieh u n g sra t 1841-1843 ; 
t  16. x i. 1875 in E ngland . —  Zürichseezeitung  1929, 
N r. 180. — 9. J o h a n n  J a k o b , * 13. x i i . 1807, S ta t t 
h a lte r  des Bez. R egensberg 1838-1866, G rossrat 1843- 
1866, N a tio n a lra t 1849-1857, von F ried r. Locher als 
« F re ih err von Regensberg » 1866 publiz istisch  scharf 
angegriffen, w orauf er in den k an to n a len  W ahlen  d u rch 
fiel. B ürger von R egensberg 1856 ; t  17. v i i . 1868 in 
Dielsdorf. —  N Z Z  1868, N r. 198. —  H . H edinger : 
Gesch. des Städtleins Hegensberg, p. 283. —  10. J o h a n n  
J a k o b , * 19. x i .  1826 in  S täfa, zürch. T ro m p eter
in s tru k to r, K om ponist, f  19. VI. 1889 in N iederurnen 
(G larus). —  11. H e i n r i c h , * 1. m .  1831, verd ien te r 
Schulm ann und  E rzieher, g ründete  1859 das nachm als



RYFFEN RYSER 117

so b e rü h m t gew ordene R ’sche K n a b en in s titu t in 
S täfa . K a n to n sra t 1884-1889 ; f  23. v u . 1889. —  N Z Z  
1889, N r. 206. —  Z P  1889, N r. 174. —  lo n d M e  1889, 
N r. 173. — 12 .  J o h a n n  J a k o b , Sohn von N r. 10, 
* 14. v ii. 1861 in N iederurnen, M usiklehrer am  aarg . 
L ehrersem inar in W ettingen  seit 1883, M usikdirektor, 
O rganist, K om ponist. — J .  K eller : Das aarg. Lehrer
sem inar , p . 107, 109. — Denkschrift des Männerchores 
Baden. —  H ü n i’s M usikjahrbuch cler Schweiz 1919, 
p . 71, 312. —  E. R e fa rd t : M usikerlexikon, p. 267. —
13. H e i n r i c h ,  * 13.  v u .  1875 in S täfa, Sohn von Nr. 11, 
Dr. ju r .  1902, R ed ak to r der N Z Z  1903, pubi. u . a. Die 
Schweiz. Landsgem einden  (1903) ; t  10. I. 1904. — 
Z W  Chr. 1904, p . 51. —  Z P  1904, N r. 9. — Zürcher 
Freitagszeitung  1904, N r. 3. —  Landbote 1904, Nr. 11. — 
A S G X ,  177 .  —  14. H a n s ,  * 25. Ii. 1878, D irek to r des 
eidg. K assen- und  R echnungsw esens seit 1918. — 
ZW C hr. 1918, p . 93, 107. —  Vergl. im  allg. G. B odm er : 
CAromÄ d. Gern. Sfd/b, p . 26, 8 2 ,108 , 117, 123, 205, 245. 
— QSFtG 17. —  J .  J .  L eu th y  : Gesch. d. Cantons Zürich 
von 1794-1830. [D. F.]

R Y F F E N .  Fam ilie  der Gem. Saanen (K t. Bern). 
W appen  : in B lau m it goldenem  Schildrand nach rechts 
ste igender silberner S teinbock. P e t r u s  Ryffo 1312. — 
J a k o b  R . schenkte 1511 der n eu erb au ten  S t. A nna- 
kapelle in Saanen 1000 P fu n d . [ R .  M.- W . ]

R Y H I N E R .  F am ilien  der K te . A argau, Basel, Bern
u. Zug.

A .  K a n to n  A a r g a u .  Siehe R y c h n e r .
B. K a n to n  B a se l (A a rg a u  u n d  Z ug). Die Fam ilie 

s ta m m t wohl aus Sulz (A m t R ohrdorf, L andgrafschaft 
B aden). —  1. R ü d i g e r  R ichener aus Sulz fü h rte  1446- 
1449 wegen F ischgerech tigkeiten  eine Fehde gegen die 
V III  O rte, m it Hilfe b e n ach b arte r Adeliger, nam entlich  
des H ans W ilhelm  von F rid ingen au f H ohenkrähen . 
W ohl seine E nkel w aren  — 2. H a n s ,  U n terv o g t im 
A m te R o h rd o rf 1489-1534, dessen N achkom m enschaft 
in B rugg noch b lü h t, sowie —  3. H e i n r i c h ,  Müller, 
B ürger von Zug 1506, f  daselbst 1513, S tam m v a te r der 
B asler L inie, sowie einer 1784 erloschenen Zuger Linie, 
die sehr viele Geistliche geliefert h a t.  —  4. L e o n i - i a r d ,  
Sohn von Nr. 3, Maler (grosses A ltarb ild  von 1525 im  
H ist. M useum Zug m it der ä lte sten  b ek an n ten  D arste l
lung des W appens R . (s. u n ten ), T in k tu ren  b lau  und

weiss. —  5. H e in r ic h
(1508 - f  1553), S ohn  von 
Nr. 3, erst bischöflicher 
P ro k u ra to r und  gleichzei
tig  G eschäftsträger der 
le tz ten  G räfin von T ier
ste in , e rh ie lt wohl wegen 
seiner V erdienste, die er 
sich um  die S ta d t in die
ser Stellung erworben 
h a tte , 1518 das Basler 
B ürgerrech t geschenkt, 
w urde kaiserlicher N o tar 
und S tad tsch re ib er. Ver
fasser versch. w ichtiger 
R atsb ü ch er und  V erord
nungen, sowie einer Chro
n ik  über den B auernkrieg  
von 1525 ; erh ielt 1535 
von K önig F erd inand  ei
nen W appenbrie f (ange
stam m tes W appen m it a n 
derer T ingierung : in R o t 
au f gelbem  D reiberg ein 

weisser, nach  oben gekehrter H albm ond, d a rü b er ein 
gelber S tern). — 6. F r i e d r i c h , Sohn von Nr. 5, f  1587, 
Dr. m ed., w urde in französischen K riegsdiensten  
O berst, königl. P äch te r der Salinen in der P rovence. — 
7. H a n s  H e i n r i c h , Neffe von N r. 5, 1569-1603, Ge
w andm ann, der le tz te  gem einsam e S tam m v a te r aller 
Basler Linien, der f  B erner Linie (s. d.) und  einer noch 
in D eutsch land  b lühenden Linie. —  8. J o h a n n  F r i e d 
r i c h , Sohn von N r. 6, 1574-1634, D r. ju r ., erst S ta d t
schreiber, dann  B ürgerm eister. — 9. J o h a n n  H e i n r i c h , 
1624-1674, A po theker und  Mitglied des Geheim en R ats , 
S tifte r des noch heu te  bestehenden  Fam ilienfideikom 

m issgutes (Seniorats) au f dem  St. R om ay oberhalb  
L auw il. —  10. J o h a n n  H e i n r i c h , Grossneffe von 
Nr. 9, 1681-1746, Mitglied des R ats . —  11. P e t e r , 
ebenfalls Grossneffe von Nr. 9, 1692-1771, Professor der 
Logik. — 12. E m a n u e l , B ruder von N r. 10, 1695-1764, 
erst Feldprediger in einem  Schw eizerregim ent in fran 
zösischen D iensten, dann P fa rre r zu S t. L eonhard  und 
endlich Professor der Theologie. — 13. B e n e d i c t , Sohn 
von Nr. 12, 1729-1791, O b erstlieu tenan t der L andm iliz.
— 14. L e o n h a r d , G rossohn, von N r. 9, 1695-1774, einer 
der B egründer der Ind ienneindustrie  in Basel, D irek to r 
der K au fm annschaft, M itglied des A ppella tionsgerich tes,
— 15. D a n i e l , B ruder von Nr. 14, 1706-1771, O berst 
in einem  Schw eizerregim ent in französischen D iensten.
— 16. J o h a n n e s , Neffe von Nr. 11, 1728-1790, O berst
zunftm eiste r und  B ürgerm eister. — 17. J o h a n n  H e i n 
r i c h , B ruder von N r. 13, 1732-1802, D r. m ed., Professor 
der E th ik  und zugleich O b erb ib lio th ek ar.—  18. S a m u e l ,. 
V ette r von Nr. 16, 1732-1799, Schultheiss des S ta d t
gerichts. —  19. S a m u e l , Sohn von N r. 16, 1751-1787, 
Ingenieur und  A rtille rieh au p tm an n , V erfertiger eines 
P lanes der S ta d t Basel. —  20. D a n i e l , G rossohn von 
N r. 10, 1740-1821, e rst M ajor in französischen D iensten , 
dann  O berst und S tad tk o m m an d an t. —  21. S a m u e l , 
Neffe von Nr. 19, 1766-1847, 1803 design ierter B ürger
m eister und  schw eizerischer L andam m ann , welche 
Stellen er aber n ich t annahm  ; A ppella tionsgerich ts
p räsid en t und  M itglied des E rziehungsrates. —  22. P e 
t e r , B ruder von Nr. 21, 1770-1841, S ta a ts ra t  und 
P räsid en t des Finanzkollegium s. — Aug. B u rckhard t 
in W appenbuch Basel I, 34. — B Z  I I .  — A rt. R y c h 
n e r . [D.  S.]

C. K a n to n  B e rn , f  P atriz ierfam ilie  der S ta d t Bern 
Zweig der noch blühenden  Basler Fam ilie  dieses 
"Namens, die au f E m a n u e l ,  1543-1582, S u b s titu t d e r 
B erner K anzlei 1563, sp ä te r R atssch reiber in Basel, 
zurückgeht. Von B . von 1787 an , f  1817. W appen : in 
R o t über goldenem  D reiberg ein silberner s in k en d er 
H albm ond, d a rü b er ein goldner, sechsstrah liger S tern
—  1. H a n s  S e b a s t i a n , * zu Basel 1573, siedelte nach 
Bern ü b er ; B urger daselbst 1593, der CG 1596, R a ts 
schreiber 1599, S tad tsch re ib er 1607. f  1612 (oder 1611).
— 2. H a n s  S e b a s t i a n ,  Sohn von Nr. 1, * 1594, L an d 
vogt zu Schw arzenburg  1625, des K l. R a ts  1634, 
H au p tm an n  der nach  M ülhausen gesand ten  H ilfschar 
und L andvog t zu In terlak en  1638, kurze Zeit M itherr ziv 
Büm pliz 1622, t  1648. —  Tillier I I , 93. —  v. Mülinen : 
Beiträge I I ,  72 (vergl. m it G rüner). —  3. J o h a n n  
F r i e d r i c h ,  Sohn von Nr. 2, * 1630, Landvogt zu 
B randis 1664, zu T rachselw ald 1678, des K l. R a ts  1689.. 
t  1705. —  4. E m a n u e l ,  Sohn von N r. 3, G u b ernato r von 
Æ len 1708, en tse tz t 1724. —  5. J o h a n n  F r i e d r i c h ,  
Sohn von Nr. 4, * 1691, L andvog t zu L ausanne 1743, 
bekäm pfte  do rt die F re im aurere i im  A uftrag  der 
Regierung, des K l. R a ts  1749, V enner zu P fiste rn  1754 
und 1764 ; f  1765. —  6. J o h a n n  F r i e d r i c h ,  Sohn von 
Nr. 5, * 1732, S tiftschaffner 1783, des K l. R a ts  1788, 
Venner 1789. — Tillier V, 523. — 7. K a r l ,  Sohn von 
Nr. 5, * 1744, in p iem ontesichen D iensten, S ta d tm a jo r 
1780, O b erstlieu tenan t im Zug nach  Fre ibu rg  1781, 
L andvogt zu Morsee 1786-1792, O berst 1792, erm orde t
4. I I I .  1798. — Tillier V, 393, 583. — K. M üller : Die 
letzten Tage des alten Bern, p. 253, 277. —  8. R u d o l f  
F r i e d r i c h ,  Sohn von N r. 7 ,1772-1817, L ehenkom m issär 
1815-1817, h in terliess eine von T illier reichlich b enu tz te  
G eschichte Berns (Ms. der S tad tb ib i. B ern). — E. F. 
v. M ülinen : Prodromus. —  H . T ürler in Inv . Schweiz.. 
Archive  I, 44. — L L .  — Gr. —  S G B  I I .  — B urgerbuch 
1848 und 1853.—  B Z  I I ,  p. 10. [ f T h .  I m H o f u .  H.  T.]

RY I NC KI .  Polnische Fam ilie, die sich 1899 in 
F re ibu rg  e inbürgerte . W appen  : in  R o t ein gelber 
K ornhaufen , ü b erh ö h t von einem  gelben R echen. — 
V i c t o r ,  * in R om ont 21. ix . 1864, Ingenieur, D irek to r 
der e lektrischen B ahnen von V evey 1902-1914, d e r  
G reyerzer B ahnen 1914-1917, der freiburgischen elek
trischen U nternehm ungen  seit 1917. [J. N.]

R Y S E R .  Sehr zahlreiche, in vielen O rtschaften  d e r  
A m tsbez. A arberg , A arw angen, B ern, B urgdorf, Konol- 
fingen, Laupen, N idau, Signau, N iedersim m ental,.

; T rachselw ald und  W angen eingebürgerte  Fam ilien des;

Friedr ich Ryhiner  (Nr. 6). 
Nach einem Oelgemälde.
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K ts . Bern. —  E m i l , von W altersw il, * 1857, P fa rre r  in 
W ählern  1881, in M urten 1885, a. d. H l. G eistkirche in 
Bern 1892, a. d. P au lusk irche  1905-1927 (resig.), 
Dr. theo l. h . c. von Bern 1917, längere Zeit Z en tra l
p räsid en t des schweizer. R eform vereins, P räsid en t der 
b ern . K irchensynode. Pubi. P red ig ten  u . eine P red ig t
sam m lung. —  Siche auch  R i e s e r . [H .  T.]

R Y S S .  Fam ilie  vom  17. bis zum  A nfang des 19. 
J a h rb . in S itten . Aus ih r gingen zahlreiche Gold
schm iede hervor, deren  W erke noch heu te  in K irchen 
u nd  K apellen  vielfach vo rhanden  sind. — P fa rrb u ch  
S itten . — Arch. Valeria. [D. I.]

R Y S S E L ,  K a r l  V i k t o r , _* 18. x n .  1849 zu R eins
berg (Sachsen), Dr. phil. 1872, O rdinarius fü r a ltte- 
sta inen tliche  Theologie und  sem itische Sprachen an  der 
U n iv ersitä t Z ürich 1888-1905, B ibelübersetzer, schrieb
u. a. Gregorius Thaum aturgus  (1880) ; Ueber den 
text kritischen Werl der syrischen Uebersetzungen griechi
scher K lassiker 1-11 (1880-1881) ; Untersuchungen über 
die Textgestalt und  die Echtheit des Buches M icha (1887) ; 
Georg's des Araberbischofs Gedichte und Briefe  (1891). 
t  1. m .  1905 in Zürich. — N Z Z  1905, N r. 67. — Z P  
1905, Nr. 53. —  Z W  Chr. 1905, p. 75. — H auck  : 
Realencyklopädie. —  G. v. Schulthess-R echberg  : Die. 
ziirch. Theologenschule im  19. Jalirh., p. 140. [D. F.]

