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V E R Z E I C H N I S  D ER MI TARBEI TER D E R  S I E B E N  B ÆN D E
(D ie i n  K l a m m e r n  [ ] s t e h e n d e n  I n i t i a l e n  b e z e i c h n e n  d ie  v o n  u n s e r n  M i t a r b e i t e r n

a n g e n o m m e n e n  A b k ü r z u n g e n ) .

Z Ü R IC H  : t  P rof. D r. F riedrich H e g i ,  Rüsclilikon. [F. H.]
— Dr. pliil. Edw in H a u s e r ,  A djunk t des S taatsarchivars, 
Zürich. [E. H sr.l —  t  H. B r u n n e i -, Stad tb ib lio thekar, W in ter
thu r. [H . Br.] —  D iethelm  F r e t z .  Zollikon. [D. F.] —  Dr. E. 
D e . tu n g ,  Stad tb ib lio thekar, W in terthu r. [E. D.] —  Prof. Dr. 
W. G a n z ,  W in te rth u r. [W . G.] —  E . B a n g e r t e r , St. Gallen.
[ E . Bg.] —  Dr. phil. Felix B e r c h t o l d , Zürich. [F. B.] —  Gottlieb ; 
B i n d e r , Lehrer, K ilchberg. —  Dr. H. B l e u l e r , Zürich. —
G. B l u n t s c h l i , Zürich. [G. Bl.] —  Dr. phil. Carl B r u n , Zürich.
[C. B.] —  H einrich B ü u l e r , P farrer, U ster. —  Dr. F . B u r c k -  , 
h a r d t , Dir. der Z entralb ib lio thek , Zürich. —  Dr. A. C o r r o d i - 
S u l z e r , Zürich. —  F räu lein  Dr. A. D e n z l e r , W in te rth u r. — 
R obert E p p r e c i i t , Pfarrer, Zürich. [R. E.] —  Oskar F a r n e r , j 
Pfarrer, Zollikon. —  Prof. Dr. Max F e i i r , W in te rth u r. —  Dr. ! 
L. F o r r e r , W interthu r. —  0 . F r e y , Pfarrer, Meilen. —  Johannes 
F r i  CK, Zürich. [ J . F.] —  P. L. G a n z , Zürich. —  Dr. J . C. G a s s e r , 
Pfarrer, W in terthu r. —  Dr. A. G a s s n e r , Zürich. —  J .  H æ g i , 
a lt B ezirksratschreiber, Affoltern am Albis. —  f  Prof. Dr. Jo 
hannes H æ n e , Zürich. —  f  Dr. phil. K aspar H a u s e r , W in te rth u r. 
[K. H.] —  E. I I a r d m e i e r , U ster. —  H. H e d i n g e r , Lehrer, 
Zürich. [Hd.] —  Eugen H e r m a n n , S tad ta rch iv a r, Zürich. [E. H.] 
Dr. H. H e s s , W in te rth u r. —  Dr. W . H i l d e b r a n d t , Bülach. —  
Dr. H. H o f f m a n n , A lts te tten . —  Dr. H. ITo l d e r e g g e r , Zürich.
—  t  Dr. phil. R obert H o p p e l e r , Zürich. [R. H.] —  Dr. Guido 
H o p p e l e r , Z u g .— Pro f. Dr. R. H u n z i k e r , W inte rthu r. [R. Hz.]
—  Dr. W . I m h o o f , W in te rth u r. [W. I.] —  E rn st I s l e r , Mu
sikdirektor, Zürich. —  H. K æ g i . —  A lbert K e l l e r , Pfarrer, 
R ichterswil. [A. K.] —  f  Hs. K e l l e r , Lehrer, Hinwil. —  Prof. 
Dr. P . K e l l e r , St. Gallen. —  D r. P. ICl æ u i , Flaach. —  Prof. 
Dr. Anton L a r g i a d è r , Zürich. [A. L.] —  Dr. W . M a n z , Zü
rich. —  Dr. P. M e i n t e l , Regensdorf. —  Dr. Hans M c e t t e l i , 
W interthu r. [H . M.] —  A rnold M ü l l e r , Zürich. [A. M.] —  
Prof. Dr. E. M ü l l e r , Rüsclilikon. —  K. G. M ü l l e r , ICempt- 
tal. [K . G. M.] —  Prof. Dr. H ans N a b  h o l z , Zollikon. —
H. O d e r m a t t , Zürich. —  Dr. H ans P e s t a l o z z i , Zürich. —  Dr. 
Alfred S c h æ r , Zürich. [A. Sch.] —  Dr. G. S c h n e e l i , Yuippens.
—  Dr. F ranz S c h o c h . K üsnacht. —  Dr. W. S c h n y d e r - S p r o s s , 
W allisellen. —  Prof. Dr. H erm ann S c h o l l e n b e r g e r . Zürich. — 
Dr. H erm ann S c h u l t i i e s s , Zürich. —  Dr. H. S c h u l t h e s s - 
H ü n e r w a d e l , Zürich. [H. Sch.-H .] —  E. S i g r i s t , Lehrer, 
W allisellen. —  Dr. Em il S t ä u b e r , Zürich. [E. St.] —  Dr. R. 
S t e i g e r , Zürich. —  Dr. M. S t o c k e r - S p a l i n g e r . Davos. —  
G ustav S t r i c k l e r , a lt Sekundarlehrer, W etzikon. [G. Str.] — 
I)r. Ella S t u d e r , W in te rth u r. —  Max T h o m a n n . Pfarrer, Em- 
brach. [Th.] —  R edak to r Rob. T h o m a n n , Zürich. [R. T.] — 
W. U l r i c h , Zürich. [W. U . ]  —  E. V o d o z , A rchitekt, Zürich. 
[V.] —  Prof. Dr. E rn st W ä l d e r , Zürich. [E. XV.] —  P au l W e g 
m a n n , Zürich. [P. W.] —  Dr. m ed. G. A. W e h r l i . Zürich.
I G. W .] —  A. W e l t i , R edaktor, E rm atingen . —  Dr. H ans G. 
W i r z , Bern. —  Dr. Jean  W i t z i g , Zürich. —  W illy L. W u h r -  
m a n n , Pfarrer, Arbon. [W. L. XV.] —  Prof. Dr. Alfred Z i e g l e r , 
W interthu r. —  J .  P . Z w i c k y , Thalwil.

B E R N  : Dr. R ud. "W egeli ,  D irektor des His tor. Museums, 
Bern. [R . W .]—  E. A c k e r t , B eam ter, B ern .—  Dr. G. Æ b e r s o l d , 
Sekundarlehrer, Bern. —  G. Æ b i , Pfarrer, W ohlen [Bern]. — 
Dr. P . A e s c h b a c h e r , G ym nasiallehrer, Täuffclen-Biel. —  H. 
A l l e m a n n , Lehrer, Lenk. [H . A.] —  H. A n d r e s , Pfarrer, Bern, 
j H. A.] —  F. A n l i k e r , Lehrer. T rubschachen. [F. A.] —  F. 
B a c h , Sekundarlehrer, F ru tigen . —  f  Prof. Dr. Ed. B æ i i l e r , 
Pfarrer, Gampelen. [E . B .]— Alfred B æ r t s c h i , Lehrer, K altacker, 
Burgdorf. —  Hugo B a l m e r , Sekundarlehrer, Laupen. —  J . 
B a l t e n s p e r g e r , Bern. —  F. B l a t t e r , B eam ter, Bern. —  Dr. 
H ans B l c e s c h , O berbibliothekar, Bern. [H. B.] —  W . Boss, 
L ehrer am  Technikum , Burgdorf. —  W . B o u r q u i n , R edaktor, 
Biel. [W. B.] —  G. B u c h m ü l l e r , Pfarrer, H uttw il. [G. B ] —  
F. B ü h l m a n n , N otar, Bern. —  f  Gian B u n d i , R edaktor, Bern.
I G. B.] —  E rn st B u r i , Lehrer, R inggenberg. —  Dr. F . B u r r i , 
Sem inarlehrer, Bern. —  E. D i n k e l m a n n , Lehrer, Busswil. — 
Dr. H. D übi, a lt R edak to r d. J S A C , Bern. [H . D.] —  Prof. Dr. 
R. F e l l e r , Bern. —  Dr. H. F l ü c k i g e r , Bern. —  Dr. P. F l ü c k i - 
g e r , Bern. —  Dr. Ad. F l u r i , Sem inarlehrer, Bern. [A. F.] —

E. F r i e d r i c h , Pfarrer, Oberbalm . —  S. A. Ga s s n e r , Lehrer. 
D ürrenast-T hun . —  f  Prof. Dr. K. G e i s e r , Bern. —  Prof. E. 
G r a f , Organist, Bern. [E. G.] —  V ik tor v o n  Gr a f f e n r i e d , 
Bern. —  Prof. Dr. 0 . v o n  G r e y e r z , Bern. [0 . v. G.] —  P. 
v o n  G r e y e r z , N otar, Bern. —  W . H æ m m e r l i , Pfarrer, Heimis- 
wil. —  Leo H a l l e n b a r t e r , R edaktor, Brig. —  f  A. H a l l e r . 
Pfarrer, Bern. —  E. H i l t b r u n n e r . —  P. F. H o f e r , Fürsprech] 
Bern. —  Dr. C. H u b e r  B ibliothekar, T hun. —  f  Dr. Th. I m H o f . 
Bern. [Th. L] —  S. I m o b e r s t e g , Sekundarlehrer, Bern. [S. I.,
—  F. I n d e r m ü h l e , Oberst, Tierachern. —  Dr. Th. I s c i i e r , 
G ym nasiallehrer, Bern. [Th. I.] —  F. K a s s e r , Pfarrer, Amsoldin- 
gen. —  P. K a s s e r , O berrichter, Bern. —  Dr. J . 0 . K e i i r l i , Bern.
—  G. K e l l e r - D ü r s t , K onservator, T hun. —  f  J .  K e l l e r - 
R i s , a lt R ektor, B ern. [K . R.] —  R. K e l l e r h a l s , Selcr. der 
Ju stizd irek tion , Bern. —  Dr. R. K i e s e r , Bern. [R . K.] — 
t  Dr. F . K c e n ig , Schönbühl. —  XV. K r e b s , a lt Gewerbesekretär, 
Bern. —  W . K u h n , Pfarrer, XVynau. —  Prof. Dr. E. K u r t h . 
Bern-Spiez. —  G. K u r z , Staatsarch ivar, Bern. [G. K.] —  J. 
L a n g h a r t , B angerten. [J. L.] —  C. L e r c i i , B eam ter des S taa ts 
archivs, Bern. —  F. L e u t h o l d , Lehrer, Bern. —  H. L i n d e n 
m e y e r , P farrer, Trachselwald. —  E. L o h n e r , D irektor, Bern. — 
J . L ü d i , Sekundarlehrer, M ünsingen. —  K. J . L ü t i i i , B eam ter 
der L andesbibliothek, Bern. [K .J .  L.] —  0 . L ü t s c h g , Ingenieur,

I Bern. [0 .  L.] —  Dr. C. v o n  M a n d a c h , Bern. [C. v. M.] —  R. 
M a r t i - W e h r e n , Lehrer, Bern. [R. M.-XV.] —  H. M e r z , Gym na
siallehrer, Burgdorf. —  Jos. M e s s i n g e r , Bern. —  Dr. A. M e y e r ,

; P farrer, Vechigen. [A. M.] —  Em il M e y e r , B eam ter des S taa ts
archivs, Bern. [E . M.] —  Dr. W ilh. Jos. M e y e r , Bibliothekar. 
Bern. [XV. J . M.] —  H. M o r g e n t h a l e r , Lehrer, Bern. [H . M.] — 
Dr. m ed. XV. M o r g e n t h a l e r , Bern. —  A. M o s e r . —  Dr. F. Mo- 

I Se r , G ym nasiallehrer, Bern. —  H. v o n  M ü l i n e n , a lt F o rst
m eister, Bern. —  F. M ü n g e r , Pfarrer, Turnen. —  Dr. R. N i 
c o l a s , Berlin. —  W . N i l . Pfarrer, T rub. —  XV. N i s s e n , Pfar
rer, P ieterlen. —  f  R ud. O c h s e n b e i n , S tad tb ib lio thekar, Burg
dorf. [R. 0 . ] —  Dr. T h. d e  Q u e r v a i n , Rapperswil. [T .Q .]— E. F. 
R æ u b e r , G eniehauptm ann, In terlaken. —  J . R e b o l d , Oberst, 
Bern. —  Dr. W. v o n  R o d t , B ern .—  G. R o t h e n , Sem inardirektor,

; Bern. —  Dr. J . R u c h t i , Sekundarlehrer, Langnau. [J. R.] —  Dr.
! A. S c h æ r - Ris, Sekundarlehrer, Sigriswil. —  Dr. B. S c h m i d , Bi- 
! blio thekar, Bern. [B. Sch.] —  E. S c h n e e b e r g e r , Gym nasial

lehrer, Bern. [E . Sch.] —  G. S c h n e e l i , Vuippens. —  f  Dr. A. 
S c h r ä g , Sekundarschulinspektor, Bern. —  Dr. H. S c i i u l t h e s s - 
H ü n e r w a d e l , Zürich. [H . Sch.-H.] —  Prof. Dr. F. S c h w a b , Bern.
—  Dr. E. S c h w a r z , G ym nasiallehrer, Bern. [E. S.] —  Prof. Dr. S. 
S i n g e r , Bern. —  H. S p e n g l e r , Bern. —  Dr. H. S p r e n g , In terla 
ken. [H . Sp.] —  Dr. F. S t æ h l i , Gym nasiallehrer, Bern. —  P. v o n  
S t e i g e r , B ern .—  Dr. Jakob  S t e i n e m a n n , Gym nasiallehrer, Bern.
—  E. S t r a s s e r , Sekundarlehrer, XViedlisbach. —  Dr. M. S u l s e r , 
S ekundarlehrer, Bern. [M. Sir.] —  Dr. W . S t æ m p f l i , Bern. — 
A. v o n  T a v e l , Fürsprech, Bern. — Dr. M artin T r e p p , D irektor 
des P rogym nasium s, T hun. —  Dr. H ans T r i b o l e t , Bern. [H. Tr.]
— f  Dr. L. v o n  T s c h a r n e r , Oberst, Bern. —  Prof. Dr. 0 . 
T s c h u m i , Bern. [0 . T.] —  f  Prof. Dr. H. T ü R l e r , Bundes
archiv, Bern. [H . T.] —  Dr. P. XVæ b e r , Oberrichter, B e rn .—  
f  0 . XVe b e r , eidg. B audirektor, Bern. —  Dr. Th. W e i s s , Bundes
rich ter, Lausanne. —  G. XVe l l a u e r , Pfarrer, W immis. —  Hans 
XVüRGLER, Lehrer, R üegsau. —  H. W y t t e n b a c h , Zollbrück. — 
R. Z b i n d e n , Langnau. —  Dr. M oritz Z e l l e r , Gym nasiallehrer, 
Bern. —  Prof. Dr. R . Z e l l e r , Bern. —  F. Zce l l i , Ingenieur, 
Bern.

B E R N E R  J U R A  : Prof. Gust. A m w e g  Präs. der Soc.
jurassienne d ’É m ulation , P ru n tru t. [G. A.] —  Dr. P. 0 . B e s s i r e . 
P ru n tru t. [P. 0 . B.] —  W erner B o u r q u i n , R edaktor, Biel 
[W. B.] —  J . B o u r q u i n , P ru n tru t. —  t  L. Ch a p p u i s , Ober
rich te r, Bern. [L. C.] —  C. Ch a p p u i s , [C. Ch.] —  + Abbé A. 
D a u c o URT, A rchivar, Delsberg. [A. D.] —  Dr. med. H. J o l i a t , 
La C haux-de-Fonds. [H . J.] —  E. K r i e g , Pfarrer, N euenstadt.
—  E. M o l l . —  Prof. Dr. A. S c h e n k , Bern. [A. Sch.] —  Prof. 
Dr. R. Z e l l e r , Bern. [R. Z.]

L U Z E R N  : D r. P. X. W e b e r ,  S taa tsarch ivar, Luzern.
[P. X. XV.]—  t  G. v o n  V iv i s ,  Major, Luzern, [v. V.] —  Dr. Fritz



V E R Z E I C H N I S  D E R  M I T A R B E I T E R  D E R  S I E B E N  B Æ N D E v

B l a s e r , Luzern. —  R. B l a s e r , Sekundarlehrer, Luzern. —  
Fr. B o s s h a r d t , Sursee. —  Prof. Dr. Hans D o m m a n n , L ittau . 
[H. D.] —  Fr. F i s c h e r , Luzern. —  Josef G a u c h , Luzern. [J. G.j
—  Dr. H. z u r  G i l g e n .  Luzern. —  Prof. Dr. Seb. G r ü t e r ,  
Luzern. — Franz H a a s - Z u m b ü h l ,  Luzern. —  Dr. H e i n e m a n n ,  
Redaktor, Luzern. —  Dr. Pau l H i l b e r .  Luzern. [P. H.] —  
t  S. K a u f m a n n ,  Chorherr, B erom ünster. [S. K.] —  M. L o c h e r .  
Luzern. —  Prof. R obert M o s e r .  —  Dr. Joh . M ü l l e r ,  Luzern. —  
t  Dr. P. E m anuel S c h e r e r ,  Sarnen. —  Dr. Hans S e g e s s e r  v o n  
B r u n e g g ,  S ch w e iz . G esandter, W arschau. [H . S. v. B. —  Otto 
S t u d e r ,  N ationalra t, Escholzm att. [ 0 .  St.] —  Jos. T r o x l e r .  
Rektor, B erom ünster. [J . T.] —  Dr. Franz Z e l g e r .  Präsident 
der Korp.-Bürgergcm einde, Luzern.]

U R I  : Dr. Ed. W y m a n n ,  S taatsarch ivar, A ltdorf. [E. W.]
—  Dr. Alex C h r i s t e n , A ltdorf. —  f  Josef F u r r e r , a lt Ländam - 
m ann, Silenen. —  Dr. K. G i s l e r , A ltdorf. —  Friedrich G i s l e r . 
Kanzlei d irek ter, A ltdorf. —  t  Em il H u b e r , Zeichenlehrer, A lt
dorf. —  Ph. K a u f m a n n , Lehrer, Beilikon. —  Prof. Dr. Karl 
M e y e r , Zürich. —  Dr. Gust. M u h e i m , Gem eindepräsident, A lt
dorf. —  Armin L u s s e r , Ingenieur, Tavarnuzze. [A. 0 .  L.] —  
t  Josef M ü l l e r , Spitalpfarrer, Altdorf. [J. M. A.] —  Alfred 
Sc Ha l l e r , Flüelen.

S C H W Y Z  : P. Rud. H e n g g e i e r ,  Prof.. Einsiedeln. [R-r.] —  
M. S t y g e r ,  a lt K anzleidirektor, Schwyz. [M. St.] — Dr. Domi
nik A u f d e r m a u r , Schwyz. [D. A.] —  M. D e t t l i n g , Schwyz.
I M. D.] —  Dr. m ed. K arl E b n g e t e r , Lachen. —  P. N orbert 
F l ü e l e r , A rchivar, Einsiedeln. —  B. FIe g n e r , Schwyz. [H.] —  
Dr. P. Ignaz H e s s , Sarnen. —  Dr. P e ter H ü s s e r , Einsiedeln.
—  t  K æ l i n , a lt K anzleidirektor, Schwyz. —  F. K i s t l e r , Rei
chenburg. —  v o n  R e d i n g , Schwyz. —  Prof. Paul R e i c h m u t h . 
Schwyz. —  f  Dr. P . Odilo R i n g h o l z  . A rchivar, Einsiedeln. —
C. S c h æ t t y , Siebnen. —  f  Dr. P. Em an. S c h e r e r , Sarnen. — 
t  Dr. P. F. S e g m ü l l e r , S taa tsarch ivar, Schwyz. [F. S.] —  E. 
W i p f , ‘̂ Pfarrer, Siebnen.

U N T E R W A L D E N  : Dr. Rob. D ü r r e r ,  S taa tsarch ivar, 
Stans. [R. D.] —  f  Al. T r u t t m a n n ,  a lt B ezirksam m ann, Sar
nen. [Al. T.] —  Dr. A lbert B r u c k n e r , Basel. —  D r. 0 . E b e r l e , 
Schwyz. —  Dr. P. Ignaz H e s s , Sarnen. [I. H .] —  Agnes v o n  
S e g e s s e r , Luzern. —  Th. W i r z - M i n g , Sarnen.

G L A R U S  : f  Dr. Adolf N a b h o iz ,  R ektor, Glarus. [Nz.]
— Paul T h ü r e r ,  Pfarrer, N etstal. —  Dr. F rieda G a l l a t i , Gla
rus. —  t  Johann  Jakob  K u b l i - M ü l l e r , Genealoge. Glarus. 
[J. J. K.-M.] —  Dr. Friedrich S c h i n d l e r , N etsta l. —  Dr. Georg 
T h ü r e r , N etstal. —  Dr. Jak o b  W i n t e l e r , Glarus.

Z U G  : f  A. W e b e r ,  a lt L andam m ann, Zug. [A. W.] —  
Dr. W ilh. Jos. M e y e r  B ibliothekar, Bern. [W. J . M.] —  Phil. 
E t t e r , S tänderat, Zug. —  Alb. I t e n , Pfarrer, Risch. —  Dr. Joh . 
K a i s e r , Prof., Zug. —  V iktor L u t h i g e r , Zug. —  G. M o n t a l t a , 
Lehrer, Z ug .—  Dr. J . M ü h l e , Z u g .—  Dr. Al. M ü l l e r , R isch .— 
M ic h .  S p e c k , Zug. —  Dr. E .  Z u m b a c h , R eg.-Sekretär, Zug.

F R E I B U R G  : f  Abbé F ranç. D u c r e s t ,  Dir. der K antons- 
u. U niversitätsb ib lio thek , Freiburg. [A. D.] —  Dr. Tobie de 
f i æ m y ,  S taa tsarch ivar, Freiburg. —  Prof. Dr. P au l Æ b i s c h e r , 
Lausanne. [P. A.] —  f  Ä. d ’Amman, Freiburg. [A. d ’A.] —  Henri 
Ba r d y , Freiburg. —  Mgr. Prof. Dr. J . B e c k , Freiburg. —  f  Emile 
Bi s e , Freiburg. —  Dr. F. B l a s e r , Luzern. —  Chorherr B o s s e n s , 
Freiburg. —  A. B i s t r z y c k i , Freiburg. —  Abbé F. B r ü l h a r t , 
Freiburg. —  f  Prof. Dr. Alb. B ü ch i, Freiburg. [A. B.] —  Prof. 
Dr. G. Ca s t e l l a , Freiburg. [G. Ca.] —  G. C o r p a t a u x , A rchivar. 
Freiburg. [G. Cx.] —- P. A thanase C o t t i e r , Freiburg. [P. A. C.]
—  Abbé Antonin C r a u s a z ,  Prof. am Collegium St. Michael, 
Freiburg. —  Mgr. C u r r a t ,  Besencens. —  Serge d e  D i e s b a c i i ,  
Freiburg. —  Séraphin D u b e  y ,  Pfarrer, Belfaux. —- Th. D u b o i s ,  
BibUothekar, Lausanne. —  Louis Év êQU OZ,  Freiburg. —  Dr. E. 
F l ü c k i g e r ,  M urten. —  E. F r a g n i è r e ,  Red., Freiburg . — 
t  Léon G e n o u d ,  Dir. des Technikum s, Freiburg. —  Emile 
G r e m a u d ,  Freiburg. —  [E. G.] —  Prof. J . J o r d a n ,  Freiburg. — 
Dr. Léon K e r n ,  Bundesarchivar, Bern. —  Mgr. J. P. K i r s c h .  
Rom. —  R. M e r z ,  Schulinspektor, M urten. [R . M.] —  Prof. Dr. 
Carl M ü l l e r ,  Neuenburg. [C. M.] —  f  M. M usy, Prof., Freiburg.
— Henri N æ f , K onservator des Musée Gruérien, Bulle. —  
Fräulein Dr. Jeanne N i q u i l l e , Freiburg. [J. N .]  —  Chorherr 
P h i l i p o n a , Chàtel Sain t Denis. —  f  Pie P h i l i p o n a , Freiburg. 
[P. P.] —  f  Jos. P i l l e r , Sekretär, Freiburg. —  Dr. L. P i t t e t , 
Freiburg. —  Jean  R i s s e . Freiburg. —  A. R o g g o , S ekundar
lehrer, Ta fers. [A. R.] —  Rom ain d e  S c h a l l e r , Freiburg. [R. S.]
— Prof. Dr. G. S c h n ü r e r , La Chassotte, Givisiez. [G. Schn.] — 
L. S c h n y d e r , Bern. —  Dr. Aug. S c h o r d e r e t , Freiburg . [Aug. 
Sch.] —  P. Ä. S t e i g e r , K loster M aigrauge, Freiburg. —  f  F. 
T h é v o z , Freiburg. — B ernard d e  V e v e y , Freiburg. [B. de V.]  — 
H ubert d e  V e v e y , Freiburg. [H. V.]  —  f  M. d e  W e c k , Freiburg.
— Pierre d e  Z u r i c h , Freiburg.

S O LO T H U R N  : Dr. J . K æ l in ,  S taatsarch ivar, Solothurn, 
i J .  K.] —  Dr. Leo A l t e r m a t t , Solothurn. —  Dr. Bruno A mi  e t  , 
Olten. [B. A.] —  Ferd. v o n  A r x . Solothurn. —  Dr. Max v o n  A r x , 
Olten. —  W. v o n  A r x , Prof., Solothurn. — W. B.-e r l e , M aria
stein; [W. B.] —  Dr. H erm ann B ü c h i , Solothurn. —  H. C o m m e n t , 
Pfarrer, Basel. [H. C.] —  Dr. H. D i e t s c h i , S tad tam m an n , 
Olten. [H . D.] —  Fräulein Dr. H. D œ r f l i g e r , Schöftland . —

F. E g g e n s c h w i l e r , Lehrer, Zuchwil. [F. E.] —  A. F u r r e r . 
Lehrer, Schönenwerd. —  F. F ü r s t , Solothurn. —  Dr. A. L e c h n e r , 
Staatsschreiber, S o lo th u rn .—  Dom herr J . M assen, Solothurn. — 
t  Dom herr E. N i g g l i , Solothurn. [E. N.] —  Dr. St. P i n œ s c h . 
Solothurn. —  Prof. Dr. W. R i t z , Bern. —• Dr. E rnst S c h e n k e r . 
Solothurn. — J . S i m m e n , Am tsschreiber, Solothurn. —  X aver 
S t o c k e r , Solothurn. —  Prof. Dr. E. T a t a r i n o f f , Solothurn. 
[E. T.] —  Dr. Hans T r i b o l e t , Bern. [H . Tr.] —  f  M ajor G. 
v o n  Vivis, Luzern, [v. V.] —  G. W æ l c h l i , Solothurn. —  J . W a l 
t e r , Solothurn. —  G. W y s s , Solothurn.

B A S E L S T A D T  und B A S E L L A N D  : Dr. Aug. B u r c k 
h a r d t ,  Basel. [A. B.] —- Dr. Carl R ott i ,  B iblio thekar an der 
öffentlichen Bibliothek, Basel. [C. Ro.] —  Prof. Dr. Friedrich 
M a n g o ld ,  Dir. des Schweiz. W irtschaftsarchivs, Basel.—  Dr. Otto 
G a s  s. K antonsbibliothekar, L iestal. [0. G.]— Dr. Karl G a u s s ,  
a lt Pfarrer, Liestal. —  Prof. Dr. G. B i n z , O berbibliothekar der 
ö (lenti. B ibliothek, Basel. —  Dr. Paul B u r c k h a r d t , Rektor. 
Basel. —  Dr. E rn st E r n i , R egierungsrat, L iestal. —  Dr. Ludwig 
F r e i v o g e l , Basel. —  f  Dr. T rau g o tt G e e r i n g , Basel. — Prof. 
Dr. J. A. I I æ f l i g e r , Basel. [I. A. H.] —  Prof. Dr. Ed. His. 
Basel. [E. H.] —  P. H o f e r , Landw irtschaftslehrer, Liestal. — 
Dr. August H u b e r , a lt S taa tsarch ivar, Basel. —  f  L- E. I s e l i n . 
Pfarrer, R iehen bei Basel. —  Dr. E rn st J e n n i , Basel. —  H. 
J o n e l i , Neu Allschwil. [H. J.] —  Dr. R. K a u f m a n n , Basel. 
[R. K.] —  Dr. A. K ü r y , Prof. und  Bischof der Christkath. 
K irche der Schweiz, Bern. —  Dr. F. L e u t h a r d t , K onservator 
des K antonalen  Museums, Liestal. —  F. L i e b r i c i i , Basel. — 
Dr. H. L u t z , Biblio thekar an der Landesbibliothek, Bern. — 
Dr. Em il Major, K onservator des historischen Museums, Basel.
—  Prof. Dr. W ilh. M e r i  a n . Basel. —  f  Dr. A. N o r d m a n n , Basel.
—  Dr. Th. N o r d m a n n , Basel. —  Dr. E. R e f a r d t , Basel. —  
Dr. Paul R o t h , Staa tsarch ivar, Basel. [P. Ro.] —  Dr. Hans 
Franz S a r a s i n , Basel. —  Prof. Dr. E rn st S t æ h e l i n , Basel. — 
W. R. S t æ h E l i n , Basel. —  P. S t e i n e r , M issionar, Basel. [P. St.]
—  Dr. Adr. S t ü c k e l b e r g , Basel. [Adr. St.] — f  Prof. Dr. E. A. 
S t ü c k e l b e r g , Basel. [E. A. St.] —  Prof. Dr. Rudolf T h o m m e n . 
Basel. —  Dr. Hans Georg W a c k e r n a g e l , P rivatdozen t, Basel. 
[H. G. W.] —  Dr. K arl W e b e r , P rivatdozen t, Zürich.

S C H A F F H A U S E N  : Dr. H. W e r n e r ,  Staatsarchivar. 
Sc half hausen. [H . W .]—  H. W a a n e r - K e l l e r ,  R ektor, Basel. 
[W .-K.] — Dr. 0 . Steif« 1 B r y o e r .  Schaffhausen. — f  J . H. 
B æ s c h l i n , a lt Stadtgenealoge, Schaffhausen. [J . H. D.] —  M. 
B e n d e l , Schallhausen. —  Erw in B ü h r e r , Lehrer, Schaffhausen. 
[Er. B.] —  R obert H a r d e r , Schaffhausen. —  Dr. K. H e n i c i n g . 
a lt K antonsbib lio thekar, Schaffhausen. —  Gg. K u m m e r , Schaff
hausen. [G. K.] —  Dr. F. R i p p m a n n , S taatsanw alt, Schalfhausen.
—  A. S t e i n e g g e r , Neuhausen. [A. St.] —■ Dr. K. S u l z b e r g e r . 
K onservator, Schaffhausen. —  Dr. W alter U t z i n g e r , Schalfhau
sen. —  G. W i n z e l e r , Basel. —  Dr. J . Wipp, B uchtalen  (Schaff
hausen). —  f  H. W ü s c h e r - B e c c h i , Schalfhausen. [W ü-Be.]

A P P E N Z E L L  : Dr. A. M a r t i ,  a lt K antonsbibliothekar.. 
H endschikon bei Lenzburg. [A. M.] —  Dr. phil. Em il S c h i e s s . 
Herisau. [E . Sch.] —  Dr. phil. Rosa S c h u d e l - B e n z , Z ürich .

S A N K T  G A L L E N  : f  Prof.? Dr. PI. B ü t l e r ,  St. Gallen.
[Dt.] —  Dr. J . M ü l le r ,  Stiftsb ib lio thekar, S t. Gallen. [J . M.] —  
W. B æ r l e , M ariastein. —  Dr. E. B æ c i i l e r , St. Gallen. —
—  W . B a u m g a r t n e r , St. Gallen. —  Dr. H. B e s s i .e r , S t. Gal
len. —  Alois B l c e c h l i g e r , U znach. —  f  Dr. Ca v e l t i , Gossau.
—  Prof. H einrich E d e l m a n n , St. Gallen. [H . E.] —  Dr. J . E g l i . 
St. Gallen. [J. E.] —  Prof. Dr. W . E h r e n z e l l e r , St. Gallen. 
[W. E.] —  J . F æ h , K altbrunn. [J. F.] —  Oskar F æ s s l e r . 
R edaktor, St- Gallen. [0. F.] —  G ottfried Felder, Sek.-Lehrer. 
S t. Gallen. [G. Fd.] —  G. G e e l , Lehrer, S t. Gallen. —  f  Prof. 
Dr. H a g m a n n , S t. Gallen. [Hg.] —  W . H e i m , Pfarrer, St. Gal
len. —  t  C. H e l b l i n g , R atsschreiber, Rapperswil. —  Dr. Th. 
H o l e n s t e i n , N ationa lra t, St. Gallen. [Th. H .]— Dr. H o h l e n 
s t e  i n , Zürich. —  Prof. Dr. E. K i n d , St. Gallen. —  Dr. W. 
M a n z , Zürich. —  A. M ü l l e r , Erziehungsrat, S t. Gallen. [A. Mü.]
—  Prof. Dr. W . N æ f , Gümligen bei Bern. —  Frl. Dora F. 
R i t t m e y e r , St. Gallen. [D. F. R.] —  R. S c i i e d l e r , Pfarrer, 
Langenthal. —  G. A. S c h e l l i n g , a lt P farrer, S t. Gallen. — 
Em il S c h l u m p f , St. Gallen. —  Dr. M. S c h n e l l m a n n , B ibliothe
kar an  der B ürgerbibliothek, Luzern. [M. Schn.] —  H. S e g e s s e r  
v o n  B r u n e g g , Schweiz. G esandter, W arschau. [H. S. v. B.] — 
t  Dr. P. F . S e g m ü l l e r , Schwyz. [F. S.] —  P. N o t k e r  W e t t a c h . 
B reitenbach. —  Josef W i l d , St. Gallen. —  F. W i l l y , B ibliothe
kar Rorschach. —  0. W o h n l i c h , Trogen.

G R A U B Ü N D E N  : Dr. F. P i e t h ,  Bibliothekar, Chur 
[F. P.] —  Prof. Dr. L. Jo o s ,  Chur. [L. J .] —  Dr. Oskar A l i g .
—  Dr. H. v o n  A l b e r t i  Ni, Zürich. —  Ch. B a r d o l a , Sam aden.
— [Ch. B.] —  J. B a t t a g l i a , bischöfl. Archivar. Chur. —  Dr. 
A. B a u e r , Bern. [B .l—  Dr. J . Ca i i a n n e s , Dom herr. Chur. [Chs.]
—  Prof. Dr. B. C a l i e z i , Chur. —  Dr. C. Ca m e n i s c h , Fe tan. [C. C.]
—  D. E. C a m e n i s c h , Valendas. —  Chr. Ca m i n a d a , Domdekan. 
Chur. —  Prof. Dr. Anton v o n  Ca s t e l m u r , Schwyz. [A. v. C.] — 
Georg C a s u r a , Ranz. —• A. C iocco, Mesocco. —  G. C o n r a d , Se
kre tä r der L ia  Iiomantscha, Chur. —  Dr. U. C o n r a d  v o n  B a l - 
d e n s t e i n , Chur. —  P. N otker C u r t i , Disentis. [P. N. C.] — 
J . D e m o n t , Präsident, Seewis bei Ilanz. —  J . D i s c h , Regierungs
sekretär, Chur. —  Dr. Peter F l i s c h , W ynigen. —  Dr. P. G t l l a r -
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d o n , Staa tsarch iv a r, Chur. [P. G.] —  N. L. G i s e p , Chur. [N. 
L. G.] —  D r. A. G r i s  o h , (Erlikon. —  Prof. B. H a r t m a n n , 
Chur. [B. H.] —  Florian  H e w , K losters-Dörfli. —  Dr. C. v o n  
J e c k l i n , a lt R ek to r, Chur. [C. J.] —  f  Dr. F . J e c k l i n , S taa ts 
archivar, Chur. [F . J.] —  Dr. E. J e n a l , Sam naun. —  Dr. Roh. 
J u s t , Arosa. —  L. J u v a l t a - C l o e t t a , Chur. —  R. K r æ t t l i , 
Präsiden t, Igis. —  Jak . L a r g ì  a d  è r , Basel. —  Dr. B. Ma t h i e u , 
Chur. [B. M.] —  Prof. J . M i c h e l , R ektor, Chur. —  Anton 
M o o s e r , M aienfeld. [A. M.] —  Dr. A. P f i s t e r , Basel. [A. Pf.]
—  Dr. R obert v o n  P l a n t a , F ürstenau . [R. v. P.] —  G. v o n  
P l a n t a , F ürstenau . [G. v. P.] —  Prof. B. P u o r g e r , Chur 
[B. P.] —  Dr. J .  R o b b i , Chur. —  Dr. H ans R o t h , Gym nasial
lehrer, Bern. —  f  P. N iklaus v o n  S a l i s , O ttobeuron. [P. N. v. S.]
—  Dr. G. S c h n e e l i , Zürich. —  T. S e m a d e n i , Pfarrer, Brusio. 
[T. S.] —  Dr. J . J . S i m o n e t , K anonikus, Chur. [J . S.] —  F. 
S p r e c h e r , P farrer, K üblis. —  f  Th. S p r e c h e r  v o n  B e r n e g g . 
O berst u. Chef des G eneralstabes, Maienfeld. —  J . R . T r u o g  
D ekan, Jenaz. [J. R. T.] —  Tina T r u o g - S a l u z , Chur. —  f  M. 
V a l e r , S tad ta rch iva r, Chur. [M. V.] —  P. A. V i n c e n z , K an
tonsrichter, T r  uns. [P . A. V.]  —  A ndry V i t a l , Schuls. —  Jo a 
chim Z a r r o , P farrer, Roveredo. —  Prof. Dr. A. M. Z e n d r a l l i , 
Chur.

A A R G A U  : f  F ritz  W e r n l i ,  a lt S tad tb ib lio thekar, Lau
fenburg. [F. W .]—  D r. H ans T r i b o l e t ,  Bern. [H . Tr.] —  Jos. 
A c k e r m a n n , Lehrer, W egenste tten . —  R. B l a s e r , Luzern. — 
Dr. R . B o s c h , Seengen. —  F. B u h o f e r , Pfarrer, Gontenschwil. 
[F. Bu.] —  P. D i e b o l d e r , Pfarrer, Azmoos. [P. D.] —  E. F rceh - 
l i c h , Pfarrer, Brugg. [E . F.] —  Dr. A. G e s s n e r , A arau. [A. G.]
—  t  Th. G r æ n i c h e r , A rchitekt, Zofingen* [Gr.] —  Dr. A. H e l - 
b l i n g , A arau. [A. Hlg.] —  f  K onrad K u n z , K aplan , Mellingen
—  Dr. 0 . M i t t l e r , Gräniclien. [0 . M.] —  Ew. R e i n h a r d , 
W in te rth u r. —  Dr. H. R o s e n b e r g e r , Turgi. [H . R.] —  Dr. 
H. S c h n e i d e r , Basel. [H . Sch.] —  G. W i e d e r k e h r , W ohlen. 
[G. W .] —  f  Dr. F . Z i m m e r l i n , Zofingen. —  Dr. 0 .  Z ü r
c h e r , Baden. [0 . Z.]

T H U R G A U  : F . S c h a l t e g g e r ,  a lt K antonsarchivar, Frauen- 
fekl. [Sch.] —  Dr. E . L eis i ,  R ektor, Frauenfeld. —  Prof. Dr. Th. 
G r e y e r z , Frauenfeld . [Gr-z.] —  Prof. Dr. E . H e r d i , Frauenfeld.
—  Dr. Al. K n i t t e l , P farrer, W indisch. —  J . R i c k e n m a n n , 
a lt K an tonsb ib lio thekar, Frauenfeld . —  Dr. A lbert S c h e i w i l l e r , 
Prof., D ingenhard  bei F rauenfeld . [A. Sch.] —  Dr. F. S c h o c h . 
K üsnaclit [Zürich]. —  F. W i l l i , Rorschach.

T E S S IN  : Prof. Dr. Célestin T re z z in i ,  Freiburg. [C. T.]
W A A D T  : M axime R a y m o n d ,  Staa tsarch ivar, Lausanne. 

[M. R.] —  Fr. A m i g u e t , Major, Morges. — M. B a r b e y , Valeyres 
sous R ances. [M. B.]  —  A rnold B o n a r d , Red., Lausanne. [A .  R.]
—  E. B o n j o u r , K onservato r, Lausanne. —  V. H. B o u r g e o i s , 
Yverdon. [V. H. B. oder V. B.] —  G. A. B r i d e l , Verleger, L au
sanne. [G. A. B.] —  Prof. Ph . B r i d e l , Lausanne. [Ph. B.] —  
Prof. A. B u r m e i s t e r , Payerne. [B.] — W . Ca r t e r e t . [W. C.] —  
E. C h u a r d , a lt B undesrat, Lausanne. —  E. C o r n a z , Lausanne.
—  F. Th. D u b o i s , K antonsb ib lio thekar, Lausanne. —  Prof. 
Dr. Ch. G i l l i a r d , Lausanne. —  R. G r a s s e t , L ’A bergem ent. 
[R. G.] —  Dr. m ed. André G u i s a n , Lausanne. —  Marc H e n - 
r i o u d , Bern. —  Prof. André K o h l e r , Lausanne. —  H. L æ s e r , 
Lausanne. [H. Lr.] —  E rn est L e d e r r e y , O berst, Lausanne. —  
Ch. L i n d e r . Lausanne. —  Prof. M e y l a n - F a u r e , Lausanne.
—  t  M aurice M i l l i o u d , Lausanne. —  f  A. de M o n t e t , Corseaux 
s /Vevey. [A. de M.] —  Eugène M o t t a z , a lt D ir. des D H V . 
[E. M.] —  M arius P e r r i n , L ausanne. —  H enri P e r r o c h o n , 
Payerne. —  A. R o u l i n , K antonsb ib lio thekar, Lausanne. [A. R.]
—  t  E rn es t S a v a r y , Scliulinspektor, Lausanne. —  f  Prof. H. 
VTJiLLEUMiER, Lausanne.

W A L L I S  : Dr. Leo M e y e r ,  Staa tsarch ivar, S itten . [L. Mr.]
—  J . B. B e r t r a n d , A potheker, Chexbres. [J . B. B.] —  f  Pierre 
B i o l e y , Apotheker, M onthey. —  J .  Ch. d e  C o u r t e n , K antons
bibliothekar, S itten . [Cn.] —  P rio r D e l è z e , V al d ’Illiez. — 
Chorherr L. D u p o n t - L a c h e n a l , St. Maurice. [L. D.-L.] —  f  Prof. 
J . E g g s , Sitten . — W .  H æ n n i , Sitten . —  D r .  E. H a u s e r , Zürich.
—  D om herr Dr. D. I m e s c h , S itten . [D. I.] —  J . L a u b e r , Pfarrer. 
Agarn. —  Dr. W  A. L i e b e s k i n d , Genf. —  R. L o r é t a n , Sitten .
I R. L.] —  t  Jos. M o r a n d , K antonsarchäolog , M artigny. —  
J . S i e g e n , Prior, K ip pel. —  E. T a m i n i , S pitalp farrer, S itten . 
[Ta.]

N E U E N B U R G  : L. M o n t a n d o l i ,  Archivar, Neuenburg. 
L. M.] —  Prof. Louis A u b e r t , N euenburg. [L. A.] —  f  M a u r i c e  

B o y  d e  l a  T o u r , N euenburg. [B.] —  A rm and D u P a s q u i e r , 
N euenburg. [A. DP.] —  Dr. P. F a  v a r g  e r , A dvokat, N euenburg. 
P. F.] —  f  Prof. Philippe G o d e t . N euenburg. —  Dr. Marcel 

G o d e t , Dir. der S c h w e iz .  Landesbib lio thek , Bern. [M. G.] —  
t  Jean  G r e l l e t , Peseux. [J . Gt.] —  Prof. Em m anuel J u n o d , 
N euenburg. [E. J.] —  f  Prof. Ju les L e  Co u l t r e , N euenburg.
—  A lbert M i c h a u d , K onservato r des M ünzkabinetts, La Chaux 
de Fonds. —  Prof. Dr. A rthu r P i a g e t , S taa tsarch ivar, N euen
burg. [A. P.] —  f  A rnold R o b e r t , a lt S tän d era t, La Chaux 
de Fonds. [A. R.] —  W illy S c h m i d , N euenburg. [W. S.] —  Louis 
T h é v e n a z , Archivar, N euenburg. [L. T . ]  —  Prof. Pau l V o u g a , 
N euenburg. [P. V.]

G E N F  : Prof. Dr. P . E. M a r t i n ,  S taa tsarch ivar. [P. E. M.]
— Charles R o c h ,  A rchivar. [C.R.] —  Prof. H enri G r a n d j e a n .

[H. G.] —  Fernand  A u b e r t , K onservator. [F. A.] —  Henri d ’A u - 
r i o l . [H . d ’A.] —  Prof. Dr. A ntony B a b e l . [A. B.] —  Frédéric 
B a r b e y , S c h w e iz .  G esandter in B rüssel. [F. B.] —  Edm ond 
B a r d e . [E. Be.] —  Dr. V ictor .v a n  B e r c h e m . [V. van  B.] —  
D r. Alphonse B e r n o u d . —  Rodolphe B i e l e r . [R . B.] —  Louis 
B l o n d e l , Dir. des « Vieux Gencve ». [L. B.] —  E . B o l e s l a s , 
A ppellationsrichter. —  Prof. Charles B o r g e a u d . —  Marc Au
guste B o r g e a u d . —  Dr. M aurice B o u b i e r . —  Prof. F. B ou- 
c h a r d y . —  Jean  B o u v i e r . [J . B.] —  f  E. L. B u r n e t . [E. L. B.]
—  E rnest C i i a p o n n i è RE. —  Dr. P au l C i i a p o n n i è r e . —  E douard  
Ch a p u i s a t , a lt Dir. des Journal de Genève. [E d. Ch.] —  
A lbert C h o i s y . [A. Ch.] —  Prof. Eugène C h o i s y . [E . Ch.] — 
Prof. Ed. C l a p a r è d e . [E d. C.] —  André C o r b a z , Jussy . [A. Cz.]
—  Louis D e b a r g e . —  H. D e l a r u e , B iblio thekar. [H . D.] — 
H. D e n k i n g e r , Pfarrer. [H . D.] —  Dr. H enry D e o n n a . [H. Da.]
—  Prof. W . D e o n n a . [W. Da.] —  G ustave D o l t . —  André 
D u c k e r t . —  Ed. D u f o u r , Biblio thekar. —  J .  P . F e r r i e r . 
[J . P . F.] —  Théodore F o e x . [Tli. F.] —  Francis F o s s é , Perly . —
H. F r i d e r i c h . [H. F.] —  M. L. d e  G a l l a t i n . [M. L. G.] — 
Frédéric G a r d y , Dir. der B ibliothèque publique. [F. G.] — 
f  H. G o l a y . —  W illiam  G u e x . —  Prof. Antoine G u i l l a n d . 
Zürich. —  Alexandre G u i l l o t . —  Dr. 0. H a s s l e r . —  t  O tto  
K a r m i n . [0. K.] —  Prof. Dr. P ierre K o h l e r , Bern. —  Ulysse 
K u n z - A u b e r t . [U. K.] —  Dr. P. L. L a d a m e . [P. L. L.] —  
D avid L a s s e r r e , Lausanne. [D. L.] —  Dr. Jacques L e  F o r t . 
[J. L.] —  f  Henri L e  F o r t , R ichter. [H . L.] —  f  Dr. H ektor 
M a i l l a r t . [H. M.] —  F räu lein  M arianne M a i l l a r t . —  Fräulein  
M arguerite M a i r e . [Marg. M.] —  f  Camille M a r t i n , A rch itek t, 
P e tit Lancy. —  t  Prof. Dr. W illiam  M a r t i n , Zürich. —  Fräulein  
M arguerite Ma u e r h o f e r . — Prof. J . J . M o n n i e r . [J . J . M.] —  
A. d e  M o n t f a l c o n , R ichter. [A. de M.] —  A. M u s s a r d , Versoix.
—  Dr. Henri N æ f , K onservator, Bulle. —  F rau  H . N æ f - 
R e v i l l i o d . [Hél. R.] —  Marc P e t e r , Schweiz. G esandter in 
W ashington. —  Dr. C onstant P i c o t . [C. P.] —  Thérèse P i t 
t a r e . [Th. P.] —  F räu lein  Danielle P l a n . — Prof. Marcel R a y 
m o n d . Basel. —  t  Prof. Louis R e v e r d i n . —  Prof. H enri R e v e r - 
d i n . —  Jean  R i l l i e t . —  Dr. Frédéric R i l l i e t , Bellevue. — 
f  Prof. Eugène R i t t e r . [E . R.] —  P farrer Th. R i v i e r , Freiburg .
—  F . F . R o g e t . —  A lbert R o u s s y . —  Prof. François R u c h o n .
—  B. S c i i a t z - F a l c o n . [B. S.] —  Alfred S c h r e i b e r , A dvokat.
—  Jean  S e i t z  [S.] —  S o r d e t . —  Prof. C. P . T e r r i e r . —  Prof. 
Georges T i e r c y . —  F räu lein  Dr. Em ilie T r e m b l e y . [E. Tr.]
—  G ustave V a u c h e r , U nterarch ivar. [G. V.] —  Charles V e t t i - 
n e r . —  Graf Pierre d e  V i r y , Viry (H te. Savoie). [P. V.] —  H. 
d e  V r i e s , Freiburg. [H . Vr.] —  Prof. Charles W e r n e r . — 
Dr. J . W i d m e r , Journalist.

A l l g e m e i n e  Mit arbe i t er .

f  P ie tro  A i r o l d i , A rchitekt, Lugano. —  Dr. H ektor A m m a n n , 
S taa tsarch ivar, A arau. —  Prof. G ustave A t t i n g e r , Neuenburg.
—  Dr. H. B æ c h t o l d - S t æ u b l i , Basel. [H . B .-St.] —  f  Prof. 
Dr. Ed. B æ i i l e r , P farrer, Gampelen. [E. B.] —  J . B a l t e n s b e r - 
g e r , Bern. —  Frédéric B a r b e y , Schweiz. Gesandter, Brüssel. 
[F. B.] —  A. B a u e r , K onsul der Rep. Dominicaine, Bern. [B.] —  
t  G. B a u m b e r g e r , N ationa lra t, Zürich. —  t  Dr. M. B a u r , Bern.
—  f  Prof. Dr. F . B e c k e r , O berst, Zürich. —  Dr. A lbert B e l m o n t . 
N ationa lra t, Basel. —  Prof. E. B é g u e l i n , N euenburg. —  Dr. Ch. 
B e n z i g e r , Danzig. [C. Bzr.] —  A. B e r r à  Genf. —  Prof. J . 
B e u r e t - F r a n t z , Bern. [J. B .-F.] —  Dr. B i n d s c h e d l e r , Zürich.
—  Dr. H ans B l œ s c h , O berbibliothekar, Bern. [H. B.] —  Prof. 
Dr. G. B o h n e n b l u s t , Genf. [G. Bst.] —  Dr. H. B o r n , In te rlaken . 
—- R. B r a t s c i i i , N ationalra t, Bern. —  P. S. B r æ t t l e , Freiburg.
—  Ph. B r i d e l , Lausanne. —  Dr. A. B r u c k n e r , Basel. [A. Br.]
—  Dr. C. B r ü s c h We i l e r , Zürich. —  j* Heinrich B r u n n e r , S ta d t
bibliothekar, W in te rth u r. [H . Br.] —  f  Prof. Dr. A. B ü C H i ,  
Freiburg. [A. B.] —  P. A. B ü r g l e r , Luzern. [P . A. B.] —  Prof. 
J . Ca r l , Genf. —  f  Prof. W illiam  Ca r t , Lausanne. —  L. C h a - 
z a i , K antonsarch ivar, Bellinzona. —  F ran k  C h o i s y , Genf. —  
Eugène C h o i s y , Genf. —  E douard  C h a p u i s a t , a lt  D ir. des 
Journal de Genève, Genf. [E d. Ch.] —  W . C l a u s , Zürich. —  
t  L. C o u r t i i i o n , Genf. [L. C.] —  Lucien C r a m e r , Genf. —  
f  Abbé A. D a u c o u r t , Delsberg. [A. D.] —  P. D e s g o u t t e s , 
Genf. —  Dr. H. D ü b i , Bern. [H . D.] —  Dr. R obert D ü r r e r . 
Staa tsarch ivar, S tans. [R. D.] —  f  A. F. C. d ’E t e r n o d , Genf. — 
t  R. W . d ’E v e r s t a g , Bern. —  M arius F a l l e t , Le Locle. — 
Dr. Ch. F a u c o n n e t , Bern. —  t  G. F a v e y , Bundesrichter. 
Lausanne. —  Dr. E . F e e r , Berlin. —  Prof. Dr. H ans F e h r . 
Muri [Bern]. —  Dr. P. A. F e l d s c h e r , Bern. —  Prof. Dr. R. 
F e l l e r , Bern. —  + F. F e y l e r , Oberst, S t. Prex. —  P. B. F l e u r y . 
Freiburg. [B. F.] —  Dr. H. F l ü c k i g e r , Bern. —  L. F o r e s t i e r . 
Founex [W aadt]. —  E. F r a g n i è r e , R edaktor, Freiburg. — 
Prof. Dr. O tto F r e i i n e r , Herisau. —  Oskar F r e i , Pfarrer, Meilen.
—  Dr. H. F r e u d i g e r , Bern. —  A. F r e y , Freiburg. —  R. 0. 
F r i c k , N euenburg. —  Prof. Dr. E rn st Ga g l i a r d i , Zürich. —
D. L. G a l e r e  a t  u, B augy s/C lärens. —  F rau  Dr. F rieda G a l 
l a t i , Glarus. —  + Dr. F. G a n g u i l l e t , Bern. —  Dr. A. Ga s s n e r . 
Schaffhausen. —  E. G e r b e r , Zürich. [E . G.] —  Dr. P. G i l l a r - 
d o n , Staa tsarch ivar, Chur. —  + Prof. Dr. M. G m ü r , Bern. — 
Fräulein  M arguerite G o b a t , L attrigen . [M. G.] —  Dr. Marcel 
G o d e t , Dir. der Schweiz. Landesbibliothek, Bern. [M. G.] — 
Fräulein  Em ilie G o u r d , Pregny. —  Prof. Henri G r a n d j e a n . 
Genf. [H. G.] —  A. G r a n d j e a n , Lausanne. —  f  Jea n  G r e l l e t .
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Peseux. [ J .  Gt.] —  Pierre G r e l l e t , Journa list, Chailly s/C lärens. 
[P . G.] —  Prof. Dr. 0 . v o n  G r e y e r z , Bern. [0 . v. G.] —  Dr. Otto 
G r œ g e r , K üsnach t (Zürich). —  Prof. Dr. Sebastian G r ü t e r , 
Luzern. [S. G.] —  t  Prof. Dr. W . H a d o r n , Bern. —  A. H æ r r y , 
Zürich. —  Dr. K arl H a f n e r , R egierungsrat, Zürich. —  E. H a h n , 
a lt A ssistent am  Schweiz. Landesm useum , Zürich. [E. H.] — 
Dr. O tto  H a s s l e r , P e tit  Lancy. [0 . H.] —  f  K aspar H a u s e r , 
W inte rthu r. —  Dr. Edw in H a u s e r , A djunk t des S taatsarchivars, 
Zürich. —  F rau  Dr. Ju lie  H e i e r l i , Zürich. —  Marc H e n r i o u d , 
Bern. —  Dr. H e r c o d , L ausanne. [M. L. H.] —  Dr. E. H e r d i , 
Frauenfeld. —  Frl. Dr. M. L. H e r k i n g , Bern. —  0 . H e r o l d , 
a lt D ekan, W in te rth u r. —  A. W . H e r z i g , eidg. Beam ter, Bern.
—  W . H e r z o g , Pfarrer, Laufen [Berner Ju ra]. [W. Hg.] —  f  Prof. 
W. H e u b i , Lausanne. —  Prof. Dr. Ed. H e y c k , Erm atingen. —  
Dr. P au l H i l b e r , Luzern. —  Pau l F . H o f e r , Fürsprech, B e rn .— 
Prof. D r. E. H o f f m a n n - K r a y e r , Basel. [E. H .-K .] —  Karl 
P. H ü b s c h e r . —  J . U. H u b s c h m i e d , Prof. am Seminar, 
K üsnacht [Zürich]. —  0 . H u l f t e g g e r , Zürich. [0 . H.] —  Dr. 
Jean  H u r n i , N euenburg. [J . H.] —  Prof. Ju les J e a n j a q u e t , 
Neuenburg. [J . J .] —  Dr. J . K æ c h , Brugg. —  f  Dr. O tto 
K arm in, Genf. [Ó. K.] —  Dr. Léon K e r n , B undesarchivar, 
Bern. [L. K.] —  Dr. K e r n , Zürich. —  Dr. M. L. K e r n , Biblio
thekar. [M. L. K.] —  H. K e s s l e r , Zürich. —  Prof. Dr. M. K n a r r , 
Freiburg. —  Dr. F . K n u c h e l , R edaktor, Basel. —  Prof. Dr. Pierre 
K o h l e r , B ern. —  U. ICu n z - A u b e r t , Genf. —  Dr. C. L a d a m e , 
Genf. —  Dr. K. L a n d o l t , Baden. —  f  Dr. Charles L a r d y , ehem. 
M inister, Châtillon s /Bevaix. —  Prof. Dr. A nton L a r g i a d è r , 
S taa tsarch ivar, Zürich. —  D. L a s s e r r e , Lausanne. —  Dr. R. 
L a u r - B e l a r t , Basel. —  Prof. Dr. H. L e h m a n n , Dir. des Schweiz. 
Landesm useum s, Zürich. —  Dr. K u rt L e s s i n g , Bern. —  Prof. 
Alfred L o m b a r d , N euenburg. —  C. A. L o o s l i , Schriftsteller, 
Bümpliz. —  Dr. R. L ü d i , Dir. der Schweiz. Depeschenagentur, 
Bern. —  K arl J . L ü t i i i , Bibliothekar, Bern. [K . J. L.] —  0 . 
L ü t s c h g , Ingenieur, Bern. —  Dr. A lbert M a a g , Biel. —  Dr. C. 
v o n  M a n d a c h , K onservator des K unstm useum s, Bern. [C. v. M.]
—  Prof. Dr. F. M a n g o l d , Basel. —  Prof. Dr. P . E. Ma r t i n , 
S taa tsarch ivar, Genf. [P. E. M.] —  f  Camille M a r t i n , A rchitekt, 
P e tit Lancy. —  Dr. W illiam  M a r t i n , Genf. [W. M.] —  Frl. 
M arguerite M a u e r h o f e r , N euenburg. —  Mé g e v e t , Genf. —  
Dr. H. M e r z , Burgdorf. —  Prof. Dr. K arl M e y e r , Zürich. —  
E .  M e y e r , A djunk t des S taa tsarch ivars, Bern. —  f  Prof. Dr.
G. M e y e r  v o n  K n o n a u , Zürich. [G. M. v. K.] —- J . M œ i i r , 
Chef des Schweiz. A usw anderungsam tes, Bern. —  Prof. J . J. 
M o n n i e r , Genf. —  Léon M o n t a n d o n , A rchivar, Neuenburg. 
[L. M.] —  Prof. Dr. E rnest M o r e l , P farrer, N euenburg. —  
Dr. L. v o n  M u r a l t , Zürich. —  Prof. D r Carl M ü l l e r , N euen
burg. [C. M.] —  A. M ü l l e r , P farrer. St. Gallen. —  Prof. Dr. 
A lbert N æ f , Lausanne. —  Prof. Dr. A. N æ g e l ï , Trogen. — 
Prof. Dr. K arl N e f , Basel. —  R. N e t z h a m m e r , Basel. [R. N.]
—  Dr. R. N i c o l a s , Berlin. —  f  Dr. A. N o r d m a n n , Basel. —  
t  Prof. Dr. W ilhelm  Œ c h s l i , Zürich. —  Tell P e r r i n , A dvokat, 
La Chaux de Fonds. —  Dr. F. 0 . P e s t a l o z z i , Zürich. —  Prof. 
Jules PÉTREMAND, N euenburg. —  A. P i a g e t , Staatsarchivar, 
N euenburg. [A. P.] —  W . P i e r r e h u m b e r t , N euenburg. —  G. A. 
P i g u e t , L ausanne. —  Prof. Dr. Eugène P i t t a r d , Genf. —  Dr. 
P .  Dom. P l a n z e r , A rchivar, Rom. —  E. P l a t z h o f f - L e j e u n e , 
Pfarrer, Le B ullet (W aadt). [E. P.-L.] — f  A. P oc it o n - D e m m e .

Bern. —  t  Jean  d e  P u r y , N euenburg. [J. de P.] —  J . R æ b e r , 
Bern. —  E. F . R a e u b e r , In te rlaken . [R . ]  —  Prof. W illiam  E. 
R a p p a r d , Genf. —  B urckhard t R e b e r ,V Genf. [B. R.] — J . R e - 
b o l d , Oberst, Bern. —  Dr. E. R e f a r d t , Basel. —  j  Prof. Dr. 
R e i c h e s b e r g , Bern. —  Prof. Dr. H. R e n n e f a h r t , Bern. —  + Dr. 
M. R c e t h l i s b e r g e r , Konsul von K olum bien, Bern. —  f  Virgile 
R o s s e l , B undesrichter, Lausanne. —  Dr. Hans R o t h , Gym nasial
lehrer, Bern. —  f  Dr. Ed. R o t t , a lt Legationsrat, Paris. —  Alf. 
R u f e r , A rchivar am  Bundesarchiv, Bern. [A. R.] —  Prof. Dr. L. 
R. v o n  S a l i s , Bern. —  E. T. S a n t s c h i , ICreuzIingen. —  Frl. E. 
S a u e r , Paris. —  Prof. Dr. G. S a u s e r - H a l l , Genf. —  F. S c h a l t 
e g g e r , a lt S taatsarch ivar, Frauenfeld . [ S c h .] —  t  Prof. Dr. H. 
S c h a r d t , Zürich. —  P farrer S c h e l l i n g , St. Gallen. [Schg.] —  
Prof. Dr. G. S c h i r m e r , Zürich. [G. Sch.] —  Em il S c h l u m p f , 
Reallehrer, S t. Gallen. —  H. S c h n e b e l i , Zürich. —  E . S c h n e e 
b e r g e r , Gym nasiallehrer, Bern. —- Dr. H. S c h n e i d e r , Basel. —  
Prof. Dr. E. S c h n e i d e r , Riga. [E . Sch.] —  Prof. Dr. G. S c h n ü 
r e r , La C hassotte [Freiburg]. —  Dr. K. S c i i g e n e n b e r o e r , 
Frauenfeld. —  Prof. Dr. F. S c h w a b , Bern. [F . S.] —  Dr. Hans 
S c h w a b , Basel. —  Das Sek re ta ria t, N euenburg. [D. S.] —  
Dr. H. S e g e s s e r  v o n  B r u n e g g , Schweiz. G esandter in W arschau. 
[H . S. v . B.] —  f  Prof. Dr. R. S e i d e l , Zürich. —  Prof. Dr. S. S i n 
g e r , Bern. —  Prof. H. S p i n n e r , N euenburg. —  Dr. Em il S t ä u 
b e r , Zürich. [E . St.] —  t  Prof. Mgr. F . S t e f f e n , Freiburg . — 
Prof. Dr. J ak . S t e i g e r , Bern. —  v o n  S t e i g e r , Kiesen. —  Dr.
E. S t e i n m a n n , Bern. —  Dr. K . S t e t t l e r , Bern. —  H einrich 
S t i l l h a r t , Einsiedeln. —  G. S t r i c i c l e r , Sekundarlehrer, 
W etzikon. [G. Str.] —  H. S t u c k i , Basel. —  Dr. K arl S t u c k i , 
Bern. [K . St.] —  f  Prof. Dr. E. A. S t ü c i c e l b e r g , Basel. —  Dr. 
Adr. S t ü c k e l b e r g , Basel. —  Dr. K. S u l z b e r g e r , Schaff
hausen. —  Prof. Dr. E. T a t a r i n o f f , Solothurn . [E . T . ]  — 
A. v o n  T a v e l , Bern. —  Rob. T h o m a n n , Zürich. —  Prof. 
Dr. R. T h o m m e n , Basel. —  Prof. Dr. T h o r m a n n , Bern. —  E. 
T i s s o t , La Chaux de Fonds. —  Prof. Dr. H ans T c e n d u r y . 
Genf. —  Dr. H ans T r i b o l e t , Bern. [H . Tr.] —  Jos T r o x - 
l e r , R ektor, B erom ünster. [ J .  T . ]  —  Prof. Dr. Rud. T s c h u d i . 
Basel. —  Prof. H. T s c h u m i , Genf. —  Prof. Dr. 0 . T s c h u m i . 
Bern. [0 . T.] —  t  Prof. Dr. H. T ü RLER, Bundesarchivar, Bern. 
[H. T.] —  P. d e  V a l l i è r e , Major, M ont s /R o lle . [P. de V.] — 
Dr. D. V i o l l i e r , a lt Vizedir. des Schweiz. Landesm useum s. 
Vevey. [D. V.] —  Dr. F . V i s c h e r - E h i n g e r , Basel. —  Prof. P. 
V o u g a , Neuenburg. —  Prof. Dr. Jakob  W a c k e r n a g e l , Basel. — 
Prof. Dr. M artin W a c k e r n a g e l , M ünster i. W . —  Prof. Dr. P . A. 
W a g n e r , Appenzell. —  Prof. Dr. E rn st W ä l d e r , Zürich. — 
Prof. Dr. Ed. v o n  W a l d k i r c h , Bern. [E. v . W .] —  W . W a l d 
v o g e l , Dir. der neuen Schule, La Neuveville. —  M ax W e b e r , 
London. —  Prof. Dr. Rud. W e b e r , Genf. —  Dr. K. W e b e r , 
R edaktor un d  P rivatdozen t, Zürich. —  f  Marcel d e  W e c k , 
Freiburg. —  René d e  W e c k , Schweiz. Gesandter, B ukarest. —  
Dr. Rud. W e g e l i , Dir. des hist. Museums, Bern. [R . W . ]  — 
Dr. H. G. W e h r l i , Zürich. —  Dr. H einrich W e i s f l o g , Zürich. 
—  Dr. F. R. W e y , Sursee. —  O tm ar W i d m e r , Basel. —  Albert 
W i l d , a lt Pfarrer, Zürich. —  Dr. H. G. W i r z , Privatdozen t. 
Bern. [H . G. W.] —  Prof. Dr. W i s s l i n g , W ädenswil. —  Willy 
W u h r m a n n , Pfarrer, Arbön. [W. L. W.] —  Henri W u i l l o u d . 
Sitten . —  Dr. M. Z e l l e r . Bern. —  t  Dr. Alfred Z e s i g e r , 
Bern. [Az.]



B E R I C H T I G U N G E N  Z U M  I . -  VII .  B A N D
(o h n e  d ie  B e r i c h t i g u n g e n  d e r  e i n z e l n e n  B ä n d e )

Band I.

AA ,  von d e r  oder a u s  d e r .  S. 2, Sp. 2, Zeile 10 : 
Der Satz  : « U m  1467 ex istierte  das Geschlecht in dieser 
Gegend n ich t m eh r » is t zu ersetzen durch : Das Ge
schlecht b e s tan d  in dieser Gegend noch 1531.

A A R A U .  S. 3, Sp. 2, Zeile 15 von u n ten  : die 
.lahrzah l 959 is t zu stre ichen.

A A R B E R G - V A L A N G I N . S. 13, Sp. 2, Zeile 10, 
lies : G ouverneur von Mons.

A A R G A U .  S. 33, Sp. 1, Zeile 17, lies : H ans Miilli.
A B B Ü H L .  S. 46, Sp. 2, Zeile 5 von oben, lies : 

4 s t a t t  7. —  Zeile 6, lies : am gleichen Tag  s t a t t  « erst 
am  26. Ju n i ».

A B E G G .  S. 50, Sp. 2. Das G erberm esser im  W appen 
ist xvegzulassen. —  Vergl. Die F am ilie  A begg , b earb e ite t 
von A. G arnaus.

A B  E G G E .  S. 52, Sp. 2, Zeile 5 von u n ten . D iener : 
Haus Landenberg  is t zu streichen.

A B E R L I .  S. 62, Sp. 2, Zeile 12 von oben, lies : 
1489 s t a t t  1490, im  N euam t 1492-1498. — S. 63, 
Sp. 1, Zeile 6 von u n ten , lies : Æ berli s ta t t  A ber li.

A B E S S O N E .  S. 63, Sp. 2, Zeile 6, lies : ist identisch  
m it...

A B  R E I T I .  S. 68, Sp. 1, Zeile 27 von u n ten , lies : 
R e itn au er s t a t t  R eitm auer. —  Zeile 22 von u n ten , lies : 
am Gubel s t a t t  bei K appel.

A D E L H E I D .  S. 104, Sp. 2, Zeile 12 von oben, lies : 
973 s ta t t  984.

A D L E R ,  M a u r i t i u s .  S. 106, Sp. 2, Zeile 5, lies : 
I. H uber.

A D L I K O N .  S. 107, Sp. 2, Zeilen 27 u. 28 von oben : 
« die Schulgem einde H um likon  » is t zu streichen. Das 
W appen der Gem. is t du rch  das der M inisterialenfa
milie von A dlikon zu ersetzen.

A D L I S B E R G .  S. 108, Sp. 1, Zeile 21 von un ten , 
lies : 1540 s ta t t  1545.

A D L I S W I L .  S. 109, Sp. 1, Zeile 28 von u n ten , lies : 
A rm en g em ein d e .

Æ G È R S T E I N .  S. 122, Sp. 1, lies : W eiler, 3 km  
u n terh a lb ..., ehemalige älteste Zollstätte am  Grimselpass.

Æ P P L I .  S. 138, Sp. 1, Nr. 2, lies : Hans s ta t t  
H einrich. —  Zeile 29 von oben, lies : (1502-1545).

Æ S C H .  S. 152, Sp. 1. H appen : in Silber drei 
schw ebende, g estü rzte  ro te  Sparren  (W appen  der 
bayrischen A delsfam ilie von Asch, das Stum pfs Chronik 
irrtü m lich  m it dieser Gem. in V erbindung bring t). 
— Sp. 2, Zeile 29 von u n ten , lies : 1634 s ta t t  1463.

A F F O L T E R N  A IVI A L B I S .  S. 161, Sp. 2. Das 
W appenbild  is t zu ersetzen. B eschreibung s. Zeilen 
26 u. 27 von u n ten . — Zeile 38 von oben : das K om m a 
vor « seit » stre ichen  und  in die folgende Zeile, nach  
der Zahl 1900 setzen. —  S. 163, Sp. 1, Zeile 16 von 
unten , lies : R u f, F lim m er, R eift s ta t t  K u f... R eist.

A F F O L T E R N  B E I  Z Ü R I C H .  S. 163, Sp. 2. Das 
W appenbild  is t zu ersetzen : gespalten  von Gold m it 
g rünem  Apfelzweig und  von R o t m it goldenem  Stern.

A L B I .  S. 209, Sp. 2, Zeile 10 von u n ten , lies : 
Granges s t a t t  Grengiols, ebenso S. 210, Zeilen 1/2 und  7 
von oben.

A L B I S R I E D E N .  S. 214, Sp. 1. Das W appenbild  
ist zu ersetzen  durch  das m it dem  goldenen T atzenkreuz.

A L I O L U S .  S. 228, Sp. 1, Zeile 4 von un ten , lies : 
w ird 1401...

A M B R O S I A N  I S C H E  T Æ L E R .  S. 333, Sp. 2, 
Zeile 38 von u n ten  lies : 1480 u n d  als es auch die... 
D atum  weglassen. —  Legende der K arte , lies : E xkla-

Brissago und  von la Capriasca. — S. 335, Sp. 1,
r7  p i  1 p  0 7  11 p p  • \  Q  \  n

A N D E L F I N G E N  ( H E R R E N  V O N ) .  S. 363, Sp. 2. 
Das W appen  is t zu streichen.

A N D R E A .  S. 370, Sp. 1, Zeile 9 von u n ten  : Gandria 
de xx eglassen.

A N G E L O .  S. 376, Zeile 26 : . Irogno de weglassen.
A N N  I V I E R S  ( S I R E S  D ). S. 381, Sp. 2, Zeile 27 

von oben, lies : J a k o b  (1391-1400), s ta t t  ein Zweig. — 
Zeile 28 : (um  1330) is t zu streichen.

A P R I L E .  S. 405, Sp. 2. Neues K appen : g e te ilt von 
B lau m it einem  silbernen K om eten zwischen zwei 
silbernen S ternen  u n d  von  Silber m it 5 ro ten  Rosen
ZQ    A  I T C  A Q 9 K

A R C H I V W E S E N .  S. 423, Sp. 1, Zeile 40 lies : 
Geschichte des Zürcher S taatsarch ivs. —  Zeile 47, lies : 
R . H oppeier : Rechtsquellen...

A R O S A .  S. 445, Sp. 2, Zeile 16 von u n ten , lies : 
K u h w e id e  s ta t t  K uhw in terung .

A S P E R .  S. 458, Sp. 1, Zeile 10 von u n ten  lies : 
5. L x u r k n t  (1510-1556), erh ie lt...

A S S E N S .  S. 459, Sp. 1, Zeile 2, lies : 1154 Astens.
A U S W A N D E R U N G .  S. 490, Sp. 1, Zeile 20, lies : 

aus den D istrik ten  M endrisio  und  L ugano...
A U W ,  J  ihn K onrad von.  S. 494, Sp. 1. Der Träger 

dieses N am ens heisst einfach Jo h . Konrad  und  is t u n ter 
K onrad  zu setzen.

B A A R .  S. 511, Sp. 1, Zeile. 13, lies : e rst seit 1853...
B A C H S .  S. 516, Sp. 1. D er S tern  im  W appen  h a t 

a ch t blaue S trah len .
B Æ U M L E R .  S. 537, Sp. 2, Zeile 40 von oben, lies : 

nach Æ sch s ta t t  in  /Esch.
B A L B E R .  S. 542, Sp. 1, Zeile 21 von un ten , lies : 

K iisnach t s ta t t  K usnach.
B A L E R N A  ( P I E V E  V O N ) .  S. 546, Sp. 1, Zeilen 31- 

33 von u n ten , lies nach  V isconti : « aber 1337 u. 1339 
m ach ten  die R usca vergeblich R ech te  au f B alerna 
geltend. E rs t 1403-1405 ko n n ten  sie sich der pieve 
bem ächtigen. » — Zeile 27 von un ten , lies : zwischen 
1474 und  1477. — Zeilen 18 u. 19 von u n ten  : « die 
Bologna von Locarno » ist zu streichen u n d  zu ersetzen 
durch  bis.

Band II.
B A N T L I .  S. 564, Sp. 1, Zeile 1 von oben, lies : 

besass s ta t t  erw arb.
B A R T H .  S. 575, Sp. 2, Zeile 5 von u n ten , lies : 

ÌQ 1 2  St A t t  4 Qi 3
B A S S E R S D O R F .  S. 41, Sp. 1. Der O rt fü h r t  das 

W appen  der Fam ilie  v. B assersdorf (Bild Spalte  21).
B A T I  AZ ( LA) .  S. 43, Sp. 2, Zeile 7 von u n ten , lies : 

Granges s ta t t  Grengiols, ebenso Zeile 15 von u n te n .
B Ä U  E R N  K R I E G .  S. 47, Sp. 2, Zeile 18, lies: dem  23. 

Ju n i u n d  7. A ugust des neuen K alenders... —  S. 48, 
Sp. 1, Zeile 43, lies : A. H e u ss le r ...

B A U M  A. S. 50, Sp. 2. Die T anne im  W appen  h a t 
einen roten S tam m  und  s te h t au f grünem  Boden.

B A U M A N N .  S. 52, Sp. 1, Zeile 24 von oben, lies : 
1889 s ta t t  1898.

B A U M B E R G E R .  S. 52, Sp. 2, Zeilen 12-13 von 
oben, lies : K irchberg  (S t. Gallen).

B A U M G A R T N E R .  S. 55, Sp. 2, Zeile 35 von oben, 
lies : P.  Schweizer.

B E C C AR L A.  S. 64, Sp. 2, Zeile 28 von oben, lies : 
von M ailand  s ta t t  * in Locarno.

B E L L I N Z O N A .  S. 89, Sp. 2, Zeile 5 von u n ten  : 
« es w ar ohne Zweifel St. B lasius von R avecchia » ist 
zu steichen.
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B E N  E I IS . S. 97, Sp. 1. In  G rem auds U rkundenbuch  
heisst der Nam e Benciis. Lies auch A n d r e a s  s ta t t  
André und  Kalocsa (Zeile 13 von un ten).

B E N Z . S. 102, Sp. 2, Zeile 27 von oben, lies : seit dem 
s ta t t  im . — Zeile 28 : fuge Schwamendingen  bei.

B E R G Ü N . S. 122, Sp. 2, Zeile 14 von u n ten , liess : 
Stuls s ta t t  Schuls.

B E S A N C E N E T . S. 207, Sp. 2, Zeile 3 von un ten , 
liess : nach  P länen  von André  (m it G irardet, Isoz und 
Melley ...).

B IE D E R M A N N . S. 236, Sp. 2, E. KANTON ZÜRICH : 
Die theologische L ite ra tu r  gehört zu Nr. 6 s ta t t  Nr. 7.

B IL G E R I. S. 244, Sp. 2, Z. 34 von oben, lies : 
M ülner, s ta t t  M ütner.

B L A N D R A T E . S. 263, Sp. 2, Zeile 35 von u n ten  : 
« von R aron  » is t zu streichen. Der V iztum  P e te r  ge
hörte zur Fam ilie  der Seneschalle von S itten .

B L E N IO . S. 271, Sp. 2, Zeile 15 von un ten , lies : 
Cielo d 'oro  von P av ia  (ohne K om m a). —• Sp. 2, Zeile 20: 
Uri, Schwyz und  N idw alden ...

B L E U L E R . S. 273, Sp. 2, Zeile 3 von u n ten  : «a. o. » 
ist zu s tre ic h e n .— Zeile 2 von u n ten  : beifügen 1920.

B O L O G N A . S. 297, Sp. 1, Zeile 3, lies : 1102 nach 
Oldelli um  1402 in L ocarno...

B O N S T E T T E N , von . S. 307, Sp. 2, Zeile 2 von 
oben, lies : (1026-1032).—  Zeilen 19 f. von oben, lies : 
Bürge bei der Heirat von dessen Sohn Albrecht, späterem  
Könige, m it Elisabeth, der Tochter des Grafen M einhart 
von Görz und Tirol. —  Zeile 27 von oben, lies : R eichs
vogt 1300-1302, t  1302 oder 1303. — Nr. 5 is t zu 
streichen, Nr. 6 is t identisch  m it Nr. 11.

B O U V IE R . S. 335, Sp. 1, Z. 19 von u n ten , lies : 
1826-1893 ; —  Sp. 2, Legende des P o rträ ts , lies : 1826-

B R Æ N D L I. S. 339, Sp. 2, Zeile 27 von u n ten , liess ; 
1335 s ta t t  1467. ■— Das aufgefuhrte  W appen  gehört 
der Fam ilie B. von M ännedorf.

B R E N T . S. 351, Sp. 2, Zeile 4 von un ten , lies : Der 
G raf von Savoyen gew ährte ihm  1448 das R ech t...

B R IS S A G O . S. 358, Sp. 2, Zeile 13 : der Satz 
« Das K loster D isentis... w urden » ist zu streichen.

B R IS S A M A Z . S. 359, Sp. 1, Zeile 1, lies :B rissannaz .
B R U N . S. 375, Sp. 1, bei Nr. 17 is t « le tz te r... 

B ürgerm eisters » zu streichen. E rsetzen durch  : Sohn 
von Nr. 16.

B U C H  AM  IR C H E L . S. 384, Sp. 2, Zeile 32 von 
u n ten  : lies Boden s ta t t  D reiberg.

B Ü L A C H . S. 398, Sp. 2. Das W appenbild  ist zu 
ersetzen : in R o t ein silberner R ost.

B U L L IN G E R . S. 424, Zeile 2 von u n ten  : Die 
F rau  von H einrich (Nr. 1) w ar A nna W iederkehr von 
B rem garten , n ich t die ehem alige N onne A nna Adlischwi- 
ler. Diese w urde die F rau  von H einrich (Nr. 2).

B U R G G R A F . S. 443, Sp. 2. W appen  : in  Grün ein 
roter Sparren.

B U R G IS T E IN . S. 444, Sp. 1. Das W appenbild  ist 
durch das neue zu ersetzen.

B U R G U N D E R K R IE G E . S. 451, Sp. 2, Zeile 15, 
lies : Solothurn, s ta t t  Soleure ; Zeilen 20 u. 21 von oben, 
lies : 1476 s ta t t  1475.

B U R N  1ER. S. 457, Sp. 2, Zeile 2, lies : 1300 s ta tt  
1370.

C A L O N D E R . S. 474, Sp. 2, Zeile 12, lies : 1921 vom  
V ölkerbund als M itglied der K om m ission fü r die 
I alandsinseln, dann zum  Präsidenten der von der 

Botschafterkonferenz am 20. x .  1921 in  Oberschlesien 
eingesetzten Kom m ission ernannt...

CA M  U Z Z I. S. 483, Sp. 1, Zeile 8, lies : 1465 s ta tt  
1463.

C A N O B B IO . S. 486, Sp. 2, Zeile 4, lies : en tdeck te  
m an ein Grab aus der Bronzezeit oder aus der ersten 
Eisenzeit...

C A R E Y . S. 493, Sp. 2, Zeile 1, lies : Lignerolles s ta tt  
Poliez le G rand.

C A R L I. S. 494, Sp. 2, Zeile 4, lies : + 1559 in  Bi- 
gorio...

C A S E L L A . S. 504, Sp. 2, Zeilen 6-8 von oben. 
Neue IFapperobeschreibung s. A H S  1925.

C A S T A G N A . S. 507, Sp. 2 : neues W appen  s. 
A H S  1925.— S. 508, Sp. 1, Zeilen 12, lies : 208 s ta t t  280.

C A S T I O N .  S. 517, Sp. 1, Z. 16, lies 1924 s t a t t  1923.
C A S T O R E O .  S. 517, Sp. 1. Neues W appen s. A H S  

1925.
C A V A G N A G O .  S. 521, Sp. 1, Zeile 11, lies : aus 

dem 15. und 16. J a h r b . . .
C E L I O ,  Z E L I O .  S. 523, Sp. 2, v o rle tz te  Zeile : des 

K leinen R a ts  1803-1806...
C E R E S O L E .  S. 526, Sp. 2, Zeile 13, lies : 1889 

s ta t t  1899 .—  Zeile 16, lies : 1842-14. i. 1915.
C H A L L A N T ,  de .  S. 531, Sp. 2, Zeile 20, lies : 

M ontjovet.
C H A M , von.  S. 533, Sp. 2, Zeile 11 von un ten , lies : 

1433 s ta t t  1474. —  S. 534, Sp. 1, Zeile 20 von oben, 
lies : Sohn von Nr. 5. —  H ier sind die beiden Bildnisse 
verw echselt.

C H A V A N N E S .  S. 554, Sp. 1, Zeile 8 von u n ten , 
lies : F e rn an d  s ta t t  F erd inand .

C H E R B U L I E Z .  S. 558, Sp. 2, Zeile 14, lies : B ruder 
von Nr. 1. —  Zeile 32 : B ruder von Nr. 1 und  2. — 
Gleiche Sp., Zeile 8 von u n ten , lies : Sohn von Nr. 2.

C I N A .  S. 589, Sp. 2, Zeile 12 von u n ten , lies : 
Salgesch s ta t t  Salquenen.

C L I N D Y .  S. 596, Sp. 1, Zeile 4, lies : Clingerio.
C L O E T T A .  S. 596, Sp. 1, Zeile 10 von u n ten , lies : 

von N r. 5  s ta t t  des Vorgen.
C O E U D E Z .  S. 598, Sp. 2, lies : Coendoz.
C O N T O N E .  S. 618, Sp. 2, Zeile 1, lies : Bez. Lo

carno.
C O R R E V O N .  S. 627, Sp. 2, Zeile 4 von u n ten , lies : 

in F ra n k fu rt 1880-1922.
C O R S I E R .  S. 629, Sp. 1, d rittle tz te  Zeile, lies : 

1889.
C O U C Y .  S. 632, Sp. 2, Zeile 16 von un ten , lies : 1376.
C O U T A U .  S. 640, Sp. 1, Zeile 1 : « Sohn von Nr. 2 » 

ist zu streichen.
D Æ G E R L E N .  S. 660, Sp. 2, Zeile 22 von un ten , 

lies : m it stehendem , rolgezungtem  W idder.
D Æ L L I K O N .  S. 661, Sp. 1. Das W appenbild  is t zu 

ersetzen : in R o t links gerich te tes silbernes W inkel
m ass.

D Æ T T L I K O N .  S. 663, Sp. 2. Das W appen weist 
keinen  D reiberg auf.

D E B R U N N E R .  S. 675, Sp. 2, Zeile 19 von oben, 
lies : 1873 s ta t t  1877.

D E U C H E R .  S. 701, Sp. 1, Zeile 23, lies : * 1867.
D I E L S D O R F .  S. 709, Sp. 2. W appenbild  und Be

schreibung sind zu ersetzen : in Silber au f grünem  D rei
berg stehender schw arzer, ro tgezung ter B är, der einen 
goldenen B aum stam m  trä g t.

D I E T I K O N .  S. 719, Sp. 2. W appenbild  und  Be
schreibung sind zu ersetzen : in B lau eine silberne 
Doppellilie.

D I E T L I K O N .  S. 721, Sp. 1. Neue W appenbeschrei
bung : in B lau ein goldener Stern.

D I L L I E R .  S. 723, Sp. 1. Die Fam ilie is t in  Engelberg 
nicht ausgestorben.

D I N H A R D .  S. 724, Sp. 1. W appenbild  und  Be
schreibung sind zu ersetzen : in R o t ein aufrech ter sil
berner Schlüssel.

D R E I S S I G J Æ H R I G E R  K R I E G .  S. 744, Sp. 2, 
vorletzte Zeile, lies : Sc hwe d en kr i eg es  s ta t t  Schw aben
krieges.

D U Q U E S N E .  S. 768, Sp. 1, Zeile 23. D er Satz 
« Sein H erz... au fbew ahrt » ist zu streichen.

D Ü R S T E L E N .  S. 758, Sp. 1. Der E ingang is t zu 
lesen wie folgt : Zivilgem. (m it L iebetsried, M ittsaa l 
u n d  O berm att).

D Ü B E N D O R F .  S. 753, Sp. 2, Zeile 19 von un ten , 
lies : vachsendes goldenes E inhorn .

D U T O I T .  S. 771, Sp. 1, Zeile 31 von oben, lies : 
Privatdozent fiir Ohrenheilkunde und 1921 s ta t t  1923. — 
M itt. der N aturf. Gesellschaft Bern 1921.

E B E R S O L D .  S. 775, Sp. 2, Zeile 37 von oben, lies : 
1850 s ta t t  1880.

E G G .  S. 784, Sp. 1. Zusatz zur W appenbeschrei
bung : aus silbernen W olken ragend.

E G L I .  S. 789, Sp. 1, Zeile 30 von oben, lies : 14. 
s ta t t  17. Ja h rh .

E G L I S A U .  S. 791, Sp. 2. Das W appenbild  ist zu 
ersetzen.
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E L G G . S. 23, Sp. 1, Z usatz zur W appenbeschrei
bung  : m it goldenem  H alsband .

E M B R A C H  (U N T E R ) . S. 29, Sp. 2. Das W appen
bild  is t zu ersetzen.

F Æ L L A N D E N . S. 101, Sp. 1. D ieser O rt besass im 
M itte la lte r keine E delleute.

F E H R . S. 130, Sp. 2, Z. 31, von u n ten , lies : Daniel 
s t a t t  D avid.

F O R N É S Y . S. 200, Sp. 1, Z. 6, lies : R am p o n s ta t t  
R am pa.

F R A N S C IN  I. Das h ier angeführte  W appen  gehört 
der Fam ilie  F rasch ina. —  A H S  1925.

F R E IM A U R E R E I . S. 310, Sp. 1, Z. 10 von un ten  
lies : 1892 s ta t t  1893.

F R IE S E N B E R G . S. 339, Sp. 2, Zeilen 29-32 von 
u n ten . Die Stelle « offenbar... Z ürich » is t zu streichen, 
ebenso in  der Bibliogr. (Zeilen 4-5 von un ten ) die 
Schrift von Zeller-W erdm iiller.

F R IZ Z I. S. 343, Sp. 2, Z. 8, lies : t  13. x. 1871.
G E N F . S. 448, Sp. 2, B eifügung zum  vorletzten  

A bsch n itt : s. auch  A rt. T uriner V erträge.
G H E Z Z I. S. 507, Sp. 2. Das angegebene W appen 

gehört n ich t dieser Fam ilie. Zu ersetzen durch  : (in 
Silber) ein g estü rz ter (roter) Sparren , beg leite t von 3 
(2,1) (ro ten) S ternen  u n d  zwei (grünen) E idechsen ; im 
(roten) S ch ildhaup t drei (silberne) Lilien (17. Ja h rb .) .
— A H S  1932

G H IR IN G H E L L I . S. 508, Sp. 1, Zeile 19, lies : 
F e rrin o s .

G IU D IC I . S. 535, Sp. 1, Z. 25, lies : 1611-1626.
G L A Y R E . S. 568, Sp. 1, Z. 4, lies : * in  R om ain- 

m otie r 1743.
GC ELD LI, G Œ L D L IN . S. 581, Sp. 1, Zeile 32 von 

oben, lies : Bürger s t a t t  B ürgerm eister. — Zeilen 12 
und 13 von  u n ten  : die Stelle « wohl »... bis « Lucke 
Göldli » ist zu stre ichen. —  Zeile 8 von u n ten  : «angeb
lich » is t zu stre ichen. —  Sp. 2, Zeile 14 von  oben. Das 
Fragezeichen is t zu stre ichen. Lies 1437 s ta t t  1457. — 
Zeile 59 von oben lies : Nr. 4  s ta t t  5. —  Zeile 55 von 
oben, lies : ältester Sohn, s t a t t  wohl B ruder. —  S. 582, 
Sp. 2, Zeile 6 von oben, lies : Nr. 5 s t a t t  6. —  Zeile 
13 von oben : nach  « erlangen » füge bei : I s t  identisch  
m it dem  u n ten  e rw ähn ten  H einrich  Jo b . B ap t., P ro p st 
zu G ranfelden, der als solcher diese P frü n d e  w eiter
geschoben h a t  1506. —  Zeile 25 von oben, lies : Kantor 
s ta t t  Sänger. —  Zeile 28, von oben : « D om herr zu 
K onstanz  « ist zu stre ichen. —  S. 583, Sp. 1, Zeile 69 
von oben, lies : 1664 s ta t t  1665. —  S. 584, Sp. 1, Zeile 
12 von u n ten , lies : 1599  s ta t t  1586, f  16 1 6  s ta t t  1599.
—  Zeile 11 von u n ten , lies : E nkel von Nr. 10, A , s ta t t  
v e rm u tlich  B ruder der... Vorgen. —  Zeile 1 von u n ten  : 
« P ro p s t zu St. Gerold » is t zu streichen.

G O T T S T A T T . S. 616, Sp. 1, Zeile 10 von u n ten , 
lies : 50 ß s t a t t  50 ß . —  Sp. 2, Zeile 21 von u n ten , lies : 
Sam uel ' Gottlieb s ta t t  E m an. F riedr.

G R A N D J E A N . S. 632, Sp. 2, Zeile 3 von oben, lies : 
* 6. VI. 1879.

G U D O . S. 788, Sp. 1, Zeile 13 von u n ten , lies : 
Die K apelle der H l. Nazaro u n d  Gelso.

B and IV.

G U E X . S. 2, Sp. 1, Zeile 11, lies : 1894-7607'.
G U L L . S. 15, Sp. 1, Zeile 15 von oben, lies : 1927 

s ta t t  1926.
H A N N  IK E L . S. 73, Sp. 2, Zeile 31 von u n ten  : 

« K o n stan zer H annes » is t zu stre ichen, da  es sich bei 
diesem  um  eine andere  Person  hand elt. — Gefl. M it
teilung  von Dr. F ran z  Baier, K onstanz.

H A S L E N . S. 86, Sp. 2, Zeile 36 von oben, lies : 
den Rotbach  s t a t t  die S itte r.

H E E R W E S E N . S. 107, Sp. 2, Zeile 22, lies : 1914 
c f a t t  4 Qi ‘ï - i  Qi 7

H E ID E N . S.' 117, Sp. 1, Zeile 1 von oben, lies : 
-1^12 s t a t t  4

' H E L L M Ü  L L E R . S. 136, Sp. 1, Zeile 20 von u n ten , 
lies : 1580 s ta t t  1508. —  Zeile 18 von u n ten , lies : 1862 
s ta t t  1861.

H E L V E T I S C H E  R E P U B L I K .  S. 145. Die zweite 
K arte  is t in Bezug au f den Zug Suwaroffs insow eit zu 
korrig ieren , als S. den K t. Tessin bei Ponte Tresa 
b e tra t.

H E M M E R L I .  S. 181, Sp. 2, Zeile 15, lies : f  um  
1462 s t a t t  1454.

H E R M A N N  (K t. Zürich). S. 195, Sp. 1, E ugen  H. 
gehört in diesem  A b sch n itt u n te r  I (W altalingen), 
n ich t u n te r  I I  (W ädenswil).