R Y S W Y K  ( F R I E D E  V O N ) .  E r b rach te  den 
A bschluss des seit 1688 zwischen F rankreich  einerseits 
und den a lliierten  europ. M ächten, E ngland , den 
N iederlanden, Spanien und dem  deutschen R eich an d er
seits w ütenden pfälzischen K rieges. Im  Schlosse N ien
burg beim  Dorfe R ysw yk in  der N ähe von H aag  kam  
der Friede m it E ngland , den N iederlanden und Spanien 
am  20. ix . 1697 zustande , w ährend der F riede m it dem 
deutschen Reich erst am  30. O kt. folgte. Obwohl bei den 
F riedensverhandlungen  n ich t v e rtre ten , besass dieser 
Friede doch eine grosse B edeutung  fü r die E idgenos
senschaft, schon durch  das A ufhören  der b isher n o t
wendigen G renzbew achung und durch  den w ieder freien 
V erkehr. Noch w ichtiger in politischer H insich t w irkte 
sich die R ückgabe von Fre ibu rg  und  B reisach von 
Frankreich  an (E sterreich  aus, sowie die Schleifung des 
au f dem rech ten  R heinufer gelegenen Teils der H üninger 
Festungsw erke m it der die beiden Teile verbindenden 
R heinbrücke. D adurch  w urde der im  N ordw esten des 
Landes schon bedrohlich  w erdende franz. D ruck besei
tig t und  die D urchm arschgefahr in einem künftigen  
Kriege w esentlich v e rringert. Es zeigte sich dies beson
ders in dem bald  d a rau f ausgebrochenen spanischen 
Erbfolgekrieg. Die einzelnen M ächte sicherten  der

Eidgenossenschaft ausserdem  zu, dass sie in n erh a lb  
b estim m ter Grenzen in den F rieden  eingeschlossen sein 
sollte. In  R ysw yck erhob W ilhelm  I I I .  von E ng land  am
9. XI. 1697 seine A nsprüche au f N euenburg  als E rb e  der 
Chalon. —  Vergl. B ernh . E rdm annsdörffer : Deutsche 
Gesch. vom westphälischen Frieden bis zum  Regierungs
antritt Friedrichs des Grossen 1648-1740 (Berlin 1893). — 
AS I. —  D ierauer. [P. G i l l a r d o n .]

R Y T E R  ( R e u t e r ,  R e i t e r ,  n ich t R itte r) , J a k o b  
C h r i s t o p h ,  * 1543 zu S t. A lban in Basel, Verweser in 
R o tte ln  1565, P fa rre r  in Läu fei fingen 1566, in Liestal 
1570, t  daselbst 23. x i. 1610 an  der Pest, D ekan des 
L iestaler K ap ite ls 1593-1610, entsch iedener L u th eran er, 
bis er u n te r  dem D ruck des re fo rm iert gesinnten  A ntistes 
Jo b . Ja k . G rynäus und  des D ep u ta ten  A ndreas R yff an 
der P rov inzia lsynode zu L iesta l vom  23. m . 1598 die 
Basler Konfession un tersch rieb  und  am  4. A pril in 
Basel den le tz ten  W iderstand  aufgab. —  K . Gauss : 
Jakob Christoph R ., ein Liestaler P farrer... (in Land- 
schäftler 1912 u. S. A.). [K .  G auss .]

R Y T Z .  Fam ilien der K te . A argau, B ern u . F reiburg .
A. K a n to n  B e rn  u n d  A i r g a u .  Aus Solo thurn  

s tam m ende Fam ilie, die sich 1533 anlässlich  der 
R eform ation  in den Bucheggberg zurückzog. H eute  
sind R . au f bernischem  Gebiet, noch in R iiti bei B üren, 
B urgdorf, Ebligen, Ferenbalm  und  Eggiw il v e rb ü rg e rt. 
Aus Schnottw ii verpflanzte  P e t e r  R . (1661-1730) das 
G eschlecht nach Brugg. Seine Deszendenz w eist bis in 
die neueste  Zeit eine unun terb ro ch en e  R eihe von 
Geistlichen auf. W appen : in R o t ein w ilder M ann m it 
grünem  L aubkranz  um H a u p t und Lenden, der ein 
grünes entw urzeltes B äum chen h ä lt. —  1. A l r r e c i i t , 
von Brugg, 1796-1860, L ehrer in Bern von 1820 an, 
K o n rek to r des Progym nasium s 1834, P fa rre r von 
U tzen sto rf 1841 bis zu seinem  Tode, spez. Freund 
Jerem ias G otthelfs. —  S B B  I I .  — G. K urz u. R . W egeli: 
Die Kirche von Utzenstorf, p. 54. — 2. D a n i e l  A l 
b r e c h t , Sohn von N r. :1, 1831-1911, n acheinander 
P fa rre r in K anderg rund , W im m is, Seedorf, Madiswil 
(1886-1904) und am  Z ieglerspital in  B ern (1904-1911), 
verf. C. A . R. Baggesen, ein Zeitbild aus der bern. 
Kirche. — 3. W a l t e r , von B rugg, * 1882, Dr. phil., 
D ozent für B otan ik  an  der U n iv ersitä t B ern seit 1912, 
a. o. Professor für Pflanzengeographie seit. 1920, verf.
u. a. Gesch. der Flora des bern. Hügellandes. — D irekte  
M itteilungen. [D. S.]

B. K a n to n  F r e ib u r g .  E in Zweig der R . von F e ren 
balm  bü rg erte  sich 1850 in  K erzers ein. Ihm  e n ts ta m 
m en m ehrere freiburgische G rossräte. [R. M.]

s

S A A G E R .  S ie h e  SÄGER.
S A A N E  (franz. SA Ri NE). L inker Zufluss der Aare 

'(s. GLS). N am ensform en : la t. Sanona  (1039, 1161, 
1165), Sanuna  (1079-1080), Senona  (1270), Serona (1271), 
Sarona  (1333), Sarina  (1425) ; deutsch  Sana  (1668) ; 
franz. Seroye (1259), Sarine  (1145), aus der indogerm . 
W urzel, dem  F lussnam enstam m  sar — rasch  (Hessen 
und  ona =  Gewässer. Der Fluss h a t dem  heutigen  Saane- 
Bez. den N am en gegeben. Die S. dürfte  im  K önigreich 
H ochburgund (um 500) die Ostgrenze des burgundischen 
Reiches, zur Zeit der Z ähringer im 12. Ja h rh . eine s tra te 
gische B efestigungsetappe, im  M itte la lter aber von 
M arly bis G üm m enen die deu tschfranz. Sprachgrenze 
gebildet haben , w ährend diese h eu te  n u r  noch au f das 
kurze Stück Freiburg-B ärflschen reduziert is t. An ihren 
U fern  lagen die a lten  K löster R ougem ont, Broc und 
A ltenryf (H auterive) (s. d. A rt.). A lte B rückenüber
gänge, die ins M itte lalter zurückreichen, finden sich

t bei C hâteau  d ’Œ x, M ontbovon, G randvillars, Broc, 
Corbières, P o n t la Ville, F reiburg , A lten ry f und Bonn, 
sowie bei G üm m enen (Saladin in F  G X X V II, 43 u. 53). 
Im  ausgehenden M itte lalter w urde eine regelmässige 
Schiffahrt au f der Saane be trieben , die durch  städ tische  
V orschriften  geregelt w ar, teils oberhalb F reiburg , 
von w oher Holz und B austeine bezogen w urden, teils 
flussabw ärts in  die Aare und  den Rhein, en tw eder zum 
Besuch der Z urzacher Messe oder für den T ran sp o rt von 
W aren und Personen bis Basel, selbst fü r kriegerische 
E xpeditionen, wie zur B elagerung von W aldshu t 
(1468). Im  D ienste des F reibu rger R ates waren 
Schiffleute fest angeste llt, die ihre F a h rten  regelm ässig 
und in grossem  U m fang b e trieben . E rs t im  19. Ja h rh . 
h a t diese zu le tz t n u r noch als Flösserei be triebene 
Schiffahrt ein E nde genom m en. Zahlreiche H och
w asser und U eberschw em m ungen, so 1387 (Anon. Fri- 
burg.), 1401, 1407, 1429, 1440 (B udella), 1445 (H ans
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G reierz), Febr. 1448 (Nicod du  C hastel), 1456 (Monte- 
nach), 20. v. 1480 (S. R . Molsheim, S terner), 1515, 1543, 
1546 (R udella), 1570, 1651 (M ontenaeh). — Vergi. 
Ja c c a rd  : E ssa i de toponym ie. —  A. Büchi : Die hist. 
Sprachgrenze im  K t. Freiburg  (in F  G I l i ) .  — H . A m 
m ann : Die Zurzacher M essen im  M ittelalter. — Saladin : 
Z u r Siedelungsgesch. des freiburg. Seebez. (in F  G X X V II). 
— A. Büchi : Freiburger A kten  zur Gesch. der Burgunder
kriege  (in F  G X V I). —  S taa tsa rch . F re ibu rg  (Seckel- 
m eiste rrech n u n g en ). [ A l b .  B ü c h i .]

S A A N E N  (franz. G e s s e n a y )  (K t. B ern. S. GLS). 
Dorf, po lit, und  K irchgem . ; ehem alige L andvogtei, 
A m tsbezirk . VI appen  des A m tes u. der Gem. s a  an en : 
in R o t au f weissem  D reibeig  schreitender, goldbew ehr- 
ter, weisser K ran ich . Gissinay  1228, Gyssiniacum  und 
Gessiniacum  im  15. J a h rb . H ubschm ied v e rm u te t in Ges

senay eine. A bleitung aus dem röm ischen G entilnam en

Kirche in Saanen. Nach einer Skizze von 1783.

Gessianus oder Gettianus, w ährend Saanen au f den 
F lussnam en Saane zurückgeführt w ird (Zeitschrift für  
deutsche M undarten  X IX  /176 ff.). An vor- und  frü h 
gesch ich tlichen  Zeugen h a t das Gebiet bis h eu te  nu r 
eine röm ische Münze bei Gsteig und ein R efugium  au f 
B eilm unt bei Saanen aufzuw eisen. Die a lte  L andschaft 
S aanen  um fasste  bis 1798 den ganzen heu tigen  A m tsbez. 
Saanen , also die Gem. Saanen, Gsteig und  L auenen. 
W ahrschein lich  w ar S. u rsp r. von K elto rom anen  oder 
rom an isic rten  B urgundern  besiedelt und w urde im 
10. oder 11. Ja h rh . von A lam annen in Besitz genom 
m en. Das G ebiet gehörte als E igen tum  der Grafen von 
Greyerz zur K astlane i Vanel. Es gelang den L andleu ten  
von S., im  14. Ja h rh . w ichtige F re iheiten  von ihren 
Grafen zu kaufen  ; so w urden sie 1312 von der L eib
eigenschaft. (Tallia) und  1398 vom  R ech t der to ten  
H and (M ainm orte) befre it. Der w ichtigste L oskauf 
geschah  am  3. x n . 1448 u n te r  der F ü h rung  des K astlans 
N iklaus B aum er (s. d.), als G raf F ran z  I. von Greyerz 
die Saaner gegen die Sum m e von 24 733 P fu n d  von 
a llen  B odenzinsen, A bgaben, Z ehnten, Gewerbe- und 
H andelsbesch ränkungen  befre ite . G leichzeitig verlieh 
der G raf den Saanern  das R ech t, ein eigenes W appen 
(« die K reyen  u f  dreyen Bergen ») und  Siegel zu führen . 
1403 schloss S. ein ewiges B urgrech t m it der S ta d t Bern, 
such te  jed o ch  im  « bösen B und » von 1445 gem einsam  
m it den än d ern  O berländern  sich w ieder vom  E influss 
Berns zu befreien. Die B u rg rech tstre itigke iten  w urden 
1452 durch  V erm ittlu n g  innerschw eizerischer Schieds- 
leu te  endgültig  gesch lich te t. Die abgeschlossene Lage 
ihres Landes veran lasste  die Saaner schon frühe, 
se lbständ ig  politische U n ternehm ungen  zu be tre iben . 
So schlossen sie 1340 m it den S im m enthalern , 1393 m it 
den  W allisern  F ried en sv erträg e . W ährend  der B urgun

derkriege eroberten  im  Som m er 1475 Saaner, (Escher 
und S im m enthaler die H errschaft Æ len (Aigle), ein 
savoysches L ehen der H erren  von Thorrens, zu H änden 
B erns. Dieses gew ährte den Saanern  in der Folgezeit 
einen bedeu tenden  A nteil an  der V erw altung und am 
E rtra g  des erw orbenen Gebiets von Aigle. Herzog 
M axim ilian Sforza von M ailand schenkte  1498 der 
L andschaft S. fü r geleistete  und noch zu leistende 
K riegsdienste Zollfreiheit bis an die M auern der S tadl 
M ailand und  eine jäh rlich e  Pension von 200 11. F ü r ihre 
Teilnahm e am  Pavicrzug  erhielten die Saaner 1512, wie 
die eidg. O rte und  die üb rigen  Z ugew andten, vom 
P ap ste  Ju liu s I I .  ein neues « gebessertes » B anner m it 
einem  B annerbrief. Als im K onkurse  des Grafen 
Michael von Greyerz die S ta d t Bern 1555 den obern 
Teil der G rafschaft erw arb, w urde S. heroisches U n te r
tanengebie t. Das deutsche und  das welsche Saanenland 
(Pays d ’E n h au t)  b ilde ten  von n u n  an  die L andvogtei 
Saanen ; der L andvog t w ohnte bis 1575 in Saanen, dann 
bis 1798 in  R ougem ont. Doch gelang es den deutschen 
Saanern, ihre a lten , von den G reyerzergrafen erw or
benen R echte  und F reiheiten  zum  grossen Teil gegen
über der S ta d t Bern erfolgreich zu verte id igen . Im  
harnischen B auernkrieg  1653 such ten  A bgeordnete aus 
S. u n d  än d ern  oberländischen T älern  zwischen den 
B auern  und  der R egierung zu v e rm itte ln . D am als 
w urde die Treue der Saaner von der O brigkeit durch 
Zugeständnisse w irtschaftlicher und m ilitärischer N a tu r 
be lohnt. W ährend  der Religionskriege von 1656 und 
1712 fand  B ern es fü r notw endig , einen Teil der e in 
heim ischen M annschaft m it ändern  T ruppen  im  S aanen
land zu belassen, um  gegen einen allfälligen Angriff von 
Seiten der W alliser gerü ste t zu sein. Am 5. III. 1798 
schlugen Freiw illige aus Saanen gem einsam  m it L euten  
aus dem  O rm ond eine von O berst F o rn ero t geführte  
französische K olonne a u f  dem Col de la Croix zurück. 
Aber nach  dem  U ebergang Berns w ussten  sich die 
Saaner zu ih rem  V orteil rasch  an die neuen Z ustände zu 
gewöhnen.

Die aus dem 10. oder 11. Ja h rh . stam m ende, dem  hl. 
M auritius gew eihte T alk irche zu Saanen w ird 1228 zum 
ersten  Mal e rw äh n t. Sie w ar w ahrscheinlich eine S tiftung  
der G reyerzergrafen, die ihre Z ehn trech te  im  S aanen
land 1115 dem  C luniazenserpriorat R ougem ont ve r
m achten  und 1330 durch  den L ausannerb ischof diesem 
K loster das P a tro n a ts re ch t über die K irche zu Saanen 
übergeben liessen. 1444-1447 w urde sie zur heutigen 
grossen P fa rrk irche  u m gebau t. Sie besass 4 A ltäre, in 
ih re r  U m gebung stan d en  noch 3 K apellen und  ein 
B einhaus. Bis zur R eform ation  w aren auch  die K irchen 
von A blän tschen , Gsteig und  Lauenen von der T al
kirche zu Saanen abhängig . Die D urchführung  der 
G laubensänderung im  Ja n u a r  1556 durch  den h e r
oischen D ekan Johannes H aller stiess au f heftigen 
W iderstand . Da sich die L and leu te  verpflich te ten , ihre 
P fa rre r selber besolden zu wollen, überliess ihnen  dam als 
die Obrigkeit die K irchengüter, Z ehnten  und  from men 
S tiftungen . Die aus der 2. H älfte  des 15. Ja h rh . s ta m 
m enden Fresken im Chor der K irche w urden  1927 
re s tau rie rt. An der N ordw and stehen sym bolische Bilder 
aus dem  a lten  T estam en t, an der O stw and die K in d 
heitsgeschichte  Je su  und das M arienleben, an der 
Südw and das Leben und Leiden des heiligen M auritius 
und der thebäischen  Legion. Die Saaner F resken gehö
ren zu den w ertvo llsten  schweizerischen K unstschätzen  
des ausgehenden M itte lalters. Die K irche w urde 1927- 
1930 re stau rie rt.

Das D orf Saanen v e rb ra n n te  1575 bis an  die K irche 
und wenige H äuser. Der G efangenschaftstu rm  w urde 
1596 im  A uftrag  der R egierung e rb au t. Schon 1499 
bestan d  in Saanen eine von dem  R eim chronisten  
Johannes Lenz geleitete  Schule. In  der Gem. Saanen 
sta rb en  an der P est 1565 ca. 2000 M enschen, 1578 ca. 
200, 1595-1597 : 780, 1612 : 733, 1628-1630 ca. 630 
und 1639 : 404. T aufreg iste r seit 1557, E hereg ister seit 
1577, S terbereg ister seit 1716.

Die zu den höchstalem annischen D ialekten  gehören
de S aan erm u n d art h a t viel u ra ltes  S prachgut bew ahrt 
und  weist grosse /E hnlichkeit m it dem  W alliserdeutsch 
auf. Das a lte  Saanerhaus zeichnet sich aus durch
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kunstvo lle  H o lzkonstruk tion  m it S tän d erb au  im  u n te rn  
u nd  B lockbau im  obern  Teil. Die in der M itte des 
Hauses liegende K üche zeigt den gew altigen offenen 
« B urgunderkam in  ». Die Fensterse ite  is t geschm ückt 
m it ausgeschnittenen  und farb ig  beh an d e lten  H olz
friesen und m it from m en Insch riften . —  Vergl. G. Æ ber- 
sold : Studien  zur Gesch. der Landschaft Saanen. — 
B o n ste tten  : Briefe über ein H irtenland  (1782). — 
A H S  38, p . 135 ff. —  R. M arti-W ehren : Die M au ritiu s
kirche zu  Saanen. —  Derselbe : Quellenstücke zur  
H eim atkunde des Saanenlandes (m it B ibliographie). —
E. F ried li : Saanen  (Bärndütsch , B and V II). —  Die 
K unst in  der Schweiz 1928, N r. 2. [R. M.-W.]

S A A S  ( S a s s ,  S a u s ,  la t . Saxum ) (K t. G raubünden, 
K reis K üblis, Bez. O b erlan d q u art. S. G LS). Evangel. 
P farrdo rf. D er P fa rre r von Saas bed ien te  nach  der 
R efo rm ation  auch C enters bis 1646 und h a tte  jeden
4. S onntag  daselbst zu predigen. Am 25. I. 1689 gingen 
zwei grosse Law inen nieder, wobei 59 Personen um s 
Leben kam en, 22 W ohnhäuser und viele S tälle, in s
gesam t 150 F irsten  zerstö rt und  300 S tück  Gross- und 
K leinvieh  v e rn ich te t w urden. D orfbrand  am  12. IV. 
1735, dem  40 W ohnhäuser, 46 Ställe, die K irchenorgel, 
U hr, Glocken und  H elm  des K irch tu rm s zum  Opfer 
fielen. Den T urm  Hessen 1740-1741 die B rüder H einrich 
und Jacob  de A lbertin i au f eigene K osten  restau rieren  
(vom  G lockenstuhl au fw ärts im  ita l. Cam panilestil). 
D enkm al fü r den P rä tig a u e r B efreiungskam pf 1622. 
Bevölkerung : 1811, 368 E inw ohner ; 1856, 469 ; 1929, 
430. [F. S p r e c h e r .]

S A A S  (K t. W allis, Bez. Visp. S. G LS). T alschaft ; 
vallis Solxa  1256 ; Sausa  1298. D er U rsp rung  der Be
völkerung dieser T alschaft is t in grosses D unkel ge
hü llt. D irek te  Anzeichen einer vorh isto rischen  oder 
röm ischen Besiedelung sind bis je tz t  n ich t gefunden 
w orden. Auch die von ä lte ren  H isto rikern  angenom 
m ene, au f auffallende O rtsnam en (M onte Moro, M ischa
bel, A lm agell, A llatin usw.) g es tü tz te  A nsiedelung von 
Sarazenen in diesem  Tale kann  n ich t bewiesen w erden 
und ist nach  neuerer A nsicht (D r. Dübi) sogar höchst 
unw ahrschein lich . Im  a lten  M eieram t von S itten , das 
M itte des 13. Ja h rh . an  die Grafen von B landra te  ü b er
ging, w ar auch das S aasta l inbegriffen ; von der W ende 
des 13.-14. Ja h rh . an ab er erscheinen die Saaser als eine 
einheitliche Gem einde persönlich freier L eute, die n u r 
an  die K irche von Visp und  den Bischof von S itten  noch 
Z ehnten  zah lten . F rem de G rundherren  kom m en von 
da an im  Tale n ich t m ehr vor. Von 1388 an  b ildeten  die 
heutigen Gem. Alm agell, Baien, Fee und  G rund die 
vier V iertel der a lten  Talgem ., die heu te  noch gem ein
sam e A lpw eiden besitzen . U m  1400 tre n n te  sich die 
b isher in Visp e ingepfarrte  T alschaft von der dortigen- 
M utterk irche  ab und  erhob die schon vor 1298 b este
hende K apelle in G rund zur P farrk irche  der neuen eige
nen T alpfarre i, die sich ab er erst 1655 endgültig  von 
Visp löste. N eubau ten  der K irche in G rund erfolgten 
1528, 1685 und 1828-1830. Alm agell, das 1488 eine K a
pelle besass, w urde 1893 eine eigene P farrei, Baien 1907. 
Fee besass eine K apelle von 1535 an  ; 1715 w urde dort 
die R ek to ra tsp frü n d e  gegründet, und m it der E rrich tu n g  
der neuen grossen K irche 1896 w urde auch  Fee eine 
eigene K irchgem ., sodass die a lte  einheitliche K irch- 
gem . S. heu te  in v ier P farre ien  au fgeteilt is t. Oft w urde 
die T alschaft S.  v. verheerenden N aturereignissen  heim 
gesucht, so durch  die periodisch im m er w iederkehrenden 
A usbrüche des M attm arksees, die m ehr als einm al das 
ganze Tal bis nach  Visp h inaus ü b erflu te ten . Im  19. 
Ja h rh . verzeichnen die Ja h re  1834, 1837, 1839, 1846 
und bes. 1849 (wo Baien geräu m t w erden m usste  und 
26 Personen v e rsch ü tte t w urden) schwere L aw inenka
tas tro p h en . H eute  aber sind die O rtschaften  des S aasta 
les beliebte M itte lpunk te  des W alliser F rem den- und 
T ouris tenverkehrs gew orden. — P . J .  R uppen  : Chro
n ik . — H. D übi : Saas-Fee und Umgebung. —  F . O. 
W olf : Die Vispertäler. —  Noëlle R oger : Saas-Fee. — 
A rt. A l m a  g e l l  und B a l e n .  [ d .  S.]

S A B L E T .  W aad tlän d er Fam ilie, die in P reverenges 
1582, in Morges 1613 vorkom m t. —  1. J a c q u e s ,  1720- 
1798, M aler. — 2. J e a n  F r a n ç o i s ,  1745-1819, Sohn 
von N r. 1, * in Morges, leb te  in Paris, 1791-1794 in

Rom , erw arb einen grossen R u f als P o r trä t-  u n d  L an d 
schaftsm aler, f  in N antes , dessen M useum seine m eisten 
W erke besitz t. —  3. J a c q u e s  H e n r i , 1749-1803, B ruder 
von Nr. 2, gen. der R öm er, der geschätzteste  L an d 
schaftsm aler der Fam ilie, leb te  25 Ja h re  in Rom , kam  
1794 nach  Paris, wo die R egierung ihm  im  L ouvre eine 
W ohnung zuwies und h i
storische Gem älde bei ihm  
bestellte . —  S K L .  —  de 
M ontet : Dictionnaire. —
H . Monod de Buren : F a 
milles d’autrefois. —  R H V  
1929. [M. R.]

S A B O N .  Fam ilie von 
T aulignan  (D auphine), die 
1727 in Genf in den H ab i
tan te n s ta n d  aufgenom 
m en w urde. Ih r  e n ts ta m 
m en Goldschm iede und 
H olzschneider fü r die In- 
d iennedruckerei. —  J e a n  
L o u i s ,  1791-1862, S tab s
tro m p e te rin  französischen 
R egim entern von 1814 an, 
keh rte  1831 nach  Genf zu
rück, verfasste  Mémoires 
du P etit-Louis  (neu hgg. 
in Soldats suisses au ser
vice étranger). — L a u r e n t ,
*1852, M aler.—  S K L .  [J.]

S A B O U R I N .  Fam ilie, die M itte des 17. Ja h rh . aus S t. 
M aixent en Po itou  nach  Genf kam . — 1. P i e r r e ,  1647- 
1718, E rfinder der sog. H au tlap p en m eth o d e  bei Glied
a m p u ta tio n en  (H ist, de l ’Académie des sciences, 1702, 
p. 33), der h ervorragendste  Genfer Chirurg seiner Z eit.
—  2. A n t o i n e ,  Sohn von N r. 1, 1692-1757, Sp ita lch iru rg  
1743, ste llte  sich w ährend  der W irren  von 1734-1738 
au f die Seite der bürgerlichen O pposition und  w urde 
einer ih rer F üh re r. —  Sordet : Diet. I I I .  — L. G autier : 
La médecine à  Genève. [E. L. B u r n e t . ]

S A C C .  Fam ilie  von B reslau, die sich 1816 in N euen
burg  niederliess m it — 1. F r é d é r i c ,  * 1784 in  P o ts
dam , t  1861 in Colombier, Dr. m ed.. L eibarzt F riedrich  
W ilhelm s I I I .  E r m ach te  die Feldzüge von 1813, 1814 
und 1815 m it ; E h ren b ü rg er von N euenburg  1816. —
2. F r é d é r i c , Sohn von N r. 1, 1819-1890, Chem iker, 
Professor an  der A kadem ie von N euenburg 1845-1848; 
1866-1875, zog nach  Südam erika, w urde U n iv e rs itä ts 
professor in Santiago (Chile), s ta rb  aber kurz  nach  der 
E rnennung . F achschriftste ller. —  3. H e n r i , Sohn von 
Nr. 1, 1829-1900, O berstb rigad ier, erster V erw alter des 
Zeughauses von Colombier. W appen  : in Blau ein weisser 
Sack. —  Q uartier-la-T ente  : Fam illes bourgeoises de 
Neuchâtel. —  Mess. boit, de Neuchâtel, 1862, 1891, 1901.
— Livre d ’Or de Belles-Lettres de Neuchâtel. [L. M.]

S A C C H I ,  d e  S A C H O ,  S A X .  Fam ilien von Bellin
zona und L odrino (Tessin), ohne b ek an n ten  v e rw an d t
schaftlichen Zusam m enhang. W appen : gespalten  von 
Gold u . R o t m it 2 Säcken in gew echselten F arben  (Va
rian te). N ach G. P o m e tta  stam m en die S. von B ellin
zona von den Cappo von Castionc ab ; nach dem  BStor. 
1890 sollen sie ein Zweig der H erren  von Sax-M isox 
sein ; ta tsäch lich  tre te n  Angehörige dieses G eschlechts 
seit dem  13. J a h rh . in Bellinzona und U m gebung auf.
—  1. A l b e r t o  von Saco de Grono, K astlan  von San 
Carpoforo de Gnosca 1356. — 2. M a r t i n o , von Lugano, 
K aufm ann , G läubiger der E idgenossen fü r b e träch tliche  
Sum m en, fü r den 1478 der H erzog von M ailand bei den 
Eidgenossen in te rv en ie rte , gehörte  einem  Zweige der 
in Lugano niedergelassenen Sax von Misox an . —  3. 
G i a c o m o  A n t o n i o , von Bellinzona, 1659-1729, S ta tth a l
te r  des L andvogts von Bellinzona. —  4. Ca r l o , Sohn 
von Nr. 3, A rzt und  F iskal der L andvogtei Bellinzona.
—  5. Teresa M aria Lucia, m it dem  O rdensnam en L u c i a , 
T ochter von N r. 4, f  1783, Oberin des U rsulinerinnen- 
klosters von B ellinzona. —  6. G i a c o m o  A n t o n i o , Enkel 
von Nr. 4, 3. iv . 1747- 9. x il. 1831, A dvokat, V ogtei
schreiber von Bellinzona, P rä fek t des K ts. Bellinzona 
1801, A bgeordneter an  den k an tonalen  L an d tag  1801- 
1802 ; einer der vom  helvetischen Senat zur k a n t .

J ea n  François  Gablet. 
Nach einem Oelgemälde 

(RHV  1929).
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R eo rg an isa tio n  b estim m ten  11 N otabein , G rossrat 
1803-1808, K an to n srich te r  von 1803 an , V erw altungs
rich te r  1807-1809. •— 7. F u l g e n z i o , B ruder von Nr. 6,
23. x . 1750- 15. i. 1810, D r. theo l., D ekan und E rz 
p ries te r von B ellinzona 1788 bis zu seinem  Tode, am 
29". IV. 1799 von der helvetischen  R egierung als K om 
m issär des Bischofs von Corno fü r den K t. Bellinzona 
b e s tä tig t. —  8. C a r l o , B ruder von N r. 0 und 7, 1752-
3. v . 1826, P rä s id en t der p rovisorischen R egierung von 
B ellinzona 1798, der V erw altungskam m er des gleich
nam igen K an to n s, der provisorischen V erw altungs
kom m ission des neuen K ts. Tessin, G rossrat 1803-1826, 
S ta a ts ra t  von 1815 an , stim m te  schon 1811 fü r die 
A b tre tu n g  des Südtessins an  N apoleon. —  9. G i a c o m o  
A n t o n i o , Sohn von N r. 8, 28. i. 1796 - 25. ix . 1867, A d
vo k a t und N o ta r, M itglied des G erichts von Bellinzona 
1850, G rossrat 1839, nahm  eifrigen A nteil an  der De
zem ber-R evo lu tion  und  gehörte zum  G ericht, das die 
g estü rzte  R egierung zu beurte ilen  h a tte .
—  10.  Ca r l o  F r a n c e s c o , S o h n  v o n  N r .
8, 14. x i l.  1802 - 23. v u . 1881, Dr. theol.,
P lä rre r  von M onte-Carasso 1827-1850,
C horherr von Bellinzona 1850, G rossrat 
1830-1848 (P räsid en t 1844), G ründer der 
K leinkinderschule von B ellinzona, M it
a rb e ite r  am  Urkundenregister von H id- 
b e r .— 11. G i o a c h i m o , Sohn von Nr. 8,
1 0 .X . 1 8 0 4 -2 . v. 1848, K an to n srich ter 
1 8 4 1 .— 12. MOSÉ, von Lodrino , f  12. v n .
1895 in Bellinzona, 54 Ja h re  a lt, A rzt, 
w anderte  nach Buenos Ayres aus ; Vize
konsul von A rgentin ien  in Bellinzona,
G rossrat 1875-1877 und  1881-1895. —
A S I. — A SE IR . —  G. P o m e tta  : B ri
ciole dì Storia bellinzonese. —  A H S  1914,
1916, 1919. —  B Slor. 1882, 1889, 1890.
—  Educatore 1895. —  A. Baroliìo : Storia  
d. C. Ticino. — St. F ranscin i : Storia d.
Svizzera italiana. —  R esp in i-T artin i :
Storia pol. d. Cantone Ticino. —  S. Bor- 
rani : Bellinzona, la sua chiesa... —  Arch.
S G  I I I .  — S. D o tta  : I  T icinesi. — G.
B ianchi : A rtis ti ticinesi. —  A rt. S a x - 
M isnx . [C. Trezzini.]