H E U S L E R .  S. 213, Sp. 2, Zeile 18, lies : * 1865.
H ( E R B S T .  S. 260, Sp. 1, Zeile 21 von oben, lies : 

t  72. x . 1927 s ta t t  28. x. 1919. Dieses zweite D atum  
bezieh t sich au f H \ n s  H.

H O F M A N N .  S. 265, Sp. 1, Zeile 11 von u n ten , lies : 
im  äussern A m t K iburg.

H O T Z .  S. 298, Sp. 1, Zeile 17 von u n ten , lies : 
1363, s ta t t  1470. —  Zeile 3 von u n ten , lies : H ans 
Caspar.

H U B E R .  S. 301, Sp. 2, Zeile 15, lies : John  s ta t t  
Jean__und Saladin  s t a t t  Salan tin .

H Ü G I. S. 306, Sp. 2, Zeile 5 von u n ten , lies : Aargau  
s ta t t  Solothurn.

H Ü T T E N .  S. 311, Sp. 1. Neue W appenbeschreibung: 
in Gold drei (2, 1) ro te  H ü tten .

I L L E N S .  S. 332, Sp. 2, Zeile 11 von un ten , lies : 
1355 s ta t t  1455. —  Zeile 10 von un ten , lies : 1475 
s ta t t  1425.

J Æ G E R .  S. 382, Sp. 2, Zeile 33 von oben, lies : 
Bu n de s r i ch t e r .

K A P P E L .  S. 451, Sp. 2. W appenbild  und  Be
schreibung sind zu ersetzen  : gev ierte t, l u .  4 Cister- 
zienserw appen, 2 : W appen  der F reiherren  von E schen
bach-S chnabelburg , 3 in B lau eine weisse K losterk irche 
m it ro tem  Dach.

K E M P T E N , von.  S. 475, Sp. 2, Zeile 16 von u n ten , 
lies : 1223 s ta t t  1229. —  Zeile 13 von un ten , lies : 
R. von W estersp'ihl s ta t t  H einrich  von L iebenberg 
(im B rand). — Zeile 12 von un ten , lies : 1223 s ta t t  
1254. —  Zeile 5 von u n ten , lies : G erung II . —  S. 476, 
Sp. 1, Zeile 1 von oben, lies : 1299 s ta t t  1290. —  Zeile 
2, lies : Bruder s ta t t  V ette r. —  Nr. 5 is t iden tisch  m it 
Nr. 4.

K E S S E L R I N G .  S. 479, Sp. 2, Zeile 17, lies : M onats
chroni k 1822.

K I L C H B E R G .  S. 489, Sp. 2. W appenbild  und 
B eschreibung sind  zu ersetzen : in  B lau silberne Blume 
m it goldenem  B utzen, ohne K e lchb lätter.

K L O T E N .  S. 510, Sp. 1. Neue W appenbeschreibung  : 
in R o t h a lb e r silberner Löwe.

K L O T E N , von.  S. 510, Sp. 2, Zeile 11 von un ten , 
lies : 1356-1359. Die n äch sten  drei Zeilen bis zum 
T o desdatum  sind zu streichen. —  S. 511, Sp. 1. In  der 
B ibliographie sind die Schrift von K . H. R o th  von 
Schreckenstein  u n d  OB G zu streichen.

K Œ L L I K E R .  S. 521, Sp. 2, Zeile 21 von oben, lies : 
H e i n i  s ta t t  H ans, Zeile 23 L a u r e n z  s ta t t  H ans.

K R A F T .  S. 539, Sp. 2, Zeile 27 von un ten , lies : 
1863-1921, Leiter s ta t t  G ründer.

K U N K L E R .  S. 567, Sp. 2, Zeile 27, lies : Nr. 13 
s ta t t  9. — Zeile 28 : Nr. 12 s ta t t  8. —  Zeile 33 : Nr. 14 
s ta t t  10. —  Zeile 36 : Nr. 15 s ta t t  11.

L A B H A R D T .  S. 575, Sp. 2, Zeile 4 von oben, lies : 
1897-1902.

L A M P U G N À N I .  S. 583, Sp. 2, Zeile 3 von u n ten , 
lies : A H S  1925 s ta t t  1926.

L A U S A N N E .  S. 628, Sp. 2, Zeile 18, lies : 1910, 
66  000 .

L A U S A N N E  ( D I Œ Z E S E ) .  S. 630, Sp. 1, Zeile 4, 
lies : 346 s ta t t  246.

L A U T E R B U R G .  S. 634, Sp. 2, Zeile 11 von oben, 
lies : Samuel  s t a t t  E m anuel.

L A V E R T E Z Z O .  S. 637, Sp. 1, Zeile 2, lies : 1913 
fand  m an in  Gerra Verzasca u n d  n ich t in  Lavertezzo 
ein Bronzebeil.

L E R B E R ,  S. 660, Sp. 1, Zeile 6 von u n ten , lies : 
Sohn von Nr. 25 s t a t t  Nr. 19.

L E T I .  S. 662, Sp. 1, Zeile 39 von oben, lies : A. 
M onti s ta t t  M arti.

L O T T I .  S. 715, Sp. 1, Zeile 26 von u n ten  : « 1762 
oder » is t zu streichen.
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L O T T I  G IN A. S. 715, Sp. 2. Der zweite Satz, Zeilen 
2-4 von oben, soll lau ten  : L. gehörte zur Kirchgem . 
Torre bis 1555, wo es eine eigene K irchgem . wurde.

L OYS .  S. 716, Sp. 2, Zeile 17, lies : B agnyon.
L U C C H I N I .  S. 717, Sp. 2, Zeile 17, lies : Giuseppe 

s ta t t  G iovan Gaspare.
L U D E .  S. 719, Sp. 1, Zeile 2, lies : 1860 s ta t t  1866.

— Zeile 4 : K a n to n sra te s .
L Ü C H  I N G E R .  S. 720, Sp. 1, Zeile 24 von oben, lies : 

O beringenieur und  Teilhaber (seit 1905)...
L U G A N O .  S. 724, Sp. 2, Zeilen 33-30 von u n ten . 

Der le tz te  Satz des A bschn itts  m uss lau ten  : Die S tad t 
fiel dann , bis 1335, an die B usca zurück, kam  in diesem 
Ja h re  an die V isconti, w urde nach vergeblichen V ersu
chen (1337 u. 1339) e rst 1403/1405 w ieder von den 
B usca genom m en u n d  bis 1412 behalten , wo sie... usw.
—  S. 725, Sp. 1, Zeilen 10-18 von oben, lies : 1198 
galten  in der T alschaft die Satzungen von Corno. 1370 
aber gab sich der B a t von Lugano eigene Satzungen, die 
1371 von Galeazzo V isconti b e s tä tig t w urden. Noch 
erhalten  ist das erneuerte  S ta d tre ch t von 1441. In  der
1. H älfte  des 15. Ja h rh . w ird ein G eneralrat der Pieve 
Lugano erw ähnt, der sich in L ugano, sp ä ter auch  in 
Sorengo oder L oreto versam m elte. In  ihm  h a tte  jede 
Fam ilie der S ta d t u n d  der T alschaft einen V ertre ter. 
D aneben b estan d  fü r die S ta d t ein eigener G eneralrat 
lconsilium  generale communitatis burgi), der sich aus 
allen vic in i der S ta d t zusam m ensetzte. Der K leine B a t 
zäh lte  8 M itglieder, zwei aus jedem  Q uartier, u n d  w urde 
jedes J a h r  neu bestellt. Zwei M itglieder... usw.

L U G A N O  ( D I Œ Z E S E ) .  S. 727, Sp. 1, Zeile 2, 
von un ten , lies : 1805 s ta t t  1803.

L U T E R N A U ,  von.  S. 739, Sp. 1, lies : Sehr 
altes M inisterialengeschlecht, das den N am en vom Hofe 
L. bei Buttisholz hat.

L U V I N  I. S. 742, Sp. 2, Zeile 23 von u n ten , lies : 
1855 s ta t t  1865.

M Æ N N E D O R F .  S. 786, Sp. 2. W appenbild  und 
-B eschreibung sind zu ersetzen : in Gold steigender 
schw arzer F isch o tte r m it einem blauen  Fisch im  Maule.

IV1AGLIASO. S. 792, Sp. 2, Zeile 7 von oben, lies : 
...Landolfo  weggefiihrt und seine zwei N effen getötet, 
w as... usw.

B a n d  V.

M A N Z .  S. 19, Sp. 1, Zeile 17 von oben, lies : p. 153, 
s ta t t  163.

M A R T I N .  S. 38, Sp. 1, Zeile 22 von u n ten , lies :
* 1872, s ta t t  1879. —  Sp, 2, Zeile 7, lies : 1910, s ta tt  
1907. —  Zeile 8, lies : 1912, s ta t t  1907. — Zeile 9, lies : 
1Q12  s t  a t i - i Ql Q

M A S S O N .  S. 47, Sp. 2, Zeile 2, lies : 1430 s ta tt  
1590.

M E N A S E N E .  S. 75, Sp. 2, Zeile 9, lies : t  v o r 1596.
M E N D R I S I O .  S. 77, Sp. 1, Zeile 3, lies : 1451 in 

La T orre...
M E R K L E .  S. 84, Sp. 2. D er schw äbische U rsprung 

der Fam ilie  is t bestim m t un rich tig  ; sie s tam m t viel
m ehr aus B edingen, wo nach  dem L ehenbuch des 
A btes E b erh ard  von der B eichenau 1348 ein Jäck li 
Merklin lebte. [ L e i s i . ]

M E S T R A L ,  de .  S. 89, Sp. 2, u n te r  GASTON Nr. 9, 
lies : Ingenieur, s ta t t  B ankier, u n te r  V ic to b ,  Nr. 10,
* -1852.

M I C H E L I .  S. 112, Sp. 2, Zeile 5 von un ten , lies : 
1734, s ta t t  1739.

M O N O D .  S. 135, Sp. 1. Nr. 7 u n ter « K an to n  W aad t » 
gehört dem  Genfer Zweige an.

M O O S , von.  S. 156, Sp. 1, Legende zum  Bilde von 
Paul von Moos, lies : nach einem Oelgemälde von Anton  
Stockm ann  s ta t t  nach  einer Photographie .

N A DI .  S. 226, Sp. 1. Neues W appen  s. A H S  1933.
N A V I L L E .  S. 236, Sp. 2, Zeile 6 von u n ten , lies : 

Sohn von Nr. 13.
N I C O L E .  S. 296, Sp. 2, Zeile 10 von u n ten , lies : 

und des s ta t t  e t du.
Œ R L I K O N .  S. 336, Sp. 1, Zeile 34 von oben, lies : 

seit 1872 s ta t t  1878.
O R E L L I .  S. 351, Sp. 2, Zeile 40, lies : 1262 s ta t t  

1260.

O T T .  S. 365, Sp. 1, Zeile 28 von u n ten , lies : m it 
einer n a t:>rlichen Otter s ta tt . . .  H und.

O T T E N B A C H .  S. 366, Sp. 1, Zeile 27 von u n ten , 
lies : ein schw arzer, rotbewehrter H ahn .

R A N C A L O ! .  S. 373, Sp. 1, Zeile 6, lies : t  2. IX. 
1588. Das E nde desselben Satzes ist zu streichen.

P E L L A N D A .  S. 387, Sp. 2, Zeile 8. Nr. 3, G io v a n  
B a t t i s t a ,  leb te  1541-1615.

P E R N O U D .  S. 392, Sp. 2, le tz te  Zeile, lies : Per- 
noux , s ta t t  Pernoud . —  S. 393, Sp. 1, Zeile 1, lies : 
Weinhfindler s ta t t  Industrieller.

P F I S T E R .  S. 424, Sp. 1. Das u n te r  Melchior von 
P fiste rn  erschienene P o r trä t  is t m it dem von Benedict 
P ic te t, S. 434, verw echselt worden.

P L A N T A .  S. 452, Sp. 1, Zeile 2 von oben, lies : 
Sohn  von Nr. 51...

P O R R O .  S. 468, Sp. 1. Genaueres W appen s. 1 H S  
1933.

P R O P O R T I O N A L W A H L .  S. 493, Sp. 2, Zeile 6 
von oben, lies : 1918, V s ta t t  1918, I.

Q U A D R I .  S. 506, Sp. 2, Zeile 19, lies : Diese Fam ilie 
s tam m t von N r. 35 ab. —  Zeile 4, lies : Sie kam  aus 
Cassina d’Agno  u n d  liess sich um  1709 in V igotti...
—  Nr. 2, G io v a n  B a t t i s t a ,  is t iden tisch  m it Nr. 35. 

R E G A M E Y .  S. 560, Sp. 2, Zeile 8, lie s: 4. F é l ix ,
1844, s ta t t  1822. — Zeile 9 : Nr. 5 ist identisch  m it 
Nr. 6.

R H E I N A U .  S. 606, Sp. 1. Das W appenbild  is t zu 
ersetzen. Zeile 8 von oben lies : sch räg lin k s.

R 1F F E R S W I L ,  S. 631, Sp. 1. W appenbild  und
— B eschreibung sind zu ersetzen : in Gold ein ro te r 
Balken, beg le ite t von drei (2, 1) schw arzen S ternen.

R I T T E R .  S. 647, Sp. 2, Zeile 9 von oben : M ethodi
stenprediger is t zu streichen.

R O H R .  S. 684, Sp. 1, Zeile 21 von oben, lies i860  
s ta t t  1880.

R U B E L ! .  S. 729, Sp. 1, Zeile 19 von oben, lies : 
Dr. med. s ta t t  Dr. m ed. v e t. —  Zeile 27 von oben, 
lies :„1906 s ta t t  1908.

R Ü M L A N G , von.  S. 742, Sp. 2, Zeile 15 von oben : 
« halben  » is t zu streichen.

R Ü T I .  S. 747, Sp. 1, Zeile 30 von un ten , lies : 
K lauser s ta t t  H auser.

R U S C A .  S. 764, Sp. 1, Zeile 36, lies : 2. i i . 1880.

B a n d  VI.

S A I N T  S A P H O R I N . S. 7, Sp. 1. In  der Legende, 
lies : Gr uf f y t u r m.

S C H A F F H A U S E N .  S. 123, Sp. 2, zu Zeilen 11-12 
von oben : nach  neuen Forschungen h a t Herzog 
B erchtold  V. von Zähringen die Vogtei über Sch. nie 
besessen.

S C H È N K O N  ( H E R R E N  V O N ) .  S. 161, Sp. 1, Z. 
12 von u n ten , lies : p. 104 s ta t t  171.

S C H E R E R .  S. 164, Sp. 1, Z. 32 von u n ten , lies : 
O berst der Artillerie  s t a t t  d. F estu n g stru p p en  am 
G otthard .

S C H E R R .  S. 165, Sp. 1, Zeile 7 von oben, lies : 
E m m ishofen  s ta t t  Zürich.

S C H L A T T .  S. 192, Sp. 2, Zeilen 11-12 A 'on oben. 
Der Satz be tr. O rdenshaus is t zu streichen.

S C H L I E R E N .  S. 197, Sp. 1, Zeile 1 von un ten , 
lies : in B lau...

S C H M I D .  S. 204, Sp. 1, Zeile 16 \ ron u n ten , lies : 
B eg .-B a t 1908 s ta t t  1891.

S C H Œ N E N B E R G .  S. 232, Sp. 1, Zeile 2 von un ten , 
lies : ein silberner ovaler Binggen über grünem Dreiberg.

S E E G R Æ B E N .  S. 323, Sp. 1, Zeile 21 von un ten , 
lies : von Gold u n d  Blau.

S E M P A C H E R B R I E F .  S. 340, Sp. 2, Zeile 9 von 
oben, lies : 10. v i i . 1393 s ta t t  10. m . 1393.

S E P R I O .  S. 348, Sp. 1, Zeile 1, lies : 716 s ta t t  721.
S I E G F R I E D .  S. 362, Sp. 1, Z. 4 von oben, lies : 1765 

s ta t t  1785.
S I G G .  S. 363, Sp. 2, Zeile 21 von un ten , lies : bis 

1758.
S I M O N E .  S. 374, Sp. 1, zw eitletzte Zeile, lies : 

comacini.
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S O Z Z I .  S. 458, Sp. 1, Zeile 1 von u n ten , lies : | 
1803 s ta t t  1805.

S T / E U B L I .  S. 495, Sp. 1, Zeile 1 von u n ten , lies : 
1504 s ta t t  1420.

STAIVI IVI H E I M .  S. 499, Sp. 1, Zeilen 17 u n d  18 von 
un ten , lies : in  Gold ein roter Stam m teil m it drei A sta n 
sätzen.

S T E I G E R .  S. 523, Sp. 1, Zeilen 7 u. 8 von oben. Der 
A bsatz : « n ah m  die W app en än d eru n g  vor » ist zu 
stre ichen. ■— Zeile 11 von oben, lies 1697 s ta t t  1698. —- 
Zeile 25 von oben, lies : 1684 s ta t t  1682. —  Sp. 2, 
Zeile 6 von oben, lies : N r. 35 s ta t t  Nr. 36. —  Zeile 37 
von oben, fuge bei : Freiherrin von Montricher. — Zeile 
2 von u n ten , lies : E nkel von Nr. 46 s ta t t  Nr. 47. —
S. 524, Sp. 1, Zeile 2 von oben, lies : E nkel s ta t t  Sohn.

S T E I N Z E I T .  S. 542, Sp. 2, Zeile 42, lies : Flachses 
s ta t t  des Hanfes.

S T R I C K L E R .  S. 577, Sp. 2, Zeile 22 von oben, lies : 
Lehrer an  verschiedenen Sekundarschulen .

S U  U S ER .  S. 601, Sp. 1, Zeile 2 von u n ten  : als 
U nterschrift lies : Ulrich Reich-L a n ghans s ta t t  M. S.

S U L Z ,  von.  S. 601, Sp. 2. Zu Nr. 3 u. 4 : die beiden 
V ogtherren im  F laach ta l gehörten  nach  Dr. Corrodi, 
Zürich, dem  M inisterialengeschlecht von Sulz (bei 
W in te rth u r) an.

S U T Z .  S. 620, Sp. 2, Zeile 15 von un ten , lies : p. 36-40.
T A M A N T I .  S. 632, Sp. 2, Zeile 4, lies : 26. v ii. 1833.
T H U R N ,  IM.  S. 781, Sp. 1, Zeile 3 von oben, lies : 

vermutlich  das von der M utterseite ...

B and V II.

T I R I N A U Z I .  S. 1, Sp. 2, le tz te  Zeile, lies : Tiri- 
nazzi.

T O B L E R .  S. 4, Sp. 2, Zeile 34 von oben, lies :
5. m . 1765.

T R A C H S E L .  S. 33, Sp. 2, Zeile 33 u. 34 von oben, 
lies : in  Paris 1885-1900, s ta t t  B erner O berland.

U L R I C H .  S. 117, Sp. 2, Zeile 29, lies : (P räsiden t 
1 8 4 0 ) .

U S T E R I .  S. 178, Sp. 2. Nr. 35, lies : F iian z  Eduard. !
V E R R E Y .  S. 230, Sp. 1, Zeile 12, lies : 1792-1845. — 

Zeile 14, lies : 1815, s ta t t  1845. —  Z w eitletzte  Zeile 
des A rtikels : « G ründer der K linik Bois Cerf » is t zu 
streichen.

V I L L A ,  d e . S. 250, Sp. 1, Zeile 3, lies : 2. H älfte  
des 12. Ja h rb .

V I S C O N T I .  S. 275, Sp. 2, Zeilen 3. u. 4 von oben :
« t r a t . . .  an  F ranchino  ab  » ist zu streichen.

V O G E L .  S. 287, Sp. 2, Nr. 19, lies : R i c h a r d  s ta t t  
H einrich.

V O U V R Y .  S. 301, Sp. 2, Zeile 6, lies : Sostionis 
s t a t t  Sestibus. — Zeile 7 : F ay  de M onthey.

VU ILLE.  S. 305, Sp. 1, Zeile 3, lies : 1714 s ta t t  
1744.

V U I L L E U M I E R .  S. 305, Sp. 2, B. K a n to n  WAADT, 
Zeile 14 : lies 1883 s ta t t  1853. —  Zeile 21 : u n te r  Nr. 2 
H e n r i ,  * 2. i. 1841. —  Zeile 5 von u n ten : 1887-1927.

W A A D T .  S. 311, Sp. 1, Zeile 39 von u n ten , lies : 
1791. — S. 316, Sp. 2, Zeile 22 von u n ten  : 23. Ja n u a r. ! 
—  Zeile 23 von u n ten  : 16. i. 1536. —  S. 333, Sp. 2, 
Zeile 41 von oben, lies : Steinlen, s ta t t  Steinlein.

W Æ C H . S. 344, Sp. 2, Zeile 1 von oben, lies : 
Hösli, s ta t t  Rösli.

W A F F E N .  S. 355, Sp. 1, Zeile 5 von un ten , lies : 
zu 6 P a tro n en ...

W A G E N B U R G .  S. 356, Sp. 1, Zeilen 14 u. 15 von 
oben, lies : Zwei H äusergruppen , in U n terw agenburg  
ehem alige Burg.

W A G N E R .  S. 358, Sp. 1, Zeile 36 von oben, lies : 
vom Papste zum  R itter geschlagen s ta t t  R itte r  der 
röm ischen K irche.

W A L T A L I N G E N .  S. 408, Sp. 1, Zeilen 37-39 von 
oben, « gelang te... Steinegg » m uss e rse tz t w erden wie 
folgt : W . kam  1434 m it der H errschaft Andellingen 
an  Zürich und  gehörte bis 1798 zu dieser L andvog
tei.

W E H R L I . S. 453, Sp. 1, Zeile 23 von u n ten , lies : 
P rä s id en t der thurgauischen  s t a t t  der Schw eiz .

W E I S S .  S. 463, Sp. 1, Zeile 1 von oben, lies : C halais 
s ta t t  Chaley.

W E I S S E N B A C H .  S. 465, Sp. 1, Zeile 41 von oben :
« seit 1913 » is t zu streichen.

W E I T L I N G .  S. 467, Sp. 2, Zeile 4 von oben, lies : 
Vevey s ta t t  Genf. — Zeilen 4 u. 5, lies : W . w urde am 
1. XI. 1841 in  Genf ausgewiesen. —  Zeilen 8 u. 9 :
« au f G rund der S ubskrip tionsein ladung  zu diesem 
W erke » ist zu stre ichen. —  Zeile 10, lies : A nreizung  
zum  A u fru h r  s t a t t  G o tteslästerung . — Zeile 19, lies : 
d e r  s t a t t  des, u. H andw erkervereine.

W E R D T ,  v on . S. 492, Sp. 2, Zeile 14 von oben, lies :
4 RQ1 s f"fl ht 4 SQ9

W E R R A ,  d e . S. 496, Sp. 1, Zeile 30 von u n ten  : 
u n ter Nr. 22 is t « Meier von L euk 1796 u. 1797 * zu 
streichen.

W I E S E N  D A N G E N .  S. 523, Sp. 1, Zeilen 8 bis 11 :
; « Das M eieram t zu W ... an  Zürich über » is t zu s tre i

chen.
W I E S E N D A N G E R .  S. 523, Sp. 1, Zeile 15 von u n 

ten , lies : 1320 in der Gegend...
W I L .  S. 529, Sp. 1, Zeilen 11 u. 12 von oben, lies : 

S ta d t  s ta t t  S ta a t.
W I N T E R B E R G .  S. 553, Sp. 1, Z. 2 von u n ten , lies :

4 Qtfltt '1 9Q J
W O C H E R .  S. 578, Sp. 2, Zeilen 8 u. 9 von un ten , 

lies : A as dem A llgäu  s tam m ende Fam ilie. —  S. 579, 
Sp. 1 : Die nach Nr. 3 eingesetzte B ibliographie ge
h ö rt an  den Schluss des A rtikels.

W Y R S C H .  S. 607, Sp. 1, Zeile 6 von oben, lies : 
Sohn von Nr. 24 s ta t t  Nr. 23.

Z E I T S C H R I F T  F Ü R  K I R C H E N G E S C H I C H 
T E .  S. 634, Sp. 2, Zeile 30 von u n ten , lies : 1907 s ta tt  
1908.

ZIIV1IV1ERIVIANN. S. 664, Sp. 1, Zeile 7 von oben : 
i  « Sohn von Nr. 4 » is t zu streichen.

Z I V I L S T A N D .  S. 668, Sp. 1, Zeile 2 von u n ten , 
R egisier-führung.

Z U B L E R .  S. 688, Sp. 1. Die W appenbeschreibung 
I u n te r  B. K an to n  Zürich, soll lau ten  : gespalten , 
rech ts in Grün eine halbe silberne Pflugschar, die m it 
einem  halben  schw arzen M ühlrad belegt ist, links fünf
m al schräggeteilt von B lau und  Silber.

Z Ü R I C H .  S. 712. Im  Verzeichnis der B ürgerm ei
ste r sind die le tz ten  v ier N am en zu streichen, denn der 
T itel « B ürgerm eister » w urde schon durch  Gesetz und 
V erfassungsänderung vom  23. x. 1849 abgeschafft. — 
Die N otiz am  Schlüsse dieses Verzeichnisses is t eben
falls zu streichen.



RZEICHNIS DER TAFELN DES VI E BANDES

B em erkung  fü r den B uch b in d er : D er V II. B and  e n th ä lt  785 S eiten  T ex t und ein  Sch lussw ort, X V I 
Seiten  T ite l, E rra ta ,  V erzeichnis der M ita rb e ite r  u n d  d e r A b k ü rzu n g en  u n d  V erzeichnis von 
12 se lb stän d ig en , b ed ru ck ten  B ildertafe ln . D ieselben m üssen  in  n ach s teh en d e r W eise e ingehefte t 
w erden. |

1. A. U nterw aldner T r a c h t e n  Zwischen Seite 144 und 145

B. U nterw aldner Uniformen.

2. A. U rner T r a c h t e n  Zwischen Seite 168 und 169

B. U rner U niform en.

3. A. K arte  der w aadtländischen  H errschaften  im  14. Jah rb . Zwischen Seite 320 und 321

4. A. W aad tländer T r a c h t e n  Zwischen Seite 336 und 337

B. W aad tländer Uniformen.

5. A. K arte  des W allis in  der Stein- und B ronzezeit . . Zwischen Seite 376 und 377

B. K arte  des W allis in  der Eisenzeit.

6. A. W alliser T r a c h te n  Zwischen Seite 400 und 401

B. W alliser U niform en.

7. A. W eltkrieg. Die schweizerischen L ebensm ittelkarten  

B. im  W eltkrieg, nebst einer Tabelle der Lebensm ittel-

H öchstpreise in  den Jah ren  1918-1919 . . Zwischen Seite 478 und  479

8. A. K arte  des K ts. Zürich in  vorröm ischer Zeit Zwischen Seite 692 und 693

B. K arte  des K ts. Zürich in  röm ischer und frühgerm ani

scher Zeit.

9. A. H istorische K arte  des K ts. Z ü r i c h  Zwischen Seite 704 und 705

B. Zürich um  1840.

10. A. Zürcher T r a c h t e n ......................................................................... Zwischen Seite 728 und 729

B. Zürcher Uniformen.

11 A. Zuger T rachten  .  Zwischen Seite 754 und  755

B. Zuger Uniformen.

12. Tafel der berichtigen W a p p en b ild e r ............................................. Zwischen Seite 786 und  787

Die Tafel S ch w eizergarde  (in Fasz. XX III erschienen) soll im Band III, zw ischen Seite. 396 und 397
ein g ereih t w erden .



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

A BKÜRZUNGEN IM TEXT
ahd. = a lthochdeu tsch . Vieil h a u t alle Hsr. = H äuser. Pr. =  Program m .

m and. i. G. = im  G eneralstab. rp . =  R appen.
Bd. = B and. Jah rh . = Jah rh u n d ert. S. — Siehe.
Bez. = Bezirk. K t. = K anton . 3. =  siècle.
C. = can ton . Ib. = livre (m onnaie), P fund. SA. — Separatabzug, Sonderabdruck
Chr. Chronik. mais. = maisons. Soc. =  société.
Com. = com m une. m hd. = m itte lhochdeu tsch . Moyen h au t s. Z. =  seiner Zeit.
D. = d istric t. allem and. t. =  tom e.
eidg. = eidgenössisch. Ms. = M anuskript. u. a. =  u n te r  anderem .
fl. = florin, Gulden. m ns. = m anuscrit. U r. =  U rbar.
Einw. = Einw ohner. il. F. = neue Folge Ver. =  Verein.
fr. = F ranken , francs. nhd . = neuhochdeutsch . N ouvel h a u t vergi =  vergleiche.
Gem. = Gemeinde. a llem and. Vge =  village.
Ges. = Gesellschaft. n° = num éro. * = né. —  G eburtsdatum
Hab. = h ab ita n ts . Nr. = N um m er. t  = m ort. —  T odesdatum
Hg. = H erausgeber. N. S. = nouvelle série é te in t —  erloschen
hgg. = herausgegeben. P- = pagina, page, Seite.

BIBLIOGRAPHISCHE ARKÜRZUNGEN

AV == Archiv des hist. Vereins des ASMZ = Allgem. Schweiz. M ilitä r-Z ei BT I = B erner Taschenbuch.
K ts. Bern. tung . BT I I = Neues B erner Taschenbuch.

ACAS = A nnuaire du Club Alpin Suisse. ASN = Actes de la Soc. helvétique des BU = B ibliothèque universelle e t Re
ADB = Allgemeine deutsche B iogra sciences natu relles. vue suisse.

phie. A. Socin 1903 =  Mhd. N am enbuch von BVG Bas. =  Beiträge zur v a te rländ . Ge
AF = A nnales fribourgeoises. Adolf Socin 1903. schichte, Basel.
A GS = A lm anach généalog. suisse. AU = A ppenzeller U rkundenbuch. BVG Sch. =  Beiträge zur v a te rländ . Ge
A HS = Archives hérald iques suisses.— AV = Annales Valaisannes. schichte, Schaffhausen.

Schweiz. A rchiv fü r H eraldik. B ächtold =  Gesch. der deutschen L ite  BW = B erner W oche.
AHVB = A bhandlungen (Archiv) des ra tu r  in  der Schweiz. BWG = B lä tte r aus der W alliser Ge

hist. Vereins des K an t. Bern. B arth = Bibliographie der Schweizer Ge schichte.
AJ = AppenzeUische Jah rbücher. schichte. BZ = Basler Z eitschrift für Ge
ALBK = Allg. Lexikon der bild. K ü n st B arth Rep . =  R epertorium  1891-1900. schichte und  A lte rtum s

ler. Bas. C = Basler Chroniken. kunde.
A nn. = A nniversar. Bas. T = Basler Taschenbuch. Covelle LB =  Covelle, L ivre des B our-
Arch. SG =  A rchiv für Schweiz. Ge BB = Biographische B lätter. geois.

schichte. BBG == B lä tte r für bernische Ge DGS = D ictionnaire géographique de
Arg. = Ar go vi a ; Jah ressch rift der schichte, K unst u. A lter la  Suisse.

h isto r. Gesellschaft des K an t. tum skunde. DHBS = D ictionnaire historique e t bio
Aargau. BBS = Bibliograph. Bulletin der graphique de la Suisse.

AS I = Am tliche Sam m lung der a lte rn Schweiz. DHV = D ictionnaire historique, géo
eidg. Abschiede. Serie 1245- BGN = Beiträge zur Geschichte N id graphique e t s ta tis tiq u e  du
1798. waldens. canton de Vaud.

AS II = A m tliche Sam m lung der neuern BIG = Bull, de l’In s titu t national D ierauer =  Gesch. der schweizer. E id 
eidg. Abschiede. Serie 1803- genevois. genossenschaft. —  H ist, de
1848. BJ = Basler Jah rbuch . la Confédération suisse.

ASA = Anzeiger fü r Schweiz. A lter B JN = Biographisches Jah rb u ch  u . D ok.W aldm ann =  D okum ente zur Gesch.
tum skunde. deu tscher Nekrolog. des B ürgerm eisters Hans

ASG = Anzeiger für Schweiz. Ge BM = B ündnerisches M onatsb la tt. W aldm ann ; hgg. von Ga
schichte. BP = B ibliothèque publique. gliardi.

ASGA = Anzeiger fü r Schweiz. Ge B ran d ste tte r =  R epertorium  1812-1890. DSC = D ictionnaire suisse des con
schichte u . A ltertum skunde. BSHG = B ulletin  de la Soc. d ’histoire et tem porains.

ASHF = Archives de la Soc. d ’histoire d ’archéol. de Genève. D ürste ier G. =  Geschlechterbuch. Ms. der
du can t, de Fribourg. BSL = Bibliographie der Schweiz. L an Zentralb ib i. Zürich.

ASHR = A m tliche Sam m lung der Akten deskunde. D ürste ier S t. — S tam m tafeln . Ms. ebendort.
aus der Zeit der helvetischen BSN = B ulletin de la Soc. suisse de FA = Fribourg  artis tique.
Republik  1798-1803. num ism atique. Bd. I (2. Aufl.), I I  (3. Apfl.).

ASJ = Actes de la  Soc. jurassienne BStor. = B ollettino s torico della Svizzera FG = Freiburger G eschichtsblätter.
d ’Ém ulation . ita liana. Förstem ann — A ltdeutsches Nam enbuch.



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

FRB Fontes rerum  Bernensium . M HK =  M itteilungen der Schweiz. Ge SSR = Sam m lung schweiz. R ech ts-
Gal. N ot. gén. =  Gali (Te, Notices généalo- | sellschaft für E rhaltung  hi quellen.

giques. stor. K unstdenkm äler. SStG = Schweiz. S tudien  zur Ge
Gali (Te m ns. =  M anuscrits GalifTe aux  Arch. MHN =  Musée H istor. de N euchâtel e t schichtsw issenschaft.

d ’É ta t  de Genève. Valangin. StGA = S t. Gallische A nalekten ; hgg.
G autier = H istoire de Genève. MHVS =  M itteilungen des histor.V ereins von J . D ierauer.
G autier, m édecine =  La médecine à Ge- des K an t. Schwyz. StMB = Studien  u. M itteilungen zur

néve. MHV Sol. =  M itteilungen des histor. Gesch. des B enediktiner-
Gfr. Der G eschichtsfreund. Vereins des K antons Solo Ordens.
GHS = Genealogisches H andbuch zur thu rn . S tum pf = Gemeiner lobi. Eidgenossen

Schweizergeschichte. MIG =  Mémoires de l’In s titu t national schaft S tä tten , L anden und
GL = Gazette de Lausanne. genevois. Völkern Chronik (1548 etc.).
GLS = Geographisches Lexikon der MN =  Musée neuchâtelois. STZ = Schweiz. theologische Z eit

Schweiz. de M ontet =  A. de M ontet, Diet, biogr. des schrift.
Gr. = Genealogien von G rüner (Mns. Genevois e t des Vaudois. SV = Schweiz. Volkskunde ; K orres

in der S tad tb ib i. Bern). MS Gal. =  GalifTe. M anuscrits genéalo- pondenzb latt der schweiz.
G rem aud = D ocum ents relatifs à l’histoire giques e t  au tres aux Archives Ges. für Volkskunde.

du Valais. d ’É ta t  de Genève. SVB = Schriften des Vereins für die
GS == Galerie Suisse. B iographies na  Ms. H ist. =  Arch. d ’É ta t  Genève, M anus- Geschichte des Bodensees.

tionales p a r Secrétan. crits historiques. SW = Solothurnisches W ochenblatt.
H = H elvetia ; illustr. M onats MVG =  M itteilungen zur va te rländ . SZG = Schweiz. Z eitschrift fü r Ge

schrift, hgg. v . R . W eber. Geschichte ; hgg. vom  histor. m einnützigkeit.
Heyer = L ’église de Genève. Verein in S t. Gallen. SZGL = Schweizerisches Zeitgenossen-
HBLS =  H istorisch-biographisches Lexi- Nbl. — N eu jah rsb la tt. Lexikon.

kon der Schweiz. NSW =  Neues Soloth. W ochenblatt. TA = T aschenbuch der h isto r. G el
Hoppeler, B eiträge =  Beiträge zur Gesch. NW T =  Neues W in te rth u re r T ag b la tt. des K an t. Aargau.

des W allis. NZZ =  Neue Zürcher Zeitung. TB = T hurgauische Beiträge zur va
Hst. = Helvetia, politisch-lit. M onats OBG =  K indler von Knobloch, Ober- te rländ . Geschichte.

hefte der S tuden tenverb in  badisches G eschlechterbuch. TD = Arch. d ’É ta t  Genève, T itres  et
dung H elvetia. (Echsli =  Gesch. der Schweiz im  X IX . Droits de la seigneurie.

HSVSV = Reichesbergs H andw örterbuch Jah rh u n d ert. Tillier = A. v. Tillier, Gesch. des F rei
der schweiz. V olksw irtschaft. OG =  O bw aldner G eschichtsblätter. s ta a ts  Bern.

JG = Journa l de Genève. PC =  Arch. d ’É ta t  Genève, Procès TR G = Taschenbuch für die reform .
JH G G = Jahresberich t der h istorisch criminels. Geistlichen der Schweiz.

en tiq u a r. Ges. von G rau PH =  Arch. d ’É ta t  Genève, Pièces Trou illa t -  M onum ents de l’Évêché de
bünden. historiques. Bàie.

JH V G == Jah rb u ch  des histor. Vereins PIC =  P iccard, Répertoire de noms TU = T hurgauisches U rkundenbuch.
des K an t. Glarus. de families aux  Archives can T ur. I = T uricensia 1891.

JNG G = Jahresberich t d. n a tu rf. Ges. tonales vaudoises. T ur. II = Nova Turicensia 1911.
G raubünden. PS =  P a trie  Suisse. UA U rkundenbuch der S ta d t A arau.

JSAC = Jah rbuch  des S. A. C. P J =  Politisches Jah rb u ch  der UB = U rkundenbuch der S ta d t Basel.
JSG = Jah rb u ch  fü r Schweiz. Ge schweiz. E idgenossenschaft. UBer. = U rkundenbuch des S tiftes Be

schichte. P up . Th. =  Pupikofer, Geschichte des rom ünster.
JSGTJ == Jahresberich t der Schweiz. Ges. Thurgaus. UBU = U rkundenbuch U nterw alden.

für U rgeschichte. QSG =  Quellen zur Schweiz. G eschichte. UG = U rkundensam m lung zu r Ge
JZB = Jahrze itbuch . QSRG =  Quellen und  A bhandlungen zur schichte des K an t. Glarus.
KKZ = K athol. K irchenzeitung der Schweiz. Reform ationsgesch. ULB = U rkundenbuch der L andschaft

Schweiz. RC =  Arch. d ’É ta t  Genève, Registres Basel.
KL = K onversationslexikon. des Conseils. UR =* U rkundenregister.
KSA = K orrespondenzblatt für schwei RC im pr. =  Registres des Conseils im pri- US = U rkundenreg ister für den K an

zer. Aerzte. ton  Schaffhausen.
KSB = K ath . Schweizer B lätter. RFV =  Répertoire des familles vau  UStG = U rkundenbuch  der Abtei St.
Livre d or =  H . D élédevaux et Marc Hen- doises qualifiées, 1000-1800, Gallen.

rioud  : L ivre d ’or des fa L ausanne 1883. UZ = U rkundenbuch  der S ta d t u.
milles vaudoises RGV =  Recueil de généalogies vaudoises. L andschaft Zürich.

LL = Leu, Schweizer. Lexikon 1747- R H E =  Revue d ’h istoire ecclésiastique VSNG = V erltandl. der schw eiz. N a tu r
1765. suisse. forschenden G esellschaft.

LLH = Holzhalb, Suppl. zu LL. R HS =  Revue d ’histo ire suisse. v. W er d t =  B urgerregister (Ms. in der
Matile = M onum ents de I’hist. de Neu RHV =  Revue historique vaudoise. S tad tb ib i. Bern).

châtel. Rivoire bibl. =  B ibliographie historique WB = W appenbuch der S ta d t Basel.
MAGZ = M itteilungen der A ntiquar. Ge de Genève au  X V IIIe s. W L = W issen u. Leben.

sellschaft in Zürich. RMS =  Revue m ilitaire suisse. ZGO = Zeitschrift für die Geschichte
MDG = M émoires e t docum ents de la RS =  Le R am eau de Sapin. des Oberrheins.

Soc. d ’hist. e t d ’archéol. de RSN =  Revue suisse de num ism atique. 1 ZP = Züricher Post.
Genève. SAV =  Schweiz. Archiv fürVolkskunde. ZSA = Zeitschrift für schweiz. A rtil

MDR =  Mémoires et docum ents de la Soc. SB =  Schweiz. Bauzeitung. lerie.
d ’hist. de la Suisse rom ande. SBB =  Sammlg. bernischer Biogra ZS G = Z eitschrift für schweizerische

MDS = Mémoires e t docum ents de la phien. Geschichte.
Soc. savoisienne d ’histoire et SGB =  Schweiz. Geschlechterbuch. ZSK = Zeitschrift für schw. K irchen
d ’archéologie. SGV =  Schriften der schweiz. Gesell geschichte.

Meier Biogr. =  J .H . Meier, B iographien schaft für Volkskunde. : ZSR = Zeitschrift für schweizer. Recht.
berühm ter Schweizer. SI =  Schweiz. Idiotikon. ZSSt. = Z eitschrift für schweiz. S ta ti

MF = Mémorial de Fribourg. SKL =  Schweiz. K ünstler-Lexikon. — stik .
MGS = Manuel généalog. pour servir à D ictionnaire des artistes 1 ZStB = Zürcher S teuerbücher.

l’histoire de la  Suisse. suisses. 1 ZT = Zürcher Taschenbuch.
MGAB = M itteilungen d . Gesellschaft für SL =  Schweiz. Lehrerzeitung. Zw. = Zwingliana ; M itteilungen z.

va te rl. A ltertüm er in Basel. SM =  Schweiz. M usik-Zeitung. Geschichte Zwinglis und der
MH GB = M itteilungen der historischen SN G =  Schweiz. N aturf. Gesellschaft Reform ation.

und an tiquar. Gesellschaft in SPZ =  Schweiz pädagogische Zeit 1 ZWChr Zürcher W ochenchronik.
Basel. schrift. zz = Z en tra lb la tt d. Zofingervereins.
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HISTORISCH-BIOGRAPHISCHES LEXIKON

DER SCHWEIZ

T
FORTSETZUNG

TINGUELY TIR1NAUZI

T I N G U E L Y  (TENGLIS, T e n g e l i s ) .  Im  K t. F reiburg  
sehr v e rb re ite te r  Fam iliennam e, bes. im  Bez. Greyerz 
und in der Gegend von La Roche. D er Nam e kom m t 
in der K irchgem . Piaffeyen und  in Plasselb schon 1437 
und  1445, in L a Roche seit 1438, in R ech th a lten  seit 
1555 vor. T. von La Roche b ü rgerten  sich 1606 in  F re i
bu rg  ein. —  J e a n  J o s e p h ,  D irek to r des Sem inars 
F re ibu rg  1760-1790. — G. S tuderus : Fam iliennam en.
—  P. Æ bischer : Contribution à l'étude de la situation  
linguistique dans la vallée de la Roche du X I I I e s. à 1500.
—  Fuchs-R aem y : Chron. frib. — A. Dellion : Diet. IX , 
•147. —  S taa tsa rch iv  Freiburg . [G. Cx.]

T I N I .  Fam ilien  von Rovercdo und  San V ittore 
(G raubünden), f  in Grono und  T iefen
k aste l (1873-1919). W appen : in  Blau 
au f grünem  D reiberg steigender, links
g erich te ter goldener Löwe m it einem 
goldenen S tern  in den P ranken . —
1. F r a n c e s c o , von R overedo, L an d 
v og t von Maienfeld 1697-1698, be
schwor als L andam m ann  im  Gericht 
Misox 1712 die B ündniserneuerung. 
P o d esta t zu T irano 1717-1718, be te i
lig t am  Abschluss des K ap itu la te s  m it 

M ailand 1723, das zu U nruhen  im  Tale und  in den 
I I I  B ünden füh rte . —  J . A. Sprecher : Kriege und Un
ruhen. —  LL . —  A nt. Mooser : Landvogtei M aienfeld.
— [L. J .]  —  2. J o a n n ,  von T iefenkastel, * 1671, A ltar
bauer, erstellte  1722 den A n to n iusa lta r in T iefenkastel, 
1727 den S chutzengelaltar, da rau f die 12 A poste lstatuen  
im  Chore, is t vvahrsch. auch  der E rb au er der H och
a ltä re  von Mons und  A lvaschein, sicher aber desjenigen 
von Surava. —  3. P a u l u s ,  Sohn von Nr. 2 , L andam 
m ann  von T iefenkastel 1740, la u t T rad ition  1748 S te ll
v e r tre te r  des L andvogts in Maienfeld. — 4. F r a n z ,  
von R overedo, D om sextar in Chur 1655-1664 G eneral
v ikar, D om kustos 1664-1668, D om scholastikus 1668- 
1680, f  21. vi. 1680. — Chr. M. T uor : Die Reihenfolge 
der... Domherren. —  5. A u r e l i o ,  von Roveredo, * 1818, 
P farrer in Roveredo 1841-1884, bischöfl. V ikar, Dom- : 
herr 1857, P rä la t , S tifte r der Lateinschule S. Giulio 
in R overedo, M itgründer des Kollegium s S. A nna 
daselbst 1859, f  26. XII. 1884. — A  M sgr. Aurelio T in i j 
(1885). —  Zendralli : A p p u n ti dì storia Mesolcinese. — 
[J . S i m o n e t . ] —  6 .  G iu s e p p e  A., von R overedo, * 1854, 
L ehrer an  verseli. R ealschulen im  K t. Tessin, m ehrere 
Ja h re  lang R ek to r im  In s t i tu t  S. A nna in R overedo, 
g ründete  m it einem  Kollegen das Collegio D ante  Ali
ghieri in  Bellinzona, f  A ugust 1922 in San V ittore. — 
Bündner Tagblatt 1922, Nr. 182. [L. J .]

T I N N A ,  d e  la.  F re ibu rger Fam ilien. S. A rt. D e -  
l a t e n a  u n d  T e n a ,  u n d  P. Æ bischer : Origine et forma
tion des noms de fam ille , p. 99. — J . J . H isely : M onu
ments de l ’histoire de Gruyère (in M D R  X X II , 539). — 
A. Dellion : Diet. V I, 518 ; V II, 282 ; X I 95. [G. Cx.]

T I N Z E N  (rom. TINIZUN, T i n i z o n g )  ( K t .  G raubün
den, Bez. A lbula, Kreis O berhalbstein. S. GLS). Gem., 
deren N am e  als Tinetione  bereits im  Itin e ra r des Anto-

IIBI.S VII — 1

nin  erschein t und  deren Geschichte eng m it der von den 
R öm ern angelegten R öm erstrasse zusam m enhängt. Im  
sp ä te m  M itte la lter s tan d  T. an der Spitze einer das 
ganze G ericht O berhalb ste in  um fassenden Porte  
(T ransportverein igung), die den W aren tran sp o rt von 
Lenz bis Bivio in  H änden  h a tte  und  zu T. einen Zoll 
fü r den S tra ssen u n te rh a lt bezog. 1387 v erpflich te te  
sich Jak . v. C astelm ur gegenüber dem  Bischof von Chur, 
von T. über den Sep tim er bis P lurs einen fah rbaren  
W eg zu bauen . Politisch  gehörte T. zum  H errsch afts
gebiet des Bischofs von Chur, dem  F rh r. U lrich I I . von 
T arasp  die ersten B esitzungen daselbst schenkte  (1160). 
1258 erw arb  der Bischof ganz T. m it einer K irche d a 
selbst vom  F rh rn . B arrai von W angen  und  u n ters te llte  
es, wie das übrige ihm  gehörende Gebiet, dem  bischöfl.

! Vogt zu R eam s. D urch Spruch des G otteshausbundes 
w urde das ganze Tal 1552 von den le tz ten  R esten  der 
bischöfl. H errschaft befreit. Seit 1851 is t T. eine Ge
m einde des K reises O berhalbste in , wie früher des gleich
nam igen Gerichts des G otteshausbundes. In  T. sin d 
3 alte  T ürm e nachw eisbar, w ovon einer denen von Mar- 
rnels, ein anderer w ahrsch. dem  nach  der O rtsch aft 
b en an n ten  G eschlecht von T inzen  angehörte, w ähren ^ 
des d ritten  Geschichte vo llständ ig  im  D unkeln  liegt 
Die H erren  von T. w aren M inisterialen der F rh rn . von 
T arasp , die sie dem  Bischof von Chur schenkten  (1160).• 
Sie lassen sich bis M itte des 14. Jah rh . nachw eisen u. 
w ohnten  zu le tz t in  Chur ( J o h a n n  von T., 1356). Ein 
V ertrag  der Fam ilie  von  M arm els u n te r  sich (1338) 
bew eist, dass bereits dam als zu T. ein E isenbergw erk 
ausgebeu tet w urde. In  der 1. H älfte  des 19. Ja h rh . 
b estan d  w ieder eine B ergbaugesellschaft zu T. W ährend 
des W eltkrieges w urde der dortige E rzbau  vo rüberge
hend  durch  die v o n  R oll’sehen E isenw erke neuerdings 
aufgenom m en (G ew innung von M anganerz). D er W ald 
von T. (rom an. S u r God) tren n te  die Gemeinde von dem 
kleinen G ericht Marmels-Bivio. 1610 ging der grössere 
Teil von T. in F lam m en auf. K irchenbücher seit 1812- 
1813. —  Vergl. P. C. P la n ta  : Die currät. Herrschaften.
— Derselbe : Das alte Rätien. —  E. Camenisch : Ref.- 
Gesch. —  J . C. M uolh : Æmterbücher (in J H G G  1897).
—  A. Grisch in II Pelegrin  1909 u. 1910. —  Mohr : Cod. 
dipi. —  H. Balzer in B M  1922. —  J. P . Bener in 
Beiträge zur bündn. Volkswirtschaft II . —  Pöschel : 
Burgenbuch. — G em eindearchiv. — Reg. im  S ta a ts 
a rch iv  zu Chur. [p. G i l l a r d o n . ]

T I R A N O  (V eltlin, Italien). H a u p to r t des obern 
Teiles des ehem aligen bündnerischen  U ntertanen landes; 
der Sitz eines Podestà , wo im Ju li 1620 der V eltliner 
Mord begann und am  11. Sept. gl. J . ein K orps B ündner, 
Z ürcher und  B erner, die das abgefalleno V eltlin  zurück
erobern wollten, von den Spaniern überfallen  und  zu
rückgeschlagen w urde. —  F. P ie th  : D ie Schweiz im  
30j. Kriege (in Schweiz. Kriegsgesch., H eft 6). — C. 
E scher : Der K riegszug der Berner, Zürcher u. Grau
bündner nach dem Veltlin A u g . u. Sept. 1620 (in Nbl. 
der Feuerwerkerges. 1901). —  A rt. V e l t l i n .  [F. P.]

T I R I N A U Z I , G e r o l a m o ,  B aum eister, von Brissago,
N ovem ber 1931
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t  ü b er 90 Ja h re  a lt  am  16. v ili , 1638. F ö rderer des 
« M onte A ddolorato  » ob Brissago. —  S. B orran i : 
Ticino Sacro. [C. T.]

T I R O L ,  M e c h t i l d  v o n ,  aus dem  G eschlecht der 
Grafen von Tirol, Æ b tissin  des F rau m ü n sters  in Zürich 
1145-1153, s tif te te  den A lta r der hl. F ides, ih rer Schutz
p a tro n in , in der A bteik irche, liess w ahrsch. auch  einen 
K reuzgang  beim  K loster erbauen , der ab er 1617 abge
brochen w urde, bis au f eine Seite, die noch h eu te  sich t
b a r ist. Sie begann auch  den (1170 vo llendeten) gegen
w ärtigen  Chor der F raum ün sterk irch e . U n te r ih rer R e
gierung w urde den Z ähringern  wegen deren Misshellig
keiten  m it dem  hohenstau f. K önigshaus (1146) die 
R eichsvogtei Z ürich  genom m en u n d  den Grafen von 
L enzburg  übergeben. —- Vergl. G. von W yss : A bte i 
Zürich. [M .  S p a l i n g e r . ]

T I S C H ,  f  B ürgergeschlecht der S tad t Solothurn . — 
H a n s ,  J u n g ra t  1503, Vogt zu F lum en ta l 1507, 1-513- 
1522. —  L L . —  G. von Vivis : Bestallungsbuch. — 
S ta a tsa rch iv  So lothurn . [ t  v. v .]

T I S C H B E I N ,  J o h a n n  H e i n r i c h  W i l h e l m ,  Maler, 
* 15. II. 1751 zu H ay n a  (D eutsch land), t  26. VI. 1829 
in E u tin , das h ervorragendste  Mitglied der bek an n ten  
hessischen M alerfam ilie, w ar 1782 auch  in Zürich tä tig , 
wo ausser seinen ersten  H isto rienb ildern  eine Reihe 
Bildnisse : u. a. B ürgerm eister K ilchsperger, J . J . B od
m er, J . C. L av a te r, B a rb ara  Schulthess u n d  B ürger
m eister H ans H einr. O tt, en ts tan d en . T. h a t auch  
bem erkensw erte  Aufschlüsse über L av a te r  und  B odm er 
h in terlassen . —  S K L .  —  A u s  m einem  Leben (B raun
schweig 1861). —  N bl. W aisenhaus Zürich  1915. —
C. E scher u. Ed. Corrodi : Zürcher Porträts... I, p. X I I I .
—  W. R . S tähelin  : Basler Porträts... I. —  Die Schweiz 
1906, p. 108 ; 1910, p. 165. [P. M eintel.]

T I S C H H A U S E R  ( D i s c h i i a u s e r ) .  Fam ilie  des Bez. 
W erdenberg  (St. Gallen). C l a u s ,  1510. —  1. U l r i c h ,  
L an d esh au p tm an n  der G rafschaft W erdenberg  1646.
—  2. C h r i s t i a n , L andesfähnrich  1653. —  3. M a t h e  
(n ich t Jo s t) , e iner der v ier H au sv ä ter, welche 1694 
die E in fü h ru n g  des katho lischen  G ottesdienstes in  der 
K irche von Gretscliins v e rlang ten , w oraus der W artau e r 
S tre it enstand . —  4. T h e o d o r  Ch r i s t i a n , von Sevelen, 
1839-1905, L ehrer am  Sem inar in  Schiers, dann  am  
Basler M issionshaus 1860, M issionar in B rasilien 1864, 
k eh rte  1873 zurück  u n d  w irk te  als R eiseprediger der 
Basler M issionsgesellschaft in der Ostschweiz. Verfasser 
von Gesch. der evang. Kirche Deutschlands in  der ersten 
Hälfte des 19. Jahrh. (1900). —  U. R eich : Beiträge 
zur Chronik der Bez. Werdenberg u. Sargans, p . 80. — 
J .  Göldi : H o f Bernang, p. 298, 307. —  I. von A rx : 
Gesch... S t. Gallen I I I ,  p. 214. — A S  I, Bd. V I. 2, p. 567. 
577, 805, 1900. — St. Galler N bl. 1906, p. 50. [J. M.]

T I 5 C H M A C H E R .  Im  18. Ja h rh . t  Fam ilie des K ts. 
Uri. P e t e r  erhielt das L an d rech t 1495. M eister J a k o b  
und N i k o l a u s  t  1515 zu M arignano. —  P e t e r ,  Flach
schnitzer, erstellte  1503 die ge tä ferte  Decke in der u n 
te re n  R an ftkapelle  und  in der St. A nnakapelle  im  
Mösli zu Sächseln, 1506 das G etäfer in der K apelle  St. 
A ndreas zu K erns, 1505 eine Decke m it gotischem  
Schnitzw erk  in der Friedhofkapelle  St. Michael zu Sar
nen. —  L an d leu ten b u ch  (S taatsarch iv ). —  Chronik 
von K erns, p. 97. —  S K L .  —  Gfr. 6, p. 184 ; 48, p. 37, 
38, 46. —  Hist. N bl. von Uri 1912, p. 15 ; 1913, p. 94 ; 
1917, p. 99 ; 1927, p. 71. —  Festgabe zur E rö ffnung  des 
Hist. M useum s  1906. —  E . W ym ann  : Schlachtjahrzeit, 
p. 25. —  J . R. R alm  : Flachschnitzereien in  der Schweiz 
(in Festgabe des Landesm useums 1898, p. 197). — 
R. D ü rre r,: Kunstdenkm äler. [F,-. G isler.]

T I S S I È R E S .  W alliser Fam ilie, die im  14. Ja h rh . in 
Orsieres e rw äh n t w ird. Sie verzw eigte sich im  19. Ja h rh . 
nach  S t. L eonard  und  M artigny. —  1. P i e r r e  G e r 
m a in e ,  1818-1868, C horherr vom  Grossen St. B ernhard , 
P fa rre r von Sem brancher, V erfasser eines bo tan ischen  
Führers vom  Grossen St. B ernhard . —  2. A l f r e d ,  
O b eram tm ann  des Bez. M artigny um  1900, G rossrat. —
3. J u l e s , t  1918, A d v okat, G rossrat, N a tio n a lra t. [T a.]

T I S S O T .  Fam ilien  der K te . F reiburg , Genf, N euen
burg  u n d  W aad t.

A. K a n t o n  F r e i b u r g .  TlSSOT, TlSSOZ, T i x o t . F a 
m ilien  in Broc, Chénens, Chésopelloz, C orm inbœ uf, L ot

tens, C uterw yl, N eyruz, C erniat, Sorens, V aulruz, 
R ueyres, M iddes, Cliandon, F re ibu rg  (B ürgerrech t von 
1590, 1670, 1771) und  M urten (1428 erw ähnt). J e a n , 
B ürgerm eister von M urten  1480, 1494, 1502 ; N i c o d , 
1408 in  V aulruz g en an n t ; J a q u e t , frü h er G ubet ge- 
heissen, von C erniat 1428. —  1. V ic to r ,  von Chénens, 
* 1845 in F re ibu rg , f  1917 in F rankreich , M itarbeiter 
an  der Gazette de Lausanne  1868, C hefredaktor w ährend 
des Krieges 1870-1871, liess sich in  Paris n ieder und  
veröffen tlich te  1875 Voyage au pays des m illiards, das 
ihn  b e rü h m t m ach te , g ründete  m ehrere Z eitschriften , 
u. a. Lectures pour tous u n d  A lm anach Hachette, w ar 
1891-1893 R ed ak to r am  Figaro, wo er das literarische 
B e ib la tt le itete . H au p tw erk e  : Voyage aux pays an
nexés (1876) ; La Hongrie inconnue  (1878) ; Busses et 
Allem ands  (1884) ; La Suisse inconnue  (1888) ; L ’A lle 
magne casquée (1916). D urch letztw illige V erfügung s tif
te te  er das G reyerzer M useum  und  die öffentliche B i
b lio thek  von Bulle, die 1923 eröffnet wurden. G rabm al 
in Bulle. —  2. A n d r é , Sohn von Nr. 1, 1873-1907, Dr. 
m ed., gab Les conteurs am usants  (1883), h eraus, sowie 
eine U ebersetzung von Charles Bock : Le royaume de 
l ’éléphant blanc (1889). —  Vergl. É ta t des nom s de fa 
mille du canton de Fribourg. —  M D R  X X II . —  G um y : 
Régeste de Hauterive. —  J . F . E ngelhard  : Der Stadt 
M urten Chronik. — H enri N aef : L ’art et l ’histoire en 
Gruyère. -— A n nua ire  des B eaux-A rts  V, 309. [H. N.]

B. K a n to n  G enf. 20 T räger dieses N am ens wurden 
vor 1792 in Genf eingebürgert. —  I. E iner der Familien_, 
die au f C l a u d e  ( f  1466) zurückgehen, der schon 1457 
B ürger w ar, gehören an  : —  1. P i e r r e , Sohn des Vorgen. 
v ielleicht iden tisch  m it P ierre, des R a ts  der Fünfzig 
1459-1461. —  2. N a n t e r m e t , Sohn.von Nr. 1, von 1483 
an  in den RC  e rw ähn t, als Adeliger bezeichnet, M it
glied der P a rte i der « E idguenots », B ürger von F re i
bu rg  1513, gleichzeitig m it P h ilib e rt B e rth elier, B esan
çon H ugues, Je a n  Tacon usw ., w iederholt des R a ts  der 
Fünfzig, des Kl. R a ts  1519 und  1524-1525, einer der 
6 Schiedsrichter, die die E idguenots bei der U rte ils
fä llung des Herzogs vom  1. ix . 1519 zu v e rtre ten  h a t
ten , befasste  sich auch m it dem  Prozess Boulet, t  nach 
dem  18. IV. 1525 u. vor dem  2 9 .1. 1526, ca. 60jährig. —
3. L o u p , Sohn von Nr. 2, K astlan  von Ju ssy  1563 ; in 
dieser Stellung g laub ten  die « Fugitifs » irrigerw eise, au f 
ihn zählen zu können. —  Galiffe : Not. gén. I. — RG. — 
F. De Crue : Le complot des fu g itifs  (in M D G  X X ). — 
S taa tsa rch iv  Genf.

II . Zu einer ändern  F am ilie, die vielleicht au f É t i e n n e  
zurückgeht, der aus L a G iettaz  (Savoyen) stam m te  und 
sich 1501 einbürgerte , gehört —  P i e r r e ,  Schwieger
sohn von François Favre  und  Schw ager von Ami Perrin . 
Des R a ts  der Sechzig 1536, des Kl. R a ts  1538, Seckei
m eister 1541-1543, Syndic 1544, 1549 und  1554, Ge
ric h ts s ta tth a lte r  1553 (anlässlich des Servet-Prozesses), 
H au p tm an n  des Q uartiers B ourg de F o u r 1546, sp ä te r 
des Q uartiers St. A ntoine 1555, m ehrm als G esandter zu 
den E idgenossen, so 1550 nach  Basel, 1551 nach  Bern, 
zur B eschw örung der B undeserneuerung, w urde 1556 
n ich t w ieder in  den K leinen R a t gew ählt, weil er wegen 
seiner V erw and tschaft m it den hau p tsäch lich sten  Geg
nern  Calvins in  V erdach t g eraten  war. E inige M onate 
sp ä te r  w urde ihm  der Prozess gem acht (Sept.-O kt. 
1556), weil er G aspard Favre  n ich t denunziert h a tte , 
der den « F ugitifs » te s tam en ta risch  500 T aler ve r
m ach te  ; er w urde zu einer Busse von 500 G old talern  
v e ru rte ilt  und  au f im m er aus den R ä ten  gestossen. 
t  25. II. 1565, 50 Jah re  a lt. —  Galiffe : Not. gén. I.
— L. Sordet : Diet. —  J . A. G au tie r : Hist, de Genève I I I .
— Ed. F av re  : Gaspar Favre et sa donation aux fug itifs  
(in M D G  X X X I). —  S taa tsa rch iv  Genf.

I I I .  P i e r r e , Chirurg, aus Cruseilles (H ochsavoyen), 
1553 au f die E m pfehlung B onivards unen tge ltlich  ins 
Bürgerrecht, aufgenom m en, h a tte  sich b em ü h t, die 
E m pörung  vom  16. v. 1555 zu däm pfen, weshalb die 
P errin is ten  ihm  g ro llten  ; er w urde zweimal au f dem  
Lande von V erbann ten  angegriffen (1559, 1565). — 
Covelle : L B . —- L. G autier : La médecine à Genève (in 
M D G  X X X ). —  B onivard  : A ncienne et nouvelle po 
lice (in M DG V).

IV. F r a n ç o is  L é o n a r d  P ie r r e  A u g u s t e , gen. de



T1SS0T TOBEL 3

T issot-G renus, * in  G rancy (W aadt) 1732, f  in Aix 
(Bouches du  Rhône) 18. VI. 1810, O berst in ho lländi
schen D iensten, B ürger von Genf 1775, veröffentlichte 
Cahiers m ilitaires portatifs  (London und  im  H aag, 
1783 und  1785). —  F r a n ç o is  L o u is  T h é o d o r e  X a v i e r , 
Sohn des Vorgen., * in  Genf 4. I. 1781, f  in  Genf 6. IV. 
1853, hin terliess der S ta d t ein V erm ächtnis, das zur 
V erbesserung der K leinkinderschule verw endet wurde.
—  Covelle : LB. —  Livre d'or des familles vaudoises. — 
Galiffe : Not. gén. I. — L- Sordet : Diet. —  E. B arde : 
La grande Genève, p. 27. —  S taatsa rch . Genf.

V. E iner ändern  Fam ilie, die aus L ussan (Lussan, Gers, 
oder Lussan, G ard, oder auch  Lucens, W aad t ?) s tam m t 
und sich in Genf m it Cl a u d e  1711 niederliess und 
sich 1792 e inbürgerte , gehören an  : —  1. D a v id , 16. m . 
1824 - 30. XI. 1900, P fa rre r in A nnecy 1852, in Genua 
1853, Pfarrverw eser in Carouge 1856-1858, Theologie
professor an  der freien Theologenschule in Genf 1862.
— H . H ey er : L ’église de Genève.. — Louis T hom as : 
Le prof. David Tissot (in Rapports de la Société des 
sciences théologiques). —  S taatsa rch . Genf. — 2. J u l e s  
E r n e s t , Sohn von Nr. 1, 7. iv . 1867 - 22. x . 1922, 
Schriftste ller, veröffentlichte  u. a. : La poésie d’A lfred  
de M usset (1887) ; Les évolutions de la critique française... 
(3 Bde., 1890) ; Le drame norvégien (1893) ; Princesses 
de lettres... (1909) ; Nouvelles_ princesses de lettres... 
(Paris 1911) ; In  memoriam Édouard Rocl (1913). — 
V. H ardung  : Schweizer. Literaturkalender 1893, p. 179.
— K atal. der Bibl. pubi, e t univ . de Genève. [H. G.]

C. K a n t o n  N e u e n b u r g .  M ehrere a lte  Fam ilien , v o n
denen sich eine 1591 in N euenburg 
einbürgerte . A ndere stam m en aus La 
Sagne, Le Locle, La Chaux de Fonds 
(T issot-D aguette  und  Tisso t-Vougeux) 
und  V alangin (Tissot d it Sanfln). —■
1. G u i l l a u m e , Maire von L a Sagne 
1509-1511. —  2. J a c o b , Maire von 
Les B renets 1544, 1554. —  3. J a c o b , 
Maire von V alangin 1571, w urde in den 
Prozess des N o tars und  Fälschers 
Guillaum e G rossourdy verw ickelt und 

im Ju li 1581 v e rh afte t. — J. Je a n -Ja q u e t : Le procès 
du greffier Grossourdy (in M N  1901). — 4. J e a n , Maire 
von Les B renets 1584-1612. —  5. Ch a r l e s  Tissot- 
Vougeux, Maire von La C haux de Fonds 1748 bis zu 
seinem  Tode, f  April 1755 im  A lter von 59 Jah ren . —
6. Ch a r l e s  É m i l e , * 20. i i . 1830, f  15. v. 1910 in Le 
Locle, U h ren fab rik an t in  Le Locle, G rossrat 1865- 
1873, 1879-1904, G rossra tsp räsiden t 1893, N atio n a lra t 
1882-1899. —  M N  1911. — N euenburger Tagespresse, 
Mai 1910. —  7. É d o u a r d , * 27. n . 1863 in La Sagne, 
A dvokat und  N o ta r in Le Locle und La Chaux de Fonds,

G em einderat v. L a Chaux 
de Fonds 1891-1911, Ge
rich tsp räsid en t daselbst 
1911-1918, G eneralsekre
tä r  1918, von 1923 an 
P rä s id en t der Schweiz. 
U hrenkam m er, D irektor 
der Z eitung La Fédération 
horlogère suisse, veröffent
lichte H ist. adm. de La 
Chaux-de-F onds ; Hist, de 
l ’horlogerie ancienne et mo
derne. [L. M.]

D. K a n to n  W a a d t .  Zahl
reiche Fam ilien, die schon 
im  15. Jah rli. in Cudrefln, 
G rancy u n d  Crissier, im  
16. Ja h rh . in L ausanne, 
Morges u. a. O. Vorkom
m en. —  1. A u g u s t e ,  * in 
G rancy 20. III. 1728, t  in
L ausanne 13. vi. 1797,
A rzt in L ausanne, p ub li
zierte dort seine erste 

Schrift : L ’inoculation justifiée  (1754) ; dann  Fièvre 
bilieuse (1755) und A v is  au peuple sur la santé (1761, 
in 13 Sprachen übersetz t), welche Schrift ihn  w elt
be rü h m t m achte. S pä ter veröffentlichte T. Traité des

nerfs et de leurs maladies ; Observations de médecine 
pratique ; Vie de Z im m erm ann. Seine W erke w urden 
1784 in 13 B änden gesam m elt. T. h a tte  Z ulauf aus allen 
L ändern  ; der Polenkönig und der K u rfü rs t von H anno
v er begehrten  ihn als L eibarzt ; m an  bo t ihm  auch  die 
L eitung eines grossen Spitals in Paris an. 1766 zum  P ro 
fessor der Medizin an  der. A kadem ie von L ausanne 
e rn an n t, lehn te  er alle ändern  Stellen ab, ausgenom m en 
die P rofessur an  der U n iversitä t P av ia  1781-1783. — 
Chs. E y n ard  : Vie de Tissot. — de M ontet : Diet. — 
R H V  1928. — 2. E d m o n d , 1823-1915, B ankier in Mou- 
don, G em einderat in Moudon u n d  L ausanne, G rossrat 
1866-1870, O berst 1867, K o m m andan t der w aad tlän d i
schen A rtillerie 1862-1874, P h ilan th rop . Seine T och ter 
E m m a  M onneron-Tissot, 1862-1918, g ründete  den w aad t
ländischen R otkreuzverein . [M. R .]

T I S S O T - C E R U T T I ,  R o s i n e ,  * 23. III. 1870 in 
Paris, h e ira te te  1897 E. S. Tissot. L ehrerin  in Genf, 
veröffentlichte u n te r  dem  Pseudonym  L. Hautesource 
zahlreiche E rzäh lungen  fü r die Jugend , u . a. 2 hist. 
R om ane : Nicolle Vandel, Genève 1530-1534 (1919) und 
E n fa n t de Genève ; un  écolier au X V I e siècle (1910), 
sowie T heaterstücke. B egründerin und  bis 1916 Chef
red ak to rin  von M on chez moi ; C hefredaktorin  des 
Écolier genevois 1920-1929, woraus der Écolier romand  
wurde. M itarbeiterin  an W issen und Leben, L’éducateur 
usw. —  S taatsa rch iv  Genf. —  Verz. der Schriften in 
S Z G L . [H . G.]

T I T T E R T E N  (K t. Baselland, Bez. W aldenburg.
S. G LS). Gem. und Dorf. D riritum  1152 ; Titeritun  1189 
und 1194 ; Thiterutun  1218 ; T hitritun  1246 ; Titritun  
ca. 1250. A uf frühe Besiedlung lässt der F u n d  eines 
Steinbeils aus D iorit schliesscn. Im  N am en des Ortes 
steck t das keltische dunum  =  bürg. Am  Burghügel, 
von den A lten  « B eltzenkäppeli » oder H eidenkirche 
g enann t, w urden öfters G räber und  T otengerippe ge
funden, 1929 zwei alem annische S te ink istengräber m it 
N ach b esta ttungen  au f der T itterter-H ö h e. Die Anwe
senheit der R öm er w ird, abgesehen von einer am  w estli
chen A bhang des « B eltzenkäppeli » gefundenen K on
stan tinm ünze , durch  den a lten  F lurnam en « am Zwilier » 
und  « Strick » (lat. striga) bezeugt. Schon die erste 
fränkische Missionswelle erreichte T. und liess ihre Spur 
in der M artinskirche zurück. T. war sp ä te r  froburgisches 
Eigen. Aus diesem  Besitz s tam m t wohl die Schenkung 
an  das K loster Beinwil, wie sie in der B estä tigungs
u rkunde  von 1152 sich tb a r w ird. Am  17. iv. 1189 kam  
das P a tro n a tsre ch t der K irche von T. durch  Schenkung 
des Grafen H erm ann von F roburg  an  das K loster 
Schön tal. A uf der B urg zu T., zu welcher der « burgw eg » 
h inaufführte, hauste  ein froburgisches D ienstm annen
geschlecht, das ab er n u r durch  B u r c h a r t  von T. be
k a n n t und  in der 1. H älfte  des 13. Ja h rh . erloschen ist. 
T. teilte  in der Folge die Geschicke des K losters Schön
tal. N ach der A ufhebung des K losters um  1525 und  der 
N euordnung der kirchlichen V erhältnisse k am  T. zur 
K irchgem . W aldenburg-S t. Pe ter. 1765 aber w urde T. 
m it Reigoldswil zu einer K irchgem . verein ig t. Schon 
vor der H elvetik  h a tte  T. einen eigenen Schulm eister. 
—  Vergl. U LB. —  W. Merz : Burgen des S isgaus  I I I ,  
p. 283. —• B Z  IX , p. 369. —  F. L eu th a rd t : Neue 
prähist. u. friihgesch. F unde aus Baselland (V III. Tätig 
keitsbericht der N aturf. Ges. Baselland 1926-1930, 
p .  148). [ K .  G a u s s . ]

T O B E L  (K t. T hurgau, Bez. M ünchwilen. S. GLS). 
P fa rrd o rf u. M unizipalgem einde, zusam m en m it B raun
au und Tägerschen, ehem als Johann ite rkom m ende  und 
G erichtsherrschaft. D ürftige Spuren neolith ischer Be
siedlung. N ach dem B ruderm ord  im  H ause Toggenburg 
vergab t en D iethelm  I I I .  und  sein V ater G rundbesitz 
an  das Jo h an n ite rh au s B ubikon. Da aber die Söhne 
des Mörders E insprache erhoben, w urde 1228 ein Teil 
der Schenkung w ieder eingetausch t gegen den toggen- 
burgischen H of « Tobel » sam t Kirche u n d  allen R ech
ten . B ubikon verpflich te te  sich, den G ottesdienst in 
der neu erw orbenen K irche durch  2 P riester und einen 
dienenden B ruder besorgen zu lassen. Bald en tstand  
daraus eine eigene, m eist von schw äbischen oder 
schweizerischen R itte rn  regierte  K om m ende, deren Be
sitz sehr rasch  wuchs (Tägerschen 1258, A ffeltrangen

A uguste Tissot.
Nach einer Lithographie 

(Schweiz. Landesbibi., Bern).
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gegen 1275, K irchensä tze  M ärwil und  D reibrunnen , 
K irchensa tz  W ängi 1401, P a tro n a tsre ch te  zu M atzin- 
gen, W uppenau , B ussnang). Bei Beginn des A ppcnzeller- 
krieges w urde Tobel v e rb ran n t, weil der thu rgau ische

Adel h ier K rieg srat gehalten  h a tte . D er endgültige 
W iederaufbau  erfolgte erst du rch  den K o m tu r v. Schwal- 
bach , von welchem  sich 2 1505 gestifte te  Scheiben in 
der K irche A ffeltrangen befinden. Infolge häufiger 
M issw irtschaft n ahm en  die E idgenossen das H aus nach  
1460 u n te r  strenge K ontro lle  u n d  besteu erten  es. Im  
H of der K o m turei m ussten  die M annschaften  der Ge
rich te  Tobel, Lom m is, Sonnenberg, W ittenw il und  T u tt-  
wil dem  L an d v o g t den Treueid schwören. Als bei der 
R efo rm ation  1529 A ltäre  u n d  B ilder aus dem  G ottes
h aus en tfe rn t w urden, zogen die Jo h a n n ite r  weg und 
k eh rten  erst 1532 zurück. Seit 1559 gehört die K irche 
w ieder ausschliesslich den K atho liken , w ährend die 
P ro te s tan te n  des Dorfes 1534 nach  A ffeltrangen p farr- 
genössig w urden. N eben dem  K o lla tu rrech t ü b er die 
katho lische P frü n d e  Tobel blieb der K om m ende bis 
zu ih rer A ufhebung auch  dasjenige über evangelisch 
M ärwil und  A ffeltrangen. Die heu tige , dem  hl. Johannes 
B a p tis ta  gew eihte rom anische K irche s tam m t aus dem  
J a h r  1707. Ih r  m assiver T urm , dessen G lockenstube 
sp ä te r  aufgesetzt w urde, geh t au f die m itte la lterliche  
Veste, v ielleicht sogar au f ein toggenburgisches Schloss 
zurück. K o m tu r von Schönau e rrich te te  1744-1747 
auch  ein neues W ohngebäude. Ob diese A nlagen des
18. Ja h rh . genau au f dem  ursprünglichen  P la tze  stehen, 
ist noch n ich t genügend u n tersu ch t. N ach der A uflösung 
des Jo h an n ite ro rd en s 1807 k am  Tobel an  den S ta a t 
T hurgau , der die K o m turei in  ein Z uch thaus verw an
delte und  m ancherlei bauliche V erbesserungen vornahm . 
Das D orf w ar 1798 bis 1871 H a u p to r t des Bezirks To
bel, der se ither nach  dem  neuen  H a u p to r t  M ünchwilen 
b en an n t wird.

Die H errsch aft Tobel, ausser der auch  H erten  der 
K om m ende gehörte, besass 1764 m ehr als 1000 E igen
leu te  in  folgenden O rtschaften  u n d  H öfen : Tobel Dorf, 
M altbach  (halb), B attleh au sen  (ohne 1 H erd), K alten- 
b ru n n en , W ahrenberg , H aghof, A tzenw ilen, Bohl, Zezi- 
kon, B uch, Märwil, R ietm ühle , A ffeltrangen, R ü ti, 
L angnau , N ägelishub, G hürst, Isenegg, B ühl, Oberhof, 
O berhausen, B ächlingen, R iethüsli, Tägerschen, B rau n 
au , F ü rh äusern , Hölzli, U eterschen, B eckingen, H ittin -  
gen. W appen  : M alteserkreuz. /E ltes te  Öffnung 1441. 
D urch den L andfrieden von 1713 w urden die Befugnisse 
der beiden Konfessionen genau festgesetzt. A ngesteckt 
durch  die Ereignisse im  st. gallischen F ü rs ten lan d , re 
bellierten  1795 die U n te rta n en  von Tobel u n te r  Führung  
des Georg R u ck stu h l aus O berhausen. Die Grenzen der

jetz igen  grossen K irchgem einde Tobel decken sich m it 
denen der früheren  G erich tsherrschaft, um fassen also 
auch die K a tho liken  der P farreien  A ffeltrangen, Märwil 
und  B raunau . P fa rreg istc r seit 1685. —  K. K eller und  

LI. R e in e rth  : Urgeschichte. —  J. K ra p f : 
Regesten. —  Tb. v. Moor : Regesten II .

—  L L H . —  A S  I. — T B  
2, 12, 28, 29, p. 61 ; 62, p. 118 ; 64-65, 
p. 147. —  K. Schönenberger : J  ohanniter- 
komturei Tobel. .— Thurg. Neujahrsblatt 
1832. —  K. K u h n  : Thurgovia sacra. — 
Pup . Th. —  J .  A. P upikofer : Gemälde 
der Schweiz. —  A. N üscheler : Gotteshäu
ser.—  A. G audy : Kirchliche B audenkm ä
ler I I .— J . R. R ahn  : A rchitekturdenkm ä
ler. —  A. L. K n itte l : Reform ation im  
Thurgau. —  LI. L lasenfratz : Landgraf
schaft Thurgau. — J . N at er : Aadorf. — 
A. Leutenegger : Thurg. Gebietseintei
lung. [H e rd i.J

T O B E L ,  von.  Fam ilie  von Zürich. 
Siehe V o n t o b e l .

T O B L E R .  Fam ilien  der K te . A ppen
zell, Basel, St. Gallen u n d  Zürich.

A. K a n to n  A p p e n ze ll. TOBLER, Do- 
BLER. A lter, bes. im  ausserrhod. V order
lan d  sehr v e rb re ite te r  Fam iliennam e, der 
von der d o rt oft vorkom m enden  O rts
bezeichnung « Tobel » (Schlucht) h e r
s tam m t u n d  seit 1404 urk . nachw eisbar 
ist. E in Zweig des G eschlechtes, der sich 
1785 in  LIerisau e inbürgerte , s ta m m t aus 
dem  K t. Z ürich.—- 1. J o h a n n e s ,  v. R e

hetobel, * 3. ix . 1696, t  5. ii./l. 1765 in New W indsor 
(Südkarolina), A u to d id ak t in M athem atik  u. A strono
m ie, B egründer des A p p z. Kal-, dessen 1. Jah rg . im 
H erb st 1721 erschien, L andsfähnrich  1730, L an d sh au p t
m an n  1731, als A nhänger der L inden 1732 (s. A rt. L a n d 
h a n d e l )  seines A m tes en tse tz t, sp ä te r  um  300 fl. gebüsst 
u nd  fü r unfäh ig  e rk lä rt, E h ren äm te r zu bekleiden, i n 
folge dessen w anderte  T. m it P fa rrer B. Zuborbühler 
von Teufen und  etw a 100 än d ern  A ppenzellern im  Sept. 
1736 nach  Südkaro lina  aus, wo er zu E h ren  und  R eich
tu m  gelangte, aber bis zu seinem Tode M itarbeiter des 
A ppenzeller K alenders blieb. E r h in terliess eine Ge
schichte des L andhandels u n d  eine B eschreibung seiner 
Reise nach  A m erika (Mss. in  der Bibi. Trogen). —  Ap- 
penz. Kalender 1767. —  J . C. Schäfer : M aterialien  (1810). 
p. 50. —  Gabr. R üsch : W alserchronik , 4. Bd., p. 27 
(beide m it falschem  Todesjahr). — 2. B e n e d ik t  F lo -  
r id u s ,  von Appenzell, 1744-1820, B rigadeoberst in 
französ. D iensten , St. L udw igsritte r, B ataillonschef in 
Basel 1799. —  3. K a r l  A n to n , von Appenzell, 1750- 
1805, P fa rre r in G onten und Appenzell, w urde 1799 mil 
einigen än d ern  Gegnern der K o n s titu tio n  aus dem 
K t. Sän tis vom  helvet. D irek to rium  als Geisel nach 
Basel d eportiert. —  4. Joli .  K o iw a d ,  von H eiden, 
1757-1825, L e in w andfab rikan t und  P h ilan th ro p , stifte te  
bei L ebzeiten in H eiden eine W aisen- u n d  A rm enansta lt, 
eine P rim är- und  Sekundarschule. In  Speicher, wo er 
1801-1809 w ohnte, beschenkte  er W aisen an sta lt und 
Schulen und te s tie rte  versch. Gem einden bei seinem  
Tode 100 000 Gulden, hau p tsäch lich  fü r Schulzwecke. 
Als Landesseckelm eister 1814-1820 b rach te  er das k an t. 
Finanzw esen in  O rdnung. —  A J  1856-1857. —  5. Mi
c h a e l ,  von H eiden u n d  Trogen, 1761-1830, B ruder von 
Nr. 4, L andeszeugherr 1802, M itgründer der K a n to n s
schule in T rogen, stifte te  50 000 Gulden für L eh ran sta l
ten . —  6. JOH. G e o rg , von W olfhalden, * in T rogen 
1769, L ehrer u n d  pädagog. Schriftste ller, M itarbeiter 
Pestalozzis in M ünchenbuchsee und Y verdon, A n s ta lts 
leiter in M ülhausen 1809-1811, L ehrer in G larus 1812- 
1819, B esitzer der b lühendsten  E rzieh u n g san sta lt der 
Ostschweiz in St. Gallen 1824-1836, t  1843 in N y on 
bei seinem  Sohne, der d o rt ein In s t i tu t  gegründet h a tte . 
Schriften  : Gotthold der wackere Seelsorger ; Ferdinand  
Dulder oder die M acht des Glaubens und der Liebe ; Peter 
oder die Folgen der Unwissenheit, u. a. m. —  Appenzell. 

j M onatsbl. 1843. — A J  1883. —  7. J o b .  H e i n r i c h  
I von W ohlfhalden, B ruder von Nr. 6, * in Trogen 14. i.

Tobel um  1832 (?). N ach einem Gouachebild von E m anuel L ab h art.
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1777, f  16. II. 1838 in Speicher, wo er von 1817 an 
w ohnte, L andschreiber 1803-1816, L andsfähnrich  1816- 
1817, M itglied der R evisionskom m ission 1832-1835, 
V erfasser der Regenten- und Landes geschickte des Kts. 
A ppenzell A . R. 1597-1797, H erausgeber einer Sam m 
lung von Gesellschaftsliedern, K om ponist des Liedes 
Alles Leben strömt aus dir, welches seit 1877 bei der Br-

Landsgem einde gesungen 
wird (L andsgem eindelied), 
ausserorden tlich  verd ien t 
um  die H ebung und  Ver
bre itu n g  des Volksgesan
ges in  Schule u. Vereinen. 
—  A J  1886 u n d  1896. — 
8. G u s t a v  A d o l f , von 
W olfhalden, 1802 - 1876, 
Sohn von Nr. 6, Lehrer in 
St. Gallen, Y verdon und 
Genf, D irek to r der K an 
tonsschule in Trogen 1842- 
1857 wo er noch bis 1872 
als Fach leh rer w irkte. —• 
A J  1883. — 9. T i t u s ,  von 
W ohlfhalden, * 25. VI. 
1806 in  S tein (A. R h.), wo 
sein V ater P fa rre r w ar, 
f  21. i. 1877 in M ünchen, 
wo er seit 1871 w ohnte, 
einer der geistig h e rv o rra 
gendsten  M änner A ppen
zells u n d  der beste K enner 

der P a läs tin a lite ra tu r  seiner Zeit. Als A rz t (Dr. m ed.) 
in Teufen von 1827 an  M itgründer der appenzell. Æ rzte-

gesellschaft, Verfasser der 
pädagog. SchriftD ie  H aus
mutter, nach  H. Zschokltes 
U rte il eines der besten  
Schweiz. V olksbücher, so
wie der scharfen polit. 
B roschüre Der Rath am 
Falkenhorst, welche 1830 
in A. Rh. ungeheure E r
regung hervorrie f und 
die Revisionsbew egung in 
Fluss b rach te . M itarbeiter 
an  der Appenzeller- und 
der St. Galler-Zeitung  und 
am  Appenzell. Monatsblatt, 
H erausgeber des D ia lek t
werkes Appenzell. Sprach
schatz, M itglied der eidg. 
Sanitä tskom m ission  und 
des Land- und  des R evi
sionsrates. Von W alzen
hausen  aus, wo er 1834- 
1836 D irek tor einer P ri
v a tirren a n s ta lt w ar, m ach

te T. die 1. Reise nach  P a läs tin a  über Æ gyp ten  und 
zurück über K onstan tinopel (Lustreise in s M orgenland). 
N ach dreijährigem  A u fen th alt in L utzenberg  liess er 
sich 1840 in H orn  nieder, von wo er drei weitere Reisen 
(1845, 1857-1858, 1865) nach  P a läs tin a  un tern ah m , 
deren Ergebnisse er in 8 W erken veröffentlichte. H a u p t
werke : Golgatha (1851) ; Denkblätter aus Jerusalem  
(1853) ; Topographie von Jerusalem und seinen Umge
bungen (2 Bde., 1853-1854) ; Bibliographia geographica 
Palestinæ  (1867). H erausgeber zahlreicher ä lte re r latein . 
R eisebeschreibungen über das hl. L and, wozu er Reisen 
nach  London, Rom , W ien und  Berlin m achte. N ational
ra t  1854-1857. — H einr. Jak . H eim  : Dr. T itus Tobler 
(m it vollst. B ibliogr.). —  A J  1882. —  N Z Z  1879, 
Nr. 58-60. —  A D B . —  [A. M.] — 9a. H a n s  Co n r a d , 
von L utzenberg , 1812-1890, als L ehrer in Hofwil ge
b ildet und  tä tig  1827-1833, dann  L ehrer in R ehetobel, 
W olfhalden und Teufen, P riv a tleh rer in Ilanz, St. Gal
len u. W olfhalden, 10 Ja h re  an  der S tra fan s ta lt St. 
Gallen, gab seine L ebensgeschichte u n te r  den T ite ln  : 
Die Schule des Lebens u. Die Wege des Herrn sind  wunder
bar heraus. —  Gedenkbl. f. G. T . (seinen Sohn, Nr. 13). 
— [H . T .] —  10. A l f r e d , von L utzenberg , * 1845 in

Teufen, f  in Heiden 9. IX. 1923, stud , theol., kurze Zeit 
V ikar, dann  K onzertsänger, zog sich 1890 ins P riv a tle 
ben zurück u. w idm ete sich der Schriftstellerei. H eraus
geber von Sang und K lang aus Appenzell, Sam m lung  
älterer Lieder fü r  Männerchöre und A u s  der Heimat, 
Sam m lung älterer Lieder fü r Schule und Haus. Verfasser 
zahlreicher k u ltu rh isto rischer Schriften  und  A bhand
lungen über Appenzell, u. a. Das Volkslied im  A ppen- 
zellerland ; Tanz und Tanzlieder in  A ppenzell ; Kührei- 
hen ; Jodel und  Jodellied ; Der A ppenzeller-W ilz. Dr. 
phil. h. c. der U niversitä t Zürich. — A J  1904 und  1925 
m it Verz. der Schriften. —  11. J o h a n n  V ik t o r , von 
Trogen, * 1846 in Trogen, f  8. II. 1915 in M ünchen, 
Schüler der K unstakadem ie M ünchen, hervorragender 
Genre- und  H istorienm aler, dessen B ilder fa st in  allen 
K unstm useen  der deutschen Schweiz v e rtre te n  sind. 
—  S K L .  —  Zeitschrift f. Heimatschutz 1917, Nr. 2. —
12. J o h . J a k o b , von L utzenberg , * 1854, G erichts
schreiber, dann  R atssch reiber 1893-1910, R egierungs
ra t  1910-1918, L andam m ann  1913. —  13. G u s t a v , von 
Lutzenberg , 2. I. 1855 - 9. v ìi. 1921, B ruder von Nr. 10, 
Dr. phil., L ehrer am  G ym nasium  Bern 1880, P r iv a t
dozent fü r Schweizergeschichte an der U n iversitä t Bern 
1881, Prof. 1896, E hrenbürger der S ta d t Bern 1913, 
H erausgeber des 3. B andes der B erner Schilling-Chronik 
(s. A rt. Ch r o n ik e n  und  S c h i l l i n g ), Verfasser vieler 
h isto r. A bhandlungen fü r Fachzeitschriften  und Tages
b lä tte r , Mitglied versch. w issenschaftl. G esellschaften.— 
Z S  G 1921. —  Gedenkblatt (1921). —■ 14. E r n s t  V i k t o r , 
* 1878, Sohn von Nr. 11, Schriftsteller, R ed ak to r am  
St. Galler Tagblatt 1904-1906, M itarbeiter an  verschiede
nen Schweiz, und  deutschen Zeitschriften, Verfasser 
von A u s meinem Prättigauer Bilderbuch. — 15. E r n s t  
J a k o b , von L utzenberg , * 2. II. 1889 in H eiden, d iplo
m ierter L andw irt, S ek re tär des Z entralverbandes 
schweizer. M ilchproduzenten und  des zürch. K an to n s
ra tes, R egierungsrat und  N a tio n a lra t 1919-1925, dann 
D irek tor der E xportgesellschaft fü r Schweizerkäse, M it
glied vieler Kom m issionen. —■ Vergl. im  allg. A U . — 
Gabr. R üsch : Kt. Appenzell. — Appenz. Monatsbl. 
1840. —  K oller u. Signer : Geschlechter buch. [A. M.]

B. K a n t o n  B a s e l .  Aus Thal (St. Gallen) stam m ende, 
1882 in Basel eingebürgerte  Fam ilie. —  A u g u s t , 1872- 
1929, Geologe, A ssisten t am  N atu rh is t. M useum  in 
Basel 1895-1900, P riv a td o zen t fü r Geologie und  P a 
läontologie 1899, in p rak tisch er T ätigkeit in den P e tro l
gebieten au f S u m atra  1900-1904, Geologe des ho llän
disch-indischen B ergbauam tes 1906-1912, E x p erte  auf 
T rin idad  fü r die U n tersuchung  der dortigen  CElfelder 
1913-1914, A bteilungsvorsteher in der geologischen 
Sam m lung in Basel, in der er eine indische A bteilung 
g ründete , seit 1914, Verfasser zahlreicher bedeu tender 
geologischer Schriften, R ed ak to r v. E clogx  geologicx Hel- 
vetiee, korrrespond. Mitglied der N aturforschenden  Ge
sellschaft in N iederländisch Indien . — Aug. B u x to rf : 
Dr. A . T . (in Basler Nachrichten 1929, Nr. 323). [C. Ro.]

C. 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. Verschiedene W appen. Co n r a d , B ürger in St. Gal
len 1376. Seit R u d o l f , M etzgerzunftm eister 1449-1452, 
zäh lt die Fam ilie noch 10 M etzgerzunftm eister und 
45 M etzgerelfer. •—- 1. G a l l u s , M etzgerzunftm eister 
1549, U nterbürgerm eiste r 1560, f  1566. — 2. M i c h a e l , 
1703-1784, Gerber, Schusterzunftm eister 1747, R a ts 
h e rr 1735, B auherr 1760, S p ita lherr 1769. — 3. P a n - 
KRAZ, 1731-1828, Müller. P e te r  Scheitlin  schrieb seine 
Biographie 1828. — 4. J o s e p h , B ruder von Nr. 3, 1737- 
1782, K urfürstlich-sächsischer H ofsteinm etz in D res
den. — 5. L e o n h a r d , 1743-1806, M odellstecher, S ta d t
h au p tm an n  1785, E lfer und S ta d tric h te r  1793, K om 
m an d an t des St. Galler K ontingentes im  Zuge nach 
Basel 1792. —  6. G e o r g  L e o n h a r d , 1842-1914, M it
glied des O rtsverw altungsra tes 1885-1905, des K au f
m ännischen D irektorium s 1900-1911. —  St. Galler Nbl. 
1915, p. 36. — St. Galler Tagblatt 1914, Nr. 61. — 7. 
H e in r ic h  A r n o l d , B ruder von Nr. 6, 1844 - 8. v m . 
1910, K u n st- und  D ekorationsm aler, G em älderestau
ra to r. —- St. Galler Nbl. 1911, p. 86. —  8. K a r l  H e r 
m a n n , * 1872, D irektor des L anderziehungsheim s H of 
O berk irch -K altb runn , Verfasser pädagogischer Schrif
ten. —  UStG  IV, V. — M V  G 34. —  V adian : Deutsche

Öffnung jed er ausserrhod.