S A C C O N A Y ,  d e .  Adelige Fam ilie 
von Savoyen. W appen : in Schwarz 3 
silberne S terne, im  silbernen S childhaupt 
ro te r  w achsender L ö w e .—  1. F r a n ç o i s ,  * gegen 1546, 
H err von B ursinel (W aadt) und  P regny  (Genf). —
2. J e a n  P h i l i b e r t  erw arb 1608 die H errschaft Cor- 
sier (W aad t). —  3. J e a n ,  1646-27 . v ii. 1729, Of
fizier in französischen D iensten, zeichnete sich bei 
F leurus, S teenkerk  und N erw inden aus, t r a t  1694 in 
englische und  holländische K riegsd ienste  und 1708 
m it dem  G rad eines G eneralm ajors ins bernische H eer ; 
K o m m an d an t der W aad tlän d er Milizen, befehlig te die 
B erner T ruppen  bei V illm ergen 1712, erhielt am  12. x il. 
1712 das bernische B ürgerrech t und w urde Mitglied 
der CC, L andvog t von Oron 1722-1728, veröffentlichte 
1694 eine G eschichte des R egim ents Sacconay, das er 
geb ilde t h a tte . V erfasser von M émoires ü b er den Vill- 
m ergenkrieg  (Ms.). —  4. M a r c  Ch a r l e s  F r é d é r i c , 
1714-1788, O berst, G ubernato r von Peterlingen  1763- 
1769, le tz te r  m ännlicher Spross der Fam ilie. —  Foras- 
V iry : A rm orial de Savoie. —  de M onte! : Diet. —  G. de 
C harrière  : La campagne de 1712 (in R M S  12). —  Le 
M ajor Davel 1923. —  F . Amigli et : Étude sur le gé
néral de Sacconay. —  H . G. W irz in Schweizerist he 
Vierteljahrsschrift fü r  Kriegswissenschaft 1923 und 
1924. [M. R.]

S A C H S ,  K o n r a d ,  von Sulgen, K leriker der Diözese 
K onstanz , N o tar, in Zürich, wo er die bischöfl. S teuer 
von der P ropste i als P fand  besass, von 1378 an  viel
fach tä tig , B ürger von Z ürich 1379, S tad tsch re iber 
von K onstanz 1391, to t  1409. — K . R ieder : R ö m i
sche Quellen zur Konstanzen Bistum sgesch. — Regg. 
E p p . Const. I I - I I I .  —  P h . R u p p ert : Die Chroniken  
der Stadt K onstanz I, p. 385. — U StG . —  J o h a n n  
S trib el gen. Sachs, C horherr zu Zürich 1393. — 
H a n s  gen. D ietrich , von Zürich, B ürger von Luzern

1434, S tad tsch re ib er von Luzern  1452- f  1. ix . 1460.
— \  ergi. G fr. 79. p . 14. — Z S lB .  [D. F.]

S A C H S B A C H  (Sasbach, eigentlich M ochwang),
J o h a n n e s  \ on, \ . W eingarten  (W ürttem berg ), K leriker 
der Diözese K onstanz , bischöfl. P ro lo n o ta r  1357, öff. 
kaiserl. N o ta r 1359, K anon iker zu Chur und  Zofingen 
1359, C horherr zu Zurzach 1360, P ro p s t 1381, C horherr 
zu Zürich 1366, P ro p s t 1390, D om herr zu K onstanz 
1370 ; t  29. oder 30. I. 1400 in K onstanz . —  K . R ieder : 
R om . Quellen zur Konstanzer Bistumsgesch. — Regg. 
E p p . Const. I I - I I I .  — Jo b . H u b e r :  S tift  Zurzach, 
p . 37, 246. —  Derselbe : Urk. d. S tifts  Zurzach, p. 294.
—  S taa tsa rch  Zürich. —  M on. Germ. Neer. I, p. 284, 
554. [D. F.]

S Ä C H S E L N  (K t. Obw alden. S. G LS). Dorf, Gem.
und K irchgem . Saxhslen  1173. W appen  : in Gold auf 
b lauem  Sechsberge ein schw arzer S teinbock. F unde aus 
der B ronzezeit : A xt, L anzenspitze, Topfscherben ; ala-

m annische G räber. Um  das J a h r  1100 schenkte  der G raf 
Ulrich von Lenzburg  seinen Besitz zu Sächseln dem 
K apite l von B erom ünster, das seine dortigen  R echte  
um  1373 den D orfleuten  v e rk au fte . Auch die K löster 
M urbach-L uzern  und S t. B lasien besassen G rundbesitz  
zu Sächseln. Die dem  hl. T heodul gew eihte K irche be
stand  schon 1234. Die K o lla tu r gehörte im  14. Ja h rh . 
dem H ause (E sterreh  h und  w urde 1432 von K aiser 
Sigism und, als 1415 dem  Reiche anheim gi fallen, dem 
S tande  O bw alden zuerk an n t, dei- aber e rst 1460 im 
F ri den von K onst a  :z ta tsäch lich  in deren Besitz kam  
und das B esetzu gerecht den Pfarrg i nossen überliess. 
Die heu tige  a rch itek to n isch  b each ten sw erte  K irche 
w urde 1684 gew eiht und e n th ä lt die U eberreste  des zu 
Sächseln geborenen sel. N iklaus von F lüe, dessen E in
siedelei im R a n ft sich au f G em eindegebiet befand. — 
Vergl. A. K üchler : Gesch. v. S . (in Gfr. 53-55 u . S. A.).
— R . D ürrer : K unstdenkm äler von Unterwalden. — 
D erselbe : Bruder K laus. [D. S.]

S Ä C H S E L N ,  v o n .  Freies L and leu tengesch lech t v . 
U n te iw aluen , ri as au f einem  T urm  im  W eiler E ttis r ied  
sass und im  W appen  das Abbi <1 dieies Turm es m it 
hö .zernem  Obe rge.-choss fü h rte  (Siegel von Nr. 2, 1304).
—  1. W e r n h e r  von S. 1234. — 2. R u t o l f  von
O edisriet (E ttisried ). der e is te  L andam m ann  des 
geeinigten U nterw alden , n en n t sich 1309, 1328 u. 1333 
«von S.» Mit dessen Sohn —  3. K o n r a d  v . S. (1333- 
1348) und m it — 4. W i l h e l m  (1321-1337) erlosch das 
Geschlecht —  R . D ü rre r : Kunstdenkm äler von Unter
walden, n 260. [R .  D.]

S A C O N N E X  D E L A  D ’A R V E  (K t. Genf, Linkes 
Ufer, Gem. P lan  les O uates. S. GLS). Zwei D örfer : 
Saconnex Dessus u. Saconnex Dessous, m it dem  dazwi-

Kirche von Sächseln im Anfang des 19. Jahrh .  Nach einem Stich v. Martini 
(Schweiz. Landesbibi.  Bern).
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sehen liegenden W eiler Saconnex Vandel in der Nähe 
der Schlossruinen. 1299 erstm als erw ähn t, Sitz der 
H errschaft Saconnex, E igen tum  der G rafen von Gene
vois, m it einem  befestig ten  Schloss, w ovon noch ein 
runder T urm  e rhalten  is t. Der G raf von Genevois 
h a tte  do rt zu Beginn des 14. J a h rh . seinen Sitz. Die 
H errschaft gehörte  in der Folge den Com pey und im 
16. Ja h rh . den Vandel, B ürgern  von Genf. S päter ging 
die zur G rafschaft erhobene H errsch aft an  die B eaum ont- 
C arra, die M illiet, den M arquis de Challes und die 
M ontfalcon ü ber. K irchlich  h a t  das D orf von jeh e r zu 
Compesières gehört. — Reg. genevois. —  Foras : A rm o
rial. —  S taa tsa rch . Genf. [L. B.]

S A C O N N E X  L E  G R A N D  (K t. Genf, rech tes Ufer. 
S. G L S ). D orf und Gem., frü h er Sacunay, Saconai (vom 
E igennam en Sacco). Röm ische A lte rtü m er fanden  sich 
b isher keine, wohl ab er ein Grab m it einem  G ürtel aus 
der karolingischen Zeit. Das 1215 erstm als genann te  
Dorf um fasste Lehen des Genfer K apite ls, der P ropste i, 
der Fam ilien  Saconnex u . D u n au t und  der K artau se  
O ujon ; es te ilte  politisch das Schicksal der L andschaft 
Gex und w urde erst 1815 nach dem  F rieden  von Paris 
dem  K t. Genf angegliedert. Die K o lla tu r der dem  hl. 
H ippoly t gew eihten  K irche gehörte dem  Genfer K a 
pitel. H eute  is t die p ro tes tan tisch e  P farre i m it derjen i
gen von Le P e tit  Saconnex verein ig t.

S. ist der S tam m o rt einer vom  12. bis E nde des 18. 
J a h rh .  vorkom m enden adeligen Fam ilie gl. N., die in 
der L andschaft Gex und im  Genevois b eg ü te rt w ar und 
der K irche von Lyon m ehrere D om herren  gab. Das ne
ben der K irche stehende Schloss w urde 1590 zerstö rt.
— Begeste genevois. — R. M ontandon : Genève. —
H . Jacca rd  : E ssai de toponymie. —  Foras : Arm orial
— A rch . Genf. [L. B.j

S A C O N N E X  L E  P E T I T  (K t. Genf, rech tes Ufer.
S. G LS). D orf und  Gem. An der « Vi des m orts » und 
im « G rand P ré  » in V arem bé fand m an P la tten g räb e r 
aus vorch ris tlicher Zeit, im  G ut B artholom i am  Seeufer 
U eberreste  einer p ru n k h a ften  röm ischen Villa. Diese 
Gem einde gehörte früher k irchlich  zur Gem einde St. 
Gervais in Genf. Der S tad tb ez irk  von Genf, der die 
V o rstad t S t. Gervais längs der S tad tg räb en  um fasste, 
w urde 1536 au f die h eu tigen  Grenzen der Gem. Le P e tit  
Saconnex ausgedehnt. Von da an tren n ten  die F estungs
werke die a lte  P farrgem einde in zwei Teile. Der Bi
schof h a tte  in S. le P . bedeu tenden  B esitz, so « La F o 
rê t » und  zahlreiche adelige und  k irchliche Lehen. D ort 
bestan d  ehem als auch  das S t. Je a n  les G rottes oder 
ausserhalb  der S tad tm au ern  genannte  P rio ra t, dessen 
Kirche vor 1107 vom  Bischof Guy von Genf der A btei 
A inay in Lyon geschenkt w urde. Dieses P rio ra t wurde 
1536 zerstö rt. Die H äusergruppe C hâtelaine w ar am
7. v u . 1590 der Schauplatz  eines b lu tigen  K am pfes 
zwischen den Genfern und  Savoyern. A uf Gem eindebo
den stehen  das in te rn a tio n ale  A rbe itsam t u . die A riana, 
deren P a rk  1929 dem  V ölkerbund zum  B au seines 
Pa lastes abgetre ten  w urde. Die Gem einde tren n te  sich 
1799 von Genf ; heu te  aber gehört sie zu den Genfer 
V o rs täd ten . Das 1590 im Kriege von den Savoyern 
zerstö rte  D orf S .L e P .S  b esitz t seit 1621 eine p ro te 
stan tische  K irche, die 1729 neu geb au t w urde. — Be
geste genevois. —  E. D oum ergue : La Genève des Gene
vois. — L. B londel in Genava V. — R. M ontandon : Ge
nève. —  H . Fazy  : Guerre du P ays de Gex. — S ta a ts 
arch . Genf. [L. B.j

S Æ C K  I N G E N .  E hem als österr. W a ld s ta tt am  R hein 
m it adeligem  w eltlichem  D am enstift, heu te  zum  Lande 
B aden gehörend. Als G ründer des au f einer Rheininsel 
gelegenen K losters S., das die im  A nschluss an  das S tift 
e n ts tan d en e  kleine S tad t bis zu seiner A ufhebung be
herrsch te , g ilt der zur iro-fränkischen Mission gehörende 
hl. G laubensbote  Fridolin  im  6. Ja h rh . U rk . aber er
schein t S. erstm als 878, als K aiser K arl der Dicke seiner 
Gem ahlin R ichardis die K löster S. und  Zürich zu Leib- 
geding übergab . 926 erscheint S. als Sechingensis sanctae 
crucis locus (K loster des hl. K reuzes). Die ersten  Ja h rh u n 
derte  des K losters stehen  vollständig  im  D unkel. U n ter 
seinen zahlreichen B esitzungen aber s teh t an e rster 
Stelle das L and . G larus, das deshalb den hl. Fridolin  
in Siegel und  W appen fü h rt. U eber die S tellung dieses

L andes zur Æ btissin  von S. bis zum  L oskauf von 139» 
s. L IB L S  111, p . 54011. Ferner gehörten  dem K loster die 
Insel U fenau, die es 965 an  E insiedeln a b tra t ,  um  d afü r 
das S täd tch en  W eesen sam t Zoll und  Schiffahrt a u f  
dem  W alensee zu e rhalten , andere  B esitzungen am  
Zürichsee und sehr zahlreiche G üter, G rund- und  Kolla- 
tu rrec h te  im F rick ta l, die es beim  U ebergang des Frick- 
tales an  die Schweiz 1801 säm tlich  verlor. Die S tif tu n g  
S. s tan d  wohl vom  U rsprung  an  in den H än d en  des 
deutschen Königs oder Kaisers, der d a rü b er verfügte  
und sich die W ahl der Æ btissinnen  vorbeh ielt. Nach 
einer U rk . von 1003 w aren die G rafen von L enzburg  
Schirm vögte von S. N ach deren  A ussterben nahm  K aiser 
F riedrich  I. die Schirm vogtei an sich und  gab sie u m  
1173 dem  G rafen A lbrech t von H absburg , w orauf bis 
zum  E nde des K losters vom  H ause H ab sb u rg  d a rü b er 
verfüg t w urde. K önig A lbrecht erhob 1307 die Æ btissin  
von S. in den R eichsfürstenstand . Das K loster w ar 
schon frü h  eine eigentliche V ersorgungsansta lt fü r D a
men des hohen und  höchsten  Adels gew orden u n d  be
h ielt diesen C harak ter fü r im m er bei. 917 w urde es von 
den U ngarn  zerstö rt, die aber bei einem  zw eiten An
griff 925 abgewiesen w urden. Grosse Leiden und E in 
bussen b rach ten  dem  K loster in den 40er Ja h ren  des 
15. Ja h rh . die kriegerischen W irren  au f Schw eizergebiet 
im Anschluss an  den a lten  Zürichkrieg. 1445 w urde S. 
erfolglos von den Schweizern belagert. 1548 w ar das 
S tift d e rart gesunken, dass es in S. keine Æ btissin  und  
keine S tiftsdam e m eh r gab. E rs t die 1550 gew ählte  
Æ btissin  A gathe H eggenzer von W asserstelz (die 
« zweite G ründerin  » von S.) b rach te  S. w ieder zu Anse
hen. 1632 flohen die D am en vor den Schweden nach  B a
den im  A argau. 1638 w ar S. eine Z eitlang von B ernhard  
von W eim ar bese tz t. Bis 1654 h ie lt sich der K onven t 
m eist zu R appersw il auf. Auch die K riegsjahre  zu r 
Zeit Ludwigs X IV . und im  österr. E rbfolgekrieg b rach 
ten  S. schwere Leiden, ebenso der K rieg zwischen 
Œ sterreich  und  F rankreich  1796-1799. Beim  U ebergang 
an B aden 1805 w urde das K loster aufgehoben. —  Vergl. 
J .  A rn. Claudius M alzacher : Gesch. von S . (Säckingen 
1911). — Kl. Schaufelberger : Gesch. des Stiftes S . — 
— O tto Bally : Das Dam enstift S . [H. Tr.]

S Æ G E S S E R .  Siehe S e g e s s e r .
S Æ L B L E R  ( S e l b l e r ) .  1686 f  Fam ilie  der S ta d t 

Zürich, beg ründet durch  S a l o m o n ,  T rom peter von 
Ysni (W ürttem berg ), B ürger von Zürich 1567. Ih r  
gehörten  eine Reihe S ta d ttro m p e te r  und Geistliche an, 
d a ru n te r  —  H a n s  H e i n r i c h ,  1617-1686, V. D. M. 1642, 
P fa rrer zu E llikon 1642-1658, zu T rüllikon 1658-1686, 
K äm m erer des S teiner K apite ls 1662, D ekan von 1663 
an . W appen : in Schwarz au f grünem  D reiberg goldener 
Pfeil, oben in ein K reuz endigend, dessen Arm e m it 
goldenen R ingen versehen sind, begleite t von zwei 
goldenen S ternen ; das Ganze bald  m it, bald  ohne ro t- 
gold gespickeltem  Schildrand. —  M. F ehr : Spielleute  
im  alten Zürich. —  N Z Z  1920, N r. 509. —  K . W irz : 
Etat. —  T B  4-5. — E. S täu b er : Ellikon, p . 191. — 
K . Meyer : W appenbuch  1674. [D. F.]