Jo hann  H einrich Tobler (Nr. 7). 
N ach einem  Oelgemälde.

T itus Tobler (Nr. 9). 
N ach einer L ithographie 

(Schweiz. Landesbibi., Bern).
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Histor. Schriften  I I ,  I I I ,  p. 304. —  L L . —- L L H . —  S K L .
—  St. Galler Jahrbuch  1825, p . 58. —  B arth , Nr. 16 313.
—  B ürgerbuch  1930. —  Mss. der S tad tb ib lio th ek  (H a rt
m an n , K . W egelin, D. Züblin , Scherrer). [D. F. R.]

II . F am ilie  des Toggenburg. H a n s  g en an n t Tobler 
w ird 1410 E igenm ann des G rafen F riedrich  V II. von T. ; 
in  A lt-S t. Jo h an n  erw äh n t 1422, B ürger in Degersheim , 
F law il, H em berg , Nesslau, P eterzell u n d  Stein . —  
UStG  IV , p. 908 ; V, p. 331. —  F. R othenflue : Toggenb. 
Chronik , p. 10 u. Reg. [J. M.]

I I I .  Fam ilie  des R h e in ta ls , bes. der Gem. Thal. H a n s
u. W e r n l i , von T hal, 1428. —  C h r i s t o p h , 10. x n . 
1838 - 4. x . 1907, Seidenindustrieller, Po litiker, G rossrat 
1873-1894, N a tio n a lra t 1884-1899, V erfassungsrat 1890- 
1891. —  St. Galler N bl. 1908, p. 48. —  Ostschweiz
1907, Nr. 231. — Rheine g g er A llg . A n z.  1907, Nr. 118.
— Tagbl. der Stadt St. Gallen 19Ò7, Nr. 235. [Ó. F.]

D. K a n t o n  Z ü r i c h .  R egim entsfähiges Geschlecht
der Stadt. Zürich, das ab er vorw iegend 
theologischen u n d  w issenschaftlichen 
C h arak ter trä g t. W appen  : das heutige  
G eschlecht fü h r t  kein  einheitliches 
W appen , doch is t das erste  am  m eisten 
gebräuchlich  ; auch  die T obler zu 
F laach  führen  es : 1. in  R o t ein silber
ne r S tab  ; rech ts ein silberner nach
aussen  g ek rü m m ter Fisch, links eine 
b laue T raube ; im  silbernen Schild
h a u p t  ein g rüner E ichenzw eig m it 3 

goldenen E icheln (W appenbuch  K. Meyer, 1674). —
2. In  Gold ein ro ter, m it 3 silbernen S ternen  belegter 
P fah l (W appen von Tobel, W appenbuch  E dlibach, 
1488). Das Geschlecht erschein t am  frü h esten  im  Zür
cher O berland. H . d ictus T obler in K em pten  1299. 
Im  14. u n d  15. Ja h rh . is t es bes. in W ald  und  seiner 
U m gebung zu treffen. 1467 is t K l a u s  T .  im  Besitz des 
Hofes W agenburg  bei Seegräben, der bis 1749 bei der 
Fam ilie  v e rb le ib t. 1518 erh ä lt R e s  T. von Seegräben als 
L ehen der S ta d t Z ürich den H of O ttenhausen  sam t 
T averne u n d  kleinen G erichten  und Z ehntenrech ten . — 
A  H S  1901, 2. —  W eitere V erbreitung  in F ehra lto rf, 
Egg, Esslingen, U ster und  Pfäffikon, sp ä te r in B ärets- 
wil, Gossan, M önchaltorf, W etzikon usw. Die Auffas
sung, dass die T. von den E d  ein von Tobel abstam m en, 
is t abzu lehnen  ; fe rner lassen Sich häufig  die T. und  
V ontobel n ich t au se in anderha lten  (s. A rt. V o n t o b e l ). 
E rs te r  T. in  Z ürich : H e i n i  (1411) ; w eitere  E inbürge
rungen  M itte des 15. Ja h rh . (A usburger), 1578 von 
U ster, ebenso 1610, aus än d ern  O rten  1613, 1614, von 
F e h ra lto rf  1797. Doch sind h eu te  die N achkom m en der 
T ., die sich von U ste r u n d  F eh ra lto rf  e inbürgerten ,

ausgestorben. Alle heu te  
lebenden, a lt  eingesesse
nen T. von Z ürich gehen 
zurück  au f : —  1. H a n s  
J a k o b  (1597-1629), P fa r
rer, B ürger von Zürich 
1626, P fa rre r von B et
schw anden 1626. U n te r 
seinem  E nkel —  2. G e o r g  
C h r i s t o p h  (1666 - 1708), 
P fa rre r in  B ischweiler im  
Eisass, te ilt  sich das Ge
schlecht in zwei L inien ; 
die Z ürcher T. u n d  die 
Au-Linic.

Die Zürcher L in ie. —  3. 
G e o r g  Ch r i s t o p h , 1702- 
1784, Sohn von Nr. 2, 
P fa rre r  in  St. M argrethen 

in i,,™ « m i m  z., 1729, in Meilen 1737, D ia-Johannes 1 onler ( J N r .  4). .  ,  i • i
N ach  einem  Stich in Schabm anier kon an  der P redigerkirche 

von J. Elias H aid  (Schweiz. in  Z ürich 1749, P fa rrer 
Landesbibi., B ern). un d  C horherr 1754, Schul-

h e rr!7 6 0 , b e rü h m ter K a n 
zelredner. —  Einiche Nachr. von dem Leben des 
Herrn G. C. T . (1784). —  4. J o h a n n e s , 1732-1808, 
Sohn von Nr. 3, P fa rre r  in  E rm atin g en  1754, von 
1777 an  A rchidiakon u n d  C horherr am  G rossm ünster 
in Zürich, Schulhcrr 1787, b ek an n t durch  seine D ich tu n 

gen, U ebersetzungen aus der englischen L ite ra tu r  und 
E rb auungssch riften . E r n ah m  eine v e rm itte ln d e  S te l
lung  ein zwischen der A ufk lärung  u n d  der a lten  O rtho 
doxie, w ar Schüler von  J . J .  B odm er, F reu n d  von 
Jo h a n n  K asp a r L av a te r, v e rk eh rte  m it W ieland und 
K lopstock. B ek an n tes te  W erke : M ein  Gedenlcblatt an 
Salomon Gessner ; Toblersche Blätter ; Versblätter ; 
Oden ; E rbauungsschriften ; Predigten. —  A D B . — W ern- 
le : Der Schweiz. Protestantism us im  IS. Jahrh. I, p. 539.
— 5. J o h a n n  C h r i s t o p h ,  1743-1823, B ru d er von Nr. 4, 
Prof. der Theologie in Zürich, C horherr, R e k to r 1796, 
K irch en ra t 1800, E rz ieh u n g sra t 1804. — 6. G co i'd  
C h r i s t o / d l ,  1757-1812, Sohn von Nr. 4, P fa rre r  in 
Offenbach 1784, in  V eltheim  1793, helvet. S en a to r 1800, 
P fa rre r in W ald  1801. E r gehört zu den S tü rm ern  und  
D rängern , w urde durch  seinen L ehrer L av a te r  in den 
F reundeskreis G œ thes e ingeführt u n d  verw eilte  1781 
längere  Zeit am  H of in W eim ar. D er A ufsatz Die N atur  
im  T ie fu rte r Jo u rn a l, der sp ä te r  in G œ thes G esam m elte 
W erke aufgenom m en w urde, s ta m m t sehr w ahrschein
lich von ihm . U ebersetzungen u n d  eigene G edichte fin
den sich im  Schweizer. M useum  1784-1787 und  in  der 
Sam m lung zu einem  christl. M agazin. Viel b e ac h te t : 
Lavater, der Wahrheitslehrer. —  A D B . —  Z T  1924. — 
Jahrb. der Gœtheges. 1927. —  Schriften der Gcelheges., 
Bd. 16. —  W ernie : Protestantismus I I I ,  p. 307. —
7. J o h a n n e s , 1765-1839, B ruder von Nr. 6, U n te rs ta t t 
h a lte r  des K ts. Z ürich  1798, R egierungs-K om m issär im 
T h u rg au  u n d  R eg ie ru n g s-S ta tth a lte r in Schaffhausen 
1799, bei den K äm pfen  u m  Zürich  K o m m an d an t der 
helvetischen  T ru p p en  der S ta d t, sp ä te r  K aufm ann , 
einer der heftig sten  A nhänger des helve t. G edankens 
im  a lten  Zürich. —  Nbl. des Kunstver. Schaffh. 1900-1901.
—  Festschr. des Kts. Schaffh . 1901. —  Z T  1880, 1878, 
p. 15. —  J . S trick ler : Aktensam m lung. — 8. L e o n h a r d , 
1779-1861, Sohn von N r. 5, B ankier, G ründer des B an k 
in s titu te s  T obler-S tad ler, der grössten  Z ürcher P r iv a t
b an k  des 19. Ja h rh . —  9 . S a l o m o n , 1794-1875, E nkel 
von Nr. 4, P fa rre r in S ternenberg  1819, in  H irzel 1826, 
in  E m b rach  1840. Als D ich ter e rn te te  er u n te r  seinen 
Zeitgenossen m it den beiden E pen  Die E nkel Winlcel- 
rieds u n d  K olum bus  grossen Beifall. —  A S G II . — Z T  
1878. —  D. R udo lf : Konrad M eyer u. sein Freundes
kreis. —  Schweiz. Nat. bibl., Bd. X IX . —  A D B . —  Die 
Schweiz 1911. —  Schweizer F am ilie  1919, Nr. 19. —  10. 
J o h a n n  J a k o b , 1808-1882, U renkel von Nr. 4, P fa rre r 
in W einingen 1834, E rzieh u n g srat 1848, sp ä te r in  L au 
sanne, ve rte id ig te  als b egeisterte r A nhänger von D. F. 
S trauss dessen Ideen  in einer grossen R ede am  Sänger
fest von 1840 in  Zürich 
u n d  w urde deshalb in sei
nem  A m te vorübergehend  
suspendiert. Vergl. Rede 
am Sängerfest 184.0. —
Sendschreiben an Herrn 
P fr. T. in  W. — Darstel
lung  der Stellung und  
Schritte des Kirchenrates.
—  11. L e o n h a r d , 1818- 
1892, E nkel von Nr. 5, 
e rster O bergerichtsschrei
ber 1850, fü h rte  in der 
e rreg ten  A useinanderset
zung zwischen den L ibe
ra len  u . D em okraten  einen 
A ufsehen erregenden P ro 
zess (1868) gegen B leuler, 
den R ed ak to r des Land
boten. W erke : Der Streit 
über das E igentum  an den 
Festungswerken von Basel ;
Dr. Friedrich Locher ; Dr.
H. Escher (in Nbl. W aisenhaus, Nr. 104-105) ; Process 
Bleuler-Tobler in  W interthur 1868. —  12. S a lo m o n ,  1822- 
1854, Sohn v. Nr. 9, A rz t in Greifensee, K lo ten , R üm lang, 
zu le tz t tü rk isch er M ilitä rarz t im  K aukasus, gab m it 
G ottfr. K eller, W eber u. K ühler 1848 Lieder des K am pfes  
h eraus.—  13. Ludwig, 1827-1895, B ruder von Nr. 12, 
Dr. phil., a. o. Prof. fü r allg. Sprachw issenschaften  und 
G erm anistik  in  B ern 1866, in Zürich 1873, ord. Prof.

Ludw ig Tobler (Nr. 13). 
N ach einer Photographie.



TOBLER TOENDURY /

1893, g ründete  m it Fr. S tau b  zusam m en das Schweiz. 
Idiotikon. —  A S  G V II, p. 423 (m it Bibi.). — Biographie 
und  eingehende Bibliogr. in L. T. K leine Schriften, hgg. 
von B ächto ld  und B achm ann. — N Z Z  1895, Nr. 237.
— Z P  1895, Nr. 195, 197. —  Landbote 1895, Nr. 195,196.
— S L  40. —• 14. A d o l f ,  1835-1910, B ruder von Nr. 13, 
Dr. phil., a. o. Prof. fü r rom an. Sprachw issenschaften 
an  der U n iv ersitä t B erlin 1867, O rdinarius 1870, R ek to r

1890, M itglied einer Reihe 
h e rvorragender A kade
m ien. W ichtigste W erke : 
Vom franz. Versbau ; Ver
mischte Beiträge zur franz. 
Grammatik  ; Altfranzös. 
Wörterbuch (nach seinem  
Tode hgg.). —  Gedächtnis
feier der Beri. Ges. fü r  das 
S tu d iu m  der neueren Spra
chen. —  N Z Z  1910, Nr. 
76, 80. —  Z W  ehr. 1910, 
Nr. 13 (m it teilw eiser Bi
bliogr.). —  15. H e in r ic h  
W i l h e l m , 1838-1903, B ru
der v . Nr. 14, K aufm ann, 
b ek an n te r  Genealoge und  
H erald iker. —  Bibliogr. in 
A S G X , p. 163. —  A H S  
1903, p. 175. —  N Z Z  1903, 
Nr. 299. —  Z W  Chr. 1903, 
Nr. 45. —  16. G u s ta v  
A d o l f ,  1850-1923, Enkel 

von Nr. 8, Dr. phil. 1889 H onorar-, 1905 ordenti. Prof. 
fü r Schw achstrom technik  a n  der E. T. H ., O berstlt.,

C hefelektriker der G o tt
hardbefestigungen , er
m öglichte durch  seine be
deu tenden  Z uw endungen 
die G ründung der Zürcher 
Z en tralb ib lio thek  in  Zü
rich. Seine W o h ltä tigkeit 
w ar über die L andesgren
zen h inaus b ekann t. — 
Nbl. der Zentralbibi. 1924. 
—• Vierteljahrsschrift der 
Nat. Ges. Zeh. 1923, p. 581 
(m it e ingehender Biblio
graphie). — V S N G  1924. 
—  S Z G L . —  N Z Z  1923, 
Nr. 906, 914, 918. — 17. 
L e o n h a r d  A u g u s t ,  * 30. 
XI. 1871, Neffe von Nr. 11, 
G enerald irektor der « Zü
rich  » 1917, P räsid en t des 
V erw altungsrates der Ver
sicherungsgesellschaften 

« Zürich » und  « V ita  » 1929, 
V izepräsident des V erban

des S c h w e i z .  V ersicherungsgesellschaften u n d  der Z ür
cher H andelskam m er. —  18. A n n a  C l a r a ,  * 10. xi. 
1871, T och ter von Nr. 15, Dr. phil., Prof. an  der 
höhern  T öchterschule in Zürich 1916. W erke : Mrs. 
Elizabeth Inchbald  ; Ottilie W. Röderstein. — 19. L u d 
w ig  H e r m a n n ,  1877-1915, Sohn von Nr. 13, Dr. 
m ed., Prof. an der U n iv e rsitä t Breslau. —  Nachrufe... 
fü r  L. T . (Breslau 1915). —  M ünch, med. Wochen- 
schr., Bd. 62, p. 880. —  K S A  45, p. 973. —  20. F r i e d 
r i c h ,  * 1. x . 1879, Sohn von Nr. 14, Dr. phil., Prof. an 
der Technischen H ochschule in D resden und  D irektor 
des B otan . G artens 1924. B ekann teste  W erke : Kolonial
botanik  ; Studien  über Gestalt und Leben des E feu  ; 
Biologie der Flechten ; Der Flachs als Faser- und ŒI- 
pflanze.

A u lin ie . Sie w ird so b en an n t, weil —  21. F r a n z  
H e in r ic h  T ., 1748-1828, Enkel von Nr. 2, als b ek an n ter 
L an d w irt das L an d g u t des einstigen Generals W erd- 
m üller au f der Au zuerst von der S ta d t Z ürich p ach tete  
u n d  sp ä te r  kaufte . Die Linie is t heu te  z. T. ausge
w an d ert nach  A m erika, z. T. in  der U m gebung von 
W ädensw il noch angesiedelt, ab er dort im  A ussterben 
begriffen.

E inbürgerungen  in W in te rth u r : Von den T., die seit 
1758 von F eh ra lto rf her in F laach, dann  in N eften- 
bach und  W ülHingen angesiedelt sind, bü rgerte  sich
—  22. H e i n r i c h , von F laach, M etzger, 1814 in der 
S ta d t ein. D azu kom m en verschiedene E inbürgerungen  
seit 1875 von Egg, F eh ra lto rf und Zürich. —  23. E r n s t ,
* 22. iv. 1881, K unstm aler, dessen Illu s tra tio n en  sich 
besonders in  der Schweiz und  der ZW C hr. finden. — 
Vergl. W. Ganz : Die Tobler von Zürich  1626 bis 1926 
(m it L it. u. S tam m tafe ln  u. a.).—  H ofm eisters genealog. 
T abellen.—  S G B  I m it L it.— L L .—  W. Tobler-M eyer : 
Das Geschlecht der T . in  Zürich. — K. W irz : Etat. — 
H eber die Tobler v. F eh ra lto rf s. auch  Th. Schulthess : 
Ahnenbuch der Fam ilie  Bodmer-M eyer. [w . G.]

T O D E S C O  ( T e d e s c o ,  d e l  T e d e s c o ) .  Fam iliennam e 
des K ts. Tessin, der 1319 in Lugano, in der 2. H älfte  
des 14. Ja h rh . in Bellinzona, 1484 in Bosco (M aggiatal) 
und  1575 in Campo (M aggiatal) e rw ähnt w ird. E r weist 
au f deutschen U rsprung  seiner T räger hin. Die T. von 
Lugano kam en w ahrsch. aus L uzern, die von Bellinzona 
aus dem  W allis. Die T. in  Bellinzona im  15. Ja h rh . h a 
ben als S tam m v ä te r G i o r g i o  und G i o a n n o l o .  Beide 
Fam ilien ste llten  der S ta d t zahlreiche N otare  und  R a ts 
m itglieder. —  1. M a r c h o l u s ,  vom  S tam m e Gioannolo, 
von 1430 an  als N o tar in Bellinzona g enann t, f  vor 
13. v ili. 1463, m ehrm als R atsm itg lied  und procuratore 
1432-1452, A bgeordneter von Bellinzona zur R egelung 
der G renzstre itigkeiten  m it Locarno 1441. —• 2. A l e s 
s io ,  Sohn von Nr. 1, N o tar, f  an  der P es t in Bellinzona 
1478, m ehrm als R atsm itg lied  und  P ro k u ra to r 1446- 
1475, w urde 1461 zum Herzog von M ailand abgeordnet.
—  3. P i e t r o , vom  S tam m e Giorgio, von 1424 an  in 
B ellinzona als N o ta r erw ähnt, f  1463, hervorragender 
Ju r is t, w iederholt R atsm itg lied  1433-1453, v e r tra t  die 
S ta d t in S tre itsachen  in M ailand 1448. — 4. A n t o n io , 
Sohn von Nr. 3, N o ta r 1457, procuratore der S tad t 1470.
—  5. G io v a n n i , S ta tth a lte r  des L andvogts von B ellin
zona 1597. —■ C. P o m etta  : Briciole di Storia bellin- 
zonese. —  L. B ren tano  : Codice dipi. — A S I .—  BStor. 
1894, 1903, 1909. — E. P o m e tta  : Come il Ticino. [C. T.]

T Œ N D U R Y ,  Fam ilie  von F e tan  (G raub.), die seit 
E nde des 16. Ja h rh . in Scanfs und  h eu te  auch  in Sam a- 
den ve rb ü rg ert ist. Sie sp ielt in  der E ntw ick lung  der 
H otellerie im  E ngadin  eine führende Rolle. —  1. J o 
h a n n ,  * 1819 in  Scanfs, b e tä tig te  sich 1839 bei der L i
qu idation  der sog. V eltliner Confisca und  eröffnete nach  
ju ris tischen  S tud ien  in M ünchen ein A d v o k a tu rb ü reau  
u n d  ein kleines B ankgeschäft in  Scanfs. Im  Mai 1888 
verlegte er die E ngadiner B ank nach Sam aden, wo sie 
sich in der Folge an  den m eisten  grössern H o te lu n te r
nehm ungen  des E ngadins beteiligte. T. w ar w ährend 
einer A m tsperiode K reisp räsiden t im  O berengadin, zwei
m al dessen V ertre te r im  Grossen R a t, V erm ittler, M it
glied und  P räsid en t des B ezirksgerichtes M aloja, f  6. vu . 
1901 in Sam aden. —  B M  1901, p. 186. — 2. J o h a n n ,
* in Scanfs 1854, R ech tsanw alt in Zürich, italienischer 
V izekonsul, Cavaliere, sodann portugiesischer Konsul 
in Zürich. —  3. .Johann  T .-Zender, * 5. v i i .  1856 in 
Scanfs, t r a t  nach  der Verlegung der E ngadiner B ank 
nach  Sam aden 1888 im  O berengadin als F inan zm an n , 
G ründer vieler H otelun ternehm ungen  u n d  als Po litiker 
hervor. P räsid en t oder V erw altungsra t einer Anzahl 
H otelun ternehm ungen  im  E ngadin , vielfach G ründer 
solcher U nternehm ungen  (W aldhaus V ulpera, Val Si
nes tra), B egründer des L yceum  A lpinum  in Zuoz und 
V erw altungsra t des T ö ch te rin s titu t F e tan , P räsid en t 
des V erw altungsrates der E ngadin  Press Cie. in  Sam a
den, m ehrjähriges M itglied des K reiseisenbahnrates IV 
der S. B. B. und  der N ationalbank , P räsid en t des V er
w altungsrates der R h ä t. B ahn seit 1915, K reispräsiden t 
des O berengadins 1887-1891, G rossrat 1889-1908, S ta n 
despräsiden t 1902 (G rossra tspräsiden t), Mitglied des 
B ezirksgerichtes 1897-1906. —  4. O t t o ,  Dr. ju r ., Sohn 
von Nr. 1, * 14. VII. 1864 in Scanfs, G enerald irektor der 
K urhausgesellschaft Schuls-Tarasp 1893-1918, führende 
Persönlichkeit in der H otellerie G raubündens, längere 
Zeit P räsid en t des Verkehrs Vereins von G raub., Präs. 
des Schweiz. H otelier-V ereins 1915-1918, Abteilungsche! 
der Schweiz. V erkehrszentrale in Zürich und  L ausanne 
1918-1923, K reispräsiden t von U n te rta sn a  1906-1907,

Adolf Tobler (Nr. 14). 
N ach einer Photographie.

G ustav  Adolf Tobler (Nr. 16) 
N ach einem  Oelgemälde von 

E . W ürtenberger.
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G rossrat 1902 - 1918, M itglied des K antonsgerich tes 
1904-1914. —  5. H a n s , Sohn von Nr. 2, 29. VI. 1883 in 
Z ürich, Dr. ju r. et p h il., Prof. an  der H andelshochschule 
St. Gallen fü r N ationalökonom ie 1910-1915, a n  der 
F acu lté  des Sciences économ iques e t sociales in Genf 
1915-1928, Prof. fü r B etriebsw issenschaftslehre an  der 
U n iv e rs itä t B ern seit 1928, D ekan der ju ris t. F a k u ltä t  
1930-1931, D elegierter an  die W eltw irtschaftskonferenz 
nach  G enua u n d  im  H aag  1922, V orsitzender der Hilfs- u. 
K red itgenossenschaft fü r R ussland , V orsitzender der 
K onferenz der G läub igerstaa ten  in  Genf 1921, ste llver
tre ten d e r V orsitzender der zw eiten und  d r itte n  K onfe
renz in P aris, verfasste  u . a. Resultate und  W irkungen der 
Schweiz. Alkoholgesetzgebung  (1908) ; Die Organisation 
der Rechnungsprüfung bei Aktiengesellschaften  (1912) ; 
L ’économie commerciale (1916) ; Bedeutung u. Z u ku n ft 
der H otelindustrie  (1917) ; Von der Handelswissenschaft 
zur Privatwirtschaftslehre  (1916) ; Wesen und  A ufgabe  
der modernen Betriebswirtschaftslehre (1931). [L. J.]

T Œ P F F E R .  —  1. W olfgang A dam , aus einer F a 
milie von Schw einfurt (F ranken), * 20. v. 1765 in Genf,

B ürger von Genf 1793, f
10. v in . 1847, Maler, einer 
der M eister der a lten  Gen
fer M alschule, e rh ie lt 1803 
den Preis des von N apo
leon zur Feier des K on k o r
d a ts  v e ran sta lte ten  W e tt
bew erbs, u n te rn a h m  R ei
sen nach  Paris, wo er der 
K aiserin  Joséphine  Zei
ch enstunden  e rte ilte  und 
im  Salon von 1812 eine 
G oldm edaille erh ie lt, be 
such te  1816 E ng land , v e r
öffentlichte 1817 ein Al
b um  m it K arik a tu ren . 
N ach einer Reise nach  I t a 
lien t r a t  er als Zeichen
leh rer in das von seinem  
Sohne gele ite te  Pensionat. 
H au p tw erke  u . a . :  Die E r
wartung ; Die M ahlzeit vor 
der W irtshaustür ; Das 
Dorffest ; Die Apfelernte  

in  Coudrée. —  Ch. du Bois : T öpffer le peintre  (in B U  
1843). — D. B aud-B ovy : Peintres genevois, 2. Serie. —  
Nos anciens et leurs œuvres 1901, 1902, 1904. —  A. B lon
del : A dam  Töpffer aquafortiste. —  A lb u m  de caricatures, 
publiz. von JG . —  S K L .  — 2. R o d o lp h e ,  Sohn des 
Vorgen., * 31. I. 1799 in Genf, f  1846, m usste  wegen 
eines Augenleidens au f die M alerei verzich ten , eröffnete 
1824 ein P ensio n a t u n d  m ach te  jedes J a h r  m it seinen

Schülern grosse Fusstou - 
ren  in der Schweiz, in  Sa
voyen und  Ita lien , w ovon 
er jedesm al m it F ed er
zeichnungen geschm ückte 
B erichte schrieb, die spä
te r  zu den Voyages en zig 
zag  und  N ouveaux voya
ges en zig-zag  w urden. D a
zwischen publiz ierte  er 
Novellen, w o ru n te r La bi
bliothèque de mon oncle, 
die sp ä ter u n te r  dem  Ti
te l Nouvelles genevoises 
verein ig t w urden ; ferner 
einen R om an Le presby
tère (1839), L ’héritage-, E li
sa et W idm er u. a. m ., v e r
fasste  hum oristische, m it 
K a rik a tu ren  illu strierte  
G eschichten : M. Crypto
game ; M . V ieux-B ois  ; Le 
Le Dr. Festus ; M . Jabot ; 
M . Pencil ; M . Crépin ; 

L ’Histoire d ’Albert. 1832 w urde T. zum Professor der R he
torik  u. der allgem einen L ite ra tu r  an  der A kadem ie von 
Genf e rn an n t. M itglied des R epräs. R a ts  1834, g ründete

und  le ite te  den Courrier de Genève von 1841 an , v e r
öffentlichte noch Rosa et Gertrude (1846) u n d  hin terliess 
unvo llendet Réflexions et m enus propos d ’u n  peintre 
genevois (1848 hgg.). Seine W erke w urden in alle S p ra 
chen überse tz t. —  A. Blondei u. P . M irabaud : Rodolphe 
Töpffer. —  R elave : La vie et les œuvres de T. —  P. Cha- 
ponnière  : Notre Töpffer, u n d  E in le itung  zu den R é
flexions et m enus propos. —  Sainte-B euve : Causeries 
du lundi V III . —  D erselbe : Derniers portraits litté
raires I I I .  —  [Gaberel] : E ssa i sur le caractère littéraire 
et artistique des œuvres de R . T . —  E. H. G aullieur : 
Étrennes helvétiques 1856. —■ J . B. B ouvier : E ssai sur 
l ’hist. intellectuelle de la Restauration. —  3. F r a n ç o i s ,  
Sohn von Nr. 2, 1830-1876, K a rik a tu ris t. —  4. Jean  
C h a r l e s ,  ebenfalls Sohn von Nr. 2, 1832-1905, B ild 
h au er, schuf u. a. die B üste seines V aters in Genf, 
m ehrere  B üsten  im  G rand T h éâ tre  und  18 M arm orfigu
ren am  B raunschw eig-D enkm al. —  5 .-6 . A d è l e ,  1827- 
1910, u n d  E s t h e r ,  1839-1909, Schw estern der Vorgen., 
w aren M in iatu rm alerinnen . [P. C.]

TCER B E L  (K t. W allis, Bez. Visp. S. G L S ). Gem. 
und P farrdo rf. Torbi (1234) is t der übliche N am e im  
13. Jah rli. fü r Berg und  D orf T ., la tin is ie rt Torbium  
(1224) u n d  b ed eu te t wie das germ , thorp (Dorf) eine 
m enschliche Siedelung. Die Gem. zäh lt an  10 W eiler, 
von denen 1798 als die bed eu ten d sten  g en an n t w erden : 
Törbel, B urgen, Feld u n d  B runnen. E rste  B auernzunft
11. I. 1463 m it bes. B estim m ung ü b er die V erw altung 
der A rm enkasse. B ürgerrech t der Gem. (H auptw eiler) 
T. u n d  B urgen vom  17. IV. 1531. B urgerbuch  von 1533 
an. — 1333 k au fte  T. Z ehntenrech te  von Jo h a n n  an 
dem  B aden von T., 1403 von dessen K indern  u n d  von 
den Söhnen des Jo h a n n  von Em d. 1536 w urden  alle 
Zehnten  am tlich  aufgezeichnet, die T. der K irche von 
Visp schuldete. E in  teilw eiser L oskauf erfolgte am  
19. v ii. 1795, 1822 die H au p tab lö su n g  um  1108 P fund , 
am  8. I. 1874 der L oskauf des K orngilts . Am  15. v. 1392 
o rdnete  T. die V erteilung des W assers aus der « Niwen 
W asserle itung » ; am  13. XI. 1400 t r a f  es ein A bkom m en 
m it den N achbargem . Zeneggen und  E m d über die 
A ugstbordsuon  (W asserfuhr). 1507 ste llte  T. fü r seine 
A lpen und  A llm enden eine O rdnung au f ; 1514 k aufte  
es von der T alschaft H asli die Alp O beraar bei der Grim- 
sel, die se ith e r sein B esitz tum  geblieben ist. — K irch 
lich gehörte  T. bis M itte des 13. Ja h rh . zu Visp, vom
13. Ja h rh . an  zu S talden. 1520 erte ilte  P a p s t Leo X. die 
E rlaubn is, in der dem  hl. Theodor gew eihten Kapelle 
G ottesd ienst zu halten . Am  1. IX. 1642 g e s ta tte te  der 
päpstliche N un tius, eine P farrk irche  zu bauen . Der 
bischöfliche Schiedspruch vom  20. II. 1649 erhob T. zu 
einer F ilia lp farre i von S ta lden , die, 1686 ab g etren n t, 
eine selbständige P fa rre i w urde. Die neue P farrk irche  
w urde am  6. v i. 1686 dem  hl. T heodor gew eiht. E rstes 
T aufbuch  von 1665, S terbebuch  von 1687, E hebuch  von 
1709. Bevölkerung : 1798, 350 Einw . ; 1850, 508 ; 1930, 
626. — O rtsarch iv . —  G rem aud I, I I .  [L. Mr.]

T Œ R N L O N , von (z’T œ r e l e n ,  T c e r le r ) .  Im  16. 
Ja h rh . f  Fam ilie  des K ts. U ri, welche ih ren  Sitz im 
Schächental h a tte . E in  Zweig derselben sind die F ridig.
— 1. R u d o l f  befand  sich im  S tre ite  der Izeli und 
G ruoba au f Seiten der le tz ten  u n d  beschw or vor G raf 
R udolf von H absburg  am  23. X II. 1257 die Sühne 
zwischen diesen feindlichen Fam ilien. Am 11. v m . 1275 
w irk te  er m it bei der Schlichtung des A lpstre ites zwi
schen dem  K loster E ngelberg  und  den T alleu ten  von 
U ri. —  2.-3. K o n r a d  u n d  W a l t e r  bete ilig ten  sich am  
29. m . 1290 durch  n am h afte  V ergabungen an  der 
G ründung  der K irche zu Spiringen. —  4. H e in r ic h  
w ar 1392 einer der R ädelsführer gegen die A btei Zürich.
— Ja h rze itb u ch  Spiringen. — U rb ar der P fa rrk irche  
B ürgten von 1550. —  L L .  —  F. V. Schm id : Gesch. 
I, p. 222. —  Gfr. Reg. —  W. Œ chsli : A nfänge. —■ Hist. 
N bl. von Uri 1901, p. 24, 25 ; 1909, p. 12. [ F r .  G-i s l e r .]

TCESS (K t. Zürich, Bez. W in te rth u r. S. GLS). E h e
m alige, 1922 m it der S ta d t W in te rth u r verein ig te  Ge
m einde. W appen  (1921 festgelegt) : in Gold eine blaue, 
g rü n b eb lä tte rte  T raube  neben b lauem  R ebm esser m it 
b raunem  Griff. Im  Schildfuss eine ro te  Spitze m it 
silbernem  D oppelkreuz au f g rünem  D reiberg. —• A  H S  
1923, p. 139. —  [H. Hess.] —  Die nach  dem  Fluss

Adam  Töpfler um  1808. 
N ach einer Zeichnung von P. L. 

B ouvier (Sammlg. M aillart).

Rodolphe Töpfler.
N ach einer L ithographie von 

H asler (Schweiz. Landes- 
bibl., Bern).
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benann te  alam annische Siedelung erhielt dörflichen 
C harak ter m it dem  B au eines W eges von W in te rth u r 

zur S teigstrasse nach  Zürich. J a h r 
h u n d e rte  lang w urden  die Bewohner 
« die L eute  an  der S trasse zu Töss » 
genann t. D er O rt gehörte von jeher 
zur G rafschaft K iburg , deren Schick
sale er te ilte , und  deren In h ab er die 
volle G erich tsbarkeit ausüb ten . H ier 
befand sich eine der G erich tstä tten  
der G rafschaft. D er Z ehnten  w ar Le
hen des Bischofs von K onstanz u. ge
lang te  schliesslich an  den Spital in 

W in te rth u r u. an  das K loster Töss.
Bis zur R eform ation  gehörte T. 
kirchlich nach  O b erw in terth u r;
1526 w urde es eine eigene K irch 
gem einde ; das R ech t der P farr- 
wahl nah m  der R a t in Zürich in 
A nspruch. Als Gem eindekirche 
d iente die ehem alige K losterk irche, 
bis 1854-1855 die Gem einde die 
jetzige K irche erbau te. E ine eigene 
Schule h a t Töss seit 1606,1825 er
folgte der B au des ersten  Schulhau- 
ses. Die Sekundarschule besteh t 
seit 1870. D urch die Gem einde zog 
sich die H eerstrasse von der O st
schweiz ü ber die Steig nach  Z ü
rich ; eine gedeckte F ahrb rücke  
über die Töss gab es schon 1233.
A uf dem  Gem eindegebiet erhoben 
sich die B urgen der Freiherren  
von R ossberg und  W interberg , so
wie die L angenburg  und  die B ur
gen D ä tn au  u n d  Buch. Zu T. ge
h örten  die grossen Höfe D ä tn au ,
R ossberg und  B läsihof, sowie die 
verschw undenen Höfe L uchental,
W alahusen, Geilikon und Höngg.
Im  Bläsihof, der seit 1922 zur Gem. L indau gehört, 
bestand  1818 - 1826 eine k an tonale  land w irtsch aftli
che A rm enschule. Die K apelle d iente seit der R efor
m ation  als Speicher. 1910 kam en am  Chorbogen fa r
bige B ilder zum  Vorschein. Zur Zeit der H elvetik  
h a tte  T. durch  E in q u artie ru n g en  und  D urchzüge frem 
der T ruppen  schw er zu leiden. Der A nkauf der K loster
gebäude 1833 durch  H einrich B iete r von W in te rth u r 
legte den G rund zur industrie llen  Entw icklung. Schon 
1825 h a tte n  B ieter und  Cie. in N iedertoss die erste 
Feinspinnerei der Schweiz e rrich te t ; seit 1851 b ildet 
die A usrüstung  der B aum w ollspinnereien m it M aschinen 
die H au p tbeschäftigung  der W erk stä tten , deren  E r
zeugnisse W eltru f haben. Auch das M üllereigewerbe 
fä llt in B e trach t m it der N eum ühle, e rb au t 1841, und  
der S teigm ühle 1861. Das D orf l it t  oft u n te r  den Ueber- 
schw em m ungen der Töss. Öffnung von 1536. G eburts-
u. E hereg ister seit 1550, S terbereg ister se it 1655. B e
völkerung: 1634, 363 Einw . ; 1834, 1446 ; 1920, 5920. 
B ürger von T. w aren : der Schriftsteller J . C. Heer 
(1859-1925), der H isto rien- u n d  Genre-M aler A ugust 
W eckesser (1821-1899), O berst H einrich B iete r, S tände
ra t  (1814-1889) und der M athem atiker Jak o b  R ebstein  
(1840-1907). —  E m il S täu b er : Die leant, lancilo. A rm en 
schule im  B läsiho f (im N bl. d. Hülfsgesch. Zürich  1911). 
— Derselbe : Der H o f Rossberg (in Landbote 1907). — 
D erselbe : Gesch. der Gem. Töss (in N bl. d. Stadtbibi. 
W ’thur 1926). —  N Z Z  1908, Nr. 181-186.

Das Dom inikanerinnenkloster T. w urde 1233 durch die 
Grafen H artm an n  IV. u. V. von K iburg  gegründet. Die 
E inw eihung der K irche erfolgte 1240. An der Spitze stand  
eine Priorin . Das Siegel des K onven ts zeigt das M arien
bild und den Engel der V erkündigung, dazwischen einen 
S tern. Das S tift erfreute sich s ta rk e r Frequenz aus dem  
Adel und der städ tischen  B ürgerschaft ; es zäh lte  zu
weilen über 100 N onnen. Die N onne E lsb eth  S tagel, die 
1360 sta rb , schrieb ein B uch über das Leben der 
Schw estern von Töss m it biographischen M itteilungen 
über 37 K losterfrauen  aus der Zeit von 1250-1350. Das 
b edeu tendste  Lebensbild  befasst sich m it der Prinzessin

E lsbeth  von U ngarn , T och ter des Königs A ndreas I I I .  
von U ngarn  und S tieftoch ter der K önigin Agnes. Sie 
leb te , h a r t  gehalten , 1315-1343 im  K loster Töss ; dieses 
nahm  das ungarische K reuz ins W appen au f ; das 
Tischgrab der Prinzessin is t im L andesm useum . E ls
b e th  Stagel schildert auch die Ideen  und  Lehren  der 
grossen M ystiker M eister E ck h a rt und  H einrich  Suso, 
sowie das m ystische Leben im  K loster T. D urch Schen
kungen und  K äufe wurde das S tift das reichste der 
L andschaft Zürich ; zur M ehrung tru g en  nam entlich  die 
Freiherren  von W art bei. Es besass u. a. die K irchen
sätze  von N eunforn, Veltheim  und  D ä ttlikon , h ier auch 
die n iedern Gerichte. Der K reuzgang der s ta ttlich en  An

lage w ar m it reichgebildetem  Fensterw erk  (63 verzierte  
gotische Spitzbogenfenster) und m it vornehm en W and
gem älden geschm ückt, die bis 1798 zu den grössten  und 
b esterha ltenen  der Schweiz gehörten . 1525 w urde das 
K loster aufgehoben, das K loste rgu t ging an  den S ta a t 
über, der daraus ein A m t m achte  ; 1528-1536 am te te  
darin  der C hronist H einrich  B rennw ald, früher P ropst 
in E m brach. 1798 w urde das A m t aufgehoben, ein Teil 
der G üter v e rk au ft. 1833 erw arb H einrich  B ieter die 
K lostergebäude und rich te te  darin  die M aschinenfabri
k a tion  ein ; die a lten  G ebäude w urden nach und nach 
abgebrochen, zu le tz t die geräum ige K irche 1916. — 
S taa tsa rch iv  Zürich. — S tad ta rch iv  W in te rth u r. — 
UZ. —  F. Hegi : Glückshafenrodel. — J . R . R ahn  und 
Sulzer : Das D om inikanerinnenkloster Töss (in N bl. der 
A ntiq . Gesellschaft 1904 und  1905). —  E rn s t Schiller : 
Das mystische Leben der Ordensschwestern zu Töss. — 
Ferd . V ette r : Das Leben der Schwestern zu  Töss, be
schrieben von Elsbeth Stagel. —  E m il S täu b er : Gesch. 
der Gem. Töss (in N bl. d. Stadtbibi. W ’thur 1926). — 
J. A ncelet-H ustache : La vie mystique d ’un  monastère 
de dominicaines au moyen âge d’après la chronique de 
Töss (m it Bibliogr.). —  A rt. S ta g E l. [E. Stauber.] 

T Œ S S E G G  (K t. Zürich, Bez. Pfäffikon, Gem. W ild
berg. S. GLS). Ehem alige Burg, heu te  R uine. Sie ge
h örte  wohl von jeher den st. gallischen M inisterialen 
v. W ildberg, welche sie nach  dem V erkauf der S tam m 
burg  1320 bew ohnten  u. « von Tössegg » oder « Töss- 
egger » gen an n t w urden. Sie wird 1266 erstm als er
w äh n t.—- J o h a n n e s  der Tössegger h a tte  1380 von den 
Grafen von H absburg  die Mühle zu R appersw il als 
P fand , t  1388 bei Näfels. — Vergl. G. u. F. Hegi : Das 
Tösstal, p. 155. —  M A G Z  1895. [E. St.]

T Œ S S R I E D E R N  (K t. Zürich, Bez. Bülach, Gem. 
Eglisau. S. GLS). Im  M itte lalter bestan d  T. n u r aus 
zwei Höfen. A uf dem  linken R heinufer gelegen, gehörte 
es zur G rafschaft K iburg  u n d  w urde erst 1696 der 
L andvogtei Eglisau zugeteilt. Z ehntherren  w aren der 
Bischof von K onstanz und der A b t von R heinau. Im
13. und  14. Ja h rh . h a tte n  die H erren  von Teufen hier

Töss, K loster und  K irche um  1754. N ach einem K upferstich von  D. H errliberger.
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Besitz. S tum pfs C hronik e rw ähn t eine Burg, von der 
n och  R este im  D orf e rhalten  sind. H erren  v. T . erschei
nen u m  1300. Öffnung des 16. Ja h rh . Bis zur R efor
m ation  w ar T. nach  G lattfelden  k irchgenössig, seither 
nach  E glisau. Schon 1529 w aren W iedertäu fer h ier 
ansässig, w iederum  seit 1837. U rspr. eine eigene Gem., 
w urde T. 1833 Zivilgem einde von Eglisau und  1879 
m it diesem  verschm olzen. Bevölkerung : 1836,163 ; 1930, 
120 Einw . — UZ. ■— A. W ild : A m  Zürcher R hein. — 
K. D ändliker : Gesch. von Staclt u. K t. Zürich. —  M itt. 
v .  E . S täu b er. [ H .  H e s s . ] '

T Œ S S T A L  (K t. Zürich. S. GLS). N ach dem  Flusse 
Töss (Tliosa 886 ; Tusce 1233 ; Tozze 1253 ; sp ä te r  
Toisse, Tossa, Toesse usw .) b en an n te  T alschaft. Sie 
zerfä llt h isto risch  (und geographisch) in  zwei Teile : 
das obere und  das u n te re  T osstal, zwischen beiden drin 
lieg t W in te rth u r. W äh ren d  im  u n te rn  Tale F unde  aus 
der vorröm ischen  u n d  röm ischen Zeit gem ach t w urden, 
t r i t t  das obere Tal, von wenigen röm ischen Funden  
abgesehen, e rst im  F rü h m ittc la lte r  in die G eschichte 
ein. Die B urgen sind sehr zahlreich (ca. 30) ; die b e 
d eu ten d sten  A delsgeschlechter sind die Iv iburger und 
als ihre E rb en  die H ab sb u rg er au f der K iburg , die H er
ren  von Teufen im  u n te rs te n  Teile des Tales u n d  als 
M inisterialen die H erren  von L andenberg  au f ihren  
B urgen im  obern Teile des Tales. Als S tifte  und  K löster 
erreichen das F rau en k lo s te r zu Töss u n d  das K ollegiat- 
s tif t  St. P e te r  u n d  P au l in E m b rach  B edeutung . Das 
ganze T al w urde im V erlauf des 15. Ja h rh . U n te r ta n e n 
geb ie t der S ta d t Z ürich  : der obere Teil m it dem  A m t 
G rüningen 1408, der H a u p tte il m it der G rafschaft K i
bu rg  1424, die U m gebung W in te rth u rs  m it der Vogtei 
A ndelfm gen 1434 und  die S ta d t W in te rth u r  se lbst 
1467. Die V erkehrsverhältn isse  w aren bis ins beginnende
19. Ja h rh . sehr schlecht. Abgesehen von einigen Stegen 
fü h rte  n u r bei Töss eine ste inerne B rücke (1253 zum 
ersten  Male g enann t) über den Fluss. Die heu tigen  
S trassen  e n ts tan d en  1830-1850, das obere T al erh ie lt 
1875-1876 m it der T össta lb ah n  sein neues V erkehrs
m itte l, das un tere  1876 du rch  die Linie W in te rth u r- 
W aldshu t. Als H aupterw erbszw eig  is t die L an d w irt
schaft zu nennen ; als H au sin d u strie  gelten  im  17.-18. 
Ja h rh . die Baum w oll- u. Seiden industrie , im  19. Jah rh . 
die Stickerei. H eute  sind  sehr v e rb re ite t die M aschinen-, 
Tonw aren-, Baum w oll- u. Seiden industrie . B raunkohle  
w urde im  T agbau  im  beg innenden  19. Ja h rh . bei Steg, 
B aum a, W ila u . Sennhof gew onnen, das V erfahren  w urde 
1917 vorübergehend  bei K o llh runn  w ieder aufgenom 
m en. Da das Tal n am en tlich  seit der M itte des 19. Jah rh . 
u n te r  schw eren U eberschw em m ungen zu leiden h a tte , 
w urde eine durchgehende K o rrek tio n  des Flusses du rch 
g e fü h rt bis 1900. Vor der R efo rm ation  gehörte  das T al 
zum  B istum  K onstanz , seit der 
R efo rm ation  w urde es der Sitz 
einer R eihe von Sek ten , deren 
G lieder häufig  u n te r  dem  D ruck 
der R egierung ins A usland  aus- 
w anderten . Die Täuferhöhle beim  
H ohlenstein  - B äretsw il w ar eine 
ih re r  b ek an n ten  Z u flu ch tsstä tten .
—  Vergl. H . B ernhard  : W irt
schaftsgeographie des Tösstales. —
Georg Geilfus : Das 'Tösstal. —  G. 
xi. Fr. I-Iegi : Das Tösstal. —  J.
H eierli : Arch. Karte. —  M em.
T ig .—  A. N üschcler : Gotteshäuser.
—  H. R. Z eller-W erdm iiller : B u r
gen. —  M. T hom ann : A u s dem 
untern Tösstal. —  G. P e te rh an s  :
Vom R heinfall zum Schnebelhorn.
—  Alfr. F u rre r  : Volkswirtschaftl.
Lexikon. —  Schweiz. H eim kalen
der 1918, 1919, 1922. —  N Z Z  1917,
Nr. 2202 ; 1925, Nr. 854. [w . G.]

T Œ S S T A L B A H N .  E isenbahn
linie des obern Tösstales, von 
W in te rth u r  ü ber B aum a nach  W ald (ca. 40 km .). Die 
V orarbeiten  zur G ründung einer A ktiengesellschaft 
gehen bis 1865 zurück. 1870 erte ilten  B und  und 
K an to n  die K onzession fü r die S trecke W in te rth u r-

B aum a, 1871 fü r die S trecke B aum a-W ald . 1871 er
folgte die K o n s titu ie ru n g  der A. G., 1873 der Beginn 
des B aues, 1875 die E röffnung  der Linie bis B aum a,
1876 bis W ald. D er b e rü h m tes te  A k tio n är w ar Joh . 
Schoch, S eiden industrieller von F ischen ta l in M ailand, 
der 652 000 F r. der B ahn  zur V erfügung ste llte . Grosse 
U n w ette r 1876, T erra inschw ierigkeiten , A nstände  m it 
versch . G em einden und  die K onkurrenz  der N ordost- 
u n d  V erein ig ten  Schw eizerbahnen b rach ten  die B ahn
1877 u n d  1888 vorübergehend  an den R and  der L iq u id a 
tion . 1918 erfolgte die V erstaa tlichung  gegen eine E n t
schäd igung  von 2 y2 Mill. Fr. —  Vergl. J .  Sch n u rren 
b erger : Die Tösstalbahn. —  G. u. F r. Ileg i : Das Tösstal.
— N Z Z  1918, Nr. 1294. —  Volksbl. vom Bachtel, 2. x . 
1918. —  Alfr. F u r re r :  Volkswirtschaftl. Lex. d. Schweiz.
—  N bl. d. Stadtbibi. W ’thur 1931, p. 36. [W. G.] 

T O F F E L .  Sehr a lte  G reyerzer Fam ilie  von P o n t
la  Ville, wo sie seit 1315 erw äh n t w ird. D er N am e ist 
vom  V ornam en Christoffel abgele ite t u n d  la u te te  früher 
Estoffel u n d  Stoffel. W il h e l m  w u rd e  1583 ins B ürger
re ch t von F re ib u rg  aufgenom m en. —  Jacq u es, als 
Mönch F r u c t u o s u s ,  * 18. x .  1669, K apuziner 1691, 
Superior, f  in K ienzheim  27. VI. 1729.— P. Æ bischer : 
C ontribution à l ’étude de la situation linguistique dans la 
vallée de là Roche (in Festschrift Gauchat). —  Dellion : 
Diet. I, 309 ; X I I ,  236. [J. N.]

T O F F E N  (K t. B ern, A m tsbez. Seftigen. S. GLS). 
Gem. u n d  D orf in der K irchgem . Belp. 1811 fand  m an 
den Griff eines B ronzem essers m it aufliegendem  J a 
de itste in  in einer Tuffgrube des Schlossgutes. 1893 
w urde im  B odenacker eine röm ische Villa m it sechs 
W ohnräum en, B adanlagen , H y p o k au sten  und  einem  
M osaikboden m it einer D arstellung  von D elphinen und 
F ischen ausgegraben. 1924 kam  nördlich  des Schlosses 
ein G rabfund  der Bronze I I ,  bestehend  aus Bronze
dolch u n d  L an d ax t, zum  Vorschein. —  F. L. v . H aller : 
Ilelvetien unter den Röm ern  I I ,  p. 549. —  Jahresbericht 
des H ist. M useum s Bern  1894, p. 19 ; 1924, p. 83. — 
[O. T.] —  D er N am e T. k om m t vom  la t. Tofus =  Tuff
stein . 1148 h a tte  das K loste r R üeggisberg do rt Besitz. 
In  der Folge s te h t T. n acheinander un  ter den Flerren  v. 
B elp-M ontenach, B rem garten , G ysenstein u. Senn von 
M ünsingen, v. denen es m it der in  u n b ek an n te r  Zeit er
b a u te n  B urg  du rch  K au f 1352 resp. 1355 an den B er
ner R u f K äsli kam . N ach w eiteren  H andänderungen  
k am  die H errsch aft 1507 an B artlom e M ay, dessen 
N achkom m en sie bis 1608 besassen. U eber einige 
andere  B esitzer, von denen Ludw ig K noblauch  das 
Schloss m it schöner In n en ein rich tu n g  a u ss ta tte te  
(1633, B B G  24 , 194), kam  sie 1642 an die Fam ilie  
von XVerdt, die 1671 das Schloss vergrösserte  und 
u m b au te  und  es m it dem  Schlossgut noch h eu te  be 

schloss Toffen um  1778. N ach einem  A quarell von  N . G atschet.

sitzt. K irchlich gehörte- T. im m er zu Belp. Die hohen 
Gerichte kam en  m it dem  L andgerich t A arburgund  an 
B ern u n d  w urden zum  L andgerich t Seftigen gelegt. — 
F R B .  —  W . F. v . M ülinen : Beiträge IV  (m it L it.).



TOGGENBURG

— A. Ja h n  : Chronik. —  Beiträge zur H eim atkunde von 
Seftigen  (1906). — Bürgerhaus I. —  E. L. C. E den  u. A. 
v. F ischer : Die Schlösser des Iits . Bern. [H . T r.]

T O G G E N B U R G  (L andschaft. S. G LS). i .  Vor
geschichte. Inw iefern  die F lussgebiete der T hur, des 
Neclters und der G la tt in vorgerm anischer Zeit besiedelt 
w aren (H öhlenfunde sind  im  « W ildenm annlisloch » am 
Fusse des Selun gem ach t w orden), wieweit h in u n te r 
und zeitlich zurück  eine rä to rom an ische  B evölkerung 
anzunehm en is t, au f welche im  m ittle rn  u n d  obern  T. 
Berg- und  A lpnam en, eine lau tliche E rscheinung in der 
M undart und  die Zugehörigkeit der obersten  T alstufe 
zum  B istum  Chur (bis 1 484) hinw eisen, lässt sich n ich t 
genauer e rm itte ln . V ereinzelte F unde  besagen über rö 
mische N iederlassung ebenfalls n ich ts. Die A lam annen 
scheinen sich w ährend des 6. J a h rh . in  E inzelhöfen nie
dergelassen zu haben . Von 538 an  lag  v erm utlich  die 
ganze L andschaft ausserhalb  der Grenze des fränkischen 
R ätien  u n d  gehörte  zum  O bern T h urgau  ; zwei alam an- 
nische H u n d ertsch aften  lassen sich in  den Freigerichten  
T hurlinden, Uzwil und  H om burg  bis ins 18. Ja h rh . nach- 
weisen. Die w eitere K olonisierung ging H and  in H and 
m it der C hristianisierung w ahrschein lich  im  7. Jah rh . 
vom  K loste r St. Gallen u n d  H o ch stift K onstanz  aus ; 
die K irchen  von R ickenbach , Jonsw il u n d  W attw il 
gehören zu den ä lte sten  st. gallischen E igenkirchen. Um  
900 sind zahlreiche O rte der h eu tigen  Bez. A lt- und 
U ntertoggenburg , sowie au f dem  H öhenzug von G an
ters  xvil bis H em berg  b eu rk u n d et. —  E. B ächler : A u s  
der ältesten Urzeit des T. (in Das T. 1930, Nr. 3, p. 4).
—  C. P u lt : Die spracht. Verhältnisse der Raetia P rim a , 
p. 8. —  T. Schiess : Die st. gall. Weilerorte (in Festschr. 
Rob. Dürrer, p. 50, 70). —  Derselbe : Die ältesten Kirchen  
der Stiftslandschaft, p. 10. —  W . W iget : Die Laute der 
T.-M undart, p. 117, 134. —  UStG  I I .  —  M V G  36.

2. Geschichte. In  die H oheit ü b er die versch. Gegen
den te ilten  sich von A nfang an  : das G rafenhaus T. seit 
1226 über B azenhaid , L ütisbu rg , N eckertal, L ich ten 
steig m it der N euen T. ; der A b t von St. Gallen über 
die a lte  T ., B ütschw il, das H a u p tta l  von W attw il bis 
N esslau m it der Iberg  ; die F re iherren  von Sax über 
W ildhaus m it der W ildenburg  ; die Grafen von W erden- 
berg-M ontfort ü b er S ta rk en ste in  m it der Vogtei über 
St. Jo h an n . N eben diesem  K loster h a tte  auch  dasjenige 
von M aggenau im  heu tigen  Bez. U n tertoggenburg  v ie
lerlei G üter. Die versch. H errschaften  lagen u n ü b e r
sichtlich  durcheinander, und  auch  die « G erechtig
keiten  » der einzelnen H erren  w aren  keineswegs ein
heitlich. So besassen die Grafen von T. in ihren  Gebieten 
wohl die hohe G erich tsbarkeit, n ich t ab er überall die 
niedere, das M annschaftsrecht und die Regalien. U n ter 
Friedrich  V II. w urden  folgende 6 Volksklassen fest
gestellt : Vollfreie ; die m it besondern  R echten  aus
g es ta tte ten  B ürger von L ich tenste ig  ; V ogtleute zahl
reicher « E d ler » ; G otteshausleu te  von St. Gallen, St. 
Jo h a n n  u n d  M aggenau ; E igenleute der Grafen ; H in 
tersassen  (Angehörige ausw ärtiger H erren). K irchlich 
gehörten  m it A usnahm e des im  B istum  Chur inkorpo
rie rten  W ildhaus alle P farre ien  zum  IConstanzer Spren
gel (Stein bis K irchberg  zum  D ek an a t L eutm erken , das 
U n tertoggenburg  zu St. Gallen). Die u rsprünglichsten  
K irchspiele w aren Jonsw il, H enau , G la tt, K irchberg , 
G antersw il u n d  W attw il ; von diesen aus w urden 
K rum m enau , E b n a t, L ichtenste ig , O bcrhelM itsw il, 
Bütschw il, B runnadern , M osnang, Gähwil, Tegerschen, 
Oberuzwil u n d  N iederuzwil organisiert. N esslau, K a p 
pel, H em berg, Peterzell, Mogelsberg u n d  Flaw il w aren 
nach St. Jo h an n  im  T h u rta l, O berg latt nach Maggenau 
verp fründet.

Selbständig  handelnd  t ra te n  die L and leu te  erstm als 
u n te r  G raf D onat 1399 hervor, als dessen T ochterm ann  
W ilhelm  v. M ontfort den gräflichen U n te rta n en  die 
a lten  G ew ohnheiten und  L eistungen verbriefte . A n
gesichts der durch  den Tod des le tz ten  Grafen ge
schaffenen U nsicherheit versam m elten  sie sich 1436 
in einer ersten  L andsgem einde, beschw oren einen 
L andeid  u n d  w äh lten  aus ih rer M itte H au p tleu te  und 
R ä te  ; Schwyz und  G larus t ra te n  alsbald  m it diesem 
L an d ra t in  V erbindung u n d  erw irk ten  die Beschw örung 
eines L andrech tes in den Gem einden. Die Freiherren
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von B aron  als E rben  des S tam m gutes b e s tä tig ten  1439- 
1440 n ich t n u r die herköm m lichen V ergünstigungen der 
verschiedenen Gegenden, sondern auch dieses L an d 
rech t und den In h a lt  des Landeides. Indem  1468 A bt 
U lrich V III . dem  F reiherrn  P e term an n  von R aron 
das toggenburgische E rbe um  14 500 fl. ab k au fte , kam  
erst das ganze L and u n te r  eine H errschaft, die d arau f 
ausging, überall die R echte  au f eine übersichtliche Linie 
zu bringen. N ach der B estätigung  der F reiheiten , wel
che fü r die G rafschaftsleute und die V ogteien S ch latt, 
Æ m eisberg u n d  E n n etb ü h l überliefert w aren , stellte  
der A b t seine eigentlichen U n te rtan en , H ofjünger und 
G otteshausleu te, den T h u rta le rn  und  W ildhausern  
gleich, se tzte  den V ertrauensm ann  der Toggenburger, 
den Schultheissen A lbrecht Miles von L ichtensteig , zum 
ersten  L andvog t ein und  vervo llständ ig te  den G ebiets
zusam m enhang in der L andschaft durch  E rw erbung der 
Schirm herrschaft ü ber St. Jo h an n  u n d  der Vogtei über 
S tarkenste in  und  Peterzell (1474), der Veste R üdberg

Toggenburger Ju liusfahne (Bannerbrief v. 24. v n . 1512). 
Gelber D am ast, W appen tier, Bild des Landesheiligen Sebastian 

u . ro te K uriaiinsignien aufgem alt.

und des Hofes B ütschw il (1475), der Vogtei H om berg 
(1476), der H errschaft Schw arzenbach (1478) und  der 
G la ttb u rg  (1486). An den B urgunderzügen u. am  Schwa
benkrieg  nahm en  toggenburg . K on tingen te  als Zuzüger 
von Schwyz teil ; bei der E roberung  des H erzogtum s 
M ailand erhielten  auch sie ein Ju liu sb an n er (D epositum  
der Ortsgem . L ich tenste ig  im h ist. Mus. St. Gallen). Das 
B estreben des zw eiten L andesherrn , des A btes G o tthard  
Giel v. G la ttbu rg , die hoheitliche und  niedergerichtliche 
Gewalt zu vereinigen, fü h rte  A nstände herbei, da ve r
briefte  R ech te  dadurch  in Frage gestellt w urden  ; die 
v e rm itte ln d en  R echtssprüche von Schwyz und  Glarus 
verm ochten  das d adurch  ve ru rsach te  M isstrauen n ich t 
zu beheben.

N eben den B eziehungen, die U lrich Zwingli m it seiner 
H eim at au frech t erh ielt, w irk te das A u ftre ten  einiger 
rad ik a le r P räd ik an ten , vorab  Johannes Dörigs (seit
1523 in H em berg, vo rher in  H erisau , V e rtra u te r  Va- 
dians), fü r die Sache der R eform ation . Im  Som m er,
1524 wies der L an d ra t die Geistlichen an, die P red ig ten  
allein au f das E vangelium  zu gründen. D er A bt ve r
m ochte m it seinen B eam ten u n d  dem  Schirm ort Schwyz 
die Bewegung n ich t h in tan zu h alten , da der L an d ra t bei 
seiner Stellung v e rh arrte  und  von Zwingli brieflich 
b e s tä rk t w urde. Im m erh in  m ussten  B lasius F o rre r von 
S tein u n d  Johannes Dörig, neben M auritz Miles von
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W attw il die eifrigsten F ö rd erer des neuen G laubens, 
1526 das L and  verlassen. Die B erner D isp u ta tio n  1528 
v e rh a lt der evangelischen Sache zum  D urchbruch  ; über 
zahlreiche K irchen  ging der B ilderstu rm . Die B adener 
T agsatzung  liess diese E n tw ick lung  tro tz  der Be
schw erde v. Schwyz au f sich b e ruhen , u . das T. erhielt 
a m  15. II. 1529 a u f einer L ich tenste iger Synode seine 
K apite lso rdnung . N ach dem  ersten  K ap  eierkriege t r a 
ten  w irtschaftliche u n d  politische U nabhängigkeitsge
lüste, die von A nfang an  m itgew irk t h ab en  m ochten, 
hervor ; eine L andsgem einde vom  19. VI. 1530 v er
weigerte dem  A b t K ilian  G erm ann die H uldigung, 
w äh lte  einen eigenen L an d am m an n  und  liess sich in 
das Christliche B u rg rech t (s. d.) der re fo rm ierten  S tände 
aufnehm en. U n te r  dem  Z u tun  der evangelischen Schirm 
orte  Z ürich u n d  G larus w urde einseitig  ein L oskauf 
der R ech te  u n d  Gefälle des S tiftes b eu rk u n d et. Der 
A usgang des zw eiten K appelerkrieges, au f dessen verseli. 
S chaup lä tzen  3000 T oggenburger teilgenom m en h a tte n , 
gab das L an d  den Siegern preis, da  es im  Z ürcher- und 
B ernerfrieden ausgenom m en war. In  zwei R echtssch lüs
sen zu R appersw il e rlang ten  die A ltg läubigen D uldung, 
w urde das L an d rech t m it Schwyz e rneuert, der A bt 
in seine a lten  R echte  eingesetz t und  dem  von ihm  be
s ta llten  L andvog t G erm ann gehuldig t. E inen  endgü lti
gen Vergleich, an  welchem  als Schirm orte Z ürich und 
G larus, Schwyz u n d  L uzern  m itw irk ten , b rach te  der 
Toggenburgische L andfriede vom  22. v. 1538. U n te r
dessen w aren die m eisten  G em einden in A lttoggenburg  
zum  K atholiz ism us zurückgekehrt ; das S tift ü b te  seine 
w iedererlang ten  R echte  b eh u tsam  aus, ab er von dem 
E nde des Ja h rb . an  m ach te  sich bei dem  L andesherrn  
und seinen B eam ten, erm öglicht durch  den w achgehal
ten en  Gegensatz der K onfessionen in den toggenburgi- 
schen G em einden, die strengere A uffassung der Gegen
refo rm ation  geltend . E in  S tre it um  den W ildhauser 
T aufste in  (1617), die E rm ordung  des H au p tm an n s Le- 
dergerw , eines undu ldsam en  äb tisch en  A m tm anns (1621), 
das Schicksal des P farrers Jo s t  Grob u n d  der Ave Maria- 
H andel (1634), die E n tse tzu n g  der ref. P red iger A n
dreas R iff in K irchberg , Joh an n es R app  in  Nesslau und 
Jerem ias B raun  in  L ich tenste ig  (1660-1668) beleuchten  
die fo rtgesetzte  Spannung  zwischen der geistlichen O ber
h e rrsch aft, die au f strenge O bservanz h ielt, und  dem 
grollenden Volke. Die E rb itte ru n g  b rach  1700 in einer 
G ehorsam sverw eigerung aus, als A b t L eodegar Bürgis- 
ser von der Gem. W attw il den B eginn des S trassenbaus 
im  H um m elw ald  fo rderte . D ieser S tre itfa ll u n d  zahl
reiche andere  « G ravam ina » fü h rten  1707 zu einer 
U nabhängigkeitsbew egung  u. schliesslich zum  Zwölfer
krieg (s. A rt. VlLM ERGENKRlEfi) u n te r  den E idgenossen. 
W ieder sahen sich die Toggenburger von dem  u n te r  den 
E idgenossen v e re in b arten  A arauerfrieden  ausgeschlos
sen ; erst nach  dem  A bleben des unbeugsam en A btes 
L eodegar kam  1718 zu B aden ein endgültiger Vergleich 
zu stande , in welchem  die L and leu te  einen gewissen A n
te il an  der V erw altung  u n d  R echtspflege u n d  beide 
B ekenntnisse freie R eligionsübung erhielten . Peinliche 
konfessionelle P a r i tä t  in den von den G erichtsgem einden
u. vom  A bte  gew ählten  B ehörden w ar h in fo rt ein u n 
um gängliches V erfassungsprinzip. Das T reiben ehrgeizi
ger V olksführer (E rb , K eller u n d  R üdlinger) und  die 
Auslegung des B adenervertrages besonders h insichtlich  
des M annschaftsrech tes zeitig ten  noch 1735 u n d  1755- 
1759 U nruhen  ; endlich gelang es den A chten Cölestin 
u nd  Beda, den dauernden  L andfrieden  zu stiften  und 
das V ertrau en  auch  der reform ierten  U n te rta n en  zu ge
w innen (Togg ius ratione ducitur). Von 1786 an h ielt 
ein Gem einalpen- und  W eggeldstre it zwischen den 
obern  u n d  u n te rn  Gem einden die G em üter in  Spannung, 
bis die R evolu tion  solche lokale A useinandersetzungen 
ü b ertö n te .

D er U m stu rz  begann im  T. m it einer in den le tz ten  
Zielen au f A blösung von der A btei g erich te ten , ersich t
lich du rch  die V orgänge im F ü rs ten lan d  angeregten  
S tröm ung. D er gem ässigte L an d ra t w urde zu rad ika len  
Forderungen  g edräng t (Auslösung der Feudallasten , ei
gene W ahl aller B eam ten, U ebergabe des M annschafts
rechtes) ; der durch P am p h le te  und  V olksversam m lun
gen erh itz ten  S tim m ung such te  M üller-F riedberg, seit

1792 L andvog t, entgegenzuw irken, u n d  er e rre ich te  von 
Zürich u n d  B ern eine M ahnung an  die Toggenburger. 
Die voreilige F lu ch t des A btes P an k raz  vor der d rohen
den H a ltu n g  seiner näh ern  U n te rta n en  entfesselte  1797 
neue, stü rm ische B egehren ; a ls .jen e r auch  fü r einen in 
Schw arzenbach vere in b arten  K om prom iss kein V er
stän d n is  zeigte und  zahlreiche Gem einden angesichts der 
N achrich ten  von W esten  die U nabhäng igkeit ve rk ü n d e
ten , entschloss sich M üller-F riedberg, am  1. II . 1798 
zu L ich tenste ig  die L an dschaft in aller Form  freizuge
ben. In  der H elvetik  w urde das a lte  O beram t (ohne 
W attw il und  L ichtensteig) dem  K t. L in th , das U n te r
a m t m it jenen  2 G em einden dem  K t. Säntis zugeteilt. 
Seit 1802 w urden im  neuen  K t. St. Gallen die 2 Bezirke 
Ober- und  U ntertoggenburg , seit 1831 die Bez. Ober-, 
Neu-, A lt- u n d  U n te rtoggenburg  un tersch ieden .

Bibliographie. G. B au m g artn er : Das Curfirstengebiet. 
p. 176. —  P. Bcesch : Jost Grob. —  J . D ierauer : Das T. 
unter äblischer Herrschaft (in St. G. N bl. 1875). —  D er
selbe : M üller-Friedberg. —  O. F re i : Die Reform ation  
im  T. —  K. Gauss : Jerem ias Braun. —  Derselbe : 
E in  Streit u m  das A ve M aria. —  H. G m ür : Die E n t
w icklung der st. gall. Lande zum  Freistaate von 1803. — 
M. G m ür : Rechtsquellen I I .  —  J. J .  H agm ann  : Toggen- 
burg. —  J . G. H agm ann  : Tegerschen. —  J . H ardm eyer : 
W anderbilder, 181-182. —  J. H ässig : Die A n fänge des 
Togg.-Krieges. —• A. M antel : Ueber die Veranlassung  
des Zwölferkrieges. —  A. N aef : Chronik. —  O. Osen- 
brüggen : W anderstudien I I I .  —  F. R othenflue : Chro
n ik . — N. Senn : Toggenb. Archiv. —  W . Senn : Cha
rakterbilder I, p. 193. — H. G. Sulzberger : Beitr. zur 
toggb. evang. Kirchengesch. —  Untertoggenburger Nbl. 
—  I. v . A rx  : Gesch. des K ts. St. Gallen. —• E. W agner : 
Die obertoggb. A lpkorporationen. —  K. W egelin : Gesch. 
d. Landsch. T.

Neben der a ltüberliefe rten  V iehzucht, Milch- und 
F o rs tw irtsch a ft be trieben  die T oggenburger se it dem  
E nde des M itte lalters das Leinengewebe u n d  von der 
M itte des 18. Ja h rh . a n  die V erarbe itung  der B aum 
wolle ; grosse M anufak turen  fü r B untgew ebc errangen 
im  19. Ja h rh . W eltruf. Das 18. Ja h rh . weist verschiedene 
In stru m en ten - und  U hrm acher auf. Im  Bereiche des 
Schweiz. L änderhauses is t der Toggenburger T ypus 
besonders gekennzeichnet. Die V olksbräuche sind bis 
a u f wenige in  der Alp W irtschaft (A lpfahrt), die T rach ten  
bis au f diejenige der Sennen eingegangen. In  der L ite ra 
tu r  t r a te n  he rv o r : G raf K ra f t  I I .,  H einrich  W itten 
weiler, Joh an n es Grob und  U lrich B räker. Die geistigen 
S tröm ungen  des 18. Ja h rh . fanden  von 1767 an  in  der 
M oralischen Gesellschaft ih ren  W iderhall. —  H. Brock- 
m ann  : Schweiz. Volksleben I, p. 12. —  J .  D ierauer : Die 
Moralische Gesellschaft (in St. G. Nbl. 1913). —  H. E del
m ann  : Das Toggenburger Bauernhaus (in Heimatschutz 
X X II , 7). —  D erselbe : Die Toggenburger Frauentracht 
(in Das Toggenburg  I I I ,  1). — M. H ungerbühler : In 
dustriegeschichtliches aus d. T . — D erselbe : K ulturge
schichtliches a. d. T . —  J. K u ra tle  : Die Toggenburger 
Sennentracht (in S A U  X I I I ,  2). — A. L in d q v ist :
Johannes Grob. —  S. Vcellmy : Ulrich Bräker. —  H. 
W artm an n  : Handel u. Industrie. [ H .  E d e l m a n n . ]

T O G G E N B U R G  (G R A F E N  V O N ), t  D y n asten 
geschlecht der Ostschweiz. W appen : 1. (bis 1303) : 
in Gold rech ts ein stehender ro te r  Löwe, links ein b lauer 
h a lb e r ' Adler, m it den Schnittlin ien  sich berührend , 
beide sp ä te r  g ek rön t ; 2. (von 1228 an) : in  Gold eine 
schwarze Dogge m it ro te r  Zunge und  (später) ro tem  
H alsband  ; H elm zier : zwei sinkende halbkreisfö rm ig  ge
b au ch te  Fische. Der N am e des H auses, ein P a tro n y m , 
is t au f ahd . dokko =  der H ervorragende, zurückzufüh
ren. — E. D iener : Grafen v. T. (in G H S  I). —  F. Gull : 
Die Grafen von T. (in A L IS  1900). — E. F örs tem an n  : 
Altdeutsches N am enbuch  I, p. 432. — Es w ird a n 
genom m en, dass das Geschlecht zur Zeit der P a r te i
käm pfe (1000-1200) aus einer Z entenarfam ilie  h e rvorge
gangen ist, welche in  der U m gebung von Jonsw il b e 
g ü te rt w ar und  W il g ründete . Bis zum  13. Ja h rh . wird 
es als.« frei » (liberse conditionis) u n d  «edel » (nobilis) 
bezeichnet ; 1209 erschein t erstm als der G rafen tite l 
zugleich m it der A ufzählung m ehrerer M inisteriales 
des H auses. Die e rsten  E igengü ter lagen im  u n teren
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T oggenburg und  angrenzenden T hurgau , die S tam m 
burg (Alt Toggenburg) au f einer abgelegenen Anhöhe 
zwischen Gonzen- und  M üselbach ; daneben erscheint 
als früh ester Sitz die L ütisburg . Schon vor 1200 
gehörte ausser W il auch  L ichtenste ig  dazu. Von der 
ersten  U rkunde  (1044, D iethelm ... de Toccanburg) bis 
zu derjenigen von 1209 ist es n ich t möglich, zahlreiche 
dokum en tierte  Angehörige in eine genealogische Reihe 
e inzuordnen und  eine k lare  E ntw ick lung  des H aus
besitzes festzustellen  ; sp ä te r  is t die E rbfolge dadurch  
gekennzeichnet, dass im m er n u r ein A bköm m ling das 
G eschlecht fo rtp flanzte , w odurch es vor Z ersp litterung  
b ew ah rt blieb (s. S tam m tafel). —  1. D i e t h e l m  VI. (als 
G raf D ieth . I ., t  nach  1229) erw eiterte  durch  H eira t 
m it G uota von R appers wil sein Gebiet um  die H err
schaft U znach und  die obere M arch m it G rynau und 
t r a t  als w oh ltä tiger S tifte r u n d  G ründer der K om turei 
Tobel hervor. Als ab er dessen ä lte re r Sohn —  2. D i e t 
h e l m  I I . seinen eigenen B ruder — 3. F r i e d r i c h  I. am
12. x il. 1226 a u f Schloss Renggerswil, w ahrsch. aus Miss
gunst, um bringen liess, ü b e rtru g  der V ater, der sich au f 
die L ü tisbu rg  zurückgezogen h a tte , die A lte Toggen
burg  u n d  W il dem  A bte von St. Gallen, K onrad  von 
Bussnang. T rotz der A nstrengungen der Söhne des B ru 
derm örders wusste das S tift gegen eine Geldleistung die 
Schenkung au frech t zu erhalten  ; bei dieser gew altsa
m en A useinandersetzung w urden Renggerswil u n d  L ü
tisbu rg  v e rb ran n t, U znach und  L ichtenste ig  gep lündert, 
dafü r bei diesem S täd tch en  die Neue Toggenburg a n 
gelegt. U n te r den zahlreichen Söhnen D iethelm s II . 
(Nr. 4-8) w ar —  4. B e r c i i t o l d , C horherr zu E m brach  ; 
—• 5. W i l h e l m , D om herr von Basel u n d  K onstanz  ; 6- 
K r a f t  I., das H a u p t der Fam ilie, erw arb U znaberg 
wieder, eroberte  vorübergehend  die äbtische Burg 
Iberg, fiel aber 1253 einer P riv a trach e  zum  Opfer ; 
— 7. F r i e d r i c h  II . is t durch  seine Fehde m it H u 
go von W erdenberg b e k an n t ; ein —  8. « B ruder
H e i n r i c h  » als M eister des Spitalhauses B ubikon und 
K o m tu r zu Buchsee. D er S tam m  erhie lt sich in den 
drei Söhnen K rafts  I., von denen der M innesinger —
9. K r a f t  I I . 1261 sta rb , w ährend — 10. D ie t h e l m  IV. 
(1260-1282) und F r i e d r i c h  I I I ., t  1303 oder 1305, ihre 
Hoffnung, im  K am pfe zwischen R udolf von H absburg  
und A b t W ilhelm  um  W il und  Schw arzenbach die 
S tam m burg  und  das S täd tch en  w ieder zu gew innen,
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Reitersiegel Friedrichs II . von Toggenburg (12G6-1302).

nich t in E rfü llung  gehen sahen. 1271 h a tte n  sie sogar 
L ichtensteig  an  St. Gallen verpfänden  m üssen ; von 
dort kam  es an  ihren  Oheim F r i e d r i c h  I I . zurück, 
m it welchem  D iethelm  IV. 1275 eine gütliche A usschei
dung der S tam m güter vornahm , w ährend F riedrich  I I I .  
sich um sonst bem ühte , aus dem  H au sstre it zwischen 
den beiden habsburg . L inien L aufenburg  und  (Ester- 
reich seinen Vorteil zu ziehen (W in terthu r). Sein Sohn

—  12. F r i e d r i c h  IV. v e rtau sch te  die H eim at gegen 
diejenige seiner Gem ahlin, Id a  von H om burg, und ve r
k au fte  in der Folge das reiche E rbe  seines Schwagers 
H erm ann an  den Bischof von Basel. E r schloss beson
dere F reun d sch aft m it Zürich und fand  w ahrscheinlich 
au f österreichicher Seite am  M orgarten den Tod. Sein 
B ru d e r— 13. K r a f t  I I I . ,
D om herr zu K onstanz  u.
Zürich, le ite te  n u n  die 
Geschicke des H auses, in 
dem  er u. a. 1327 m it Zü
rich ein B urgrech t ein
ging. Dessen Neffe, Sohn 
von Nr. 12, — 14. D i e t 
h e l m  V . ,  der die S tam m 
linie und  zugleich die zur 
T rad itio n  gewordene P o 
litik  fo rtse tz te  (zwischen 
H absburg  und  den E id 
genossen eine v o rte ilh af
te  M itte lstellung  einzu
ha lten ), entschied sich 
schliesslich fü r die dem o
kratische R ich tung  in Zü
rich und fiel 1337 vor 
G rynau als F e ld h au p t
m ann  Zürichs im  K am pfe 
gegen R appersw il-(E ster
reich. D am it wäre das 
Geschlecht ausgestorben, 
h ä tte  n ich t sein B ruder
— 15. F r i e d r i c h  V.,
D om herr zu K onstanz, den geistlichen S tand  aufge

geben. D urch seine V erehelichung m it der reichen 
bündnerischen E rb to c h te r K unigunde von Vaz (1323) 
sicherte er n ich t n u r die N achkom m enschaft, son
dern nahm  auch  bedeu tenden  A nteil an  dem  te r r i to 
rialen  Aufschw ung, der das G rafenhaus im  14. Jah rh . 
kennzeichnet (F riedrich  IV  : 1313 W ildenburg  m it 
U m schw ung, 1340 R üdberg , H of B ütschw il, Vogtei 
ü ber Peterzell ; K ra ft I. : 1335 H of E rlenbach  und 
H errliberg  ; D iethelm  V. : H errschaft Griessenberg ; 
F riedrich  V. : M aienfeld, W inegg, M arschlins, Zizers, 
Igis, P rä tig au , D avos, C hurw aiden und  Veste B ei
fort, 1363 ausserdem  Schanflgg). Auch die überle
benden Söhne F riedrichs V., — 16. F r i e d r i c h  V I., 
bes. aber —  17. D i e t i -i e l m  VI. und  — 18. D o n a t , 
se tzten  die A usdehnungspolitik  m it U m sicht fo rt (1369 
die um fängliche reichsfreie H errschaft Greifensee, 1376 
H errschaft Spiegelberg bei Lom m is, 1378 von (E ster
reich B urg und  S ta d t R appersw il, 1384 G rafschaft Ki- 
bu rg  m it W in te rth u r, 1385 das W idum  von R ussikon), 
sodass sich im  Verlaufe eines Ja h rh u n d erts  der H ausbe
sitz durch  H e ira t, K a u f und Pfand  au f m ehr als das 
Dreifache erw eiterte . Als D iethelm  VI. 1385 sta rb , 
te ilte  sich D onat m it dessen Sohn—  19. F r i e d r ic h  V I I .  
in die Regierung. Als H au p t der Fam ilie h ie lt er zu 
(E sterreich, n ah m  auch an  dem  U eberfall W eesens und 
am  Zuge gegen Näfels teil, w ährend sein Neffe den E id 
genossen entgegenzukom m en trac h te te  und  im  Som 
m er 1388 m it diesen einen Sonderfrieden erzielte. So 
verkörperten  die beiden Grafen die überlieferte  H au s
politik  : den H absburgern  zu D iensten zu sein, ohne es 
m it den Eidgenossen zu verderben. Im m er m ehr t r a t  
allm ählig  F riedrich  V II., der 1391 durch  die E he m it 
E lisabe th  von M atsch entschlossene Bundesgenossen 
und ein noch fehlendes S tück im  P rä tig a u  gewonnen 
h a tte , vo r dem  Oheim D onat in den V ordergrund, 
und eine Teilung schien rä tlich , obwohl diese gegen 
das allgem eine H erkom m en und den besonderen G rund
satz der Toggenburger ging. 1394 übernahm  D onat die 
S tam m güter und  das A m t Tannegg, wozu er nach zwei 
Ja h ren  noch die Burg S tarkenste in  m it der Vogtei über 
St. Jo h an n  füg te, dagegen E rlenbach  und  H errliberg  
aufgab, w ährend F riedrich  den grösseren Neubesitz (die 
rä tischen  Gebiete, H errschaft U znach und obere March), 
sp ä te r auch K iburg  und W ildenburg  erhielt. Um seiner 
T ochter K unigunde (verhe irate t m it W ilhelm  von M ont
fort) das E rbe zu sichern, veran lasste  D onat sie, den 
toggenburg. Eigen- und V ogtleuten einen F reibrief au s
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zustellen  (15. x ir. 1399) u n d  schloss se lbst m it (Ester- 
reich (18. I. 1400) ein besonderes B ündnis. N ach seinem  
Tode (7. XL 1400) erhob ab er F ried rich  entschlossen 
A nsprüche au f die H in terlassenschaft, indem  er sich 
au f die Z ustim m ung  der U n te rta n en , von denen er 
besonders die L ich tenste iger du rch  B estä tigung  ih rer 
F re ih eiten  b eg ünstig te , au f den Bischof von Chur und 
Z ürich s tü tz te . N ach zw eijährigem  K am pfe liess sich 
W ilhelm  von M ontfort m it T annegg, Lom m is u n d  der 
K iburg  ab linden . Im  A ppenzellerkrieg, w ährend  dessen 
F ried rich  sein G ebiet vo r den schlim m sten  U ebergriffen 
der N ach b arn  zu bew ahren  v e rstan d , erre ich te  er ein 
doppeltes Ziel : von den finanziell b ed rän g ten  (E ster
re ichern  liess er sich 1406 Sargans, W indegg, F reu d en 
berg und  N idberg v e rp fänden , nachdem  er d a rü b er als 
Vogt gew alte t h a tte , und  fasste  d am it seine ause inander 
liegenden Gebiete zusam m en ; anderse its  e rre ich te  er 
m it dem  B und ob dem  See F rieden  u n d  m it den A ppen
zellern sogar ein A bkom m en (U znach 1410). D er am  
K o n stan zer K onzil ausgebrochene K onflik t zwischen 
K önig S igism und u n d  H erzog F ried rich  IV . t ru g  ihm , 
m it K riegsm itte ln  von Z ürich u n d  K onstanz  u n te r 
s tü tz t ,  die H errsch aft F eldk irch , die P a rte in ah m e  fü r 
seine V erw andten , die Vögte von M atsch, in  einem  
langen S tre it m it den B ischöfen H a rtm a n n  u n d  J o 
h an n  I I I .  von Chur, als L ehen W indegg u n d  das 
Schanfigg ein. 1424 erw arb er, nachdem  er 10 Ja h re  zu
vor schon W a rta u  an  sich geb rach t h a tte , das R h e in ta l 
m it A lts tä tte n , R heineck  u. dem  Innern  Bregenzerw ald, 
m usste  allerd ings du rch  bew affnete Züge und  energische 
V orstellungen bei den E idgenossen fo rtg ese tz t « Stósse » 
der A ppenzeller gegen diesen neuen  Besitz abw ehren. 
W ie er schon bei der A bfindung  W ilhelm s von  M ont
fo rt in vorübergehender Geldklem m e Greifensee aufge
geben h a tte , opferte  er bei diesen U n ternehm en  W artau . 
Seine geschm eidige P o litik , welche die dynastische 
U eberlieferung au f die Spitze trieb , liess ihn  skrupellos 
die en tgegengesetztesten  V ereinbarungen  eingehen : 
1416 erneuerte  er zum  zw eiten Male u n d  au f Lebens

zeit das B u rg rech t m it Zürich, liess sich 1428 w iederum  
u n d  ebenfalls fü r im m er von  Schwyz ins L an d rech t 
aufnehm en u n d  he rn ach  dennoch seiner G em ahlin das 
zürcherische B ürgerrech t b estä tig en , tro tzd em  ihn  die 
Z um utungen  des B ürgerm eisters S tüssi, G aster und 
W indegg vorzeitig  zu verschreiben , entsch ieden  au f 
die Seite der Schw yzer ged rän g t h a tte n . So feh lte  bei 
seinem  Tode (30. IV. 1436) ein unzw eideutiges T es ta 
m en t hau p tsäch lich  ü b er den C harak ter der U n iver
sa lerbschaft, in welche er seine G em ahlin eingesetzt 
h a tte , sowie über die beiden  H errschaften  zwischen 
W alen- u n d  Zürichsee, u n d  als beim  A usbruch  des A lten 
Zürichkrieges die E idgenossen sein G rab in  der H au s
g ru ft zu R ü ti schändeten , w irk te  sich bei dieser R ache
äusserung das rich tige  Gefühl fü r den u n m itte lb a ren  
U rheber des K rieges aus. N achdem  die G räfin zu F e ld 
kirch  1437 au f alle A nsprüche zuhanden  der übrigen 
e rb b erech tig ten  V erw andten  v e rz ich te t h a tte , u n d  da 
ein unehelicher Sohn, R itte r  H ans, w eder die gräfliche 
W ürde, noch die H in terlassenschaft ansprechen konnte, 
fiel das T oggenburg sam t U znach an  die F re ifrau  M ar
g a re th a  von R aron  (eine geb. von R häzüns und  Base 
Friedrichs), deren Söhne I l i l tp ra n t  u n d  P e te rm an n  den 
A nteil ü b ernahm en , der bündnerische Besitz ohne 
M aienfeld an  die G rafen W ilhelm  von M ontfort und  
H einrich  von Sax, diese H errsch aft sam t den re ch ts 
rhein ischen G ütern  an  die F re iherren  W olfhard  von 
B randis u n d  T hüring  von A arburg .

Bibliographie. P . B iitler : Friedrich V I I .  (in M V  G 
22 u. 25). —  M. G rnür : Rechtsquellen I I ,  p. X I I I ,  265.
— F. Gull : Die Grafen von T. (in A U S  1900). — J .  J . 
H agm ann  : Toggenburg, p. 11. — M V G  36, p. 165, 
184. —  A. N æ f : Chronik  I I ,  p. 853. —  Fr. R othenflue  : 
Chronik, p. 6. —  I. von A rx : Gesch. I, p. 245, 342,  374 
usw. —  H . W artm a n n  : Die Grafen von T. (in St. Galler 
Nbl. 1865). —  Zeller-W erdm üller : Präm . A btei R ü ti  
(in M A  GZ  X X IV ). — Siehe auch  M A G Z  X II  u. X X I.
— Zürcher W appenrolle, N r. 64. —  H eber eine angebl. 
G räfin Id d a  von T. s. A rt. I d d a . [H. E d e l m a n n .]
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T O G G E N B U R G ,  K a r l m a n n  v o n .  Pseudonym  von 
K arl Jak o b  E isenring (s. d.).

T O G G E N B U R G  ( A L T - )  (K t. St. Gallen, Bez. A lt- 
toggenburg, Gem. K irchberg . S. GLS). Abgegangene 
Burg. Sie w urde im  grossen In v e s titu r
stre it vom  st. gall. A b t U lrich von Ep- 
penstein  1083 e rs tü rm t und  in T rüm m er 
gelegt. W ieder erstanden , b ildete  das 
Schloss nach  dem  B ruderm ord  im  tog- 
gcnburg. G rafenhause (1226) einen Be
stan d te il der g rossartigen  Schenkung 
des Grafen D iethelm  an das K loster St.
Gallen, d iente im  W in te r 1288-1289 A bt 
W ilhelm  von M ontfort als Z ufluch tsort 
in  seiner Fehde gegen R udolf von H ab s
burg und  w urde nach seinem  Abzug des 
Königs A m tsleu ten  ü b e ran tw o rte t (nach 
I. v. A rx zerstö rt). 1320 w ird die B urg 
von den Bichelsee, die sie zu Lehen 
geh ab t h aben  m üssen, an  A b t H iltbo ld  
v e rk au ft, 1372 das B urglehen an  die 
F reiherren  von Hewen verliehen, 1380 
u. 1469 als B urgsäss A lt-T . g enann t. 1860 
w urde die R uine von P fa rre r Joseph  A n
to n  W äspe in M ühlrü ti an g ek au ft und  
aus ih rem  M aterial die K apelle  u n d  das 
W allfahrtshaus « St. Id d ab u rg  » errich
tet. —  UStG. —  M V G  X V II u. X V III.
—  I. v. A rx : Geschichten... I. —  A. N äf :
Chronik. —  Derselbe : Burgen. —  C. W e
gelin : Gesch. des Toggenburg. —  G. Felder in St.
Galler Nbl. 1907. —• F. R othenflue : Togg. Chronik, 
p. 250. —  A rt. I d d a . [G. Fd.]

T O G G E N B U R G  ( N E U - )  (K t. St. Gallen, Bez. 
N eutoggenburg , Gem. O berhelfentsw il. S. GLS). Abge
gangene B urg ü b er dem  B ergpass der W asserfluh  und 
dem  S täd tch en  L ichtensteig , die w ahrsch. nach  dem  
V erlust des S tam m sitzes (alte Toggenburg) der Grafen 
von T. (1226) von den Söhnen des B ruderm örders, des 
Grafen D iethelm  V., e rb au t w urde und  1270 zum  e rsten 
m al e rw äh n t w ird (castrum novum Toggenburc). N ach 
dem  T eilungsvertrag  von 1399 sollte sie den Grafen 
D onat und  seinem  Neffen zu gleichen Teilen gehören. — 
UStG. —  I. v . A rx : Geschichten I , p. 355 ; I I ,  p. 44. —  A. 
N äf : Burgen. — Derselbe : Chronik. —  G. Felder in 
St. Galler N bl. 1907. [G. Fd.]

T O G G E N B U R G ,  von.  Adeliges Geschlecht des 
K ts. G raubünden , das seit dem  E nde 
des 16. Ja h rh . besonders im  O bern 
B und eine politische Rolle spielte und  
in  R uschein  und  Zizers eingebürgert 
ist. W appen : in Silber ein schw arzer 
springender W indhund  m it K e tte  
(N achahm ung des W appens der G ra
fen v. Toggenburg). N ach der F am i
lien trad itio n  wäre ein U lrich D iethelm , 
E nkel eines geäch teten  Grafen D iet
helm , B ruder des le tz ten  Grafen von 

Toggenburg, nach  R uschein gekom m en und  h ä tte  sich 
do rt 1520 eingebürgert. Ildefons v. A rx weist das U n 
wahrscheinliche dieser U eberlieferung nach  (Ms. in der 
K antonsbibi. Chur). Man k ö nn te  auch an E inw anderung  
von B auern  aus dem  Toggenburg denken {LL  schreib t 
Toggenburger) ; aber schon E nde des 16. Ja h rh . legen 
sie sich A delspräd ikate  bei. N ach dem  Jah rze itb u ch  von 
Ruschein w urde am  29. Nov. 1580 dem  — 1. U d a l r i c u s  
de D ogenburg ein Sohn geboren : —  2. C h r i s t i a n u s  
U d a l r i c u s ,  der spä tere  L andvog t zu Maienfeld (1649- 
1650), t  1668 zu R uschein (J H G G  1927). — 3. Georg, 
Sohn von Nr. 2, 1629-1719, t r a t  im  polit. Leben der 
Cadi hervor. —  4. O t t o ,  Sohn von Nr. 3, * 27. VI. 1712 
zu R uschein, f  1796, L andam m ann  der Gruob 1742, 
Podesta t zu T irano 1759-1760, V izelandrichter 1761. — 
5. C h r i s t o p h  U l r i c h  F i d e l ,  Sohn von Nr. 4, 1761-1841, 
M ajor in franz. D iensten, L an d rich te r 1796, L andam - 
m ann der Gruob 1822. —  6. J o h a n n  G e o r g ,  B ruder von 
Nr. 5, * 1765, L an d rich te r 1812, österr. V erw alter der 
H errschaft R häzüns 1814, R itte r  vom  goldenen Sporn 
und Com m andeur des Ordens St. Sylvester, w urde 2. m . 
1832 in den franz. G rafenstand erhoben und erw arb 1830

vom  K t. St. Gallen das Schloss Sargans, n an n te  sich von 
nun an  G raf von T . -Sargans. f  in Feldkirch  1847. —  7. 
J o h a n n  G e o r g , G raf von T .-Sargans, Sohn von Nr. 6, 
* 1810 zu R häzüns, n an n te  sich auch R itte r  von T.

Ruine Alt-Toggenburg und  Iddaburg  um  1883. Nach einer Zeichnung von 
J .  S taub-von Planta.

CEsterr. M inister 1845-1849, R itte r  der eisernen K rone, 
t  1888 in Bozen. —  8. F r i e d r i c h , G raf von T., * 1860 
zu Bozen, 1c. k. K äm m erer, G eheim rat, S ta tth a lte r  in 
Tirol und  V orarlberg, österr. M inister vor dem  W elt
krieg. N achkom m en von ihm  leben in (Esterreich. — 
Gräfl. Taschenbuch v. Gotha. — 9. P a u l  A n t o n , Sohn 
von Nr. 4, * 1770, spielte in den zwei ersten  Dezennien 
des 19. Jah rh . in  G raubünden  eine bedeutende Rolle. 
D urch seine G a ttin  A nna M aria von B lum enthal k am  er 
in den Besitz des u n teren  Schlosses zu Zizers. E r w ar 
Offizier in französischen, dann  in englischen D iensten 
bis 1801, w urde 1804 zum  K om m andan ten  des B ündner
bata illons, gl. J . vom  L andam m ann  der Schweiz zum 
O berstlieu tenan t e rn an n t. L an d rich te r 1805, vielfach 
R egierungskom m issär in versch. Tälern zur Schlich
tu n g  von S tre itigkeiten  zwischen Gem einden und  Ge
rich ten , so im  E ngadin  und M ünstertal 1808, im  B er
geil 1811, in Splügen 1821. Mitglied der S tandeskom 
m ission 1808, des K riegsrates 1812, im  A ugust 1814 
V ertre ter des katholischen Teiles von G raubünden 
bei den M inistern der a lliierten  M ächte in  Zürich, 
wo er fü r eine gerechte B erücksichtigung der K a th o li
ken e in tra t und  die E inverleibung der früheren  H err
schaft H aldenste in  in das G ericht der IV  Dörfer be
käm pfte. Als O berstlieu tenan t nahm  T. m it seinem 
B ataillon  am  E inm arsch  der Schweizer nach  H och
burgund  im  Ju li 1815 teil. In  der aargauischen Brigade 
Schm iel, wo die B ündner eingereiht w aren, k am  es 
zu schw eren M eutereien m it nachfolgender V erurteilung 
der Offiziere und Soldaten durch ein eidg. K riegsge
rich t. T. blieb in A m t und  E hren  und  F üh re r der 
ka tho l. P arte i, f  1824. —  10. J u l i u s  A n t o n , B ruder 
von Nr. 9, 1772-1851, d iente 22 Jah re  in der B ündner 
Miliz und  h a t  ih r w ertvolle D ienste geleistet. — 11. J o 
h a n n  R u d o l f , Sohn von Nr. 10, * 1818 zu L aax, fü h 
rende politische Persönlichkeit im  O berland, L an d am 
m ann der Gruob 1844, T agsatzungsabgeordneter nach 
Zürich 1845, M itglied des K antonsgerich tes 1845-f 1893, 
40 Jah re  lang bis 1893 m it ku rzer U nterbrechung  P rä 
sident des B ezirksgerichts, Mitglied der R egierung 1853 
u nd  1858, N a tio n a lra t 1861-1881. — Bündner Kalender 
1895. —  L L . —  L L H . —  B M  1918, p. 69. —  G. Fel
d e r : Die Burgen der Kte. St. Gallen und A ppenzell II , 
p. 36. —  Staatskalender des Kts. Graubünden. — Genea
logische N otizen von Casura (Ms.). — Versch. Mss. der 
K antonsb ib i, in Chur. —  Gothaer Gräfl. Taschenbuch 
1893 ff. [L. J.]

T O G G E N B U R G E R  (auch T o g g e n b u r g ,  D o c k e n -  
b u r g ) .  A lteingesessene, schon um  1340 als E igenleute 
des K losters R heinau  zu M arthalen nachw eisbare F a 
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m ilie m it dom  H a u p tn am en  W aldshuter, die 1450-1515 
auch  in  Ossingen bezeug t ist. D er Z unam e T. w urde 
zum  G eschlechtsnam en. Die b e h au p te te  A bstam m ung 
von den G rafen von T oggenburg is t ein I rr tu m . W appen: 
in Gold au f grünem  D reiberg liegendes b laues H au 
m esser m it silbernem  Griff u n d  b lauen  Zwingen (W ap
penscheibe des G rafschaftsfähnrichs H a n s  T., von Jo - 
sias M urer 1606, im  Landes-G ew erbem useum  S tu ttg a rt) . 
JüNGHANS, W irt zu M arthalen  1599, is t S tam m vater.
— 1. P a n k r a z ,  1628-1684, lciburg. U n te rv o g t des 
A usseram tes. — 2. H a n s  H e in r ic h ,  1688-1742, U n te r
vogt, H a u p tm a n n  im  Zwölferkrieg. —  3. H a n s  K o n ra d ,  
16. x . 1766 - 16. in . 1830, Dr. m ed., A rzt in W in
te r th u r , B ürger von Zürich 1797, M itglied des D is tr ik ts
g erich ts D enken 1798, der ziirch. V erw altungskam m er 
1801, P rä s id en t des E rziehungsrates 1801, G rossrat 
1813, B ezirksrich ter, A m tsrich ter 1823. —  4. H an s  
U l r i c h ,  1769-1848, B ruder von Nr. 3, K an to n srich ter, 
O bergerich tssek retär 1805, dann  O berrichter. —  Vergl. 
Hs. K eller : Die Farn. T . von M arthalen. — Andelfm ger  
Volksbl., 31. V I I I .  1928. [ H s .  K e l l e r .]

T O G G E N B Ü R G E R K R I E G  1712. Siehe V i l l m e r -  
GENKRIEG, ZWEITER.

T O G G W E I L E R .  A lte Fam ilie  der Gem. B onste tten  
(Zürich), die m it C. von Togwile schon 1380 do rt b e 
zeugt ist u n d  deren N am e vielleicht m it dem  Besitz der 
F re iherren  von Toggwil zu B o n ste tten  zusam m enhängt.
— W ilh e lm , K a s p a r  und  M ic h a e l  T. w aren  im  17. 
Ja h rh . U n te rv ö g te  von B onste tten . —  UZ, Nr. 506. — 
[J. F rick.] — E inbürgerungen  in Z ürich 1401-1423 und 
dann  w ieder se it 1891. W appen : gespalten  von R o t und 
fünfm al schräg rech ts gete ilt von Silber und  Blau. — 
W appenbuch  K. M eyer, 1674. — Der 1771 ausgesto r
bene S tam m  g eh t zurück au f K a s p a r ,  G erber, von 
B o n ste tten , der sich 1572 in Z ürich  e inbürgerte . Der 
B eru f des S tam m v ate rs  v e rerb te  sich in der Fam ilie. 
—• D ürste ier St. [ H .  H e s s .]

T O G G W I L ,  von.  f  F reiherren , b e n an n t nach  dem 
W eiler Toggwil (K t. Zürich, Bez. u. Gem. Meilen). 
W e r n e r  de T outew ilere, 1155 u n te r  freien H erren. 
H e rm a n n  (1219-1237), als nobilis (v ir)  bezeichnet, v e r
gällte  1237 als R itte r  sein G rundstück  zu B o n ste tten  
m it der Vogtei dem  K loster St. B lasien. Seine T ochter 
G u ta  sche in t ih r E rbe  den F re iherren  von B o n ste tten  
zugebrach t zu haben . —  UZ. —  M A G Z  23, p. 373 (33).
— M on. Germ. Neer. I. —  Zürcher W appenrolle, N eu
ausgabe, p. 88.

E in  L ü t o l d  de Tocwile 1223 gehörte offenbar n ich t 
zum  Adel, wie auch  w eitere nach  Toggwil b en an n te  S tif
te r  von Ja h rze ite n  in die G rossm ünsterk irche, [f  F. H.]

T O G N A Z Z I N I .  Fam ilie  von Someo (Tognascini), 
wo sie im  17. Ja h rh . g en an n t w ird. —  A n to n io , 
* 27. v . 1846, g rü n d e te  in  K alifo rn ien  das D orf N uova 
Someo, P rov inz  S. B a rb ara  Cala, f  in  K alifornien  
19. v u . 1906. —  BStor. 1896. [C. T.]

T O G  N E T T I .  Fam ilien  der K te . Genf u n d  Tessin.
A. K a n to n  G enf. Fam ilie  p iem ontesischen U r

sprungs, die sich 1829 in Genf e inbürgerte . —  L o u is  
O ctave, * 5. m . 1852, f  22. XI. 1888 in Carouge, Jo u rn a 
list, veröffen tlich te  m ehrere G edich tbände : Pour une 
bonne œuvre (1875); A u  jo u r  le jo u r  (1878) ; Grisailles, 
(1879) ; M enue monnaie  (1884) ; T h eaterstücke  in  Ver
sen : Jean  H uss  (Ms.) ; L ’ange gardien (1879) ; Le ranz 
des vaches (1882) u. a. m ., eine kom ische Oper : Folle 
équipée ; einen B and  M ärchen in P rosa  : La olla potrida  
(1887) usw. —  S taa tsa rch . Genf. —  P. R u d h a rd t : 
Louw Tognefü (in B IG  X X X IV ). [H. G.]

B. K a n to n  T e s s in . Fam ilie  in Cavigliano (1464), 
Ronco s/A scona (1655), M inusio, V ira G am barogno, 
M agadino u n d  B edano (16. Ja h rh .) . — 1. G iuseppe , 
von M agadino, * 25. i. 1784, Offizier in F rankreich , 
m achte  die Feldzüge nach  Spanien und  P o rtu g a l 1807- 
1808 m it. — 2. D om enico , A d v o k a t und  N o tar, von 
B edano, * 30. XI. 1825, f  27. II. 1911 in  B edano, P rä si
den t des K rim inalgerich ts von Lugano 1876, S ta a ts ra t  
1882-1883, G rossrat 1877-1882 und  seit 1882, G rossrats
p rä sid en t 1878, 1886 und  1890 ; M itglied des ersten 
V erfassungsrates von 1891. — A S  I. — BStor. 1910- 
1912. —  S. D o tta  : I  T icinesi. [C. T.]

T O G N I .  F am ilien  der K te . G raubünden  u. Tessin.

A. K a n t o n  G r a u b ü n d e n .  TOGNI TOGNINI,  T o -  
GNINA, T o g n o n i .  Fam iliennam en des K ts. G raubünden , 
abgele ite t von A ntonio, A nton . —  Togni sind in Leggia 
u. S. V itto re  e ingebürgert. —  J o s e p h  M a r i a ,  L an d am 
m an n  des H ochgerichts R overedo 1781. —  [L. J.] — 
P i e t r o ,  C horherr von S. V itto re  1792, P ro p s t 1821- 
1832, bischöfl. V ikar, D om herr von Chur 1829. —  [J. S.]
— Tognin i von Soglio sp ie lten  im  16. u n d  17. Jah rh . 
daselbst eine Rolle. Sie sind m it den v. Salis und  Rui- 
nelli verschw ägert u n d  schreiben sich auch  di T . — 
Tognoni (rom anisiert T u g n u m ) sind in  R evers (Engadin) 
eingebürgert. — J . R obbi : Bürgergeschlechter. —  P. N. 
v. Salis : Regesten der F am ilie  von Salis. [L. J.]

B. K a n t o n  T e s s i n .  B ürgerfam ilien  von Chiggiogna 
u n d  R ossura  (schon im  17. Ja h rh .) , 
sowie im  Elenio u n d  M aggiatal u. a. O. 
W appen  der T. von Chiggiogna : ge
te ilt, oben in B lau ein silberner T urm , 
ü b e rh ö h t von einem  ach tstrah ligen  
goldenen S tern , u n te n  in  R o t 2 sil
berne Schräglinksbalken. —  1. C i
p r i a n o ,  N otar, von Chiggiogna, 1796- 
1878, von 1841 bis zu seinem  Tode 
R egierungskom m issär fü r die Leven- 
tin a , lehn te  1849 das A m t eines S ta a ts 

ra ts  ab ; G rossrat 1833-1839. Verf. von M emoria sugli 
incendi (1872). —  2. C h e r u b i n o ,  Sohn von Nr. 1, * in 
Chiggiogna 1838, H au p tm an n , nah m  am  Sezessions
krieg in N ordam erika  teil u n d  fiel 1866. —  3. F e l i c e ,  
Neffe von Nr. 1, * in Chiggiogna 1840, f  5. VII. 1921 in 
B ellinzona, Ingen ieur, b au te  u. a. die S trassen  Bioggio- 
Bosco-Cadem ario und  In tragna-C am edo  u n d  w ar m ehr 
als 20 Ja h re  lang  Ingen ieu r der G o tth ard b ah n . V erfas
ser von Relazione sulla correzione della M aggia  (1866).
—  A H S  1914. —  G. P. Corti : Fam iglie  patrizie del
C. Ticino. —  S. D o tta  : I  T icinesi. [C. T.]

T O G N O L A .  Im  M isoxertal (G raub.) v e rb re ite tes Ge
schlecht, das h eu te  in  Grono u n d  S. 
V itto re , eingebürgert ist, f  in  Ver- 
dabbio. W appen : durch  einen weis- 
sen B alken gete ilt ; oben in  B lau 3 
goldene S terne, u n ten  in Gold drei 
blaue 1. Schrägbalken. Im  15. Jah rh . 
kam en zwei B rüder G a s p a r e  und  M i 
c h e l e  Toniola als M aurer von Cre
m ona nach  C astaneda. Ih re  N ach
kom m en zogen n ach  Grono. Im  W eiler 
M otta  s te h t noch je tz t  das a lte  H aus 

der Tognola. Sie gelangten  durch  H andel und  Söldner
dienste zu Ansehen. —  1. G i a c o m o  s tan d  im  Dienste 
der R epublik  Venedig ; A nhänger der venetianisch- 
französischen P a rte i, fü h rte  als H au p tm an n  eine K om 
pagnie im  R egt. U lysses y. Salis u n d  m ach te  1635 den
V eltliner Feldzug u n te r  R ohan  m it. L andvog t in der
H errschaft M aienfeld 1609-1610. G rabdenkm al in der 
K irche S. Clem ente in Grono. —  2. P i e t r o  L u i g i , 
P o d e sta t von Borm io -1757-1758. —  3. P i e t r o  V e n a n 
z i o , Sohn von Nr. 2, H au p tm an n  in piem ontesischen 
D iensten. —  Vergl. F o rt. Sprecher : Kriege u. Unruhen.
—  A nton  Mooser : Die Herrschaft M ayenfeld. —  F. 
Jeek lin  : Amtsleute. — [Joachim Z a r r o .]  — UGO, 1857- 
1921, K re isp räsiden t im  Kreis R overedo, G rossrat 1883-
1884, 1891-1892 u n d  1893-1894, B ezirksrichter. — 
Rätier 1921, Nr. 46. —  F e d e l e , aus Grono (Misox), Chor
h err von S. V itto re  1864-1885, P ro p s t daselbst 1879-
1885, D om herr von Chur 1849, bischöflicher V ikar ; 
f  29. IV. 1885. [J. S.]

T O L L E N , R e n é ,  P ro p s t des Grossen St. B ernhard  
1563-1586, fö rderte  in seinem  O rden die E in führung  der 
triden tin ischen  V erordnungen. [Ta.]

T O L L E S  L E B E N .  Als B ande vom  Tollen Leben 
organisierte  sich 1477 eine F re ischar von eben aus der 
Sch lach t von N ancy  zurückgekehrten  Schwyz er und 
U rner K riegern , denen sich bald  solche aus den ändern  
O rten  der Zentralschw eiz anschlossen. In  der F a s t
n ach tszeit b rachen  ü ber 1700 Gesellen zu einem  Zuge 
nach der W estschw eiz auf. Da au f der F ahne aus grobem  
Sackzwilch, die sie m it sich fü h rten , eine Sau m it J u n 
gen abgebildet w ar, hiess dieser Zug bei den Z eitge
nossen auch Säubannerzug. Am 28. F eb ru a r sollten sich
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die T eilnehm er in F re ibu rg  versam m eln. Da m an ihre 
A bsichten n ich t genau k a n n te  und  sic D rohungen gegen 
den G rafen von N euenburg  u n d  gegen Genf ausstiessen, 
w ar die ganze W estschw eiz aufs höchste beunruhig t,

Zeichnung des Saupanners im Kantonsmuseum Zug.

weil sie in den Feldzügen von 1475 und 1476 die Zer
stö rungsw ut der eidg. K rieger kennen gelern t h a tte . 
Die R egierungen von Zürich, Bern und Luzern e rk an n 
ten  ohne Zweifel die schlim m en Folgen, die ein solches 
U nternehm en  im  H inblick  au f die schw ebenden U n te r
handlungen  m it F rankreich  u n d  Savoyen haben  m usste, 
denn es liess die E idgenossen als zügellose A benteurer 
erscheinen, die zu jedem  bösen H andstre ich  fähig w a
ren. Sie gingen also d aran , dem  Streifzug E in h a lt zu 
tu n , aber die O brigkeiten der innern  K an tone, aus denen 
die m eisten dieser Gesellen stam m ten , sahen die Sache 
m it ändern  Augen an. H a tte n  sie auch diese Schilderhe
bung von aben teuer- und beu telustigen  jungen  B urschen 
n ich t e rm u tig t, so doch auch n ich ts getan , um sie zu 
verh indern , denn in den L än d erkan tonen  w arf m an 
n icht n u r den Genfern vor, die E idgenossen m it schönen 
W orten  geködert zu haben , s ta t t  die der S ta d t Genf 
1475 auferlegte B randschatzsum m e zu en trich ten , auch 
die B erner beschu ld ig te  m an, sie h ä tte n  die bisher 
schon geleisteten Teilzahlungen für sich behalten . In 
dessen gelang es, dank  den B itten  und  V ersprechun
gen der eiligst erschienenen A bgeordneten  aus Bern 
und  anderen  K an tonen , sowie aus den S täd ten  Genf, 
Basel und sogar S trassburg , am  4. März dem  Vordringen 
der Gesellen, die z. T. bereits P ayerne und L ausanne 
erreicht h a tte n , E in h a lt zu gebieten. Das besonders 
bedroh te  Genf m usste  die K osten  der folgenden Ueber- 
e inkunft tragen . Es verpflich te te  sich, den Eidgenossen 
von den noch geschuldeten  24 000 fl. sofort 8000 aus
zuzahlen. F ü r den R est ste llte  es Geiseln und  lieferte 
p rach tvo lle  K leinodien aus, die ihm  die Herzogin 
Jo lan th a  von Savoyen und die G räfin von Genevois zu 
diesem Zwecke liehen. Zudem  m ussten  die Genfer jedem  
Gesellen vom  Säubannerzug  2 Gulden als persönliche 
G enugtuung ausrich ten  und  einen A bsch iedstrunk  k re 
denzen. E ndlich  m ussten  die Genfer die A usgaben der 
versch. eidg. D elegierten und  der F reiburger, bei denen 
die V erhandlungen s ta ttg e fu n d en  h a tte n , vergü ten  und 
noch zahllose Geldgeschenke an  alle jene spenden, die 
irgendw ie geholfen h a tte n , den g efü rch te ten  Zug zum 
S tillstand  zu bringen. Die T agsatzung  h ä tte  gerne Mass
nahm en gegen die W iederholung solcher Züge getroffen ; 
da dies aber einem  Tadel gegen die V eran sta lte r gleich
gekom m en wäre, wiesen die inneren  O rte das A nsinnen 
hartnäck ig  ab. — Das L einenpanner befindet sich im 
I list. M useum  von Zug, ein Schild im  bcrnisclien H ist. 
M useum. — Vergl. V. van  Berchem  : Genève- et les

HB LS VII — 2

Suisses au X V e s. La  Folle vie et le prem ier traité de 
combourgeoisie (in J S G  44, 45). — D ierauer. [D. L.] 

T O L L M A N N ,  J o h a n n  M i c h a e l ,  M usiker, * 1777 in 
M annheim , t  in  Basel 1829, badischer H ofm usikus, 
wurde 1805 als e rster Geiger und  als M usikdirektor der 
K onzerte nach  Basel engagiert, fü h rte  grosse Chor
gesangsaufführungen ein und  w urde der Schöpfer einer 
neuen m usikalischen Æ ra  in  Basel. Mit ihm  kam  auch 
seine Schw ester, die K onzertsängerin  M a r i e  T., nach 
Basel. — Vergl. B J  1920, p. 89. — Basler M itt. 4 (1829).
■— E. R efard t : M usikerlexikon. [C. Ho.]

T O L L O T  ( T o l o t t o ) .  A u s  Saviglano im  Piem ont 
stam m ende t  Fam ilie, die sich im 16. Ja h rh . in Genf 
niederliess und sich 1577 und  1618 do rt e inbürgerte . 
Aus ih r stam m en im  16. bis 18. Ja h rh . m ehrere bekannte  
A potheker. W appen : in  B lau 3 silberne gewellte S trei
fen, ü b erh ö h t von drei silbernen schlecht gestellten 
S ternen. — 1. J e a n  M a r i e  war einer der 17, die 1589 
das Schloss Versoix einnahm en. — 2. A im é ,  1674-1751, 
Dr. m ed., Verfasser m edizinischer Schriften. —  Sene- 
bier : Hist. litt, de Genève III . —  3. J e a n  B a p t i s t e ,  
1698-1773, A potheker, veröffentlichte zahlreiche lite ra 
rische B eiträge in gebundener und  ungebundener Form  
im  Journal helvétique 1735-1762, sowie Lettres sur la 
pharmacie et la botanique. —  4. J e a n ,  1733-1815, Sohn 
von Nr. 3, Mitglied der N ationalversam m lung  1792, 
des gesetzgebenden R a ts  1795. —  L. G autier : La mé
decine ci Genève. — Galiffe : Not. gén. V II. [H. Da.]

T O L O C H E N A Z  (K t. W aad t, Bez. Morges. S. GLS). 
Gem. und  Dorf. Der O rt re ich t in die ä lte sten  Zeiten 
zurück. E ine kleine P fah lb au sta tio n  w urde d o rt 894 
ausgegraben. E in G räberfeld au f dem  Crêt du  Boiron 
aus der Bronzezeit m it B esta ttu n g s- und  B randgräbern  
w urde 1823-1907 m ehrm als u n tersu ch t. A uf dem  W eg 
von St. P rex  nach  Joulens fand  m an U eberreste einer 
röm ischen Schm iede. R öm ischer F riedhof au f dem  Crêt 
du Boiron. An gleicher Stelle im  « Bourg de M artherey » 
und am  S tan d o rt des heu tigen  Friedhofs gab es bur- 
gundische G räber ; eine G ü rte lp la tte  ste llt eine Betende 
dar. E ine gefälschte U rkunde  b e rich te t, dass König 
G untram  594 dem  K loster St. seine in B urgund G üter 
schenkte, d a ru n te r ein L an d g u t in T. 961 gehörte die 
villa  dem Bischof Meinier, der sie den D om herren von 
Lausanne a b tra t.  Diese liessen T. von da an durch  einen 
Meier verw alten . Die K irche gehörte bis 1536 ebenfalls 
dem  D om kapite l, ab er die O rtsbevölkerung h a tte  seit 
der G ründung von Morges, E n d e .d es  13. Ja h rb .,  be
deu tend  abgenom m en, so dass m an  1453 n u r noch 
7 H erde zählte. So w urde T. m it Morges verein ig t. Die 
B erner behielten  die G üter des K apite ls ; 1802 ver
k au fte  der S ta a t W aad t das G ut sam t dem  alten  
M eierhaus. — D H  V. [M. R.]

T O M A M  ICHEL.  Fam ilie von Bosco (M aggiatal). — 
G i a c o m o  T e o d o r o ,  * in Bosco 8. i. 1751, t  25. r a t  
1827, M itglied des helvetischen Senats fü r den K anton  
Lugano seit 1798. — A S H R .  [C. T.]

T O M A N  i. f  Fam ilie von Locarno. W appen : in Blau 
eine Burg, ein n a tu ri. R ech tsarm , drei w agrech t ge
ste llte  Lilien und  ein ro tes K reuz übereinander. — 
G i o v a n n i ,  Franziskaner, Professor der Theologie in 
Rom , R a t und  B eich tv a ter des Papstes K lem ens V II.. 
t  in Locarno 1540, schenkte  der K irche San Francesco 
K ostbarkeiten , die er in Rom  erhalten  h a tte . E r nahm  
als e rster den N am en Codoni an, den jene T. in der 
Folge fü h rten , die sich 1646 in M ailand ansiedelten  und 
•1771 in den M ailänder Adel aufgenom m en w urden. — 
BStor. 1887,1890. — S. B orrani : Ticino Sacro. — A. Di
delfi : Dizion. —  V. De V it : Il Lago Maggiore. [C. T.Ì 

T O M A R K I N .  Fam ilie russischen U rsprungs, die sich 
in Zollikon (Zürich) e inbürgerte . —  1. E l i e ,  Dr. m ed., 
*1860 in K önigsberg (O stpreussen), A ssisten t am  Im pf- 
in s titu t an  der U n iv ersitä t Bern, Verfasser m ehre
re r Pub likationen  über das Im pfw esen, erw arb das 
Schweiz. B ürgerrecht. —  2. L e a n d r o ,  Sohn von Nr. 1, 
* in Zollikon (Zürich) 3. x n .  1895, D irek tor des in  New 
York von A. Campbell, H ague und  D ollar gegründeten 
In s titu ts  zur F örderung  der Forschungen au f dem  Ge
b iet der biologischen Chemie und der E x p erim en tal
heilkunde, dem  er seinen N am en gab, eröffnete 1930 in 
Locarno eine Filiale dieser S tiftung. [C.. T.]
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T O M A S C H ,  f  Fam ilie  von C hurw aiden (G rau b ü n 
den). —  B e n e d i k t ,  G esandter zur B undesbeschw örung 
m it W allis 1600, L andvog t der H errsch aft M aienfeld 
1601-1602. —  L L .  —  A nt. Mooser : Landvogtei M ayen
feld. [L. J . ]

T O M A S O  u. T O M M A S O .  M ehrere K ü n stle r dieses 
N am ens sind  n u r  du rch  ih ren  H e im a to rt b e k an n t. —
1. T o m a s o  v o n  Ga r o n a  arb e ite te  1399 am  B au des
M ailänder D om s, zusam m en m it Marco u n d  G aspare
von Garona, ebenso an  der K irche von Garona. —  2. T o 
m a s o  v o n  C a s t e l l o  d e  B i s s o n e , A rch itek t, 1555- 
1557 in R om  erw ähn t. —  3. T o m a s o  v o n  L u g a n o , 
s. A rt. S o l a r i , Nr. 48. —  4. T o m a s o  v o n  M e l i d e , 
B ildhauer, a rb e ite te  am  D om  von Corno, wo er 1401 
g en an n t w ird. —  5. T h o m a s , M aler, dessen H e im ato rt 
u n b e k an n t ist, m alte  1411 m it B aldassare die Apsis der 
San B arto lom eokirche in Croglio. —  6. T h o m a s , Maler, 
u n b e k an n ten  U rsprungs, m alte  1480 eine Freske in der 
P fa rrk irch e  von Sonvico. —  BStor. 1912, 1928. —
G. B ianchi : A rtis ti ticinesi. —  S K L .  —  A rchiv. Stor. 
lombardo X I. —  R iv. archeol. comense 1922. —  E. Mas- 
poli : La pieve d ’A gno. —  G. Rovelli : La castellanza dì 
Sonvico. [C. T.]

T O M  ILS (rom an T u m e g l )  (K t. G raubünden , Bez. 
H in terrh e in , K reis Dom leschg. S. G L S ). Gem. m it dem  
H of D usch, deren  ursp r. N am e Tum ils  sich au f die 
ganze L an d sch aft (vallis Tum ilasca  =  Dom leschg) 
ü b e rtru g . N eben dem  grossen M eierhof des Bischofs 
von C hur gab es daselbst noch Freie. 1275 ü bergab  der 
B ischof den M eierhof zu T. sam t dem  K irchensa tz  
daselbst dem  F re ih errn  W alth er IV. von Vaz als bi- 
schöfl. Lehen. Seither blieb T. vazisch und  ging auch 
a u f deren  E rb en , die G rafen von W erdenberg-Sargans 
ü ber. D er le tz te  von diesen, Georg, v e rk au fte  T. m it 
der ganzen H errsch aft O rtenste in , zu der T. seit 
dem  15. Ja h rh . gehörte, an  seinen Schw iegervater 
E b e rh a rd t T ruchsess von W aldburg  zu Sonnenberg , der 
es 1526 an  L udw ig T schudi w eiter v e rk au fte . Schon 
1527 t r a t  dieser seine H errschaftsrech te  käuflich  an  die 
G erichtsgem einden ab , w om it auch  T. seine volle F re i
h e it erlang te . E nde  des 15. Ja h rh . erschein t ein adeliges 
G eschlecht v. Tam ils. Z ur R efo rm ation  t r a t  n u r eine 
M inderheit über, dagegen die dam aligen zur Gem. ge
h örenden  N ach b arsch aften  R o ten b ru n n en  und  D usch 
ganz. Im  Dorfe T. fü h rte  die P a r i tä t  zu langw ierigen 
und heftigen  R elig ionsstre itigkeiten , die sogar den 
L andesfrieden  in  F rage s te llten , bis sie durch  ein A b
kom m en von 1670 beigelegt w urden. Im  18. Ja h rh . 
w urde T. h au p tsäch lich  b e k an n t durch  den sog. To- 
m ilserhandel zwischen einer P a rte i des G erichts O rten 
stein u n d  dem  B esitzer des Schlosses O rtenstein , Hs. 
V ik tor v. T ravers (1764-1767). Im  19. Ja h rh . tren n te  
sich die N ach b arsch aft R o ten b ru n n en  von T. und 
w urde eine selbständ ige Gem. Beide Gem einden gehö
ren  seit 1851 zum  Kreis Dom leschg, der an  die Stelle 
der beiden G erichte O rtenstein  und F ü rs ten au  t r a t .  
G eburts- u . E hereg ister seit 1631, S te rbereg iste r seit 
1648. —  Vergl. M ohr : Cod. dipi. —  P. C. P la n ta  : 
Die currät. Herrschaften. —  E. Cam enisch : Ref.-Gesch. 
— J . C. M uoth : JEmterbücher (in J H G G  1897). — 
J . G. M ayer u. F r. Jeck lin  : Der Katalog des Bischofs 
F lug i vom Jahre 1645 (in J H G G  1900). — P. Flisch : 
General Joh. V ilct.v. Travers. —  J. A. Sprecher : Gesch. 
der 111. Bünde im  18. Jahrh. —  P. L iver : Vom F eudalis
mus zur Demokratie. [P. G i l l a r d o n . ]

T O N D U .  Fam ilie von B orgnone, die nach  P a rm a  
ausw anderte , wo die T. 1696 als B ürger, K aufleu te  und 
B ankiers e rw äh n t sind. 1691 k au fte  ein A n t o n i o  
M a r i a  vom  H erzog von P iacenza, R anuccio II . Farnese, 
eine grosse W eberei, die er zu grosser B lü te  b rach te . Die 
B rüder P i e t r o  A n t o n i o  und  A n d r e a  in P a rm a  hin- 
terliessen V erm ächtnisse zu G unsten  der A rm en des 
Centovalli. Gegen E nde  des 17. Ja h rh . b au te  diese F a 
milie die Tensakapelle  zwischen Verdasio und  Borgnone. 
W appen : in Silber ein schw arzer M ohrenkopf, im golde
nen S ch ildhaup t 3 blaue, w agrecht gestellte  Lilien. — 
A  H S  1914. — BStor. 1889, 1904. —  G. B u e tti : Memorie 
storiche religiose. [C. T.]

T O N D U Z .  W aad tlän d er Fam ilie, die aus Gharm oisy 
(H ochsavoyen) s ta m m t und  1597 in  P u lly  vorkom m t. —

A u g u s t e , 1863-1921, B otan iker in G u a tem ala  und 
C osta Rica. [m . r .]

T O N G  ( T o n g i u s ) ,  N i k o l a u s ,  aus dem  M aggiatal, 
P fa rre r in A n d e rm att 1625, in  Isen ta l 1628, in E rstfeld  
1629 - 1 21. ix . 1671, E rb au e r der heu tigen  Ja g d m a  t t  - 
K apelle 1637, schrieb eine Historie der Uebertragung des 
H eiligtum s  (Felix  und  Regula) von Zürich  nach Ursern 
(Ms. im  P fa rrarch . A n derm att). — Festschrift... H ist. 
M useum  1906, p. 47. —  Gfr. 77, p. 117 ; 85, p. 296. — 
Nbl. von Uri 1904, p. 22, 24 ; 1905, p. 71 ; 1906, p. 14, 
57 ; 1922, p. 39. —  Z S K  1918, p. 124. [Fr. Chsi.er.] 

T O N H A L L E K R A W A L L  (in Zürich). Beim Sieges
fest der deu tschen  Kolonie am  9. m . 1871 in der T on
halle zu Z ürich k am  es zu schw eren S törungen  von 
Seiten der Volksmenge und  einiger franz. In te rn ierten . 
D er P la tzk o m m an d an t O berst Hess ste llte  T ruppen  vor 
das b ed roh te  G ebäude, zögerte aber lange m it dem  E in 
schreiten  ; endlich w urden  29 M anifestanten  in die 
S tra fan s ta lt gebrach t. U rsache der U nruhen  w ar die 
A bneigung gegen das kaiserliche D eutsch land , ab er 
auch  gegen die kurz vorher siegreiche dem okratische 
Bewegung. An den beiden folg. Tagen wuchs die Be
wegung aus. Als am  10. März etw a 400 Personen die 
Gefangenen befreien w ollten, w urden sie durch  T ruppen 
ause inander getrieben. Am 11. März kam  es zu einem  
neuen A uflauf vor dem  R a th a u s  und  um  M itte rn ach t 
zum  S tu rm  au f die S tra fan s ta lt, dessen Abw eisung v ier 
Tote fo rderte . Die zürcherische R egierung g laub te  sich 
a u f ihre eigenen T ruppen  n ich t ganz verlassen  zu können 
u nd  ersuchte  den B u n d esra t um  In terv en tio n . Dieser 
en tsan d te  am  12. März H eer als eidg. K om m issär und 
liess je  1 B ataillon  aus A argau und  T hurgau  und  2 aus 
St. Gallen nach  Z ürich  kom m en. Mit der A nkunft der 
T ruppen  w ar die R uhe sofort hergeste llt, sodass diese 
schon am  19. März entlassen  w erden k onn ten  ; zum al 
Z ürich u n d  seine A ussengem einden B ürgerw ehren be
ste llten . Die eidg. In terv en tio n  koste te  den K t. Zürich 
ru n d  62 000 F r. Im  K a n to n sra t suchte Dr. J . J . Sulzer 
den Tonhallekraw all m it dem  bestehenden  « D eu tschen
hass » zu erk lären . Seine W orte erreg ten  grosses A uf
sehen in D eu tsch land , was zusam m en m it der ganzen 
A ngelegenheit den W egzug vieler deutschen Professoren 
aus Z ürich veran lasste . —  II. Schm id im  Z T  1926. —
H. S träu b  : Stadtpräsident Joh. Jakob Sulzer (in Nbl. der 
Stadtbibi. W ’thur 1931, p. 45). [E. D.]

T O N I N I .  Fam ilie von Cavergno und  Bresciano. — 
C a r l o  A m b r o g i o ,  von Bresciano, * in Olivone 13. v it. 
1798, t  daselbst 16. IV. 1850, G rossrat 1839-1841, S ta a ts 
ra t  1841. — S. D o tta  : I  Ticinesi. [C. T.]

T O N J O L A .  R efugiantenfam ilie  aus dem  V eltlin , 
in Basel niedergelassen m it J o h a n n e s  T., 1634-1700, 
G ründer u. 1656-1700 P fa rrer der ita lien isch -p ro testan 
tischen Gem einde in Basel, die nach  seinem  Tode w ieder 
einging. Verfasser der 1661 erschienenen Basilea se
guita  (Sam m lung der G rabinschriften  aus den Basler 
K irchen und  K reuzgängen). Seine Söhne w aren — 
J o h a n n e s ,  1664-1746, Dr. j u r . , von 1720 an  Professor 
des R echts an  der U n iv ersitä t Basel, R ek to r 1731, Chor
herr zu St. P e ter, und  — N i k o l a u s ,  A rzt, 1668-1707, 
Dr. med. 1692, Feldm edicus in H olland 1693. W appen  : 
in B lau ein silberner Q uerbalken, oben drei goldene 
S terne, u n ten  drei goldene Schrägbalken. — Vergl. WB.
— K. Gauss : Basilea reformata. — Athenae Rauricæ .
— R. Thom m en : Die Rektoren der Univ. Basel. —  Lei
chenreden. —  L L . [C. Rn.]

T O N O L L A  (auch TONELLA). Fam ilie von Cabbiolo 
(Gem. Lostallo, G raub.). W appen : in R o t ein silberner 
T urm . —  G i u s e p p e ,  G rossrat 1918-1919. —  Die F a 
milie gelangte zum  W ohlstand  durch  den T uchhandel 
in D eutschland (N ürnberg , W ürzburg  usw .). E ine Linie 
liess sich anfangs 1800 in Bologna nieder, wo sie zu 
R eich tum  und Adel kam . Conte G u s t a v o  Tonolla von 
Bologna, aus Cabbiolo stam m end , verzich te te  1821 auf 
seine G üter in Lostallo-C abbiolo, dagegen n ich t au f 
das B ürgerrecht. [Joachim  Z a r r o . ]

T O O S  (s. auch  T h o o s  und  T oss) (K t. T hurgau , Bez. 
M ünchwilen. S. GLS). D orf und W eiler (Vorder-Toos) 
in  der M unizipalgem . Schönholzersw ilen, die früher teils 
zum  B erggericht und  T hurlindengerich t, teils zur H err
schaft B ürglen gehörten. Die E vangelischen von T.
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sind nach  B ussnang, die von Vorder-T. nach Schün- 
holzerswilen pfarrgenössig, die K atho liken  nach W ert
bühl und  W uppenau . Die Mühle von T., vor 1460 
österreichisches Lehen, w urde 1751 durch  das S tift 
St. Gallen gekauft und  m it einem  ei
genen P äch te r  bese tz t. D ieser Ueber- 
gang in to te  H an d  rief dem  P ro te st von 
B ern und  Z ürich und  bildete  fü r die T ag
satzung  den A usgangspunkt zu langw ie
rigen grundsä tzlichen  E rö rte ru n g en  über 
die Befugnisse in den äb tischen  Malefiz
gerichten. —  Vergl. Pup . Th. I I . —  H.
H asenfratz  : Landgrafschaft Thurgau. —
A S I. [Herdi.]

T O O S ,  von,  TOOS, n an n te  sich ein 
D ienstm annengeschlecht der A btei St.
Gallen, dessen V ertre ter in  U rk. des 13. 
und 14. Ja h rh . häufig  erscheinen (de Toze 
1270 ; von dem Tozze 1284). W appen : 
in Silber ein e rn iedrig ter b lauer Balken, 
üb erh ö h t von einem  blauen aclits trah li- 
gen S tern . N achdem  m an  über die H er
kunft lange im  U nklaren  w ar und  sogar 
an  Töss und Tössegg gedach t h a tte , kann  
je tz t  th u rg . Toos m it S icherheit als U r
sprungsort gelten. Die B urg d ü rfte  auf 
dem  heutigen  « B urgstock » zwischen 
T. und  M ettlen gestanden haben . Das 
Geschlecht bü rgerte  sich in  F rauenfeld  
ein und  ist do rt noch 1460 nachw eisbar.
— T U  I I I - IV . — UStG. I I I - I V .—  Pup.
Th. I. —  J. A. Pupikofer : Frauenfeld.
—  W. Merz u n d  F. Hegi : Wappenrolle
von Zürich. —  J . R. R ahn  : Architekturdenhmäler 
(u n ter K ochersberg). [Herdi.]

T O P H E L .  Fam ilie aus Saanen, die sich 1743 in 
C om m ugny (W aadt) und  1759 in A ubonne einbürgerte . 
E in Zweig k au fte  sich 1838 in Genf ein. —  P au l G us
ta v e ,  * 31. v ii. 1839 in Genf, f  3. ix . 1917 in  Bern, 
P fa rrer der Église libre in Y verdon 1868-1873, in Genf 
1873-1895, D ozent a n  der Theologieschule der evange
lischen Gesellschaft von Genf 1904-1906, W an d e r
pfarrer in F rankreich , Schriftle iter der F euille religieuse 
du Canton de Vaud , Verf. von B ien  à moitié. — S ta a ts 
arch iv  Genf. —  IT. Iley e r : L ’église de Genève. [H. G.] 

T O Q U E T .  f  Freiburger Fam ilie. P i e r r e  p flas te rte  
1442 den St. G ervaisplatz in Genf. —  R o l e t ,  von 
Cerniat, S tifte r des A ltars der hl. Ju n g fra u  in der 
K irche von Broc (vor 1453), — A S H F  IV , p. 118. — 
M. Meyer : Georges de Saluces... (in A S H F l) .—  A. Del- 
lion : Diet. I I ,  p. 207. [J. N.]

T O P O G R A P H I S C H E R  A T L A S  DER S CHWE IZ .  
Siehe K a r to g r a p h ie .

T O R B E R G  (K t. Bern, A m tsbez. Burgdorf. S. GLS). 
Ehem alige B urg, dann K loster, je tz t  S tra fan s ta lt in 
der heutigen Gem. K rauch ta l. Gesch. s. A rt. T o r b e r g ,  
v o n .  —  Im  Schlossgarten fand m an  röm ische M ünzen, 
d a ru n te r eine gallische N achahm ung einer Goldm ünze 
des Philipp  von M akedonien, zwei G rossbronzen des 
A ntoninus Pius u n d  des Balbinus (H aller : Helv. I I , 
p. 346. —  A. Ja h n  : K t. Bern, p. 426). N ach  A. Jah n  
(E m m ental, p. 43) w urde 1861 au f einer H öhe östlich 
von T. beim  A ckern eine T rü m m ers tä tte  m it röm ischen 
Ziegeln und E isenresten  angeschnitten . [O. T.]

T O R B E R G ,  von (DE PORTA, VON Ton). E influss
reiche D ienstm annen der Herzoge von Z ähringen und 
der Grafen von K iburg , die au f ih rer Burg T orberg bei 
K rau ch ta l (Bern) sassen. Ihnen  gehörte die G erichts
b arkeit in K rau ch ta l, K oppigen und  W alkringen. Sie 
schlossen oft H e ira ten  über ih rem  S tand . W appen : 
in R o t ein weisses offenes Thor. —  1. A l b e r t u s  de P o rta  
und de Tore, 1175, 1181. Die folgenden stam m en wohl 
in d irek ter F ilia tion  von Nr. 1 ab. — 2. U l r i c h ,  R itte r  
(1212-1231). —  3. A l b e r t ,  R itte r  1249 (1246-1251). —
4. U l r i c h , R itte r  1274, der die hervorragende Stellung 
der Fam ilie begründete. S ta tth a lte r  des Grafen H a r t
m ann 1294-1298, Pfleger der H errsch aft K iburg  1301, 
Vogt der Gräfin u n d  ih rer K inder 1308-1311, erhielt 
von K önig R udolf 1283 die G erich tsbarkeit der neuen 
Veste K irchberg, beg le ite te  H einrich  V II. 1310 nach

Ita lien  u n d  b ek am  yon ihm  die Münze in Solothurn  
als P fand , t  18. iv. 1312. Von seinen 5 Söhnen sind zu 
nennen Nrn. 5-7 : —  5. A l b r e c h t , zuerst R ek to r der 
K irche von Bolligen, C horherr von Solothurn  1312,

ca. 1G70. Nach einer Zeichnung von Albert  Kauw 
(Stadtbibi. Bern).

R itte r  1320 (1334). — 6. J o h a n n e s , R ek to r der K irche 
von K oppigen von 1312 an , D om dekan von K onstanz 
1319 (- t 1334). —  7. B e r c h t o l d  I. (1314-1353), R itte r  
1316, m usste seine R echte an  der K irche von Escholz- 
m a tt ,  G üter, G ericht und  K irchensatz  von H ab ste tten  
usw. verkaufen. Von seinen (5) Söhnen w ar —  8. J o h a n 
n e s  1345 K irchherr von K oppigen und  1354 Ju n k e r ; — 
9. A l b e r t , 1345 scolasticus in M ünster-G ranfelden ; 
— 10. B e r c h t o l d  11. (1345-1352), R itte r  1 3 5 2 ;— PL 
P e t e r  (Peterm ann) (1341-f 24. v in . [23. ix . bei Nicklès] 
1400 in R heinfelden), R itte r  1360. E r spielte eine grosse 
Rolle, s tan d  m it seinem  B ruder B erchtold im  Ju li 1352 
und 1354 im Dienste Ö sterre ichs vor Zürich, besass 
1354 -1358 Wol- 
husen als Pfand  
u. erhielt fü r einen 
neuen D ienstver
tra g  1359 Zoll 
und  B urg R o ten 
burg ; erw arb die 
H errschaft Gu
tenburg , em pfing 
die Reichsm ünze 
von Solothurn  
1363 als P fand , 
ferner das Gericht 
zu K lingnau, das 
M ünzrecht von 
Breisach 1368.
Von 1363 an 
n ah m  er eine he r
vorragende Stel- Siegel Ulrichs von Torberg,
lung ein im R ate
der Herzoge von Ö sterre ich , w ar ih r L andvogt und 
H au p tm an n  in Schw aben, A argau, T hurgau , Glarus 
und im Schwarzw ald 1365-1370, 1375-1379 und  1387. 
Von 1370 an Vogt von W olhusen und E n tlebuch , wo 
er die U n te rtan en  durch  S teuern u. a. bedrück te , H of
m eister und  B urggraf von R heinfelden von 1372 an, 
siegte 1375 gegen die Gugler bei B uttisholz. 1374 
leistete er K riegshülfe gegen Venedig. N achdem  er 
schon 1382 einen A ufstand  im  E ntlebuch  niederge
schlagen h a tte , w urde ihm  in einem  neuen S treite  m it 
den E ntlebuchern  und  Luzern (2. i. 1386) die B urg 
W olhusen zerstö rt und  dadurch  eine K riegsursache 
geschaffen. Am  5. v m . 1386 k ap itu lie rte  er vor den 
B ernern m it seiner Burg Torberg ; seine Burg Koppigen
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w urde zerstö rt, er aber du rch  Œ sterreich  m it Schenken
berg, dem  A m t B ützberg  u n d  dem  A m t F ric k ta l als 
P fand  en tschäd ig t. Am  10. IV. 1388 verlo r er im  Treffen 
bei Näfels sein P an ner. Am  b ek an n tes ten  is t der Nam e 
P e ters  durch  seine Friedens V erm ittlungen gew orden :
1. zwischen Œ sterreich  und  den E idgenossen 1356 ;
2. im  sog. T orberger F rieden  vom  7. m . 1368 zwischen 
den näm lichen P a rte ien  und  3. in dessen E rneuerung  
und V erlängerung 1375 und  1376.

N achdem  ihm  schon 1371 K arl IV. das R eichslehen 
von H of u n d  K irchensa tz  von K rau ch ta l zum  Zwecke 
der G ründung  eines K losters als E igen tum  übergeben 
h a tte , fü h rte  er, d a  er von seiner G a ttin  K a th a rin a  von 
B randis keine K inder h a tte , 1393 die A bsicht aus, ein 
Kartäuserkloster zu E h ren  der hl. P au la  in  seiner B urg 
zu g ründen , das er, m it seinen B esitzungen d o tie rt, u n te r  
der L eitung  des B ruders Joh an n es von B runschw ig als 
R ek to r ausführen  liess. A uf sein Gesuch n ah m  B ern die 
S tiftu n g  1399 in B urg rech t und  Schirm  auf. Die Grafen 
von K iburg  entliessen die B esitzungen P e ters aus der 
Lehenpflicht. D er le tz te  der 8-9 P rio re  war H ans H urri, 
der 1528 zur R efo rm ation  ü b e r tra t,  w ährend  m ehrere 
von den dam als im  K loster lebenden  17 P a tres  sich 
nach  I ttin g e n  u n d  andersw ohin  zurückzogen. Das 
K loster w urde zum  A rm en- u n d  P frü n d erh au s und 
bildete  bis 1798 eine Landvogtei u n te r  einem  bernischen 
Vogte. 1739 w urde d o rt ein neues K ornhaus e rrich te t 
u n d  1755 das A m tsgebäude neu e ingerichtet. Mit dem 
A m t B urgdorf verein ig t, w urde T. von 1798-1847 als 
Schaffnerei ve rw alte t u n d  erh ie lt 1807 eine E n th a ltu n g s
a n sta lt, 1826 dazu  eine A u fsich tsansta lt. 1848 w urde es 
zur Zwangsarbeitsanstalt und  erfuh r 1851 grosse b a u 
liche V eränderungen. N achdem  1891-1893 ein Zellen
bau ausg efü h rt w orden, w urde es als Z uchthaus für 
Rückfällige m it L an d w irtschaftsbe trieb  u n d  A usübung 
einiger Gewerbe b estim m t. — F R B  I-1X . — R. Thom- 
m en : Urk. aus österr. A rchiven  I, I I . —  F. S te ttie r  in 
A H V B  1 (vera lte t). —  E. F . v. Miilinen : Beitr. IV. — 
S B B  I I  (Th. v. L iebenau fü r N rn. 4 und  11 ; m. L ite ra 
tu r). —  Zürcher Wappenrolle, Nr. 177. —  Chr. Nicki ös : 
Thorberg 1397-1628. —  J . G. Schaffroth : Gesch. d. bern. 
Gefängniswesens, p. 228. —  Th. de Q uervain : Kirchl. 
Verhältnisse. [H . T .]

T O R B E R G E R  F R I E D E N  (1368, 1375, 1376). 
Sam m elbegriff fü r alle W affenstillstände, die d irek t 
oder in d irek t u n te r  der M itw irkung P e ters von T orberg 
zustandekam en. — S. A rt. T o r b e r g ,  v o n .  —  Die- 
rau er I. [D. S.]

T O R C H E .  A lte F reibu rger Fam ilie aus dem  Broye- 
bezirk, die seit 1421 in F ran ex  e rw ähn t w ird. Mehrere

T. w urden 1602, 1603,
1607,1669 ins B ürgerrecht 
von F re ibu rg  aufgenom 
m en ; P i e r r e  fand  1612 
A ufnahm e ins P a triz ia t. 
W appen  : 2 m al gespalten , 
1 in B lau 3 pfahlw eise ge
ste llte  silberne S terne ; 2 
in Silber eine schwarze, 
ro t brennende Fackel, 3 in 
G rün ein goldener H a lb 
m ond. —  1. M a r t i n e  ver
m achte  1870 ih r G ut in 
F ran ex  zur G ründung ei
nes Spitals in E stav ay er 
le Lac. —  2. Jacques J o 
seph E u g è n e , * in  Cheiry
23. XI. 1843, P riester 1870, 
P fa rre r von Vuissens 1871- 
1872, Professor am  K olle
gium  St. Michael von F rei
burg  1872 - 1881, s tifte te  
und  organisierte  das W ai

senhaus von M onte! dank  dem  V erm ächtnis der G rä
fin M arini (s. d.) u n d  leitete  diese A n sta lt 1881-1908. 
t  è. I. 1908. —  3. F e r n a n d ,  * 28. vi. 1866, G erichts
p räsid en t des Broyebez. 1892-1909, G rossrat 1896, No
ta r  1897, S ta a ts ra t  1909-1916, D irek tor des Credit 
agricole de la  Broye seit 1916, N a tio n a lra t 1919-1922 
und  1925-1931. —"4. J o s e p h ,  Sohn von Nr. 3, * 20.

ix . 1894, R ed ak to r des Journal d’Estavayer. —  R. de 
H enseler : Fam illes staviacoises. —  A. Dellion : Diet. V, 
223 ; V II I ,  544, 548. —  Semaine cathol. du diocèse de 
Lausanne, 1908, p. 17. —  Étr. frib. 1909. —■ Liberté, 7.
I. 1908 ; 24. HI.  1911 ; 15. XI. 1926. [J .  N.]

T O R C L E N S  (K t. W aa d t, Bez. Merges). A ltes Dorf, 
das zum  K loster R om ainm ötier gehörte und  1228 eine 
P fa rrk irche  besass. Die Mönche tra ten  es 1265 dem 
H errn  von M ontricher ab. Es verlo r von da an  seine Be
deu tung . Die K irche w ar 1285 keine P fa rrk irche  m ehr. 
Das D orf w urde schliesslich aufgegeben und  nach der 
Sage von seinen gegen ihren  H errn  sich auflehnenden 
B ew ohnern zerstö rt. Seine I I aberraste w aren  noch um
1890 u n terh a lb  M ontricher sich tbar. —  D H V . [M. R.]

T O R E L L I .  Im  17. Jah rli. in N ovazzano erw ähnte 
Fam ilie. —  F r a n c e s c o ,  plebano von B alerna 1669, 
1686-1687. —  BStor. 1904. [C. T.]

T O R E L L I ,  T O R E L L O ,  MARSILIO, condottiere der 
Fam ilie Torelli, H erren  von G uasta lla , Graf, 1478 vom 
Herzog von M ailand zum  B efehlshaber des herzoglichen 
Fussvolkes im  Giornicokrieg e rn an n t, w urde am  28. x il. 
1478 bei diesem  D orf von den E idgenossen geschlagen. 
— Vergl. E . B o n tà  : La Leventina nel Quattrocento. — 
E. P o m e tta  : La guerra di Giornico. — BStor. 1880, 
1881. [C. T.]

T O R E R .  Siehe T i i o r e r .
T O R G L E R ,  H i e r o n y m u s ,  von Au (R heinta l), 

* 7. m . 1846, L ehrer in L ichtensteig  1869-1908, Be
z irk sch u lra tsp räsid en t 1908-1921, R ed ak to r am  Toggen- 
burger Boten, M itgründer des O rtsm useum s L ichtensteig , 
erster O rtschron ist, M itarbe ite r an  der Gesch. des Tog- 
genburgs und  am  T oggenburger Z entenarfestsp iel 1903, 
t  2. XII. 1928. — Toggenb. Bote 1928, Nr. 141. [H. E.]

T O R G O N  (Ivt. W allis, Bez. M onthey, Gem. Vionnaz. 
S. G L S ). Dorf, das im  M itte la lter zum  P rio ra t L u try  
gehörte, 1475 aber zum  Oberwallis kam . K irchlich  w ar 
T. V ionnaz zugeteilt, b ildete  ab er von 1798 an  eine 
Pfarrei m it R evereulaz. Die K irche w urde 1899 am  
ehem aligen S tan d o rt der St. Josephskapelle  gebaut. 
E ine F eu ersb ru n st zerstö rte  1929 das Dorf, das nach 
neuen P län en  w iederaufgebaut w urde. —  Staatsarchiv- 
W allis. —  G em eindearchiv. [Ta.]

T O R L I K O N .  Siehe T h a l h e i m .
T O R N A R E .  F re ibu rger Fam ilien , deren  N am e sich 

vom  D rechslerberuf (tourneur) ab le ite t. Der N am e t r i t t  
1349 in  Seiry, 1405 in C hätel St. Denis auf. Die ä lteste  
noch b lühende Fam ilie  s tam m t aus C harm ey ; sie geht 
au f J o h a n n e s  von Les Cues alias T ornare  von Charm ey 
(1516) zurück, der den B einam en T ornare  dem B eruf 
seines G rossvaters m ü tte rlicherse its , des 1483 genannten  
Iiu d ricu s M aliset oder M alusert, D rechsler, v e rd an k t. 
Sie nah m  anfangs des 17. Ja h rh . den N am en T ornare 
endgültig  an. Zweige der Fam ilie w urden 1594 und  1659 

in das B ü rgerrech t von F re ibu rg  au f
genom m en ; andere  bü rg erten  sich 
1729 in Sorens, 1750 in  M arsens u. a. O. 
ein. W appen : gev ie rte t, 1 u n d  4 in 
B lau 2 goldene gekreuzte  K eulen, 2 
und 3 in  R o t ein silbernes H ufeisen, 
3 (1 ,2 )  goldene S terne um schlies- 
send. — 1. C l a u d e ,  R itte r  des hl. 
G rabes, m ach te  eine W allfah rt ins 
heilige L and  und  erh ie lt bei dieser Ge
legenheit die W ohnsitzberech tigung  

in F re ibu rg  1612. —  2. P i e r r e ,  M etral der H err
schaft Prez 1651. —  3. F r a n ç o i s  P i e r r e ,  G ründer der 
Einsiedelei im  Val de Grâce, E insiedler daselbst bis 
zu seinem  Tode (1. m . 1724). —  4. I l d e p h o n s e ,  1803- 
1866, Cisterzienser im  K loster St. U rb an  (Luzern) 
1827-1848, ging nach  A ufhebung des K losters nach  Bulle, 
dann  nach  Biel. H isto riker, veröffentlichte  m ehrere 
U rkundensam m lungen  be tr. seinen Orden. — Zur B ü r
gerfam ilie von Fre ibu rg  gehört — A u g u s t ,  * 1875, 
D irek to r des Schweiz. B ankvereins in Genf seit 1920. — 
J . G um y : Begeste d 'Hauterive. —  P. Æ bischer : Origine 
et formation des noms de famille. — A. Dellion : Diet. I I I .  
59, 61, 62, 63, 68, 80, 94, 100, 115. —  E. F. v. M ülinen : 
Prodromus. — Max de D iesbach : Les pèlerins frib. à 
Jérusalem  (in A S H F  V). — S taa tsa rch iv  F reiburg . — 
Zu einer seit 1409 im  B ürgerrech t von F re ibu rg  cr-

Eugène Torche. 
Nach einer Photographie
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w ähnten  Fam ilie T, gehört ein Zweig, der von 1484 an 
den deutschen N am en Trayer oder Treyer fü h rt. — 
S. A rt. T r e y e r .  [G. Cx.]

T O R N E R  (T o rn ), t  Fam ilien der S ta d t Zürich. 
W appen : in R o t au f grünem  D reiberg silberne Schnalle 
m it D orn, d a rü b er ein liegender silberner Schlüssel, 
überhöh t von einem  goldenen Stern. —  D ürsteier G.
— D er Nam e erscheint schon im 14. Jah rh . in Zürich. 
R udolf Torn er, Z unftm eiste r zur W ebern 1400-1402.
— H a n s  Torn (D orn), D egenm acher und  Messer
schm ied, von R avensburg , w urde 1469 g ratis Bürger, 
kam  1489 nach  W aldm anns S turz in den hörnernen 
R a t. —  Zürcher Steuerbücher. —  F. Hegi : Z u n ft zur 
Schmieden. —• Dok. W aldm ann  I I . — S. Vögelin : Das 
alte Zürich  I. [H. H e s s . ]

T O R N E R Y . Fam ilie von Vevey (W aadt), die sich 
E nde des 15. Ja h rh . in St. Gingolph (W allis) niederliess. 
K astlan  von St. Gingolph w aren : C la u d e , 1579 ; die 
beiden B rüder C h a r le s  A n to in e  1609 und  J e a n  
J a c q u e s .  Die zwei le tz te m  erw arben 1614 die H err
schaft St. Gingolph, die schon 1591 Claude verp fändet 
gewesen war. 1570-1607 p ach te ten  die T. von den Ober
wallisern die kleine K astlanei Le B ouveret. Das Ge
schlecht erlosch E nde des 18. Ja h rh . —  Alexis Chape
ron : St. Gingolph. —  R ivaz. [Ta.]

T O R N I e L,  J o s e p h ,  G raf v o n , von B rionne und 
Salarol, h e ira te te  um  1558 Philiberte , die ä lteste  Toch
te r  des René de C hallant, H errn  von Valangin. René 
h a tte  1546 ein erstes T estam en t zu G unsten von Phili
berte  gem acht, 1557 aber ein zweites zu G unsten von 
Isabelle, seiner zw eiten T ochter, G attin  des F rédéric 
de M adruz. 1558 m uss er seiner a lte rn  T ochter wieder 
besser gesinnt gewesen sein und  ih r ihre R echte wieder 
b e s tä tig t haben . Als er 1565 sta rb , s tr i tte n  sich Ph ili
berte  und  Isabelle um  sein E rbe. Joseph  de Torniel 
und seine G a ttin  liessen sich durch  Schiedsspruch der 
S taa ten  des P iem ont V alangin zuerkennen, 1571 und 
1576 aber auch durch  die T ro is-É tats von N euenburg. 
Die H errschaft w urde ihnen zugesprochen, aber die 
B evölkerung stan d  au f der Seite von Isabelle. Schliess
lich verk au fte  T. nach langem  Zank seine R echte  dem 
G rafen von M ontbéliard. — G. A. Ma tile : Hist, de la 
seigneurie de Valangin. —  J. Je a n ja q u e t : Le procès 
du greffier Grossourdy (in M N  1901). —  A rt. A vy , 
C h a l l a n t ,  N e u e n b u rg . [ l .  m.]

T O R N  IE L L I . Fam ilie von Lugano, die anfangs des
16. Ja h rh . e rw ähnt wird. — 1. M a n fre d o , von N ovara, 
w urde am  24. x. 1499 vom  K önig von F rankreich  m it 
der H älfte  der E inkünfte  des Val Lugano belehn t ; 
er bezog sie noch 1511. — 2. N ic o la o , D oktor des k a 
nonischen R echts, von Lugano ; w ar nach  M azzetti 
Professor der R echte an der U n iversitä t W ien 1638. — 
Vergl. E. P o m e tta  : Come il Ticino. —  L. B ren tan i : 
Miscellanea storica. — Period, d. Soc. Stor. comense IV.
— A S  I. [C. T.] 

T O R N O , G u g lie lm o  P ig c in e l lo ,  von Torno (I ta 
lien). Superior der H um ilia ten  der V erla-Strasse, s tifte te  
1334 das H um ilia ten -K loster San ta  C aterina in Lugano.
— B a r to lo m e o , von Torno, wird 1309 als P ro p st des 
K losters Torello genannt. —  L. B ren tan i : Miscellanea 
storica. — Derselbe : Codice diplomatico. — S. B orrani : 
Ticino Sacro. [C. T.]

T O R N  Y LE G R A N D  (Kt.. Freiburg , Bez. Glane.
S. GLS). Gem. und  Dorf, (in agro Taurniaco superiore 
766 ; zur U nterscheidung von T o rn y -P itte t : Taurnia- 
cum inferior ; Tornei 1142 ; Tornie  1224 ; Tornye  1320 ; 
von praedium  Taurin iacum  — G ut eines Taurinius.

1880 en tdeck te  m an Tum uli in der 
N ähe von T. W appen : in  Blau ein 
silberner T urm  au f ro tem  Zweiberg, 
bese ite t von 2 goldenen H albm onden 
und ü b erh ö h t von einem goldenen 
Stern. 766 w erden R echte  und  G üter 
der A btei St. Maurice in T. genannt. 
Das K loster H au terive  (1272), das 
Sp ital von R om ont (1273), das K lo
ste r Fille-D ieu (1388), das P rio ra t 
P ayerne  (April 1398), die A btei Hu- 

m ilim ont (1468), die Edeln von Prez (1489), das grosse 
S p ita l von Fre ibu rg  (1650) usw. w aren ebenfalls dort

begü tert. G raf A m adeus von Savoyen verkaufte  am
6. v i i .  1360 T., das früher den Bonvillars gehört h a tte , 
an Jean  de Hillens, D om herrn  von Lausanne, und an 
P ierre, dessen B ruder. Die H errschaft kam  durch E rb 
schaft an  Charles de C hallant, H errn  von Villarsel le 
Gibloux, N achkom m en des le tz tem . Françoise von 
Greyerz, die W itwe von Charles de C hallant, und ihre 
K inder verpfändeten  am  1. v. 1558 die H errschaft an 
A ntoine Alex fü r 1200 Goldtaler. François und Georges 
de C hallant v e rk au ften  sie 1591 an  Nicolas, Sohn von 
A ntoine Alex, und  M arguerite, T och ter von Nicolas 
Alex, b rach te  sie ihrem  G atten , Georg von D iesbach, in 
die Ehe. Sie blieb nunm ehr im  Besitze eines Zweiges 
der Fam ilie D iesbach, der sich in der Folge D iesbach- 
T orny nan n te . Um  die M itte des 15. Ja h rh . scheint T. 
zur H errschaft Villarsel le Gibloux gehört zu haben. 
Am 27. x ii. 1573 erk lä rte  Georges de C hallant, dass T. 
zur H errschaft Villarsel gehöre. Als die Leute des Bo
niface de C hallant, H errn  von Villarsel, den Galgen 
von Cottens in  der H errschaft F reiburg  zerstö rt h a tte n , 
nahm en die F reiburger 1439 29 seiner K nechte  in T. 
gefangen und  behielten  sie 12 W ochen lang. Am 11. 
m . 1774 erm ächtig te  die freiburgische R egierung Jean  
Pierre von D iesbach, H errn  von T orny le G rand, das 
H alsgericht seiner H errschaft w ieder herzustellen. T. 
w urde 1536 freiburgisch und  gehörte dann bis 1798 
zur Vogtei R om ont, zum  Bez. P ayerne 1798-1803, zum 
Kreis R om ont 1803-1815, zum  Bez. M ontagny 1815- 
1830, von D om pierre 1830-1848 und  zum  Glanebezirk 
seit 1848. Der O rt s tand  u n te r  dem  w aadtländ ischen  
L andrech t. G em eindesatzungen von 1786 u. 1811. 
K irchlich gehörte T. zur P farre i T o rn y -P itte t, von der 
es 1630 g e tren n t wurde, um  eine selbständige K irch- 
gem. zu werden. Schon im  15. Jah rh . bestan d  eine dem 
hl. N ikolaus, Bischof von M yra, geweihte Kapelle. 
1754 liess Jean  Joseph  von D iesbach au f eigene K osten 
eine neue K irche bauen , die am  21. IX. 1755 geweiht 
wurde. Die R egierung von F reiburg  besass das K ollatur- 
rech t, verzich te te  aber 1867 da rau f zu G unsten des 
Bischofs. Bevölkerung  : 1930, 339 Einw.

Eine Fam ilie T . ist im  12. Ja h rh . m it P o n t i u s  de 
Torniei, Tornie, R itte r , 1143-1172 erw ähnt. P i e r r e ,  
sein Sohn, R itte r  1172. Sie erlosch w ahrsch. E nde des 
13. oder anfangs des 14. Jah rh .

Vergl. Jos. S tadelm ann  : Études de toponymie ro
mande  (in A S H F  V II).—  H. Jacca rd  : E ssai de topony
mie (in M D R  V II). — F. K uenlin  : Diet. —  J . G um y : 
Regeste d ’Hauterive. — Max de D iesbach : Regeste 
fribourgeois. —  V ictor D aguet : Répertoires alphabéti
ques. —  Étr. frib. 1881. —  M D R  X X II , X X III . — 
M. Benzera th  : Die Kirchenpatrone (in F  G X X ). —
A. Dellion : Diet. X I et passim . —• Ghellinck : Chartrier 
et généalogie de la M aison de Diesbach. —  Louis W aeber : 
Les diverses tentatives (in Semaine cathol. 1927). — 
S taa tsa rch iv  Freiburg. [ R æ m y .]

T O R N Y - P I T T E T  ( T o r n y  L e  P e t i t )  (K t. Freiburg , 
Bez. Glane. S. GLS). D orf und  Gem einde m it Middes, 
P farrei. B etr. die a lten  N am ensform en s. T o r n y  
l e  G r a n d .  Röm ische Inschrift. Die R öm erstrasse 
Avenches-V evey ging über T. 929 belehnte die A btei St. 
M aurice T urim bert m it in T. und  Middes gelegenen 
G ütern. 1248 t r a t  Pierre de V ilar alle seine B esitzungen 
in  T. an P e ter von Savoyen ab, der den gen. V ilar dam it 
belehnte. N ach A ufzeichnungen des Schultheissen Alt 
über M ontagny bildeten  die Dörfer Middes und T. eine 
H errschaft und w urde T. am  9. I. 1392 von Théobald 
de M ontagny an P ierre  de Dom pierre v e rk au ft. Bei der 
E roberung  der W aad t wurde T. der Vogtei M ontagny 
zugeteilt, der es bis 1798 angehörte ; es kam  dann zum 
Bez. Payerne 1798-1803, zum  Kreis M ontagny 1803- 
1815, zu den Bez. M ontagny 1815-1830, Dom pierre 
1830-1848 und seit 1848 zum  Glanebezirk. Der Ort 
s tand  u n te r  dem  L andrech t der W aad t. E r wurde 1448 
von den F reiburgern  eingeäschert. Philippe Chollet, 
P fa rrer von Torny, m achte  eine S tiftung  von 2868 
T alern fü r Jünglinge der P farrei, die ein H andw erk 
erlernen wollten (1741). Gem eindesatzungen von 1793, 
1809 u. 1835. Das Gesetz vom  8. v. 1848 über die 
E in te ilung  der V erw altungsbezirke m achte  aus Middes 
und T. zwei besondere Gem einden, w ährend das Ge
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setz vom  0. v. 1849 über die E in te ilung  der F riedensge
rich tskreise  n u r  eine einzige schuf : T orny  le P e t it  und 
M iddes. T o m y -P itte t  b ilde te  eine P farre i, zu der die 
beiden T orny, V illarim boud, C hatonnaye u n d  T rey 
gehörten . K irch en p a tro n  w ar St. M artin. Die K o lla tu r 
gehörte  dem  K ap ite l von L ausanne, sp ä te r dem  S ta a t 
F reiburg . T. k an n  als die ä lte ste  P farre i der Gegend 
gelten , da sie aufs 10. Ja h rh . zurückzugehen scheint. 
D er P fa rre r  e rn an n te  den K ap lan  von V illarim boud ge
m äss einer S tiftu n g  von 1337 und  sp ä ter den dortigen  
P fa rrer. Die P fa rre i zäh lte  1416 80 Feuerherde, 1453 60. 
Die B ruderschaft (vom  hl. Geist ?) verte ilte  zu P fingsten 
den A rm en B rot. Dies lockte eine Menge L eute  herbei, 
und  es k am  zu Auswüchsen. Am 15. v. 1584 v e rb o t die 
R egierung von F re ibu rg  den L eu ten  von T. an  diesem 
T ag das T anzen, den K au fleu ten  das F e ilha lten  ih rer 
W are u n d  den T rom m lern  u n d  F lö tis ten  das Auf- 
spieien. Die K irche w urde 1743 u. 1813, 1823 neu ge
b a u t, das heu tige  G ebäude am  13. v u . 1823 geweiht. 
T rey  w urde 1526 von der P farre i T. a b g e tren n t u n d  m it 
Granges verein ig t, V illarim boud tren n te  sich 1602 ab , 
T orny  le G rand 1630 u n d  C hätonnaye 1845 ; alle w urden 
zu se lbständ igen  K irchgem einden. 1867 t r a t  der S ta a t 
F re ibu rg  die K o lla tu r dem  Bischof ab. Bevölkerung : 
1930, 342 E inw . — A SA  1866, p. 8. —  A. Dellion : Diet. 
X I , p. 217. — J . P . K irsch  : Die ältesten P farrkirchen  
(in F  G X X IV ). —  M. B enzerath  : Die Kirchenpatrone  
(in F G  X X ). —  Max de D iesbach : Begeste fribourgeois.
—  ICuenlin : Diet. I I . —  J . G um y : Regeste d' Hauterive.
— M D R  n. F . X I. —  V. D aguet : Rép. alphabétique.
—  S taa tsa rch iv  F reiburg . [ R æ m y . ]

T O R R A S .  Fam ilie  von B eaucaste l in V ivarais
(F rankreich), die sich 1729 in Genf e inbürgerte . W ap
pen : in Silber ein schw arzer ro tb ew eh rte r H ahn , im  
b lauen  S ch ildhaup t eine silberne aulliegende Taube, 
die einen goldenen Zweig h ä lt. —  1. P a u l , t  1760, 
B egründer eines b edeu tenden  B ankgeschäftes in  T urin , 
das von seinen N achkom m en w eiter be trieben  w ird.
—  2. P a u l  Pierre, 1787-1879, U renkel von Nr. 1, Sekre
tä r  der K aiserin  Joseph ine nach  ih rer Scheidung. —  Ga- 
liffe : Not. gén. V I. [H. Da.]

T O R R A Z Z A  (K t. Tessin, Bez. Lugano, Gem. Castano.
S. G LS). W eiler in der K irchgem . L avena  (Italien). 
Am 10. XI. 1927 w urde es vom  päpstlichen  S tuh l der 
K irchgem . Castano angegliedert. Von 1513 an  bestand  
zwischen Castano u n d  Laveno ü b er diese O rtschaft 
ein langer S tre it. Im  U ebereinkom m en von  Varese vom
13. XI. 1604 w urde T. der L and v o g te i Lugano, 1803 der 
Gem. Castano angeschlossen. 1840 m ach te  m an  den 
vergeblichen V ersuch, T. als selbständige B urgergem . 
zu erk lären . —  Arch. stor. d. Svizzera italiana  1929. — 
E. Maspoli : La pieve d ’A gno. —  Tessin. G rossra ts
verhand lungen  1840. [C. T.]

T O R R E  (K t. Tessin, Bez. Elenio. S. GLS). P o liti
sche u n d  K irchgem . Turre  im  13. Ja h rh . Die schon 1309 
erw äh n t vicinanza  s ta m m t von der consorteria der 
E dlen  von T., die schliesslich au f das D orf besch rän k t 
w urde. Die vicinanza  gehörte  zur fagia de medio oder 
von A quila. Beim  Dorfe erhob sich das Schloss Curtero, 
am  heu tigen  O rt P o rte ra  (s. A rt. T o r r e ,  S c h w u r  v o n ) .  
1927 fusionierte  die Gem. Grum o m it T. Zur K irchgem . 
T. gehörten  auch  die politischen Gem. Grum o u n d  L otti- 
gna ; le tz te res D orf w urde 1555 eine K irchgem ., doch 
w urde diese am  24. XI. 1927 m it der K irchgem . T. verei
n ig t. Die P fa rrk irch en  S. S tefano und  S. Salvatore  w er
den schon im  13. Ja h rh . erw ähn t. 1298 besass T. einen 
P fründner. Von der frü h em  K irche S. Stefano besteh t 
noch der rom anische G lockenturm . Bevölkerung  : 1567, 
20 H au sh a ltu n g en  ; 1930 (m it Grum o) 231 Einw . — 
Vergl. P. D 'A lessandri : A tti  di S . Carlo. —  K. Meyer : 
Blenio und Leventina. —  D erselbe : -Die Capitanei von 
Locarno. — Liber not i ti  æ Sanctorum  M ediolani. — LL.
— J . R. R ahn  : J M onum enti. —  BStor. 1880. — 
A H S  1923. • [C. T.]

T O R R E ,  de .  Altes adeliges Tessiner G eschlecht, das 
m äch tigste  des B leniotals. Es spielte n ich t n u r in  diesem 
Tale eine bedeu tende  Rolle, sondern auch  in G rau b ü n 
den, wo sich zwei Zweige niederliessen. E iner zog E nde 
des 12. oder anfangs des 13. Ja h rh . nach  Misox und 
begründete  die 2. Fam ilie der Sax (Sacco), H erren

der M esolcina ; ein an d ere r Zweig zog in  der 2. 
H älfte  des 13. Ja h rh . nach  Lugnez u n d  v e rk au fte  
1298 seine G ü ter im  Blenio tal. Die Geschichte der F a 
m ilie T. ist eng v e rb u n d en  m it derjenigen des Blenio- 
tales. Sie w aren  d o rt die g rössten  G rundbesitzer und be- 
sassen R echte  in fa st allen D örfern des Tals, sowie im 
U rseren ta l (1254) u. a. O. Sie h a tte n  sogar ih r eigenes 
Mass, das noch 1238 e rw ähn t w ird. Diese Fam ilie  m uss 
eine ganz besondere Rolle in Olivone gespielt haben , 
wo sie bedeu tende  G rundrech te  h a tte  u n d  sich an  der 
G ründung  der K irche S. M artino beteilig te. Ih r  gehörte 
das P a tro n a ts re c h t dieser K irche ganz oder zum  Teil ; 
sp ä ter t r a t  sie es an  die vicinanza  ab. Seit M itte des 
12. Ja h rh . w ar die Fam ilie  im B len io tal die w ichtigste 
S tü tze  der kaiserlichen P a rte i gegen M ailand. Die 
Schlösser Serravalle  und C urtero gehörten  ihr. Die Sax 
besassen einen T urm  oder ein Schloss bei B rascia am 
W ege nach  der Greina. N ach und  nach  sank  die M acht
ste llung  der Fam ilie. Die kaiserlichen K riege, in denen 
ihre Schlösser nach  der N iederlage bei Legnano zerstö rt 
w urden , G üterte ilungen  u n d  die A u ssta ttu n g  der m it 
den V isconti, Orelli, de la Torre von M endrisio usw. 
v e rh e ira te ten  T öchter, fü h rten  ih ren  R uin  herbei. Zu
dem  verfeh lten  die vicinanze  n iem als die Gelegenheit, 
die M acht der Fam ilie  zu schm älern . Als z. B. Guido 
zwischen 1190 und  1200 versuch te , die S o u v erän itä t des 
K apite ls von M ailand zu e rsch ü tte rn , leg ten  die Leute 
der T alschaft, besonders die von Olivone, B eschlag au f 
m ehrere B esitzungen der T. Infolge der A ufhebung der 
L eibeigenschaft im  B lenio tal verlo r die Fam ilie 1270 
ihre Leibeigenen. — 1136 erscheinen die T. noch im 
T al als vic in i majores ; nach der Sch lach t bei Legnano 
stehen  sie im  gleichen R ang  m it den än d ern  vicini. 
Ih re  Residenz w urde einfach die vicinanza  Torre. D ann 
bew arben  sich die M itglieder der Fam ilie um  m ailän d i
sche Æ m te r als R ich te r und  N otare  der T alschaft, und 
diese Æ m te r w urden bald  erblich. D urch sie u n d  durch  
das Verm ögen, das sie noch h a tte  re tte n  können, be 
w ah rte  sich die Fam ilie  doch einen s ta rk en  E influss 
im  B leniotal. Man un tersch e id e t nun  d o rt die Zweige 
Guidos des ä lte rn  u n d  des A lcherius. —■ 1. G u i d o ,  
R ich te r der T alschaft Blenio 1104, erstes b ekann tes 
M itglied dieser Fam ilie. —  2. A l c h e r i u s ,  R ich te r von 
Blenio u n d  v ielleicht Vogt, bevor er zu diesem  Am te 
in Blenio von K uno von L enzburg  e rn an n t w urde, 
der erste  b ek an n te  Vogt dieses Tals, w urde von den G ra
fen von Lenzburg  m it der V erstärkung  der Festungen 
von Blenio b eau ftrag t. W ahrschein lich  w urden von 
ihm  die Schlösser Serravalle  und  Curtero gebau t. Beim 
A ussterben  der G rafen von L enzburg  (1173) verlieh 
ihm  F riedrich  B arbarossa  die G rafschaft Blenio gegen 
eine jäh rliche  A bgabe von 100 P fund  ; doch fü h rte  A l
cherius niem als den G rafen tite l, sondern n u r  denjenigen 
eines Vogts (avogadro). Serravalle w urde von den D om 
herren  von M ailand w ährend  des K am pfes M ailands 
gegen F riedrich  I. eingenom m en. Dieser kam  1176 ins 
Tal, befahl A lcherius, das Schloss zurückzunehm en und 
b e tra u te  ihn  m it dessen H u t. N ach der Schlacht bei 
Legnano m usste  sich A lcherius m it dem  K ap ite l Mai
lan d  (zwischen 1176 und  1181) aussöhnen und  behielt 
sein A m t. t  zwischen 1190 und  1204. — 3. A l b e r t o ,  
Sohn von Nr. 2, h e ira te te  eine T och ter des H einrich 
von Sax, des le tz ten  dieser Fam ilie. N ach H einrichs 
Tod (gegen 1212) w urde er sein N achfolger als H err der 
Mesolcina, üb ern ah m  auch  den N am en Sax (Sacco) 
und  w urde so der G ründer der zw eiten Fam ilie  Sax. 
— 4. R a i n e r o ,  Sohn von Nr. 2, Bischof von Chur sicher 
seit 1200 bis zu seinem  Tode 1209, beg le ite te  K aiser 
O tto IV . au f seinem  K rönungszug nach  Rom . In n o 
zenz I I I .  e rn an n te  ihn  1209 in R om  zum  R ich te r im 
S tre it zwischen dem  Grafen von M ontfort und  dem  A bt 
K onrad  von S. G iovanni. R ainero v e rk au fte  1204 seinen 
A nteil an  den G ütern  in  Blenio. — 5. A r t u x i u s ,  Sohn 
von Nr. 2, organisierte  nach  der N iederlage F riedrichs I. 
bei Legnano m it seinen B rüdern , besonders m it Guido, 
den K am p f gegen das K ap ite l M ailand und  die vici
nanze. E r w urde im  Schlosse C urtero belagert, u n d  bei 
diesem  Anlass kam  es zum  Schw ur von Torre. —
6. G u i d o ,  Sohn von Nr. 2, * gegen 1154, bete ilig te  sich 
am  K am pfe, der den Schw ur von Torre zur Folge h a tte .



TORRE TORRELLO 2 3

N ach dem  Tode seines V aters e rnan n ten  die D om herren 
von M ailand W ifredo oder Guifredo Orelli, von Lo
carno, zum  Vogt von Blenio ; aber Guido b ehaup tete , 
vom  K aiser dieses A m t e rhalten  zu haben . M it W affen
gew alt wollte er W ifredo d a ran  verh indern , das A m t 
anzu treten . Doch w urde Guido geschlagen, und  die 
Leute von Elenio b en u tz ten  die Gelegenheit, sich in 
den Besitz von  G ütern  der Fam ilie zu setzen. Die Ver
söhnung zwischen den T. und  den Orelli von Locarno 
erfolgte durch  die V erheira tung  der T ochter Guidos 
m it dom Vogte E nrico Orelli von Elenio. D ennoch p ro 
tes tie rte  Guido im m er noch gegen den V erlust seiner 
Vogtei. So ergriff er sehr w ahrscheinlich im  A ufstand 
Olivones und  A quilas gegen den Grafen R udolf Orelli 
von Locarno die P a rte i der A ufständischen. 1224 berief 
er sich im  Prozess der Sax gegen das M ailänder K apitel 
im m er noch au f seine R echte  an  der Vogtei und  stü tz te  
sich dabei au f eine angebliche E rnennung  durch K aiser 
H einrich VI. Guido wird 1228 zum  le tz tenm al erw ähnt.
—  7. E n r i c o ,  Sohn von Nr. 3, e rw ähn t 1213 als K ast- 
vog t des K losters D isentis. —  8. R e d u l f u s ,  vom  Zweige 
von Lugnez und  w ahrsch. S tam m v a te r dieser Fam ilie, 
v e rkaufte  1298 seine B esitzungen im  B leniotal und  er
w arb G üter in Lugnez. —  BSlor. 1890, 1908, 1910, 1927.
— K. Meyer : Die C apitam i von Locarno. —  S. B orrani : 
Ticino Sacro. [C. T.]

T O R R E ,  G raf G i o v a n n i  d e l l a ,  B ischof von Veglia, 
päpstlicher N untius in  der Schweiz 1595-1606, 1595 
durch  P a p s t Clemens V III . erw ählt, besuchte  im  F rü h 
ling 1596 Pfarreien  im  Tessin, v isitie rte  im  Mai die Me- 
solcina, gelangte im  Ju n i nach  Luzern, n ah m  zuerst 
in S tans im  H ause Lussis seinen W ohnsitz  und  verlegte 
denselben erst im  O ktober nach  Luzern. T. v isitie rte  
K löster und  P farreien  in allen K an tonen , reform ierte  
die K löster, veran lasste  1602 die G ründung der Schweiz. 
B ened ik tinerkongregation , sp ä te r die E rrich tu n g  der 
schw äbischen K ongregation . Die m eiste  Mühe h a tte  
er bei Schlichtung der Schw ierigkeiten im  B istum  Chur 
u. im  W allis, doch erre ichte  er sein Ziel: das D om kapitel 
in Chur nahm  den C hordienst w ieder auf, fü h rte  das 
röm . B revier ein, h ie lt besser Residenz. D urch die W ahl 
des Jo h an n  Flugi zum  Bischof, den T. konsekrierte, 
erh ielt die E rneuerung  B estand. Die E idgenossen v e r
stan d  T. so gu t zu behandeln , dass sie m ehrm als dem 
P ap ste  die E rhebung  des N untius zum  K ard inal em 
pfahlen. 1606 aus der Schweiz abberufen , t  T. 1623.
— J . G. M ayer : Das K onzil von Trient und  die Ge
genreformation I, p. 330-346. —  L. P asto r : Gesch. der 
Päpste  I I ,  p. 295. — Hist. Nbl. v. Uri 1928. [J. S im o n e t .]

T O R R E  ( S C H W U R  V O N ) .  N ach der N iederlage 
F riedrich  B arbarossas bei Legnano (1176) w ar die 
kaiserliche P a rte i von Elenio, v e rtre ten  durch die Edlen 
von Torre, besiegt. A ber Guido u n d  A rtux ius, Sohn des 
Alcherius von Torre, des kaiserlichen Vogts von Elenio, 
konnten  sich n ich t entschliessen, zu weichen. Die D om 
herren von M ailand u n d  die vicinanze  w ünsch ten  das 
E nde der H errschaft der Torre. In  dieser Zeit w urde das 
Schloss Serravalle zerstö rt. A rtux ius verschanzte  sich 
im  Schloss Gurtero, ab er dieses Schloss w urde einge
nom m en und geschleift. Die Torre blieben m ehr als ein 
halbes Jah rh . lang von den Æ m tern , die die D om herren 
von M ailand verliehen, ausgeschlossen. Bei der B ela
gerung von Gurtero veran lasste  der E rzp ries te r des 
Domes von M ailand, O berto de Terzago, im  Feb. 1182 
die beiden T alschaften  Elenio und  L eventina  zum  
Schwur von Torre. Die T äler schw uren, das Schloss bis 
zur E innahm e zu belagern, fe rner den B au von neuen 
Schlössern in den T älern  zu verh indern , wenn n ich t die 
gesam te B evölkerung d am it e inverstanden  war. Sie 
beschw oren ausserdem  ein Schutz- und  T ru tzbündn is 
zum  Zwecke der Z erstörung jed er neuen Burg, die in 
den T älern  geb au t w ürde, sowie den Ausschluss des 
A rtux ius von Torre, seines B ruders und  ih rer N ach
kom m en von der Vogtei und den Æ m tern  als R ich ter 
und N otare, wenn der erstere das Schloss n ich t in der 
vom  E rzprieste r und  den E inw ohnern  verlang ten  F rist 
ausliefere, schliesslich den Ausschluss aus den piacila 
donnegalia von Sala aller aus dem  G ebiet vom  M onte 
Ceneri und  vom  Sasso de Pino bis zum  L ukm anier und 
der Grcina stam m enden  P odesta ten .

Es ist übertrieben , im Schw ur von Torre, wie dies ge
schehen is t, eine Episode der Kriege der ersten  lom bar
dischen Liga gegen Friedrich  B arbarossa  und  gegen die 
frem de H errschaft zu sehen, ln  W irklichkeit ist dieser 
Schwur nu r eine Folge des K am pfes des K apite ls von 
M ailand und  der zwei T äler gegen eine m ächtige  ein
heim ische Fam ilie, welche sich die H errschaft anm assen 
und  den W ettbew erb  gegen die D om herren u n d  die 
kleinen D em okratien , wie es die frü h em  vicinanze  
w aren, aufnehm en wollte.

Der T ex t des Schwurs is t in einer zwischen 1225 
und 1250 abgefassten K opie erhalten , die vor einigen 
Ja h ren  aufgefunden w urde. Das D okum ent befindet 
sich im  tessin. S taatsarch iv . —  K. Meyer : Blenio u. Le
ventina. — E . P o m e tta  : La guerra di Giornico. —  E. 
B on tà  : La Leventina nel Quattrocento. [C. T.]

T O R R E L L O  (K t. Tessin, Bez. L ugano, Gem. Ca
rena. S. GLS). O rtschaft der K irchgem . Carona, wo

Die alte Kirche von Torrello/'Nach einer Photographie.

nach einer Sage des 12. Ja h rh . die della Torre, von 
M endrisio, G üter und  eine alte  Kapelle besassen. Se
b astiano  della Torre habe  do rt 1169 in einem  T urm  
einige Mönche angesiedelt. Der selige Guglielmo della 
Torre g ründete  daselbst ein K loster von regulierten  
C horherren, deren K irche er 1217 weihte ; auch ve r
m achte  er ihnen  seine in C arabbia, Gran cia u. a. O. 
gelegenen G üter. Das K lo ste r erw arb  1261 Besitz in 
Bioggio und  besass auch G üter in Magliaso (erw ähnt 
1457), P u ra  (1514) und  andersw o. Im  14. u . 15. Jah rh . 
erscheint es in päpstlichen  U rkunden  als A btei, doch 
fü h rte  sp ä ter der V orsteher n u r  den P ro p s ttite l. Das 
K loster w urde eine K om m ende, jedenfalls von 1470 an, 
die 1577 dem  K ard inal Tolomeo Gallio verliehen wurde. 
Von 1586 an  w ar die A b tre tu n g  seiner E in k ü n fte  an 
das künftige  Collegio St. Antonio in Lugano geplant. 
In  der T a t verein ig te  K lem ens V III . am  21. ix . 1598 
das K loster m it St. Antonio. N ach dem  Tode des letz ten  
ICom m endators übernahm en 1621 die Som asker die 
K lostergü ter. Die a lte  K irche von Torello b e steh t noch 
u. besitz t F resken aus der Zeit ih rer E n ts teh u n g  oder
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u n m itte lb a r nachher, u. a. einen hl. C hristoph, den 
ä lte s ten  des Tessins. —  BStor. 1881, 1894, 1928. — 
A S I. —  L L . —  J . R. R ah n  : I  M onum enti. —  D erselbe : 
W anderungen. —• D erselbe in  M A G Z  X X I. —  L. B ren
tan i : Lugano e il Ceresio. —- D erselbe : Miscellanea 
storica. —  Derselbe : Codice diplomatico. —  D erselbe : 
L ’antica chiesa matrice di S. Pietro in  Bellinzona. — 
S. B orran i : Ticino sacro. —  A. Baroffio : Memorie 
storiche.— G. Casella : Carena, Morcote e Vico-Morcote.
— E. A. S tückelberg  : Cicerone im  Tessin. —  E. Mas- 
poli : La pieve d 'A gno. —  W irz : Regesten. [C. T.]

T O R R E N T .  N ich t m it e inander verw an d te  W alliser 
Fam ilien  in A rbaz, S itten , N ax, Grone u. a. 0 . —•
1. P i e r r e , von M onthey, A nw alt, G rossrat, P rä sid en t 
dieser B ehörde 1841, in der eidg. T agsatzung  1842, 
S ta a ts ra t  1843, P rä fe k t von M onthey 1848, t  1853. —
2. J e a n  J o s e p h , B ruder von Nr. 1, 1795-1885, P rä 
fek t von M onthey 1853, G rossrat 1854, N a tio n a lra t 
1860, O b erstlieu tenan t. [Ta.]