S Æ L I  (K t. So lo thurn , A m tei O lten, Gem. S tarrk irch .
S. GLS). F u n d o rt « Sälihöhle » der ä lte rn  und jüngern  
S teinzeit, der von 1905 an  erforscht w urde. — Vergl. 
L. R everdin  in A SA , N. F . X X V I. — B etr. Sälischlöss- 
chen s. A rt. W a r t b u r g . [D. S.]

S Æ N T I S .  K an to n  der H elvetik . Sowohl die D reite i
lung Bru n e 's  vom  19. März wie die E rk lä ru n g  Lecar- 
lier's vom  28. m .  1798 beh ielt den K t. Appenzell bei 
und sah einen K an ton  St. Gallen vor m it den Gebieten 
der S ta d t und der F ü rs ta b te i St. Gallen. Der W ider
stand , der sich h ier gegen die E in führung  der K o n s titu 
tion zeigte, veran lasste  den helvetischen Grossen R a t 
am  1. v. 1798, aus beiden Appenzell, S ta d t S t. Gallen, 
A lter L andschaft, dem  R hein ta l bis zum  H irschen- 
sprung und dem T oggenburg von Plem berg und  H um m el
wald ab w ärts  den K an to n  Säntis zu bilden. Die E in 
gaben, die Zuteilung des obern Toggenburg an den K an 
to n  L in th  zu w iderrufen, blieben erfolglos. Dagegen 
w urde gegenüber Appenzell, wo am  31. Mai in der K a
puzinerkirche die erste W ahlversam m lung g e tag t h a tte , 
nach träg lich  am  3. Ju li S t. Gallen als H a u p to r t be
stim m t. Der K t. Säntis zählte  13 D istrik te  : St. Gallen,
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(S tad t u. G erichte T ab la t, W itten b ach , R o tm on ten , 
S traubcnzell), Gossan (a lter Bezirk n ebst Häggenswil
u . Muolen), W il (Bez. nebst Schw arzenbach), L ichten- 
stcig (Bez. N eutoggenburg  nebst Mogelsbcrg), F ia  wil 
(B ez.'U ntertoggenburg ohne Mogelsberg und Schw arzen
bach, ab er m it L iitisburg), M osnang (A lttoggenburg  
ohne L ütisb tirg), H erisau  (H in terland  ohne S tein und 
H und wil), Teufen (M ittelland n eb st S tein und H und wil), 
W ald (V orderland n ebst Oberegg), Appenzell (In n e r
rhoden ohne Oberegg), O berrhein tal (ohne R ü th i und 
Lienz), U n te rrh e in ta l und R orschach. Der gem einsam e 
E rziehungsrat t r a t  am  3. m .  1800 erstm als zusam m en ; 
im F rü h ja h r  1801 eröffnele er einen e in jährigen Sem inar
kurs fü r Schulm eister m it 18 K and id a ten . W ährend  der 
österreichischen B esetzung Mai bis Septem ber 1799 zog 
A bt P an k raz  V orster am  26. Mai w ieder in das K loster 
St. Gallen ein, übernahm  am  28. Mai in der S ta d t St. 
Gallen eine K om m ission von 21 M itgliedern die R e
gierung, o rganisierten  sich am 8. Ju n i beide Appenzell, 
w ährend im  R h ein ta l durch  eine W eisung Erzherzog 
K a rl’s der Z ustand  vor 1798 provisorisch hergeste llt 
w urde. Die französischen Siege von Schanis und  Zürich 
füh rten  m it der helvetischen O rdnung den K t. Säntis 
w ieder ein. Der E n tw u rf von M almaison von 30. IV. 1801 
sah einen K t. Appenzell vor, in  dem  das Gebiet des 
K ts . Sän tis um  das obere T oggenburg als 14. D istrik t 
« S t. Jo h a n n  » v e rm eh rt w ar. Der V erfassungsentw urf 
vom  26. II. 1802 ste llte  Appenzell und  G larus in den 
a lten  Grenzen her, wollte die übrigen Gebiete von 
Säntis und  L in th  zum  K t. S t. Gallen im jetz igen  U m 
fange vereinigen. Dagegen griff die N otabelnversam m - 
lung w ieder au f den E n tw u rf von M almaison zurück ; 
ihre V erfassung erh ie lt im  K t. Sän tis 12 607 Nein gegen 
3318 J a  bei 15 702 N ich tstim m enden . Infolge der E rh e
bung der U rk an to n e  versam m elten  sich am  30. v m . 
1802 in Appenzell und Trogen die L andsgem einden, 
w orauf am  4. Sept. beide appenzellischen Stände formell 
ihren A u s tr i t t  aus dem  K t. Säntis e rk lärten . Im  R hein
ta l  k o n stitu ie rte  sich an  der Landsgem einde zu A lts tä t
ten, 23. Sep t., eine R egierung m it Jo h an n  Michael 
E ichm üller als L andam m ann  ; die S ta d t S t. Gallen 
w ählte  am  26. Sept. eine In terim sreg ierung , an  ihrer 
Spitze a lt B ürgerm eister K asp ar Steinlin ; die Alte 
L andschaft t r a t  am  30. Sept.. zur Landsgem einde in 
Schönenwegen zusam m en und  erkor Joseph  Schaffhau
ser zum  L andam m ann  ; das Toggenburg h ie lt am  6. Okt. 
in W a tt  wil L andsgem einde, die zum  evangelischen 
L andam m ann  Jo h an n  H einrich  S teger, zum  k a th o li
schen Joseph  A nton  Grob bestellte . Alois R eding wie 
die T agsatzung  zu Schwyz versuch ten  ih r Möglichstes, 
um gemäss dem  E n tw u rf vom  26. n . 1802 den K t. St. 
Gallen zu verw irklichen ; allein die W iderstände  der 
verschiedenen T errito rien , besonders der A lten L an d 
schaft, w aren  zu gross. Am 24. O kt. übernahm  infolge 
E inschreitens B onapartes der helvetische S ta tth a lte r  
H einrich  Gschwend die R egierung des K ts. Säntis 
w ieder, w orauf am  28. O kt. die R egierung der Alten 
L andschaft und des R hein ta ls , am  29. jene des Toggen
burg , am  30. jene der S tad t S t. Gallen sich auflösten . An 
der C onsulta w ar der K t. Säntis durch  Jakob  Laurenz 
C uster und  Dr. Joseph  Blum  v e rtre te n . Ih re  B em ühun
gen gingen au f B eibehaltung  dieses K an tons, w ährend 
D ém eunier von A nfang an die K on stitu ie ru n g  des K ts. 
St. Gallen vorschlug und sie am  14. i. 1803 defin itiv  
entschied . Als am  15. m . 1803 R eg ie ru n g ss ta tth a lte r 
H einrich Gschwend seine Gewalt in die H ände der in 
Paris gew ählten  siehengliedrigen .Regierungskommission 
des neuen K an tons legte, h a tte  der K t. Sän tis sein Ende 
gefunden. — Vergl. H ans Gmtir : Die E ntw icklung der 
S t. Gallischen Lande zum  Freistaate von 1803. — 
[J. D ierauerj : Die Entstehung des K antons St. Gallen 
(St. Gail. N bl. 1870). —  Derselbe in St. Gail. N bl. 1899. 
1900. —  O. H enne-A m rhyn : Gesch. des Kantons St. 
Gallen (1861), p. 85-137. —  G. J .  B aum g artn er : Gesch. 
des K ts. St. Gallen I, p. 259-574. — T. Schiess : Gesch. 
der Stadt St. Gallen, p. 552-563. — O ierauer V. — 
A S H R .  [J .  M.]

S A F E N W I L  (K t. A argau, Bez. Zofmgen. S. GLS). 
Gem. und  P farrdo rf. W appen : in Blau ein weisser 
E berkopf, ü b erh ö h t von einem weissen sechsstrahligen

S tern . Sabenewilare 893 ; Savenwile  1301. S. h a t einen 
eigenen O rtsadel g eh ab t ( J a c o b u s  de Z avenuile 1288. 
W appen : schräglinks gete ilt von Gold m it einem 
schw arzen B rakenkopf und von Schw arz). Von der un 
te r  dem  N am en Scherenberg b e k an n ten  Burg sollen 
1844 noch T rüm m er vorhanden  gewesen sein. Nach 
1382 wird sie u rk . n ich t m ehr gen an n t. Ih re  ä lte sten  
bek an n ten  B esitzer w aren die H erren  von Belp-M onte- 
nach, dann die H erren  von R ental. Die hohen G erichte 
zu S. kam en m it der E roberung  des A argaus 1415 an 
Bern (L andvogtei L enzburg), die niederen w urden 
m it dem  Gösger A m t 1458 von T hom as von Falkenste in  
an  So lo thurn  v e rk au ft, das sie im W yniger V ertrag  
1665 an  Bern a b tra t.  K irchlich gehörte S. u rsp r. wohl 
zur soloth. P farrei K irchberg  (G retzenbach) und besass 
eine schon von den H erren  von S. gestifte te  K apelle. 
Nach der R eform ation  w ar S. nach  Zofmgen kirchge- 
nössig bis 1616, dann  nach Kölliken. 1865 w urde es 
eine eigene P farre i. —  W . Merz : Gemeindewappen. — 
Derselbe : Burgen und Wehrbauten I I .  —  A rg . 27, p. 73 ; 
28, p. 26. —  F . X . B ronner : A argau  I. —  M H V S o l.  
V III , p . 143. — Chronica Coellicensis et Safenvillensis  
(im P fa rrarch . K ölliken). —  W . Merz : Rechtsquellen... 
Aargau. [H. Tr .]

S A F F A T O N ,  v o n .  S tad tb ü rg e r von Sursee, u r 
sprünglich von R ickenbach bei M ünster. —  1. H e i n -  
b i c i i  I., W irt zu Sursee 1388, S tifte r der K aplanei zu 
Dreikönigen und A llerheiligen 1339. —  2. H e i n r i c h  I I .  
(1345-1384), B ürger zu Luzern 1357, Schultheiss zu 
Sursee 1363, 1366, 1368, 1371, 1378-1379, 1380-1381, 
U n tervog t des R iltr rs  von T orberg zu W olhusen 1369, 
1377, 1384. — 3. H e i n r i c h  I I I . ,  in freiem  G ericht zu 
Buchen bei W illisau 1383, R ich te r zu N euenkirch 1390, 
Vogt zu W olhusen 1397.—  Vergl. Gfr. Reg. — M. E ste r
m ann : Gesch. der Pfarrei Rickenbach, p. 270. — H . L. 
A ttenhofer : D enkw ürdigkeiten von Sursee. —  Arch. 
SC, X V II. [P. X. W.]

S A F I E N  (rorn. S t u s s a v i a )  (K t. G raubünden, Bez. 
Heinzenberg. S. GLS). Dieses eine einzige Gemeinde 
bildende Tal ist seit 1885 durch  eine S trasse m it der 
H au p tstrasse  bei V ersam  verbunden , w ährend früher 
der H au p tv erk eh r über den Glaspass nach  Thusis ging, 
im M itte la lter dagegen eine S trasse (teilweise Saum pfad) 
von Löwenberg abzweigend über P itasch-G üner K reuz 
nach  Sailen und  w eiter ü ber den Löchliberg nach dem 
R heinw ald fü h rte . Das u rsp r. von R om anen bew ohnte 
Tal gehörte bei der ersten  geschichtl. E rw ähnung  (1314) 
dem Bischof von Chur, der es den F reiherren  von Vaz 
zur V erw altung überliess. Im  M itte lalter sollen die bei
den Burgen R osenberg und Zur B urg d o rt gestanden 
haben , doch fehlen sichere h ist. N achrich ten  darüber. 
Nach dem  A ussterben der F reiherren  von Vaz (1338) 
ging S. an deren E rben , die Grafen von W erdenberg- 
Sargans, über. In  diese Zeit fä llt die Besiedlung, zuerst 
des h in te rsten  Safientales m it deutschen W alsern aus 
dem  R heinw ald, die dann  in langsam em  V ordringen das 
ganze Tal germ anisierten  und noch über die engen 
Talgrenzen nach T enna und  V ersam  vorstiessen. 1383 
verkaufte  Jo h . von W erdenberg-Sargans seine R echte 
in Safien, wo übrigens auch  das K loster Kazis s ta rk  
beg ü te rt w ar, an  seinen Schwager B run von R häzüns. 
Mit den drei Freiherren  von R häzüns zusam m en t r a t  S. 
1424 zu T runs dem  O bern B unde bei. Der letz te  R hä- 
ziinser, Georg, b e s tä tig te  den Sailern in einem F re iheits
briefe vom  15. v i. 1450 ihre rech t ausgedehnten  F reihei
ten  und R echte. In  der Scham ser Fehde von 1452 
käm pften  die Sailer au f Seite von Scham s gegen den 
von ihrem  H errn  begünstig ten  schw arzen B und. Nach 
Georgs Tod (1458) kam  S. erbweise w ieder an  die 
W erdenberger Grafen, bis Georg, der le tz te  seines 
S tam m es, das Tal zusam m en m it R heinw ald am  4. v. 
1493 dem  Grafen Gian Giacomo Trivulzio von Mailand 
v e rk au fte . Schon 1526 schloss sich S. der R eform ation 
an. Das U n te rtan en v e rh ä ltn is  zu den Trivulzio konnte  
erst 1675 nach  langen Prozessen gelöst werden, indem  
der B undestag  die Sailer um  die 2450 11. G uthaben  an 
die Grafen Trivulzio von deren H errschaft lossprach. 
Im Obern B und bilde te  S. m it den G erichten Thusis. 
H einzenberg und T schappina zusam m en das V I. H och
gericht. H eute  b ildet es einen Kreis des Bez. H einzen-
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berg . K irchenbücher seit 1692, resp . 1705 (G eburten).
—  Vergl. W . D erichsw eiler : Das Safiental (in J S A C  
1919, m it L it . bis 1920). —  S. Tagliabile : La Signoria  
dei Trivulzio  in  Valle M esolcina... (in Arch. stor. clella 
Svizzera Hal. 1926). —  B M  1917 und 1921. — Arch. 
Regesten (S taa tsa rch iv  Chur). [P. G illa roov .]