T O R R E N T E ,  de .  E ine der ä lte sten  P a triz ie rfa 
m ilien von S itten  ; ih r Nam e is t seit Beginn des 13. 
Ja h rh . im  Mittelvvallis sehr ve rb re ite t. Aus ih r stam m en 
m ehrere U n tervög te , m ehr als 23 B ürgerm eister von 
S itten  u n d  viele B annerherren , K astlane , G ouverneure 
und Offiziere in  frem den D iensten. A ltes W appen : in 
B lau ein silberner Schrägfluss. Die heutige  Fam ilie 
von S itten  s tam m t aus A yer (Anniviers). Sie fü h rt ihren 
U rsp rung  zurück  au f J a c q u e s ,  ju ra tu s  von Ayer, der 
1250 lebte. J a c q u e s  w urde 1445 B ürger von S itten .
—  1. A n t o i n e , Sohn des Vorgen., K om m issär der H er
ren von T urn , B ürgerm eister von S itten  1461, g ründete  
und d o tie rte  die K apelle von Vernam iège. —  2. P i e r r e , 
E nkel von Nr. 1, N o tar, Syndic von S itten  1514, B ür
germ eister 1358. —  3. P h i l i p p e , f  1587, Sohn von Nr. 2, 
K astlan  1551, dan n  G rosskastlan  von S itten  1552, 
K astlan  von A nniviers 1557, B ürgerm eister von S itten  
1549, U n tervog t 1559, Z end en h au p tm an n  und  B anner
h e rr 1574, G ouverneur v . E v ian  w ährend der B esetzung 
Savoyens durch  die P a trio te n  1564, S tam m v a te r der 
gegenw ärtig  bestehenden  zwei Zweige.

a) Æelterer Zweig, gen. du Pont de Sion. W appen : 
gev ierte t, 1 u. 4 in Gold ein schw arzer 
Adler, 2 u. 3 in Silber ein grünes 
K leeb la tt, das Ganze belegt m it einem 
senkrech ten  b lauen  Fluss. —  4. A n 
t o i n e , Sohn von Nr. 3, G rosskastlan 
von S itten  1572 und  1586, K astlan  
von Granges u n d  B räm is 1573, Zen
d en h au p tm an n  1575-1598, B ürger
m eiste r von S itten  1569 und  1589, 
U n te rv o g t 1578 u. 1588, G ouverneur 
von St. M aurice 1591, dann  Q uästor 

von S itten  bis zu seinem  Tode 1599. —  5. A n t o i n e , 
Sohn von Nr. 4, K astlan  von S itten  1597, B annerherr 
des Zendens 1596. —  6. A n t o i n e , Sohn von Nr. 5, 
K astlan  von S itten , dann  von Granges und  Bräm is 
1646. —  7. J e a n ,  Sohn von Nr. 6, K astlan  von S itten  
1696, S ta tth a lte r  des Grossvogts, f  1703. —- 8. J e a n  
J o s e p h , Sohn von Nr. 7, * 1694, des R a t von S itten  
1720, B an nerherr 1723, Meyer von N endaz und  H éré- 
m ence 1732, G rosskastlan  1742, B ürgerm eister 1744. — 
9. F r a n ç o i s  J a n v i e r , E nkel von Nr. 8, * 1768, H a u p t
m ann  in franösischen, dann  in piem ontesischen D ien
sten. — 10. A n t o i n e , Sohn von Nr. 6, K astlan  v. G ran
ges und  B räm is 1683, G rosskastlan  1694, dann  Q uästor 
1696, B ürgerm eister von S itten  1704. —  11. A n t o i n e , 
Sohn von Nr. 10, 1692-1737, des R ats von S itten  1727, 
B ürgerm eister 1736. —  12. J e a n  J o s e p h  A d r i e n , 
1681-1735, Sohn von Nr. 10, G rosskastlan  1725, B ür
germ eister von S itten  1730, K astlan  von Bräm is und  
Granges 1731 und 1733. — 13. A n t o i n e  T h é o d o r e , 
Sohn von Nr. 12, 1715-1794, K astlan  von Granges 
und B räm is 1752, G rosskastlan  von S itten  1766-1792, 
H au p tm an n  in spanischen D iensten, Z endenhaup tm ann  
und B ürgerm eister von S itten  1768 u. 1778, U n te r
vogt, B an nerherr des Zendens. —  14. P h i l i p p e  J o s e p h , 
Sohn von Nr. 13, 1748-1819, O berst in  sardinischen 
D iensten , K astlan  von B räm is u n d  Granges, dann 
B ürgerm eister von S itten  1790. —- 15. J e a n  A l e x i s , 
Sohn von Nr. 12, 1713-1776, G rosskastlan , dan n  B ü r

germ eister von S itten  1766. —  16. A l p h o n s e  X a v i e r ,  
Sohn von Nr. 15, 1754-1834, des R ats , G rosskastlan , 
dann  B ürgerm eister von S itten  1820. —  17. J o s e p h  
G r é g o i r e ,  Sohn von Nr. 15, * 1745, Offizier in span i
schen D iensten , j  in den 
spanischen Kolonien, hin- 
terliess N achkom m en in 
Mexiko. —  18. A n t o i n e  
L o u i s ,  E nkel von Nr. 15,
G rossrat u. V erfassungs
ra t  1847, A ppella tions
rich ter, w urde im  Son
derbundskrieg  am  29. XI.
1847 m it den V erhandlun
gen ü ber die K a p itu la 
tion des W allis m it der 
eidg. Arm ee b e tra u t, 
t  1880.

b) Jüngerer Zweig, gen. 
von Sitten. W appen : wie 
oben, ausgenom m en 1 u.
4 : in  R o t ein goldener 
G ranatapfel an  einem

1̂ '  Antoine Louis de Torrenté 
PHILIPPE, Sohn von Nr. (Nr. 18). Nach einem Oelgemälde 
3,  G rosskastlan  von Ba- von Ritz, Vater,
gnes, dann  K astlan  von
Sitten  1582, f  1610. —  20. N i c o l a s ,  Sohn von Nr. 19, 
H au p tm an n  in piem ontesischen D iensten  1652, R itte r ,  
G rosskastlan  von S itten  1654, G ouverneur von St. M au
rice 1647, B ürgerm eister von S itten  1638, 1646 u n d  im 
P e stjah r 1664, spielte eine w ichtige Rolle im  Prozesse 
A nton Stockalpers (s. d.). —  21. P a u l  M a u r i c e ,  Sohn 
von Nr. 19, * 1690, D om herr und  P fa rre r von S itten  
1734-1749, R ek to r des K ollegium s, W o h ltä te r der 
S tad tschu len , schenkte  1739 dem  R a t von S itten  zur 
E in rich tu n g  eines Jesuitenkollegium s den vä terlichen  
Sitz, das heu tige  P en sio n a t Ste. Marie. H ervorragender 
Ju r is t. —  22. J e a n  N i c o l a s  M a u r i c e ,  Neffe von Nr. 21, 
K astlan  des V izedom inats S itten , K astlan  von Le Bou- 
v e re t 1771, von B räm is und  Granges 1788, des R a ts  
von S itten , t  1821. —  23. B a r t h é l é m y ,  1640-1676, 
Sohn von Nr. 20, Syndic, dann des R ats von S itten , 
M agister der Philosophie und  der Ju risp ru d en z. — 
24. P h i l i p p e ,  Sohn von Nr. 23, B ürgerm eister 1712, 
B annerherr des Zendens 1713, G ouverneur von Mon
th ey  1718, G rosskastlan  von S itten , f  1722. —  25. J e a n  
P h i l i p p e ,  Sohn von Nr. 24, G rosskastlan  von S itten  
1746 und 1753, Sekre tär des Bischofs von S itten , w urde 
von der R epublik  W allis in  d ip lom atischer Mission an 
den T uriner H of gesand t. B ürgerm eister von S itten  
1756, w ar vom  S taa te  m it den U n te rhand lungen  über 
die K ap itu la tio n  des R egim ents C ourten in französi
schen D iensten  beau f
trag t. V erfasser eines 
K om m entars des Status 
Vallesiae und  zahlreicher 
h ist. Schriften ; f  1762.
—  26. A d r i e n ,  Sohn von 
Nr. 25, G rosskastlan  1776, 
f  1778. — 27. J e a n  J o 
s e p h ,  Sohn von Nr. 26,
* 1735, des R ats , dann 
B ürgerm eister von S itten  
1790, K astlan , Q uästor,
G rosskastlan  von S itten  
1787 und  von Hörens fü r 
den Bischof von S itten .
—  28. J o s e p h  I g n a c e ,
Sohn von Nr. 27, * 1778,

H au p tm an n  in spanischen 
D iensten , des R a ts  von 
S itten .— 29. JOSEPH Ma- Henri de Torrenté (Nr. 33).
RIE, Sohn V .  Nr. 27, Gross- Nach einer Photographie,
k astlan  von S itten  1821,
Z endenpräsiden t 1823, B ürgerm eister 1832. —  30. F e r 
d i n a n d ,  Sohn von Nr. 29, 1809-1862, M ajor in  neapoli
tan ischen  D iensten, St. G eorgsritter, In h ab er der golde
nen Medaille des sizilianischen Feldzugs, P rä sid en t der 
S ta d t S itten , G rossrat. —  31. A l e x a n d r e ,  1815-1888,
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Sohn von Nr. 29, S ta a ts ra t  1848-1856, P räsid en t des 
S taa tsra ts  1848, P räsid en t des Grossen R a ts  1853. — 
32. C h a r l e s  L o u i s ,  Sohn v. Nr. 30, * 1812, H au p tm an n  
in neapolitanischen D iensten  1831-1856 , St. Georgs
ritte r, B ürgerm eister von S itten  1860-1871. — 33. 
H e n r i ,  Sohn von Nr. 32, 1845-1922, G rossrat 1877- 
1905, 1906-1917, S ta a ts ra t  1881-1905, H a u p t der kon
servativen P arte i, S tä n d era t 1888-1898, dessen P rä si
dent 1893. —  34. J e a n  J o s e p h ,  Sohn von Nr. 24, des 
R ats von S itten , K astlan  von Granges und  Bräm is 1731, 
1733, 1735. — 35. A l p h o n s e  F é l i x ,  E nkel von Nr. 35, 
des R a ts  von S itten  1785, B ürgerm eister 1800, K astlan  
1803. —■ G rem aud. —  F u rre r : Gesch... über W allis. —  
Fam ilienarchiv  (im S taa tsa rch . S itten). — [H. de T.]
—  V i n c e n t ,  Sohn von Nr. 30, * 8. vi. 1854, P riester 
1880, Dr. theo l., Professor am  Kollegium  St. Michael 
von Freiburg  1882, P fa rre r von Givisiez 1893-1920, 
Seelsorger des B ernhard inerk losters von Collombey 
(Wallis), E hrendom herr von S itten , f  im  Mai 1897 in 
Collombey. — Catal. des membres du clergé du diocèse 
de Lausanne  1913. —  Liberté, 31 v. 1927. — Semaine  
calhol. de Lausanne  1927, p. 366. [J. N.]

T O R R I A N I .  Fam ilien der K te . G raubünden  u. 
Tessin.

A. K a n t o n  G r a u b ü n d e n .  TORRIANI, T u r r i a n i ,  d e  
T u r  r i . — I. H ervorragendes Adelsgeschlecht des G ottes
hausbundes, bischöfliche M inisterialen u. V iztum e (Vi
cedomini). Die T. besassen den grossen eckigen T urm  zu 
V icosoprano und n an n ten  sich de Turri, erloschen aber 
d o rt im  15. Ja h rh . W appen  : in  R o t eine silberne Burg. 
Zu anfang  des 15. Ja h rh . tre ten  de T urri zu Gamogask 
als bischöfliche L ehensleute auf, die sehr wohl m it dem 
Bergeller Geschlecht in genealogischem  Z usam m enhang 
stehen können (Æ mterbücher, p. 137). M uoth sieht in 
den de T urri von Gam ogask einen Zweig der P lan ta . 
Man weiss n ich t ganz sicher, ob die T orrian i (della 
Torre) zu M endrisio, M ailand und  Corno, die in der 
Slaufenzeit A nhänger der W elfen w aren, genealogische 
Beziehungen zum  Bergeller Geschlecht haben.

II . Ob die heu tigen  T orrian i von Soglio ( f  in Vico
soprano) von den a lten  V itz tum en  abstam m en , is t eben
falls n ich t völlig sicher gestellt. —  1. G a u d e n z ,  L an d 
am m ann, * zu Soglio 1802, t  dase lbst 1874, grosser 
Schulfreund. Ih m  und seinem  F reunde  Lorenzo P o 
rn a tti  gelang es, die Volksschule zu Soglio nach m oder
nen G rundsätzen  zu reorganisieren und  1824-1825 die 
G em eindeversam m lung fü r den N eubau eines Schulhau- 
ses zu gewinnen. D er schulfeindliche A ndreas v. Salis 
b rach te  es ab er so w eit, dass 1835 in Soglio wegen des 
Schulhausbaues b lu tige  Schlägereien en ts tan d en . Der 
nach Soglio gesandte R egierungskom m issär, L andrich ter 
à  M arca, k o nn te  schliesslich die P arte ien  einigen und 
den Schulhausbau sichern. Am 19. II. 1863 errich te te  G. 
T. ein T estam en t zu G unsten s tud ierender arm er, p ro 
tes tan tisch er Jünglinge des K an to n s G raubünden  (Le
g a t Torriani). —  2. G i a c o m o ,  * 1851 zu Soglio, einige 
Jah re  lang L ehrer im  Bergeil, Sek re tä r beim  ita lien i
schen Konsul in  Zürich 1882, w urde 1901 zum  Vize
konsul und vom  italienischen K önig zum  Cavaliere 
e rnannt, f  März 1917 in Zürich. —  Rätier 1917, Nr. 77.
— 3. A n d r e a ,  * 25. x . 1855 zu Soglio, als A rch itek t bei 
den H o te lbau ten  des belgischen Grafen Renesse auf 
M aloja 1882-1884 tä tig , E rb au e r der schönen Brücke 
bei Coltura im  Bergeil, b e trieb  sp ä ter das bekann te  
G asthaus M aloja (n icht die K u ran sta lt)  ; t  daselbst
17. II. 1918. — Rätier 1918, Nr. 43. —  Vergl. im  allg. 
P. N. v. Salis-Soglio : Die Bergeller Vasallengeschlechler.
— Caspar M uoth : Zwei sog. Æmterbücher. — U. Cam
peil : Zwei Bücher rätischer Gesch. —  Picenoni : Stem m i 
di Valle Bregaglia (in Almanacco dei Grigioni 1931). — 
J. U. Salis-Seewis : Gesammelte Schriften. —  Die Tor- 
rianische S tiftu n g  (in B M  1901). — G. G iovanoli : E in  
Schulstreit in  Soglio im  Jahr 1S35 (in B M  1922). — 
BStor. V I, p. 100, 121. [L. J.]

B. K a n t o n  T e s s i n .  T o r r i a n i ,  d e l l a  T o r r e .  A de
lige Fam ilie von M endrisio. D er u rsprüngliche Nam e 
w ar della Torre, doch findet m an  auch die F o r
men Turianus, Torriani. Die le tz te re  se tzte  sich 
schliesslich durch. W appen  : gete ilt, oben in Gold ein 
schwarzer gek rön ter D oppeladler, u n ten  in Silber zwei

gekreuzte  goldene L ilienstäbe, belegt m it einem  ro ten  
T urm . — D er U rsprung  dieser bedeu tenden  Fam ilie 

is t u m stritten . N ach einer im BStor 
1884 veröffentlichten  Genealogie sol

len  die T. von M endrisio von M a r t i - 
n u s , dem  Grafen von Valsassina und 
S tam m v a te r der della Torre, H erren 
von M ailand, abstam m en , der 1147 
am  zw eiten K reuzzug te iln ah m  und 
bei der B elagerung von D am askus 
fiel. Sein N achkom m e G u i d o  sei aus 
M ailand v e rjag t w orden und  habe 
sich m it seiner Fam ilie  in Mendrisio 
niedergelassen. Jedenfalls is t sicher, 

dass M itglieder der Fam ilie  della Torre schon im  12. 
Ja h rh . als E inw ohner und  G rundbesitzer in Mendrisio 
g en an n t werden. W ahrschein lich  h a tte  die Fam ilie T. 
von V alsassina und  M ailand B esitzungen in Mendrisio, 
Torrello u. a. O., u n d  Angehörige von ih r w ohnten im
12. Ja h rh . auch dort. Man b eh au p te t, dass, vielleicht 
au f Befehl der V isconti von M ailand, deren Gegner die 
T. w aren , gegen 1350 ih r Schloss in  Mendrisio zerstö rt 
w orden sei. Die Fam ilie  h a t  m it den Busioni die 
K irche S. Sisinio zu Torre von M endrisio geb au t ; sie be- 
sass deren P a tro n a t, sowie dasjenige der K apelle von 
D oragno, zwischen Arogno und  Rovio. H eute  noch 
bilden die T. von Mendrisio eine parrocchia gentilizia, 
das wohl einzige Beispiel einer solchen In s titu tio n  in 
der Schweiz. —  B esitzungen h a tte  das Geschlecht u. a. 
ausser in M endrisio und  in Torrello in Castel S. P ie tro  
(1270), im  B leniotal, besonders in Olivone (13. Jah rh .), 
S tabio (1276), Sorengo (1298), Vacallo 1536, sowie in 
der Lom bardei. Politisch  spielte es eine bedeutende 
Rolle, zuerst als Gegner des Kaisers in dessen K am p f 
m it dem  P ap st, h ie rau f durch  zahlreiche öffentliche 
Æ m tcr. So stellte  es u n te r  der eidg. H errschaft, 1530- 
1626, die V ogteischreiber, zahlreiche reggenti, P rocura- 
to ren , V o g ts ta tth a lte r , N otare, K onsuln  usw. M ehrere 
T. stan d en  1798 auf Seite der « P a tr io ten  ». Ferner 
zäh lt die Fam ilie  einen Bischof und  unzäh lbare  P riester 
und Mönche, u . a. ach t E rzp ries te r von B alerna, ach t 
P röpste  von M endrisio usw.

1558 zählte  m an  33 Fam ilien des N am ens, 1879 noch 
zehn ; heu te  g ib t es n u r noch wenige. —  T. kom m en in 
R an ca te  vor, doch gehören sie w ahrscheinlich n ich t zu 
dieser Fam ilie. Dagegen en ts tan d en  in ändern  O rt
schaften  Zweige der T. von Mendrisio. Man findet sie 
in Bellinzona im  13. Ja h rh . ; 1420 in der B ürgerschaft 
von Corno. 1426, 1430, 1434 und 1473 erhielten T. von 
Mendrisio das B ürgerrech t von M ailand. Die T hurn  und 
Taxis von R egensburg stam m en ebenfalls von den T. 
von Mendrisio ab ; dasselbe b eh au p te ten  die v. T hurn  
von St. Gallen, fe rner soll dies bei den T orriani der 
Toscana zutreffen. E in  Zweig, der sich zuerst in Mailand 
niedergelassen h a tte , k au fte  anfangs des 18. Jah rh . 
das Lehen von Azzate m it dem  G rafentitel. In  Mendrisio 
selbst kan n  m an m ehrere S täm m e unterscheiden  : Tor- 
riani-M araini, T orrian i-Castoldi und Torriani-A lbricci 
(1558), neben dem  H aup tstam m .

H a u p t s t a m m . Erster Zweig. —  1. N a p o l e o n e , N ach
kom m e des M artinas, Grafen von V alsassina, der sich 
am  zw eiten K reuzzug bete ilig te, A nführer der W elfen 
u. G enera lhauptm ann  von M ailand, P o d esta t von Corno 
1266-1277, f  16. v m . 1278, sehr w ahrsch. iden tisch  m it 
Napoleone, P o d esta t von Blenio 1272. — 2. M a r t i n o , 
V erw andter des Vorgen., H err von M ailand, H a u p t
m ann von Corno 1303, w ahrsch. identisch  m it M artino, 
P o d esta t von Mendrisio 1304 und H a u p t der Patrone  
fü r die E rnennung  des P fründners von S. Sisinio. —
3. G u i d o , Neffe von Nr. 1. f  1312 in Cremona, 1303 
H au p t der welfischen P a rte i von M ailand, H au p tm an n  
und  H err dieser S ta d t 1308, w urde 1311 m it seiner 
Fam ilie von den Ghibellinen v e rjag t und liess sich in 
Mendrisio nieder. —  4. F i n i b e r t o , E nkel von Nr. 3, 
flüchtete  sich nach dem  politischen Sturz der T. in die 
Gegend von Corno. —  5. G a s p e r o , U renkel von Nr. 4, 
w ohnte in Mendrisio u. w urde 1426 ins B ürgerrech t von 
M ailand aufgenom m en. Mitglied des K ollegium s der De- 
curionen von Corno. — 6. D o n a t o , Sohn von Nr. 5, B ü r
ger von Corno, erw. als P o d esta t von Mendrisio und  Ba-
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lerna  1474-1477, te s tie rte  am  30. vtr. 1495. S tam m v ate r 
eines deu tschen  Zweiges. —  7.  G a s p e r o ,  Sohn von Nr. 6,  
w urde 1522 ins K ollegium  der N o tare  u n d  in dasjenige 
der Ju ris te n  von Corno eingetragen. —  8. F r a n c e s c o ,  
Neffe von Nr. 6, e rw ähn t als P o d esta t von Mendrisio 
1521-1522, le tz te r  der vom  H erzog von M ailand für 
M endrisio erw ähn ten  P o d esta ten . —  9. G i o v a n n i ,  
U renkel von Nr. 6, K anzler der Vogtei 1530 bis zu sei
nem  Tod 1571, erster der Fam ilie, der dieses A m t au s
üb te . —  10. B a r t o l o m e o ,  gen. M agister, B ruder von 
N r. 9, m ehrm als P ro cu ra to r von M endrisio 1537-1577, 
Generalcanepa.ro 1560. —  11. A l e s s a n d r o ,  Sohn von 
Nr. 9, A d vokat und  N o ta r 1571 - f  1625, K anzler der 
Vogtei Mendrisio und  B alerna, einer der beiden Ver
tre te r  der Vogtei an  der T agsatzung  von B aden 1581.
—  12.  F r a n c e s c o ,  Sohn von Nr. 9,  Priester, C horherr 
von M endrisio 1565,  P ro p s t von Fino (Ita lien ) bis zu 
seinem  Tode, f  24.  III. 1 6 2 4  in  M endrisio, tes tie rte  
fü r die K irche von Fino und  das K apuzinerk loster von 
M endrisio. —  13. A g o s t i n o ,  f  1 6 2 6 ,  Sohn von Nr. 11,  
A d v o k a t und  N o ta r N achfolger seines V aters als K an z
ler der Vogtei ; P ro cu ra to r 1 6 0 3 - 1 6 0 4 ,  verd ien t im  
K am pfe gegen die P est 1612 .  —  14. G i o v a n n i ,  Sohn von 
Nr. 11 ,  P riester, Dr. ju r .,  P ro p s t von M endrisio 1611-  
1 6 2 7 ,  E rzp ries te r von B alerna 1 6 2 7 - f  1 6 4 7 ,  V ikar der 
In q u isitio n  1624 .  —  15.  P i e t r o ,  Sohn von Nr. 11 P fa r
re r von Stabio , dan n  E rzp ries te r von B alerna 1 6 2 2 -1 6 2 7 .
—  16. A l e s s a n d r o ,  P rieste r, E nkel von Nr. 11 E rz 
p ries te r von B alerna 1647-1674, w urde vom  spanischen 
H ole 1674 ins V eltlin  zur Schlichtung der Schw ierig
keiten  m it den G rau b ü n d n ern  gesand t und  is t w ahrsch. 
au f der R ückreise g e tö te t w orden. —  17. F r a n c e s c o ,  
t  5. m . 1705 in M endrisio, Neffe von Nr. 16, Offizier in 
spanischen D iensten , von K arl I I .  zum  H au p tm an n  
von N ovara  e rn an n t, V o g ts ta tth a lte r  von Mendrisio 
1692-1702. —  18. A m b r o g i o ,  B ruder von Nr. 17, 1670- 
1754, w ird als P ro k u ra to r von M endrisio m ehrm als 
zwischen 1694-1720 erw. —  19. G a b r i e l e ,  Sohn von 
Nr. 18, P riester, P ro p s t von U ggiate (Ita lien ), f  daselbst
1790. —  20. A n g e l o ,  Sohn von Nr. 18, t  im  A lter von 
42 Ja h re n  27. I. 1757, P rio r von L a Torre von 1743 an, 
ers te r dieses Titels. — 21. A m b r o g i o ,  E nkel von Nr. 18, 
* 1745, t  25. XII. 1830 in M endrisio, P ro p s t von M endri
sio 1778 bis zu seinem  Tode. —  22. A g o s t i n o ,  B ruder 
von Nr. 21, * 3. v. 1749 in M endrisio, f ! 5 .  XI. 1826 
in T rad a te , P rio r von L a T orre 1796 bis zu seinem  
Tode, b e rü h m ter R edner, p red ig te  in  den m eisten 
S täd ten  Ita liens. —  23. G i o v a n  B a t t i s t a ,  B ruder von 
Nr. 21 u n d  22, 1752-1823, Reggente von M endrisio 1779- 
1781, V o g ts ta tth a lte r  bis zu den E reignissen vom  Febr. 
1798, am  20. II. 1798 P rä s id en t des K ongresses von 
M endrisio, w urde am  25. Febr. nach  M ailand behufs 
V ereinigung der Vogtei m it der c isalpinischen R epublik  
gesand t. Am  24. Ju n i w ar er u n te r  den A bgeordneten  
an  die helvetische R egierung fü r die V ereinigung m it 
der Schweiz. Tessin. G rossrat 1803-1808, m ach te  1821 
die erste Schenkung zum  B au der neuen P farrk irche  von 
M endrisio. —  24. E d o a r d o ,  E nkel von Nr. 23, * 24. m . 
1851, f  3. v ili . 1926, P rieste r 1873, P ro p s t von Sessa 
1874, von R an ca te  1875, P fa rre r  von G enestrerio 1877, 
bis zu seinem  Tode P rio r von S. Sisinio zu L a Torre 
von M endrisio, M itarbe ite r am  Osservatore cattolico von 
M ailand ; am  Bollettino storico della Svizzera ita liana , 
an  der Zeitschrift f. Schweiz. Kirchengeschichte, Verfasser 
von Storia ecclesiastica di M endrisio  (1922).

Zweiter Zweig. —  25. D i o n i s i o ,  U renkel von Nr. 5, 
B esitzer einer W ollstoffabrik  in M ailand ; H a u p tm a n n , 
t  vor 1570. —  26. G i o v a n n i  A n t o n i o ,  w ahrsch. 
B ruder von Nr. 25, E rzp ries te r von B alerna 1527-1546.
—  27. M ichelangelo, B ruder von Nr. 25, B a rn ab it u n te r  
dem  N am en E l i s e o ,  t  22. i. 1630 in R om , M önch in 
M ailand 1584, Professor der Philosophie und  der T heo
logie, G eneralv is ita to r, h ie rau f A ssisten t des Generals 
der K ongregation  und  selber General von 1592 an. —
28. G i o v a n  P i e t r o ,  Sohn von Nr. 25, E rzp ries te r von 
B alerna 1546, w urde um  1565 von den regierenden O rten 
abgesetz t, t  1567 in Ancona. —  29. L u i g i ,  Sohn von 
Nr. 25, zuerst Offizier des G erichts della R o ta  in Rom , 
1565-f 1599 E rzp ries te r von B alerna, v e rm ach te  sein 
Verm ögen dem  K ap ite l der S tiftsk irche. —  30. G e r o 

l a m o , Sohn von Nr. 25, t  vor 1590, tü ch tig e r A rzt, 
P ro c u ra to r 1569. — 31. B a r t o l o m e o , nach  E. T orriani 
Sohn von  N r. 25, P fa rre r von L igorne tto  1557-1565, 
dann  P ro p s t der S tiftsk irche  S. G iovanni D onarum  
in P av ia , wo er noch 1619 e rw ähn t w ird.

Dritter Zweig. —  32. G u i d o , U renkel von Nr. 4, 
w ahrsch. iden tisch  m it Guido, S ta tth a lte r  des P o d esta 
ten  von M endrisio 1503. —  33. P i e t r o , Sohn von Nr. 32, 
S ta tth a lte r  des P o d esta ten  v . M endrisio 1502 und  1505, 
selber P o d esta t 1506, als U n te rv o g t von Mendrisio 
erw. 1523-1540, einer der Z o llpäch ter der Vogtei und 
S teuereinnehm er 1528-1529, A nw alt u n d  N o tar, f  gegen 
1552. —  34. G u i d o , Sohn von Nr. 33, U n te rv o g t 1552, 
w urde 1553 in einem  Duell g e tö te t. —  35. A l f o n s o , 
Sohn von  Nr. 33, erw. als U n te rv o g t 1558-1591 ; m eh r
m als P ro cu ra to r von M endrisio 1573-1592, v e r tra t  1581 
M endrisio an  der T agsatzung  von B aden und  w ar 1593 
einer der A bgeordneten  nach  M ailand in den V erh an d 
lungen ü b er die E in fu h r von G etreide in die Vogtei. 
E r p ach te te  1577 m it zwei än d ern  T. den Zoll von Men
drisio au f 9 Jah re . —  36. S c i p i o n e , Sohn von Nr. 35, 
m ehrm als P ro cu ra to r 1593-1633, Reggente v. Mendrisio 
1596. —  37. A l f o n s o , Sohn von Nr. 36, * gegen 1602, 
g e tö te t 1631, P ro p s t von M endrisio seit 1627, begann 
den B au einer neuen  P farrk irche . — 38. G u i d o n e , 
Sohn von  Nr. 35, als U n te rv o g t e rw äh n t 1597-1621, 
m ehrm als P ro cu ra to r von M endrisio. —  39. P i e t r o , 
Sohn von Nr. 36, m ehrm als P ro cu ra to r 1634 - 1644, 
vielleicht iden tisch  m it P ie tro , der 1667-1679 als Fiscal 
der Vogtei e rw äh n t w ird, leb te noch 1684 u n d  w ar der 
W o h ltä te r  der K irche S. Sisinio und  des U rsulinerinnen- 
k losters von M endrisio. —  40. A l f o n s o , w ahrsch . 
Sohn von  Nr. 38, m ehrm als P ro cu ra to r 1625-1653, erw. 
als U n te rv o g t, m it m ehreren  U n terb rechungen  1636- 
1647, A bgeordneter zur V erteid igung der In teressen  
der Vogtei in  den A llianzverhandlungen  zwischen den 
regierenden O rten und Spanien 1634.

Vierter Zweig. —  41. G u i d o , E nkel von Nr. 32, * ge
gen 1523, t  vor 1596, U n tervog t. —  42. G r a z i o , B ruder 
von Nr. 41, P ro p s t von M endrisio 1564-f 20. IV. 1598, 
begann die G eburts-, E he- und  S terberegister. —  43. 
Cr i s t o f o r o , Sohn von Nr. 41, 1559-1622, Dr. theo l., 
P fa rre r von L igornetto  1588, von L a Torre von M endri
sio 1589-1594, von S tabio 1594-1597, K o ad ju to r, dann 
E rzp ries te r von B alerna 
c e s e o ,  Neffe von Nr. 43,
Maler, * 1612 (n ich t 1606) 
in M endrisio, f  1670 in 
Rom , Schüler Guido R e
nts in Bologna. Zahlrei
che Gem älde von ihm  
sind als W erke von Gui
do R eni v e rk au ft w orden, 
besonders nach  E ngland.
Francesco w irk te  in  Rom ,
M ailand und  Corno. Seine 
W erke sind ziem lich ü b e r
all in  E u ro p a  ve rb re ite t.
In  der Schweiz schuf er 
sieben B ilder fü r die A b
te i von Muri (1640), die 
1889 m it derselben v e r
b ran n ten , fe rner zwei B il
der in der a lten  K irche S.
Francesco in  Lugano, ei
nen C hristus am  K reuz 
in  der Sakristei von B a
lerna, das Bild vom  M ar
ty riu m  der hl. U rsula, 
das sich gegenw ärtig  in 
der K irche von La Torre befindet, sowie zwei B ilder 
in der P farrk irche  von M endrisio. Ih m  sch reib t m an 
auch  das Bild am  H o ch alta r der K irche S. G iovanni 
in M endrisio und  dasjenige der V erlobung der hl. Ju n g 
frau  in der P farrk irche  von R iva  San V itale zu. —  
45. F r a n c e s c o  I n n o c e n z o  (n ich t V incenzo), Maler, 
Sohn von Nr. 44, * 1649 (n ich t 1646), f  1712. Seine 
W erke befinden sich zum  grössten  Teil in E ngland. Im  
Tessin findet m an  von ihm  das B ild von M ariä O pferung 
in der P fa rrk irche  von Morbio Inferiore, fe rner ein

1599-1622. —  44. F r a u -

Francesco Torriani 
(Nr. 44).

Nach einem Kupferstich 
in J .  C. Füssli : 

Gesch. d. best. Künstler.
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Gemälde in  S. G iovanni in Mendrisio. Zwei Gemälde 
in der K irche von L a Torre stam m en w ahrscheinlich 
von ihm. N ach N agler schuf er auch zwei B ilder fü r 
die K irche von K rem sm ünster. —  46. G i a c o m o , Sohn 
von Nr. 45, t  im  A lter von 83 Ja h ren  30. XI. 1757 in 
Balerna. Dr. ju r .,  E rzp ries te r von B alerna 1702 bis zu 
seinem Tode, liess 1752 den grossen Saal der N u n z iatu r 
bauen. — 47. G i u s e p p e , Sohn von 45, P rio r von S. Bar- 
tom oleo von Corno. —  48. Cr i s t o f o r o  A n t o n i o , * 1660, 
t  2. III. 1711 in M endrisio, Dr. ju r ., aposto lischer N otar, 
P fa rrer von U ggiate und  1696 bis zu seinem  Tode P fa r
rer von L a Torre von Mendrisio.

Fünfter Zweig, t  1711. T o r r i a n i - M a r a i n i , erw ähnt 
seit 1557 m it F r a n c e s c o , t  10. v m  1586. —  49. A l e s 
s a n d r o , E nkel von Francesco, e rw äh n t 1647-1679, 
wird 1654 als U n tervog t von M endrisio g enann t, b e 
fehligte 1676 das K on tin g en t des Mendrisiot.to, das in 
die Jnnerschweiz auszog. P ro cu ra to r von Mendrisio.
— 50. A n t o n i o  F r a n c e s c o , Sohn von Nr. 49, t  1711, 
m ehrm als P ro cu ra to r 1683-1710, L etz te r der Torriani- 
Maraini.

Sechster Zweig. —  T o r m a n i  d e  B e l l i n z o n a . E r 
erscheint in B ellinzona zu Beginn des 13. Ja h rh . ; aus 
ihm  stam m en m ehrere N otare. B em erkensw ert is t, dass 
C a t a l i n a , U renkelin  von Nr. 4, Marcolo Rusconi, aus 
der Fam ilie der B usca, von Bellinzona-M agliaso, he ira 
te te  (s. u n te r  R u s c a , Nr. 168). Ih r  Sohn Giorgio 
(Nr. 170) füg te  seinem  N am en den N am en della Torre 
oder T orriani bei. So en ts tan d  der Zweig der R usca 
della Torre, der bis ins 17. Ja h rh . in Bellinzona bestand. 
CEfters kom m en die M itglieder dieser Fam ilie u n te r  dem 
alleinigen N am en della Torre oder T orriani vor.

Siebenter Zweig, T o r r i a n i  D ’A z z a t e . E r s tam m t ab 
von A g o s t i n o , E nkel von Nr. 6. —  51. F r a n c e s c o , 
* 1635, t  in  tragischer W eise in M ailand 1705, h a tte  sich 
m it zwei B rüdern  als K aufm ann  in dieser S ta d t n ieder
gelassen. —  52. N i c o l ò  A u r e l i o , gen. auch  N i c o l i n o , 
Sohn von Nr. 51, * 1690, t  23. x . 1723 in Mendrisio 
ohne N achkom m en, k au fte  1712 das Lehen Azzate 
und A bbiate , m it dem  G rafen tite l, liess sich in Men
drisio nieder, wo er um  1720 den h eu te  Pollini genannten  
P a las t bauen liess, h in terliess zahlreiche V erm ächtnisse 
zu G unsten der K irchen von M endrisio, B alerna, Corno 
und M ailand.

Verschiedene. —  53. S e b a s t i a n o  soll 1169 ein kleines 
M önchskloster in der Fam ilienbesitzung  von Torrello 
e rrich te t haben. — 54. MAr c h i s i o , von M endrisio, 
Zeuge in Bellinzona 1214, v ielleicht iden tisch  m it 
Marchisio, der 1203 den Bischof von Corno in  einem 
K onflikt zwischen dem  B istum  und  C hiavenna v e rtra t.
— 55. P i e t r o  oder P e t r a c c i o , w ahrsch. Sohn v. Nr. 54; 
he ira te te  die T och ter von Guido de Torre von Elenio ; 
G rundbesitzer in Elenio und  in L um ino ; P o d esta t des 
L uganertals fü r die S ta d t Corno 1241. —  56. M a r c h i s i o , 
Verw andter, v ielleicht Neffe von Nr. 55, v e r tra t  1244 
in Bellinzona den b e rühm ten  C ondottiere Simone Orelli 
in einem K onflik t m it dem  K ap ite l wegen den Z ehnten 
von Lum ino, f  vor 1278. —  57. G u g l i e l m o , Bischof, 
Sohn von R uggero, * um  1140, schon am  25. v u . 1197 
als Bischof von Corno erw ähnt, f  21. x . 1227 im  K loster 
Torrello, 1224 R ich te r im  Prozess der Sax gegen die 
D om herren von M ailand wegen der H errschaftsrech te  
im B leniotal, g ründete  das K loster Torrello und  die 
Spitäler S. Silvestro und  S. V itale in Corno, erh ie lt 
seiner L ebensführung  wegen den Beinam en « der Se
lige ». —  58. B e r g o n d i o , Neffe von Nr. 57, P ro p st 
von U ggiate und  D om herr von Corno, erw. 1252. — 
59. F r a n c e s c o , P o d esta t des L uganerta ls 1315-1316. 
Man weiss n ich t, ob er zu den T orre von Mendrisio 
gehört. —  60. B l a n d i z i o , von M endrisio, erw. als 
P ro p st von Agno 1333-1334. —  61. G i o r g i o , von Men
drisio, P o d esta t des Val Sesia (Italien) 1389. —  62.- 
63. G i o v a n n i  A n t o n i o  und  B a r t o l o m e o  w aren 1464 
u n ter den A nführern  der A ufständischen von Mendrisio 
gegen Aloisia, W itw e des Francesco Sanseverino, die 
sich flüchten  m usste. —  64. B a r t o l o m e o  w urde 1495 
zum K astlan  von Capolago e rn an n t, wo er 1498 noch 
lebte ; m an  weiss n ich t, ob er von Mendrisio war. —  65. 
M aestro P a o l o  arb e ite te  1592 m it än dern  L andsleu ten  
am  B au des V a tikan -P alastes u n te r  Innozens IX . —

[C. Trez7.ini.] —  66. G iu lio ,  von M endrisio, D om herr 
von Corno, einer der V orkäm pfer der G egenreform ation 
im  Tessin, im  Veltlin u n d  in G raubünden , 1596-1604 
R a t des N un tius G iovanni della Torre, beteilig te sich 
an  dessen U nterhand lungen , v e r tra t  ihn  an  den T ag
satzungen von 1597, 1599 und  1600, in te rv en ie rte  bei 
den K atho liken  in  G raubünden, dam it sie 1600 das 
B ündnis m it dem  W allis und  1602 m it F ran k reich  nicht, 
erneuerten , bem ühte  sich um  die R eform  der K löster 
in der Schweiz und  um  die G ründung der B ened ik tiner
kongregation . Als V e rtra u te r  des G ouverneurs Fuen tes 
d räng te  er im  Aug. 1604 zum  A bschluss des S onderab
kom m ens m it den zu Spanien neigenden b ündn . Ge
m einden. W ährend  des K onflik ts m it Venedig (1606- 
1607) s tan d  er in  V erbindung m it P a p st P au l V. Im  
Mai 1617 begab er sich an die bündn . Grenze u n te r  dem 
T itel eines P ropstes von L a Scala und t r a t  m it R udolf 
von P la n ta  in V erbindung. Im  folgenden Ja h re  bereite te  
er m it Cavali, Pom peius P la n ta , L. von M ont u. a. 
sowie m it dem  G ouverneur Feria  die A b trennung  des 
Veltlins vor u n d  nach  dem P ro te stan ten m o rd  im  V eltlin 
1620 leitete  er persönlich die neue O rganisation  des 
Landes. N ach der N iederlage der spanischen P a rte i 
in G raubünden  (1621) sand te  ihn  Feria  nach  B ellin
zona zu den geflüch te ten  L. von M ont, dem  Abbé Cas- 
telberg  und  ändern , um  den U n terhand lungen  m it M a
drid zuvorzukom m en. —  F r. B allerini : Compendio 
delle croniche della città di Como. — F. S. Q uadrio : 
Dissertazioni I I . —  Arch. S G  1849. —  F o rt. Sprecher : 
Kriege und Unruhen. —  II. R e in h ard t : Die Correspon- 
denz des A lfonso u. Girolamo Casati. — N u n tia tu rb e 
rich te  1596 - 1621 im  B undesarchiv. — [L. Joos.] — 
67. M i c h e l e , gen. von M ailand und  von M endrisio, 
Professor in  P av ia , f  1644. —  68. B a r t o l o m e o , Glocken- 
giesser in M endrisio, goss 1635 eine Glocke fü r die 
K irche S. Giovanni. — 69. D o m e n i c o , von M endrisio, 
M aler, a rb eite te  1682 am  bischöflichen P a la s t von 
Corno, schuf u. a. das Bild am  H o ch alta r u n d  dasjenige 
des hl. Aloysius in der Jesu iten k irch e  von Luzern. — 
70. Ca r l o , von M endrisio, Vergolder, w irk te  1689 an 
der K a th ed ra le  von Corno. —  71. G i u s e p p e  M a r i a , 
von Mendrisio, M itglied des Servitenordens, f  1783 in 
P iacenza, R edner, Professor der Philosophie und  der 
Theologie, Prov inzia l der L om bardei. — 72. G i o v a n n i  
B a t t i s t a , * 17. x n .  1774, f  9. x n . 1822 in  M endrisio, 
Chorherr von B alerna, b e rü h m ter R edner. —  73. A n 
t o n i o , P ro p s t von Mendrisio 1854-f 1859, Neffe von 
Nr. 71. Mit ihm  erlosch ein Zweig, der au f B e r n a r d o , 
U renkel von Nr. 6, zurückging. —  74. A n t o n i o , von 
Mendrisio, t  14. i. 1911 in M ailand, verm ach te  25 000 Fr. 
zu w oh ltätigen  Zwecken. —  BStor. 1879-1881. 1883- 
1885, 1889-1894, 1897-1915, 1928. —  A H S  1908 und 
1914. — B. H idber : Diplomata. —  E. F . von Mülinen : 
Helvetia Sacra. — J . C. Füssli : Gesch. der besten 
Künstler. —  S K L .  —  G. B ianchi : A rtis ti ticinesi. —
S. M onti : A tti. —  G. B uetti : Notizie storiche-religiose.
—  G. Sim ona : Note di arte antica. —  S. B orrani : Ticino  
Sacro. —  K . M eyer : Blenio u. Leventina. —  Period, 
d. Soc. Stor. com. I I ,  IV , IX . —- A S  I. —  A S H B .  — 
Archiv, stor. d. Svizzera italiana  1928. — M onitore di 
Lugano  1922, 1924. —  LL. —  A. Oldelli : D iz. —  A. Ba- 
roffio : M emorie storiche. —  Derselbe : Storia d. C. T i 
cino. —  Derselbe : D ell'Invasione francese. —  St. 
Franscin i : La Svizzera italiana. — P. Vegezzi : E sposi
zione storica. —  P. Savio : I  Vescovi di Como. — G. Tu- 
razza : La successione dei Vescovi di Como. —  G. P o 
lp e tta  : Briciole di storia bellinzonese. —  E. P o m e tta  : 
Come il Ticino. —  Derselbe : La guerra di Giornico. — 
Educatore 1911. —  C. C antù  : Storia d. città e diocesi 
di Como. —  L. B ren tan i : Codice diplomatico. —  D er
selbe : M iscellanea storica. — Derselbe : L ’antica chiesa 
matrice di S . Pietro di Bellinzona. — G. Campiche : 
Die Comm unalverfassung von Corno im  12. und 13. Jahrh.
— E. T orriani : Storia ecclesiastica di M endrisio. — 
R H E  191 3  u nd  1926 .  [C. T re/zini.]

T O R R I C E L L A  (K t. Tessin, Bez. L ugano. S. GLS). 
Polit, und  K irchgem . Torexelle 125 4  ; Torexella und  Tor- 
rixella  1 33 6  ; Thuresela, Torresela und  Torrisela 147 8  ; 
Turricella  1586 .  Die politische Gem. w ird 1335  erw ähnt. 
Man fand  in  T. fü n f p räh isto rische B randgräber, 1916
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auch  G räber aus dem  christlichen  M itte lalter. Der 
B ischof von Como besass in T. Z ehn trech te , die 1372 er
w äh n t w erden. A uf dem  M onte B aro, zwischen T. und 
Sigirino, s tehen  die U eberreste  einer B urg  oder eines 
W ohn tu rm s. U ebcr andere B efestigungsw erke au f Ge
m eindegebiet s. A rt. T a v e r n e . In  der I. H älfte  des 
15. Ja h rh . h a tte  T. dem  H erzog von M ailand 20 Solda
ten  zu stellen. Am 9. x u .  1478 setz ten  eidg. T ruppen  
einige Scheuern in B rand . K irchlich  gehörte  T. u rspr. 
zu Agno, w urde aber vor 1566 eine Filiale von 
Agno und  1615 k irch lich  selbständig. 1469 w ird eine 
K aplanei e rw ähn t. Die K irchgem . k au fte  sich 1676 von 
der V erpflichtung zum  U n te rh a lt der S tiftsk irche  von 
Agno los. 1910 kam  sie zum  D ek an a t Lam one. Die St. 
M auritiuskirche (heute P farrk irche) w ird schon 1361 
erw ähn t. 1640 w urde sie vergrössert, 1929 restau rie rt. 
A uf den a lten  Teilen en tdeck te  m an  v or einigen Jah ren  
ein Jü n g stes  G ericht aus dem  E nde des 15. oder A nfang 
des 16. Ja h rh . Die S. R occokapelle befand  sich 1578 
im B au und  w urde 1928 re s tau rie rt. Bevölkerung : 1591, 
ca. 500 E inw . (m it Taverne) ; 1626, 330 ; 1930, 610. — 
Vergl. BStor. 1879, 1881, 1882, 1889, 1890. —  Riv. 
arch. com. 1914, 1917, 1922. —  S. M onti : A tti. —
G. Sim ona : Note di arte antica. —  L. B ren tan i : Codice 
diplomatico. —  Derselbe : Lugano e il Ceresio. —• M oni
tore di Lugano  1921. —  E. Maspoli : La pieve d ’A gno. 
—  L L . [G. T.]

T O R R  IC E LU A ( T o r r i c e l l i , T o r o x e l l i ). F am i
lie von Lugano, die aus T orricella s ta m m t und  schon 
1493 das B ürgerrech t von L ugano besass. —  1. A n 
t o n i u s  de rangonibus de Turixellis, von P a rm a , P o 
d esta t des L uganerta ls 1430. —  2. C r i s t o f o r o  w ar 1493 
einer der A nführer der G hibellinen von L ugano, befand 
sich am  24. I. 1500 u n te r  den Ghibellinen, die den 
Franzosen  das castello grande und  das castello piccolo 
in B ellinzona W egnahmen. —  3. S i m o n e  (1518-1532), 
G lockengiesser in Lugano, schuf Glocken fü r Scazza, 
L ugano (S. Rocco) und  S. Lucio im  Val C avargna. —
4. Cr i s t o f o r o , Dr. theol. e t ju r .,  A rchidiakon der 
K a th ed ra le  Basel 1558. —  5. Ch r i s t o f o r o , Dr. theol., 
E rzp ries te r  von B ellinzona 1610-1627, v ielleicht iden 
tisch  m it C r i s t o f o r o , der um  1587 D om herr von 
K o n stanz  w urde. —  6. G i u s e p p e  A n t o n i o , Maler,
* 13. IV. 1710, s ta rb  w ahrsch. im  E isass (u n bekann t 
w ann) u n d  —  7. A n t o n i o  A n d r e a , b e k an n t u n te r  
dem  N am en G i o v a n n i  A n t o n i o , sein B ruder, Maler,
* 15. XI. 1716 in Lugano, t  w ahrsch. im  E isass, wo 
er noch 1807 lebte. Die beiden B rüder a rb e ite ten  
ba ld  zusam m en, bald  allein, in Ita lien , in  der Schweiz 
u. a. O. Es is t n ich t im m er leich t, ihre W erke von 
e inander zu un terscheiden . In  Lugano schufen sie zusam 
m en u. a. die F resken  in der R osenkranzkapelle  der E n 
gelskirche, die herrlichen  Fresken  im  Chor der K a th e d ra 
le (1764), die M alereien im  K ap u zinerk los ter ; schm ück
ten 1748 - 1750 den Innern  Chor der S tiftsk irche von 
E insiedeln , a rb e ite ten  1746 u. 1750 in der K losterkirche 
von F ah r, 1749 in der Jesu iten k irch e  in L uzern, schufen 
1756 die Fresken  am  A lta r der M uttergo ttes in der K ir
che von Magliaso und a rb e ite ten  auch  in der P farrk irche  
von Dongo. Giuseppe A ntonio m alte  1777 schöne F res
ken in der S. B arnard inokapelle  in  Malesco und  arb e ite te  
in der S tiftsk irche  von E insiedeln. G iovanni A ntonio 
schm ückte  1774 das Gewölbe der K apelle der M adonna 
delle Grazie in der K a th ed ra le  von Lugano. E in T., 
w ahrscheinlich einer der beiden B rüder, m alte  1789 in 
der K apuzinerk irche von Faido. —  8. R o cco , Maler, 
A rch itek t und  K upferstecher, * 24. I. 1752 in Lugano, 
t  gegen 1811, schuf die P läne  und  die A usschm ückung 
des a lten  T heaters von Lugano (1804-1805) und  1793 
den S tich  einer A nsicht von L ugano, ferner sechs 
kleine Gem älde, welche die Ereignisse in Lugano von
1798 und  1799 darstellen . N ach L. S im ona schm ückte  
er das Gewölbe u n d  den Chor der S tiftsk irche von Agno 
(1791). V ielleicht is t er iden tisch  m it dem  K ü n stle r, der 
1796 als K alkograph  in  den D ienst B onapartes gerufen 
w urde und  der zu Beginn des 19. Ja h rh . an der A us
schm ückung  des Palazzos Sala in Corno a rb eite te . 
H au p tm an n  der N ationalgarde  von L ugano 1798. — 
9. A n t o n i o  M a r i a , in den E reignissen E nde Apr.
1799 A nhänger der « B rigan ti ». Sein H aus w urde ge

p lü n d ert. —  10. G i o v a n  B a t t i s t a , f  17. m . 1848 in 
Lugano im  A lter von 67 Ja h ren , C horherr von Lugano. 
R edner und Schriftste ller, M itarbe ite r des Cattolico 
und  anderer P ub lik a tio n en , verfasste  u. a. : Esposizione  
di alcune cattoliche verità (1831) und  Orazioni Sacre e 
Dissertazioni Storico-polemiche (10 Bde., 1837-1839). —
11. G i o r g i o , * 23. v. 1800 
in  Lugano, + in R uss
land , u n b ek an n t w ann,
A rch itek t, b a u te  1832- 
1836 den B örsenpalast in 
Odessa, w ar 1837 A rch i
te k t  dieser S ta d t.— S K L .
—  D S k r .  1 8 9 2 ,  1 8 9 5 ,
1903, 1904, 1928. —  Pe
riod. d. Soc. stor. com. I.
—  G. B ianchi : A rtis ti t i 
cinesi. —  L. B ren tan i :
Miscellanea storica.—  P a
gine nostre 1. —  L L . —■
A. Bidelli : D iz.—  S. B or- 
ran i : Ticino sacro. —
D erselbe : Bellinzona, la 
sua chiesa ed i suoi A rc i
preti. —  E. P o m e tta  :
Come il Ticino. —■ S.
M onti : A tti. —  P. Vegez- 
zi : Esposizione storica. —
St. F ranscin i: La Svizzera  
italiana. [C. T re zz in i .]

T O R T I .  Fam ilie  von M endrisio (erw. 1564) und 
Stabio. —  G i u s e p p e ,  von S tab io , in M endrisio, w ahrsch. 
iden tisch  m it Giuseppe, f  7. x . 1829 in M endrisio, Sei
denhändler, 1798 einer der tä tig sten  A nhänger der cis- 
alp in ischen R epublik , w urde 1799 beim  A ufstand  gegen 
die helvetische R egierung zum  Tode v e ru rte ilt , aber 
von Francesco Sore lla  g e re tte t, am  29. i. 1800 zu einer 
Busse und  zur V erbannung  veru rte ilt. —  BStor. 1890. 
1892. — A S H R .  — S K L . —  A. Baroffio : Dell’invasione  
francese. —  St. F ranscin i : Storia della Svizzera italiana.
— R. B aum ann  : Die Schweiz. Volkserhebung im  F rü h 
ling 1798. [C. T.]

T O R T O G L I O  (K t. Tessin, Bez. Lugano). A ltes D orf 
zwischen Breno u n d  Miglieglia, wo seine R uinen  noch 
zu sehen sind. Tortulio  1121. T. w ird 1335 als Gem. er
w ähn t. Es bezah lte  seine Z ehnten  dem  K loster St. 
A bbondio von Corno u n d  1431 der K irche S. Lorenzo 
von Breno. N ach der Sage soll die B evölkerung von T. 
durch  die P est dah ingerafft w orden sein. A uf alle Fälle 
w urde das D orf vor 1445 verlassen ; ein Teil der Be
vö lkerung  begab sich im  16. Ja h rb . nach  Miglieglia. 
E in  langer S tre it zwischen Miglieglia und  Breno über 
die G erich tsbarkeit und  den Besitz von G rundstücken  
von T. kam  erst 1890 zum  Abschluss. —  BStor. 1915. —
E. Maspoli : La pieve d ’Agno. — G alli-T am burin i : 
Guida del Malcantone. —  L. B ren tan i : Codice d iplo
matico. [C. T.]

T O S A B E N I S ,  A n t o n  d e ,  Dr. des kanon. R echts, 
A rchidiakon u n d  K anonikus von T rien t, A u d ito r an 
der p äp stlichen  K urie, w urde am  10. v. 1456 von P ap st 
Calixtus I I I .  zum  B ischof von Chur e rn an n t, erw irk te 
vom  P ap ste  die A ufhebung von E xko m m u n ik a tio n  und 
In te rd ik t,  die dieser ü ber seinen von K aiser F ried 
rich  I I I .  b eg ünstig ten  Gegenbischof L eonhard  W yss- 
m ayer u n d  dessen A nhänger v e rh än g t h a tte . Als aber 
Bischof T. am  1. x . 1456 in die bischöfl. Residenz in 
Chur einziehen w ollte, w urde er vom  Schlage betroffen , 
ohne die W eihen em pfangen zu haben . —  J . G. M ayer : 
B istu m  Chur I, p. 455. [L. J.]

T O S C A N E L L I .  Fam ilie von Sonvico, wo sie schon 
1514 u n te r  dem  N am en Toschanellus de Rolandis e r
w ähn t w ird. —  G i o v a n  B a t t i s t a ,  * zwischen 1772 
u. 1775, 1814 einer der A nführer der R evolu tion  von 
Giubiasco u n te r  H au p tm an n  Airoldi. A nfangs Sept. 
gl. J . w ar er einer der drei A bgeordneten  der provis. R e
gierung an  die T agsatzung  von Zürich. —  Vergl. L. 
B ren tan i : Codice diplomatico. —  BStor. 1883, 1921, 
1925. — A. Baroffio : Storia del Cantone T icino. — 
W . Fetscherin  : Repertorium  der Eidgenössischen A b 
schiede 1813-1848. [C. T.]

Giovan B at t is ta  Torricelli 
(Nr. 10).

Nach einem Oelgemälde.
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T O S C A N O ,  T O S C A N  (TuSCHGAN. T o s k a n ) . F am i
lien des K ts. G raubünden. Die noch b lühende katho l. 
Linie s tam m t von A ndergia im  Misox, w ar ab er früher 
auch in Roveredo e ingebürgert. —  1. G i a n  G i a c o 
mo, D om herr von Chur, bete ilig te  sich lebhaft an  den 
politischen W irren  der I I I  B ünde. P ro p s t von S. V ittore 
1617-1630. — J . S im onet : R atica  varia  V I, V III . — 
Einsiedler Kalender 1928. —  [J .  S.] —  Der p ro tes tan t. 
Zweig (Toskan, Tuschgan) is t sehr w ahrsch. zur Zeit der 
G egenreform ation nach  dem  R heinw ald  übergesiedelt 

und  h eu te  noch in Splügen einge
b ürgert. W appen : g e te ilt durch  b lauen 
B alken m it 3 goldenen S ternen, oben 
in Schwarz schreitender silberner 
S torch , un ten  5 m al gespalten  von 
Silber und  Schwarz, oben in Schwarz
nach  rech ts schreitender S torch. —
2. J a k o b  Toscano, von Misox, wurde 
am  26. IV. 1542 vom  S trafgerich t in 
Chur m it ändern  V olksführern der 
Pensionen wegen b e s tra ft und 5 Jah re  

der politischen Æ m ter enthoben. P o d esta t zu Bormio 
1545-1546. — 3. Ca s p a r , von Misox, L an d esh au p tm an n  
im V eltlin  1659-1660, B annerherr im  Misox, weshalb 
dieser Zweig sich sp ä ter « T. del B anner » benannte.
— 4. A n t o n i  T u sk an t w irk te  E nde des 16. Ja h rh . und
anfangs des 17. als B aum eister in B unzlau in Schlesien.
— 5. P ie t r o  h a t  sich 1692 und 1693 durch  2 Gemälde 
b ekann t gem acht, eines in  der K irche M adonna del 
P o n te  chiuso, das andere in  St. A ntonio in R overedo. —
6. G i u s e p p e  G io r g io  Toscano del B anner, 17. n .  1822-
1. x. 1851, Sohn eines K am infegers, der sich in W ien ein 
grosses Verm ögen, Ziegeleien, M ühlen, Bergwerke und 
die H errschaft S itzen thal bei Melk (W ien) erworben 
h a tte , kam  1842 m it seinem  Onkel in die Schweiz und 
sam m elte M aterialien fü r eine Geschichte G raubündens, 
m achte  Reisen nach D eutsch land  und  s tan d  im  V erkehr 
m it vielen G elehrten in  Œ sterreich  und D eutschland, 
w ar lite rarischer M itarbeiter der (Estreichischen B lät
ter fü r Literatur und K unst und  anderer Zeitschriften, 
gab 1848 Die deutsche N ationalliteratur aller Länder 
der östreichischen Monarchie heraus. —  G. G. Toscano 
del Banner... (W ien 1852). — Voce 1926, Nr. 11. —
7. J a kob  T uschgan, von Splügen, L andam m ann  des 
Rheinw alds um  1655, v e r tra t  dieses H ochgericht auf 
den B undestagen  1655, w urde in  diesem  J a h r  vom  
Obern B und zum  V erw alter der H errschaft Saßen er
n an n t, f  um  1659. —  8. S i m o n , * 29. v u .  1875, Zeich
nungsichrer an  der Sekundarschule in  Chur seit 1898, 
verd ien t um  den Z eichenunterrich t an  der Volksschule 
in G raubünden. —  LL. —  Theod. v. Mohr : Dokumenten
sam mlung. —  A. M. Zendralli : M isoxer Baumeister 
u. Stukkatoren. —  B undes Lagsprotokolle 1655, p. 175.
— A rchiv Saßen. [L. J .]

T O S C H I N I .  Fam ilien  der K te . G raubünden u. Tes
sin.

A. K a n t o n  G r a u b ü n d e n .  TOSCIIINI (auch T o s c h in o ). 
Fam ilie von Soazza (Misox). Sie t ra t  im  politischen Le
ben der T alschaft hervor und  zäh lt m ehrere L an d am 
m änner, sowie verschiedene Theologen, u. a. — N i 
colaus  F r a n z , P ro p s t von S. V itto re  1789-1821, D om 
herr von Chur 1787. —  F r a n z , * 1825, P ro p st von S. 
V ittore 1856-1878, D om herr 1858, f  10. x. 1878. — 
L u i g i , K reispräsiden tim  Misox 1887.— L L .— L L H .  — 
Einsiedler Kalender 1927, p. 71. [Joach. Zaiuio u. J .  S.]

B. K a n t o n  T e s s i n .  Fam ilie von Leontica. — A l 
f o n s o , * 1874, f  25. IV. 1925 in L eontica, P lä rre r  von 
Cämpo-Blenio, dann  L ehrer am  Pio I s ti tu to  von Oli- 
\  one, P fa rre r  von Contone und  R ivera , V erfasser von 
Storia della valle di Elenio  (1905), einer der G ründer des 
tessinischen B ienenzuchtvereins, R ed ak to r von L ’Ape.
— LL. — Popolo e Libertà, 28. IV. 1925. [C. T.]

T O S E T T I .  Fam iliennam e von Verdasio (In trag n a).
W appen  : in B lau ein Säugling in b raunen  W indeln, 
au frech t au f grünem  Schildfuss (1710, V ariante). — 
P a t r iz io , * 31. v u . 1865, Professor, Dr. h. c. der P ä 
dagogik, Schulinspektor 1896-1916, D irek tor der S ta d t
schulen von Bellinzona 1917-1924, Verfasser zahlreicher 
Schulbücher, u. a. der Vita nuova, einer dreibändigen 
Anthologie, E hrenm itg lied  der A ssociation universelle

des in s titu tio n s  de p révoyance de Paris (1904) .  — 
A L IS  1914 .  ' [C. T.]

T O S S  ( T h o s ,  T o o s )  (s. auch  T h o o s  und  Toos). 
Fam ilie der S ta d t Zug und  der Gem. B aar, die aus 
A rth  (Schwyz) stam m te. R u d o l f  Tosso w ird 14 0 3 ,  
P e t e r  Tosser in B aar 143 5  B ürger in Zug. — 1. G e r 
m a n  w urde Seckeim eister 1488 ,  R atsh err in Zug 1501 ,  
Vogt zu R isch u n d  Cham. —  2. O s w a l d ,  t  17. i. 1541 ,  
Vogt zu N euenburg  1 5 2 2 -1 5 2 4 ,  A m m ann von S ta d t und 
A m t Zug 1 5 2 7 - t  1 5 4 1 ,  oft T agsatzungsgesandter. Seine 
A m m annschaft fä llt in die Zeit der K appelerkriege ; 
im  ersten  Feldzug 1 52 9  s tan d  T. als H au p tm an n  im 
Felde ; im  zw eiten 1531 half er den L andfrieden  von 
D einikon errichten . —  Vergl. LL. — Gfr. 23 ,  p. 3 3 9  ; 
65 .  p. 125.  —  E. Z um bach : Die zuger. A m m änner  (in 
Gfr. 85 ,  p. 1 27-1 2 9 ) .  [W. J .  M e y e r . ]

T O S S Y  ( T o s s i ,  T o s s i s ,  T o s i s ) .  — I. Sehr a lte r 
Fam iliennam e des K ts. F reiburg , der 
schon um  120 0  in der Gegend von 
Billens, 14 4 5  und  145 6  in  R ech th alten  
u n d  15 5 5  in Villarsel su r M arly v o r
kom m t. — II . f  Fam ilie der S ta d t 
F reiburg , d o rt schon 13 4 4  und  1428  
erw ähn t. W appen : in R o t ein silber
ner, senkrech t gestellter Pfeil ohne 
F litsche ü b er grünem  D reiberg, be
se ite t oben von zwei goldenen Sternen 
(V arianten). —  1. P e t e r ,  H eim licher 

1 5 2 1 -1 5 2 7 ,  153 8  ; B auherr 1 5 2 3 -1 5 2 6  ; V enner des 
N eustad tv ierte ls  1 5 2 6 -1 5 2 7 ,  des Kl. R a ts  15 2 7 -1 5 3 5 ,  
1 5 3 8 -1 5 5 6  ; R ek to r des Sp itals 1 5 2 7 -1 5 3 0 ,  Seckelmei- 
ste r 1 5 3 0 -1 5 3 3 ,  L andvog t von Corserey 1 5 3 3 -1 5 3 6 ,  von 
Locarno 1 5 3 6 -1 5 3 8 ,  D irek to r der Grossen B ruderschaft 
1 5 4 3 -1 5 4 6 ,  152 9  ins P a tr iz ia t aufgenom m en, v e r tra t  
F reiburg  als Schiedsrichter in der Zusprechung der 
H errschaft Corbières an  die S ta d t F reiburg  ; t  1561 .  —
2.  F r a n z , Sohn von Nr. 1, 15 4 6  ins P a tr iz ia t aufgenom 
m en, L andvog t von F o n t 1 5 5 0 -1 5 5 5 ,  von E verdes- 
V uippens 1 5 5 9 -1 5 6 4 ,  H eim licher 1 5 5 5 -1 5 6 0 ,  1 5 6 5 -1 5 6 8 ,  
t  1568 .  — LL. — Fuchs-R aem y : Chronique frih. — 
M D R  X X III . —  A. W eitzel : Répertoire (in A S  H F  X). 
—  P. de Zurich : Catalogue (in A F  1919) .  —  J . N iquille : 
Les baillis de Corserey (in A F  1931).  —  J . Gum y : 
Regeste d ’Hauterive. — P. Æ bischer : Catalogue des fa 
milles d ’après le rôle d ’impôts de 1555. — Nie. C onstantin  
B lancs Chronik u. A m m ans « E x tra its  » (Mss. im  S ta a ts 
archiv  Freiburg). [G. Cx.)

T O T E  H A N D . Als T. II. (lat. m anus mortua, franz. 
mainmorte, ita l. manmorta) w urden früher, als die K lo
ste rg ü te r steuerfrei w aren, ju ris tisch  besonders die 
K irchen (K orporationen , K löster, S tiftungen  usw.) in 
ih rer E igenschaft als verm ögenbesitzende R ech tssub
jek te  bezeichnet, weil alle V erm ögensgüter, die in  ihre 
H ände gelangten , fü r den rechtlichen V erkehr und 
die w irtschaftliche P ro d u k tio n  gleichsam  ab starben . 
Es lag  eben im  W esen dieser R ech tssub jek te , die ihnen 
zugekom m enen G üter zu behalten  und n ich t w ieder in 
Verkehr zu setzen. Grosse G üteransam m lungen in der T.
H. ko n n ten  aber ein rechtliches u n d  w irtschaftliches 
U ebergew icht zum  N achteil des S taa tes  und  seiner E in 
wohner bilden. D arum  h a tte  der S ta a t das B estreben, 
dem Erw erbe der T. H. im  öffentlichen In teresse  S chran 
ken zu ziehen. Die diesem  Zwecke dienenden, auf die 
staatliche  K irchenhoheit sich g ründenden  sog. « A m orti
sationsgesetze » bestim m en, ob und in welchem  Um fang 
die T. H. Sachen, nam entlich  G rundstücke, du rch  K auf, 
Schenkung oder letztw illige V erfügung erw erben kann . 
In den K an to n en  U ri und  L uzern  z. B. bedürfen  E r
w erb und V eränderung von K loste rgu t der s taatlichen  
Genehm igung. — E. H uber : System  und  Gesch. des 
Schweiz. Privatrechts I I ,  p. 33. —  U. L am pert : Die 
rechtliche Behandlung des kirchlichen E igentum s in  der 
Schweiz. —  U. L am p ert : Kirche und Staat in  der 
Schweiz I I , 5. A bschn itt, K ap. 13. — C. Gareis und 
Ph. Zorn : Staat u. Kirche in  der Schweiz. —  A. H older : 
Compte rendu du I V e Congrès scientifique de F r i
bourg. — A. H older : Das kirchliche Vermögensrecht des 
K ts. Freiburg. [ H i l o e b r a n d t . ]

T O T F A L L .  U n te r T. (Fall, Sterbefall, H auptfall, 
m ortuarium ) v e rsteh t das deutsche P riv a tre ch t die
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or sich 1384 V ogt und  M eyer n a n n te  und  die zerstö rte  
B urg der H erren  von K ü ssn ach t erw arb  u n d  w ieder au f
b au te . f  1391 als le tz te r  des S tam m es. Seine E rb to c h te r  
e rs te r E he —  9. J o h a n n a  verm äh lte  sich m it H eintz- 
m an n  von H unw il, dem  Sohne ih rer S tie fm u tte r  und 
b rach te  diesem  den grossen v ä te rlich en  R e ich tu m  zu.
—  10. M a r g a r e t h a , Schw ester von Nr. 8, M eisterin 
des F rau enk losters E ngelberg  1378. —  Vergl. W. Merz : 
Burganlagcn  . . . des K ts. A argau  (m it S tam m tafel). — 
R. D ü rre r : Die Freih. v. Ringgenberg u. der R inggen
berger Handel (in J S G X X I). — D erselbe: K unstdenk
mäler von Unterwalden. —  Gfr. Reg. [R. D.]

T O U C H O N  ( T o c h o n , T o c h e n e t ) .  N euenburger F a 
m ilie von L a Sagne, wo sie seit dem  15. Ja h rh . e rw äh n t 
wird. E in  Zweig bü rg erte  sich 1603 in N euenburg  ein.
—  1. P i e r r e  F r é d é r i c , * 1751, f  2. n . 1814 in La Chaux 
de Fonds, französischer P fa rre r  von Basel 1778-1791, 
S chulinspek tor von N euenburg 1791-1796, P fa rre r in 
Valangin 1796-1804, dann  in L a C haux de Fonds, P rä 
siden t der helvetischen  G esellschaft 1797, Verfasser 
von einigen Schriften . —  Biogr. neuch. I I . —  H e n r i , 
von N euenburg, 12. I. 1823 - 30. XII. 1895 in N eüenburg, 
G rossrat 1852, S ta a ts ra t  1862-1868 und  1870-1876, 
P rä fek t von N euenburg von 1884 an. —  N euenburger 
T agespresse, D ez.-Jan . 1895-1896. [L. M.]

T O U R  DE  P E I L Z  (LA)  (K t. W aad t, Bez. Vevey. 
S. GLS). S ta d t und  Gem. Turre de Peil, de Pel 1229. 
W appen  : gespalten  von Silber und R o t m it 2 T ürm en 
in gew echselten F arben . Man fand  1903 in  L a T our 
2 K riegergräber aus der l i .  L a T ène-Zeit, U eberreste  
von röm ischen Siedelungen und  eine M erkur-S ta tue tte , 
ferner m erow ingische G räber, teils aus dem  6., teils 
aus dem  9 Ja h rh . Im  frü h es ten  M itte la lter gehörte diese 
O rtschaft zum  G ebiet von Vaccins, w ovon der Bischof 
von Genf 1005 den 4. Teil dem  Bischof von S itten  a b 
tra t. D ieser blieb n ich t lange in dessen B esitz. Im  12. 
Ja h rh . gehörte  er den Grafen von Genevois, die do rt 
einen T urm  zur B eobach tung  von Vivis geb au t zu 
haben  scheinen, in dem  sie eine M inisterialenfam ilie 
ansiedelten . Diese trug  dessen N am en u n d  k om m t von 
1168 an vor. Die H erren  von Fruence besassen an d er
seits den nörd lichen  Teil des Gebiets von Vaccins. A n
dere B esitzer h a tte n  d o rt ebenfalls Lehen, so der H err 
von B lonay u n d  die /E b tissin  von St. P ierre  in Lyon 
1282. D urch P e te r  von Savoyen erlang te  La T. seine 
B edeutung. E r erw arb 1251 den B esitz P h ilip p e’s de

sen Sohn — 4. U l r i c h  dem  Meyer von 
K ü ssn ach t 1314 e rlisch t diese N ebenli
nie. —  5. W a l t h e r  I. von T o ttik o n ,
R itte r  1318, zu L uzern  t  vor 1320, G ü te r
besitzer in D o ttik o n . Seine S ö h n e —  6.
U l r i c h , B esitzer der G ebreiten in  S tans 
1314-1320 u n d  — 7. H e i n r i c h  1320. Die 
b ed eu ten d ste  P ersö n lich k e it is t — 8.
W a l t h e r  IT. (1330-1391), L andm ann  
zu U n terw alden , B esitzer der G ebreiten 
zu S tans und  w ahrsch . sesshaft au f der 
R osenburg  zu S tans, deren  N achbargu t 
noch h eu te  T o ttik o n  heisst. Seine erste 
G a ttin , Jo h a n n a  B ocklin, die T ochter 
des österreichischen Vogtes zu R o ten 
burg , b rach te  ihm  das M eyer- und  K ell
n e ram t E m m en zu ; seine zw eite  G attin  
Cäzilia von Mos, die W itw e des Obwald- 
IIer L andam m anns Georg v o n  H unw il, die 
V ogteigew alt ü b er Hergisw il, von der sich 
die D orfleute 1378 los k au ften . E r w ar 
österreichischer D ienstm ann  und  L ehen
träger zu M erlischachen u. Schwyz 1362, 
sowie der zerstö rten  Burgen N euhabs
b urg  u. M eggenhorn u . des H ofes u. Ge
rich tes  zu K ü ssn ach t seit 1370. 1381 
w urde er Schiedsm ann U nterw aldens im  
R inggenberger H andel, ab er deshalb bei 
dem  im  L ande da rü b er ausgebrochenen Das Schloss La Tour de Peilz. Nach einer Photographie.
Scherbengericht der gem einsam en L ands
gem einde Ob- und  N idw aldens zu W isserlen 1382 m itbe- i la T our, der der le tz te  dieses N am ens gewesen zu sein 
troffen u. au f ewig aller Æ m ter und  W ürden  unfähig  er- j  schein t, dann  1255 denjenigen des R itte rs  Guillaum e 
k lärt. E r h a tte  sich schon zu A nfang der Bewegung 1381 ; de Fruence, m ach te  daraus eine H errschaft, die er 1268 
in Luzern eingebürgert u. zog je tz t  nach K üssnach t, wo | seinem  Vogt in der W aad t, Hugo von Palézieux, ver-

Abgabe, welche dem  G rundherrn  beim  Tode eines ITof- 
hörigen aus dessen N achlass zu en trich ten  war. U r
sprünglich  h an d elte  es sich u m  eine Schuld des T oten  
an  seinen H errn . S p ä ter e rk lä rte  m an  sich die Abgabe 
als Folge der H örigke it oder als eine A rt G rundzins, m it 
dem  das G ut b e la s te t w ar. —  I. W enn  der T ote  keine 
K inder h a tte , so zog der G rundherr in  frü h es ter Zeit 
die ganze H in terlassen sch aft an  sich, sp ä te r  n u r noch 
die F ah rn is, w ährend  er die G rundstücke  den ihm  
ebenfalls angehörenden  V erw andten  tiberliess. — 
II. W aren  K inder vo rhanden , so ging das G ut sam t 
In v e n ta r  an  diese ü b er ; la u t den Schweiz. Öffnungen 
erh ie lt der H err dan n  n u r  das beste H a u p t des Vieh
standes, sowie das beste S tü ck  des H eergerätes (W allen 
und  A usrüstung  des M annes) oder der G erade (Aus
s teuer der F rau ), da ru m  sprach  m an  gelegentlich auch 
von « G ew andfall ». Im  Vergleiche zu den deutschen 
Quellen zeigt das Schweiz. F a llrech t m ildere Form en. 
—  I I I .  D er T. m usste  bis zum  d re iß ig s te n  Tage nach  
dem  Tode e n trich te t sein, vorher du rften  die E rb en  den 
N achlass n ich t teilen. — E. H u b er : System  und  Gesch. 
des Schweiz. Privatrechts. —  A. H eusler : Institu tionen  
des deutschen Privatrechts I, p. 137. —  Grim m  : Weis- 
tümer. [ H i l d e b r a n d t . ]

T O T T I .  Fam ilie  von B iasca. —; C a r l o  G i u s e p p e ,  
S ta tth a lte r  des L andvog ts von der R iv iera , s tifte te  1766 
eine C horherrnpfründe in  B iasca m it der V erpflich tung  
fü r den In h ab er, im  Flecken die K inder unen tge ltlich  
zu u n terrich ten . —  BStor. 1888. [C. T.]

T O T T I K O N ,  von.  Adeliges L uzern  er u. U n te r - - 
w aldner G eschlecht. S tam m o rt des 
Geschlechtes ist das aargau ische D orf 
D o ttik o n  (Bez. B rem garten), wo es 
noch sp ä ter b eg ü te rt is t, wo ab er von 
einer B urg n ich ts b ek an n t ist. Es t r i t t  
erst um  die M itte des 13. Ja h rh . in L u 
zern u. der Urschweiz auf. W appen : ei
ne steigende Spitze, besteck t m it zwei 
K ugelstäben . — 1. R u d o l f , B ürger 
von L uzern  1257-1273, b esitz t bereits 
1262 ein A lplehen in U nterw alden  

vom  A b t von M urbach. E in  B ruder is t w ahrschein
lich —  2. U l r i c h  der M eyer von K ü ssnach t, R itte r  
1257-1270, dessen Sohn — 3. H e r m a n n  der Meyer,
R itte r ,  m it dem  gleichen W appen  (nur dass die
Spitze in einen W inkel verw andelt ist) siegelt. Mit des-



TOUR DE PEI LZ TOURBILLON 31

m achte. Sein N achfolger, G raf Ph ilipp  von Savoyen, 
nahm  sie aber w ieder zurück, indem  er m it Hugo die 
H errschaft Gudrefln dagegen austau sch te , in der Ab
sicht, den dem  Bischof von L ausanne un ters teh en d en  
S täd ten  L ausanne und  Vivis 2 F estungen  vor die Nase 
zu setzen, um  sie in  R espekt zu h a lten . So b au te  er 
1282 die Schlösser Morges und  La T our, m it deren Be
w achung er die S tad tb ü rg e r b e trau te . Am  24. v. 1282 
verkauften  verschiedene E igen tüm er von La Tour ihren  
Besitz dem  G rafen, « d am it er eine freie S tad t g ründen 
könne ». Am Tage d a rau f verlieh er den B ürgern  dieser 
im W erden begriffenen S ta d t F re iheiten , die von seinen 
Nachfolgern w iederholt b e s tä tig t und  erw eitert w urden. 
E r um gab die S ta d t m it R ingm auern  und se tzte  einen 
K astlan  ein. Die originell verfassten  F reiheiten  von 
La Tour gleichen denjenigen von M oudon u n d  Ville- 
neuve, die auch  Besitz des Grafen w aren. E ine von 4 
Syndics geleitete  G em eindeverw altung m uss gleich
zeitig m it der S ta d t en ts tan d en  sein ; diese Syndics wer
den 1341 erstm als e rnann t. Das S tad th au s  s tam m t aus 
der Zeit vor 1538. 1321 zählte  die S ta d t 291 K la fte r 
H äuser zu beiden Seiten der S trasse, was ca. 400 H äu 
sern und  3000 E inw ohnern  en tsp rich t. D er O rt zählt 
heute 3600 E inw . 1476 l i t t  La T. u n te r  den B urgunder
kriegen. Die F estung  w urde fü r den Grafen von Sa
voyen von Pierre de Gingins, H errn  von Le C hâtelard, 
verteid ig t. Von N ildaus Z urk inden  befehligte B erner 
T ruppen belagerten  sie am  8. Ju n i und  e rstü rm ten  sie 
am  nächsten  Tage du rch  eine Bresche. Der H err von 
Gingins fiel im  K am pfe ; die ganze B esatzung w urde 
n iedergem acht, ebenso die erwachsene E inw ohnerschaft; 
einzig die Greise, F rauen , K inder u n d  P riester blieben 
u n verseh rt ; n u r 8 M ann kon n ten  sich durch  Schwim 
m en re tten . Die S tad t w urde h ie rau f gep lündert. 1536 
un terw arf sich L a T. ohne W iderstand  den B ernern, 
denen es ein Lösegeld zu bezahlen h a tte . Schon dam als 
gehörte die S tad t, wie Vivis, n ich t m ehr dem  Herzog 
von Savoyen, sondern einem  seiner V erw andten , F ranz 
von L uxem burg, V icom te de M artigny, der am  21. x. 
1547 die O berhoheit Berns an erk an n te . Sein Sohn, von 
Schulden ü b erh äu ft, ve rk au fte  1558 die H errschaft 
La T. seinen G läubigern, den R obins von Y verdon, die 
sie 1563 François Seigneux von L ausanne ab tra te n . 
Dieser v e rkaufte  sie am  5. v. 1565 der B erner R egierung 
um  1840 G oldtaler. Von n u n  an  te ilte  T. de P. das 
Schicksal der heimischen V ogteien in der W aad t. 1803 
w urde es K re ish au p to rt. — Das vom  Grafen von Sa
voyen gebaute  Schloss b ildete  ein gegen den See 
schauendes Dreieck m it einem  T urm  in jed er E cke ; 
2 davon sind erhalten  geblieben. D er nordöstliche, sog. 
« grosse runde  T urm  » d ien te  von 1352 an  als Ge
fängnis und w urde von 1476 an  allein bew ohnt. Der 
Bergfried w ar ein viereckiger T urm , der die W ohnung 
des H errn  und  eine K apelle enth ie lt. Von le tz te rer is t 
noch ein F en ste r in der R ingm auer sich tbar. U n te r der 
B ernerherrschaft fast aufgegeben, w urde das Schloss um  
die M itte des 18. Ja h rh . durch  den französischen Offi
zier Jean  Grésier gekauft, der es teilweise u m bau te , 
den Bergfried vo llständ ig  schleifte und  die R ingm auer 
w iederherstellte. D er B au w urde 1789 an  P au l M artin 
von Genf v e rk au ft und  ging dann  an  die Fam ilien 
R igaud und Sarasin in Genf über. — Die S tad t La T. 
gehörte im M itte la lter zur K irchgem . Vivis und  besass 
bloss eine Tochterkapelle. Diese w ar St. T heodul ge
w eiht und ä lte r als die S tad t ; sie w ird seit. 1178 
genannt. Nach der R eform ation  predigte  ein P farrhelfer 
von Vivis in L a T. ; seit 1584 h a tte  die S ta d t einen eige
nen P farrer. Bis 1783 behielt die S ta d t das M iteigen
tum srech t an  der St. M artinskirche in Vivis. Sie bau te  
1774 das Schiff der a lten  K apelle um , ohne die Apside 
und den T urm , u n te r  dem  ein S ta d tto r  durchging, zu 
ändern . Diese K irche w urde 1910 re s tau rie rt. Taufre- 
gister seit 1615, E hereg ister seit 1631, S terbereg ister 
seit 1728. Im  19. Ja h rh . erlangte La T. einen neuen 
Aufstieg durch  die E rrich tu n g  der Z igarrenfabrik  O r
m ond und die V erm ehrung der L andhäuser in der U m 
gebung. Der französische Maler C ourbet s ta rb  do rt 
1877. — Vergl. A. de M ontet und  Ev. Recordon : Hist, 
de la ville de la Tour de Peilz. —  A. N aef : Notes histori
ques sur La Tour de Peilz. — E. Gétaz : Centenaire du

Conseil communal de la Tour de Peilz (  1816-1016). —
F. Doge : Notes hist, sur la Noble société des mousque
taires de la Tour de Peilz. [M. R.]

T O U R  D E  T R Ê M E  ( Z u m  THURM) (K t. F reiburg , 
Bez. Greyerz. S. G L S ). Gem. und  Flecken, ehem als 
eine der beiden K astlaneien  des G reyerzerbanncrs, be
stehend  aus den D örfern und  W eilern Le Pâqu ier, 
Les A lbergeux, Les Careys und  dem  Flecken Tour de 

Tresm az, Treym a  oder turris de Tre- 
maz. W appen : in R o t ein silberner 
T urm  au f goldenem  Felsen, üb erh ö h t 
von einem  goldenen Stern. Le P âquier, 
das m it T. d. T. gem einsam e Allinein- 
den h a tte , t r e n n t  sich 1827 von der 
Gem. ab. D er viereckige T urm , der 
U rsp rung  des Fleckens, s tan d  an der 
Grenze zwischen den Gebieten des 
Bischofs von L ausanne und  des Grafen 
von Greyerz. E r w ird 1271 erstm als 

erw ähnt, als P e te r  von Greyerz dem  G rafen Philipp  von 
Savoyen hu ld ig te . Der T urm  gehörte zu einem  F estungs
werk, das die U rkunden  von 1432 und 1451 als domus 
fortis und  castrum turris (supra portam ville) bezeichnen. 
E ine W ehrm auer um gab den Flecken. 1349 bem äch tig 
ten  sich w ährend  des É verdes-K rieges die B erner und 
die F reibu rger des Turm es, äscherten  ihn ein und  n a h 
m en die B esatzung  gefangen. Die 60 M ann derselben 
k onn ten  sich m itte ls t eines Lösegeldes (V ertrag  von 
Payerne 1350) loskaufen. E ine A nhöhe m it einem  K reuz 
e rinnert noch an  die K rieg sta t der Greyerzer. Als 1451 
das Schloss und  das M auerw erk in T rüm m er fielen, 
verw eigerten  die B ew ohner ih ren  B eitrag  zum  W ieder
au fbau , indem  sie e rk lärten , dass sie in Z eiten der Ge
fah r sich nach  Greyerz, dem  Sitze des B anners, zu flüch
ten  h ä tte n . D er S tre it d au erte  noch an , als F reiburg  
bereits die Nachfolge des Grafen von Greyerz üb ern o m 
m en h a tte . Der T urm , der allein beim  B rande des Schlos
ses 1807 verschont blieb, w urde vom  S ta a t an die Ge
m einde abgetre ten . Die zerfallenen Tore w urden 1809 
gänzlich geschleift ; eine neue F eu ersb runst zerstö rte  
vollends 1852 das noch vo rhandene M auerw erk. La 
T. d. T. verk au fte  1821 dem  S taa te  F re ibu rg  ih r R echt 
zur E rhebung  eines Ohmgeldes. Seit 1555 te ilte  die Gem. 
die Schicksale der G rafschaft Greyerz und  an erk an n te  
die H errschaft F reiburgs. Sie h a tte  lange Zeit n u r  eine 
K apelle, die als T ochterkirche der K irche von Greyerz 
St. D ionysius gew eiht w ar. 1520 b au te  m an  im  Norden 
des Turm es eine K irche, deren H au p tkapelle , die sog. 
V erkündigungskapelle , von Am édée Charles (oder Char- 
leti) von Bulle g estifte t, ih ren  N am en dem  ganzen Ge
bäude gab. Von 1603 an w ohnte  in T. d. T. ein K ap lan , 
aber die Pfarrei w urde erst 1757 endgültig  von Greyerz 
losgelöst, dessen G eistlichkeit die K o lla tu r bis zum
19. Ja h rh . beibehielt. E ine neue K irche w urde 1874 an 
einem  neuen S tan d o rt e rrich te t u n d  1876 gew eiht. Bei 
dieser Gelegenheit erm ächtig te  P a p s t P ius IX . die P fa r
rei, St. Joseph  an  Stelle von St. D ionysius als K irchen
heiligen zu verehren. Im  Osten des Dorfes s te h t au f dem 
M ottaz-H ügel seit 1635 die St. Sebastian- und  R ochus
kapelle ; sie w urde zu E nde des 18. Ja h rh . re s tau rie rt 
und am  10. v. 1789 geweiht. Bevölkerung : 1832, 541 
E inw . : 1930, 1525. — F. Ivuenlin : D id . l ì .  —  J. J . Hi- 
sely : Hist, du comté de Gruyère (in M D R  IX , X, X I). 
— F A  1899. — A. Dellion : Diet.. V II, 192. [Henri NVef.ì 

T O U R B I L L O N  (K t. W allis, Bez. und Gem. S itten . 
S. GLS). B urg, die 1294 vom  Bischof Bonifaz von Chal- 
lant e rb au t w urde. Sie erlebte zahlreiche W echselfälle, 
w urde u. a. 1343 beim  A m tsa n tr it t  von W itschard  Ta- 
velli von den L eu ten  von S itten  erobert, 1352 von den 
P a trio ten  und bald  nachher von A m adeus VI. von 
Savoyen, der d o rt 8 Ja h re  lang eine B esatzung u n te r 
hielt. Dem  Bischof zurückgegeben, fiel T. 1384 u n ter 
dem  E p isk o p at E duards von Savoyen w ieder in die 
H ände der W alliser und  w urde bis zum  Sept. 1390 
von den Herzogen von Savoyen besetz t. Im  R aroner- 
krieg erfolgte 1415 eine neue B esetzung durch  A m a
deus V III . von Savoyen. 1417 zum  Teil von den W alli
sern eingeäschert, w urde die B urg um  1425 von A n
dreas von Gualdo und W alter Supersaxo restau rie rt : 
sie blieb dann Bischofsresidenz bis zum  B rande vom
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24. v. 1788. Die von 1308 stam m ende K apelle  w ar den 
H l. Georg und  G ra tian  gew idm et, ebenso dem  seligen 
W ilhelm  von N euenburg  ; sie w urde 1447 von W il
helm  V I. von R aron  re s tau rie rt ; 1653 ersetzte

A drian  IV. den A ltar. N ach der F eu e rsb ru n st vom  Mai 
•1788 beabsich tig te  der Bischof, das Schloss w ieder au f
zubauen , aber die R evolu tion  v e rh in d erte  sein V orha
ben. —  Vergl. B. R am eau  : Châteaux valaisans. — 
G rem aud. [Ta.]

T O U R N A Y  (K t. Genf, R echtes U fer, Gem. Pregny. 
S. G L S ). F rüheres befestig tes H aus, im  15. Ja h rb ., seit 
dem  16. Ja h rh . im  Besitz der Fam ilie  de Brosses ; es 
w urde am  11. x n . 1758 von V oltaire  au f Lebenszeit 
gem iete t. D ieser r ich te te  da rin  ein T h ea te r ein, was zu 
A nständen  m it der R epublik  Genf fü h rte , so dass er 
nach  ku rzer Zeit von T. nach  F erney  zog. N ach V oltaire 
kam  das H aus w ieder in  den Besitz der Fam ilie de 
Brosses und  w ar 1782 Sitz des Comités der N égatifs. — 
Gaussy : Voltaire S 1 de village. — G audy-Le F o rt  : Pro
menades historiques. —  P. F a q u e t in Nos anciens et 
leurs œuvres (1920). [L. B.]

T O U R N 1 E R .  N eun Personen dieses N am ens w ur
den vor 1792 ins B ürgerrech t u n d  m ehr als zwanzig 
ins H a b ita n ten re ch t von Genf aufgenom m en. Zu einer 
aus Ferneres (Pays de Gex) s tam m enden  Fam ilie, die 
1792 das B ürgerrech t e rh ie lt, gehört — Jacq u es 
L o u is , 8. v. 1828 - 11. VH. 1898, P fa rre r in G enf 1852, 
Feldpred iger 1856, M itglied des K onsisto rium s 1859- 
1874, 1861 in h e rvorragender W eise an  der Revision 
der L iturgie der p ro tes tan tisch en  L andeskirche bete ilig t, 
D ich ter, Verfasser v. R uth  (1849) ; Les enfantines  (1852) ; 
Chants de la jeunesse  (1865) ; Voix de la cathédrale 
(1867) ; Premiers chants (1868) ; La colombe (1870) ; 
Belle neige  (1873) u. a. m. — Sordet : Diet, (gibt eine 
falsche H erk u n ft an). —  S taa tsa rch iv  Genf. —  L. 
Ghoisy : Louis Tournier. —  H ey er : L'église de Genève.
—  M. M onnier : Genève et ses poètes. — J  G, 24. v. 1928.
—  Les ju b ilé s de Genève en 1909. — S K L  n e n n t drei 
G oldschm iede dieses N am ens. [H. G.]

T O U R N O N ,  P i e r r e  M a i l l a r d ,  G raf von, B aron 
von B ouchet und  von Chevron in Savoyen, in der 
Schweiz gew öhnlich Bochet od. Bubochet gen an n t, u n te r
h andelte  1559 m it G ranveile ü b er den V ertrag  von 
G ateau-Gam bresis. G ouverneur von C ham béry 1560, 
S ta tth a lte r  von Savoyen, Bresse und  B ugey 1561, R itte r  
des A nnunziatenordens 1569, f  Aug. 1573, m ehrm als 
G esandter zu den E idgenossen, besonders zu den Ver

handlungen  m it B ern, dem  W allis und  Savoyen, die zum 
A bschluss der V erträge von L ausanne und T honon 
fü h rten . An ihn  w an d ten  sich die genferischen F lü c h t
linge (B a lthasard  Sept), als sie sich 1563 gegen die R e

pub lik  verschw oren ; er 
nah m  sie in  seinen Sold. 
—  P r o s p e r  M a r c , ge
w öhnlich G raf von Tour- 
non  gen an n t, einer der 
Söhne des V orgen., w u r
de von H erzog E m anuel 
P h ilib e rt ebenfalls in  die 
Schweiz gesand t, sp ä ter 
von K arl E m anuel 1. 1573 
sollte er dem  französischen 
G esandten  Pom ponne de 
Beiliève entgegenarbei
ten , der fü r die A ufn ah 
m e Genfs in die E idge
nossenschaft tä tig  w ar. E r 
schlug 1597 den sechs 

m it Savoyen v e rb ü n d eten  
O rten  A rtikel ü b er die 
E rneuerung  des B ündn is
ses vor. Als G esandter in 
der Schweiz Mai 1598-Juni 
1604 h a tte  er die schwie
rige A ufgabe, bei den B er
nern  die Genfer E scalade 
zu rech tfertigen . —  A. de 
Foras : A rm orial... de
Savoie I I I .  —  P. A. Gre
n a t  : H ist, moderne du Va
lais, p. 74. — J. A. G autier : 
Histoire de Genève V und  
VI. — De Grue : Le com
plot des fu g itifs  en ISO3 

(in MD G X X ). — Lucien Cram er : La seigneurie de 
Genève et la m aison de Savoie. —  Documents sur l'Esca
lade, hgg. von der Soc. h ist, et arch , de Genève. — 
Spoil : Hist, de Genève. —  L. D ufour-V ernes u. Eug. 
R itte r  : H ist, de l ’Escalade par David Piaget. —  M D S  
X X V III , p. 265. — A S I, IV , 2 ; V, 1. [H. G.]