S A F N E R N  (franz. S a v a g n i e r )  (K t. B ern, A m t Ni- 
d au . S. G LS). D orf u . Gem. in der K irchgem . G o tts ta t t .  
Savenieres, Savenerron im  13. Ja h rb . ; Safneron, Sa ff- 
nerren im  14. Ja h rh . Röm ische Spuren in der N ähe des 
Dorfes am  S üdabhang  des B ü ttenberges. Zum Schloss 
N idau gehörig, fiel S. 1388 an  B ern und b ildete  m it den 
B artho lom ehöfen  ein V iertel der L andvogtei N idau. 
Zahlreiche Adelige, wie die E dlen  von W il, von PfaiT- 
nach, von B alm , von Schw anden, besonders aber die 
G rafen von N idau w aren  do rt b eg ü te rt und  schenkten  
dortigen  G rundbesitz  an die K löster Bellelay, S t. Jo - 
hannsen, S t. U rban  und  G o tts la tt .  L etz te res e rh ie lt von 
G raf R udolf I I .  von N idau die R echte  an  den Mühlen 
und  S tam pfw erken  zu S. W eiterer Besitz zu S. ist im 
14. Ja h rh . in H änden  von B ürgern  zu B üren, Biel und 
B urgdorf. N eben einigen verm öglichen F re ibauern  
zählte  das D orf grösstenteils E igen leu te, die zum  
Schloss N idau und zum  K loster G o tts ta tt  gehörten . 
Es w ar lange Zeit pfarrgenössig  zur nahen  K irche 
B üttenberg , sodann zu G o tts ta tt ,  wohin es seit der 
R eform ation gehört. Am  U eberfall des K losters G o tt
s ta t t  (Mai 1528) w aren m ehrere B auern  aus S. sta rk  
b ete ilig t W ährend  der H elvetik  zum  D istrik te  B üren 
gehörig, kam  S. 1803 w ieder zum  A m t N idau, Bevölke
rung : 1835, 457 E in  w., 19U0, 583. D urch B litzschlag ver
b ran n ten  1829 eine der M ühlen und 18 W ohnhäuser.
S. versorgte früher durch  seinen sehr bedeutenden  Ge
treidebau  vornehm lich  den K o rn m a rk t zu N idau. — 
Vergl. A. Ja h n  : K t. Bern. —  v. M ülinen : Beitr. V I. — 
F R B . —  P . A eschbacher : Kloster Gotlstatt. —  D erselbe : 
Stadt und Landvogtei N idau . [ A e s c h u a c h e r  ]

S A G E N S  (rom anisch S a g o g n )  (K t. G raubünden, 
Bez. Glenner. S. GLS). R om anisches Dorf, u rk . Secanio 
(766), Segagnio, Segaunes, Sagannes, S a gaunum , Si- 
genns. Im  T estam en t Bischof Teiles (766) w ird die Cur
tis  in  Secanio u n te r  den Schenkungen an  das K loster 
D isentis g en ann t, w eshalb v e rm u te t w orden ist, dass 
das bündnerisc.he H errschergeschlecht der V ictoriden, 
dem  Tello angehörte, von h ier stam m e, N ach einer 
ä n d ern  E rk lä ru n g  w äre ab er Secanio bei Som vix zu 
suchen. S p ä ter sass in  S. zweimal im  Ja h r  der bischöf
liche Vogt zu G ericht über alle bischöil. L eute  des 
B ündner O berlandes. V ielleicht w ar die nahe bei S. in 
T rüm m ern  liegende B urg Schiedberg Sitz des Vogtes 
oder des R itte rgesch lech tes derer von Sagens. Anfangs 
des 18. J a h rh . w ar S. der Schauplatz  eines Ja h re  lang 
dauernden  w ilden T um ults (Sagenserhandel), der die 
I I I  B ünde nahe an  einen Religionskrieg b rach te  (s. 
A rt. G r a u b ü n d e n ,  H B L S  I I I ,  p . 660).— T aufreg ister 
seit 1633, Ehereg. seit 1634, S terbereg. seit 1696. — 
Vergl. A. Sprecher : Gesch. der R epublik  der I I I  Bünde  
I, p. 1. [C. J.]

S Ä G E R .  Fam ilien  der K te . A argau, B ern u. L uzern.
A. K a n to n  A a r g a u .  Vom Gewerbe abgeleiteter 

Fam iliennam e. W e r n a  Säger zu B rcm garten  1406 ; 
C u n i  Säger in L aufenburg  1450. E ine in B rem garten , 
t  Fam ilie wies m it H e i n r i c h , 1465, einen Schultheissen 
auf. W appen : in R ot senkrech t gestellte  weisse Säge, 
beseitet von zwei goldenen S ternen . — R. de H enseler : 
F am ilienw appen aus Bremgarten. —  H eu te  sind S. nu r 
noch in G ränichen und  Menziken verb ü rg ert. — A d o l f  
Saager, Dr. phil., * 1879 in M enziken, S chriftste ller in 
M ünchen. Verz. seiner W erke im  S Z G L . —  Orell 
F üsslis Wochenschau 1925. [H. Tr.]

B. K a n to n  B e rn . SÄGER, SAAGER. f  Burgerfam ilie 
der S ta d t Bern, seit 1402 im  R a t v e rtre te n , die w ahrsch. 
aus M enziken (A argau) s tam m te . W appen  : in R o t über 
grünem  D reiberg  eine silberne Säge in goldener Seiten
fassung. ü b erh ö h t von einer goldenen Lilie. — 1. M i 
c h a e l , L an d v o g t zu U nterseen 1527, des K l. R a ts  1538. 
L andvogt zu N idau 1540. —  2. J o h a n n e s , L andvogt 
zu A arberg  1553, des K l. R a ts  und  V enner 1562, B au
herr 1564. —  3. M i c h a e l , L andvog t zu N idau 1578.
—  4. H rm s  R u d o l f ,  Sohn von N r. 2, * 1547, L andvogt

zu U nterseen  1573, des K l. R a ts  und  V enner 1580, 
m u sterte  die O berländer bei der grossen H eerschau  1583. 
G esandter bei der B undesbeschw örung in Genf 1584, 
n ach  A arau  wegen der W iedertäu fer 1585, B auherr 
1586, b em ühte  sich au f der T agsatzung  vergebens um  
die A ufnahm e der W aad t in den eidg. B und 1586, 
G esandter nach  Zürich und K rieg srat bei den in die 
W aad t geschickten  T ruppen  1589, m it dem  Schultheis
sen A braham  von Graffenried V erm ittle r eines vom 
H erzog K arl E m anuel n ich t b e s tä tig te n  F riedens zu 
St. M aurice 1590, Dcutsch-Seckeim eist.er 1594, Schult- 
heiss der S ta d t B ern 1597-t 22. II . 1623, H a u p t und 
W ortfü h re r der eidg. G esandtschaft nach P aris zur 
B eschw örung des Bundes m it K önig H einrich  IV . 1602, 
such te  als G esandter nach  Biel 1606 vergebens den von 
den ka tho lischen  O rten  h in te rtrieb en en  B ieter T ausch
handel durchzusetzen . —  L L .  —  Tillier 111, IV . — 
Frz. T horm ann  : Schultheissenbilder,p. 14. [ f T h .  I m H o f . ]  

G. K a n to n  L u z e rn . Fam ilien der Æ m ter Luzern, 
W illisau, Sursee und  H ochdorf seit dem 14. Ja h rh . — 
E r i n  von W illisau schw ört 1432 U rfehde wegen Schm ä
hungen gegen L uzern. —  K o n r a d ,  G rossrat 1462-1501, 
fü h rte  1483 als R eusschiffer den päpstlichen  L egaten  
in den A argau au f dem  W asserw eg. —  W e r n e r ,  
Söldner im  Schw abenkrieg 1499, G rossrat 1504, f  1515 
zu M alignano. —  P e t e r ,  von Rusw il, f  bei M arignano. 
— Vergl. Gfr. Reg. —  S taa tsa rch iv . —  J S G  X IX , 
151, 217. [p. x .  W.]

B A G N E .  Fam ilie von La Sagne (N euenburg), die 
seit Beginn des 16. Ja h rh . b ek an n t ist. Zweige liessen 
sich im  B erner Ju ra  (R enan und  La Ferrière) nieder. 
Sie zäh lte  einige N otare  und  —  A b r a h a m ,  28. v m . 
1 727-29 . v i. 1772, Maire von La Chaux de Fonds von 
1759 an. —  S taa tsa rch . N euenburg . [L. M.]

S A G N E  ( L A )  (K t. N euenburg, Bez. La Chaux 
de Fonds. S. G LS). D orf und  Gem. W appen  : in Silber 
drei grüne T annen au f grünem  D reiberg. Das ehem als 
zur H errsch aft V alangin gehörende Dorf is t seit dem 
14. Ja h rh . b ek an n t u n d  s tan d  an  der über L ode  führen-

Kirche von La Sagne zu Anfang des 20. Jah rh .  
N ach  einer Photographie.

den Strasse N euenburg-F reigrafschaft. Den A nsiedlern, 
die die T alschaft u rb a r  m ach ten , w urden besondere V er
günstigungen gew ährt ; ih r e rster F reiheitsb rief s tam m t 
von 1363. A ndere F re ih eiten  w urden 1373 den Francs- 
habergean ts von Le Locle und La Sagne verliehen ;
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das Gebiet, wo diese G eltung h a tte n , hiess in der 
Folge Clos de la  F ranch ise. W ährend  der B urgunder
kriege ste llten  sich die L eute  von Le Locle und L a Sagne 
am  3 1 .1. 1476 u n te r den Schutz B erns. L a S. b ildete  vom
14. Ja h rh . bis 1848 eine Mairie ; 1616-1656 w urde ih r 
ein Teil des Gebiets von La Chaux de Fonds ange
schlossen. E ine grosse A nzahl der Fam ilien von L a S. 
erw arben von 1502 an  das B ürgerrech t von V alangin ; 
sie zeichneten sich durch  ihre A nhänglichkeit an  das 
alte  Regim e, n am en tlich  1831, aus. Die R oyalistenbe
wegung vom  Septem ber 1856 ging von La S. aus. E ine 
St. K a th arin en k ap e lle  w ird 1351 erw ähnt ; sie gehörte 
bis 1499, um  welche Zeit die P farrei e rstand , zu Le 
Locle. Die heutige  K irche w urde 1526 g eb au t, aber n ich t 
am  S tan d o rt der K apelle. Bei der K irche bildete sich 
der W eiler Sagne-Église. Bevölkerung : 1920, 1509
Einw . G eb u rts-u n d  E hereg ister seit 1682, S terberegister 
seit 1745. — F ritz  Chabloz : La Sagne. — F e rd . 
R ichard  : La Sagne  (in M N  1877). —  N um a Vuille : La 
Sagne (in M N  1912). — M atile. —  J . Je a n ja q u e t : 
Traités de combourgeoisie. [L. M.]

S A G N O  (K t. Tessin, Bez. M endrisio. S. G LS). Gem. 
u n d  P farre i. Scignio 1188. 1609 fand  m an do rt 108 Ge
genstände aus der B ronzeseit. F rü h er gehörte S. zur 
Z iv ilgerich tsbarkeit von B alerna u n te r  B eibehaltung der 
kom m unalen Selbständ igkeit. Gemäss der V olksüberlie
ferung  sollen die U eberlebenden der Pest von Morbio- 
Superiore sich 1631 zur K apelle San M artino, einer a lten  
E insiedelei, geflüch te t haben . K irchlich gehörte S. 
zuerst zu B alerna und  b ildete  sp ä ter zusam m en m it 
M orbio-Superiore eine einzige P farrgem eindo, w urde 
ab er 1802 zu einer se lbständigen P farre i erhoben. Die 
K irche San Michele wird schon 1591 e rw ähn t. Bevöl
kerung  : 1643, 166 E inw ohner : 1920, 177. —  BStor. 
1884. —  M onitore di Lugano  1921. — A. Baroffio : 
M emorie storiche. — R ivista  arch. com . 1902. — Periodico 
d. Soc. Stor. com I I I .  —  S. M onti : A tti. [C. T.]

S A H L I .  Fam ilie von W ohlcn (Bern). — 1. C h r is t ia n ,  
1 8 2 5 -2 7 . m . 1897, Fürsprecher. K am m erschreiber 
1849-1850, B ezirksp rokura to r 1852-1856, R egierungs
ra t  1856-1861, dem issionierte wegen der O stw estbahn
angelegenheit ; von da an A dvokat, G rossrat 1861- 
1896 (P räsid en t 1876-1877), N a tio n a lra t 1858-1863, 
S tä n d e ra t 1864-1866, 1868-1874, 1879-1885 (P räsiden t
1880-1881), Dr. ju r . h. c. der U n iv ersitä t B ern 1896. 
liberaler Po litiker, vorzüglicher Ju r is t .  —  Heimat und  
Fremde 1897, 360. —  Tagesblätter, E nde März 1897.
—  [H. T.] —  2. H erm ann ,  Sohn von N r. 1, Dr. m ed., 
* 23. v. 1856, A rzt in B ern und  D ozent fü r innere Me
dizin an der U n iv ersitä t von 1882 an, o. Professor von 
1889 an, E rfinder k linischer A pparate , Verfasser zahl
reicher w issenschaftlicher Schriften . H aup tw erk  : Lehr
buch der klinischen Untersuchungsmethode (3 Bde., in 
m ehrere Sprachen ü bersetz t) ; E hrenm itg lied  u. lcorresp. 
M itglied versch . gelehrter Gesellschaften und A kade
m ien, Dr. h . c. von Genf und  D ublin, E hrenbürger von 
B ern 1913, In h ab er des M arcel Benoitpreises 1928. — 
D irek te  M itteilungen. —  Die M edizin der Gegenwart in  
Selbstdarstellungen V, Leipzig 1925. —  3. W a l t e r ,  B ru
der von Nr. 2, 1860-15 . XI. 1916, A rzt in L angen tha l
1885-98 , dann  Z en tra lsek re tä r des freiwilligen H ilfs
vereins fü r K rankenpflege, von 1903 an des Schweiz. 
R oten  K reuzes. G ründung der R o tk reu zan sta lten  am 
L indenhosp ital in  Bern, F ö rderer des Sam ariterw esens, 
R ed ak to r des Zentralorgans Das Rote K reuz  u n d  der 
Blätter f. K rankenpfleger. — 22. Jahresb. des Schweiz. 
R o ten  K reuzes, 1916. — H st. 1917. [D. S. ». H. T.]

S A I C O U R T  (K t. Bern, A m tbez. M ünster. S. G LS). 
Zur P farrei R econvilier gehörende Gem. Zacurt 1277 ; 
Sacort 1310 ; Saulcourt 1391. W appen  : in Silber ein 
ro tgek leide te r rech ter A rm  m it Silberborden, eine ro te 
Taffetb inde h a lten d . Die au f Gem eindegebiet liegende 
A btei Bellelay besass do rt G üter und w ar der b e 
d eu tendste  Z ehn therr dieser O rtschaft. Auch das K ap i
te l M ünster-G ranfelden w ar in S. b eg ü te rt. E ine Fam ilie 
dieses N am ens w ird im  13. und  14. Ja h rh . e rw äh n t. 
Bevölkerung : 1818, 311 E inw . ; 1920, 981. —  T rouillat.
— A. D au co u rt : Diet. V II. [G. A.]

S A I G N E L É G I E R  (K t. B ern, A m tsbez. Freibergen.
S. GLS). Gem., D orf und  B ezirkshaup to rt. Sonnelegüier 
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1382; Saigneligier 1454. Im  17. Ja h rh . schrieb m an bis
weilen irrtüm licherw eise Saint-Léger oder Sanctus Leo- 
degarius. W appen  : in  Gold ein silberner schw arz berän- 
d e rte r Spiegel über ro tem  Sechsberg (Spiegelberg). Der 
O rt s tam m t verm utlich  aus der Zeit der U rbarm achung, 
veran lasst du rch  die Verfügung des Bischofs Im er von 

H arnstein vom  17. x i. 1384, welche 
allen denen F re iheiten  verlieh, die sich 
au f der Hochebene niederliessen. S. 
gehörte zuerst zur P farre i M ontfau- 
con, die ih rerseits dem  K apite l S t. Ur- 
sitz u n te rs ta n d . Der O rt besass 1397 
eine N ikolauskapelle ; 1491 w urde eine 
K apelle der hl. K a th arin a  gebau t. Mit 
der Zunahm e der B evölkerung wurde 
die E rrich tu n g  einer eigenen P farre i 
in S. notw endig, da der O rt zen trale r 

gelegen w ar als M ontfaucon. Aus diesem  G runde ve r
legte 1594 der P fa rre r  dieses Dorfes seinen W ohnsitz  
nach S. E ine U ebereinkunft zwischen den versch . CErt- 
lichkeiten  der M ontagne des Bois w urde 1595 u n te r
zeichnet ; m an n en n t ihn den V ertrag  von Delsberg, der 
alle dam als s tr ittig en  P u n k te  regelte . Farei versuch te  
in S. die R eform ation  einzuführen , jedoch  ohne E rfolg. 
Zu A nfang des 17. Ja h rh . liess der Bischof von Basel in
S. die sog. K astlane i erstellen als W ohnung fü r seinen 
V ertre ter, den K astlan , der bis dahin  im Schloss Spiegel
berg leb te . W ie die m eisten O rtschaften  des B istum s l i t t
S. schwer durch  den 30jährigen K rieg. Die a lte  K irche 
w urde 1825 neugebau t und h a t 1927-1928 einer neuen 
P la tz  m achen m üssen ; sie is t der H im m elfah rt M ariae 
gew eiht. Bevölkerung : 1764, 1813 E inw . ; 1920, 1561. 
T aufregister seit 1581, E hereg ister seit 1584, S terbere
gister seit 1747. — T rou illa t. — L. V au trey : Notices V I.
— A. D aucourt : Diet. IV . [G. A.] 

S A I L E R  ( S a y l e r ,  S e i l e r ) .  I .  f  F a m i l i e  d e r  S t a d t
St. Gallen. W appen  (ä lteste  Ueberlieferung) : gete ilt, 
oben in  Gold schw arzer R eichsadler, u n ten  in  Silber 
drei grüne b rennende L euchter. H e r m a n n  S. 1346. 
Bei den frühesten  E rw ähnungen  und noch bei H a n s  S. 
(1399-1425), im  A ppenzellerkrieg vielfach als A bgeordne
ter und  zur Besorgung von P ro v ian t verw endet, is t es 
unsicher, ob sie das H andw erk  oder die Fam ilie bedeu
ten . V ereinzelte M itglieder der Fam ilie  Schläpfer w er
den ebenfalls S. g enann t. E in Zweig besass das G ut 
H in terberg , weshalb die von U l r i c h  (to t 1422) und  von 
K o n r a d  ab stam m enden  S. auch  Hinterberger g enann t 
w urden. — 1. H a n s , Z unftm eiste r 1453, des R a ts  1469.
—  2. M i c h a e l , ca. 1460. Dessen Söhne sollen die F am i
lie nach  W il verp flanzt haben . —  3. U lric .i i , Z unftm ei
ste r 1515, des R a ts  1517. —  4. H a n s  h a tte  den grossen 
B ildstock m it F iguren aus Ton am  W ege nach  S t. L eon
h ard  errich ten  lassen, m it dessen E n tfe rn u n g  E nde Mai 
1524 B eda Miles den B ilderstu rm  in S t. Gallen eröffnete.
— 5. H i e r o n y m u s , G rosskaufm ann in Augsburg, vor 
1544 an  der H andelsgesellschaft der W elser bete ilig t, 
V erw andter V adians und dessen K orrespondent 1544- 
1550. —  6. M i c h a e l , m it dem  der St. Galler Zweig f ,  
B esitzer von H andelshäusern  in  Lyon und A ugsburg, 
s tifte te  1581 6400 fl. fü r das Schulgebäude, das bis 1594 
als K naben-, 1594- 1870 als M ädchenschule diente 
(jetzige Frauenarbe itsschu le). — St. Galler N bl. 1925, 
p . 8. —  U StG  IV , V. —  M V  G X X X , X X X V . —  J .  Kess
ler : Sabbata, p . 117. —  G. L. H a rtm an n  : Gesch. der 
Stadt St. Gallen, p . 376. — Baudenkmäler der Stadt St. 
Gallen, p . 351. —  Ms. der S tad tb ib lio th ek  St. Gallen.

I I .  Fam ilie der S ta d t W il. W appen : U lrich (Nr. 12) 
fü h rte  1678 den ro ten  w achsenden Mohr in Silber, wie 
er bei der N obilitierung der von Sailern  (s. d.) 1728 in 
deren W appen aufgenom m en w urde, w ährend das Siegel 
U lrichs (Nr. 7) 1545 einen M ann vor einem  R ebstock  
zeigt. —  L L  sp rich t von einem  kaiserlichen O berst 
R u d o l f , der 1538 einen Sieg über die M ohren erfoch ten  
haben  soll. U nsicher erscheint auch  die Angabe, dass die 
W il er Fam ilie  von den S ta d t-S t. Galler S. abstam m e. —
I. R u d o l f , Busseneinzieher des A btes und  der S tad t 
W il 1441. —  2. FI a n s , des R a ts  1499, A bgeordneter 
w ährend des Schw abenkriegs, R eichsvogt 1502-1508.
— 3. P . J o h a n n e s , D ekan des K losters S t. Gallen 1506- 
1513, S ta tth a lte r  in R orschach, t  8. m . 1523. — 4.

November 1929
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R u d o l f , K anzler in St. Gallen 1527, verfasste  die 
Tagebücher aus der R egierungszeit der Æ bte  K ilian 
G erm an und  R iethelm  B larer 12. v m . 1529 - 20. XX. 1531 ; 
f  20. x i .  1532. — 5. R u d o l f  der a lt, fü rstlicher R a t 1511, 
des R a ts  in W il 1529, m ehrfach  V ertre te r 
des S tiftes an  V erhandlungen 1532-1542.
—  6. P . H e i n r i c h , * ca. 1489, K onven- 
tu a l  in S t. Gallen 1509, S ta tth a lte r  in 
S t. G allen 1529, S ta tth a lte r  in R orschach 
1532, D ekan, A d m in is tra to r der K losters 
St. Jo h a n n  1545, liess sich 1546 zum  A bt 
von S t. Jo h a n n  w ählen, gab die A nsprü 
che au f die A btei erst nach  seiner G efan
gensetzung auf und  w urde m it der P fa r
rei B ernhard  zell en tschäd ig t 1548 ; f  8.
11 .1560 .—  7. U l r i c h , wird B ruder von 
N r. 6 g en ann t. K anzler in S t. Gallen 1532,
H ofm eister 1537, L andvog t im  Toggen- 
b u rg  1540, resign iert und e rh ält fü r sich 
und  seine D eszendenz das toggenburgi- 
sche L an d rech t 1547. R eichsvogt in W il 
1554, S tam m v ate r der sp ä tem  Linie von 
Sailern. —  8. J a k o b , S tiftsp ro p st in B i
schofszell 1551 -1571, ve rd ien t um  die 
R eform  des C horherrenstiftes.—  9. H a n s  
R u d o l f , Sohn von N r. 7, Schultheiss in 
W il 1570, 1588, 1605. —  10. Z a c h a r i a s ,
Schultheiss in W il 1647, 1652. — 11.

P .  J o a c h i m , A bt von Fischingen 1 6 7 2 -  
1 6 8 8 ,  verd ien t um  die klösterliche Diszi
p lin , E rb au e r der heutigen K losterk irche,
B eförderer des K u ltes der hl. Id a , wo- rm )a bei 
fü r er das Leben der Heiligen als Volks
schrift h e rau sg ab . V erfasser verschie
dener asketischen und  religiösen W erke. —  12. U l r i c h , ' 
Schultheiss, H ofam m ann in W il 1680-1693. —  13. J o 
h a n n  G e o r g , K anzler in W il 1687, H ofam m ann 1707- 
1712. —  14. J o s e p h  A n t o n , D r. m ed., fü rstlicher

L eibarzt in S t. Gallen 1706, 
f  16. X I I .  1745. B egründer 
der Linie von Sailern  durch 
seine N obilitierung 1728. 
—  15. L a u r e n z ,  L icen tiat 
der Theologie, P fa rrer in 
B ernhardzell 1766-1791, 
E rb au e r der dortigen  K ir
ch e.— 16. D o m i n i k a  A g a 
t h a ,  Profess im  K loster 
Tänikon 1786, Æ btissin  
1796- 1827. —  17. K a r l  
G e o rg  J a k o b ,  * 10. m . 
1817, F ü rsp rech  in W il 
1844, R ed ak to r des Pilgers 
an der Thur, K an to n srich 
te r  1849, G rossrat 1851, 
A dm in istra tions präsi dent 
1851-1857, K antonsge
rich tsp räsid en t 1855, E r

ic ari Georg Jakob  Sailer. ziehungsrat 1857, Regie-
Nach einer Li thographie  von ru n g sra t 1864, S tän d era t

J- Seitz. 1855 - 1857, N a tio n a lra t
1861, f  3 . x . 1870; V erfas

ser von Chronik von W il ; E in fü h ru n g  des Christentums 
in  der Ostschweiz. D ich ter der Nonne von W yl ; Klänge  
von der Thur  ; Graf Ulrich von Linzgau  ; Novellen. —
18. A l o i s , 1828-1883, Mitglied des D irektorium s der 
C entra lbahn , B etriebsd irek tor 1872, B etriebsd irek to r der 
N ordostbahn  1879. —  Vergl. L L . — L L H .— UStG  V.
—  I. von A rx : Gesch. des K ts St. Gallen I I I ,  364. —  
M X  G X X X III ,  X X X IV . —  K . Steiger : Schweizer 
Æ bte und Æ btissinen aus W iler Geschlechtern. — A u s 
gewählte Werke C. G. J . Sailers, m it einer B iogra
phie hgg. von B ertsch -S aile r.— N Z Z  1870, N r. 546. — 
K . G. J . Sailer, Nekrolog... 1870. —  [A. Aepli] : K . G.
J . Sailer. — R o bert W eber : N at.-L iteratur  I I I .  —  j 
St. Gail. Centenarbuch, p . 421. —  B J  1923, p. 192. — 
S tiftsarch iv . [ J .  M.]

S A I L E R N , v on  ( S a y l e r n ) .  Im  19. Ja h rh . t  Zweig 
der W iler Fam ilie  Sailer. W appen : gev ierte t, i und 4 
in Silber w achsender ro t gekleideter Mohr, in  der i

R echten  ein schwarzes K reuz (ursprünglich  w ar es 
eine Seilerkurbel) ha ltend , 2 und 3 gespalten  von 
Schwarz und  Gold m it einem R ad  in gewechselten 
F arben  (2 und 3 soll nach  L L H  au f ein A delsdiplom

Saillon um 1840. Nach einer Li thographie  von J .  F. W agner 
(Schweiz. Landesbibi.  Bern).

K arls V. von 1525 fü r O b erstlieu tenan t H ieronym us 
Sailer zu rü ck g eh en ).— 1. J o s e p h  A n t o n , D r. m ed. (im 
A rt. S a i l e r  I I ,  N r. 14) erhielt 1728 von K arl V I. die 
N obilitierung. B egründer des Zweiges. —  2. J o s e p h  
B a s i l i u s , Sohn von N r. 1, P fa lz ra t und  F iskal 1725, 
O bervogt von B la tten  1729, res. 1736, O bervogt von 
Schw arzenbach 1744, von O berberg 1745, L andvogt im 
Toggenburg 1753-1762. —  3. F r a n z  L e o d e g a r , Dr. 
m ed., Sohn von N r. 1, H o fra t in T rier, Geheim er R a t 
des K u rfü rs ten  von der Pfalz in M annheim  1756. —
4. M a r i a  B a r b a r a , T ochter von N r. 1, erste P rio rin  
des K loster L ibingen 1760-1772. —  5. P . T h o m a s , 
1706-1784, Sohn von N r. 1, Profess in S t. Gallen 1725, 
Subprior in  N eu-S t. Jo h an n . —  6. P . G a l l u s , Sohn von 
Nr. 1, 1718-1791, Profess in  E insiedeln 1736, P ro p st 
in F a h r 1756, in St. Gerold 1772. —  7. P . A n t o n , Sohn 
von Nr. 1, 1720-1793, Profess in der K artau se  Ittin g en  
1743, P rio r 1760, V erfasser des Chronicon Ittingense, 
w ahrsch. auch des Catalogus (1461-1780). —  8. J o h a n n  
N e p o m u k , Sohn von Nr. 3, O bervogt von  B la tten  
1775, t  Mai 1794 in Feldkirch . —  9. K l e m e n s , st. gall. 
T agsatzungs-A bgeordneter 1819, V erhörrich ter, R e
g ierungsrat 1824, K an to n sgerich tsp räs iden t 1831, res. 
(855, P rä sid en t des ka tho lischen  A d m in istra tionsrates 
1833, t  4. x . 1859. —  10. J o h a n n  N e p o m u k , B ruder von 
N r. 9, P räsid en t des katho lischen  A d m in is tra tionsrates 
1835, von 1839 an  neben L eonhard  Gm ür m it den U n te r
handlungen  zur E rrich tu n g  des B istum s St. Gallen 
b e tra u t. —  Vergl. L L . —  L L H . — K . Steiger, Schweizer 
Æ bte... aus W iler Geschlechtern. —  Z S K  1919, p . 227.
—  O. H enne-A m rhyn ; Geschichte des K ts. S t. Gal
len I, p. 424. —  G. J .  B au m gartner : Geschichte des 
K ts. St. Gallen 11 -111. —  Centenarbuch, p . 54, 64, 76.
—  S tiftsarch iv . [J .  M.] 

S A IL L O N  (K t. W allis, Bez. M artigny. S. GLS).
Gem. und Dorf, frühere  K astlan e i. castrum Psallion 
1052 ; Sallon, Sa llun  im  12. Ja h rh . ; gegen 1300 Salini 
G räber- und  M ünzfunde. G raf U lrich von Lenzbur: 
erh ie lt w ahrsch . nach  dem  K riege ü b er die Nachfolge im  
K önigreich B urgund den Flecken S. u n d ' t r a t  seinem  
Neffen Aymo I I .  de M aurienne, Bischof von S itten , 
R echte  daselbst ab, die dieser nach  1052 tes tam en tarisch  
seiner K irche v e rm ach te . Dagegen gehörte  das Schloss 
m it seinen D ependenzen : L ey tron , R iddes, Fully  im
12. Ja h rh . Savoyen. 1271 erh ie lt S. vom  Grafen Philipp  
F re iheiten , die 1314 von A m adeus V. e rneuert w urden ;

ium
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du rch  sie e rh ie lt der O rt u. a. das M ark trech t. S. bildete 
m ehrm als die A panage von Grafen von Savoyen, so fü r 
A ym o 1238, P e te r  1250, Ludwig, B aron der W aad t, um  
1208 ; 1440 w urde es m it G undis an  B ern v e rp fändet. 
Die schon im  13. Ja h rh . bestehende Gemeinde versam 
m elte sich im  « p laid général ». S pä ter besass S. u n ter 
der H errschaft der Oberw alliser einen R a t, bestehend 
aus dem  K astlan  oder seinem  S ta tth a lte r ,  sechs Ge
schworenen, einem  Syndic der B ürgerschaft und  zwei 
Syndics der Gem einde. Die Gem. k au fte  sich 1809 von 
den F eudallasten  los. Die eine V ierte lstunde vom  
Flecken en tfe rn te  K irche S t. L au ren t is t w ahrsch. die 
M utterk irche der K astlane i. N eubau E nde des 15. Jah rh . 
und 1740. Im  14. Ja h rh . bestan d  in S. ein S t. Jak o b s
sp ital zur A ufnahm e von Pilgern, sowie verschiedene 
B rüderschaften , so diejenige vom  hl. G eist. Das Schloss 
w urde 1384 und  1475 von den P a trio ten  in  B rand 
gesteckt und  n ich t w ieder au fgebau t.

Die im  12. Ja h rh . gebildete K astlanei um fasste auch 
das V izedom inat L ey tron , die M ctralie R iddes und  die 
Saltèrio Fu lly-B ranson. D er K astlan  ü b te  die G erichts
b a rk e it in e rster In stan z  aus ; doch w urde er 1475 nach 
d e r  E roberung  du rch  die O berwalliser vom  L andvogt 
von St. M aurice e rn an n t und  rich te te  in zw eiter In stanz, 
w ährend ein von ihm  in jed e r O rtschaft e rn ann ter 
S ta tth a lte r  in  e rste r In stan z  u rte ilte . —  G rem aud. — 
Rivaz : Topographie. —  R am eau  : Châteaux valaisans.
— O rtsarch iv . [Ta.] 

S A I L L O N ,  d e ,  W alliser Freiherrenfam ilie, die sich
nach dem  gleichnam igen O rt b enann te , seit 1138 be
k a n n t m it P i e r r e , t  1 4 0 0 .  Die v. S. besassen als Lehen 
von Savoyen R echte  au f das Schloss und in  der K astla 
nei Saillon, die 1 2 3 1  m it T hom as von Savoyen gegen 
gewisse Privilegien in  Aigle ausgetausch t w urden, ferner 
die Saltèrio von Saillon, bis diese von der Gem. erw or
ben w urde. —  R . H oppeier : Beiträge. — K losterarch iv  
v. S t. M aurice. [Ta.]