T O U R S  (K t. F reiburg , Bez. B royé, Gem. M ontagny 
les M onts. S. GLS). F re ibu rger W eiler, E nk lave  im 
G ebiet von Corcelles (W aadt). Seine der hl. Ju n g frau  
gew eihte K irche w ird  schon 1166 e rw ähn t und  gehörte 
dem  P rio ra t St. Maire in L ausanne  ; der Bischof be- 
sass die K ollatu r. Sie w urde 1780 neu gebaut. Die K ir
che von T. w ar die P fa rrk irch e  von M ontagny, bevor 
ihre Filiale in diesem  O rt selbst P fa rrk irche  w urde, da 
sie zen tra le r gelegen war. Seit 1915 w ohnt der P fa rre r 
der K irchgem einde, der früher in  T. w ohnte, in Mon
tag n y  les M onts, und  T. ist eine K aplanei geworden. 
W allfah rtso rt. —  F. K uenlin  : Diet. I I . —  A. Dellion : 
Diet. V III . — F. G ret : Notre-Dame de Tours (in Sem. 
cathol. de Lausanne  1921). —  A. M agnin : Pèlerinages 
fribourgeois. — H auser : Revue des oratoires, chapelles 
et pèlerinages célèbres dans le canton de F ribourg  (in 
Revue Suisse cathol. X). [J. N.J

T O U R T E .  Genfer Fam ilie, die aus dem  D auphiné 
sta m m t und  1710 ins H ab itan ten -, 1770 ins B ürgerrech t 
aufgenom m en w urde. — 1. B arthé lém y  Isaac , 1783- 
1846, L ehrer am  Collège, h e ira te te  1816 Marie ISALINE 
Cherbuliez, 12. iv. 1793 - 15. v ili. 1863 (s. A rt. C h e r -  
b u l i e z ) ,  die verseli. E rzäh lungen  und  Lustspiele, u. a. 
La F ille du pasteur Raum er (1848), A nnette  Gervais ; 
A ntonio  oder Une belle action ; Journal d ’A m élie  ; Co
médies de Société (1861) und  U ebersetzungen aus dom 
D eutschen und  dem  E nglischen veröffentlichte. — 
S taa tsa rch . Genf. —  V. Rossel : H ist. litt. —  A b r a h a m  
Louis, Sohn der Vorgen., * 22. VI. 1818 in  Genf, f  18. iv. 
1863 in T urin , G rossrat 1848-1862, S ta a ts ra t  1851 und 
18 5 2 ,  V orsteher des E rziehungsdepartem en ts, verd ien t 
um  die H ebung  der Genfer A kadem ie, die durch  die 
O k toberrevolu tion  1846 schw er geschw ächt worden war. 
W ieder S ta a ts ra t  1855-1860, V orsteher des M ilitärde
p artem en ts , S tän d era t 1849-1851, N a tio n a lra t 1851- 
1854, eidg. Schu lra t 1854-1859, w urde am  30. i. i860  

I vom  B u n d esra t als ausserorden tlicher G esandter in

Die Ruine  Tourbi llon um  1S20. Nach einem Stahlstich v on  S. Fischer.
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T urin , am  8. II. 1861 als G eschäftsträger ak k red itie rt 
und h a tte  ‘sich bes. m it  der Savoyer A ngelegenheit zu 
befassen, sowie m it der F rage der b isch e6. T afelgü ter 
im  Tessin und  der Schweiz. F re ip lä tze  in M ailand. — 
de M ontet : Diet. — Sordet : Diel. —  S K L .  —  B IG  IX .
— B U  1863. — Gh. Borgeaud : H ist, de V Université de 
Genève I I I  (in Vorb.). —  Luc. M onnier : Un ouvrage 
sur la question de Savoie (in Vorb.). —  Ed. W ym ann : 
Die S chw eiz. Freiplätze in  M ailand. [H. Da. und  H. G.]

T O U T S C H ,  B o n a v e n t u r a , von Zernez, P rä d ik an t 
zur Zeit der B ündner W irren , spielte eine hervorragende 
Rolle an  der B ündner P farrsynode  vom  April 1618 in 
Bergün, welche der spanischen P a rte i in G raubünden 
den Krieg erk lärte . N ach dem  U nterengad in  zurückge
k eh rt, s tifte te  er die dortigen  Leute gegen R udolf 
P la n ta  im  Schloss W ildenberg in  Zernez auf, obwohl es 
hiess, dieser habe  ihm  das Geld zu seinem  Theologiestu
dium  vorgestreck t. M it B lasius A lexander u. A nton 
Vulpius erhob er die F ahne der E m pörung. Sie woll
ten  R udolf P la n ta  gefangen nehm en, er k o nn te  aber 
fliehen. D ann zogen sie nach  V icosoprano, wo sie Job . 
B apt. P revosti, und  nach  Sondrio, wo sie den E rz
p riester N icolaus R usca gefangen nahm en. Sie füh rten  
beide nach  Thusis, wo sie das bek an n te  S trafgerich t auf
s te llten  und  beide zum  Tode veru rte ilten . Als B aldiron 
im  H erbst 1621 in ’s U n terengadin , nach  Davos und  in ’s 
P rä tig au  eindrang, m ussten  sich die Gegner (Esterreichs, 
u n te r  ihnen T., flüchten. E r zog m it Jen a tsch , Blasius 
A lexander und  Vulpius anfangs N ovem ber 1621 das 
O berland hinauf. Jen a tsch  und  Vulpius gelangten  über 
den Pan ixerpass in ’s G larncrland ; Blasius A lexander 
w urde von den B auern  von Ruis u n d  P an ix  gefangen 
genom m en, T. von diesen erschlagen, oder er fiel au f 
der F lu ch t zu Tode in  den A bgrund. [B. P.]

T R A B E R .  Fam ilien  der K te . L uzern  u. T hurgau.
A. K a n to n  L u z e rn . Fam ilien  b ek an n t seit dem  15. 

Ja h rh . ■— 1. A n t o n ,  von Sem pach, e rneuerte  das 
S tad tb u rg e rrech t 1562; S tubenm eister der S afranzunft 
1569-1571. — 2. U l r i c h ,  Steinm etz , M itglied der 
Safranzunft 1617, lieferte 1621, 1631 u. 1635 S te insku lp 
tu ren  beim  B au von W erthenste in  u n d  sp ä ter solche 
fü r B la tten , H ergisw ald und  die B arfüsserkirche zu 
Luzern. —  Jos. Zemp : W allfahrtskirchen des K ts. L u 
zern . _  A SA  1886. —  K S B  1867. —  Jos. Mühle : Die 
Baum eisterfam ilie Purtschert. — 3. S e b a s t i a n ,  S tein
m etz, a rb e ite te  1666-1667 fü r das neue Z eughaus in 
Stans. —  4. K a s p a r ,  K annengiesser 1701-1710, S tu b en 
m eister zu Safran  1712-1714. —  5. L e o d e g a r ,  1764- 
1823, G rossrat 1811, R egierungsrat 1814. —  Gfr. Reg.
—  S K L  I I I .  [P. X. W .]

B. K a n to n  T h u rg a u .  Fam ilie  der Gem. Am likon, 
T hundorf und  H om burg , die 1316 erstm als in  G unters
hausen vorkom m t. —  J o h a n n  E v a n g e l i s t ,  * 24. m . 
1854 in H om burg, P fa rre r in Bichelsee 1885-1930, D e
kan , f  29. x. 1930, eröffnete am  1. I. 1900 die erste 
Schweiz. R aiffeisenkasse und g ründete  \ 903 den V er
band dieser K assen, der heu te  in  der Schweiz ü b er 500 
M itglieder zäh lt. — Thurg. Volkszeitung  1930, Nr. 254, 
2 5 8 .— Schweiz. Raiffeisenbote  1930, Nr. 11. —  [Leisi.]
— Al f r e d , von T hundorf, * 1884, Bi rger von Zürich 
1918, V erbandssek retä r, soz. G ross-S tad tra t in Zürich 
1916, S ta d tra t  1919-1922, n ich t m ehr gew ählt, d a  er 
zu den K om m unisten  h ielt, se it 1925 w ieder soz. Gross- 
S ta d tra t.  [E. D.]

T R A B O L D .  B ürgerfam ilie von Zollikofen (Bern), 
die dort seit 1605 nachw eisbar ist. Vorher, 1558, kom m t 
der Nam e auch  u n te r  den B urgern  von Bern vor. A n t o n  
t  1798 bei Neuenegg. — E m i l ,  * 1856 in Vivis, Zolldi
rek to r in Genf, t  als O berst i. G. 1916. —  R u d o l f ,  
B ruder des Vorgen.. * in B ern 26. v u . 1873, Z ahnarzt 
in S trassburg , se it 1913 in F rankreich  (A lbertville, dann 
C ham béry, Savoyen) ansässig, veröffentlichte  : Stolze 
Träume  (G edichte, 1902) ; Zwei Dächer (R om an, 1911) ; 
D ’Spraach  (berndeutsches Lustspiel, 1914) ; Die H errin  
von W ulatten  (R om an, 1920) ; Im  W iderschein (Novel
len, 1921) ; H u rn i F ritz  (bernd. Schauspiel, 1921) ; 
Aechli Liebi roschtet n id  (bernd. Kom ödie, 1921), 
b rach te  1922 im  B erner S ta d tth e a te r  das Schauspiel 
Richltag zur  A ufführung. —  Schweiz. Schriftsteller-Lex.
— Pars. M itteilungen. [D. S.]

T R A C H S E L .  Fam ilien  der K te . B ern, Schwyz und 
Uri. Siehe auch  T r a c h s l e r .

A. K a n to n  B e rn . I. S ta rk  v e rb re ite te r  Fam ilien 
nam e, dessen T räger h au p tsäch lich  in  verschiedenen 
Gem. des Simm en- und F ru tig ta les , im  A m tsbez. Safti
gen, sowie in B ern eingebürgert sind. —  1. K a s p a r ,  
von R üeggisberg, 1788-1832, A rzt und  B o tan iker, Ge
r ic h tss ta tth a lte r , ve rd ien t durch  seine bo tan ischen  
S tud ien  und  Forschungen im  Stockhorngebiet und  im 
B erner O berland, s tan d  in V erkehr m it den b ed eu ten d 
sten  B o tan ikern  seiner Zeit, h in terliess eine Reihe von 
A rbeiten  im  M anuskrip t, so Populäre Flora der Schweiz 
u. a. (im Besitz der (Ekon. G esellschaft des K ts. Bern, 
dep. au f der B erner S tad tb ib lio thek ). —  A D B . — S B B  I.
—  V S N G  1832, p. 78. — W olf : Biographien  IV . — B T  
1853. —  2. C h r i s t i a n ,  * in R üeggisberg 1852, A rch itek t 
in B ern, e rrich te te  zahlreiche öffentliche und  p riv a te  
B auten . G rossrat 1901-1910, M itglied der D irek tion  
der K unstschule  in Bern 1893-1902, f  1911. — S K L .  —
3. C h a r l e s  F r a n ç o i s ,  1816-1907, von W attenw il, * in 
Y verdon, e rst L ithograph , sp ä ter Dr. p h il., eine Z eit
lang ausserorden tlicher M inister des K önigs beider Si
zilien, m achte  S tudienreisen in E ngland  und F rankreich  
und w ar d a rau f 20 Ja h re  lang in D eutsch land  als E rzie
her tä tig , zog sich 1873 in den R u h estan d  zurück, lebte 
in L ausanne, w idm ete sich der N um ism atik  u n d  ve r
öffentlichte zahlreiche Schriften  au f diesem  Gebiet. 
Verz. in A S G  10, p. 334. —  S K L .  —  4. G o t t f r i e d ,  
1852-1919, von W attenw il, N o ta r 1876, A m tsrich ter 
1888, G rossrat 1906-1912 u n d  1918-1919. —  Berner 
Woche 1919, Nr. 31. —  5. A l b e r t ,  von Lenk, * 2. x i i .  
1863 in N idau, A rch itek t, Maler und  Schriftste ller, 
leb te  nach  S tudienreisen  in  Spanien und  Ita lien  im 
B erner O berland, dann  in Genf, veröffentlichte  1897 
Les Fêtes Réelles, eine R eihe von A rch itek tu rp h an 
tasien , sowie w eitere D ichtungen in Vers und  Prosa. 
Als Maler w ar er besonders in  der D arstellung  visionärer 
L andschaften  von B edeutung, f  26. I. 1929. —• Selbst
b iographie (Ms. im Besitz von Dr. Joh . W idm er, Genf).
—  C. A. Loosli in der E in le itung  zum  Katalog der A m s - 
stellung A . T . in Bern 1929. —  Der K leine B und  1929, 
Nr. 7. —  D. B aud-B ovy : Vacances d ’artistes (wo T. 
u n te r  dem  N am en P ila f  die H aup tro lle  spielt). —  S K L .
—  S Z  GL. — J . W idm er in Berner Rundschau  1910.

II . t  Fam ilie der S ta d t B ern (wo der Nam e schon 
im 14. Ja h rh . vorkom m t), die im  15. u. 16. Ja h rh . im  
R a t der CG v e rtre ten  w ar. —  N i k l a u s ,  K irchherr zu 
T hurnen  1507-1524, P ro p s t des K losters In te rlak en  
1524-1528, A nhänger der R eform ation , w urde 1528 zum  
V orsitzenden der B erner D isp u ta tio n  bestim m t. — 
L o r e n z ,  L andvog t nach  F rau b ru n n en  1550, nach  
Signau 1561. —  L L . [B. S c h m i d . ]

B. K a n to n  S c h w y z . Geschlecht im  A rtherv ierte l. 
W appen : in Silber zwei entw urzelte  gekreuzte  grüne 
Bäum e. H e in i f  bei M arignano 1515. —  B a l t h a s a r ,  v. 
A rth , P fa rre r daselbst 1519-1527, w ar A nhänger der R e
form ation , h e ira te te  u n d  floh nach  Zürich. [M . St y g e r .]

N ach einer Fam ilie T ., die sich im  Laufe des M archen- 
stre ites in E insiedeln angesiedelt h a tte , is t das dortige 
G em eindeviertel Trachslau  g enann t, das erstm als im 
U rb ar von 1331 erw ähn t w ird. Bis 1875 stan d  dort 
eine W egkapelle ; 1876-1878 erfolgte der B au einer 
K irche, die, dem  hl. S tephanus gew eiht, 1890-1891 er
w eite rt wurde. —  O. R ingholz : Gesch. v. E insiedeln, 
p. 408. [R-r.]

C. K a n to n  U ri . TRACHSEL, T r a x e l .  Seit dem
15. Ja h rh . b ekann te , in  A ltdorf, A t
tinghausen , E rstfe ld  und  S chattdo rf 
e ingebürgerte  Fam ilie, die vo rher als 
Trachsler in B auen erscheint. W appen : 
in  B lau ü b er goldenem  D reiberg weis- 
ses D oppelkreuz, beg le ite t von 2 gol
denen Sternen. V arian te  : in R o t eine 
gelbe Rose, ü b erh ö h t von einem sil
bernen Stern. J a k o b  Traxel, von Gla
rus, erh ie lt 1509 das U rner L andrecht. 
—  1. K o n r a d ,  von Seedorf, des R ats , 

G esandter an  die S tad t Beilenz 1449. —  2. J o s e f  A m 
b r o s ,  10. x . 1739 - 1789, in  E rstfe ld , tü ch tig er Schul
m eister und  O rganist, gehörte dem L an d ra te  an. —
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3. A m bros, von  E rstfe ld , * 26. il. 1803, V orsteher der 
Gem. E rstfe ld , des R a ts , M itglied des R eg ierungsrates 
und B au h err 1841-f 1859. —  Vergl. LL. —  L L H .  — 
Jah rze itb ü c h e r A ttin g h au sen  u. Seedorf. —  L andleu- 
ten b u ch  (S taatsa rch iv ). •— Z S K  IV , p. 278. —  E. W y- 
m an n  : Schlachtjahrze.it, p. 37. —  Gfr. 70, p . 289 ; 
79, p. 230. —  H ist. N bl. v. Uri 1906, p. 38 ; 1908, p. 48 ; 
1912, p. 8, 50 ; 1914, p. 55 ; 1917, p . 53. [Fr. G i s l e r . ]  

T R A C H S E L L A U E N E N  (K t. B ern, A m tsbez. In 
terlaken , Gem. L au terb ru n n en . S. GLS). A lpweiler, 
1346 erstm als gen., als P e te r  vom  T u rn  zu G estelen ihn  
dem  K loster In te rlak e n  v e rk au fte . 1725 erlang te  Dr. 
W olfgang C hristen  aus B ern die K onzession zu r E r
rich tu n g  eines Bergw erks in  T ., welches den N am en 
« Sicher Glück » bekam . Das G lück k eh rte  aber n ich t 
ein. 1782 w urde ein neuer V ersuch gem acht. Jo h . C aspar 
Deggeler, Goldschm ied aus Schaffhausen, erw irk te  einen 
Schürfschein au f Blei- u n d  Silbererz und  g rü n d e te  da 
rau f die K uxen-G esellschaft zur « G naden-Sonne » fü r 
den A bbau  der verlassenen  G ruben. A ber auch diesm al 
ste llte  sich der E rfolg n ich t nach  W unsch  ein u n d  der 
B etrieb  m usste  1805 aufgegeben w erden. —  M ohr : R e
gesten. —  G rüner : Eisgebirge. —  A lp in a  1807. — ICuxen- 
Buch zur « G naden-Sonne » (S taa tsa rch . Bern). [H. Sp.] 

T R A C H S E L W A L D  (K t. B ern, A m tsbez. Trachsel- 
wald. S. GLS). Gem ., P fa rrdö rfchen , B ezirkshaup to rt.

—- F u n d  eines Bronzebeils 1890. — A ntiqu . M useum  
Bern 1886-1890, p. 9. —  Vom  D örfchen T. gehören n u r 
wenige H äuser zur gleichnam igen K irchgem ., die ändern  
sind B estand te il der en tfe rn te ren  K irchgem . L ützelllüh . 
Der H a u p tte il der e rs tem  lieg t im  D ürrg raben  und 
b esteh t ü b e rh au p t aus vielen E inzelhöfen. Im  G asthof 
zur T anne , der um  1903 ab g eb ran n t ist, ab er im  N eu
bau das a lte  A ussehen w ieder e rh a lten  h a t,  fand  am  
24. m . 1653 die erste  V ersam m lung der Ausschüsse 
der em m entalischen  G em einden s ta tt .  Das P a tro n a ts 
rech t der K irche w urde 1374 u n d  1375 von T hüring  
v, Schw einsberg u . von seiner Schw ester A nastasia , Ge
m ahlin  U lrichs von G rünenberg , der K om m ende Sumis- 
wald übergeben  u. ging m it dieser 1698 an  Bern über. 
K irche u n d  D örfchen b ra n n te n  1574 nieder. 1686/88 
w urde die K irche e rw eitert u n d  erhie lt der T urm  seine 
heutige G estalt. Die K irche h a t  eine bem alte  Decke aus 
jen e r Zeit. 1753 w urde das P fa rrh au s erneuert. 1394 
s tif te te  B u rk h ard  von Sum isw ald im  D ü rrg raben  eine 
St. Oswald gew eihte K apelle  m it einem  B ruderhaus 
beim  heu tigen  H aus « au f dem  Dosel ». Bevölkerung : 
1850, 1717 Einw . ; 1920, 1458 ; 1930, 1383. G eburts
reg iste r se it 1583, E hereg. seit 1584, Sterbereg. seit

1713. —  Vergl. LL. —- A. Ja h n  : Chronik. —  C. F . L. 
L ohner : Kirchen. —  J . Im obersteg  : Em m enthal. — 
R. Schedlcr : W anderbuch f. Oberaargau u. Em menthal.
—  Heb er Schloss u n d  L andvog tei T. s. A rt. T r a c h s e l -  
w a l d  ( F r e i h e r r e n  v o n ) .  [ h . t . ]

T R A C H S E L W A L D  ( F R E I H E R R E N  V O N ) .  Es 
sind n u r 5 G lieder der freiherrlichen  Fam ilie  b e k an n t : 
—- 1. O f f o  de T rahselw alt 1131 ; —  2. R itte r  T h ü r i n g  
de T rahsilw alt (1241-1250) ; dessen Sohn —  3. Ju n k e r  ■ 
T h ü r i n g  de T rahsu lw alt (1257-1284) ; —  4. A n n a ,  
K o n v en td am e der F rau m ü n ste ra b te i in Z ürich (1270- 
1291) und  —  5. die E hefrau  eines F re ih errn  von Spitzen
berg  (1257), Schw ester von Nr. 3. —  Ih re  B urg und  
H errsch aft v e rerb ten  sich zu einem  Teil au f Ju n k e r 
D ie trich  von R ü ti, zum  än d ern  Teil v e rm u tlich  au f 
R itte r  C hunra t von Sum isw ald, der den A nteil des 
e rs tem  an der B urg 1313 erw arb  (s. A rt. S u m i s w a l d ) .  
1313 b estan d  noch eine V orburg  au f der nördlichen 
Seite. D er gew altige, 32 m  hohe B ergfrit, der P alas und 
die R ingm auer bestehen  noch. Die V eränderungen, 
welche der B au als landvögtliche W ohnung  seit 1410 
erfahren  h a t, sind dargeste llt in  B T  1931. Am  5. m . 
1798 w urde das Schloss g ep lündert, nachdem  der le tz te  
L andvog t D. S. v. R o d t (er w ar der 71.) ve rtrieb en  war.

Die Landvogtei um fasste  die 8 G erichte Schangnau, 
T rub , L angnau , R anflüh  (m it L aupersw il und  R üders- 

wil), T rachselw ald , A ffoltern, E risw il u. 
H u ttw il. In  der H elvetik  schied sich das 
E m m en ta l in die 2 D istrik te  Ober- und 
N ieder-E m m enta l m it den H a u p to rte n  
L angnau  u n d  Sum iswald. 1803 w urde 
der heutige  A m tsbezirk  Tr. geschaffen, 
der die K irchgem . Affoltern, D ü rren ro th , 
Erisw il, H u ttw il, L ü tzelllüh , R üegsau, 
Sum isw ald, T rachselw ald , W altersw il u. 
W asen e n th ä lt. D as Schloss Tr. w urde 
1803 zum  A m tssitz. W appen : im  17. 
Ja h rh . in R o t ein grünes B la tt  ü b er einem 
goldenen Stern  ; je tz t  in  R o t grüne e n t
w urzelte  T anne u. rech ts  oben ein gold. 
S tern. Das Schlossgut d iente  1835-1876 
der A rm enerz iehungsansta lt des A m tes 
T r., h ie rau f bis 1928 der k a n t. Zw angs
erziehungsansta lt fü r Jugendliche. — 
B T  1931. —  K. L. S te ttie r  : Topogr. (Ms. 
der S tad tb ib i. Bern). —  E. F . v. M üli
nen : Beitr. I. [H. T.]

T R A C H S L A U .  Siehe TrACHSEL (K t. 
Schwyz).

T R A C H S L E R .  Fam ilien  der K te. 
N idw alden, Schwyz u n d  Zürich. Siehe 
auch  TRACHSEL.

A. K a n to n  N id w a ld e n . Siehe T ra x -  
LER.

B. K a n to n  S c h w y z . I. In  Schwyz 
niedergelassene L andleu te . D o r o t h e a ,  
E hefrau  des L andam m anns Georg R e

ding von A rth  (1552) w urde die S ta m m u tte r  der 
Schwyz er Linie der R eding, deren  W appen  : in Sil
ber ein g rü n er Sb lä tte riger Lindenzw eig, ih r Sohn, 
L andam m ann  R udolf, als Allianz ins R edingw appen 
aufnahm . H B L S  V, p. 552. — G e o r g ,  Dr. theol., 
apostol. N o tar, F rühm esser in Ingenbohl 1689, stifte te  
1715 zum  G edächtnis seiner E lte rn  die K aplaneipfründe 
in B runnen. —  II . Aus Tirol stam m ende Schwyzer 
Beisassenfam ilie, die 1629 e rw ähn t und  1803-1806 als 
neue L and leu te  dem  N idw ässerviertel zugeteilt.w urde . 
W appen  : in  B lau au f grünem  D reiberg ein weisses T., 
je  links und  rech ts beg le ite t von einem  goldenen H alb
m ond ü ber einer goldenen Lilie. — DetLling : Chronik.
— P farrbüclier. —  Biogr. u n d  herald ische Sam m lung 
von M. S tyger. '  [M. S t y g e r . ]

C. K a n to n  Z ü ric h . TRACHSLER (früher TRACHSEL. 
TRÆCHSEL, T r e c h s e l ) .  Fam ilien  der S ta d t und  der 
L andschaft. —  I. S ta d t Zürich. —  a ) E inbürgerungen  
1363-1500 von W in te rth u r, B irm cnsdorf, Buchenegg, 
Schallhausen u n d  O ttenbach . W appen : in  R o t auf 
grünem  D reiberg ein m it drei silbernen oder b lauen  K u 
geln besteck tes goldenes H auszeichen. —  D ürste ier G.
—  R u d o l f  T rad isc i, K aplan  a m  G r o s s m ü n s t e r  1306,

.j i .i .

Schloss und  Kirche von Trachselwald im 17. J ah rh .  Nach einem Aquarell 
von  A. Kauw (Bibliothek von  Mülinen, Bern).
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f  1313. —  UZ. —  Jahrzeitbuch Grossmünster. —  R u 
d o l f  Trechsel, Z unftm eiste r zur Z im m erleuten 1376- 
1394. — J o h a n n e s  Trechsel (Trächsel), der a lt, des 
R a ts  1397-1405, Vogt zu H öngg 1403. —  Steuerbücher.
— B ürgerbuch. —  R atslisten  im  S taatsarch . Zürich.

b) In  Z ürich f  H andw erkergeschlecht, das im  18. 
Ja h rh . in den K au fm annsstand  em 
porstieg  und  in Ita lien  noch b lüh t. 
W appen  : in R o t oder Blau au f g rü 
nem  D reiberg ein goldenes H irschge
weih, in  der M itte ein goldener Stern. 
—  D ürste ier G. —  J . Egli : W appen
buch. —  S tam m v ate r is t : —  1. P e 
t e r  T rachsler, von W iedikon, B ürger 
1558, f  1565. —  2. N i k l a u s ,  Sohn 
von Nr. 1, 1563-1628, H afner, Z u n ft
m eister zur Z im m erleuten 1613-1619,

L andvogt zu Eglisau 1620-1626. —■ 3. D a v i d ,  N ach
kom m e von Nr. 2, 1723-1782, P fa rre r zu Trüllikon 
1757, D ekan 1775. — Volksblatt des Bez. Andelfingen  
1928, Nr. 56, 58. —  4. D a v i d ,  Sohn von Nr. 3, 1764- 
1804, K aufm ann, w anderte  nach  Livorno aus. •— 5. D a 
v i d ,  Sohn von Nr. 4, * 10. v. 1805, posthum , f  27. iv. 
1885, K aufm ann  in  L ivorno, w urde 1829 von seinem  
S tiefva ter Joh . K aspar O tt von Zürich als Traxler-Otl 
ad o p tie rt und 1836 in den italienischen Adel aufgenom 
m en. —  D ürste ier St. —  Jo h . Esslinger : Prom ptuar 
(Ms.). —  H ofm eisters T abellen (Ms.). —  S G B  I I I .  — . 
A nnuario  della nobilità italiana, 1901. — LL . —  L L H .

c) M a r t i n ,  von B irm ensdorf, 5. I. 1774 - 28. i. 1832, 
K upfer- und  S te indrucker, bü rgerte  sich 1817 ein. Sein 
Sohn —  2. H e r m a n n ,  27. m . 1803 - 2. v i i .  1861, 
K upferstecher und  Verleger, gab 1829 A nsichten  und 
T rach tenb ilder heraus. —  S K L .  — 3. H e i n r i c h ,  B ruder 
des Vorigen, 30. i. 1811 - 21. x i i .  1868, schrieb Reisen 
eines Schweizers in  Südam erika  (1828-1835). [ H .  H e s s .]

I I . L andschaft. —  a ) Fam ilie  der Gem. B irm ensdorf, 
die schon 1377 do rt angesessen ist. Schon früher kom 
m en T. auch  in ändern  Gem einden des K nonaueram ts 
vor. —  b) Fam ilie der Gem. W ila, die schon 1460 do rt 
angesessen ist und  sich auch nach einigen N achbargem . 
verpflanzte . So kom m t sie schon 1610 in W ildberg vor.
— [J. F r ic ic . ]  —  J o h a n n  J a k o b ,  von B aum a und  Weiss- 
lingen, * 8. x. 1820 in  B aum a, f  31. x. 1893 in Bern, 
Dr. ju r ., V erhörrich ter in Zürich 1848-1852, cidg. Be
am te r 1853-1893, S ekretär des eidg. Jus tiz - und  Polizei- 
Dep. 1860, M itarbeiter bei der H erausgabe der bundesge
richtlichen P rax is von Ullm er. —  Schiceiz. Porträtga
lerie, 1892. —  N Z Z  1893, Nr. 323. —  c) Fam ilie in 
Elgg. —  H e i n r i c h ,  aus der Au bei Sa land , Gerber, 
w urde in der ersten  H älfte  des 16. Ja h rh . Bürger. — 
W appen : schräg gete ilt von Gold und  Schwarz, m it je 
einem grünem  Eichenzweig m it goldener Eichel. — 
H a n s  W e r n e r  m achte  1736 eine Reise nach  Carolina, 
von der er eine gedruck te  B eschreibung hinterliess. — 
K. H auser : Gesch. der Herrschaft Elgg. — Vergl. im  
allg. A. Æ ppli : Chronik der Gem. Wildberg. —  Heber 
die T. von H om brech tikon  s. K. Schulthess : Ahnenbuch  
Bodmer-M eyer. [ H .  H e s s .]

T R A D A T E , A n t o n i o  d e . Maler, von T rad a te , in 
Locarno, w ohnhaft, schuf 1501 die Malereien der a lten  
K irche S. M artino in Sessa. [C. T.]

T R Æ C H S E L , GOTTLIEB, von T hun, 30. VI. 1829- 
29. VI. 1889, Dr. phil., P riv a td o zen t fü r Philosophie 
in Bern 1859, a. o. Prof. 1871, ord. Prof. f. Kunstgesch. 
u. Philosophie 1878, k an t. R atsch re iber 1862-1878, 
freisinniger Schulm ann u n d  Politiker. — B T  1891, 
301. — S. auch A rt. T r a c i i s e l .  [H. T.]

T R Æ C H S L E R  ( T r e c h s l e r ) .  1859 im  M annesstam m  
t  H andw erkergeschlecht der S ta d t Zürich, das in den 
le tz ten  G enerationen verschiedene Geistliche hervor
brach te. W appen : in B lau m it goldenem  Schildrand auf 
grünem  D reiberg ein au frech ter goldener Pfeil, begleitet 
von zwei goldenen Sonnen. —  W appenbuch  K. Meyer, 
1674. —  Als S tam m v ate r g ilt H a n s  T rächsel, der W in
denm acher, von D achau, der 1508 g ra tis  als B ürger au f
genom m en wurde. Doch k om m t wohl eher in B e trach t 
B a l t h a s a r ,  P rieste r zu A rth , Helfer zu Klo ten, bis 
1562 P fa rre r in W igoltingen (T hurgau), der 1522 m it 
neun ändern  P fa rrern  vom  Bischof von K onstanz die

Abschaffung des Zölibats verlang te . —  Chronik v. Bernh. 
IVyss, p. 24. —  Zw. I, p. 351 ; I I I ,  p , 189. —  D ürsteier 
St. —  Esslinger : P rom ptuarium  (Ms.). — H ofm eisters 
Tabellen (Ms.). [ H .  H e s s .]

T R Æ G E R ,  K o n r a d .  Siehe T r e y e r .
T R A H O N A .  Siehe T r a o n a .
T RAUME.  U rspr. italienische, dann deutsche F a 

milie, welche 1870 das thurgau ische B ürgerrech t in 
K reuzlingen erw arb. —  E u g e n ,  1864-1920, In s tru k tio n s
offizier der 6. Division, O berst 1916. —  St. Galler Nbl. 
1921, p .  55. [J .  M.]

T R A L L E S ,  Johann G e o rg ,  1763- 1822, * in 
H am burg , Professor fü r M athem atik , Physik  und  Che
mie an  der B erner A kadem ie 1785, e rrich te te  h ier das 
erste astronom ische O bservatorium , veröffentliche 1786 
Beitrag zur Lehre von der Elektrizität, verf. im  A uftrag  
des bern. Schulrats ein Lehrbuch der reinen M athem atik  
(1788). M itgründer der bern. N atu rf. Gesellschaft 1786, 
t r a t  1788 in persönliche Beziehungen zu Alex. V olta  
in Corno und  m achte  sich verd ien t durch  seine geodäti
schen und  trigonom etrischen  Messungen in den H ochal
pen, im  Vorgebirge usw. Als F reund der neuen S ta a ts 
ordnung w urde er von 1798 an  von den Behörden m it 
der P rü fung  der E in führung  des T elegraphen in  der 
Schweiz und  der E rrich tu n g  eines V erm essungsbureaus 
b e tra u t. Seine bedeu tenden  Schriften , Masse und  Ge
wichte betreffend (1800/1801) veran lassten  die Behörden, 
am  4. v n i. 1801 die E in führung  der m etrischen E inhei
ten  fü r Mass und  Gewicht zu beschliessen. 1804 w urde T. 
an die Berliner Akadem ie berufen. — S B B  I (m it Bibi.). 
—  W olff : Biographien  I-IV . —  A D B .  [B . S c h m id . ]  

T R A M E L À N  (deutsch  T r a m l i n g e n )  (K t. B ern, Bez.
Courtelarv. S. GLS). P farrdorf. Tra- 
meleins 1178 ; Tramelans 1297 ; Trim - 
mellingen  1325 ; Tramolans 1407. W ap
pen : das der Fam ilie v. T. (s. unten). 
Im  12. Ja h rh . gehörte T. der Kirche 
von St. Im m er u n d  b ilde te  schon 
eine eigene K irchgem ., deren K o lla tu r 
bis zur R eform ation  das K apite l von 
St. Im m er in n eh a tte  ; h ierauf kam  
diese an  den F ürstb ischof von Basel, 
der sie bis 1798 besass. Die Edlen von 

Tavannes h a tte n  in T. Besitzungen ; der A btei Bellelay 
gehörte die Jagd . Die R eform ation  w urde in T. 1530 
vom  dam aligen P fa rre r « Je a n  Crevoisier » einge
fü h rt. D er 30jährige K rieg b rach te  auch  T., wie 
dem  ganzen nördlichen Ju ra , schwere Leiden. Die 
dem  hl. Im er geweihte K irche is t sehr a lt ; doch ken n t 
m an  die genaue Zeit ih rer E rb au u n g  n ich t. Mehr
m als w urde sie re s tau rie rt, besonders 1751. F rü h 
zeitig fand  die U hren industrie  in T. E ingang, und 
ih r h a t die O rtschaft ih ren  grossen A ufschw ung zu 
verdanken . Politisch bestehen  die zwei ge tren n ten  Ge
m einden T ram elan  Dessus u n d  Tram elan  Dessous, die 
sich nach  langen Schw ierigkeiten am  10. v. 1560 tre n n 
ten . M ont T ram elan  b ilde t ebenfalls eine Gem. Im  Ju n i 
1839 zerstö rte  eine grosse F eu ersb runst einen Teil des 
Dorfs, besonders die K irche u n d  das Schulhaus. Seit 
1884 s te h t T. m it T avannes durch eine Schm alspurbahn 
in V erbindung, diese w urde 1913 bis Les B reuleux- 
N oirm ont w eitergeführt. Bevölkerung : T ram elan  Des
sus : 1818, 996 Einw . ; 1930, 3726. T ram elan  Dessous : 
1818, 667 ; 1930, 1494. —  Vergl. T rouillat. — A. Mon
tandoli in A S J  1874. — Daucourt. : Diet. V II. — Vou- 
m ard  : Hist, de Tramelan. [G. A.]

T R A M E L A N , d e . Adelige Fam ilie, die sich nach 
dem gleichnam igen O rte b enann te , sich sp ä te r  in Biel 
niederliess und  im  14. Ja h rh . e rw ähnt wird. Simon w ar 
der Onkel des H ym erius de Gorgemont (1334). W appen  : 
in  R o t ein silberner Schräglinksbalken, belegt m it drei 
ro ten  L indenb lätte rn . — T rou illat V, p. 689. [G. A.] 

T R A M È R .  Adeliges Geschlecht von Sta. M aria im 
M ünstertal, das seit ca. 1900 auch  in Basel . einge
bü rg ert und heu te  auch im  O berengadin (Scanfs) und  
ändern  O rten der Schweiz niedergelassen ist. Viel
leicht ist. es m it den T r a n è r  ( t )  identisch. W appen : 
in B lau ein steigender schw arzer Steinbock, was a u f  
ein L ehenverhältn is zum  B istum  h in d eu te t. Im  obera 
V eltlin trifft m an heu te  noch Trameri, sodass die Ein-
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W anderung einer re fo rm ierten  Fam ilie  zur Zeit der 
P ro te stan ten v erfo lg u n g  im  17. J a h rb . w ahrscheinlich  

erschein t. —  H a r t m a n n  v .  T., Podes
t a t  zu Teglio 1755-1756. —  U l r i c h ,  
•1868-1911, w irk te  als Ingenieur am  
B au der Landw asser- und  O fenberg
strasse , sp ä te r  bei der Zürichsee-
u. G o tth a rd b ah n , w ar m ehrere  J a h r 
zehn te  B ezirksingenieur in Zernez für 
die S trassen  des U n terengad ins und  
des M ünstertales. —  L L . —  Rätier 
1911, Nr: 136. [L. J . ]

T R A N S  (K t. G raubünden , Bez. H einzenberg, Kreis 
Domleschg. S. GLS). P ro te s t, rom an. P farrd o rf, das 
früher zum  G ericht O rtenste in , H ochgericht O rtenstein - 
F ü rs ten au  gehörte. Seine B ew ohner m it Scheid und  Fel- 
dis, die « B ergler », s tan d en  in ständ igem  konfessionel
lem  u. politischem  Gegensatz zu den T algem einden, 
w oraus sich ö fter S tre itig k eiten  ergaben. —  Vergl. 
A rt. T h a n s e r  G e s c h æ f t .  [C. J.'l

T R A N S E R  G E S C H Æ F T .  In  dem  dam als von 85 
P ro te s tan te n  und  17 K a tho liken  bew ohn ten  Berg
dörfchen T rans beschädig ten  im  Ja h re  1725 einige junge 
L eute  die in  der beiden Konfessionen gehörigen K irche 
befindlichen Bilder. D arüber e n ts ta n d  grosse A ufregung 
im  ganzen Lande. A uf die K lage des L an d rich te rs des 
O beren B undes beschloss der K ongress eine U n te r
suchung. D er F ü rs tb isch o f n ah m  sich der Sache an, 
der österreichische G esandte B aron G reu th  ebenfalls. 
Das Corpus catho licum  fasste  Beschlüsse, die au f n ich ts 
Geringeres als eine T rennung  B ündens in einen k a th o li
schen und  einen refo rm ierten  Teil abzielten . Der H andel 
zog sich noch Ja h re  lang hin , bis 1733 die R eform ierten  
die A nsprüche der K a tho liken  an  die K irche auskauften . 
— Vergl. A. v. Sprecher : Gesch. der I I I  B ünde im  
18. Jahrh. I. [C. J . ]

T R A O N A  ( T r a h o n a )  (Veltlin). T. w ar Sitz eines 
bündnerischen  A m tm annes oder P o d esta ten  im  Veltlin. 
Das eigentliche V eltlin  ohne Borm io und  C hiavenna w ar 
in drei G erichtsbezirke (Terziere) eingeteilt. D er un tere  
gegen den Comersee zerfiel in zwei Squadren  oder zwei 
U ntergerich tsbez irke  : au f der linken  A ddaseite  befand  
sich die S qu ad ra  M orbegno, au f der rech ten  Seite die 
S qu ad ra  T. m it dem  S täd tch en  gleichen N am ens als 
Z entrum . D er dortige bündnerische A m tm an n  oder 
P o d e sta t a m te te  als oberster V erw altungs- und  Ge
rich tsb eam ter jew eilen 2 Ja h re  lang. — Vergl. Fr. Sav. 
Q uadrio : Dissertazioni. —  Ul. von Salis-M arschlins : 
Fragmente der Staatsgesch. des Thals Veltlin. — F ort. 
Sprecher : Rhätische Chronik. —  D erselbe : Kriege u. 
Unruhen. —  J .  A. Sprecher : Gesch. der I I I  B ünde im  
18. Jahrh. [L. J . ]

T R A P P I S T E N .  Angehörige des C isterzienserordens, 
welche die 1664 vom  A bt de R ance in der A btei La 
T rappe (F rankreich) e ingeführten  R eform en angenom 
m en haben . Die R eform  dieses A btes bezw eckte die 
s trengste  A nw endung der Regel des hl. B enedik t nach 
dem  Beispiel der ersten  C isterzienser. Also fü h rte  er 
das Schweigen, die H an d arb e it u n d  die ständ ige E n t- 
h a ltu n g  von Fleisch, F e tt,  E iern , Fischen und  W ein 
w ieder ein. Die Satzungen  von L a T rappe  w urden  1678 
von Innozenz IX . und  1705 von Clemens X I. genehm igt. 
T ro tz  dieser E rm utigungen  stiess die R eform  des A btes 
de R ance anfänglich  au f viele H indernisse, so dass sie 
sich im  18. Ja h rh . sehr langsam  verb re ite te . Die von 
der R evolu tion  ve rtrieb en en  K lo ste rb rü d er der T rappe 
fanden  1791 im  K t. F re ibu rg  ein Asyl. Die R egierung 
überliess ihnen  die G ebäude der V alsain te, die seit dem 
W egzug der K a rtäu se r u n b ew ohn t geblieben w aren. 
U n te r  der A nführung  von Dom A ugustin  de L estrange 
h ie lten  die T. am  1. VI. 1791 ih ren  E inzug in der V al
sain te. H ier u n terw arfen  sich nun  die K lo sterb rüder 
noch strengeren  V orschriften  als in  L a T rappe. Ih r 
neues R eglem ent w urde in F re ibu rg  g edruck t und  end
gültig  angenom m en. Im  gleichen J a h r  m achte  P ius VI. 
aus der V alsain te  eine A btei und  den H au p tsitz  der 
T rapp istenkongregation . Dom  A ugustin  de Lestrange 
w urde zum  A b t gew ählt ; die Zahl der M önche stieg 
rasch. E ine erste K olonie zog 1793 aus der V alsainte 
nach Spanien u n d  g ründete  das K loster Ste. Suzanne ;

andere M önche w an d ten  sich in die N iederlande und  
liessen sich in W estm al bei A ntw erpen  nieder. E ndlich  
gingen T rap p isten  aus der V alsain te  1794 nach  E ngland  
und  P iem ont. D er A bt de L estrange san d te  1795 Mön
che ins W allis und g ründete  1796 das N onnenkloster 
Ste. V olonté de Dieu bei Sem brancher, w ohin 1797 als 
Novize die P rinzessin  Louise A delaide von B ourbon- 
Condé zog. In  der V alsain te sam m elten  und  erzogen 
die T rap p isten  u n en tge ltlich  zahlreiche arm e K inder ; 
zu ih rer E rziehung  g ründete  Dom  A ugustin  einen d r i t 
ten  O rden fü r L eute, die weniger strengen  V orschriften 
als die Mönche un terw orfen  sein sollten. Beim  E in d rin 
gen der F ranzosen in die Schweiz 1798 zog Dom  A u
gustin  m it seinen M önchen und  N onnen und  Schülern 
(ca. 240 Personen) nach  R ussland. N ach v ierjährigen  
m ühseligen W anderungen  k eh rten  die T. 1802 nach  der 
V alsain te  zurück. Die N onnen w urden in V illarvollard, 
dann in R iedera  angesiedelt ; die M itglieder des d ritten  
O rdens eröffneten Schulen in R om ont, L a R oche, Es- 
ta v a y e r  le Lac u. a. 0 . N apoleon verlang te  1811 vom  
K t. F re ibu rg  die A ufhebung des K losters V alsain te ; 
nach  kurzem  W iederstand  gab der Grosse R a t nach, 
und am  7. x il. 1811 w urde das D ekret den T rapp isten  
m itge te ilt. N ach dem  S turz  des K aisers k eh rten  diese, 
doch n u r fü r ein Ja h r , nach  der V alsain te  zurück, um  
dann  nach  F ran k reich  zu gehen, wo es Dom  A ugustin  
de L estrange gelang, die R uinen der a lten  A btei La 
T rappe zurückzukaufen . 1815 zog er seine Mönche end
gü ltig  aus der Schweiz zurück. Die französischen T. 
flüch teten  1830 und  1831 vor der R evolution  und  fanden 
in der Schweiz vorübergehend  U n te rk u n ft ; doch wurde 
ihnen  die E rlaubn is zur W iederöffnung der V alsain te 
n ich t erte ilt. —  Vergl. F . E . von Miilinen : Helvetia 
sacra I I . — Max H eim bucher : Die Orden und  Kongre
gationen der katholischen Kirche I. —  A. C ourtray  : 
Hist, de la Valsainte I I . —  Casimir G aillard in  : Hist, de 
la Trappe  I I . •— D argniès : M émoire sur les Trappistes 
de la Valsainte  (in M émorial de Fribourg  I I I  u n d  IV). 
—  A S  H F  IX , 264, 267, 270-271, 274, 283. [J. N.]

T R A S A D I N G E N  (K t. Schaffhausen, Bez. U ntcr- 
k le ttg au . S. GLS). Gem. u. Dorf. Trasm undingen  878 ; 
Trasem undingen  und  Trasm adingen  1180; Trasendingen  
1294. E tym ologie : bei den N achkom m en des Trasa- 
m und. Siegel (der N euzeit) : aus dem  Schildfuss h e rau s
w achsende T anne m it v ier A stp aaren  (S taatsa rch iv  
Schaffh.). Das K lo ste r R heinau  tau sch te  878 G rundbe
sitz zu T. von G raf G ozbert ein ; im  12. Ja h rh . w ar auch 
A llerheiligen im  Dorfe b eg ü te rt, nach  1292 ferner das 
K loster Parad ies als N achfolger des H einr. v. L öhnin- 
gen, im  14.-15. Ja h rh . die v. Fu lach  u. a. ; doch schwang 
sich seit der M itte des 14. Ja h rh . der Sp ital von Schaff
hausen  zum  H au p tg ru n d h errn  au f du rch  A nkauf der 
B esitzungen derer von Radegg und  anderer Fam ilien. 
Die n iedern  G erichte über T ., das offenbar frü h er einen 
Teil der H errsch aft R adegg ausm ach te , b rach te  1378 
ebenfalls der Sp ital an  sich, ebenso die L ehensherrlich
ke it (u. das M annschaftsrecht ?) 1430 von den E rben  
der A nna von R adegg. Öffnungen von 1524 und  1538. 
1559 w urde das D orf der O bervogtei N eunkirch  zuge
te ilt. Die hohe G erich tsbarkeit ging 1656 von den L an d 
grafen im  K le ttg au  ebenfalls an die S ta d t Schaffhausen 
über. Obwohl im  Besitz eines eigenen, dem  hl. Jak o b  ge
w eihten G otteshauses, gehört T. von jeh e r kirchlich zu 
W ilchingen. N ach der Loslösung von E rzingen 1515 
g ründeten  die beiden O rtschaften  eine eigene K irchge
m einde und  v e rtau sch ten  infolge der R eform ation  ihre 
geistliche A bhängigkeit von R heinau  an  diejenige von 
Schaffhausen. —  Vergl. US. —  L L . —  J . J . R üeger : 
Chronik. —  Schaffhauser Festschriften  1901. —  C. A. 
B ächto ld  : Gesch. der P farrpfründen im  K t. Schaffhau
sen. — Jo h . M eyer : Unoth I. —  G. W alter : Die Orts-
u. F lurnam en des K ts. Schaffhausen. [S t i e  e l .]

T R A T T E N  n a n n te  m an  in den a lten  I I I  Bünden 
diejenigen Q u an titä ten  K orn , gelegentlich auch Reis, 
die das H erzogtum  M ailand sowohl den I I I  B ünden 
insgesam t als einzelnen m it dem  H erzogtum  in beson
ders regem  H andelsverkehr stehenden  angrenzenden 
b iindn. T alschaften  zur zollfreien A usfuhr bewilligte. 
B ereits u n te r  den a lten  m ailänd . LIerzogen w ar diese 
Vergünstigung einzelnen bündn . T alschaften  gew ährt
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worden. Von 1654 an  erh ie lten  auch die I I I  B ünde als 
E rsa tz  fü r die im  1. M ailänder K a p itu la t von 1639 ve r
sprochenen, ta tsäch lich  1642 eingerich teten , aber 1754 
w ieder aufgehobenen w öchentl. K o rnm ärk te  zu Grave- 
dona, Dom aso u. Gera das R ech t zur freien E in fu h r von 
jäh rlich  1500 Saum  T ra tten . D eren V erteilung behielten 
sich freilich die span. S ta tth a lte r  und seit 1715 die österr. 
G ouverneure in  M ailand vor und b e tra u te n  dam it ihre 
G esandten in den I I I  B ünden. Diese b en ü tz ten  das 
T ra tten  verte ilungsrech t als willkom m enes D ruckm itte l 
zur E rreichung  ih rer polit. Ziele bei den I I I  B ünden. 
Die B ünde w ünschten  deshalb bereits in  den A rtikeln  
der L andesreform a von 1684 eine andere  V erteilungsart 
der T ra tte n  oder W iederherste llung der M ärkte, doch 
h a tten  sie w eder dam als noch bei den V erhandlungen 
über das zweite M ailänder K a p itu la t von 1726 dam it 
Erfolg. E rs t das 3. M ailänder K a p itu la t von 1763 kam  
den bündn . W ünschen entgegen, indem  jed er B und von 
je tz t an  je  500 Saum  von den gew ohnten 1500 Saum  
T ra tten  erhielt, wobei den jew eiligen B undeshäup tern  
die w eitere V erteilung innerhalb  der einzelnen B ünde 
ü b ertragen  wurde. A usserdem  erhielten die m it beson- 
dern T ra tte n  b egab ten  angrenzenden Talschaft.en B er
goli, O berengadin, O berhalbstein , Pusch lav , R heinw ald, 
Misox, S ta lla  m it Avers und  Scham s eine E rhöhung  
derselben um  1000 Saum  zugestanden. Die B ünde und 
auch die einzelnen T alschaften  v e rp ach te ten  den E in 
kauf, die Beischaffung und  den V erkauf dieser T ra tten  
an einzelne U n ternehm er, die dafü r die sog. T ra tte n 
gelder zu erlegen h a tte n , die im  F in an zh au sh a lt der 
B ünde und  dieser T alschaften  eine w ichtige Rolle spiel
ten . —  Vergl. Bericht über die Verhandlungen zum  M a i
länder Kapitulat von 1763 (Chur 1764). [P. G illardon.] 

T R A U C H B U R G ,  W a lte r  v o n ,  A b t v. St. Gallen, 
erw ählt in s tre itiger W ahl gegen H einrich  von Aichheim
24. x ii. 1239, resignierte  24. x i. 1244. Beide Teile apel- 
lierten  nach  Rom . W ährend  ab er von Rom s B eauf
trag tem , dem  Bischof H u b e rt von Corno, kein E n t
scheid b ek an n t is t, k o n n te  sich T. durch  den Bischof 
von K onstanz, H einrich  von T anne, b eh au p ten  und 
allgemeine A nerkennung  erlangen. K uchim eister b e 
rich te t, W. habe  an  K onstanz  st. gallische päpstliche 
F re iheitsu rkunden  ausgeliefert. E r s tan d  zur ghibellini- 
schen P arte i und  zog sich den K irchenbann  zu, welchen 
Innocenz IV. am  22. I. 1244 bestä tig te . Seine nachgie
bige R egierung h a tte  die A btei in Schulden geführt. 
E in T ilgungs-A bkom m en vom  Mai 1244, durch  das die 
M inisterialen ta tsäch lich  ein M itregierungsrecht er
hielten, u n d  der U eberfall W ils durch die Söhne des 
B ruderm örders D iethelm  von Toggenburg, w aren wohl 
der äussere Anlass, dass T ., der sich der L eitung  der 
A btei n ich t gewachsen füh lte , in den P red igeror
den t r a t  und  von K onstanz  aus am  25. XI. 1244 
die St. Gail er K ap itu la ren  des Gehorsam s ent- 
liess.— Vergl. R. H enggeier : Professbuch , p. 105.
— M V G  X V III , p. 13-24. —  U StG  I I I ,  IV. —
T. Schiess : Gesch. der Stadt St. Gallen (in G. Fel
der : Die Stadl St. Gallen I, p. 422). —  I. von 
Arx : Gesch. des K ts. St. Gallen I, p. 356. [J .  M.] 

T R A U T T M A N N S D O R F F ,  FRANZ E H 
RENREICH, G raf von, 1662-1719, 1701 von K a i
ser Leopold I. als B otschafter in die E idgenos
senschaft gesandt, verlang te  N e u tra litä t der 
E idgenossen im  spanischen Erbfolgekrieg. Nach 
dem  G rundsatz der « gleichm ässigen B egünsti
gung » erhielt er infolgedessen 1702 die Bewilli
gung, fü r den Schutz der österr. W ald städ te  am  
R hein  zwei R egim enter anzuw erben. 1703 ver
m itte lte  T. ein B ündnis zw. K aiser und dem 
S tift St. Gallen, das ab er schon im  folgenden 
J a h r  w ieder aufgehoben wurde. 1704 nach  W ien 
zurückberufen, k eh rte  er 1706 w ieder in  die 
Schweiz zurück. D a er sich 1708 in den toggen- 
burgischen S tre itigkeiten  fü r das K loster St. Gal
len einsetzte, ü berw arf er sich m it Zürich und 
Bern. 1715 verliess er das Gebiet der E idgenos
senschaft endgültig. —  Vergl. T .’s Schreiben und Pro
positionen an die Tagsatzung. — L L .  —- B a rth  I I I .  — 
v. W urzbach : Biogr. Lexikon des Kaiserreichs Œster- 
reich (1882). [E. Bg.]

T R A U T V E T T E R ,  Fam ilie  von  N eudietendorf 
(Sachsen-G otha), die sich 1822 in Basel e inbürgerte . — 
F r i e d r i c h ,  * 1838 in L örrach, Sem inarlehrer in W ettin - 
gen und (Ekonom ieverw alter daselbst 1865-1876, Ma
them atik leh re r am  L ehrerinnensem inar in W in te rth u r 
1876, L ehrer am  T echnikum  daselbst 1881, H au p tleh rer 
fü r M athem atik  1896-1900, f  30 .  x i i .  1910. —  S L  1911, 
Nr. 2. — Landbote 1911, Nr. 1. [M. S p a l i n g e r . ]

T R A V E L L A  (TRAVEREI). Fam ilie  von Campo Val 
Maggia (Tessin), wo sie 1484 e rw ähn t w ird. —  F r a n 
c e s c o  M a r i a ,  P rieste r von Campo Val Maggia, P fa rrer 
von Vogorno 1833-1842, P ro p st von Giubiasr.o 1842, 
t  1854 in G iubiasco, w ar m it F ransc in i u n d  Giuseppe 
Curti 1835 M itarbe ite r am  Istruttore del Popolo. — 
E. P o m e tta  : Come il Ticino. [C. T.]

T R A V E R S  (K t. N euenburg , Bez. T ravers tal.
S. GLS). D orf u n d  Gem., frühere  
H errschaft. W appen : in B lau drei 
weisse, w agrech t gestellte  Fische (Fo
rellen) übereinander, der m ittle re  
nach  links. Transversum  1202. Die 
H errsch aft N euenburg  besass in T. 
ein Lehen, w ovon sie 1229 sechs 
M eierhöfe der A btei St. Jo h an n sen  
schenkte. T. kam  m it der ganzen 
T alschaft im  13. Ja h rh . an  die H err
schaft N euenburg. K onrad  von F re i

bu rg  e rrich te te  1413 als G raf von N euenburg fü r Jean , 
den Sohn des B astards G irard von N euenburg , ein 
L ehen, das aus den D örfern T ., Rosières und N oiraigue 
b estan d  und  sich bis an die Grenze der F reigrafschaft 
ausdehnte . Je a n  w ar schon H err von V aum arcus und  
w urde 1433 H err von Gorgier, doch kam  es nie zur 
V ereinigung von T. m it diesen beiden G ebieten. Jean  
besass die volle G erich tsbarkeit, auch das B lu tgerich t ; 
dagegen m usste er die A usführung  der T odesurteile  
dem  K astlan  des T rav ersta ls überlassen . Als 1587 dieser 
Zweig der Grafen von N euenburg  au ss ta rb , w urde U l
rich  von B o n ste tten , B ürger von B ern, H err von T. 
Seine Söhne te ilten  1627 die H errschaft in  T. und 
Rosières. A nna M aria von B onste tten , die G a ttin  des 
H enry  de Sandoz, w urde H errin  von Noiraigue und 
ve rk au fte  dieses 1713 fü r 120 000 P fund  dem  F ü rs ten  
von N euenburg. 1761 w urden ihre Söhne, Je a n  Jacques 
u n d  François de Sandoz, m it dem  R est der H errschaft, 
T. und  Rosières, belehn t, und ihre N achkom m en be
h ie lten  sie bis ins 19. Ja h rh . Die H errschaftsrech te  und 
die G erich tsbarkeit kam en 1827 an  den F ü rs ten  von 
N euenburg , w ährend die Sandoz w eiterhin  im  Besitz 
der Schlossdom äne blieben. Diese w ar bis 1848 ein 
Edellehen. T ravers, Rosières und  N oiraigue b ilden  ge-

Travers  um  1840. Nach einer Lithographie von C. Calarne.

m einsam  einen G erichtskreis m it einem  Maire an  der 
Spitze. D ieser w urde infolge eines V ertrages von 1756 
vom  F ü rs te n  von N euenburg  e rn an n t. Vom Gerichts- 

I kreis w urden 1821 einige W eiler ab g e tren n t und  m it
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L a B révine verein ig t ; einige andere  W eiler kam en  1832 
zur neuen  M airie von Les P o n ts  de M artel.

Das D orf T. te ilte  die Geschicke der gleichnam igen 
H errsch aft. Das H errenhaus (Schloss) w urde zwischen 
1490 u n d  1525 g eb au t. T. b ilde te  1228 eine K irchgem ., 
u n te rs ta n d  aber im  15. Ja h rh . dem  P rio ra t Mé tiers. Die 
St. Cöm ekapelle w urde n ach  der E in fü h ru n g  der R e
fo rm ation  (1538) dem  Zerfall überlassen . D am als w urde 
ein herrschaftliches C horgericht geschaffen. An der 
Stelle der früheren  K apelle e n ts tan d  1569 eine K irche. 
Gleichzeitig b ildete  sich auch  die neue K irchgem einde. 
Bis 1878 um fasste  diese auch  N oiraigue. E ine H errn 
hu tergem eine b estan d  1790-1840 in einem  W eiler von 
T. D as D orf s tan d  1847 au f der Seite der R epub likaner 
und  w urde deswegen fa st einen M onat lang m ilitärisch  
bese tz t. 1850 erh ie lt T. eine M unizipalität, die erste  im  
K t. N euenburg. E ine F eu e rsb ru n st zerstö rte  am  13. IX. 
1865 101 H äuser. E irin i d ’E yrin is s te llte  1711 das V or
kom m en von A sphalt fest ; solches w ird noch heu te
von einer englischen Gesellschaft ausgebeu tet. Be
völkerung : 1848, 1457 E inw . ; 1920, 2032. G eburtsre 
g ister se it 1617, E h ereg iste r se it 1615, S te rbereg ister 
se it 1762. —  M atile. :— E. Q uartie r-la -T en te  : Le C. de 
Neuchâtel, I I I .  Serie. —  J . de Sandoz-T ravers : Notice 
hist, sur la seigneurie de Travers. —  Ch. H. All am an  d : 
Description de la jurid ic tion  de Travers. — L ’incendie du 
village de Travers. [L. M.]

T R A V E R S  V O N  O R T E N S T E I N  (ehem als auch 
T r a v i e r s ,  T r a v i e r ,  T r a v e r s ,  T r a d e r s ,  T r a v e r s o ,  
T r a v e r s i u s  usw .). A ltes Æ m tergesch lech t des F re i

s taa tes  G rau
bünden. Es 
le ite t sich ab 
von den Tra- 
versariis, den 
einstigen H er
ren  von R a 
venna, die sich 
nach  ih rer Ver
tre ib u n g  aus 
R av en n a  um  
1295 im  Vene- 
tian ischen  u. 
sp ä te r  in R a 
t i  en angesie
de lt haben  
sollen. Diese 
A bstam m ung 
is t aber ge
schieht!. un- 
erwiesen. E r
stes u rk . Vor
kom m en in 
G raubünden 

1431. W ohn
o rt w ar im  15. 

die 2. H älfte  
des 17. Ja h rh u n d e rts  eine grosse A nzahl von N otaren . 
Stam m w appen : in  Silber steigender b rau n er (schwarzer) 
B är (V arian ten). F reiherrliches W appen  von 1683 : 
g ev ierte t, 1 u n d  4 g ev ierte t von R o t und  Silber, 2 u. 3 
gespalten , v o rn  von R o t, h in ten  von Silber u n d  B lau 
fünfm al g e te ilt ; H erzschild  das von einer K önigskrone 
üb errag te  S tam m w appen , eingefasst von zwei grünen  
(El- oder Palm zw eigen. Von Zuoz v e rb re ite ten  sich die 
T. nach  Scanfs, Revers, Sam aden, nach  dem  M ünstertal 
u n d  dem  Dom leschg. Sie erw arben  im  L aufe der Zeit 
das B ürgerrech t in  S türv is, O bervaz, R häzüns, O ber
h a lbste in , G larus, Feldk irch  u n d  im  B istum  K onstanz. 
Die ersten , u rk . nachw eisbaren  T. sind die 4 Söhne eines 
im  14. Ja h rh . geborenen u n b e k an n ten  Zuozers : P e 
t r u s ,  F a z a ,  F l o r i n u s  und  J a k o b .  —  a) L in ie  in  
Scanfs. —  1. F a z a  de T ravers, Zeuge u n d  V ertre te r 
von Scanfs beim  Fünfsiegelbrief. —  2. F l o r i n u s  (1444, 
1454), S tam m v a te r der Scanfser T ravers. —  3. J o h a n n  
A n d r e a s ,  L an d esh au p tm an n  des V eitlins 1620 und 
1639, f  1669. —  4. J a k o b  C o a z ,  * 1758, H aup tm an n  
in W ien, f  1817.

b) L in ie  im  M ünstertal. —  5. J a k o b ,  Sehiedsm ann 
zwischen Sam aden u n d  Revers 1431. —  6. J a n u t t u s ,

Sohn von N r. 5, gen. 1449, R ech tsp recher in  Zuoz, 
durch  seine Söhne Sim on, P e tru s (?) u n d  Ja k o b  S tam m 
v a te r  der L inien M ünstertal, R ietberg  und Zuoz (ä lte 
re u n d  jüngere  Linie). —  7. S i m o n , Sohn von Nr. 6, 
N o ta r in  Zuoz 1498, in  St. M aria 1504, to t  1519. —
8. P e t e r , Sohn von Nr. 7, R ich te r 1521, L andam m ann  
des O berengadins 1526, der erste  u nabhäng ig  vom  B i
schof gew ählte  L andam m ann . —  9. S i m o n , Sohn von 
Nr. 8, Meier der B ened ik tinerinnen  von M ünster 1522. 
— 10. M a r t i n , Sohn v. Nr,
7, A nführer der M ünster
ta le r im  zw eiten M üsser
kriege, f  1531 bei Mor- 
begno. — 11. G e o r g , Sohn 
von Nr. 7, V ikar des Velt- 
lins 1541, L an d v o g t von 
M orbegno 1549, H a u p t
m ann  au f Schloss F ü rs te n 
b u rg  1557. -— Diese L inie 
w ird 1668 zum  le tz ten  Mal 
e rw ähnt.

c) Rietberg. —  12. A n 
t o n , E nkel von Nr. 6, 
k au fte  von den R inck  das 
bischöfliche L ehen R ie t
berg im  Dom leschg, m uss
te  es jedoch vo r seinem  
1547 erfolgten Tode ve r
kaufen. F ranz . Pensionär.
—  13. P e t e r , Sohn von 
Nr. 12, in  F lim s, H ofm ei
ste r des Bischofs 1561- 
1565, K om m issar v. C hiavenna 1573. —  Diese Linie 
s ta rb  E nde des 17. Ja h rh . aus (Scharans).

d) L in ie  Zuoz. —  14. J o h a n n e s ,  Sohn Jak o b s, 
E nkel von Nr. 6, der Æ ltere  oder R efo rm ato r gen., 
* 1483, w urde 1519 von B ischof P au l Ziegler m it seinen 
V e tte rn  Sim on u. H ans au f G rund der ihnen  von K aiser 
M axim ilian erte ilten  Briefe als adelig e rk lä rt. Am  23. IV. 
1537 soll K önig F erd in an d  den T. Adel und  W appen  be
s tä tig t  haben . Jo h an n es T. w ar dreizehnm al L an d am 
m ann  des O berengadins, R ich te r, F ö rd erer der e rsten  
Landesschule im  ehem aligen N ikolaik loster zu Chur, 
1520 In h ab er des ha lben  Z ehntens v. Schleis bei Glurns 
(Tirol). Dieses M annlehen verblieb  bei seiner D eszen
denz bis 1818. L an d esh au p tm an n  des V eltlins 1517 und 
1523, v erte id ig te  1525 das V eltlin  gegen den Medici 
und  den G rafen Arco, fiel am  13. IX. 1525 in  die Ge
fangenschaft des Medici au f Schloss Musso, aus der er 
erst am  18. m . 1526 erlöst w urde. O b erhaup tm ann  
des G otteshausbundes im  zw eiten M üsserkrieg, öfters 
G esandter nach  M ailand, Venedig, an  die E idgenossen, 
an  Ferd in an d  I. usw ., 1554 m it B a lth a sa r P la n ta  von 
Zernez nach  Basel, u m  von S ebastian  M ünster, der in 
seiner Kosmographie  geschrieben h a tte , die E ngadiner 
seien « grössere Diebe als die Z igeuner » G enugtuung zu 
verlangen. T ravers w ird das unvergängliche V erdienst 
nachgerühm t, die rom anische Sprache zur S ch riftsp ra
che erhoben zu haben . In  etw a 700 kunstlosen  Versen 
besang er in heim ischer O berengadiner M u ndart den 
M üsserkrieg und  d ram atis ie rte  die G eschichte Josephs 
und  des verlorenen Sohnes (1534 und 1542). Die d ram a
tischen A ufführungen sollen in  B ünden die ersten  ih rer 
A rt gewesen sein. T. s tan d  in  Briefw echsel m it b e rü h m 
ten  Zeitgenossen D eutsch lands und  der Schweiz, so 
m it M elanchthon, S ebastian  M ünster, Calvin, Bullinger, 
G larean u. a. M it Saluz u n d  Campali s tan d  er in  engem 
F reu n d sch aftsverhä ltn is. Seine Stellung zur R efo rm a
tio n  w ar eine zuw artende. 1537 und  1544 n ah m  er an 
den R eligionsgesprächen von Süs als G em eindebote 
teil ; e rst 1552 en tsag te  er der Messe. 1554 berief er m it 
Zustim m ung von B ürgerm eister u n d  R a t der S ta d t 
Chur den P fa rre r Saluz n ach  Zuoz, 1556 liess er sich 
in die Synode aufnehm en u n d  p red ig te  zum  Volke. Als 
1549 Thom as P la n ta , ein n ah er V erw and ter der T ra 
vers, den bischöfl. S tuh l bestiegen h a tte  u n d  durch 
Leich tsinn  und  grossen A ufw and das B istum  in Schul
den s tü rz te , hofften  die P rä d ik an ten  im  Ja h re  1560 
das B istum  zu säkularisieren . T. w idersetz te  sich ener
gisch diesem  V orhaben u n d  schlug den Angriff ab. Da

Wappensiegel der Familie  Travers. 

Ja h rh . Zuoz. Die T. s te llten  bis in

Martin  von Travers  (Nr. 10) 
Nach einem Oclgemälde.
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das H ofm eisteram t in seiner Fam ilie  beinahe erblich 
geworden w ar, sp ielten  Fam ilienin teressen  in  diesem 
Falle eine grosse Rolle, f  22. v ili. 1563. Von seinen 
Söhnen pflanzte  n u r der ä ltere , J a k o b , den Stam m  
fort, indem  die L inie Joh an n es des Jü n g e rn  m it dessen 
U renkel 1677 ausgestorben ist. —■ 15. J o h a n n e s  
der Jüngere, Sohn von Nr. 14, * ca. 1530, N o ta r in 
Zuoz, L andam m ann  des O berengadins 1559, V ikar des 
Veltlins 1565, L an d esh au p tm an n  1577, t  1579. —
16. A u g u s t i n , Sohn von Nr. 15, N o ta r in Zuoz, V ikar 
des Veitlins 1595, L andam m ann  des O berengadins, Ge
sand ter beim  Dogen von Venedig 1603, e rh ie lt den 
M arkusorden. V enetianischer Pensionär, gehörte  zu den 
H äu p tern  der katho lischen  P a rte i, geriet in S tre it m it 
seinem B ruder Jo h an n  A nton  wegen der L an d esh au p t
m annschaft ; m it Bew affneten u n d  F eldstücken  sollen 
sie gegeneinander vorgegangen sein. —• 17. J o h a n n  
A n t o n , Sohn von Nr. 15, m ehrm als L andam m ann  des 
Oberengadins, K om m issar der I I I  B ünde zur O rdnung 
der konfessionellen V erhältn isse im  U nterengadin , der 
reichste M ann in Zuoz. —  18. J o h a n n , Sohn von Nr. 15, 
N otar, L andam m ann 1599-1600, K om m issar von Chia- 
venna 1601-1603, G esandter zum  A bschluss des L indau  er 
V ertrags 1622, gehörte m it seinem  B ruder Jo h an n  A n
to n  zu den H äu p tern  der evangelischen P a rte i in B ün
den. — 19. J o h a n n  V i k t o r , Sohn von Nr. 18, N otar, 
H au p tm an n  und  K anzler des O berengadins 1614, 
käm pfte  m it O berst Guter im  Veltlin gegen Robustelli. 
L andam m ann  1625-1626, to t  1642. —  20. J o h a n n  
V i k t o r , Sohn von Nr. 19, N o tar, t  als le tz te r L an d am 
m ann seines Geschlechtes im  O berengadin 1670. — 
Die jüngere  Zuozer Linie erlosch m it J o h a n n  A n t o n , 
Sohn von Nr. 19, 1677.

e) Ortenstein (Zuoz ä lte re  Linie). —  21. J a k o b , 
Sohn von Nr. 14, * 1500, H au p tm an n  in französischen 
D iensten 1524, Schwiegersohn des L an d eshaup tm anns 
Jo h an n  V iktor von Büchlon, gelangte nach  dessen Tod 
(1529) in den Besitz eines Teils von O rtenstein . 1555 
wurde O rtenstein  sein alleiniger B esitz. L andam m ann  
von O rtenstein  1535-1538, H ofm eister des Bischofs von 
Chur 1537-1556, L an d esh au p tm an n  des Veltlins 1529 
und 1547, v erte id ig te  in R om  1550-1551 seinen nahen  
V erw andten, den Bischof Thom as P la n ta , kam  bei ei
nem R itt  über den A lbula 1555 um s Leben. —  22. J o 
h a n n  oder H a n s , Sohn von Nr. 21, * 1530, nach  Cam
peil einer der ausgezeichnetsten  R ä tie r seines Ja h rb ., 
H au p tm an n  in französ. D iensten , hob 1567 eine der 
drei B ündnerkom pagnien des R egim entes Pfyffer aus, 
w ar 1567 beim  R ückzug von M eaux nach  Paris dabei, 
nahm  an den Schlachten  von St. Denis 1567, Ja rn ac  und 
M ontcontour 1569 teil, nahm  seinen Abschied 1570. 
L andam m ann v. O rtenstein  1581-1586, schü tz te  1584 die 
R eform ierten vor einem  bew affneten Angriff ih rer k a th o 
lischen G erichtsgenossen ; t  1608. —  23. J o h a n n  V i k 
to r ,  Sohn von Nr. 22, * 1582, venetian ischer Pensionär 
1604, österreichischer L andvog t au f Castels im  P rä ti-  
gau 1615, R a t des E rzherzogs M axim ilian 1616, kaufte  
1624 u. a. den halben  A nteil am  Schloss A lt-Sins. 
Schiedsrichter im  U nterengad in  1637, spielte  während 
der P rä tig au er F reiheitskäm pfe eine V erm ittlerrolle  
zwischen dem  P rä tig au  und  (Esterreich ; f  1649 in 
O rtenstein  als der le tz te  L andvog t au f Castels. E iner 
der einflussreichsten M änner seiner Zeit in  G raubünden. 
—  24. J o h a n n  R u d o l f ,  Sohn von Nr. 22, * 1594, 
Schwiegersohn des Pom pejus P la n ta  au f R ietberg , 1624 
vom  Obern und  G o tteshausbund  und  M aienfeld als 
A gent nach  Solothurn  abgeordnet. H au p tm an n  in 
franz. D iensten u n te r  R ohan, O b erstleu tn an t des Regi
m ents Schauenstein  1634, sp ä ter O berst eines von ihm  
ausgehobenen R egim entes im  D ienste Spaniens, k au fte  
1636 Canova (Neu-Sins), ü b ern ah m  von den P la n ta  das 
österreichische E dellehen R am ez bei M eran. D urch seine 
FI e ira t gelangten  die T. zum  zw eiten Male in den Besitz 
R ietbergs. O berst T. spielte bei der E rm ordung  des 
O bersten Je n a tsch  am  24. i. 1639 eine zweifelhafte 
Rolle. E r war einer der Geladenen des Jen a tsch , schlich 
nach dem  Morde davon und  is t jedenfalls der M itwissen
schaft verdäch tig , t  1642. —  25. J o h a n n ,  Sohn von 
Nr. 24, * 1628, A lleinbesitzer säm tlicher G üter, K om 
m issar von C hiavenna 1649-1651, H au p tm an n  im  R egi

m en t P la n ta  in M ailand 1664, m ehrm als L andam m ann  
von O rtenstein , W o h ltä te r der K apuzinerk irchen  To- 
mils und Alm ens, e rh ie lt fü r 78 000 fl., die er 1653 E rz
herzog Ferd in an d  K arl von (E sterreich au f 20 Ja h re  
vorschoss, die G erich tsbarkeit über Im st in T irol. Am
3. Nov. gl. J .  verp flich te te  sich T ., im  Falle  eines K rie
ges zwischen dem  E rzherzog und  den I I I  B ünden  n eu 
t ra l  zu bleiben. 1676 tau sch te  er Im st gegen die Plerr- 
schaft R häzüns. Die Gem eindeleute w eigerten sich aber, 
ihm  zu huldigen, was e rb itte rte  S tre itigkeiten  he r
vorrief. (E sterreich n ö tig te  schliesslich die B ünde u n ter 
A ndrohung von Zollerhöhung, Salzsperre usw ., die 
D örfer zur H uldigung zu zwingen. Am 17. I. 1680 
m ach te  T. die H errschaft R häzüns zum  Fideikom m iss ; 
am  29. XII. 1683 erhob K aiser Leopold Jo h a n n  T. m it 
v ier seiner V orfahren  und  allen N achkom m en als « T. 
von O rtenstein , F re ih errn  zu R häzüns und  H errn  zu 
Ram ez » in den a ltgeborenen R eichsfre iherrenstand, 
f  1690 in Chur. N ach seinem  Tode b rach  zwischen seinen 
Söhnen ein heftiger u n d  langer S tre it um  die Flerrschaft 
R häzüns aus, dem der K aiser ein E nde b e reite te , indem  
er am  30. XII. 1696 die H errschaft w ieder an  sich nahm  
und  den T. 60 000 fl. von der P fandsum m e zurück
z a h l te .— 26. Johann V ik to r I .,  Sohn von Nr. 25,
* 1646, K anon iker der K a th ed ra le  in C hur, V ikar des 
V eltlins 1669-1671 und  L andam m ann  von O rtenstein , 
h e ira te te  nach  dem  V erzicht au f sein K an o n ik a t 1671 
E lisab e th  von Salis, liess sich 1696 dauernd  in Paspels 
n ieder ; E rb au e r des H errenhauses, f  1725. —  27. R u 
d o l f ,  Sohn von Nr. 25, * 1648, H au p tm an n  in span i
schen D iensten , w urde an Stelle seines B ruders K anon i
ker in Chur, k au fte  1697 die B esitzung Arnberg bei 
Feldkirch , f  als D om kustos 1705. —  28. C h r i s t i a n .  
Sohn von Nr. 25, * 1652, H au p tm an n  in kaiserlichen 
D iensten , t  1683 bei der B elagerung W iens durch  die 
T ürken. —  29. J a k o b ,  Sohn von Nr. 25, * 1654, L eib
fähnrich  des Grafen D aun  in spanischen D iensten  1675, 
P falzgraf des L a te ran  u n d  R itte r  vom  G oldenen Sporn 
1675, V ikar des Veltlins 1693, gelangte 1691 durch  E rb 
teilung  in den Besitz der einen H älfte  O rtensteins, 
t  d o rt als regierender L andam m ann  1710. —  30. J o 
h a n n  S i m e o n ,  Sohn von Nr. 25, * 1657, F äh n rich  im 
R egim ent S tu p p a  1678, P laup tm ann  1680, hob 1684 
eine K om pagnie im  gen. R egim ent aus. O berstlieu te
n a n t im  R egt. Greder, L udw igsritte r 1700, O berst, 
H au p tm an n  im  G arderegim ent 1704, f  1715. Ih m  h a tte  
die H älfte  von O rtenstein  gehört. D urch die N achkom 
m en Jo h a n n  V iktors I. und  Jak o b s in Paspels und 
O rtenstein  te ilte  sich die Fam ilie  in zwei Zweige :

Ortenstein. —  31. C a r l  J o h a n n ,  Sohn von Nr. 29, 
L andam m ann  von O rtenstein  1732-1734. —  32. J o 
h a n n  G e o r g ,  Sohn von Nr. 29, * 1692, K om m issar von 
C hiavenna 1721-1723, L andam m ann  von O rtenstein  
1720, 1735 und  1738, K ap itän , dann  M ajor in  sardini- 
schen D iensten , f  1742 in D isentis. —  33. J o h a n n  
R u d o l f ,  Sohn von Nr. 29, * 1697, D om herr u n d  K us
tos in Chur, K a n d id a t bei der Bischofswahl zu Chur 
1754/1755, f  1761. N ach seinem  V erm ächtnis w urde 
am  Fusse des Schlossfelsens von O rtenstein  die St. 
V iktorskapelle (San Vetger) e rbau t. —  34. C a r l  G a u 
d e n z ,  Sohn von Nr. 29, * 1699, K ap itän  in M adrid, 
t  1737. —  35. J o h a n n  R u d o l f ,  Sohn von Nr. 32,
* 1721, in sardinischen D iensten 1736, t r a t  1738 ins 
Schw eizerregim ent B ettens. K ap itän  im  R egt. Monnin 
1745, L udw igsritter 1756, O berstlieut. 1759, f  im  Range 
eines O bersten  1783 in Gravelines. —  36. J o h a n n  
V i k t o r  S t a n i s l a u s ,  Sohn von Nr. 32, * 1733, Fähnrich  
im  Schweiz. G arderegim ent 1752, K ap itän  1758, ge
lang te  1760 in den Besitz der halben K om pagnie seines 
E m ilia  1766-1848, T ochter von Nr. 35, erbte O rten 
stein.
V etters Jo h . V ik to r im  G arderegim ent, m ach te  1758 
u nd  1761 die Feldzüge im  Siebenjährigen K rieg m it, 
n ah m  1769 seinen A u s tr it t  aus der Arm ee m it dem  
R ange eines O bersten, w ar 1766 m it dem  General T ra
vers in den T om ilserhandel verw ickelt, f  1799 in O rten 
stein als der le tz te  dieser Linie. Seine N ichte B arbara

Paspels. —  37. J o h a n n ,  Sohn von Nr. 26, * 1673, 
H err zu Arnberg und  B ürger von Feldk irch , f  1702 in 
Chur. —  38. R u d o l f ,  Sohn von Nr. 26, * 1675, nach  dem
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Tode seines B ruders H err zu Arnberg, K a p itä n  in 
franz. D iensten  1704, L u d w igsritte r 1727, f  1749. — 
39. Johann V ik to r  I I . ,  Sohn von Nr. 26, * 1682, 
K a d e tt in den G ardes Suisses 1699, erb te  die halbe K om 
pagnie  seines Oheims Jo h an n  Sim on (Nr. 30), n ah m  teil 
an der B elagerung von H uy 1705, m ach te  1706 die 
Schlacht bei R am illv , 1708 die Schlacht von O udenarde 
m it, foch t als K ap itän  der G renadiere bei der Belage

ru n g  von Lille, erw arb  sich 
m it 27 Ja h ren  den L u d 
wigsorden, käm p fte  1709 
in  der Schlacht bei Mal- 
p laq u e t, m ach te  1710 und 
1712 versch. B elagerungen 
m it und  w urde 1726 K api
tä n  bei den G ardes Suisses. 
1734 hob er ein B ü ndner
reg im ent seines N am ens 
von 9 K om pagnien  zu 200 
M ann und  zugleich eine 
Freikom pagnie  aus. B ri
gadegeneral 1. I. 1740, 
nahm  im  Feldzug im  P ie 
m o n t 1743 Schloss P o n t 
ein, erlang te  am  6. XII. 
1743 fü r sich u n d  seinen 
Sohn die A nerkennung 

Johann  V ik tor v. Travers  durch  den K önig und den 
(Nr. 39). Nach einem Oelgemälde Conseil d E ta t  als « a lte r 

im Schloss Ortenstein. Adel » und  das R ech t, in
die K arosse des K önigs zu 

steigen, t  1744 in Paspels. —  40. Johann V ik tor  III. ,  
Sohn von Nr. 39, * 1721, t r a t  1736 in das R egim ent 
seines V aters ein u n d  1740 als K a p itä n  in  die Gardes

Suisses über, w eilte im . 
gl. J . in po litischer Mis
sion in G raubünden . L an d 
am m ann  des G erichts Or
tenste in  1741-1742 erh ie lt 
1742, die halbe G ardekom 
pagnie seines V aters. Bei 
A usbruch des (Esterreich. 
Erbfolgekriegs w urde T. 
1743 nach  F ran k re ich  zu
rückgerufen , d iente als 
Aide de cam p am  R hein  
u n d  in  den N iederlanden 
u n te r  dem  M arschall von 
Sachsen, Cogny u. Noail- 
les, n ah m  1745 teil an  der 
B elagerung von T ournai 
u n d  den O perationen von 
G ent, O udenarde, Brügge 
u n d  O stende, w eilte 1746 
in G raubünden. B rigade
general d. In fan te rie  1747, 
m ach te  den holländischen 
Feldzug m it und  w ar bei 

Law feld m it dabei. C hevalier de St. Louis 1748. 1754- 
1755 spielte  er bei der C hurer Bischofsw ahl eine bedeu
tende Rolle, doch tru g  er schw eren finanziellen Schaden 
davon. 1755 von den katho lischen  R a tsb o ten  zum  H a u p t 
der B ündner K atho liken  gew ählt , w ar 1756 m it der A us
hebung  eines R egim ents im  D ienste Genuas beschäftig t, 
beschäftige sich auch  schriftste llerisch , b earb e ite te  das 
m ilitärische W erk Puységurs : L ’art de la guerre par  
principes im  Auszug (2 Bde., 1752, 1758), verf. 1758- 
1771 M anuscrit M ilita ire  (6 Teile), gelangte 1768 m it 
F inanz- und  E n tsu m p fu n g sp ro jek ten  an  die französi
sche R egierung, m ach te  1758-1762 die Feldzüge des 
7jährigen  Krieges m it und  w urde am  10. II. 1759 zum  
M aréchal de cam p befördert. 1761 fü h rte  er die Schwei
zerreg im enter B occard, B eding und  Salis, n ah m  teil 
an  der Sch lach t bei V ellinghausen und fü h rte  den Be
fehl beim  S tu rm  au f M eppen. Soubise ü b e rtru g  ihm  
beim  R ückzug  ü b er den R hein  den Befehl über die R e
serve, m it der er in  K leven W in te rq u a rtie r  bezog. 
1762 s ta n d  T. u n te r  dem  Befehl Coudés. N ach m ehreren  
gefährlichen A ufträgen , die er glücklich au sfü h rte , zeich
ne te  er sich am  21. Sept. beim  S tu rm  au f A m öneburg aus,

das nach  seinem  P lan  genom m en w urde. Am  25. v ìi. 
1762 w ar er zum  G en era lleu tn an t befö rdert w orden. D a
m it w ar seine m ilitärische L aufbahn  beendig t, weil der 
ihm  feindliche H erzog von Choiseul als Colonel général 
der Schweizer T ruppen  jede w eitere V erw endung des Ge
nerals in der Arm ee verh inderte . T. zog sich nach  B ü n 
den zurück  und  w idm ete sich der P o litik . E r schloss 
sich der A nti-Salisschen P a rte i an  und  w urde bald  ih r 
H au p t. Der S tre it um  den A rt. 23 des I I I .  M ailänder 
K ap itu la ts , dessen geheim er A rtikel und  das V enetiani- 
sche B ündnis sch ürten  den H ass zwischen den Salis und  
ih rer G egenpartei zur Siedehitze. E in  S tre it um  die 
L andam m an n sch aft im  G ericht O rtenstein  a r te te  am
20./31. v in . 1766 au f einer L andsgem einde in Tomils 
in T ätlichkeiten  zwischen den A nhängern  der Salis und  
denjenigen des T ravers aus. D er General w ar persönlich 
erschienen. Drei B ergbauern , A nhänger der Salis, b lie
ben to t  au f dem  P la tze  liegen. D er General m usste  aus 
B ünden fliehen, begab sich nach  Feldk irch  und  von dort 
ins B istum  K onstanz , wo er das Schloss H orn  bei Ar- 
bon erw arb. Als Choiseul g e stü rz t w urde, k eh rte  T. 
nach  Paris zu rück , wo ihn  Ludw ig X V I. am  22. v ii. 
1775 m it seinen N achkom m en in den G rafenstand  erhob. 
Die A usfertigung  des eigentlichen Diplom s u n terb lieb , 
weil T. am  3. IX. 1776 in Paris s ta rb , bevor die Taxen 
b ezah lt w aren. T ravers w urde in der K irche St. Séverin 
in P aris  beigesetzt. E r h in terliess als M anuskrip te drei 
B ände M em oiren u n d  M es journées pour mon fils 1769- 
1771. —  41. J o h a n n  V i k t o r  IV ., Sohn von Nr. 40, 
* 1765 in So lothurn , f  1809 in H orn , w urde 1771 von 
A bt B eda von St. Gallen zum  adeligen G otteshausm ann  
e rn an n t, h e ira te te  1784 die B aron in  B a rb ara  E m ilia  
von O rtenstein , so dass die beiden  L inien O rtenste in  
u nd  Paspels wieder verein ig t w urden. Als H au p tm an n  
im  R egt. D iesbach v e rte id ig te  Jo h . V ik to r in der 
französ. R evolu tion  das Zeughaus von Lille gegen den 
Pöbel, k eh rte  1792 nach H orn zurück. G eneralinspektor 
der T hurgauer Miliz 1799-1802.—  42. A n to n  V i k t o r ,  
Sohn von Nr. 41, * in  O rtenstein  1788, K am m erh err 
des Königs von B ayern  1809, V olon tär in der eidg. 
K anzlei in So lo thurn  1810, E rb au e r der R heinbrücke 
bei R o ten b ru n n en , m ehrm als L an d am m an n  von O rten 
ste in , M itglied der Standeskom m ission, des K leinen 
R a tes, des O berappella tionsgerich ts, B u n d e ss ta tth a lte r  
und  schliesslich B undesp räsiden t, H au p tm an n  der 
B ündner Milizen 1811 ; f  1832. —  43. J o h a n n  V i k 
t o r  V., Sohn von N r..42, * 1814 in O rtenstein , L ieutn . in 
p äp stlichen  D iensten , L an d am m an n  von O rtenstein  
1841, w anderte  nach  K alifornien  aus. —  44. A n t o n  
V i k t o r ,  Sohn von Nr. 42, * 1830, österr. L ieu tenan t, 
K a p itä n  in  englischen D iensten  1855, B ahnhofvorstand  
in R agaz, f  1862. —  Im  Ja h re  1846 w ar die Fam ilie 
durch  V erschw endung und  M issw irtschaft so w eit h e ru n 
tergekom m en, dass ihre säm tlichen  B esitzungen bereits 
v e rk au ft w aren  oder sich in  den H änden  ih rer G läubiger 
befanden, wie z. B. O rtenstein . M ännliche N achkom 
m en hin terliess n u r J o h .  R u d o l f ,  Sohn von Nr. 42, 
L ieutn . in päp stl. D iensten , f  1885. Dessen Sohn A n t o n  
V i k t o r  * 1852, w an d erte  nach A ustra lien  aus, wo heu te  
ein E nkel von  ihm  als einziger T räger des N am ens noch 
lebt.

Bibliographie. F o r tu n a t v. Ju v a lta  : D enkw ürdigkei
ten 1567-1649. —  U. Campeil : Hist. Rhaetica. —  R osius 
à  P o rta  : H ist. Reform ationis. —  N o tt à  P o rta  : Chron. 
Rhetica. —  M ay : H ist, m ilitaire. — Morell : Die 
Schweizerregimenter in  Frankreich. —  J . A. Sprecher : 
Gesch. der... I I I  Bünde im  18. Jahrh. —  S am m lung  rhät. 
Geschlechter I. —  Flugi : Johann v. Travers. — F. 
Jeck lin  : Amtsleute. — M uoth : Ueber bündn. Geschlech
ternamen. — H ar im . Caviezel : Register dils M astrals 
dii C um in d’Ortenstein. — E. H a lfte r : Georg Jenatsch. 
—  A nton  Meuli : Die E ntstehung der autonom. Ge
meinde im  Oberengadin. —  T. Schiess : Bullingers K or
respondenz m it den Graubiindnern. — J . Jecklin  : M a
terialien. —  A rbenz und  W artm an n  : Vadianische
B riefsam m lung . —  P. F lisch : General J .  V. von Tra
vers. — O berholzer : General von Travers a u f  Schloss 
Horn  (in Bündner Tagblatt 1922 ,  Nr. .198 ) .  — F. 
Jeck lin  : Baugeschichte des Schlosses Ortenstein (in B M  
1929) .  —  S G B  IV . — H andschr. Quellen im  S taatsa rch .

Johann  V ik tor von Travel’s 
(Nr. 40). Nach einem Oelgemälde 

im  Schloss Ortenstein.
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Chur, bischöfl. A rchiv Chur, evang. K irchenarch . Chur, 
K antonsbibi. Chur. —  F am ilienarch iv  T ., Schlossarch. 
O rtenstein u. a. m. [Peter F l is c h .]

T R A V E R S I N I ,  É m ile , von Le C hâtelard  (Mon
treux), aus einer Fam ilie  ita lien ischer H erk u n ft, * 22. 
v n i. 1883, Dr. ju r .,  schw eizerischer G esandter in J a 
pan seit 1927. [M. R.]

T R A V E R S I S C H E R  H A N D E L  (TOMILSER HAN
DEL). Siehe T r a v e r s  v o n  O r t e n s t e i n  (Nr. 40) und 
H B L S  111, p. 664.

T R A X L E R  ( T r a c h s le r ) .  N idw aldner Geschlecht, 
das u rspr. aus dem  K t. Schwyz s tam m t. •—• 1. G e o rg , 
Sohn des H ans, K irchm eier zu Ingenbohl, w ird 1664 
m it seinen K indern  um  1000 11. L andm ann  zu N idw al
den, blieb aber in B runnen  w ohnhaft. Sein Sohn —
2. Georg B althasar , 1685 Pfarrhelfer, sp ä ter F rü h 
messer zu Ingenbohl, s tif te te  1710 die K aplanei zu 
S tansstad  und  1715 jene zu B runnen  m it B esetzungs
vorrech t fü r seine Fam ilie. —  3. K aspar L eo n h a rd , 
B ruder von Nr. 2, erw arb  das G enossenrecht zu S tans ; 
S p italherr daselbst ; f  8. m .  1726. —  4. Meinrad  
F ranz, B ruder von Nr. 2-3, K irchm eier zu S tans, 
t  3. m . 1724. —  5. F ranz R em ig iu s , Sohn von Nr. 3, 
b ek an n ter Goldschm ied, K irchm eier von S tans, f  26. ix . 
1757. —  6. Jo s . R e m ig iu s , Sohn von Nr. 4, * 1709, Gold
schm ied und sp ä ter H au p tm an n  in N eapel, f  1738.
— 7. H ans J ost, Sohn von Nr. 4, * 1711, H au p tm an n  
in Neapel, f  1. i. 1793. —  8. Georg  W olfgang , Sohn 
von Nr. 5, Goldschm ied. —■ 9. , /o s i  Rem igius, Sohn 
von Nr. 6, * 1737 in Neapel, H au p tm an n  in franz. 
D iensten, L andvog t in  Blcnio 1762, P an n e rh err von 
N idw alden 1767, als N achfolger seines S tiefvaters Joh . 
Ludw ig Aloys Lussy, von dem  er auch durch  den 
Einfluss seiner M utter, eines ehem aligen herzoglich- 
w ürttem berg ischen  K am m erfräu le ins, den L ussy’schen 
S tam m sitz  an sich b rach te . O bervogt der Jo h a n n ite r
kom m ende Tobel 1768, S ynd ik a tsg esan d te r nach  L u
gano 1772 u n d  1775, L an d e ss ta tth a lte r  1775-1782, 
L andvog t in den obern  freien /E m tern  1777, fü r welche 
W ahl er versprochen h a tte , dem  L ande ein K ornhaus 
zu W il au f eigene K osten  zu erbauen. L andam m ann  
1782, 1789 und 1793, P rä sid en t der eidg. m ilitärischen  
Gesellschaft 1792, le tz te r  L andvog t in Lugano 1797, 
t  1815. — 10. Geo rg , Sohn von Nr. 7, O berst in Spanien, 
1 10. v. 1833 in Bulle. — 11. J ost J o sef , Sohn von Nr. 9, 
G ardelieu tenan t in Paris, O b erstlieu tenan t in Spanien.
— 12. V ik to r  J o s e f  W o lfg a n g , Sohn von Nr. 8, 
L andesseckelm eister 1803-1811. Das Geschlecht, das die 
besten A llianzen m it dem  P a tr iz ia t von L uzern  und  
F reiburg  h a tte , ex is tie rt im  M annesstam m  noch in  zwei 
Linien in Zürich und  in San Francisco. —  W appen  : in 
R o t auf grünem  D reiberg ein w achsender n ack te r  
lau b b ek rän z ter W ildm ann, eine en tw urzelte  grüne 
Tanne schu lternd . [A. von S e g e s s e r  und R. D.]