S A I N T  A U B I N  (K t. F reiburg . Broyebez. S. GLS).
Gem. und  Dorf, das schon 614 er
w äh n t w ird. W appen : in Gold ein 

/ grünes Schilfrohr. Bis 1443 Teil der 
H errschaft G randcour, die dam als 
H um bert, dem  B astard en  v . Savoyen, 
gehörte. Im  gl. J . löste Ludwig, H er
zog von Savoyen, B ruder und  E rbe 
H um berts, die D örfer St. A., V illars 
les F riques u. Agnens v. G randcour ab 
und b ildete  dam it die neue H errschaft 
S t. A., die A ntoine Angleis, dem  Nef

fen H u m berts , verliehen w urde. 1498 kam  diese H err
schaft an  die Oncieux und  von Louis, dem  L etzten  
dieser Fam ilie, an  dessen Gläubiger, die sie 1606 um  
14 200 T aler an  Jacq u es Valli er a b tra te n . François 
Vallier v e rkaufte  1691 die H errschaft an den S taa t 
F reiburg , der daraus eine Vogtei m ach te. Das D orf 
gehörte 1798-1803 zum  Bez. Avenches, dann zum 
Bez. M ontagny, schliesslich zum  Broyebez. S t. A. w ar 
1497 in ein B urgrech t m it F re ibu rg  getre ten , s tan d  aber 
bis 1536 noch u n te r  savoyischer O berhoheit. Die 
P farrk irche  w urde 1516-1549 geb au t. Das 1631 von 
Louis V allier gebau te  Schloss diente 1691-1798 den 
V ögten als Residenz, dann  w urde es .N ationaleigentum , 
1804 ab er an  J .  A ntoine Collaud v e rk au ft. Die Gem. er
w arb es 1849 und  m ach te  daraus ein Schulhaus. Be
völkerung  : 1929, 660 E in w. —  K uenlin  : Diet. —  Del- 
lion : Diet.— F. B rü lh a rt : Histoire de S a in t-A u b in  (Ms.).
— S taa tsa rch . F reiburg . [D. S.]

S A I N T  A U B I N  (K t. N euenburg, Bez. B oudry.
S. G LS). D orf und  Gem.. die seit 1888 
auch Sauges um fasst. W appen  : ge
spalten : rech ts S t. Aubin, gespalten 
von Silber und R o t m it einer Rose in 
gew echselten F arben  ; links Sauges, 
gespalten von Silber m it drei ro ten  
Q uerbalken u n d  von R o t, belegt m it 

1 f  silberner Rose. St. A. gehörte  zur
\  H errschaft Gorgier und  te ilte  deren

Geschicke. Es ist der kirchliche M ittel
p u n k t der Beröche oder K irchgem ., 

zu w elcher bis M itte des 16. Ja h rh . auch  Provence ge

h ö rte . Seit 1812 um fasst sieau ch  V aum arcus u . Vernéaz. 
Die K irche w urde 1176 von Bischof L andri von L au 
sanne der A btei St. M aurice geschenkt ; 1566 lösten die 
Leute der Béroche die R echte  der A btei ab . Die der K ir
che in Provence gehörenden Z ehntrech te  w urden 1805 
vom  K t. W aad t losgekauft. A uf G em eindeboden befin
d e t sich Le D evens, ein 1873 vom  K t. N euenburg  ge
g ründetes A rbeits- u. Z uchthaus ; 1908 w urde daraus La 
Maison rom ande de trav a il, und  diese kam  1919 in den 
B esitz der H eilsarm ee, welche die A n sta lt schon seit 
1912 geleitet h a tte . E . Q uartier-la-T en te  : Le C. de N eu
châtel, I I .  Serie. —  F ritz  Chabloz : La Béroche. —  E . Vau- 
cher : Le temple de Sa in t-A u b in . [L. M.]

S A I N T  B A R T H É L E M Y - B R E T I G N Y (K t. W aadt, 
Bez. É challens. S. G LS). D orf und  Gem. wo vor 1160 
(in B rétigny) das erste Schloss Goum oëns gebau t w urde. 
N ich t w eit davon  stan d  eine dem  hl. B arthé lém y  ge
w eihte K apelle, eine Dependenz des K losters R om ain- 
m ötier, das sie 1265 dem  H errn  von Goum oëns ve r
p ach te te . E in  anderes, u n terh a lb  des ersteren  gelegenes 
Schlosses gehörte einem  jüngeren  Zweige d erg le ichen  F a 
m ilie (s. den A rt. G o u m o e n s ) .  Die Gem. te ilte  die 
Geschicke der H errschaft. Die 1573 neugebaute  St. 
B arthélem ykapelle  d ien t beiden Konfessionen. Eine 
katholische Kirche w urde 1801 in B ré tigny  gebau t. 
N eubau 1863. — D H V . [M. R.]

S A I N T  B E R N A R D ,  d e .  f  F reibu rger Fam ilien, 
die in R om ont im 15. Ja h rb ., in Châtel S t. Denis im 
16., in Bulle und in F re ibu rg  im  17. Ja h rh . Vorkommen. 
Die Fam ilie von Châtel S t. Denis w urde 1600 von K aiser 
R udolf I I .  geadelt. W appen  : g ev ierte t ; 1 und  4 in 
Schwarz ein ro te r  Löwe, 2 u . 3 in Silber ein ro te r  
schräggeste llter K rebs. —  1. C l a u d e ,  B annerherr von 
Châtel S t. Denis 1574. — 2. U l r i c ,  N otar, Syndic von 
Châtel St. Denis 1591-1592, von der Gem. Châtel m it 
zahlreichen G esandtschaften  b e tra u t, geadelt 1600. —
3. J o s e p h , * 14. x i l.  1664, K apuziner u n te r  dem  N a
m en Vitalis 1684, Oberer, t  in Bulle 23. i. 1739. —  A. 
d ’A m ann : Lettres d ’armoiries (in A LIS, 1922, 113). — 
Louis Philipona : H ist, de Châtel-Sain t-D enis. — S ta a ts 
arch iv  F reiburg . [J. N.]

S A I N T  B L A I S E  (K t. und Bez. N euenburg. S. GLS).
D orf und Gem. W appen  : gespalten, 
r. in R o t der als Bischof weissgeklei
dete h l. Blasius m it Hechel u. K rum m 
stab , 1. gete ilt von Blau m it durchge
hendem  goldenem  K reuz und von Sil
ber m it einem schw arzen M ühlrad. 
Vor dem Dorfe liegt eine neolithische 
S ta tio n  ; in der Roche de Châtillon 
m üssen sich prähistorische N iederlas
sungen befunden haben. Aus röm i
scher Zeit en tdeck te  m an, besonders 

in Les Tuiles, von 1835 an  Münzen u. andere Funde, das 
B ruchstück  einer Insch rift und Spuren von W o h n s tä t
ten . U rsp r. hiess das D orf A rin s, Arens, so noch 1281. 
D er heutige  Nam e erschein t von 1209 an  und  kom m t 
von der dem  hl. B lasius geweihten K irche. Arins w urde 
1011 von R udolf I I I .  von B urgund seiner V erlobten 
Irm engard  geschenkt. Später, bis 1848, gehörte  S t. B. 
zur K astlane i Thielle (Zihl) und  w ar der Sitz des Zi
vilgerichts. Der K astlan  fü h rte  auch den T ite l eines 
Maire von S t. B. ; zeitweilig w aren  ab er die Befugnisse 
des K astlans und des Maires g e tren n t. St. B. sch ritt 
1570 zur Teilung der G em eindegüter m it M arin und W a- 
vre ; 1888 w urden dem  O rt die beiden W eiler V eens und 
Maley angeschlossen, die bis 1798 zwei besondere Gem. 
gebildet h a tte n . Die K irche w ird 1177 erw ähnt ; die 
K o lla tu r gehörte dem K ap ite l von N euenburg . Der 
G lockenturm  w urde 1516 gebau t, die K irche 1808 und 
1889 re s tau rie rt. Zur K irchgem . gehören auch Marin, 
La Coudre und  H au teriv e . B evölkerung : 1784, 886 
E in w. ; 1920, 1700. Tauf- und E hereg ister seit 1673, 
S terbereg ister seit 1691. — E . Q uartier-la-T ente  : Le
C. de Neuchâtel, I. Serie, Bd. I I I .  — A SA  1907, p. 66. 
— F. L. R itte r  : Saint-B iaise à l’époque gallo-romaine 
(in A F  1923-1924). — G. M éautis : La villa de Saint- 
Blaise (in M N  1827). — M atile. —  Aug. Bachelin : 
Saint-B laise  (in M N  1873). [L. M.]

S A I N T  B R A I S  (deutsch S a n k t  B r i x )  (K t. B ern ,

m



788 SAINT CERGUE SAINT DIDIER
Bez. Freiberge. S. GLS). Gem. ; S e m  B n iS  1275 ; 
S a n c t u s  B r i c c i u s  1302 ; Sainbrez  1316. W appen : 
in  Silber au f grünen  Bergen der segnende, als Bischof 
gekleidete hl. Briccius m it dem K ru m m stab . Das K api-

Saint  Blaise um 1834. Nach einem Aquarell

tel St. U rsitz  besass den Z ehnten des Dorfes, das u rsp r. 
zu P laney , einem  im  18. Ja h rb . verschw undenen Dorfe, 
gehörte. D er Maire von St. B. w urde vom  B ischof von 
Basel e rn an n t, im  E inverständn is m it dem  P ro p st des 
K apite ls v . S t. U rsitz . Dieses kam  den E in w . von St. B. 
in schweren Zeiten m ehrm als zu Hülfe. Im  30jährigen 
Kriege h a tte  das D orf sehr s ta rk  zu leiden. Die dem  hl. 
Briccius geweihte K irche w ar u rsp r. eine aus dem  13. 
Ja h rh . stam m ende kleine K apelle. N eubau 1656 und 
1715. Die K o lla tu r gehörte  dem  K ap ite l S t. U rsitz . 
T aufregister seit 1672, E hereg ister seit 1689, S terbere
gister seit 1688. —  T rouillat. —  F. Chèvre : H ist, de 
St. Ursanne. —  A. D aucourt : Diet. V I. [G. A.]

S A I N T  C E R G U E  (K t. W aad t, Bez. N y on. S. GLS). 
D orf und  Gem. S. Cyrici 1110. Das D orf befindet sich 
am  E ingang des über den Ju ra  und  nach  St. Claude 
in F rankreich  führenden  Passes. Die A btei S t. Oyens, 
sp ä ter St. Claude, besass d o rt 1110 eine K irche als Lehen 
des Bischofs von Genf. 1279 verlieh  sie den Berg St. C. 
dem  H errn  von Thoire und  Villars, der 1299 eine B urg 
b au te . Diese w urde 1476 in den B urgunderkriegen 
zerstö rt, doch sind Spuren davon noch h eu te  sich tbar. 
Sie w ar 1350 in den Besitz der Chalon, der dam aligen 
K astvög te  der A btei, übergegangen, die zu den Feinden 
der Eidgenossen zäh lten . — 1337 verlieh die A btei St. 
Oyens St.. C. F reiheiten  ; im  folgenden Ja h rh . m assten  
sich die Herzoge von Savoyen G erichtsrechte  ü ber das 
D orf an. Dieses w urde 1476 von den E idgenossen be
setzt, ebenso 1535, als Freischaren  von N euenburg 
und Biel den Genfern zu H ülfe zogen. N ach der berni- 
schen E roberung  w urde der O rt von Spanien, das 
die F reig rafschaft seit der T hronbesteigung Philipps I I . 
besass, b ean sp ruch t. D araus ergaben sich zahlreiche 
K onflik te und 1593-1603 sogar P lünderungen  durch  
B anden, die aus N yon kam en. E ndlich  kam  der Ort 
1606 durch  einen Schiedsspruch der E idgenossen an 
B ern. D urch die A bnahm e des V erkehrs zwischen 
F rankreich  und dem  W aad tlan d  h a tte  das D orf seine im 
M itte la lter besessene B edeutung  verloren, sodass die

! B erner R egierung 1679 M assnahm en ergreifen m usste , 
um  ihm  wieder zu W ohlstand  zu verhelfen. In  der ber- 

j nischen Zeit gehörte  das D orf zur L andvogtei Nyon ;
I die im  18. Ja h rh . re stau rie rte  K irche w ar F iliale  der

K irche von A rzier. 1713 
w urde S t. C. eine se lb stän 
dige K irchgem . Vom Ge
m eindegebiet w urde 1864 
ein Teil des D appentales (s. 
d.) abgelöst und zu F ra n k 
reich geschlagen, das dafü r 
einen ändern  L andstre ifen  
a b tra t .  E isen b ah n v erb in 
dung m it Nyon seit 1900, 
die sp ä te r  bis Morez fo rtge
se tz t w urde. T aufreg ister 
seit 1597, E hereg ister seit 
1714, S terbereg . seit 1726. 
— R illiet de C onstan t : Chro
nique de Saint-Cergues (un
zuverlässig). — E. P it le t  : 
Saint-Cergues et les envi
rons. [M. R.I

S A I N T  C H R I S T O P H E  
(K t. W aad t, Bez. Marges, 
Gem. A d ens. S. GLS). Al
tes Dorf, das schon 1228 
eine K irche besass. 1285 
bestand  do rt ein vom  K lo
ste r L u try , sp ä ter vom 
P rio ra t Cossonay abhäng i
ges P rio ra t. H eute  ist der 
O rt verschw unden ; die 
R uinen der K irche sind 

von R. Meyer. noch beim  D orf A dens zu
sehen. —  D H V .  [M. R.] 

S A I N T  C H R I S T O P H E  (K t. W aad t, Bez. Y verdon, 
Gem. Champ v en t. S. GLS). Dorf, das z- r H errschaft 
C ham pvent gehörte u . schon 1228 eine P fa rrk irche  be 
sass, die dem Bischof u n te rs ta n d . D azu gehörte die 
Filiale in  M athod. N ach der bern . E roberung  w urde in 
der K irche ein B ackofen e ingerich tet. Die K irchengü ter 
w urden in ein B auernlehen und  1630 in  ein Edellehen 
m it G erich tsbarkeit über das D orf um gew andelt. Es ge
h örte  den v. D iesbach, von 1689 an den S te ig e rn . 1723- 
1798 den T horm ann. Die von D iesbach b a u ten  im  16. 
Ja h rh . daselbst ih r geräum iges, noch heu te  bestehendes 
L usthaus. N ich t w eit vom  Dorfe b e steh t eine C hâtelard 
g enannte  « m o tte  », die w ahrsch. früher eine Schanze 
w ar. —  D H V . [M. R.]

S A I N T  C I E R G E S  (K t. W aad t, Bez. Moudon. S. 
GLS). Gem. und D orf ; de Sancto Sergio , Sancto Cereo 
1154 ; de Sancto Ciriaco 1166. R öm ischer O rt von einiger 
B edeutung, wo m an U eberreste  von Villen und Münzen 
fand, so in den R uinen der beiden sp ä teren  T ürm e. Im  
M itte la lter h ing das D orf von der H errschaft Bercher ab. 
Die seit 1150 erw ähnte  K irche u n te rs ta n d  dem  P rio ra t 
St. Maire in  L ausanne ; die K apellen  von Bonlens, Cha
pelle und  B ottens gehörten  dazu. Der G raf von Greyerz 
besass in diesem  O rt von den H erren  von Belm ont 
her einige R ech te, die er 1227 dem  K apite l L ausanne 
a b tra t.  In  bernischer Zeit w ar S t. C. Sitz eines K ast- 
lans. T aufreg ister seit 1609, E [reregister seit 1621, S te r
beregister seit 1726. —  D H V . [M. R.'|

S A I N T  D I D I E R  (K t. W aad t, Bez. Cossonay, Gem. 
P om paples. S. GLS). Dorf, wo sich um  600 eine E insiede
lei befand. Diese w urde la u t einer gefälschten U rkunde 
des Königs G un tram  der A btei St. Seine in B urgund 
verliehen. K aiser Ludw ig der F rom m e schenkte  814 
die « baum e » S t. D. dem  K ap ite l L ausanne. Sie ging 
sp ä ter an  die A btei A inay, dann an  die A btei am  Jouxsee 
über, deren Schutzherr, der B aron von La Sarra, H err 
der Gegend gew orden w ar. Zur R eform ationszeit nahm  
die K apelle den N am en Sain t Loup  an. — Vergl. A rt. 
S a i n t  L o u p .  —  D H V . [M. R.]
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