T R A Z ,  de .  Fam ilie  von La Tour de Peilz (W aadt). 
E in Zweig bü rgerte  sich 1838 in Genf ein, ein anderer 
wurde in F rankreich  n a tu ra lis ie rt. Zur w aadtländ ischen  
Linie g e h ö ren : —  1. É d o u a r d ,  1832-1918, in  Genf, 
Ingenieur, V orsitzender im  V erw altungsra t zahlreicher 
französischer E isenbahngesellschaften . — 2. G e o r g e s  
A lbert É douard , Sohn von Nr. 1, * 30. v m . 1881 in 
Paris, Maler, K u n s tk ritik e r  u n d  R om anschriftsteller 
in Paris u n te r  dem  Pseudonym  François Fosca, ste llte  
1908-1923 in Schweiz, und  P ariser K unstauste llungen  
aus und schuf M alereien in der St. P au lusk irche in 
Genf. M itarbeiter versch. Z eitschriften , nam entlich  der 
Feuillets, S chriftle iter der P ariser K u nstze itsch rift 
L ’A m our de l’art 1927-1931, veröffentlichte  Bonnard
(1919) ; Renoir ; Claude M onet 1840-1926 (1927) ; 
Tinloret, Liotard 1702-1789 (1928) ; Blanchet ; Portrait 
d’Alexandre Cingria  (1930), sowie R om ane : M onsieur 
Quatorze (1923) ; Les dames de Boisbrûlon (1926) ; 
Derechef (1927). —  Die Schweiz 1918, p. 501. —• A. M ar
que! : Trente reproductions de peintures et dessins, 
précédées d’une étude critique (Paris 1922). —- Louis 
M artin-Chauffie : L ’amour forcé (Paris 1928). —  3. R o 
b e r t , B ruder von Nr. 2, * 14. v. 1884 in Paris, K ritik e r
u. R om anschriftsteller in Genf, e rster In h ab er des A us
land Schw eizer-Sekretariats der Neuen H elvetischen Ge
sellschaft 1919-1922, deren M itbegründer er w ar. M itar

be ite r an  La Voile latine, Les Nouvelles littéraires, Revue 
de Paris, La Revue hebdomadaire, G ründer und S chrift
le iter der Feuillets (1911-1913) u n d  der Revue de Genève
(1920), die sich 1925 m it der Bibliothèque universelle v e r
einigte ; verfasste  u. a. A u  temps de la jeunesse  (1908) ; 
L ’homme dans le rang  (1913, von M ax F eh r u n te r  dem  
T itel Im  Dienst der W affen  ins D eutsche ü b ersetz t) ; 
La purita ine et Vamour (1917) ; Fiançailles  (1922) ; 
Dépaysements (1923) ; Complices (1924) ; Le dépaysement 
oriental (1926) ; Essais et analyses (1926) ; L ’écorché 
(1927) ; A lfred  de V igny  (1928) ; L ’esprit de Genève 
(1929). [H. G.]

T R E A D W E L L ,  FREDERIC PEARSON, * 5. II. 1857 
in P o rtsm o u th  (U. S. A.), f  24. vi. 1918 in Zürich, 
B ürger von Z ürich 1910, Dr. phil., P r iv a td o zen t an 
der E. T. H. 1882-1884, H onorarprofessor 1884-1894, 
Professor der a n a ly t. Chemie 1894-1918, verf. neben 
U n tersuchungen  ü b er eine Reihe Schweiz. H eilquellen 
und  zahlreichen A ufsätzen  in Fachschriften  ein L eh r
buch der a n a lv t. Chemie. — Poggendorff 4-5. — 
Z W  Chr. 1918, p. 219. —  N Z Z  1918, Nr. 836 und  912.
— V N S  G 1919. —  S B  72, Nr. 1. — Vierteljahrsschr. Nat. 
Ges. Zürich  63, p. 576. —  W ill ia m  D u p ré , Sohn des 
Vorgen., * 25. m . 1885, B ürger von Zürich 1919, P r iv a t
dozent an  der E . T. H. 1916-1919, seit 1919 Prof. für 
an a ly t. Chemie ; Fachschriftsteller. —  Poggendorff 5.
—  S Z G L . [ w .  G.]

T R E C H S E L  (s. auch  T r a c h s e l) .  E ine der ä ltesten
B ürgerfam ilien von B urgdorf, die seit 1 44 8  nachgew ie
sen ist. H a n s ,  von T hun , gen. T rächsel, sass dam als am  
S tad tg e rich t, w ar Vogt zu Grasswil, f  1510 .  W ahrsch. 
w ar die Fam ilie von T hun  nach B urgdorf übergesiedelt, 
die T hunerlinie Trächsel is t erloschen. W appen : in  Blau 
sechseckiger S tern  über grünem  D reiberg. —  Zweig der 
Stadt Bern : — F r i e d r i c h ,  * 1776 ,  Theologe, M athe
m atik er und  Schulm ann, käm pfte  179 8  zu L aupen gegen 
die Franzosen, g rü n d e te  m it E m anuel Zeender die 
« W issenschaftliche L eh ran sta lt », die 1 8 0 0 -1 8 0 5  in ho 
her B lüte s tan d , w ar 18 0 9  einer der drei E x p erten , die 
im  A ufträge der eidg. T agsatzung  die am tliche P rü fung  
von Pestalozzis In s t i tu t  und  seiner M ethode in Y verdon 
vornehm en sollten. Professor der M athem atik  an  der 
A kadem ie zu Bern 1 8 0 5 -1 8 4 7 ,  M itglied der bern. und 
Schweiz, n a tu rf. G esellschaft, ausw ärtiges M itglied der 
königl. astronom ischen Gesellschaft in L ondon und P a 
lerm o, w urde von der bern . R egierung m it dem  E n tw u rf 
eines P lanes fü r die trigonom etrische A ufnahm e des 
K an to n s b e tra u t, der die G rundlage zum  sp ä tem  V er
m essungsw erk bildete. E h ren b ü rg er von Bern 1822 ,  
Dr. h. c. — S B B  I I . — F. H aag  : Die S turm - und  
Drangperiode der bern. Hochschule. —  F r i e d r i c h ,  Sohn 
des V orgen., * 1 8 0 5 ,  f  18 8 4 ,  Dr. h. c., Theologe und  
K irchenhisto riker, P rediger am  B urgersp ita l und P fa r
re r zu Vechigen und  am  M ünster zu B ern, vorzüglicher 
K enner der R eform ationsgeschichte. H aup tw erk  : Die 
A ntitrin itarier vor F austus Sozin  (2 Bde., 183 9  u. 1844) .  
T. verf. fe rner eine grosse Zahl kleiner k irchenhist. 
Studien , u. a. in B T .  [M . T r e c h s e l .]

T R E D E H A N ,  P i e r r e ,  von Angers, 15 7 2  als H ab i
ta n t ,  1 5 7 8  als B ürger von Genf aufgenom m en, f  1 583 ,  
L ehrer am  Collège, verfasste  u. a. eine U ebersetzung der 
W erke Vergils, die in  Lyon u n d  Genf g ed ruck t w urde. 
Die Genfer B ib lio thek  b esitz t m ehrere H andschriften  
von ihm . —  France protestante. —  Covell : L B . — 
S taa tsa rch iv  Genf. [F. G.]

T R E F O G L I ,  T R E F O G L I O .  Fam ilie  von Torricella, 
wo sie schon 1437 erw ähn t w ird m it ser A n ton ius de 
Trifo liis de C um is, was v e rm u ten  lässt, dass diese F a 
m ilie aus Corno s tam m t, wo sie übrigens 127 0  g en an n t 
w ird. W appen : in R o t ein goldener Löwe, begle ite t 
von 3 grünen  K leeb lä tte rn  (1 6 5 0 ,  V arian ten). — 1. A l e s 
s a n d r o ,  Priester, S tifte r der K aplaneien  von San Rocco 
in M anno (16 2 9 ) ,  von Cassina d'Agmo (163 9 ) ,  Savosa 
(gegen 164 0 )  und  Vezia (16 3 8 )  ; h in terliess ein V er
m äch tn is fü r eine Schule in Bellinzona gegen 16 4 0 ,  wo
von 1647  in den A S  I die Rede ist. Oidelli und  andere 
h aben  zu U nrech t geglaubt, dass er Sekre tär des K a r
dinals Medici, des spä teren  P ap stes Leo X ., gewesen 
sei. —  2.  D o m e n i c o ,  A rch itek t im  18. Ja h rh ., a rb eite te  
am  B rasch i-O nesti-Pa last in R om  u n d  an  der R estau -
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ra tio n  des V atik an -P la tzes , schuf u . a. den Anguissola- 
P a la s t  in  P iacenza, s ta n d  lange im  D ienste der L ega
lionen der R om agna. ■—■ 3. P i e t r o ,  B ildhauer, * in 
T orricella  1763, f  in L ugano 8. ix . 1835, a rb e ite te  b e 
sonders in F e rra ra  u n d  an  der K a th ed ra le  von Bologna. 
F reund  von C anova. —  4. M a r c o  A n t o n i o ,  * 24. v u . 
1782, f  10. ix . 1854 in Torricella, M aler in T urin  ; t a t  
sich nam etlich  bei der A usschm ückung der königlichen 
A rm eria  hervor. —  5. B i a g i o  G i u s e p p e ,  A d v o k a t und  
N o ta r, * 3. II. 1782, f  22. x . 1838 in Torricella  ; G rossrat 
1824-1838, G ro ssra tsp räs iden t 1832. —  6. B e r n a r d o ,  
Sohn von Nr. 4, * 6. in . 1819, |  13. VII. 1891 in T orri
cella, M aler, a rb e ite te  n am en tlich  in  der L om bardei als 
H isto rienm aler. G rossra t 1863-1877. —  7. M i c h e l e ,  
Sohn von Nr. 4, * in Torricella  10. x . 1838, f  in  L im a
18. v in .  1928, In gen ieu r u n d  A rch itek t, n am en tlich  
in  P eru , w ohin er schon in ju n g en  Ja h re n  ausgew andert 
w ar. G ründer der K leink inderschule  von  T orricella. — 
A H S  1916. —  BStor. 1879, 1881, 1896. A S  I. —  E duca
tore 1891. —  A. Oldelli : Dizionario. —  G. B ianchi : 
A rtis ti ticinesi. —  S K L .  —  E. M aspoli : La pieve d ’A gno. 
—  St. F ransc in i : La Svizzera ital. —  L. B ren tan i : 
Codice d ipi. —  C. C am pitile  : Die Com unal-Verfass. v. 
Como im  1 2 . u. 1 3 . Jahrh. [G . T r e z z i n i . ]

T R E F Z E R ,  F r i e d r i c h  W i l h e l m ,  von Basel, 19. i. 
1863 - 13. I. 1926, techn ischer Gehilfe am  eidg. V er
sicherungsam t in B ern 1886, D irek to r dieses A m ts 
1916-1924. —  Berner Woche 1926, p. 428. [D. S.]

T R E G E R ,  K o n r a d .  Siehe T r e y e r .
T R E I B  (K t. U ri, Gem. Seelisberg. S. GLS). L an 

d u n g sp la tz  fü r die D am pfschiffe, A usgangspunk t der 
am  30. v. 1916 eröffneten Treib-S eelisb erg-B ahn 
(D rah tseilbahn). D er Z ufluch tshafen  fü r die Schiffe 
bei u n g ünstigem  W ind  und  W ette r  w ird du rch  eine 
W ehre  gesch ü tz t, in n erh a lb  w elcher auch  das a lte , 
schon 1482 erw ähn te  Schiffer- u n d  Sch irm haus m it 
F re is tä tte  an  der T reib  s tan d , das im  W in te r 1657 
ab b ran n te . An den N eubau  von  1658, der wie eine A rt 
P fah lb au te  zur H ä lfte  ins W asser h in au sg eb au t ist, 
spendete  die L andsgem einde den E rtra g  von zwei 
L an d rech terte ilungen . Die T. w ar V ersam m lungsort 
v ieler drei- u n d  m ehrö rtiger K onferenzen u n d  T ag u n 
gen. Bei einem  gew altigen  S tu rm  am  23. IX. 1687 rissen 
W ellen die s ta rk e  Schiffswehre u n d  den H au sg arten  
weg u n d  r ich te ten  grosse V erheerungen am  H ause an. 
Die am  7. I. 1912 un tergegangene  T reibw ehre w urde 
sofort w ieder neu  e rste llt. Das gegenw ärtige H aus w urde 
1904 in  der a lten  F orm  k u n stg e rech t e rneu ert m it den 
F en ste rlad en  in den S tandesfarben . Die K irchgenossen 
von Seelisberg h a tte n  die zum  Schutze des H auses und  
der Schiffe e rb au te  W ehre zu u n te rh a lte n , wogegen sie 
den sogenann ten  T reibw ald  von der B ezirksgem einde 
erh ie lten . W äh ren d  der In v asion  1798-1800 befand  sich 
h ier ein s tän d ig er W ach tp o sten  der F ranzosen  m it A r
tillerieste llung  am  Freiberg . —  L an d leu ten b u ch  (S ta a ts 
arch iv  U ri). —  U m geldbuch  von L uzern. — Bürger
haus von U ri, p. 51.—  Gotthard-Express 1911, Nr. 4. —• 
A S I. —  Gfr. 70, p . 307. —■ Urner Wochenblatt 1894, 
N r. 13 ; 1907, Nr. 9. —  H ist. N bl. von Uri 1908, p. 63 ; 
1914. [Friedr.  G i s l e r . ]

T R E I C H L E R .  A lte Fam ilie  der Gem. R ichtersw il 
u n d  W ädensw il (Zürich), die schon 1382 zu R ichtersw il 
angesessen u n d  seit 1550 auch  zu W ädensw il bezeugt ist. 
D er N am e, der bis um  1700 T rinkler  lau te te , s ta m m t 
jedenfalls von  einem  H andw erk . —  P fis te r : Die 
ältesten F am iliennam en der P farrei W ädenswil, p. 52. — 
[J .  F r i c k . ]  —  A l b e r t ,  * 26. m .  1822 in  H irzel, D r. m ed., 
A rz t in S täfa  1849-1885, B ezirksarzt, veröffentlichte  
1876 Die Verhütung der K urzsichtigkeit durch Reform  
der Schulen, e rsann  sinnreiche V erbesserungen an  den 
Schulbänken  und  erfand einen A p p a ra t zur B estim m ung 
des K ohlensäuregehaltes der Schulzim m erluft. K u ra rz t 
in L enk ; f  20. IX. 1897. —  Wochenbl. des Bez. M eilen  
1897, N r. 111. —  K SA  1897, p . 665. —  2. J o h a n n  
J a k o b ,  * 27. XI. 1822 in R ich tersw il, L ehrer in Gerolds- 
w il bis 1843, stu d , sp ä te r  in  Z ürich die R ech te , gab den 
Boten von Uster h eraus, g rü n d e te  einen gegenseitigen 
H ilfs- u n d  B ildungsverein. R ech tsan w alt im  K t. B asel
lan d  1847, K a n to n sra t in  Z ürich 1850-1905 m it U n te r
bruch , d reim al dessen P rä sid en t, g rü n d e te  in Z ürich den

Johann  Jakob  Treichler. 
Nach einer Photographie.

ersten  K onsum verein . N a tio n a lra t 1852-1870, R egie
ru n g sra t in  Z ürich 1856-1869, schuf das R ech tspflege
setz von 1866. Dr. ju r . h. c. der U n iv e rs itä t Z ürich 1866, 
R eg ierungspräsiden t 1867-1869, V erfassungsrat 1868- 
1869, O berrich ter 1869-1871, Professor der R ech te  an 
der U n iv e rs itä t u n d  E . T.
H . in  Z ürich  1872 bis zu 
seinem  Tode, M itglied 
w ich tiger eidg. G esetzes
kom m issionen, verf. auch 
die G esetze ü b er Schuld
b e tre ib u n g  u n d  K o n k u rs
verfah ren . t  7. IX. 1906.
Schrieb u. a. W intergedan- 
ken d. Schulmeisters Chiri- 
donius Bittersüss. —  Chro
n ik  N eum ünster. —  N Z Z  
1906, Nr. 298-319. —  3.
H e i n r i c h , * 1 2 .1. 1851 in  
W ädensw il, N o ta r, S ta t t 
h a lte r  des Bez. H orgen 
1888-1906, t  18. i l  1910 
in  W ald  (Zürich). —  Chro
n ik  vom Zürichsee  1910, 
p . 67. — 4. H e i n r i c h , * 8.
x . 1879, von Z ürich, Se- 
lcundarlehrer in  Z ürich 
V I, Schrifts te lle r, schrieb
u n te r  dem  P seudonym  Georg Beat F rank  einige d ra 
m atische W erke, w ar P rä s id e n t der Z ürcher T h ea te r
gem einde 1922-1926. [G. S t r i c k l e r . ]

T R E I T E N  (franz. T r e i t e r o n )  (K t. B ern, A m tsbez. 
E rlach . S. G LS). Gem. und  Dorf. Treiton  u n d  Treitun  
im  13. und  14. Ja h rh . D er N am e soll « V erra t » b edeu ten  
in A uslegung einer etw as unk laren  Legende des K artu - 
lars von L ausanne  ü b er die E rm o rd u n g  des Bischofs 
D avid  am  D orfbach  zu Ins im  Ja h re  851. T. gehörte  
zur n idau ischen  H errsch aft E rlach  u n d  kam  m it dieser 
1475 an  Bern. K irch lich  gehörte  es von jeh e r zu Ins.
■—- F R B .  —  v. M ülinen : Beiträge  V I. [ A e s c h b a c h e r . ]  

T R É L E X  (K t. W aa d t, Bez. N yon. S. GLS). D orf 
u n d  Gem. Traita i 1145 .  Röm ische Siedelung. T. ge
h ö rte  zur H errsch aft G ingins u n d  te ilte  deren  Geschicke 
bis zur R evolu tion  1 798 .  Die St. S tephansk irche u n te r 
s tan d  dem  Genfer K ap ite l, das sie 1 2 4 6  dem  K loster 
B onm ont a b tr a t  ; sie w urde 153 6  die T ochterk irche von 
Gingins. E ine adelige Fam ilie  de T rélex erschein t im
13. Ja h rh . ; aus ih r ging der R itte r  P i e r r e  hervor, 
V itz tu m  von N yon 1236 .  —  D H V .  [M. R.]

T R E M B E L L I  ( T r e m i l l i ) .  f  zürch. R atsgesch lech t 
des 13. Ja h rh . —  U l r i c h  ( 1 2 4 0 - 1 2 6 1 ) ,  des F a s te n ra ts  
1 2 5 2 -1 2 6 0 ,  E ig en tü m er des v o rderen  regensberg. Hofes 
in A dlikon 1255 .  — H u g o ,  C horherr 12 5 8 ,  dan n  Sub- 
dialton der P ro p ste i Z ürich, f  24 .  x i. 1264 .  —  U l r i c h ,  
L aienbruder zu W ettin g en  zw. 1 2 5 6  u. 12 7 5 ,  b rach te  
diesem  K loster den H of A dlikon zu. —  UZ. —- W illi : 
A lb u m  W ettingense. [f  F. H. u. W. G.]

T R E M B L E Y .  Aus C harlie rim  L yonnais stam m ende 
R efugian tenfam ilie , die 15 5 2  nach 
Genf k am  und  sich 15 5 5  d o rt einbür- 

' gerte . W appen : in Silber eine grüne 
E spe au f grünem  Boden, b ese ite t von 
2 au fg erich te ten  ro ten  Löwen m it 
goldener K rone und  überhöht, von zwei 
ro ten  S ternen  im  S ch ildhaup t. —
1. É t i e n n e , Sohn des I-Iugues, H errn  
von E ly , B ürger von Genf 15 5 5 ,  gleich
wie sein B ruder —  2. L o u is , 1516-  
15 9 6 ,  eines der eifrigsten M itglieder 

der P a rte i Calvins. —  3. L o u is , Sohn von Nr. 2,  1582-  
1 6 4 1 ,  S tam m v a te r der beiden h eu tigen  Zweige der F a 
milie ; des R a ts  der Sechzig 16 1 7 ,  A u dito r 16 1 8 ,  P ro k u 
ra to r  des Sp itals 1 6 1 4 -1 6 1 6 ,  M itglied der G esundheits
kam m er zur Zeit der Pestepidem ie von 1 6 1 5 ,  m it m ehre
ren  G esand tschaften  b e tra u t, so nach  P iem ont zum  
H erzog von Savoyen ; nach  B ern u n d  S o lo thurn  zum  
G esandten  F ran k reich s ; nach  D ijon zum  Prinzen  Condé 
usw ., einer der V erfasser des Fam ilienbuches T. —  Th. 
C laparède : Un livre de fam ille  (in Étrennes religieuses 
1884) .
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Æltere L in ie. —  4. J e a n , 1605-1659, Sohn von Nr. 3, 
A uditor 1642 und 1644, des R a ts 1646, Syndic 1648, 
1652, 1656. — 5. M ic h e l ,  1631-1713, Sohn von Nr. 4, 
Dr. jur., S ta a ts ra t u. S taatsch reib e r 1664-1667, Säckel
m eister 1670-1671, Gerichts - S ta tth a lte r  1678, 10 Mal 
Syndic von 1672 an , w urde 1680 an den franz. H of a b 
geordnet zur U eberbringung  von G lückw ünschen an läss

lich der H e ira t des D au
phins, wobei es sich in 
W irk lichkeit um  eine di
p lom atische Mission we
gen des R esiden ten  Chau- 
v igny  h an d elte , m it dem  
die Genfer sehr unzufrie
den w aren. Man w arf ihm  
n am en tlich  vexatorische 
M assnahm en vor, die die 
W iedereinführung  des 
K atho liz ism us bezweck
ten. T. erlang te  die R ück
berufung  von C hauvigny 
u nd  erh ielt von Ludwig 
X IV . eine goldene K ette . 
E r w urde auch  nach  Z ü
rich  und  S olo thurn  zum  
französischen G esandten  
im  C horherrenhandel ge
sand t. —  G autier : H ist, 
de Genève V III . —  Alb. 
R illiet : Le rétablissement 

du catholicism e' à Genève. —  6. J e a n ,  1674-1745 , 
Sohn von Nr. 5, Offizier in H olland , A ud ito r 1703, be
fehligte 300 M ann in der Sch lach t bei Vilm ergen 
1712, zeichnete sich d o rt besonders aus und  erh ie lt 
von Bern eine goldene Medaille. Des R a ts  1718, Seckel
m eister 1722-1725, Syndic 1726, 1730, Syndic der

S tad tw ach e  1734, liess als 
solcher 6 K anonen  beim  
R a th a u s  aufstellen , dann 
25 K anonen  im  Zeughaus 
St. G ervais u n b ra u ch 
b a r  m achen . Diese vom  
Volke falsch verstandene  
V orkehrung  fü h rte  zu ei
nem  V olksau Häuf, der m it 
der A bsetzung von 6 Ma
g istra ten  und  der Ver
b an n u n g  von  Je a n  T. en
digte. L e tz te rer ging nach
dem  P ay s de G ex und
sp ä te r  nach  B ern und  
veröffentlichte  ein M é
moire ju stifica tif, das zu 
einer lan g em  Polem ik
A nlass gab. —  RC. — 
M émoire ju stifica tif. —  
A rt. T a m p o n n e m e n t . —
7. J e a n , 1704-1785, Sohn 
v. Nr. 6, A u d ito r 1742, des 
R a ts  1749, Syndic 1755, 

•1759, 1763. — 8. A b r a h a m , 1710-1784, Sohn von Nr. 6,
N aturforscher, F reund  von Charles B onnet und  K or
respondent von R eaum ur, E rzieher der K inder des G ra
fen von B entinck, des englischen R esiden ten  im  H aag, 
m achte  au f dessen G ut B eobachtungen ü b er die Süss
w asserschlange u n d  publiz ierte  ein M émoire pour ser
vir à l ’histoire d ’un  genre de polype d’eau douce. Dieses 
W erk m achte  grosses A ufsehen und  schuf fü r die W is
senschaft vo lls tänd ig  neue A nschauungen hinsichlich 
der Grenzen des Tier- und  Pflanzenreichs. A. T. w urde 
korrespondierendes M itglied der königlichen Gesell
schaft von L ondon u. der A kadem ie der W issenschaf
ten  von Paris, n ah m  auch Teil an den V erhandlungen, 
die 1748 zum  Frieden  von A achen fü h rten  und  erh ie lt 
bei dieser Gelegenheit vom  K önig von E ng land  eine 
Pension. T. fö rderte  das Pocken-Im pfen  ; veröffentlichte 
noch u. a. in m ehreren  B änden  und  u n te r  dem  Titel 
Instructions d ’un  père à ses enfants 'U n te rrich tsstu n d en , 
die er seinen eigenen K indern  erteilte. —  Senebier : 
Hist. litt. I I I .  —  M. T rem bley : La découverte des polypes

d’eau douce. — 9. J e a n  Ch a r l e s  T rem bley-van  B er
eitem, 1764-1846, Sohn von Nr. 8, einer der vom  R e
volu tionsgerich t von 1794 V eru rte ilten , M itglied des 
provisor. R a ts  vom  D ezem ber 1813, dann S ta a ts ra t  
bis 1834, e rster Syndic .1819, einer der B egründer des 
Courrier de Genève (1842).
— 10. P i e r r e  Ch a r l e s ,
•1799-1874, Sohn von Nr.
9, Dr. ju r ., A dvokat, P ro 
fessor für Zivil- u. H an 
delsrecht an  der A kade
m ie, des R epräsen t. und  
des Grossen R a ts , O berst
1845, am  7. x . 1846 m it 
dem  K om m ando der R e
g ierungstruppen  b e tra u t.
—• C. R im ond : Récits et 
souvenirs sur Genève 1840- 
1860. —  J . L. R ieu : M é
moires. —  E. H . Gaul- 
lieur : Hist, de Genève. —
Pièces off. 1847. — 11.
Adolphe J e a n , 1822-1898,
Sohn von Nr. 10, schuf 
durch  I estam en t die S til- Abraham Trembley (Nr. 8). 
tu n g  « T rem bley-T ollo t », Nach einem Stich,
um  F rauen  und  jungen
L euten  beiderlei G eschlechts einen L and- oder B erg
a u fen th a lt zu verschaffen.—  12. François J u l e s , 1807- 
1881, Sohn von Nr. 9, H auslehrer des K ronprinzen  
von W ü rttem b erg  1829-1839, dann  M itglied des R e 
p räsen t. und des Gr. R ats , T agsatzungsgesand ter 1845-
1846. Die O ktobertage von 1846 se tz ten  seiner p o liti
schen L aufbahn  ein E nde. 5m al P räsid en t des K onsisto 
rium s von 1853 an. —  13. A l e x i s  M a u r i c e , * 1874, 
E nkel von Nr. 12, G eneralsekretär der Schweiz. H a n 
delskam m er in F ran k reich  u n d  V erw altungskom m issär 
fü r die Schweiz bei der in te rn a tio n alen  H andelskam m er, 
R ed ak to r der Revue économique franco-suisse. —  14. 
A lbert J u l e s , * 1878, B ruder von N r. 13, B ildhauer, 
schuf die B üsten  von G ustav  A dor, E douard  Naville, 
F rancis C haponnière u. a. —  15. J a c q u e s  A ndré, 1714- 
1763, Sohn von Nr. 6, P fa rre r in Genf 1752, P ro 
fessor der M athem atik  1752, der Theologie 1756, R ek to r 
der A kadem ie 1757. V erfasste W erke über M athem atik  
und  N aturgesch ich te . —  16. J e a n , 1749-1811, Sohn von 
Nr. 15, A dvokat, Philosoph, M athem atiker ; begleitete
A. B. de Saussure au f m ehreren  seiner Forschungsreisen. 
Professor in Berlin, K orresponden t der Académ ie des 
sciences in Paris 1784, M itglied der A kadem ien von B er
lin, T urin  u n d  St. P e tersburg , pub liz ierte  zahlreiche 
A bhandlungen  ü ber A stronom ie, G eom etrie, höhere 
M athem atik  und  Philosophie, sowie ein M émoire pour 
servir à l ’histoire... de Ch. Bonnet (1794), eine B iographie 
von A braham  T rem bley, seinem  Onkel, u n d  1809 Con
sidération sur l ’état présent du christianisme. —  Senebier : 
Hist. litt. I I I .  —  Freshfield : H. B . de Saussure. —  M. L. 
H erking : Ch. V. de Bonstetten. — A. G uillot : Pasteurs 
et prédicateurs de l ’église de Genève. •— 17. J e a n  J a c q u e s , 
1676-1763, Sohn von Nr. 5, A dvokat, R ich te r von St. 
V ictor u n d  des K apite ls 1707, K om m issär und  S ta a ts 
an w alt ; nahm  1734 anlässlich des T am ponnem ent- 
H andels seinen R ü c k tr itt. Roi de l ’arquebuse 1707.
—  A. Corbaz : Pierre Fatio. —  18. J e a n , * 1719, Sohn 
von N r. 17, u n te r  dem  N am en « T rem bley de St. Do- 
m ingue » bek an n t, N aturforscher, gegen 1754 in St. Do
m ingo niedergelassen, M itglied der Société royale des 
sciences e t a rts  1789, w urde w ahrscheinlich beim  Ne
g erau fstand  von 1791 au f St. Domingo g e tö te t.

Jüngere Lin ie. — 19. L o u is , 1606-1680, Sohn von 
Nr. 3, des R a ts  1666, Seckeim eister 1663-1668, Syndic 
■1669, 1673, 1677. —  20. J e a n  P i e r r e , 1649-1718, Sohn 
von Nr. 19, Dr. ju r .,  A u d ito r 1678, des R ats 1706, Syn
dic 1709, 1713, 1717. —  21. M i c h e l , 1681-1737, Sohn 
von Nr. 20, A ud ito r 1716, des R a ts  der Sechzig 1733, 
1724 nach  T honon an  die H ochzeit von K arl E m anuel 
abgeordnet. —  22. J a c q u e s , 1753-1817, E nkel von 
Nr. 21, A ud ito r 1784, K astlan  von Peney 1790, des R ats
1791. — 23. J e a n  P i e r r e , 1759-1826, B ruder von 
Nr. 22, H au p tm an n  in französischen D iensten, Mitglied

Michel Trembley (Nr. 5) 
Nach einer Miniatur.

Jean  Trembley (Nr. 6) um 1722. 
Nach einem Oelgemälde von 

Rober t Gardelle.
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des R epräsen t. Rats- 1814. —  24. E r n e s t  Théodore, 
U renkel von Nr. 23, * 1876, Ingén ieu r in  K airo , P räsi
d en t der Schweiz. H andelskom m ission in  K airo. W ieder
h o lt von der Schweiz. R egierung m it d ip lom atischen  
U n te rh an d lu n g en  m it der ägyptischen  R egierung be
tra u t,  U nterze ichner der H andelsabkom m en vom  9. VI. 
1928 u n d  19. IV. 1930 zwischen der Schweiz u n d  Ae
gyp ten . —  25. J e a n  B a p t i s t e , 1653-1721, Sohn von 
Nr. 19, A u d ito r 1716. — 26. I saac ,, 1587-1630, Sohn von 
Nr. 2, K av alle rieh au p tm an n  in B öhm en, dan n  in  vene
zianischen D iensten 1628, bei der B elagerung von M an
tu a  bei C asietti gefangen genom m en 1630, e rh ie lt 1620 
vom K önig von B öhm en fü r  sich u n d  seine B rüder 
Louis und  R o b ert ein kaiserliches A delsdiplom . — 
27. J e a n , 1632-1684, E nkel von Nr. 2, A ud ito r 1664, des 
R a ts  der Sechzig 1670, S p ita lh e rr 1673. —  28. M a r c  
C o n r a d , 1669-1748, Sohn von Nr. 27, Dr. ju r .,  A ud ito r 
1704, des R a ts  1707, S taatssch re ib e r 1709-1720, Syndic 
1721, 1723, 1725, 1733, w urde 1734 beim  T am ponne- 
m en t-I ian d e l abgesetzt. —  A. Corbaz : Pierre Fatio. —
29. J e a n  J a c q u e s , 1705-1753, Sohn von Nr. 28, S ta a ts 
anw alt, G erichtsschreiber 1746. —  30. J e a n . 1519-1599, 
B ruder von N r. 1 und  2, B ürger 1555 ; P fa rre r in Peney 
1560, dann  in St. G ervais, T rö ster der P estk ran k en  
1568, R ek to r der A kadem ie 1566-1568, sp ielte  eine be
d eu ten d e  Rolle neben T heodor Beza beim  Zwist zwi
schen den P red igern  und  dem  R a t. —  J . A. G au tie r : 
H ist, de Genève V. —  H . H ey er : É glise de Genève. — 
Eug. Choisy : É ta t chrétien calviniste. —  31. É t i e n n e , 
1556-1597, Sohn von Nr. 30, P fa rre r  in  Bossey 1583, 
P rofessor der Philosophie und  M athem atik  in L ausanne 
1594, F eldpred iger der Genfer T ruppen  1590. —  Ga
llile : Not. gén. I I ,  2. Ausg. —  H. D eonna : Lettres 
de noblesse et d ’armoiries des familles genevoises (in 
A H S ).  —  Galiffe u n d  G autier : A rm orial genevois. — 
F am ilienarch iv . [Emilie Tremble v.]

T R E M O N Ä  (K t. Tessin, Bez. M endrisio. S. GLS). 
Gem. und  P farre i. Tram ona  1472. D urch den Schieds
spruch  von 1170 ü b er den G renzstre it zwischen Corno 
und  M ailand w urde T. der G rafschaft Seprio zugeteilt. 
1335 w ird T. als Gem einde erw ähn t. In  der 1. H älfte  
des 15. Ja h rh . m usste  T. dem  H erzog von M ailand 8 
Soldaten  stellen. 1798 gehörte  die Gem. zur R epublik  
R iv a  San V itale. K irch lich  w ar T. zuerst nach  R iva 
San V itale pfarrgenössig, w urde ab er 1493 zur se lb stän 
digen P farre i erhoben. Die S a n t 'A g a ta -K irche, die noch 
gotische F resken  aufw eist, w ar die erste  P fa rrk irche  ; 
die 1750 g ebau te  H im m elfahrtsk irche  w urde 1770 P fa rr
kirche. Bevölkerung : 1635, 123 E inw . ; 1930, 217. — 
BSlor. 1890, 1912. —  S. M onti : A tti. —  M onitore di 
Lugano  1921. — L. B ren tan i : Codice diplomatico. —
S. B orran i : Ticino sacro. —  J . R. R ah n  : I  M onum enti.
—  D erselbe : W anderungen. —  B. H idber : Urkunden
register. —  A S  I. [C. T.]

T R E M P .  F am ilien  der K te . B ern u. St. Gallen.
A. K a n t o n  B e r n ,  f  Fam ilie  der S ta d t B ern. — 

L i e n h a r d  oder L eonhard , Schneider, Sp ita lm eiste r 
1528, m it än d ern  V e rtre te rn  B erns bei den F riedens
schlüssen m it den k a th o l. O rten 1529 u. 1531, Zollherr 
1533, C horrichter und  A lm osenvogt, eifriger Förderer 
der R eform ation . Seine F rau , U rsu la  S te iner aus W ild
haus, w ar eine V erw and te  Zwinglis, f  1561. M ehrere 
seiner Briefe an Zwingli sind e rhalten , sein Bild (H an d 
w erker) au f dem  T o ten tan z  von N iklaus M anuel. — 
LL . —  Zw inglis W erke V III  (Briefe I I ) ,  p. 548. —  B T  
1901. —  Steck u n d  T obler : A ktensam m lung . — E. 
B ähler in  Zw. IV , 21. [B. S c h m i d . ]

B. K a n t o n  S t .  G a l l e n .  A ltes gasterisches G eschlecht 
in Schännis und  B enken. H o g  T rem p ab  dem  S trick  
1301. —  R u o d i  ab dem  S trick  zu R u û , f  1444 bei 
St. Jaco b  an  der Birs. —  1. L e o n h a r d  s. u n te r  Bern.
—  2. A n t o n , 1865-1929, G em eindeam m ann von Schän
nis 1891-1910 und  1918-1922, B ezirksam m ann 1922. 
—- J . B lum er : Urkundenbuch Glarus I. —■ A. F räfel : 
U rkundensam m lung Gaster (Ms.). —  D erselbe : Im  
Schatten des Kreuzes, p. 70. —  [j. Fæh.] — 3. A l o is , 
1842-1922, P rieste r 1868, P fa rre r  in  F law il 1870, in 
L ich tenste ig  1880, B eichtiger in B erg Sion 1899, K a 
p lan  in Sargans 1914, W allfah rtsp ries te r in M aria- 
B ildstein  1920, P rä sid en t des k a th . E rziehungsvereins,

päp stlich er H au sp rä la t, A d m in is tra tio n sra t 1892. — 
St. Gail. N bl. 1923, p. 56. —  Bischöfl. A rchiv. [J. M.] 

TREI WUNE,  de.  Siehe T r i m m i s .
T R E P P .  W alsergeschlecht aus dem  R heinw ald , ein

g eb ürgert in  H in terrh e in , Medels, N ufenen, Splügen
u. A ndeer, seit 1852 auch in Chur. W appen : in Schwarz 
ein au f einer weissen T reppe au fw ärts sch reitender gol
dener Löwe. — A nton  Sprecher : W appen der Churer 
Bürgergeschlechter. — Aus diesem  Geschlecht stam m en  
versch. L an d am m än n er u n d  eine A nzahl p ro te s ta n ti
scher Theologen. —  1. C h r i s t i a n , P o d esta t zu Borm io 
1569-1570, A nw alt der G rafen von Trivulzio im  R h e in 
w ald und  in Sahen. —  2. A n d r e a s , von N ufenen, zwi
schen 1617 und  1626 m ehrm als L an dam m ann . —  3. 
M a r t i n , von N ufenen, 1755 in die Synode aufgenom 
m en, P fa rre r  zu Splügen 1756, gab 1764 den geistlichen 
S tan d  auf. L an d am m an n  des H ochgerichts R heinw ald 
1768, öfters G esandter au f die B undestage, P rä sid en t 
der S ind icatoren , P o d esta t zu M orbegno 1769, Com mis
sari zu Cleven 1777. Von ihm  stam m en politische R e
form schriften , g ed ruck t : Patriotisches Echo (1764). —
4. J o h a n n  M a r t i n , Dr. ph il., * 1877, L ehrer u. R ek to r 
am  P rogym nasium  in T hun , V erfasser h ist. A rbeiten  
ü b er T hun , Hundert Jahre A m tsersparniskasse, sowie 
von H einrich B ansi (1907). —  LL . —  L L H . —  F. Jeck- 
lin  : Am tsleute. [L. J.]

T R E P P E R E A U X  ( T r e p p e r f . A U ) ,  LOUIS, P farrer, 
aus St. V incent im  A rto is, P fa rre r in  Genf 1542, in Ce- 
ligny 1544-1553. D a er gleichzeitig die P fa rre i Grans 
und  Celigny bed ien te, h ie lt die B erner R egierung dafür, 
dass er n ich t w eiterh in  zu gleicher Zeit zwei verschie
dene R iten  b eo bach ten  könne ; T. w idm ete sich nun 
m eh r der bernischen K irche in Grans und  N yon, dann  in 
L ausanne 1562, wo er e rster P fa rre r  u n d  w iederholt De
kan  war. Sordet b e h au p te t, dass er von Genf v e rb an n t 
w urde, weil er in einer P red ig t die Syndics beleid ig t 
habe, doch ist dies ak tenm ässig  n ich t zu belegen. —
H. H eyer : L ’église de Genève. —  Sorde t : Diet. —  J .  A. 
G au tie r : H ist, de Genève I I I ,  p. 152. —  A. R oget : 
H ist, du peuple de Genève. ■—• E . D oum ergue : Jean  
Calvin. — H. V uilleum ier : H ist, de l ’Église réformée 
dans le P ays de Vaud, p. 681. [H. G.]

T R E S A  (K t. Tessin. Bez. Lugano. S. G LS). F luss, 
der bei P o n te  T resa den L uganersee v e rläss t und zwi
schen L uino und G erm ignaga in den Langensee m ündet; 
er b ild e t au f einem  Teil seines Laufes die Grenze zwi
schen dem  Tessin und  Ita lien . Trexa  1176 ; Tresia  1501 ; 
T rix ia  1510 ; Trexia  1536. D er Fluss w ird erstm als 
von Gregor von Tours e rw ähn t, als er vom  Zug der 
F ran k en  nach  Ita lien  (590) sprich t. 1170 wird er als 
N ordgrenze der G rafschaft Seprio bezeichnet, und  se it
her h a t  er s te ts  die Grenze des Val Lugano gebildet. 
W ährend  der le tz ten  Ja h rh u n d e rte  b ilde te  die T. oft 
den G egenstand von U n te rh an d lu n g en  m it dem  S ta a t 
M ailand zur Regelung des ungenügenden Abflusses des 
L uganersees. Zu diesem  Zwecke w urde u. a. am  26. x il. 
1604 eine U ebere inkunft un terzeichnet. Von 1874 an 
begannen die V erhandlungen m it der italienischen R e
gierung von neuem , ohne aber zum  Ziel zu führen . Der 
E rzb ischof von M ailand h a tte  F ischereirech te  au f der 
T resa, die bereits 1363 e rw ähn t w erden. N ach der 
U ebere inkunft vom  5. X 1861 ü b er die G renzberein i
gung zwischen der Lom bardei und  dem  K an to n  Tessin 
bleiben das F ischereirech t und  die A ufsicht ü b er die 
A usübung desselben au f dem  in te rn a tio n alen  Teil des 
Flusses ganz im  B esitz der Schweiz. —  H idber : D iplo
mata. —  C. C antù  : Storia della città e diocesi di Como. 
— A. Baroffio : M emorie storiche. —  E. P o m e tta  : Come 
il Ticino. —  D erselbe : Saggi di storia ticinese. —  BStor. 
1895, 1921, 1926. —  Archiv. Stor. della Svizzera ita 
liana  1928. —  K. M eyer : Blenio u. Leventina. —■ A rt. 
P o n t e  T r e s a .  [C . T r e z z i n i . ]

T R E S A L  ( T r e s a r ,  T r e s a r d ) ,  P i e r r e ,  von H eidel
berg, * gegen 1594, f  in  Genf 1666, M aler und Chem iker, 
w urde u m  1630 als H a b ita n t, 1635 als B ürger von Genf 
aufgenom m en. —  Covelle : L B . —  S K L .  —  S taatsa rch . 
Genf. [H. G.]

T R E S C H ,  T R C E S C H . Farn, des K ts. Uri. W appen : 
in Gold 2 grüne Q uerbalken, belegt m it einem  schw arzen 
R eite rsporn  (V a ria n ten ) .—  I. Die h eu te  noch b lühende
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Fam ilie zäh lte  1930 in den Gem. E rstfeld , Gesehenen, 
G urtnellen  u. Silenen 769 B ürger. E ine Z eitlang legten 

sich einzelne T. das A delspräd ikat 
« von U rburg  » bei. —  1. H e r m a n n , 
der S tam m v ate r, der aus G raubünden 
stam m te , w ohnte  in Silenen und  er
h ie lt 1474 das U rner L andrech t. —
2. A m b ro s , Sohn von Nr. 1, f  1515 
bei M arignano. — 3. M a r t i n ,  Sohn 
von Nr. 2, zu H eitingen  in E rstfe ld , 
gegen 50 Ja h re  lang  R atsm itg lied , 
V ogt zu M ünsterlingen 1540-1584, er
s ta tte te  der T agsatzung  vom  19. x n . 

1547 zu B aden einen in te ressan ten  B erich t über seine 
W ahrnehm ungen  von R ü stu n g en  des K aisers. L an d 
vogt zu L iv inen  1556-1559, G esandter nach  Solothurn  
1569, f  v o r 1610. —  4. H e i n r i c h ,  Nelle von Nr. 3,

* 1555, R itte r , in A ltdorf, 
des R a ts , Sp ita lvog t 1596- 
1598, H au p tm an n  in spa
nischen D iensten , T ag
sa tzu ngsgesand ter 1610- 
1625, L an d e ss ta tth a lte r  
1613-1617, L andam m ann  
1617-1619, t  18. IV. 1626. 
Dessen K inder sind Nr. 
5 - 8 : — 5. S e b a s t ia n  
H e i n r i c h ,  * 1585, L an d 
schreiber 1608, H a u p t
m an n  in spanischen D ien
sten , des R a ts , T ag sa t
zungsgesandter 1614-1636, 
L andvog t im  R hein tal 
1622 - 1625, K irchenvogt 
von A ltd o rf 1624- 1626, 
Zeugherr 1626, L andes
s ta tth a lte r  1627, L an d am 
m ann  1629-1631, füh rte  
im  P e s tjah r  1629 fa st ein 
J a h r  lang allein die Regie
rung. R itte r  des M ilitäror

dens vom  hl. Jak o b  1630, t a t  sich bei der B elagerung von 
V alenza bes. herv o r und  erlag seinen W unden  am  18. i. 
1637 in M ailand. — 6. K l a r a  V i k t o r i a , F rau  M utter des 
K losters A ttinghausen  1642-1645 u. 1651-1654, f  1659. 
—  7. P o m p e u s , * 1589, L ieu ten an t, b e rü h m t durch  seine 
R iesenstärke und  seinen H eldenm ut, B esitzer der Burg
Schw einsberg in  A ttinghausen  1619, t  2. II. 1640. —
8. J o h a n n  M a r t i n , * 1597, in  vielen B eam tungen  ; des 
R a ts , H au p tm an n  in spanischen D iensten. —  9. J o
h a n n  K a s p a r , * 1607, Sohn von Nr. 5, des R a ts , H a u p t
m ann , Sp ita lvog t zu A ltd o rf 1640 u. 1641, L andvog t 
zu R iv iera  1642-1644, K om m issär von Beilenz 1644- 
1646, L andesseckelm eister 1647, L andvog t von L ivinen
1658-1661, T agsatzungsgesand ter 1649 u. 1662, f  1665 
in Spanien. —  10. J a i c o b , Sohn von Nr. 3, L ieu ten an t, 
des R a ts , zog von A ltd o rf nach E rstfe ld . L andvog t zu 
Sargans 1621-1623, f  1636. E ine W appenscheibe von 
ihm , die an  die P estze it erinnert, befindet sich im  
L andesm useum . —  11. J o h a n n  K a r l  F r a n z , Sohn von 
Nr. 9, * 1634, K aste llan  zu Bellenz, f  18. v ili. 1667. —
12. J o s t  A n t o n ,  B ruder von Nr. 11, * 1649, L ieu ten an t, 
des R a ts , e rb au te  das « R ote  H aus » in  S chattdorf. 
K irchenvog t daselbst, f  1724. —  13. J o h a n n  G e o r g ,  
Grossenkel von Nr. 10, L andesfürsprecher, des R ats , 
L andvog t zu Sargans 1677-1679, f  1688 au f dem 
M oräerzug gegen die T ürken . —  14. J o h a n n ,  * 1673 
zu S ch attdo rf, E nkel von Nr. 9, des R a ts , R ichter, 
schenkte  1732 den K alk  zum  K irchenneubau  in S c h a tt
dorf, t  1740. —  15. P . L a z a r u s  (Josef H einrich), * 25. 
m . 1765, K apuziner, G uard ian  zu D örnach 1804-1807 
und A ppenzell 1813-1816, f  31. I. 1836 im  K loster zu 
A ltdorf. —  16. H e i n r i c h ,  * 11. ix . 1889 zu A m steg, 
H otelier, L an d ra t 1920, G em .-P räsiden t von Silenen 
1924-1928, R ich te r des K reis- und  L andgerich ts Uri 
seit 1921, M ajor t  29. X. 1928. — Im  18. Ja h rh . zog ein 
Zweig dieser Fam ilie  in  den Tessin, wo er in  Bellinzona 
noch b lüh t.

I I .  Zu einer Fam ilie  gl. N ., die m it J œrg ( f  1515 
bei M arignano) 1495 das L an d rech t erh ielt, gehörte

Sebast ian Heinrich Tresch 
(Nr. 5).

Nach einem Oelgemälde.
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—  G e o r g , des R a ts , T agsatzungsgesandter 1557, L an d 
v og t von Sargans 1564-1566 u n d  1578, der am  2. IV.

ly o iy  alidi vi 5 n 5 S a a £
tjRvrröifpiw iiimtctiiidn

Mtcumui!t54roVQi.'|i.Wp 
B xoljts oui* S iu w fn c  r% u 5 tîW ' 
ßu^wii^lStuvWcuktti©Sj

Wappenscheibe des Jakob Tresch (Nr. 10). 
(Schweiz. Landesmuseum, Zürich).

1578 von einem  F re ih errn  von H osensax erm ordet 
w urde. — LL. —  L L H . — L and leu tenbuch  (S ta a tsa r
chiv). —  U rner S tam m bücher. —  A S I. — K. F. Lus- 
ser : Gesch. des K ts. Uri, p. 191, 258. —■ A SA  1903.
—  Gfr. 22, p. 31 ; 39, p. 289 ; 44, p. 161 ; 64, p. 290 : 
79, p. 199. —  H ist. Nbl. von Uri 1903, p. 65 ; 1906 ; 
1908, p. 3 9 ; 1910, p. 108; 1911, p. 6 8 ; 1912, p. 4 5 ; 
1914, p. 86 ; 1917, p. 50 ; 1918, p. 8 ; 1920, p. 52 : 
1922. p. 49 ; 1923. p. 24 ; 1926, p. 85 ; 1928, p. 81. — 
A. Gisler : Die Teilsfrage, p. 223. — E. W ym ann : 
Schlachtjahrzeit. —  Bürgerhaus von Uri, p. 11. — 
Em il H uber : Urner W appenbuch. —  Vaterland 1925, 
Nr. 139. [ F r i e d e .  G i s l e r . ]

T R E U ,  Aus U lm  stam m ende, seit 1533 in  Basel 
e ingebürgerte  Fam ilie. — 1. V e i t , S tam m v a te r der 
Basler T ., 1489-1570, t r a t  in Basel in den K artäu se ro r
den, den er infolge der R eform ation  von 1529 wieder 
verliess und h e ira te te . —  2. J a k o b , Grossohn von Nr. 1, 
1561-1610, B uchdrucker. M ehrere N achkom m en waren 
R atsherren . — 3. PH IL IPP J a k o b , 1761-1825, M edail
leur und  N o ta r in Basel, h a t  w ährend des Durchzugs 
der A llierten  1814 und  1815 als M edailleur eine grosse 
Rolle gespielt und  dam als n ich t n u r die v e rbündeten  
M onarchen, sondern  auch  ih r Gefolge aufgenom m en. 
Schon vorher w ar er fü r N apoleon tä t ig  gewesen und 
h a tte  u. a. eine kleine B ronzebüste des Königs von 
Rom geschaffen. W erke im  H ist. M useum zu Basel. — 
LL . — L L H .  —  Sam m lungen L otz und M erlan au f dem 
Basler S taatsa rch iv . —  M. L u tz  : Basler Bürgerbuch.
—  J . Schw eighauser : Basler Buchdrucker gesch. (Ms. auf 
der U niv .-b ib l. Basel). — S K L .  [C. Ro.]

T R E V A N I  ( T r e v a n o ). t  Fam ilie von Lugano, von 
der sich einige Zweige in Locarno, im  K t. Uri, in Polen 
und in Venedig niederliessen. W appen : in B lau drei 
goldene T ürm e nebeneinander au f g rünem  Boden, der 
m ittle re  höher, ü b erh ö h t von einem  schw arzen Doppel
adler m it goldener K rone, der seine Fänge au f die zwei 
Seiten türm e s tü tz t. Diese Fam ilie  b lüh te  1350-1400 in
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C assarate. — 1. A n s e l m u s , gen. de T revano , e rw ähnt 
1198. —  2. O s p i n o , N o ta r u n d  R ich te r von  L ugano 
1214-1221, f  vor 1236. —  3. A r i a l d i n o , N o ta r u . R ich 
te r  von  L ugano 1214-1218. —  4. B e r n a r d i n o , N o ta r 
1471-1520, procuratore von L ugano 1520. —  5. G i u l i o , 
P rieste r, P ro p s t von Torello 1561, t  w ahrsch . 1578. —
6. F r a n c e s c o , erh ielt 1562 von K önig S igism und II . 
wegen seiner tap fe rn  F ü h ru n g  im  liv länd ischen  K riege 
das polnische B ürgerrech t. —  7. G i a c o m o , P riester, 
w urde 1578 vom  Vogt von  L ugano zum  P ro p s t von Tor- 
rello e rn an n t, was zu einem  K onflik t über die K o lla tu r 
dieser P frü n d e  u n d  zu einer In te rv e n tio n  des hl. S tuhles 
fü h rte . —  8. G i o v a n n i , von L ugano, A rch itek t, erw. 
1601-1641 als A rch itek t der Könige S igism und I I I .  und  
L adislaus V II. von Polen, a rb e ite te  besonders in K rak au  
und Lem berg. Mit Giov. B a tt . P e tr in i schuf er 1608 
die P läne  des K losters Zwierzyniec. E r w urde geadelt 
u n d  B ürger von K azim ierz. —  9. G i o v a n n i  B a t t i s t a , 
A gent des bay rischen  Hofs in  Venedig 1674.

Zw eig von Locarno. —  Diese Fam ilie  w urde 1440 vom  
H erzog F ilippo M aria V isconti von M ailand von den 
öffentlichen L asten  befre it. Von den regierenden O rten  
e rh ie lt sie 1690 die Stelle, die den D uni im  R a t der 
Vogtei L ocarno e ingeräum t war. D er Zweig von L o
carno erlosch 1771. C r i s t o f o r o  w urde 1661 ins U rner 
B ürgerrech t aufgenom m en. W appen : zw eim al gete ilt, 
oben ein gek rö n te r Adler, in der M itte drei T ürm e, u n ten  
5m al gespalten  (18. Ja h rb .) . —  10. J o s e p h u s  P e r e g r i -  
n u s ,  Sohn des vorgen. C ristoforo, M itglied des U rner 
R a ts  1685. E in  G iuseppe Pellegrino, w ahrscheinlich 
iden tisch  m it dem  V orgenannten , erh ie lt 1690 von den 
regierenden O rten  fü r sich und  seine Fam ilie  eine re 
serv ierte  Stelle im  V ogteira t u n d  w ird 1711 als H a u p t
m ann  e rw ähn t. —  11.  A n d r e a  F r a n c e s c o ,  Dr. theol., 
E rzp ries te r von L ocarno 1713-f 1744, D ekan  und  apo
sto lischer K om m issär. —  12. C r i s t o f o r o  M a r i a ,  Sohn 
von Nr. 10, * 1713, K o a d ju ta to r  1740, dann  E rz 
p ries te r von Locarno 1744-f 1772, aposto lischer K om 
m issär. —  13. F r a n c e s c o  A n t o n i o ,  P rieste r, K ap lan  
am  W iener Hofe 1730. —  A H S  1916, 1925. —  A S  I. 
— L L . —  M onitore di Lugano  1921, 1923, 1924. — 
BStor. 1884, 1886, 1889, 1890, 1891, 1894, 1909, 1912, 
1915. —  L. B ren tan i : Codice diplomatico. —  D erselbe : 
L ’antica chiesa matrice di S. Pietro in  Bellinzona. — 
Derselbe : M iscellanea storica. — S K L .  —  G. B ianchi : 
A rtis ti ticinesi. —  A. Oldelli : Dizionario. —  G. G. 
Nessi : M emorie storiche di Locamo. —  O. W eiss : Die 
tessin. Landvogteien. —  S. M onti : A tti.  —  G. B u e tti : 
Note storiche-religiose. —  G. Pernotta, : Briciole di 
Storia bellinzonese. —  Popolo e Libertà, 11. X I .  1920 und 
22. XII. 1926. [C. T r e z z i n i . ]

T R E V A N O  (K t. Tessin. S. GLS). M ehrere O rt
schaften  dieses N am ens w erden frühzeitig  im  Tessin 
erw ähn t. E ine befinde t sich zwischen Signóra u n d  
Scareglia (e rw ähn t 1591), eine andere  zwischen Chiasso 
und N ovazzano, eine d r itte  im  G ebiet von Porza  im  
N orden von Lugano. T revano v o n  Porza, 1335 als Gem. 
e rw ähn t, w ahrschein lich  nu r, um  eine gewisse A u tono
mie zu bezeichnen, besass eine B urg, die schon 1168 
von den B ischöfen von Corno geb au t u n d  vom  Bischof 
A nselm us der Fam ilie  Brochi zu Lehen gegeben wurde. 
Diese F am ilie  besass sie noch E nde des 16. Ja h rh . ; 
im m erhin  m uss sie n ich t im m er in deren Besitz gewesen 
sein, da  die B urg  in der 2. H älfte  des 14. Ja h rh . von den 
Lavizzari von Corno bew ohnt w urde. Die le tz ten  Spuren 
der B urg  verschw anden , als um  1870 das heutige  
Schloss vom  russischen G eneral von 0 erwies gebau t 
w urde. N ach L L  sollen die Brocchi den N am en des 
Schlosses angenom m en haben , u n d  dies sei der U r
sprung  der Fam ilie  T revani oder T reveni von Lugano, 
die sich h ierau f in Locarno niederliess. — S. M onti : 
A tti. —  L L . —  A. Oldelli : D izionario .' —  L. B ren tan i : 
Codice diplomatico. — H . Schm id : Spaziergänge im  
Tessin. [C. T.]

T R É V E L I N  (K t. W aa d t, Bez. A ubonne. S. GLS). 
Triviliaco  1008 ; Triv illin  1177. Der O rt s ta m m t aus 
der B ronzezeit ; sp ä te r  w ar er eine röm ische S ta tion  
und im  M itte la lter der M itte lp u n k t einer K irchgem . Zu 
der K irche N o tre  D am e de T., die dem  Genfer K apite l 
u n te rs ta n d , gehörte die St. E tiennekapelle  von A u

bonne. Als le tz te re  O rtsch aft an  B edeu tung  zunahm , 
w urde das D orf T. n ach  und  nach  verlassen . 1576 lag 
die frühere  P fa rrk irch e  in T rüm m ern  u n d  w urde abge
tragen . Das D orf b estan d  n ich t m ehr. Die A btei vom  
Jouxsee  besass in  T. ein G ut, das im  16. Ja h rh . ein 
Lehen der H erren  von M ontricher w ar. E s ging an  die 
W urstem berger von B ern über, die 1620 daselbst ein 
Schloss b au ten , dan n  an  die W atten w y l und  an  die 
Gross. 1777 ging das Schlossgut an  die Fam ilie  Crinsoz, 
H erren  von G ivrins, ü b er die es ein Ja h rh . lang  besas- 
sen. —  D H V .  [M. R.]

T R E Y  (K t. W aa d t, Bez. Payerne. S. GLS). D orf und 
Gem. Treis 1143 ; Trees 1213. In  der villa  fand  m an  
Spuren aus der B ronzezeit u n d  röm ische R uinen. O tto n  
de T rey  w ar 1143 Zeuge bei einer Schenkung an das 
K loster M ontheron und  an d ere r Schenkungen an  das 
K loster H au teriv c . 1417 besass der K äm m erer von 
Payerne die zwei D ritte l der G erich tsbarkeit in T ., der 
H err von B ossonens u n d  die V illarzel den än d ern  D ritte l. 
Die Loys von L ausanne  e rb ten  gegen 1500 von den 
Villarzel ; die Reiff und  die G o ttrau  von F re ibu rg  schei
nen A nrech te  au f die V illarzel g eh ab t zu hab en . Jak o b  
de T rey, Ju n k e r  in P ayerne, t r a t  1664 die H errenrech te  
a u f T. an  Jean  Louis Loys ab. Die B erner R egierung 
erw arb 1757-1759 die ganze H errsch aft T. Vor 1536 
gehörte  die Gem. zur K irchgem . T orny  le P e t it  ; h ie rau f 
w urde sie m it der K irchgem . G ranges verein ig t, h a tte  
aber von 1802 an  einen besondern  Verweser u n d  b ilde t 
seit 1840 eine eigene K irchgem . Fälschlich  w urde be
h a u p te t dass vo r 1275 in T. ein Schloss « Contesson » be
s tan d en  habe  ; das D okum ent vom  J a h r  1213, w orauf 
m an  sich s tü tz t ,  is t eine Fälschung. Zwar gab es im  14. 
u n d  15. Ja h rh . in  T. u n d  P ayerne  eine Fam ilie  C ontes
son ; das w aren  aber Leibeigene. —  D H V . [M. R.] 

T R E Y ,  de .  N am e m ehrerer aus T rey (W aadt) s ta m 
m enden  Fam ilien , die nach  Payerne, 
E stav a y e r u n d  U m gebung zogen. Aus 
einer Fam ilie  in E stav av er s ta m m t 
—  J e a n ,  N o tar 1392-1413. —  Im  14. 
u. 15. Ja h rh . liessen sich m ehrere, n ich t 
verw an d te  F am ilien  T. in P ayerne 
nieder. Die bed eu ten d ste  b lü h t noch 
u n d  fü h rt als W appen : in B lau ein 
goldener Sparren , beg le ite t von drei
goldenen M uscheln. Sie re ich t zurück

au f —  1. J e a n , B ürger und  des R a ts  in  E stav ay er
1458, K astv o g t der A btei P ay ern e  1472. —  2. O d d e t ,
Sohn von Nr. 1, des R a ts  
in P ay ern e , t r a t  1506 der 
F re ibu rger R egierung das 
P a tro n a t der K irche von 
B ärfischen ab. —  3. I s aac ,,
1760-1837, einer der F ü h 
rer der w aadtländ ischen  
R evolu tion , w urde 1798 
U n te rp rä fe k t des Bezirks 
Payerne. Sein ta tk räftig es 
E insch re iten  v e rh inderte  
die B ourla-P apeys (s. d.), 
in  diesen Bez. e inzudrin
gen. G rossrat 1803, des 
Kl. R a ts  1803, S ta a ts ra t 
1815 bis zur R evolution  
von 1831, zweim al P rä si
d en t des K leinen R ats . —
4. D a n i e l , B ruder von 
Nr. 3, 1765 - 1835, hielt 
sich in Sm yrna und  L on
don auf, k eh rte  dann  nach  
Payerne  zurück  und w u r
de 1798 M itglied des Ge
setzgebenden R ats , dann  helvetischer P o std irek to r. 
S teuereinnehm er in P ayerne von 1803 an, befand 
sich in der N ach t vom  26. i. 1798 m it dem  G eneral
a d ju ta n te n  A utler und  m it M. P erd o n n e t von L au 
sanne im  W agen, der bei T hierrens (s. d.) ange
griffen w urde. D aniel u n d  Isaac de T. h aben  u n v e r
öffentlichte M emoiren h in terlassen . — 5 . É m i l e ,  E nkel 
von Nr. 4, 1846-1898, Z ah n arz t in  V evey und  Basel, 
E rfinder des « T reygolds », das in der zahnärztlichen

Isaac de Trey (Nr. 3). 
Nach einem Oelgemälde von 

L. A. Arlaud.
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B ehandlung allgem ein verw endet w ird ; einer der G rün
der der Gesellschaft der am erikanischen Z ahnärzte

von E uropa. —  6. Cé s a r , 
Sohn von Nr. 5, * 4. v ili. 
1876, G ründer der Société 
de T rey & Clc L “  in L on
don. •— 7. E m m a n u e l , 
Sohn von Nr. 5, * 13. II. 
1878, F a b rik an t z ah n ä rz t
licher P ro d u k te , E rfinder 
eines syn the tischen  P o r
zellanzem ents.

Aus einem  Zweige der 
gleichen Fam ilie, gen. de 
G uillerm aux, stam m en  : 
—  8. N i c o d , Sohn von Nr. 
2, des R a ts  in Payerne  
1536. E r gehörte zur Ab
ordnung, die sich zur U n
terw erfung  nach  B ern be
gab. — 9.  J e a n  -P i e r r e , 
1622-1710, A po theker in 
P ayerne, V erfasser einer 
Genealogie der Fam ilie, 
sowie einer sehr sinnre i

chen Tabelle zur B erechnung der Preise des Getreides, 
des Mehls und  des B rotes (im M useum  von Payerne).
— 10. A u g u s t e , 1683-1756, 1714 bis zu seinem  Tode 
französischer P fa rre r in B ern, w idm ete im R efo rm ations
ju b iläu m  von J a h r  1735 dem  Grossen R a t von  Genf 
eine P red ig t und  erh ie lt von diesem  eine goldene Me
daille. —■ 11. S a m u e l , Sohn von Nr. 10, * 1717, Seelsor
ger in  einem  Schw eizerregim ent in  französischen Dien
sten , dan n  deu tscher P fa rre r  in L ausanne. — E in  an 
derer Zweig, der se it 1804 in Corcelles v e rb ü rg ert ist, 
sch reib t sich Detrey. —  Documents de la famille de Trey.
—  S taa tsa rch iv  der W aad t. [A. B u r m e i s t e r  u .  M. R.] 

T R E Y C O V A G N E S  (K t. W aad t, Bez. Y verdon. S.
GLS). D orf u n d  Gem. Trescovanes 1228: Im  M ittel
a lte r gehörte T. zur H errschaft G randson und  besass 
eine Joh an n es dem  T äufer gew eihte K irche, die 1228 
als P fa rrk irche  gen an n t wird. S p ä ter war sie eine 
Filiale der K irche von Y verdon. Bei der A usgrabung 
des E n trerocheskanals wurde in der N ähe von T. 
ein dem  K aiser Septim ius Severus gew eihter Meilen
ste in  gefunden, der sich h eu te  im  M useum von Y ver
don befindet. —  D H V . —  D. Viollier : Carte archéo
logique. [M. R.]

T R E Y E R .  F am ilien  der K te . F re ibu rg  und  So
lo th u rn .

A. K a n to n  F r e ib u r g .  Fam ilie, die seit 1409 u n ter 
dem  N am en Tornare im  B ürgerrech t der S ta d t F reiburg  
erscheint. Zu ih r soll nach Schneuwly C o n r a d ,  der CG 
1484-1513, f  1515, gehören. E nde des 15. Ja h rb . ve r
d eu tsch te  er seinen N am en in Conrad der T räyer, dann 
Conrad T räyer. —  C o n r a d ,  w ahrscheinlich der Sohn 
des V orgenannten , auch  u n te r  den N am en Träger, 
Treger, Tregarius u n d  Tornarius  b ek an n t, * in F re ibu rg  
zwischen 1480 u n d  1483, P rio r des A ugustinerklosters 
von F re ibu rg  1514, gl. J . L ek to r oder Professor der 
Theologie, begle ite te  1515 den G eneraldefm itor seines 
O rdens an  das in R im ini verein ig te K apite l. 1516 wurde 
er zu W ittem berg , nach  B erchto ld  gleichzeitig m it 
L u th er, Dr. theo l., w ar P rio r und  G eneralstud ien
p räfek t im  K loster S trassburg  1517-1524 und  wurde 
1518 zum  Provinzia l der P rov inz R hein  und  Schwaben 
e rn an n t. 1521 p räsid ie rte  er das in S trassburg  abge
h altene K apite l. Obschon m it L u th e r befreundet, blieb 
T. se inem  Orden ergeben u n d  w ar in D eutsch land , dann 
in der Schweiz einer der w ich tigsten  und  b e red testen  
V erteidiger des K atholizism us. In  S trassburg  focht 
er Polem iken m it C apito u n d  den P räd ik an ten  aus 
u nd  w urde 1524 fü r einige M onate gefangen gesetzt. 
1525 nach  Fre ibu rg  zurückgekehrt, n ah m  er an m ehre
ren Religionsgesprächen teil, so in B aden 1526, in Bern 
1528, in So lothurn , in L ausanne 1530, in Genf 1535 
usw. E r v e r tra t  den Bischof von L ausanne am  R eichs
tag  von Speyer 1534, resid ierte  1537 in Colmar und 
p räsid ierte  1538 als P rovinzial das G eneralkapitel von 
Speyer, f  an  der P es t 13. I. 1543 in F reiburg . T . v e r

fasste  u. a. Canonis m issæ  contra H uldricum  Zw inglium  
defensio et paradoxa centum Consiliorum ecclesieeque 
auctoritate u n d  hin terliess eine grosse K orrespondenz, 
welche das K loster F re ibu rg  bis zur A ufhebung 1848 
besass. E r m uss als G ründer der B iblio thek des A ugu
stinerk losters, dem  er seine persönliche B ibliothek h in 
terliess, angesehen w erden. —  L L . —■ L L H .  —  M F  I I ,  
p . 144. — J .  J . B erchto ld  : H ist, du c. de Fribourg  I I , 
p. 161. —  A S  H F  I I ,  p. 178, 229 ; IV , p. 16, 38, 47, 201.
—  Étr. frib. 1808, 1872. —  A. Dellion : Diet. V I, 480.
—  E . F . v. M ülinen : Helvetia sacra. —  F. B rü lh a rt : 
É tude hist, sur la litt. frib. 35. —  L ’É m ula tion  1842, 
Nr. 18-19. —  E d. Alois H aller : Der A ugustinerm önch  
K . T. (in M onat-Rosen  1895-1896). —  G. S tuderus : 
Fam iliennam en, p. 60. — A. Ruch a t  : Hist, de la R é
forme de la Suisse  I, p. 156 ; I I ,  p. 43-69. — H erm in- 
ja rd  : Correspondance des Réformateurs. — G. E . v . H a l
ler : Bibliothek  I I I .  — J . G rem aud : Notice sur le P . Con
rad Treyer und  J . Schneuw ly : Notes sur la famille  
Tornare  (Mss. im  S taa tsa rch . F reiburg). [Gr. Cx.]

B. K a n to n  S o lo th u rn , f  B ürgerfam ilie der S ta d t So
lo th u rn . B ürger w erden : Jo s s , aus R ufach , 1408-1440 : 
H a n s  U l r i c h  u. H a n s  J a k o b , B rüder, 1504. —  U r s , 
B ürgerm eister 1531, Vogt zu F lu m en ta l 1533-1547. — 
LL . —  G. v. Vivis : Bestallungsbuch. —- S taatsa rch iv  
Solothurn. [ t  v. V.]

T R E Y T O R R E N S  (K t. W aad t, Bez. L av au x , Gem. 
Pu idoux . S. GLS). W eiler, wo m an  1812 die R uinen 
einer röm ischen Villa m it H y p o k au st, Säule, K ap itä l 
und B acch an ten sta tu e  fand. — D H V .  — D. Viollier : 
Carte archéologique. [M. R.]

T R E Y T O R R E N S  (K t. W aad t, Bez. Payerne. S. 
GLS). D orf und  Gem. Troiterens 1230. T. w ar eine 
H errschaft im  Besitz einer gleichnam igen Fam ilie  vom
12.-16. Ja h rh . ; ging ca. 1548 an  die Molin, N otare  von 
E stav ay er, u n d  1685 an  die DuG ué, eine französische 
R efugiantenfam ilie , über, bei denen sie bis zur R evo
lu tio n  blieb. Die K apelle w ar Filiale der K irchen von 
M urist u n d  C om brem ont le G rand ; sie w urde im  15. 
Ja h rh . und  1907 neugebau t ; seit 1536 ist sie n u r noch 
Filiale der K irchgem . Com brem ont le G rand. — 
D H V . [M. R.]

T R E Y T O R R E N S .  Adelige Fam ilie des K ts. W aad t.
die in das 12. Ja h rh . zurückreicht. 
W appen  : in R o t drei weisse Forellen 
übereinander. — 1. U l r i c h  (1160- 
1194), Zeuge in U rkunden  der K löster 
H au terive , M ontheron und  F ontaine- 
A ndré. —  2. C o n o d , t  1382, B ürger 
von Y verdon, W o h ltä te r der K artause  
L a Lance. —  3. J e a n  (1426-1475), 
H err von T rey torrens, M itglied der 
w aadtländischen L an dstände, K astlan  
von E stav ay er 1455-1466 u. 1471- 

1475. —  4. F r a n ç o i s , 1456-1510, Sohn von Nr. 3. 
K astlan  von Surpierre 1477-1480, von E stav ay er 1483- 
1490, M itglied der w aad tländ ischen  L an dstände. —
5. A n t o i n e , f  1522, R itte r , Sohn von Nr. 4, m achte  
1505 eine W allfah rt nach  Jerusa lem , deren B ericht noch 
e rhalten  ist. — 6. F r a n ç o i s , Neffe von Nr. 5, v e rkaufte  
1523 die H errschaft T rey to rrens an  P ierre Morel von 
F reiburg . — 7. B a r t h é l é m y , t  u m  1482, N o ta r von 
Cudrefin, erb te  das erbliche M eyeram t von Cudrefm. —
8. G u i l l a u m e , 1482-1545, Sohn von N r. 6, w urde von 
Franz  I. zum  R itte r  geschlagen, in der Schlacht bei 
P av ia  gefangen, hob Schweizer K on tingen te  fü r den fran 
zösischen D ienst aus. —  9. H e n r i , t  1572, G ouverneur 
von Y verdon 1536, v erte id ig te  diese S ta d t gegen die 
bernische Armee. — 10. F r a n ç o i s , E nkel von Nr. 9,
1590-1660, G enerallieu tenan t und  Grossm eister der 
A rtillerie von D änem ark  1628, dan n  in Schweden, 
h a tte  A nteil am  Sieg von L ützen , befestig te Augsburg 
1633, besorgte 1641-1656 den W iederaufbau  der Bastion 
von St. Je a n  in Genf, w urde 1659 zum  Grossm eister der 
französischen A rtillerie e rnan n t, s ta rb  aber bald  n ach 
her an  der Pest. —  11. A l b e r t , 1594-1633, B ruder von 
Nr. 10, G eneralm ajor in schwedischen D iensten, t  bei 
der B elagerung von K em pten . — 12. I s a a c , 1603-1645. 
Neffe von Nr. 11, O berst in schwedischen, dann in 
französischen D iensten, befestig te B reisach 1638, Die-

Daniel de Trey (Nr. 4). 
Nach einer Büste.
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denhofen u n d  L uxem burg , bete ilig te  sich an  der 
Sch lach t bei R ocroy und  w urde bei der B elagerung von 
B ourbourg  g e tö te t. —  13. T o b i e , 1025-1696, P fa rrer, 
D ekan  der K lasse, schrieb ein G edicht von 328 Versen 
zu E hren  seiner Fam ilie. —  14. N i c o l a s  S a m u e l , *1671, 
M eyer von C udrefm , fiel wegen seiner S y m path ien  für 
die P ie tis ten  1717 in Bern in U ngnade. —  15. M a r c ,
1659-1726, N o ta r in Y verdon, Genealoge seiner F am i
lie. —• 16. F r a n ç o i s  F r é d é r i c , 1687-1737, P fa rre r, P ro 
fessor der Theologie an  der A kadem ie L ausanne  1726- 
1737, K o rresponden t der A kadem ie der W issenschaften  
von P aris, V erfasser von Éléments de mathématiques, 
géométrie, trigonométrie. In  seinem  Ilau se  gab R ousseau 
ein b e rü h m t gewordenes K onzert. — 17. P i e r r e  J a c o b , 
V ette r von Nr. 16, 1691-1760, P fa rrer, M athem atiker, 
w urde schon 1718 zum  korrespondierenden  M itglied der 
A kadem ie der W issenschaften  von P aris  e rn an n t. — 
18. A b r a h a m , 1690-1773, Offizier in französischen, dann 
spanischen D iensten , be fre ite  1746 G enua von den 
(E sterre ichern . Feldm arschall und G ouverneur von 
M essina 1771. — 19. L o u is , 1726-1794, H o n o ra r
professor der M ath em atik  und  der Physik  an  der 
A kadem ie L ausanne  1758, o. Professor der Philosophie 
1761, K orresponden t der A kadem ie der W issenschaften 
von Paris. —  Mit G e o r g e s , 1783-1858, s ta rb  die Fam ilie 
im  M annesstam m e aus. —  Rec. de généalogies vaudoises. 
—  de M ontet : Dictionnaire. —  L L . [M. R.]

T R E Y V A U D .  Fam ilie  von Cudrefm  (W aad t), die 
d o rt schon vor 1539 vorkom m t. —  O t t o ,  * 6. IV. 1890, 
Professor an  der H andelsschule  L ausanne  1921-1930, 
C hefredak teur der Feuille d ’A v is  de Lausanne  seit 
1930. [M. R.]

T R E Y V A U X  (deu tsch  T r e f f e l s )  (K t. F reiburg , 
Bez. Saane. S. GLS). Gem. u . Dorf, (de) Tribus valli bus 
1169 ; Tresvaux  1235, 1251 ; Tresvals 1260 ; Trevoul 
1423, 1476. W appen : schräglinks g e te ilt von Gold m it 

einem  w achsenden schw arzen ro tb e 
w ehrten  H ah n  und von R o t. T. ge
hörte  zur H errschaft Arconciel (s. d.), 
deren Geschicke es te ilte . Die Englis- 
berg , d ’Oron, vom  T urn-G estelen , der 
Bischof von L ausanne, die K löster 
H um ilim ont, L a M aigrauge und  H au- 
teriv e  h a tte n  in T. R echte  und  G üter. 
Das D orf k am  1475 m it der H errschaft 
A rconciel-Illens in  den Besitz von F re i
bu rg  und  von Bern. Als F re ibu rg  1484 

alleiniger B esitzer der H errschaft geworden w ar, m ach
te  es daraus die Vogtei Illens, zu der auch  T. ge
hörte. 1798 - 1803 -gehörte das D orf zum  B ezirk La 
R oche, 1803- 1848 zum  K reis, dan n  B ezirk F reiburg , 
von 1848 an  zum  Bez. Saane. Es u n te rs ta n d  der sog. 
« M unicipale » (s. A rt. F r e i b u r g ) .  G em eindesatzungen 
von 1610, 1651, 1716, 1779, 1815 und  1837. Die 
Greisen-, Inva liden- und  W aisen an sta lt w urde 1851 
eröffnet. T. b ild e t m it E sse rt eine K irchgem einde 
(P a tro n  : der hl. Pe trus). D eren K o lla tu r gehört dem  
K ap ite l von St. N ikolaus in  F reiburg . Der Bischof L an- 
dri von L ausanne schenkte 1173 die K irche von T. der 
A btei H au terive . Ju liu s II . verein ig te  sie 1512 m it 
dem  K ap ite l St. N ikolaus ; doch w urde 1515 die K irche 
an  H au teriv e  zurückgegeben. Im m erh in  blieb seit 1521 
das K ap ite l alleiniger B esitzer der K o lla tu r von T. Die 
u rsprüngliche P fa rrk irche  s te h t noch ; sie en th ä lt 
S ta tu en , die sicher aus dem  12. Ja h rh . stam m en. E ine 
im  D orf gelegene u n d  der hl. Ju n g frau  gew eihte K apelle 
w urde E nde des 13. Ja h rh . gebau t. Sie d iente 1417 als 
P farrk irche . 1471 b ra n n te  sie ab , aber 1635 w urde sie 
neuaufgebau t. Das heu tige  G ebäude w urde am  9. ix . 
1873 eingeweiht. Bevölkerung : 1417 zählte  die K irch- 
gem. 70 H aushaltungen , 1930 die Gem., 950 Einw . —
H. Jacca rd  : E ssai de toponymie  (in M D R  V II). —
A. Dellion : Diet. I , X I. —  F. ICuenlin : Diet. I I .  —  
.1. G um y : Regeste de Hauterive. —  A. B üchi : Freiburgs 
Bruch. —  M ax de D iesbach : Regeste fribourgeois. — 
F uchs-R aem v : Chronique. — G. C orpataux  : Les 
mousquetaires de Treyvaux 1618-1918 (in Liberté 1918, 
Nr. 161 f.). —  M. B enzerath  : Kirchenpatrone  (in 
F G X X ). —  Revue. Suisse cathol. X , 671. —  A S H F  IV, 
76, 87, 126. — É tr. frib. 1806, 1809, 1972. —  Rec.

diplom . V I I I ,  204. —  J . Zim m erli : Die deutsch-franz. 
Sprachgrenze  I I ,  p. 115. —  F G  X V III , 26. —  M D R  
N. F. X I. —  W . ElTmann : Die St. Peterskirche zu 
Treffels ( i n  F G  I). —  S taa tsa rch . F reiburg . [ R æ m y . ]  

T R E Y V A U X ,  d e .  F re ibu rger M inisterialen im  
D ienste der H erren  von Arconciel, e rw ähn t seit dem
12. Ja h rb .,  t  im 15. Ja h rh . W appen : das der heutigen 
G em einde T. (s. oben). — 1. U l r i c h , R itte r , W o h ltä te r 
von H au teriv e , wo sein G rabm al noch s teh t, f  um  1350.
—  2. P e t e r , Sohn v. Nr. 1, P rio r von R üeggisberg 1350- 
1358. Der A b t v. C luny se tzte  ihn  wegen seiner schlech
ten  V erw altung  ab. —  3. K u n o , A bt von H auterive  
1396 - 20. v. 1405. —- 4. W i l h e l m , Ju n k e r  u. B ürger von 
F re ibu rg  1361, H err von Vivy, B ürgerm eister von F re i
bu rg  1368, 1375, 1379, 1382, R ek to r des L iebfrauensp i
tals 1385-1387, K astv o g t des K losters H au teriv e  1391.
—  Max de D iesbach : Tombeau d ’Ulric de Treyvaux  (in 
F A  1893). — Franz  W äger : Gesch. des K luniazenser- 
Priorates Rüeggisberg  (in F G  X X II , X X III ) .  —  J. 
G um y : Regeste de Hauterive. —  E. F . von M ülinen : 
Helvetia Sacra. —  A. Dellion : Diet. X I, 224. [J. N.]

T R E Z Z I N l .  Tessiner Fam ilie, von A stano  u. Sessa, 
die aus Lozzo (Val Vedasca, Italien) s tam m t, w ohin  sie 
aus Trezzino (D um enza, Ita lien ) e ingew andert war. 
Der N am e is t w ahrsch. davon abgeleite t ; zu Beginn des
16. Ja h rh . liess sie sich m it Cristoforo de Trecino, Sohn 
des M artino, von Lozzo, in A stano nieder. F r a n c e s c o , 
Sohn des V orgen., kam  M itte  des 16. Ja h rh ..n ac h  Sessa 
und  w urde S tam m v a te r der T. von Sessa. T. von A stano 
und  Sessa liessen sich u. a. auch  in  Lugano nieder.

W appen  der T. von A stano : schräg ge
v ie rt e t von B lau u n d  Silber, 1 m it 
einer an tik en  goldenen K rone, 2 und
3 m it 2 ro ten  gezackten  Q uerbalken,
4 m it einem  goldenen S tern  (V ariante). 
■— 1. D o m e n ic o ,  von A stano, Inge
n ieu r und  A rch itek t, e rw äh n t 1698- 
1738, t  vor 1744, a rb e ite te  als A r
ch itek t und  M ilitäringenieur fü r K önig 
F riedrich  IV . von D änem ark , w urde 
von diesem  nach  R ussland  gesandt,

wo P e te r  der Grosse ihn  m it der A usarbe itung  der 
P läne  fü r die zu erbauende S ta d t St. P e tersb u rg  beauf
trag te . T. schuf die neue S ta d t 1703-1716 m it Hilfe 
zahlreicher A rch itek ten . A usserdem  b au te  er die frühere 
F estung  K ro n s tad t, von der noch einige M auern b e 
stehen , fe rner einen Teil des N ew akanals, einen Teil des 
sog. A dm iralitä tsp a lastes , die W in te rg ä rten  m it der 
Villa P e ters des Grossen u n d  die b e rü h m te  St. P e te r 
und  Paulsk irche. Der K aiser e rn an n te  ih n  zum  O bersten 
eines R egim ents u. schenkte ihm  eine grosse Besitzung.
—  2. C a r l o  G i u s e p p e , Schwiegersohn von Nr. 1, A r
ch itek t, * 1692, t  vor 1769, M itarbeiter seines Schwie
gerv a ters  in R ussland , w ird 1744 als e rster kaiserlicher 
A rch itek t erw ähn t. —  3. G i o v a n n i  B a t t i s t a , von As
tan o , ersuchte  1785 die regierenden O rte u m  die E r
laubnis zur A usbeu tung  von Goldm inen an  verseli. O r
ten  der Vogtei Lugano ; aus politischen G ründen w urde 
sie ihm  n ich t gew ährt. —  4. I g i n i o  A n g e l o , von As
tan o , * 28. IV. 1 8 2 7 ,1 1904 in M ailand, Maler, h in terliess 
u. a. Genre- und  H isto rienb ilder, u n te r  den le tz te m  : 
Morte di Ferdinando Castellieri (im Museo del R isorgi
m ento  in M ailand) und  Battaglia di San Fermo  (im 
Museo Civico von T urin). Professor und  D irek to r der 
Gewerbeschule fü r junge  M ädchen von M ailand, E h ren 
m itg lied  der B rera-A kadem ie, V erfasser von G edichten 
in  m ailänd ischer M undart (d a ru n te r Danza delle M use, 
1875). M itkäm pfer G aribaldis. —  5. C o s t a n t i n o , von 
A stano, * 1827, f  25. XI. 1871 in Lugano, O berst, eidg. 
Z ollinspektor, G rossrat 1868 bis zu seinem  Tode. —
6. G i u s e p p e , B ruder von Nr. 5, * 1831 in Lugano, 
t  21. x il. 1885, A rch itek t, b au te  u. a. das T h ea te r M aria 
und den P a las t D urnofï (1866) in St. P e tersburg , b au te  
das kaiserliche T h ea te r in M oskau um  (1859), schuf nach 
seiner R ü ckkehr in den Tessin (1868) m it A ntonio De- 
fllippis den Ju s tiz p a la s t in Lugano (1872). —  7. B e r 
n a r d o , von Sessa, * 15. v ii. 1851, f  31. v m . 1919, Maler, 
begab sich in jungen  Ja h ren  nach  den V ereinigten S ta a 
ten  und  en tfa lte te  d o rt eine ausgedehnte  künstlerische 
T ätigkeit, schuf u. a. die A usschm ückung der Jesu iten -
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kirche und  des H otels Delmonico in San Francisco, 
sowie des T heaters von St. Louis und  der K athedra le  
von Sacram ento . —  A L IS  1901, 1914. —  G. Corti :
F am iglie  patrizie del C. Ticino. —  G. B ianchi : A rtis ti
ticinesi. —  S K L .  —  A S I. —  Educatore 1886. —  BStor.

1900, 1904, 1909. —  A. 
Oldelli : Dizionario. —  Be- 
noìs-Sim ona : Lxtgano un  
semenzaio d ’A rtis ti. —  Gal
li-T am burin i : Guida del 
Malcanlone. —  G. W urz- 
bach  : Biogr. Lex. d. K a i
sertums Œsterreich, p . 47. 
—■ [C. T re '/.ini.] -— 8. CE
LESTINO, * 15. II. 1883 in 
Sessa, P rieste r 1906, Dr. 
ju r .,  V e tte r von Nr. 7, 
Feldprediger d. G o tth a rd 
festungen seit 1913, P rä 
siden t des Schweiz. F e ld 
prediger verbandos 1922- 
1924, Professor am  Colle
gio v. Pollegio 1909-1917, 
Professor des kanonischen 
R ech ts, der K irchenge
schichte und  der frem den 
Sprachen am  Sem inar L u
gano 1917-1921, a. o. P ro 

fessor 1921, seit 1924 o. Professor des K irchenrechts 
und der R echtsphilosophie an  der U n iv ersitä t F reiburg , 
D ekan der ju ris tisch en  F a k u ltä t  1930-1931, Professor 
der ita lien ischen  Sprache an  der kan to n a len  H andels
schule fü r junge  M ädchen seit 1922, K orrespondent für 
den Tessin der Z eitung La Liberté  1907-1917 ; R ed ak 
teur am  Popolo e Libertà  1917-1918, am  M onitore eccle
siastico della diocesi di Lugano  1918-1921, Verfasser 
von Legislazione canonica di Papa S. Gelasio 1 (1911) 
und zahlreicher anderer P u b likationen  in Pagine Nostre, 
A S  G, Z S G , BStor. u n d  A F ,  O bm ann des H B L S  für 
den K t. Tessin und  alleiniger V erfasser von allen diesen 
K anton  betreffenden B eiträgen. [G. Cx.]

T R I B E L H O R N .  Fam ilien  der K te . Appenzell u. 
St. Gallen.

A. K a n t o n  A p p e n z e l l .  TRIBELHORN ( T r i b e l h a r n ) .  
A lter app . Fam iliennam e, der um  1540 urk . erscheint 
und dessen E tym ologie unsicher ist. —  H a n s  J a k o b ,  
von Schw ellbrunn, 1831-1917, N a tu ra rz t (K rä u te r
doktor), der als W u n d erdok to r und  Z auberer g a lt und 
einen grossen Z ulauf von K ranken  aus der Ostschweiz, 
Süddeutsch land  und  V orarlberg h a tte . —  Jo h an n  Casp. 
Zellweger : Urkunden. —  A p p . M onatsblatt 1840. — 
K oller und  Signer : A ppenz. Geschlechterbuch. [A. M.]

B. K a n t o n  S t .  G a l l e n .  I. Fam ilie des Toggenburg, 
die 1634 in  L ü tisb u rg  vorkom m t. — R othenflue : 
Toggenburger Chronik, p. 255. —  [J. M.] —  II. E ine 
Fam ilie  T. aus Schw ellbrunn bü rg erte  sich 1825 in der 
S ta d t St. Gallen ein. W appen  : in Schwarz drei silberne 
S teinbockhörner. —  J o h a n n e s ,  1804-1877, M echaniker, 
A ppre teu r, einer der ersten  L ithographen . — Vergl. 
St. Galler Jahrbuch 1835-1841, p . 364. — S K L . — 
B ürgerbücher. [D. F. R.]

T R I B O L E T .  Fam ilien der K te . B ern und  N euen
burg , deren gem einsam er U rsprung  in  der Gegend von 
N eu en stad t-L anderon  zu suchen ist, wo der Nam e seit 
1302 vorkom m t. —  M. de T ribo le t : La Fam ille de T. — 
E R B  V II-IX .

A. K a n t o n  B e r n .  I. R egim entsfähige Fam ilie der 
S ta d t Bern. W appen  : in Gold eine 
m it einem  weissen K reuzchen belegte 
b laue Pflugschar. S tam m v ate r ist —
1. R u d o l f , von Gals, A usburger von 
B ern 1478, zünftig  zum  D istelzwang 
1493, der CG 1503, f  1510. — 2. J a 
k o b , Sohn von Nr. 1, * 15. ., L andvogt
von Echallens 1520, von St. Johann-
sen 1530, im  Kl. R a t 1531, 1535, 
L andvog t von G randson 1535, Ven- 
n er 1541, oft G esandter, f  1566, 

k au fte  1539 die K artau se  La Lance (s. d.) bei Con
cise und  b au te  das K lostergebäude zu einem 1-Terr-
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schaftssitz  um . Die Fam ilie  besass das Gut bis 1771.
—  3. J a k o b , Sohn von Nr. 2, 1535-1587, L andvog t 
nach G randson 1585. ■— 4. G e o r g , Sohn von Nr. 2, 
N achfolger seines B ruders Jak o b  als L andvog t von 
G randson 1587, L andvog t nach M oudon 1592, nach 
B onm ont 1607, f  1623. —  5. J o h a n n e s , Sohn von Nr. 3, 
* 1576, L andvog t nach R om ainm ötier 1616, im  Kl. R at 
1627, t  1628 an der Pest. —  6. G e o r g , Sohn von Nr. 3, 
1579-1662, S alzd irek tor 1634. —  7. P e t e r , Sohn von 
Nr. 4, 1582-1632, K astlan  nach W im m is 1622. —
8. A n t o n , Sohn von Nr. 7, 1606-1661, L andschreiber zu 
Lenzburg  1644, G ubernato r nach  Peterlingen 1657. —
9. G e o r g , Sohn von Nr. 7, 1609-1662, D eutschseckel
schreiber 1636, L andvog t nach  Avenches 1639, im Kl. 
R a t 1648, 1656, L andvog t zu Lenzburg  1652-1656. —
10. H a n s  R u d o l f , Sohn von Nr. 5, L andvog t nach 
Mendrisio 1638, nach Saanen 1641, f  1644. — 11. J a
k o b , Sohn von Nr. 5, O berst, O bervogt nach  Schenken
berg  1856, t  1657, spielte im  Prozess seines B ruders 
(Nr. 12) eine Rolle. —  12. S a m u e l , Sohn von Nr. 5, 
1616- 1673, L andvog t von Trachselw ald 1649- 1654, 
wegen seines sprichw örtlich  gew ordenen h a r te n  Regi
m ents ein M iturheber des B auernkrieges 1653, w urde 
von der bernischen O brigkeit zur V eran tw ortung  gezo
gen, aus dem  R a t gestossen, zu E ntschäd igungen , 
Busse, E rsa tz  der K osten  und Landesverw eisung ver
u r te ilt. Indessen w urde die Landesverw eisung schon am
11. x ii. 1655 w ieder aufgehoben. 1656 sass T. wieder im 
Gr. R a t, w urde 1663 L andvog t zu B aden und  1666 zu 
Avenches, ab er auch d o rt 1667 en tsetz t. —  H. T ürler : 
Der Prozess gegen Landvogt S . T. (in B T  1891). —
13. A b r a h a m , 1615-1667, Sohn von Nr. 6, Schultheiss 
zu B urgdorf 1652. —  14. H a n s  R u d o l f , Sohn von 
Nr. 10, 1633-1694, S tiftschaffner 1670. —  15. F r a n z  
L u d w i g , Sohn von Nr. 10, 1637-1700, L andschreiber 
von Lenzburg  1678. —  16. E m a n u e l , 1638-1706, Sohn 
von Nr. 13, L andvog t nach  E rlach  1683. —  17. J o h a n n  
A n t o n , 1648-1718, Sohn von Nr. 12, L andvogt nach 
Saanen 1694. —  18. J o n . J a k o b , Sohn von Nr. 9, 1659- 
1718, P fa rre r von Roggwil 1678-1694, von U rsenbach 
1694-1718, D ekan der K lasse L angen tha l 1700. — 
W. F. v. M ülinen : Beiträge V, p . 212. — 19. H a n s  
R u d o l f , Sohn von Nr. 15, 1672-1740, L andschreiber 
von Lenzburg  1700. —  20. S i g m u n d , Sohn von Nr. 15, 
1679-1763, .Landschreiber zu K aste ln  und Schenken
berg  1717. —  21. Jo n . J a k o b , Sohn von Nr. 18, 1689- 
1761, P fa rre r von F rauenkappelen  1725, zu M andach 
1738, D ekan der K lasse B rugg 1744, P fa rre r von 
Lengnau 1756, b ek an n te r G elehrter. — M enati. Nach
richten  1762, p. 26. —  W. F. v. M ülinen : Beiträge VI, 
p. 312. —  22. I-Ia n s  R u d o l f , Sohn von Nr. 19, 1708- 
1772, L andschreiber von 
Seftigen 1762. — 23. H a n s  
R u d o l f , Sohn von Nr. 20,
1722-1792, L andschreiber 
von Schenkenberg 1763.
—  24. F r a n z  L u d w i g ,
Sohn von Nr. 22, * 1743,
Dr. m ed., S ta d ta rz t 1768, 
ständ iger S ekretär der 
(Ekon. Gesellschaft 1769,
Spitalverw alter 1786. —
Schriften in L L H .  — 25.
S a m u e l  A l b r e c h t , Sohn 
von Nr. 24, 1771-1832,
Dr. m ed., S ta d ta rz t  1792,
Schultheiss des Æ usseren 
S tandes 1795, Professor 
fü r Pathologie an der A ka
demie B ern 1805- 1832, 
d. Gr. R a ts  1825 u. 1831- 
1832. —  26. J o h . F r i e d r .
A l b r e c h t , Sohn v. Nr. 25,
1794-1871, Dr. m ed., P ro 
fessor der Medizin an der 
U n iv ersitä t B ern 1834- 
1855, D irek to r der W aldau  1855-1859. — Die Fam ilie 
erlosch im M annesstam m  1928.

II . M ehrere Fam ilien T., offenbar gleichen U rsprungs 
wie die vo rgenannte, b lühen noch in der Gegend des

J an u a r  1932

Bernardo Trezzini (Nr. 7). 
Nach einer Photographie.

Samuel Albrecht Tribolet 
(Nr. 25).

Nach einer Lithographie  von 
C. A, Jcnni (Schw. Landes

bibi., Bern).
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Bielersees und  Jo lim o n ts , sind d o rt seit dem  15. Jah rli. 
nachgew iesen und  zu Gals, Ins, Lüsclierz, M ullen, 
T schugg, Vinelz u n d  N eu en s tad t verb ü rg ert. —  Vergl. 
im allg. LL . —  L L H .  — Gr. —  S G B  I. — J .  A. T illier : 
Gesch. Bern. — La Fam ille  de T. (1898). — M. de Tri- 
bo let : La Fam ille de T. [H. Tr.)

B. K a n t o n  N e u e n b u r g .  DE T r i b o l e t  u n d  T r i b o - 
l e t - H a r d y . Diese Fam ilie  ist gleichen U rsprungs wie 
die hero ischen  T. ; sie w ird 1351 im  Val de R uz erw ähnt 
und  liess sich im  L aufe des 15. Ja h rh . in der S ta d t 
N euenburg  nieder. R i c h a r d , erw äh n t 1444. B ürger
rech t 1457. In  der Folge w urden 1593-1642 fü n f Zweige 
g eadelt (1593 von K önig H einrich  IV ., 1642 von H ein
rich  I I .  von  Longueville). Æ lteres W appen : ein m it 

einem  K reuzchen be leg ter S parren , 
sp ä te r  in R o t zwei goldene Sparren  
(von m ehreren  Zweigen bis E nde  des
17. Ja h rh . geführt). D iplom w appen 
von 1593 : in  B lau zwei goldene S p ar
ren  über einem  w achsenden goldenen 
Löwen, ü b e rh ö h t von einem  silbernen 
K reuzchen. H eutiges W appen  : in
B lau  zwei goldene S parren . —  1. J e a n  
der ä lte re  oder Je a n  d it R ichard , Sohn 
des vorgen. R ich ard , w ird als E rs te r  

1457 als B ürger von N euenburg  erw ähn t. —  2. N i c o l e t , 
t  1584, Grossneffe von Nr. 1, S ta d tra t,  S teuereinnehm er. 
—• 3. J e a n , f  1582, Sohn von Nr. 2, S tad tsch re ib er, 
S teuere innehm er und  Schatzm eister von N euenburg , 
B ann erh err 1570, E rb e  von G uillaum e H ard y , dem  
U rheber der S u b s titu tio n  T rib o le t-H ard y  (s. A rt. 
H ARDY).  ■—■ 4. A b r a m , f  1627, B ruder von Nr. 3, 
K astlan  von Zihl 1589, S ta a tsa n w a lt 1608, S ta a ts ra t  
1611, einflussreiche Persön lichkeit, w irkte am  S tu rz  von 
Je a n  H o ry  m it. —  5. P i e r r e , f  1592, Sohn von Nr. 3, 
Maire von N euenburg , S tam m v a te r des ä lte rn  Zweiges, 
—  6. J e a n  J a c q u e s , t  1611, B ruder von Nr. 5, S ta t t 
h a lte r  u n d  E innehm er der H errsch aft V alangin  1597. 
d ien te  als H a u p tm a n n  der Schw eizergarde m it A us
zeichnung in der Arm ee H einrichs IV ., der ihn  in  Y vry  
zum  R itte r  schlug. —  7. N i c o l a s , 1580-1647, B ruder von 
Nr. 6, S taa tssch re ib e r 1628, S ta a ts ra t 1633, S tam m 
v a te r  des Jüngern  Zweiges. —  8. G u i l l a u m e , 1584-1669, 
Sohn von  Nr. 4, Maire von L a Sagne 1630, K astlan  von 
B oudry  1633, von Zihl 1639, S ta a ts ra t 1648, spielte in 
den H exenprozessen seiner Zeit eine bedeu tende  Rolle.

Æ lterer Zweig. —  9. H u g u e s , Sohn von N r. 5, f  1653, 
Maire von  Le Locle 1634, S ta a ts ra t  und  Maire von 
V alangin 1644, M aire von N euenburg  1649, versah  1635- 
1639 einige b edeu tende  m ilitärische K om m andostellen  
im F ü rs te n tu m . — 10. H e n r i , Sohn von Nr. 9, 1625-
1688, Maire von V alangin 1660, von N euenburg  1668,
S ta a ts ra t 1668, d ien te  in  F ran k re ich  und  befehligte 1653 
die von N euenburg  den B ernern  gesand ten  H iilfstrup-

pen im  B auernkrieg . —
11. J o n a s , Enkel von Nr. 
10, H a u p tm a n n  in fran zö 
sischen D iensten  ; v e r
w u n d e t in F o n ten o y , f
1746 in T ournay . — 12. 
D a v i d , U renkel von Nr. 9, 
1683-1754, Maire von Be- 
vaix  1709, von Le Locle 
1717, G enera ladvokat und 
S ta a ts ra t  1724. — 13.
D a v i d , E nkel von Nr. 12, 
1753 - 1802, t r a t  in die 
diplom . D ienste Preussens. 
G esan d tschaftssek re tär in 
L ondon 1784, dan n  Ge
sch äfts träg er u. 1791 L e
g a tio n sra t und G eschäfts
trä g e r  in  M adrid.

Jüngerer Zweig. —  14. 
M a u r i c e , Sohn von Nr. 7,
1612-1686, S taatssch re i
ber 1647. — 15. G o d e - 
FROY, B ruder von Nr. 14, 

t  1678, S ta a tsa n w a lt von V alangin 1664, L ieu ten an t 
der Schw eizergarde in F rankreich . —  16. N i c o l a s ,

Charles Lancelot Godefroi 
de Tribolet (Nr. 20). 

Nach einem Oelgemiilde.

Solm von Nr. 14, 1649-1733, H a u p tm a n n  in f ra n 
zösischen D iensten , S ta a ts ra t  1701, G eneralinspek
to r  der Milizen 1704, P rä s id en t des G erichts der 
Drei S tände, das 1707 das F ü rs te n tu m  N euenburg  dem  
K önig von P reussen  zusprach. —  17. G o d e f r o y ,  E nkel 
von Nr. 15, 1696-1752, L eg a tio n sra t des Herzogs von 
Sachsen-G otha ; D ich ter u. M athem atiker. —  18. J e a n  
F r é d é r i c ,  1713-1756, H a u p tm a n n  der Schw eizergarde 
in H olland. —  19. C h a r l e s  S a m u e l ,  B ruder von Nr. 18, 
1716-1756, L ieu ten an t in  sard in ischen  D iensten , G ene
ra lin sp ek to r der Milizen des F ü rs ten tu m s und  O b erst
lieu ten an t 1749. —  20. C h a r l e s  L a n c e lo t .  G o d e f r o i ,  
Sohn von Nr. 18, 1752-1843, Maire von T ravers 1780. 
von R ochefort 1781, S ta a ts ra t  1781, K anzler 1787, 
K äm m erer F ried rich  W ilhelm s I I I .  1798, s tan d  in 
V erbindung m it M me de Charrière. Verfasser einer 
Histoire de Neuchâtel et Valangin depuis l ’avènement de 
la maison de Prusse ju sq u ’en 1806 (1846) u n d  von 
M émoires (hgg. 1902). —
21. C h a r l e s  L o u i s  F r é 
d é r i c , E nkel von Nr. 18,
Maire von Les B renets 
1832, M itglied des O ber
sten  G erichts 1833, K a s t
lan  von Le L anderon  1839.
—  22. F rédéric  M a u r i c e ,
Sohn von N r. 21, 5. IX.
1852 - 14. XI. 1929, P ro 
fessor der M ineralogie an 
der A kadem ie, dan n  U ni
v e rs itä t N euenburg  von 
1878 an , S ek re tä r der A ka
demie 1881-1883, R ek to r 
1903-1905, V erfasser zah l
reicher Schriften  ü b er Geo
logie u. von B iographien 
von G elehrten, u. a. von 
A uguste Jacca rd , Léon Du 
P asqu ier und  F ritz  T rip  et, 
gab 1898 La famille de 
Tribolet bourgeoise de N eu 
châtel heraus und  ergänz
te  diese P u b lik a tio n  1927 durch  eine zweite u n te r  
gleichem  T itel. —  M essager boit, de Neucli. 1931. — 
B ull. sc. nat. Neuchâtel 1929 (m it Verz. seiner Schrif
ten). —  Vergl. im  allgem einen La Fam ille  de T. 
(1898). —  M. de T ribo le t : La famille de Tribolet. — 
E. Q uartier-la-T en te  : Fam illes bourgeoises de N eu 
châtel. [J. J. de T.]

T R I  B O L T  I N G E N  (K t. T hurgau , Bez. K reuzlingen. 
S. G L S ). D orf in  der M unizipal- u n d  K irchgem . E rm a- 
tingen . Von urzeitlicher B esiedelung finden sich n u r 
unsichere Spuren. Triboldinga  1155. Seit a lte rs gehörte 
der O rt dem  K loster R eichenau. Öffnung von 1301. Die 
dem  hl. N ikolaus geweihte K apelle w urde spä testens im
13. Ja h rh . gestifte t, anfangs des 16. Ja h rh . um gebau t,
bei der R efo rm ation  g e räu m t und  um  1850 als S p ritzen 
haus e ingerich tet. Bis zur R efo rm ation  las darin  ein 
D om herr aus K onstanz  die Messe. Im  Schw abenkrieg 
1499 e rlitt  das D orf durch  die Schlacht von Schw ader
loh, welche in n äch ste r N ähe s ta ttfa n d , schweren 
Schaden. W appen : in  Gold ein R ebstock  m it grünem  

L aub und  drei b lauen  T rauben  au f 
g rünem  B oden (W appenscheibe von 
1596 in E rm atingen) oder in  Silber 
eine b laue T raube  m it g rünem  L aub 
(1642). —  B e r t o l d , H e i n r i c h  und  
F r i e d r i c h  von T., ü b er deren  Burg
n ich ts b ek an n t ist, erscheinen 1210-
1267 u rk . als R eichenauer D ienst
m annen . —  K. K eller u. H. R e in e rth  : 
Urgesch. des K ts. Thurgau. — T U  II- 
IV. — J . Schauberg : Zeitschrift für  

Schweiz. Hechts quellen I I ,  p. 88. —  L L . — K. Beyerle : 
Die K u ltur der Reichenau. —  H. H asenfra tz  : L and
grafschaft Thurgau. —  P up . Th. — J . A. Pupikofer : 
Gemälde der Schweiz. — K. K uhn  : Thurgovia sacra. — 
J . R. R ah n  : A rchitekturdenkm äler. — A. G audy : 
Kirchliche Baudenkm äler I I . | Herdi.]

T R I B S C H E N  (K t. A m t u n d  Gem. L uzern. S. GLS.)

Maurice de Tribolet  um  1913 
(Nr. 22).

Nach einem Oelgemälde von 
J .  Courvoisier.
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Landzunge m it herrschaftlichen  Sitzen am  V ierw ald
s tä tte rsee  gegenüber M eggenhorn. N ach C ysat w ar hier 
noch in  österr. Zeit eine W ehranlage (Burg). Das F idei
kom m issgut gleichen N am ens w urde 1788 gegründet.

Tribschen um  1758. Nach einem Kupfers tich von 
David Herrliberger.

R ichard  W agner vollendete h ier in den Ja h ren  1866- 
1872 die O pern M eistersinger, Siegfried  und  Götter
dämm erung  (L. Z im m erm ann : R. Wagner in  Luzern). 
1889-1918 nahm  h ier der W eltreisende und  Schrift
steller E rn s t von H esse-W artegg den Som m eraufent
ha lt. — Alfred S au tie r : Die Fam ilienfideikom m isse  
Luzerns, p. 228. —  H errliberger I I .  [P. X. W.] 

T R I B S C H E N ,  von (sp ä ter T r i p s c i i e r ) .  I. f  D ienst
m annengeschlecht des K losters M urbach-L uzern. — 
U l r i c h  u n d  H e i n r i c h ,  B rüder, 1182 ; R u d o l f  und  
H e i n r i c h ,  B rüder 1210-1215 ; R u d o l f  u n d  U l r i c h .  
1223-1254 Chorherren in Zürich, ersterer auch zu 
B erom ünster. — II . S tad tb ü rg e r von Luzern : — 
•1. H e i n r i c h ,  to t  8. v i i .  1318. —  2. U l r i c h ,  dessen 
Sohn, G rossrat 1314-1352, K aufm ann  1352, dem  zu 
S trassburg  sein H andelsgu t konfisziert wurde. —
3. H e i n r i c h  (1357-1406), w ar m it W i l h e l m  T. (1352- 
1368) und  anderen  angesehenen M ännern 1368 in  den 
päpstlichen Prozess des Jo h an n  zer K irchen verw ickelt. 
T agsatzungsbo te  1384-1385, v e r tra t  als A m m ann v. L u
zern die S ta d t 1378 vor dem  G ericht zu H agenau, w urde 
1392 von D ekan H einrich  G oldast in K onstanz wegen 
P arte in ah m e fü r die gebann ten  U rner exkom m uniziert, 
w ar von 1393 an  in A arau  niedergelassen. —  4. H e i n 
r i c h , G rossrat 1396, R ich te r 1408, Vogt zu R oot und 
Ivriens zw. 1408 u. 1422, 1415 im  B ann wegen einem 
S tre it m it dem  K irchherrn  R atzinger. —  5. J o h a n n  
(1399-1452), G rossrat 1414, B ürger zu A arau  1425. —
III . B ürger zu A arau  u n d  Zofingen : —  6. J o h a n n , z w . 
1428 u. 1438 m ehrfach  Schultheiss daselbst. —  7. M a 
t h i a s  (1465-1528), R a tsh e rr  zu A arau  1472, zw. 1483 u. 
1524 öfters Schultheiss. —  8. J a k o b , R atsh err zu Zo- 
lingen 1479, zw. 1503 u. 1525 w iederholt Schultheiss 
daselbst. —  Gfr. Reg., bes. Bd. 62. —  Theod. v. Lie- 
benau : Das alte Luzern. —  Derselbe : Die Schlacht von 
Sempach. —  P. X. W eber : Der A m m a n n  zu Luzern bis 
J479. —  W . Merz : W appenbuch... A arau  (S tam m tafel). 
—  D erselbe : Burgen n. Wehrbauten I I .  —  Derselbe : 
Die Urkunden des Stadtarchivs Zo fingen. — Riedweg : 
Gesch. des Chorherrenstiftes M ünster. — Melch. E sler-

m ann  : Die Stiftskirche von M ünster. — UZ  I I .  — 
A S  I. [p. x . W.]

T R I B U N A  ( LA) .  R adikale Zeitung, die 1868-1873 in 
Lugano erschien als N achfolger des Repubblicano. — 
Presse suisse. [C. T.]

T R I C H T E N H A U S E N  (K t. u n d  Bez. Zürich, Gem. 
W itikon. S. G LS). Dorf, Truhtilhusa  946 ; Truchten- 
husen 1230 ; von ahd. Truchtilo. Im  13. Ja h rh . waren 
d o rt das K loster R ü ti und das C horherrenstift in Zürich 
b egü tert. D er W eiler gehörte der A btei Zürich, kam  
dann  als ih r Lehen um  1300 an  die Fam ilie  M ülner, 
w urde 1333 R eichslehen des Götz M ülner und  kam  1358 
durch K au f an  die S ta d t Zürich, die T. 1384 m it de r 
Vogtei K ü snach t vereinigte. T. w ar lange eine D ing
s ta t t  (G erich tstä tte) u n d  besass bis zur R eform ation  
auch eine eigene Kapelle. —  K. D ändliker : Gesch. der 
Stadt und des K ts. Zürich  I , I I .  —  UZ. — Festgabe P aul 
Schweizer, p. 31. —- A. N üscheler : Gotteshäuser I I ,  
p. 430. [E. D.]

T R I E B M A N N .  f  Fam ilie  der S ta d t S itten . — A n 
t o n , B ürgerm eister 1563. —  J o h a n n e s , G rosskastlan 
von S itten  1570. —  L L . [D. S.]

T R I E N G E N  (K t. L uzern, A m t Sursee. S. GLS).
Gem. u. P farrdorf. W appen : in R ot 
ein silberner Schrägbalken, oben links 
begleite t von einem  schw arzen G itte r, 
u n ten  rechts von einem  schw arzen T. 
T riin g in  1180 ; Trieh ing in  1236. Sie
delungen aus neolith ischer bis röm ischer 
Zeit {Gfr. Reg., bes. Bd. 19, 71 und 76. 
— J S G U  7-10, 13). U n te r den A n ti
q u itä ten  befinden sich : das Fragm enl 
eines h a lls tä ttisch en  B ronzegürtelb le
ches m it H ackenkreuz (H B L S  IV, 

p. 746) und  ein seltener röm ischer Z iegelstem pel (ASA 
1917, p. 172). T. gehörte bis 1455 zur H errschaft B üron 
der Freien von A rburg, dann  zur L uzerner L andvogtei 
Büron, von 1803 an  zum  A m t Sursee. Die hohen Ge
richte  w aren bis 1407 bei der H errschaft W illisau, 
se ither m it Luzern verbunden . A uf der B urg sassen 
vorübergehend Glieder der Fam ilien  von Triengen, von 
Illen ta l, von K ienberg, vor K üchen und  von B ü ttik o n  
(1427-1457). Aus der Fam ilie  von Triengen  (bis ca. 1261) 
stam m te  W e r n e r  von T., C horherr zu Zofmgen ca. 
1255-1264. Die Fam ilie stifte te  u m  1200 die Kirche. Die 
K o lla tu r gehörte  1444-1497 dem  C horherrenstift Zo- 
fingen, k am  dann  an  Luzern und  1870 an  Triengen. 
Den N eubau von 1787-1788 erstellte  B aum eister Singer. 
Luzern bewilligte 1588 den Genossen, A llm endteile zum 
freien E igen tum  anzugliedern. U eberschw em m ung des 
D orfbaches 1690 ; B rand  von 11 H äusern  und 
9 Scheuern 1710. Dorflibell 1731. G eburtsreg ister seit 
1584. —• Ehereg. seit 1596, S terbereg. seit 1585. — 
Gfr. Reg. — Ph . A. Segesser : Rechtsgesch. I. — Th. v. 
L iebenau : Das alte Luzern, p. 203. —  Jos. L. B rand
s te tte r  : Die Burgherren zu Triengen  (in Gfr. 40, p . 83). 
— Schulblatt 1902, p. 40. —  Z S R  I I ,  p. 349. [P. x . W.] 

T R I E N T  (K t. W allis, Bez. M artigny. S. GLS). 1899 
gebildete Gem., die aus den W eilern Gillot (H au p to rt). 
Litroz, les Jeu rs, le C retton , L a T äque und L a Forclaz 
besteh t. T. gehörte u rsp r. zur K astlane i M artigny, dann 
zur Gem. M artigny-Combes nach 1841. Die K apelle 
u n te rs tan d  M artigny ; 1830 w urde sie ein R ek to ra t und 
1867 eine Pfarrk irche . Das heutige  G ebäude w urde 
gegen 1890 gebaut. —  L. M eyer : Les recensements (lu 
Valais. [Ta.]

T R I E N T  ( K O N Z I L  V O N ) .  Die Folgen des E xils 
der P äp ste  in Avignon und  des grossen abendländischen 
Schism as, die spärlichen R esu lta te  der R eform konzilien 
von K onstanz und  Basel, sowie die G laubensspaltung  
im 16. Ja h rh . m ach ten  die B erufung eines allgem einen 
K onzils zur Sicherung der Lehre und  zur R eform  der 
katho l. K irche an H au p t und  G liedern notw endig. 
P apst Clemens V II. p lan te  ein solches schon 1523, ab er 
infolge der unruh igen  Zeitläufe und  der unklaren  und 
oft w idersinnigen A nforderungen von verschiedenen 
Seiten, sowie wegen einer Reihe von ungünstigen  p o liti
schen U m ständen  w urde es im m er w eiter h in au s
geschoben, und  als es nach  langen V erhandlungen zu
stan d e  kam , m usste es zweimal un terb rochen  werden.
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Bis zum  Schluss des K onzils vergingen 18 J a h re  u n d  es 
sta rb en  w ährend  dieser Zeit v ier P äp ste , so dass es 
in drei Perioden  d u rch g efü h rt w erden m usste  : vom
13. x il. 1545 - 17. IX. 1549 u n te r  P au l I I I .  ; vom
1. v . 1551 - 28. IV. 1552 u n te r  Ju liu s  I I I .  ; vom  15. I. 
1562 - 3. XII. 1563 u n te r  P ius IV.

Die B eteiligung der Schweiz w ar in den beiden ersten  
Perioden bedeutungslos. Die B etre ibung  des Konzils in 
der Schweiz w ar zwei Laien ü b e rtrag en  w orden, dem  
Cavagliere G irolam o F ranco  u n d  dem  Schweizer Rosin, 
die ab er ih rer A ufgabe n ich t gew achsen w aren. Die 
ka tho lischen  O rte  n ahm en  gar n ich t teil, von  den 
Schweiz. P rä la ten  n u r  die Bischöfe T hom as P la n ta  von 
Chur und  C hristoph  M etzler von K onstanz , beide auch 
n u r  in der 2. Periode des K onzils. Die Æ b te  von St. 
Gallen u n d  E insiedeln  b eau ftrag ten  den B ischof von 
C hur m it ih rer V ertre tu n g . —- A nders w ar es in der
3. Periode. A nfangs 1560 kam  als G esandter der V II 
katho lischen  O rte  M elchior Lussy  in R om  an , u. a. um  
Pius IV. u m  die W iederberufung  des Konzils zu b itten . 
Als der P a p s t dieses fü r O stern  1561 w ieder n ach  T rien t 
berufen  h a tte , n ah m  der N un tius Volpe die Sache an  die 
H and  u n d  v e rh an d e lte  auch  m it den I I I  B ünden  und  
der ganzen E idgenossenschaft. Bei den P ro te s tan te n  
fand  er keinen A nklang, in G raubünden  w urde die 
K onzilfrage m it än d ern  F ragen  v e rq u ick t, u n d  auch 
die V O rte beschlossen erst in  L uzern  im  Dez. 1561 die 
B eteiligung der katho lischen  Schweiz, was sp ä te r  auch 
F re ibu rg  u n d  Solo thurn  b illig ten . Als w eltlicher V ertre 
t e r  aller V II  O rte w urde M elchior Lussy  gew ählt, von 
geistlicher Seite der A b t Jo ach im  E ichhorn  von E insie
deln. Diese beiden G esandten  w urden  am  16. m . 1562 in 
T rien t feierlich em pfangen. Von den B ischöfen w ar der 
von K o n stan z , K ard in a l H ohenem s, anw esend ; der 
Bischof Thom as P la n ta  von Chur liess sich du rch  den 
A bt von E insiedeln  v e rtre te n . D er B ischof Joh an n es 
Jo rd a n  w ar v e rtre te n  du rch  den A b t von St. M aurice, 
der B ischof M elchior L ichtenfels von Basel du rch  seinen 
W eihbischof Georg H ohenw arter. N ur Lussy  und  E ich 
horn  h ie lten  aus, und  bes. E ichhorn  bete ilig te  sich 
auch  an  den theologischen A rbeiten  des K onzils, bis 
er e rk ran k te  und  im Ju li 1562 zu rü ck k eh rte , so dass 
L ussy  allein  b lieb bis im  Ju n i 1563, w orauf er zur Be
tre ib u n g  des päpstlich en  Bündnisses in die Schweiz v e r
reiste . A uf der R ü ck k eh r n ach  T rien t e rfuhr er in  Pon- 
t id a  von  Volpe den Schluss des Konzils. Von den B i
schöfen w ar n u r noch der W eihbischof von  Basel ge
blieben. A uf die E inzelheiten  der dogm atischen  A rbeit 
des K onzils und  dessen R eform  der H ierarch ie  und 
der religiösen G enossenschaften k an n  h ier n ich t ein
ge tre ten , sondern  m uss au f die einschlägige L ite ra 
tu r  verw iesen w erden. In  der A nnahm e, V erkündi
gung u n d  D urch fü h ru n g  der Beschlüsse zeigten die 
ka tho lischen  O rte  keine grosse E ile, e rk u n d ig ten  sich 
erst beim  K aiser u n d  beim  K önig von Spanien über 
deren H a ltu n g  u n d  b a te n  sogar den P a p s t um  seine Mei
nung. D er P a p s t e rm ah n te  du rch  Breve vom  Febr. 1564 
die V II katho lischen  O rte, das K onzil anzunehm en, 
und L ussy  und E ichhorn  U nterzeichneten im  März 
bezw. Febr. 1564 im  N am en ih rer A uftraggeber eine 
U rkunde, worin sie die A nnahm e des Konzils e rk lä rten  ; 
allein die V II  ka tho lischen  O rte, obwohl sie gegen das 
Vorgehen ih rer V e rtre te r n ich t opponierten , wollten 
sich doch zuerst w eiter inform ieren u n d  blieben reser
v iert. Doch L ussy , O berst Pfyffer von Luzern  und 
auch  der E rzb ischof K arl Borrom eo von M ailand arbei
te te n  energisch w eiter. Man erreichte die E rrich tu n g  
einer ständ igen  N u n z ia tu r in L uzern  (1579), u n d  durch 
die H erbeiziehung der neuen Orden der Je su iten  und 
K apuziner u n d  die G ründung  k irchlicher B ildungs
s tä tte n  k o n n te  die R eform  des K lerus w irksam  ange
b a h n t w erden, w enn auch  die volle D urch führung  der 
R efo rm dekrete  noch lange Z eit in  A nspruch nahm .

B ibliographie. Concilium  Tridentinum . D iariorum , 
A ctorum , E pisto larum , Tractatum  nova collectio (bisher 
Bde. I, I I ,  IV , V, V i l i ,  IX , X  und  X II  ; F re ibu rg  i. B. 
1901 fl'.). —  F r. Steffens und  H. R e in h a rd t : Die N u n 
ziatur... B onhom ini, Bd. I-IV . —  P . R ichard  : Concile de 
Trente  (2 B de., Paris 1930 f.). —  J .  G. M ayer : Das 
Konzil von Trient und  die Gegenreformation in  der

Schweiz (2. Bde.). —  Sw oboda : Das K onzil von Trient 
(W ien 1912). —  C. F ry  : Giovanni A n t. Volpe und  seine 
erste N unzia tur in  der Schweiz (1931). —  L. von P a s to r  : 
Gesch. der Päpste  (Bd. V, VI u. V II, F re ib u rg  i. B. 
1909 ff.). —  J .  H ürb in  : Handbuch der Schweizer Ge
schichte (2 Bde.). —  D ierauer I I I .  —  A rt. G e g e n r e f o r 
m a t i o n .  [M. KN A R .]

T R I E B E N .  O rtsch aft im  F ü rs te n tu m  L iech tenstein , 
e inst eine ansehnliche S iedelung der freien W alser. Dort 
besiegten im  Febr. 1499 die E idgenossen eine A bteilung  
der K aiserlichen. —  C. Jeck lin  : Festschrift zur Calven- 
feier (1899). —- J .  B. B üchel : Gesch. des Fürstentum s 
Lichtenstein. [F .  P.]

T R I M B A C H  (K t. So lo thurn , Bez. Gösgen. S. GLS). 
Gem. und  P fa rrd o rf  m it m ehreren  W eilern. Man fand 
d o rt b ronzezeitliche U eberreste , röm ische M ünzen, die 
R este  eines röm . M osaikbodens u n d  alam annische G rä
ber m it B ernstein -, Glas- und  E m ailperlen . A uf Ge
m eindegebiet s tan d  die F roburg , und  zur a lten  gleich
nam igen H errsch aft gehörte  auch  T ., bis es m it ih r 1458 
an  S o lo thurn  kam . Die K irche zu T. w urde w ahrsch. 
schon im  12. Ja h rh . von  den G rafen von F ro b u rg  
gestifte t. 1240 schenkten  sie den K irchensa tz  dem 
C horherrenstift Zofmgen. Bei dessen A ufhebung 1528 
kam  er an  B ern, das T ., allerd ings vergeblich, auch  der 
R efo rm ation  zuführen  wollte. Im m erh in  sicherte  erst 
der W yniger V ertrag  von 1539 w ieder den katho lischen  
G ottesd ienst in T. D urch diesen V ertrag  tau sch te  Bern 
m it S o lo thurn  die K irchensä tze  von Stüsslingen, Olten 
und  T. gegen die von L eutw il, U erken und  Seon im 
A argau  aus. Die drei ersteren  kam en d a rau f  an  das 
C horherrenstift Schönenw erd, das sie bis zu seiner 
A ufhebung  1874 besass. Die a lte  K irche von T. s tand  
an  einem  än d ern  O rt als die heu tige  und  b ra n n te  1279 
und  1630 ab. Die heu tige  w urde 1747 e rb au t, die D rei
fa ltigkeitskapelle  im  Ja h re  1600. 1674 löste sich Ifen ta l 
von T. als eigene P fa rre i ab. 1873 kam  es in  T. zur 
G ründung  einer ch ris tka tho lischen  Gem einde, die von 
da an  die G em eindekirche b en u tz te , w ährend  eine 
röm ischkatho l. M inderheit, deren P fa rre r M einrad 
H ausheer abberu fen  w orden w ar, vorläufig  p r iv a t w eiter 
versehen w urde. 1877 schloss sich diese m it röm isch
ka tho l. E inw ohnern  aus b en ach b arten  O rten  zu einer 
P riv a tgenossenschaft zusam m en, welche oberhalb  T. 
eine röm ischkatho l. N otk irche  b au te . 1888 ko n sti
tu ie rte  sie sich als neue K irchgem . u n d  m ach te  R ech ts
ansprüche au f das a lte  K irchenverm ögen geltend, das 
die C hristkatho lischen  in n eh a tten . N ach langen P ro 
zessen, die bis ans B undesgerich t gingen, n ah m  1896 die 
soloth. R egierung eine A usscheidung des K irch en 
verm ögens vor. G eburtsreg iste r seit 1790, E he- u. 
Sterbereg. seit 1836. — M H V S o l.  I I ,  p. 84 ; V III , 
p. 147. —  P . Alex. Schm id : Kirchensätze. — L. R. 
Schm idlin : Kirchensätze. [H. Tr.]

T R I M M  IS (K t. G raubünden , Bez. U n te r la n d q u a r l . 
S. GLS). Gem. u. Dorf. Es h a t  seinen N am en von den 
3 über dem  Dorfe aufragenden  B ergkuppen der Sayser 
K öpfe (vergl. A rt. T r i m o n s ) .  Um 800 wird die K irche 
St. C arpoforus zu T. erw ähn t. K aiser O tto  I. schenkte  
sie 958 den Bischof H a r tb e r t  von Chur. O tto  I I .  fügte 
966 noch W einberge zu T. h inzu. 998 aber besass d is  
K loster P fäfers diese K irche. S p ä ter kam  der K irchen
satz  an  die N euburg  bei U n te rv az  und  m it dieser 1496 
an den Bischof von Chur. Das G ebiet von T. gehörte im 
M itte la lter grösstenteils den 3 innerhalb  seiner G em ein
degrenzen gelegenen Burgen T rim m is oder Castell P ed i
nai, A lt-A sperm ont und  B üchenberg  und  kam  sp ä ter 
g rössten teils an  das B istum  Chur, das schon seit den 
Schenkungen der O ttonen  daselbst G ü ter besass 
(M olinära). A uch das K loster P fäfers w ar daselbsl 
beg ü te rt. —  H eber das D ienstm annengesch lech t von T. 
s. A rt. T r i m o n s .  — Bis gegen E nde des M ittelalters 
h a tte  der Bischof von  Chur aus T. und  den ändern  
D örfern eine eigentliche L andesherrlichkeit geschaffen, 
doch erloschen seine R ech te  k ra ft  der Ilanzer A rtikel 
(1526), u n d  T rim m is erhielt die F re iheit. Es bildete 
se ither m it den D örfern Igis, Zizers und  U n te rv az  das 
H ochgerich t der IV D örfer des G o tteshausbundes, seit 
1803 der V D örfer, indem  noch H aldenste in  h inzukam . 
Die R efo rm ation  fand  erst 1613 bei einer M inderheit
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E ingang, wobei es zu heftigen  R elig ionsstre itigkeiten  
kam , bis 1616 den R eform ierten  die kleine E m erita - 
k irche ab g etre ten  w urde. U rsprünglich  besass T r. auch 
eine S. S isinniuskirche (B M  1925). W ährend  des P rä ti-  
gauerau fstandes 1622 fanden  bei T. m ehrere Gefechte 
s ta tt .  Die U n te rh a ltu n g sp flich t der R heinw uhren fü h rte  
zu vielen S tre itigkeiten  m it den N achbardörfern , ebenso 
die kom pliz ierten  G em eindeeigentum sverhältn isse zu 
solchen m it dem  dam als teilweise zur Gem einde gehö
renden Says. 1814-1880 gehörte Says ganz zu T. Seit 
1851 b ilde t T. eine Gem einde des Kreises V Dörfer. 
K irchlich geh ö rt Says wie früher zu Trim m is. Gem ein
sam e K irchenbücher seit 1705 (lcath.) und 1838 (réf.). 
Im  19. Ja h rh . w urde T. von verschiedenen Feuers
b rü nsten  heim gesucht. ■—- Vergl. Mohr : Cod. dipi. — 
— P. A. Furger : Trim ons, H eim atkunde. — J. C. M uoth : 
Æmterbücher (in JH G G  1897). —  J . G. M ayer und F. 
Jeck lin  : Katalog des Bischofs F lu g i von 1645 (in J H G G  
1900). —  P. C. P la n ta  : Die currät. Herrschaften. — 
E. Gam enisch : Ref.-Gesch. —  A. Mooser in B M  1917, 
1919, 1926. — G em einde-A rchiv-R egesten (S ta a ts 
archiv). —  L it. wie zu A rt. T r i m o n s ,  [p .  G i l l a r d o n . ]  

T R I M O N S  ( T r e m u n e )  (K t. G raubünden , Bez. U n 
terlan d q u a rt). H eutevoll stän d ig  verschw undene B urg
ruine au f einem  Felskopf bei der reform ierten  K irche 
von Trim m is (s.d .). O berhalb T rim m is liegen durch  die 
D orfrüfe und  die kleine R üfe g e tre n n t die B erggüter 
Talein, V a ltan n a  u n d  U n ter-S ays, die Trim ons  (lat. 
1res montes) (Campell). Im  Verzeichnis der bischöflichen 
« V estinen » um  1410 (Æ m terbücher) wird e rw äh n t « die 
vesti... Castell Ped inai... nu g en an n t... T rim is ». Die 
B urg h a t  also dem  D orf den N am en gegeben. Die E deln 
von Trem une  s tehen  m it der B urg  in  enger Beziehung. 
Der m iles P a u l u s  de T., der das T estam en t des Bischofs 
Tello von 766 m it u n tersch rieben  h a t, w ar bischöfl. 
D ienstm ann  u n d  jedenfalls in einer festen  B ehausung 
im Dorfe sesshaft. E rs t seine N achkom m en werden etw a 
nach 1200 die gleichnam ige B urg e rb au t haben . E tw a 
anfangs des 9. Ja h rh . h a t  O v i l i o  de vico T rem une der 
C arpoforus-K irche zu T. einen W einberg geschenkt. E r 
h a tte  zwei Söhne. E rs t  im  hohen M itte la lter erscheinen 
dann  w ieder A n d r e a s  von T rim ons als Zeuge in einer 
P fäferser U rkunde  1209 u n d  B e r n h a r d u s  de T rim us 
1321. D a der G rundbesitz  der v. T. m it dem jenigen des 
sp ä tem  C hurer M inisterialengeschlechts von A sperm ont 
übereinstim m t, is t es n ich t unw ahrschein lich , dass jene 
die A hnen von diesen sind. Die B urg  m it Z ubehören 
gehörte  dem  Bischof. 1364 k am  es zu S tre itgke iten , da 
H a in tz  von Sygberg A nsprüche au f das Lehen m achte. 
1370 anerkennen  die von H aldenste in  und von M armels 
die R echte  des Bischofs ; im  gl. J .  e rh ält P e ter von 
U nterw egen die B urg  als P fan d  fü r eine bischöfliche 
Schuld. Bischof Jo h a n n  II . löst 1382 T. an  das B istum  
zurück  ; 1395 ist H ans von R uchenberg  Lehensträger. 
Bischof H a rtm a n n  v erp fän d e t T. wieder an  P e te r  von 
U nterw egen 1405 und g ib t die B urg nach  E inlösung des 
P fandes im  gl. J . dem  Johannes W ichsler. —  A nt. 
Mooser : Die verschwundene B urg Trim m is  (in B M  
1918). —  R o b ert D ürrer : E in  F u n d  rätischer P rivat
urkunden aus karolingischer Zeit. —  E rw in Poeschel : 
Burgenbuch. —  Theod. von Mohr : Cod. diplom. [L. J.] 

T R I M S T E I N  (K t. B ern, A m tsbez. Konolfm gen. 
S. GLS). D orf in der Gem. R ubigen. Der N am e kom m t 
vom  riesigen F ind ling  zwischen Schulhaus und  Käserei. 
1893 w urden eine L ap p en ax t a. d. B ronzezeit und in der 
Gegend der A n sta lt G ottesgnad in B eitiwil drei Bronze
arm ringe und  ein B ronzeschw ert gefunden. Aus der 
A lam annenzeit ergab das L usbühl m ehrere G räber. Der 
H of Ei chi w ird 894, T. selbst 1148 genann t. Von diesem 
Orte s tam m te  ein angesehenes Geschlecht, das 1295 in 
den R a t zu B ern e in tra t und 1367 aussta rb . Twing und 
B ann zu T. gehörten  1426-1798 zur H errschaft W orb, 
der H of E ichi zur K artau se  Torberg. Die H errsch afts
herren  W ilhelm  und  Ludw ig von D iesbach zu W orb 
s tau ten  um  1490 den B ach aus dem  Beitiwilm oos und 
verk au ften  den 2 km  langen W eiher dem  R a t in Bern, 
um  die Sp itäler zur F asten ze it m it Fischen zu versehen. 
1492 en tschäd ig te  die H errschaft W orb die B auern 
von T. u n d  die Geistlichen von T orberg fü r die e r trä n k 
ten Æ cker und  W iesen. 1588 v e rkaufte  B ern den

1 Schaden bringenden  W eiher w ieder an  die H erren  von 
D iesbach in W orb. U m  1627 w urde er durch  den Tief- 

I graben en tleert. [ j . l ü d i .]
T R I N E R .  Gewesene L and leu te  des K ts. Schwyz, 

B ürger von A rth , früher Cathriner, die durch  N ichter- 
j neuerung  das L an d rech t verloren. Noch 1614 is t H a n s  
; L andm ann  von Schwyz. M a r t in  und  M e lc h io r  f  1515 
: bei M arignano. Als Beisassen erscheinen sie erstm als 
I 1671. Im  Verzeichnis von 1749 trag en  sie den Ueber- 

nam en Schlegel. W appen : in R o t die 
Marke T, beg leite t von drei goldenen 
Sternen. —■ 1. F e l ix ,  * 1743 in  A rth , 
f  in F rankreich , K unstm aler, beteilig t 
an  den A posteibildern in der K irche 
von Steinen. —  2. F r a n z  A n to n , 
K unstschreiner und A ltarbauer, schuf
u. a. die A ltäre im K apuzinerk loster 
in  A rth  (1779) u. Schwyz (1792-1794). 
—  3. K a r l  M e in ra d , B ruder von Nr. 
2, * 1735 in A rth , t  1805 in Bürgten 

(Uri), schuf die A ltarb ilder bei den K apuzinern  in 
A rth , in den K irchen von E rstfeld , A n d erm att, G urt- 
nellen, U nterschächen  u. die G iebelbilder der Seiten
a ltä re  in der K apuzinerk irche zu Schwyz. —  4. F ra n z  
X a v e r ,  Sohn von Nr. 3, * 1767 in A rth , Schulm eister 
und  O rganist in B ürglen, t  d o rt 1824, talen tvo ller 
und  sehr fru ch tb a re r Zeichner, Maler und  K upfer
stecher. —  5. H e in r ic h ,  Sohn von Nr. 4, * 14. m . 
1796 in  B ürglen, Maler, Zeichenlehrer in  versch. In 
s titu te n  des K ts. A argau, f  1873. — 6. K a r l  A lo is , 
Sohn von Nr. 3, L andschreiber 1802-1814, Gelegenheits
m aler. —  7. D om inik , E nkel von Nr. 6, 1833-1884, 
G em eindeschreiber von Schwyz 1856-1883, Verfasser 
einer w ertvollen  Chronik von Schwyz 1848-1881, g rü n 
dete 1858 eine W ochenzeitung der Urschweiz, die von 
1859 an  w öchentlich zweim al als Bote der Urschweiz 
erschien. —  8. K a s p a r ,  Neffe von Nr. 7, 19. iv. 1878 - 
5. I. 1929, G em einderat von Schwyz 1910-1914, R edak
to r  u n d  Verleger des Bote der Urschweiz seit 1894. — 
S K L .  —  L. B irchler : K unstdenkm äler I I . —  Dom. 
Styger : Die Beisassen im  Lande Schwyz. — Bote der 
Urschweiz, Jan . 1929. — Eigene genealog. Sam m lungen.
—  Vaterland  1924, Nr. 64 u. 1927, Nr. 85.—• Hist. Nbl. 
v. Uri 1924, 1925. [M. S t.gek .]

T R 1 N K E L S T I E R K R I E G .  A ufstandsversuch der 
L eute  von L ötschen u n d  N iedergestein (W allis), den 
einstigen Leibeigenen der H erren  vom  T urn , gegen ihre 
H erren , die 7 Zenden, im  Ja h re  1549. Sie trieben  Ochsen 
m it grossen Glocken vor sich her, was ihrem  U n te rn eh 
m en den N am en gab, und  versuch ten , durch  falsche 
G erüchte die Leute des V ispertales aufzureizen. Es kam  
denn auch  h ier und in einigen D örfern au f dem  rech ten  
R honeufer, nam entlich  in Saviese, zu B lutvergiessen. 
Dem L an d tag  von Visp im  März 1550 gelang es, den 
A ufstand  zu däm pfen. —  F u rrer. [Ta.]

T R I N K L E R .  Fam ilien der K te . Zürich u. Zug.
A. K a n to n  Z ü ric h , t  R atsgesch lech t der S tad t 

Zürich. W appen : in R o t eine schw ar
ze K uhglocke, ü b erh ö h t von einem 
goldenen Dreieck m it verlängerten  
Schenkeln. Versch. V arian ten  bei D ü r
ste! er G. —  D er Nam e is t derselbe wie 
Treichler ; er erscheint schon im ä lte 
sten  S teuerbuch  von 1357. E inbürge
rungen 1385, 1386 (von H orgen), 1404. 
—- 1. J o h a n n e s , Z unftm eister beim  
K äm bel 1387. — 2. R u d o l f , Z unft
m eister beim  K äm bel 1388-1410, Vogt 

zu H öngg 1394-1406, T agsatzungsgesandter 1395 und 
1404, Schiedsrichter 1404 und 1405. —  A S  I. —• 
Gfr. 55, p. 242. —  3.-4. N i k l a u s  (1401) und  H a n s  
(1408), Chorherren beim  G rossm ünster. — S. Vöge
lin  : Das alte Zürich  I. —• 5. J o h a n n e s , Zunftm eister 
beim  K äm bel 1411-1439, Vogt zu Thalw il 1413-1415, 
zu Rüschlikon und  Horgen 1417-1419, zu W iedikon 
1421, zu H ottingen  1424-1429, zu Pfärtlkon 1432, zu 
Meilen 1434, m ehrfach  Schiedsrichter und  G esandter.
—  Gfr. 5, p. 38 ; 28, p. 26. — A S I, Bd. I I , p. 69.
—  6. Ma th ias , des R a ts  1424-1443 und 1444-1446, 
te s tie rt 1449. V ogt zu E rlenbach  1424, 1426, 1435, zu
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Thalw il 1433, A lts te tten  1437, Schw am endingen 1439, 
H o ttin g en  1441, G esandter n ach  L uzern  1428 wegen 
des S tre ites des G rafen von  T oggenburg m it Appenzell. 
—  7. U lm a n n  gen. Z ö r n l i ,  des R a ts  1441-1444, Ge
sa n d te r n ach  L uzern  1437, V ogt zu H o ttin g en  1442, 
eines der H ä u p te r  der eidgenössischen P a rte i  ; G esand
te r  nach  B aden zur V erm ittlu n g  zwischen Z ürich und 
den E idgenossen im  F rü h ja h r  1444. In tr ig u en  seiner 
po litischen  G egner b ra ch ten  ih n  n ach  der H eim kehr 
aufs S ch afo tt.—  K. D änd liker : Gesch. von Stadt n . Kt. 
Zürich  I I ,  p . 107. —  8. K o n r a d ,  des R a ts  1464-1467, 
V ogt zu M ännedorf 1464, zu S täfa  1467. —■ 9. U l r i c h ,  
Stie fb ru d er von P fa rre r  Joh an n es A m m ann, gen. T rink- 
le r , B eichtiger zu F ra u e n th a l, von 1492 an  A b t zu K a p 
pel. 1509 zur A bdankung  gezw ungen, erhäng te  er sich 
•1511 im  K appelerhof in  Zürich. B aulustig  (K ap ite lsaa l 
in  K appel 1497) u n d  verschw enderisch. —  M A  GZ  I I I ,  
H e ft I, p. 4. —  K . D änd liker : Gesch von S ta d tu . Kt. 
Zürich  I I ,  p . 285. —  Gfr. 2, p. 90 ; 40, p. 21. — Gesch. 
der F am ilie  A m m a n n ,  p. 171 u. 379. —  10. U lr ic i- i ,  
Z u n ftm eis te r zur Meisen 1511-1518, des R a ts  1526- 
1535, V ogt zu R üm lang  1511-1517, Goldschm ied, H olz
b ild h au er, M ünzm eister 1500, V erfertiger von  M ünzeisen 
1503, erstellte  1500 einen k o stb a ren  Sarg fü r die R eli
quien  des hl. Gallus. K rieg srat im  Zug nach  M ailand 1515, 
eifriger A nhänger der R efo rm ation , m ehrfach  Pfleger 
aufgehobener K löster. —  S K L .  —  Chronik von Bernhard 
W yss. — E. Egli : Reform ationsakten. —  Zw. I I I ,  p. 236, 
239. —  Z T  1858, p. 196. —  Jahresber. des Landes
m useum s  1915, p. 35-37. —  H . Zeller : Festgabe zur 
E rö ffn u n g  des Landesm useum s, p. 209. —  Mit T h o m a s , 
der u m  1580 leb te , und  nach  S o lo thurn  gezogen sein 
soll, verschw indet das Geschlecht aus Zürich. —  Vergl. 
im allg. D ürste ier G. — L L . — B ürgerbuch  ; R a ts lis ten  ; 
S ta d tb ü c h e r ; S teuerbücher.—  D ürste ier S t. (Ms. E 96, 
p. 186). [ H .  H e - s . ]

B. K a n to n  Z ug. A ltes v e rb re ite tes  Geschlecht der 
Gem. M enzingen u n d  N euheim , wo es se it E nde des
15. Ja h rh . b ek an n t ist und  aus dem  K t. Z ürich s ta m 
m en soll. U l r i c h  w urde 1541 B ürger in  Zug. —  1. 
U l r i c h , f  1614, s ta m m t vom  Hofe B lachen (Gem. 
N euheim ), H a u p tm a n n  u n d  des R a ts , T agsatzungsbote  
1600-1613, A m m ann 1608-1610. —  2. J o h a n n ,  t  bald  
nach  1637, ve rm u tlich  B ruder von Nr. 1, R a tsh err, 
L andvog t im  Val M aggia 1598-1600 und  in Sargans
1613-1615, A m m ann 1626-1628 und  1635-1637, oft 
T agsatzungsbo te , v e r tra t  im  L ibellhandel zwischen 
de r S ta d t und  dem  A m te Zug 1604 die In teressen  der 
äussern  G em einden (B aar, M enzingen u n d  Aegeri). —
3. P e t e r ,  f  10. I. 1655, Sohn von N r. 2, R a tsh err , 
Seckeim eister, L an d v o g t in  den freien Æ m tern  1629- 
1630, A m m ann 1644-1646, zog dan n  in  frem de D ienste ; 
w ar nach  seiner R ückkehr als H au p tm an n  ein zweites 
Mal A m m ann 1653-1655, spielte  im  L uzerner B au ern 
krieg eine Rolle als V ertre te r der B auern . —  4. J o h a n n  
P e t e r ,  14. v u . 1634 - 15. i. 1673, Sohn von Nr. 3, 
schon m it 23 Ja h re n  L andvog t in  den freien Æ m tern  
1657-1659, dan n  in  Sargans 1669-1671, A m m ann 1662- 
1664 u n d  1671-1673. —  5. S e v e r i n ,  f  28. ix . 1707, 
B ruder von  Nr. 4, R a tsh e rr  u n d  G otteshausam m ann  
1681-1686, A m m ann von S ta d t und  A m t Zug 1690- 
1691. —  6. K le m e n s ,  3. iv. 1791 - 25. n . 1866, L an d ra t, 
R eg ierungsra t 1852-1855. —  Vergl. LL. — L L H . — 
Zuger Kalender 1922, p. 54-58. — E. Z um bach  : Die 
zuger. A m m änner u. Landam m änner (im Gfr. 85, p. 147, 
153, 160, 165, 177). [W. J. M e y e r . ]

T R IM S  (rom. T r in ) (K t. G raubünden ,B ez. Im boden.
S. GLS). Gem. u n d  P fa rrd o rf, H a u p to r t des gleichna
m igen Kreises. Zu T. gehören die F rak tio n en  Digg, 
M ulins (T rinser M ühlen) u n d  P in tru n . Die B rücke, die 
bei der le tz te m  ü ber den F lem bach  fü h rte , d iente  der 
schon frü h  im  M itte la lter bestehenden  S trasse durch  
den F lim serw ald  nach  dem  Hofe T uora  m it der 1333 
erw äh n ten  P e tersk irche  u n d  nach  Sagens. Schon im  
M itte la lter m uss diese S trasse  durch  diejenige über 
F idaz, F lim s u n d  L aax  v e rd rä n g t w orden sein. Der 
W eiler Mulins v e rd an k t seine E n ts teh u n g  einer Mühle, 
die in  der N ähe der « hohen Brücke » an  der S trasse nach 
F idaz u n d  F lim s s tan d  (urk. e rw äh n t 1496). Das D orf 
Digg  am  Fusse des P an k ra tiu ss te in s , dessen D orfplatz

im m er noch als « il vie » (v icus)  bezeichnet w ird, d ü rfte  
als Siedelung ä lte r  sein als das D orf T. A uf dem  P a n 
k ra tiu ss te in  s tan d  die B urg  A lt-H o h en trin s  (Pobiesch). 
ein K irchenkaste ll m it einer dem  hl. P a n k ra tiu s  ge
w eihten K apelle, das n ach  der T rad itio n  fränk ischen  
U rsprungs sein soll. Die E rb au u n g  dieser B urg au f der 
hohen  F elsterrasse, die die B urgen u n d  B rücken am  
V order- u n d  H in terrh e in  ü b ersch au te , s te h t zweifellos 
m it den H unnen  einfällen E nde des 7. Ja h rh . in Z usam 
m enhang. Die B urg  w urde irrtü m lich  als S tam m sitz  
der E dlen  von B uw ix bezeichnet, b ildete  ab er den M ittel
p u n k t eines F iskus- oder Königshofes, zu dem  m ehrere 
B urgen u n d  D örfer gehörten , vo r allem  auch  Digg. U n 
terh a lb  dieses Ortes is t denn auch  das G ut « K ünigs- 
ho f » zu suchen, das den B esitzer vielfach wechselte, 
von 1350 an  aber dem  K loster St. Luzi gehörte , bis 
dieses cs 1661 an zwei B ürger von T rins v e rk au fte . Im
16. Ja h rh . w ird Digg m ehrfach  als Ux bezeichnet ; es 
w ar von jeh e r m it T. in eine D orfm arkgenossenschafI 
verein ig t. Das D orf T. am  Fusse der B urg  H ohentrins 
(N euhohentrins) is t die H aup tsiedc lung  m it der St. 
Jo h an n es dem  T äufer gew eihten  D orfkirche m it drei 
in te ressan ten  a lten  Glocken. Die R efo rm ation  w urde 
zwischen 1534 und  1539 e ingeführt. Die Gesch. der Gem. 
T. is t im  übrigen  m it der derjenigen der H errsch aft 
H o h en trin s verflochten . L au t den V erträgen  von 1614 
und  1615 erkaufte  die Gem einde die völlige U nabhäng ig 
keit. T aufreg ister seit 1666, E hereg iste r seit 1681, T o
ten reg is te r seit 1668. —  Regesten von T ., T am ins und  
F lim s. —  LL. —  J .  U. v. Salis-Seewis : Gesammelte 
Schriften, p. 225. — P . C. v. P la n ta  : Gurrät. Herr
schaften. —  E. Cam enisch : Reformationsgesch. —  H ans 
E rn i : Hist, dii S ignuradi de Trin . —  L. Joos : Die 
R uine  W akenau und die Strassen und Brücken am  Vor
der- u. H interrhein. [L. J.]

T R  IP E T .  Fam ilie  von C hézard-St. M artin  (K t.
N euenburg), die 1401 in Les Geneveys 
su r St. M artin  vorkom m t. W appen  :
I. in B lau ein silberner S parren  über 
goldenem  D reiberg, oben bese ite t von 
2 goldenen Rosen, belegt m it einem 
w agrech ten  silbernen Bach. I I . in Sil
ber ein offener goldener Z irkel, ü b er
h ö h t von einer b lauen  Lilie und  b e 
se ite t von 2 b lauen sechsstrahligen 
Sternen. —  1. E m i l e , * 1824, in 
Chézard, t  10. II. 1880 in N euenburg , 

S taa tsk ass ie r 1863, S ta a ts ra t ,  F in an zd irek to r 1871.
— M essager boit, de Neuchâtel 1881. — 2. E m i l e , 
* 13. m . 1835 in Prägeiz (B ern), f  12. VI. 1918 in P e 
tro g rad , L ehrer in  I ta lien  u n d  R ussland , R ed ak to r am 
Journal de Saint-Peters- 
bourg von 1867 an, D irek
to r  u. C hefredaktor 1894- 
1904. —  Livre cl’Or de 
Belles-Lettres de Neuchâtel.
— 3. F r i t z , * 1. v ii. 1843 
in D om bresson, t  1. XII.
1907 in N euenburg , L ehrer 
in  Chézard, dann  in  N eu
enburg, von 1883 an  z u 
gleich Professor der Bo
tan ik  an  der A kadem ie,
R ed ak to r des Bull, des 
sciences nat. de Neuchâtel 
von 1874 an , des Rameau  
de S a p in  von 1889 an,
M itarbeiter am  S Z G L . —
B ull. sc. nat. Neuch. 35, 
p. 89 (m it Verz. seiner 
P ub likationen). —  4. M a u 
r i c e , Sohn von Nr. 1, 21.
I. 1863 - 16. v u . 1894, in 
N euenburg , H erald iker,
S taa tsa rch iv a r 1888, gab 1887 das Schweiz. Archiv  
f. Heraldik  heraus, w ar einer der G ründer der Schweiz, 
herald ischen Gesellschaft u n d  deren Sekre tär bis zu 
seinem  Tode, veröffentlichte  herald ische K alender, 
N euenburger W appenbücher (zusam m en m it Ju les 
Colin), Les ex-libris neuchâtelois (m it J . G rellet), zahl-

Maurice Tripet. 
Nach einer Photographie.
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reiche A bhandlungen  ü b er herald ische F ragen, u. a. 
Les armoiries et les couleurs de Neuchâtel (1892) und  
A rm orial de la noble Compagnie des mousquetaires de 
Neuchâtel (1898). —  A H S  1894, p. 265. [L. M.]

T R I P P ,  T R I P P I .  Fam ilien  von Brusio u. in Sa- 
m aden (G raub.). W appen : gete ilt, oben in Silber ein 
schw arzer g ek rön ter A dler, u n ten  ro t. —  1. M i c h a e l ,  
K anzler im  H ochgericht P usch lav  1764. —  2. P e t e r ,  
von Sam aden, Vogt in der H errschaft Maienfeld 1779- 
1780.—  Vergl. L L H . —  A nt. Mooser : Herrschaft M aien
feld. [L. J.]

T R I P P E L .  Vom 15. bis A nfang des 19. Ja h rh . in 
Schaffhausen b lühende, in A m erika noch in der 2. H älfte  
des 19. Ja h rh . fo rtlebende Fam ilie, welche etw a 200 
Jah re  viele Schiffm eister au f dem  R hein  ste llte , aber 
auch eine R eihe K ü n stle r herv o rb rach te . W appen : in 
Gold über n a t. gestieltem  K leeb la tt (?) eine n a t. F leder
m aus m it ausgebre ite ten  F lügeln (V ariante  : in R o t 
eine gelbe gestü rzte  Spitze m it n a t. F lederm aus, beseitet 
von einem  gestie lten  n a t. K leeb la tt u. n a t. Fisch). —
1. U l r i c h , K le in ra t 1566-1577, f  23. i i . 1578. —  H. O. 
H uber : Chronik. —  D asselbe A m t bekleideten  : —
2. H a n s , 1586, und  — 3. H s. J a k o b , 1629. —  4. D a v i d ,
4. i .  1610 - 29. i .  1674, V og trich ter 1657, Z unftm eister

1673. —  5. H ans G e o r g , 
* 25. x . 1666, Steinm etz, 
w urde königlicher S tad t- 
u n d  F estungsbaum eister 
von M agdeburg, wo er ei
nen norddeutschen  Zweig 
begründete  ; f  1719. —  6. 
J o h . H e i n r i c h , 1683 (8 ?)-
20. m . 1708, K unstm aler, 
dessen beste A rbeit nach 
W ien an  den K aiserhof 
kam . —  7. A l e x a n d e r , 
23. I. 1716 - 14. II. 1783, 
Glaser und  Maler (?). —
8. Jo ii. K a s p a r , 6. v. 1717-
21. v i i . 1803, H au p tm an n , 
v erfasste  K urzer A uszug  
der Beschreibung einer 
Löblichen Statt Scha ff hau
sen (1745 ; Ms. im  Schaffh. 
S taatsa rch .). — 9. J o h . 
J a k o b , ein arm er, tü c h ti
ger Schreiner, w anderte 
1754 m it seiner Fam ilie

nach  E ng land  aus. Sein Sohn —  10. J o h a n n e s , * 4.
II. 1742, ein ta len tv o lle r K unstm aler, leb te  e rst in 
A m sterdam , dann  in D resden, f  d o rt 1768. Sein zwei
te r  Sohn — 11. A le x a n d e r ,  23. ix . 1744 - 24. ix . 
1793, B ildhauer, kam  ca. 17jährig von L ondon nach 
K openhagen, wo ihn  die A kadem ie m it drei höch
sten  Preisen auszeichnete, a rb e ite te  sp ä ter vorüber
gehend in P o tsdam  fü r F riedrich  den Grossen, bis 
1771 w ieder in K openhagen, ku rz  auch in London, in 
Paris 1772-1775, wo er zur V erherrlichung der Schweiz 
einen vom  K am pfe ausruhenden  H erkules schuf, 
w and te  sich dann  aber 1776 nach  Rom , wo er bis zu sei
nem  Tode blieb. Besonders von den deutschen I ta lien 
reisenden an erk an n t, viel besuch t und  geschätzt, erhielt 
T. allm ählig  bedeutende A ufträge (B üsten von D orothea 
Schlözer, Goethe, H erder, F riedrich  d. Grossen, S tan d 
b ilder Salom on Gessners fü r Zürich u. des Königs bei
der Sizilien fü r C atania, G rabm al des Generals Czerni- 
chew fü r M oskau, D enkm al au f den T aschener-Frieden 
fü r K aiser Jo sef I I .,  K opf der trag ischen  Muse fü r P ap st 
P ius V I.), deren A usführung ihm  den R u f des besten 
Schweizer B ildhauers, eines der gefeiertsten  V ertre ter 
des K lassizism us, ja  europäische B erü h m th e it eintrug. 
Die königlich-preussische A kadem ie der K ünste  und  m e
chanischen W issenschaften  e rnann te  ihn 1787 zu ihrem  
E hrenm itg lied . E r fü h rte  auch eine eigene K ü n stle r
schule. — A D B  38. — N B L . der K ünstler ges. Zürich  
1808. —  Nbl. des K unstvereins u. des H ist.-ant. Vereins 
Schaffh. 1892/1893 (C. FI. Vogler). — T .-A lb u m  des 
Kunstvereins Schaffhausen  (1893). —  12. L e o n h a r d , 
20. iv. 1745 - 18. iv . 1783, K unstm aler, geschickter 
Zeichner und  K upferstecher, bes. der ko lorierten  G at

tu n g , schuf L andschaften  von Schaffhausen und  Um ge
bung. —  13. P Ia n s  M a r t i n ,  Sohn von Nr. 9, * 29. x. 
1752, K unstdrechsler, f  in London. — 14. A l b e r t  
L u d w ig ,  N achkom m e von Nr. 5, 14. m . 1813 - 3. v m . 
1854, von B erlin, L andschaftsm aler. —  L L . — S K L .  — 
Genealog. R egister der S ta d t Schaffh. — N bl. des Hist.- 
anliq. Vereins und des Kunstvereins in  Schaffhausen  
1892/1893. [ S t i e f e l . ]

T R I Q U E T ,  A l e x a n d r e , 1860-1915, aus Frankreich , 
* in Carouge, Genfer B ürger 1885, B uchdrucker, Gross
ra t  1887-1901, N a tio n a lra t 1899-1902, F riedensrich ter 
1900-1910. [G. V.]

T R IU M V IR A T  n a n n te  m an im K t. T hurgau  die 
Justizkom m ission (1837-1848), welche aus den herv o r
ragenden  Ju ris ten  Jo h an n  K onrad K ern von Berlingen 
(dem späteren  M inister), Jo h an n  Melchior Gräflein von 
S teckborn  und Jo h an n  B ap tist v. S treng von Tag er
sehen bestand . —  Vergl. A rt. T h u r g a u ,  H B  L S  VI, 
p .  762. [ l e i s i . ]

T R IV U L Z I. E ine Fam ilie dieses N am ens w ird seit 
A nfang des 17. Ja h rh . in  C arona u n d  Vico Morcote 
(Tessin) genannt. 1796 w urde der M arquis G io r g io  
T e o d o r o , von M ailand, N achkom m e der Fam ilie des 
b e rü h m ten  Söldnerhaup tm anns Gian Giacomo, ins B ür
gerrech t von Lugano aufgenom m en. Von seinen K in 
dern w urden G iacom o  T e o d o r o , K am m erherr N a
poleons I., und  G e r o l a iio  T h eo d o r o  ( f  17. ix . 1812 
m it 32 Jah ren ), R itte r  u n d  K am m erherr von Eugen 
B eauharnais, 1808 als Tessiner B ürger an erk an n t. — 
C r is t in a ,  T och ter von Gerolamo Teodoro, 1808-1871, 
Schriftstellerin , h e ira te te  1824 den F ü rs ten  Beigioioso, 
w urde 1830 als Tessiner B ürgerin an erk an n t. Mit den 
Carbonari v e rb ü n d et, en tfa lte te  C ristina eine eifrige 
politische T ätig k eit gegen (Esterreich fü r die E inheit 
Italiens. 1830 m usste sie Ita lien  verlassen und  liess 
sich in Genf nieder, h ierau f in Lugano. Von 1831 an 
lebte sie in  Paris, wo ih r Salon den T reffpunkt der 
dam aligen politischen und  literarischen Grössen bildete, 
in dem  u. a. L afay e tte , Thiers, M ignet, Cousin, A ugustin  
T hierry , M usset und  Heine verkehrten . Sie entw ickelte 
ein eigenes philosophisches System  in ihrem  E ssai sur 
la formation dit dogme catholique und  im  E ssai sur Vico, 
g ründete  in  Paris die P ropagandazeitung  Gazzetta Ita
liana, o rganisierte 1848 au f eigene K osten  ein F re i
willigencorps, das sie dem  K önig K arl A lbert zuführte. 
N ach Ita lien  zurückgekehrt, rief sie d o rt eine grosse 
Z eitung, Italie, ins Leben und  schrieb u. a. eine Histoire 
de la m aison de Savoie. —  BStor. 1887. —  R. B arb iera  : 
La Principessa Beigioioso. —  R. M anzoni : Gli E su li 
ita liani nella Svizzera. [C. T.]

T R IV U L Z IO . Grafenfam ilie aus M ailand. —  G ian  
G ia c o m o ,  1441-1518, k au fte  1480, w ahrsch. au f V eran
lassung des Ludwig Moro, von Gian P ie tro  von Sax die 
G rafschaft Misox u. 1493 von Georg von W erdenberg- 
Sargans den R heinw ald und  Sahen. Als er kurz da rau f 
sich m it dem  Herzog Sforza arg verfe indete , t r a t  er am
4. v m . 1496 m it der G rafschaft Misox in den Grauen 
Bund ein, um  an diesem einen Schutz gegen den 
Sforza zu haben. 1499 nahm en  seine L eute  aus dem 
Misox u n te r  Gabriele S can ag a tta  an  der Calven- 
schlacht teil ; als F o n tan a  fiel, fü h rte  S can ag a tta  die 
B ündner zum  Siege. 1511-1516 stan d en  die E idgenossen 
und die B ündner au f der Seite des Herzogs von M ailand 
und k äm p ften  gegen die F ranzosen, die von Gian G ia
como an geführt w urden. Die W ald s tä tte  drangen  in 's 
Misox ein, b ran n ten  den P a las t des Trivulzio und  andere 
H äuser in Roveredo n ieder und  p lü n d erten  im  ganzen 
Tal. N ach der Schlacht bei N ovara  1513 besetz ten  die 
I I I  B ünde das Misox und  Hessen es fü r den Trivulzio 
bis zum  Friedensschluss m it F rankreich  1516 verw alten. 
Der einzige legitim e Sohn des G. G., N ic o l o , t  1512. 
E r h in terliess den unm ündigen  G ia n  F r a n c e sc o . 1513 
erw arb sich G. G. fü r sich u n d  fü r diesen E nkel das B ür
gerrecht in L uzern  u n d  1518 in A ltdorf. N ach dem  Tode 
des G rossvaters (1518) bekam  Gian Francesco das 
Misox, R heinw ald und  Sahen. D ort geriet er bald  in 
S tre it m it seinen U n te rtan en . Am 2. x . 1549 t r a t  er 
seine R echte  im  Misox fü r 24 500 italienische Gold
ta le r  an die E inw ohner ab. Es fand  aber noch ein 
grosses N achspiel wegen der B ezahlung s ta tt .  Am
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14. v . 1616 w urde der R heinw akl u n d  1696 auch  Saßen 
von den Trivulzio frei. —• Vergl. R osm ini : Della istoria  
intorno alle m ilitari im prese ed. alla vita di G. G. Trivulzio  
(Milano 1815). —  L itta  : F am iglie  celebri italiane  (1820). 
—• E. M otta  u . E . T agliabue : La battaglia d i Calven 
e M als. —■ B. Puorger : Der Anschluss der M esolcina 
an Graubünden  (in J H G G  1918). —  Savina  T agliabue : 
La signoria dei Trivulzio  in  valle M esolcina... (in A rch i
vio Storico della Svizzera Ita liana  I). —  Vieli : Storia d. 
M esolcina. — Gfr. 77, p. 47. —  BStor. 1881, 1882,1883, 
1887, 1891, 1926. —• L. B ren tan i : M ise. Stor. [B. p.] 

T R O C T I E R ,  T R O C T E R I I .  F am ilien  der S ta d t 
Genf. Zu einer, die aus C ham béry  s ta m m t und  1517 aus 
R ücksich t au f den F ü rs tb isch o f unen tge ltlich  ins B ür
gerrech t aufgenom m en w urde, gehören —  1. F r a n ç o i s ,  
t  vo r 7. XI. 1522, N o tar, S ek re tä r des Bischofs Jo h an n  
von Savoyen, in  RC  von  1504 an  erw ähn t. —  2. C l a u d e ,  
B ruder des V orgen., N o ta r, b ischöflicher u n d  herzogli
cher S ekretär. —  RG. —  Galiife : M atériaux. —  S ta a ts 
a rch iv  Genf. —  Covelle : L B . [H. G.]

T R Œ N D L E ,  A r t h u r ,  von A arau , * 6. v ii. 1881 zu 
Möhlin (A arg.), Dr. phil. 1906, P r iv a td o zen t fü r B o tan ik  
an  der U n iv e rs itä t F re ibu rg  i. B. 1911, an  der U n iver
s itä t  Z ürich 1915, f  26. II. 1920. Verz. seiner Schriften 

* in V S N G  1920. —  N Z Z  1920, Nr. 359. —  O s k a r ,  
B ruder des V orgen., * 31. I. 1883 in  M öhlin, K u n stm ale r 
in der S te ingrube, So lothurn . —  S K L .  —  S Z  GL. [H. Tr.] 

T R C ES C H .  Fam iliennam e, der se it dem  14. und
15. Ja h rh . in versch . K an to n en , bes. 
in den K tn . B ern, A argau, Solothurn  
u n d  U ri, nachgew iesen ist. W appen : 
in R o t ein zu 8 P lä tzen  silbern und  
B lau geschach ter Schrägrechtsbalken.

A. K a n to n  B e rn . J o h a n s  Tresche 
zu H olzm üli bei Jeg isto rf w ird 1310 
e rw ähn t (F R B  IV). S p ä te r erscheint 
der N am e in H eim berg, T hun , Zofin
gen, u n te r  den A usburgern  in Bern 
(1390) u n d  von 1573 an  im  B ürger

rech t von T h u n ste tten . —  1. J o h a n n e s , 1767-1824, 
w urde, obschon er in der Ju g en d  den rech ten  A rm  verlor, 
ohne A nle itung  ein b e k an n te r K upferstecher, der kolo
rie rte  K upferstiche  und  A q u a tin ten  nach  D eutsch land  
v e rk au fte . —  Berner Adressbuch  1795, p. 29. —  S K L .  
—  2. H a n s , 3. I. 1836 - 22. x . 1897, N o ta r u n d  G rossrat 
n  L a tte rb a ch  u n d  A m tsschaffner in  W im m is 1867 bis 
zu seinem  Tode, eifriger F ö rd erer des Schwingens, 
G ründer des oberländischen Schw ingerverbandes. —
3. H a n s  A l f r e d ,  Dr. phil., Sohn von Nr. 2, 31. x . 1877- 
27. x . 1928, L ehrer in Biglen, L an gen tha l u n d  Bern, 
S em in ard irek to r in T hun  1923-1928 ; O berstlt. —  Hst. 
48, p. 173. —  4. E r n s t ,  Dr. phil., * 18. v. 1879, L ehrer 
in M ünsingen und  am  T echnikum  in Biel, se it 1910 
L ehrer, se it 1919 V orsteher an  der K n ab en sek u n d a r
schule in  B ern, G ründer der Gesellschaft « H ellas », 
verf. u . a. Die helvet. Revolution im  Lichte der deutsch- 
schuieiz. D ichtung  (1911). M itverfasser des Cours in tu i t i f  
de Français  (4 Bde.) ; S ta d tra t  in  B ern 1912-1917. — 
S Z G L .  —  B arth . [ E .  T r ö s c h . ]

B. K a n to n  S o lo th u rn . — U e l i  Trösch von Subingen 
1471. —  F r i e d l i  w ar 1499 H a u p tm a n n  der So lo thurner 
bei Seewen. —  Die Fam ilie  b lü h t noch heu te  in D ör
nach. [ E .  T r ö s c h . ]

C. K a n to n  U r i .  Siehe T r e s c h .
T R O G .  A lte Fam ilie  von T hun  u n d  Olten. Die 

T huner T. sollen sich n ach  S trassb u rg  verzw eigt haben  
u nd  von d o rt nach  Ö lten gekom m en sein. Jedenfalls 
w an d erte  die heu tige  B ürgerfam ilie  T. von Olten 1741 
von S trassburg  ein. W appen : gete ilt, oben in  Silber 
w achsende ro tgek leide te  F re ifrau  m it je  zwei ro ten  R o
sen in  der H an d  ; u n ten  fünfm al g e te ilt von R o t und  
Silber. —  [M. von A rx . ]  —  1. J a k o b  G a b r i e l ,  von 
T hun , 15. v. 1781 - 7. I. 1865, A potheker, von 1802 an 
in  Y verdon , sp ä te r  in  T hun  bis 1834, befasste  sich bes. 
m it der F lo ra  von T hun  u n d  U m gebung, verf. u . a. 
Die... Schwämme der Schweiz (m it B ildern v  J . B ergner, 
1845) u n d  eine R eihe von A rbeiten  in den M itteil, der 
bern. naturf. Gesellschaft. P o lizeid irek tor v. T hun  1819- 
1830. Verz. seiner Schriften  in V S N G  49 (1865). — 
S B B  I I I .  —  [W. R y t z . ]  —  2. J o h a n n ,  von O lten,

1807-1867, G erich tsp räsiden t von O lton-Gösgen 1841, 
M itglied der D irek tion  der S c h w e i z .  C entra lbahn  in 
Basel 1853, an  der R egene
rationsbew egung  von 1830 
leb h aft bete ilig t, neben 
M unzinger u n d  R e in ert 
der vo lkstüm lichste  und 
e influssreichste Po litiker 
s. Z. im  K t. So lo thurn ,
G rossrat 1831-1853, von 
1841 an  jedes 2. J a h r  des
sen P rä s id en t, T ag sa t
zungsgesandter 1832,1840,
1848, N a tio n a lra t 1848- 
1857, dessen P rä s id en t 
1852, B undesrich ter 1852- 
1856, eidg. K om m issär in 
der aarg . K losterfrage 
1841, w irk te  in ausschlag
gebender W eise fü r den 
Erlass der S onderbunds
schuld , w ar einer der er
sten , die sich der Lösung 
der E isenbahnfrage m it 
dem  vollen B ew usstsein 
von deren B edeutung  w idm eten . —  3. F r a n z ,  1828- 
1904, O b eram tm ann  von O lten-G ösgen 1861-1886, 
N a tio n a lra t 1879-1882, S tä n d era t 1882-1887, P räsid en t 
der soloth. H ypothekarkasse . —  [I-Iugo D i e t s c h i . ]  —
4. E d u a r d , Neffe von Nr. 2, * 24. x . 1838 in O lten, 
f  16. XI. 1906 in D ijon, So ldat in der französ. F rem 
denlegion von 1856 an , m ach te  eine Reihe von F eld 
zügen m it, w urde 1867 in Mexico H a u p tm ., gerie t 1870 
bei W eissenburg u n d  W örth  in deutsche K riegsgefangen
schaft, w urde sp ä ter Offizier der Ehrenlegion und  w ar 
noch 1881 - 1890 als O berstlt. in Tunis. Tagebuch im 
H ist. M useum  von O lten. —  B und  1906, Nr. 553. — 
Soc. Suisse de la côte d ’or, R apport... 1907. —  Oltner Tag
blatt 1906, Nr. 207. —  Basler /Ltg. 1906, Nr. 321. —  [M. 
v. A rx .] —  5. H a n s , Dr. phil., E nkel von Nr. 2, aus einer 
aus O lten stam m enden , 1863 in Basel e ingebürgerten  
Fam ilie, * 20. I. 1864 in Basel, Schüler Jak o b  B urck- 
h a rd ts , R ed ak to r der Allgem einen Schweizerzeitung  in 
Basel 1887-1901, F eu ille to n red ak to r der N euen Zürch. 
Ztg. seit 1901, herv o rrag en d er K ritik e r, verf. u. a. P u 
b lika tionen  ü b er Jakob Burckhardt (B J  1897), G. F. 
M eyer (1897), Hans Sandreuter (1904), M ax B uri (1916) 
und  Ferd. Hodler (1917), K ünstlergut, Künstlerhaus, 
K unsthaus  (1910) u. gab von Ja k . B u rck h ard t Beitr. zur 
Kunstgesch. von Italien  (1897) u n d  Briefe an einen 
Architekten  (1913) heraus. U ebersetzer der Colloquia 
fam iliaria  des E rasm us (1907). t  10. v u . 1928. —  N Z Z  
1928, Nr. 1264, 1266, 1267, 1275, 1283, 1293; 1929, 
Nr. 1338, 1344. —  Fr. W idm ann  : H . T. (in Nbl. der 
Zürcher Kunstgesellschaft 1929). —  Z T  1929, p. 210. 
— Lesezirkel 15, Nr. 11-12. [E. D. u. C. Ro.]

T R O G E N  (K t. Appenzell A. R h ., Bez. M ittelland.
S. GLS). Po lit. Gem. und  reform iertes 
P farrdorf. Das ä lte ste  b ek an n te  W ap
pensiegel (an der B ün d n isu rk u n d e  m it 
der S ta d t St. Gallen vom  17. i. 1401) 
zeigt in Silber einen goldenen Trog, 
da rin  einen au frech ten  schw arzen 
B ären. U m schrift : S. v n i v e r s i t a t i s
t e r r e  d e  t r o g e n . Jetziges W appen  :
in Silber ein goldener Trog, in dem 
ein schw arzer B är au frech t ste llt. Die 
H erk u n ft des N am ens ist u m stritten  ; 

nach  von A rx von Trog =  tiefe Schlucht, nach  C. Zell
weger vom  ahd . E igennam en Trogo). U rk. t r i t t  T. am
23. x . 1331 hervor, an  welchem  Tage K aiser Ludw ig der 
B ayer dem  Grafen U lrich von Königseck u. a. die 
Vogtei daselbst versetz te . E in  A m t T. w ird 1351 er
w äh n t ; auch  ein A m m ann des A btes von St. Gallen 
k om m t in jenen  Zeiten in T. vor, ferner w ird von einem 
G ericht, Twing und  B ann  daselbst gem eldet. 1381 löste 
A b t Cuno von St. Gallen den P fan dschatz  zu T. vom  
G rafen von Königseck ein. 1401 t r a t  T. dem  B unde bei, 
den Appenzell, H undw il, U rnäsch , Teufen, Speicher
Gais u n d  H erisau  m it der S ta d t St. Gallen schlossen.

Jo h an n  Trog.
Nach einer Photographie
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In den nun  folgenden Freiheitskriegen  (Vögelinsegg 
1403, Stoss 1405) nahm  T. tä tig en  A nteil und  wurde 
eine der bedeu ten d sten  appenzellischen R hoden. N ach 
den Freiheitskäm pfen  m ussten  verschiedene g ru n d h e rr

liche R echte  des A btes durch  Ablösung nach und  nach  
noch getilg t werden. 1451 w urde in T. die K irche « U n
serer lieben F rau  zum  Schnee » e rb au t, 1467 zu einer 
P fa rrk irche  gem ach t und  1619 vergrössert. V orher w a
ren die B ew ohner von Trogen teils nach  A lts tä tten , teils 
nach Goldach kirchgenössig, h au p tsäch lich  aber nach 
St. L aurenzen (St. Gallen). 1523-1528 fand die R eform a
tion in T. E ingang  ; H au p tfö rd ere r dieser Bewegung w ar 
der O rtsp fa rrer Pelagius Arnstein. Bei der L andesteilung 
1597 stan d  T. au f der Seite der evangelischen oder 
äussern  R hoden und  w urde deren H a u p to rt. D em zu
folge erhie lt es das R a th au s , das Z eughaus, S tock und 
Galgen (das hohe G ericht), das A rchiv, die Landeskasse, 
das S iechenhaus u n d  den P u lv ertu rm . Die Landsge
m einde sollte abw echselnd in T. und  in  H undw il s ta tt-  
linden. D am als ü b e r tra f  die R hode T. alle ändern  an 
U m fang und  E inw ohnerzahl ; sie um fasste auch den 
grössern Teil von Speicher, sowie das L and östlich der 
G oldach, das heutige  V orderland (K urzenberg  und 
H irschberg). Im  Laufe des 17. Ja h rh . tren n ten  sich 
Speicher, R ehetobel, W ald, G ruben, H eiden, W olfhal
den, L utzenberg , W alzenhausen u n d  R eu te  von T., 
b ildeten  besondere Pfarrgem einden  und  b a u te n  eigene 
K irchen (ausgenom m en L utzenberg). Im  17. und  18. 
Ja h rh . b lü h te  T. nam en tlich  infolge seiner L einw andin
dustrie  s ta rk  auf. 1668 w urde in  T. ein besonderer 
W ochenm ark t fü r Leinw and e ingerich tet und  eine 
« L einw andschau » e ingeführt. T rogener F irm en g ründe
ten  G eschäftshäuser und N iederlagen in L yon, Marseille, 
G enua und  B arcelona. Die stolzen G ebäude, welche den 
D orfplatz  um geben, stam m en  aus der B lütezeit des 
Leinw andgew erbes und  sind im Laufe des 18. und  zu 
Beginn des 19. Ja h rh . nach  italienischem  M uster, h a u p t
sächlich von Angehörigen der Fam ilie  Zellweger, aus 
Stein e rb au t worden. Die heutige P farrk irche m it F re s
kom alereien w urde 1779-1782 e rb au t, das P fa rrh au s m it 
p räch tigen  S tu k k a tu re n  1825 von O berstlt. H onnerlag 
gekauft u n d  der Gem einde geschenkt ; es beherberg t 
die ca. 30 000 B ände zählende K antonsb ib lio thek .

Als H a u p to r t von Appenzell A. Rh. erlang te  T. nach  
der L andesteilung  grosse politische B edeutung. Es w ar 
der Sitz des hohen G erichts, eines E hegerichts und  des 
Kleinen R a ts  vo r der S itte r  ; ferner fanden  in T. auch 
abw echslungsw eise die Tagungen des L an d ra tes  s ta tt .  
Seine nam en tlich  im  17.-19. Ja h rh . hervorragende poli
tische Stellung v e rd an k te  T. besonders dem  führenden  
Geschlechte der Zellweger. In  den ins 17. und 18. Jah rh . 
fallenden K äm pfen  um  die A ristokra tie  oder die H err
schaft der G eschlechter im  L ande spielte T. eine H a u p t
rolle. N am entlich  im  sog. L andhandel (s. d.) 1732-1734 
w ar T ., die H e im at der Fam ilie  Zellweger, der Sitz 
dieser P a rte i, der sog. L inden. Die R evolu tion  von 1798

fand in T. verhältn ism ässig  kräftigen , aber fruchtlosen 
W iderstand. D er Landsgem einde von 1814 gab die 
Anw esenheit des russischen G esandten Capo d T stria  
einen besondern Glanz. In  den folgenden Ja h ren  wurde 

T. durch den Sturz eini
ger H andelshäuser s ta rk  in 
M itleidenschaft gezogen. 
Am  Sonderbundskrieg  n a h 
m en die Bew ohner von T. 
eifrigen u n d  tä tig en  Anteil. 
1863 fand  in T. die letz te  
H in rich tung  s ta tt .  H eute 
ist T. Sitz des O bergerichts 
und  des K rim inalgerichts, 
der k an tonalen  G erichts
kanzleien, des kan tonalen  
V erhöram tes m it dem  U n 
tersuchungsgefängnis und 
des K antonspolizeiam tes. 
In  den Ja h ren  m it gerader 
Jah rzah l wird ordentlicher 
W eise au f dem  D orfplatz 
in T. am  le tz ten  Sonntag 
im  April die L andsgem ein
de abgehalten  (in den Zwi
schenjahren  in Hundwil).

In  k u ltu re lle r H insicht 
b lick t T. au f eine ausseror

den tlich  reiche V ergangenheit zurück. Es ist D ruck- und 
V erlagsort des seit 1722 erscheinenden « Appenzeller 
K alenders » ; 1828 w urde vom  A rzte Jo h . Meyer von T. 
die « A ppenzeller Z eitung » ins L eben gerufen. Ange
sehene B ürger von T. schufen im  19. Ja h rh . bedeutende 
ph ilan throp ische W erke ; so g rü n d e ten  Dr. Jo h an n  Cas
par Zellweger, der G eschichtsschreiber, O berstlt. H on
nerlag und  drei w eitere A ppenzeller in T. 1821 eine 
E rziehungs- und  L eh ran sta lt fü r die obern Klassen 
des L andes, aus der sich die heu tige  K antonsschule 
von Appenzell A. R h. entw ickelte. 1824 g ründete  J . C. 
Zellweger auch die E rzieh u n g san sta lt zur Schurtanne 
(die heutige  W aisenansta lt). 1874 w urde das m itte l
ländische B ezirkskrankenhaus eröffnet, 1903 die Stras- 
senbahn St. Gallen-Speicher-Trogen. Bevölkerung : 
1751, 1955 E inw . ; 1860, 2942 ; I I 900, 2498 ; 1930, 1966. 
—  Vergl. A U .  — G. W alser : Appenzeller Chronik. — 
K. R itte r  : Die Teilung des Landes Appenzell. —  J . C. 
Zellweger : Der Kanton Appenzell. — G. R üesch : Der 
K anton Appenzell. — J . Signer : Die W appen der Gem. 
des K ts. Appenzell A .-B h .  [E. Sch.]

T R O G E R .  Fam ilien  der K te . F reiburg , Uri und 
Zürich.

A. K a n t o n  F r e i b u r g ,  t  Fam ilie, die aus Zug 
stam m te  und  im  17. u n d  18. Ja h rh . in F re ibu rg  lebte. 
Sie zählte  m ehrere Goldschm iede : — O s w a ld ,  Bürger 
von Fre ibu rg  1603, f  vor 1620 ; A d am , sein B ruder. 
B ürger 1620 ; t  vor 1647 ; P i e r r e  I g n a c e ,  Sohn des 
Vorgen., 1626-1698. — Vergl. S K L .  —  S taatsarch . 
F reiburg . [G. Cx.]

B. K a n t o n  U r i .  Im  19. Ja h rh . t  Fam ilie. Angeblich soll 
dieser N am e von den v. Silenen später, 
d. h. im 14. Ja h rh ., angenom m en w or
den sein. W appen : in R o t zwei grüne 
gekreuzte T annen , infolge einer W ap 
penbesserung von 1522 begleite t von 
zwei goldenen S ternen und zwei golde
nen Lilien. J a k o b  t  1443 bei der Be
lagerung von R appersw il ; J o h a n n  
f  bei St. Jak o b  a. d. B irs 1444 ; K a s p a r  
und  L andschreiber W a l t e r  f  1515 
bei M arignano. — 1. H e i n r i c h , nach

L L  « H einrich  von Silenen gen. T roger », m ag aus der 
Gem. Silenen stam m en, is t aber in S ch a ttd o rf n achzu
weisen. L an d esh au p tm an n , F ü h re r der U rner bei Gior- 
nico 1478, L andvog t von L ivinen 1484-1487, im  R hein
ta l  1494-1495, T agsatzungsbote  1492-1517, L an d am 
m ann  1499, 1500, 1507 u. 1508. Dessen Sohn —  2. ,/a - 
k o h ,  in S ch a ttdo rf, des R ats , T agsatzungsbote  1519- 
1534, gemcineidg. V ogt von N euenburg  1516, L an d am 
m ann  1523-1526 u. 1531-1534, fü h rte  1526 als Oberst 
8000 Freiwillige P a p s t Clemens V II. zu, w urde aber bei

Trogen um  1757. Nach einem Kupfers tich von D. Herrliberger.
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C arran  von  dem  überlegenen Feind übel zugerich te t. 
E r  neig te  s ta rk  der französ. R ich tu n g  zu, w ard  1522 
m it än d ern  zu den T auileierlichkeiten  fü r P rinz  K arl, 
Sohn F ra n z ’ I., ab g eordnet u n d  w urde bei diesem  A nlass 
m it oben gen. W appenbesserung  in den erblichen franz. 
R itte rs ta n d  erhoben. E iner der F ü h re r in  der Schlacht 
bei K appel 1531, G esandter an  K aiser K arl V. und  den 
R eichstag  nach  R egensburg  1532, f  7. v i. 1534. —  3. 
H e in r ic h , Sohn von Nr. 2, des R a ts , R itte r  des St. 
M ichaelsordens, L an d v o g t von M endrisio 1546-1548, 
T ag satzungsbo te  1551-1579, H a u p tm a n n  in  franz. 
D iensten  im  P iem o n t 1556, von  1554 an  M itglied des 
Geheim en oder K rieg srats, K irchenvog t von S c h a tt
dorf 1561, s tan d  in  freundschaftlichen  B eziehungen zu 
K ard inal B orrom eo, der ihm  noch zu L ebzeiten  sein 
goldenes K ard in a lsk reu z  schenkte . Die S ta d t. Zug 
v e reh rte  ihm  1552 das S tad tb ü rg e rrech t, t  ca. 1582. —
4. M a r t in  A d a m , Goldschm ied, leb te  in der 2. H älfte  
des 16. Ja h rb . in A ltdorf, f  d o rt vor 1602. A rbeiten  
von ihm  befinden sich im  Schweiz. L andesm useum  und 
im  h ist. M useum  von Basel. —  5. J o h a n n  J a k o b ,  
Sohn von Nr. 3, in A ltdorf, L andschre iber 1565, des 
R a ts , L andvog t von M endrisio 1570-1572, T agsatzungs
gesan d te r 1570-1606, H au p tm an n , R itte r  des St. Mi
chaelsordens 1587, D orfvogt, S p ita lv o g t u n d  K irchen
vogt in A ltdorf, L a n d e ss ta tth a lte r  1586-1588, L an d am 
m an n  1588, 1589, 1601 u. 1602, G esandter der k a tho l. 
O rte 1576 nach  F ran k re ich , h a lf  am  5. x . 1586 in Luzern 
den G oldenen B und  errich ten . G esandter zu P a p s t Gre
gor X IV . zur H uldigung 1591, nach  M ailand zum  B u n 
desschw ur 1604, t  1607. Seine Söhne sind Nr. 6-9. —
6. J o h a n n  M e l c h io r , L andschre iber zu Beilenz 1609, 
f  1616. —  7. K a s p a r  R o m a n ,  Sp ita lvog t von A ltdorf 
1600-1602, des R a ts , L an d v o g t von M endrisio 1618-
1620 und  1642-1644, L an d e ss ta tth a lte r  1623-1626, 
L an d esh au p tm an n  1625, L an d am m an n  1627 und  1628, 
T agsatzungsbo te  1626-1651, G esandter zur Beschw örung 
des B ündnisses von sechs k a tho l. O rten  m it Herzog 
V iktor A m adeus nach  T urin  1634 ; H a u p tm a n n  und
1621 R itte r  des St. M auritius- u n d  L azarus-O rdens, 
t  2. vi. 1651. —  8. J o h a n n  H e in r ic h , * 1569, des R ats , 
K irchenvog t in  A ltd o rf 1596-1598, R itte r , H au p tm an n  
in französ. D iensten , T agsatzungsgesand ter 1598-1611, 
Z eugherr 1599 u n d  M itglied der R egierung bis zu seinem  
Tode Ju n i  1611. O rganist in  A ltd o rf 1601-1602. —
9. J o h a n n  W il h e l m , des R a ts , R itte r , K irchenvogt 
1606-1608, B au h err der P fa rrk irch e  A ltdorf, L andvogt 
zu Locarno 1604-1606, Z eugherr 1610 u n d  M itglied 
der R egierung, f  ca. 1626. —  10. J o h a n n  H e in r ic h  
E m a n u e l , Sohn von Nr. 6, des R a ts , v e rgab te  seinen 
G rundbesitz  in  B ellinzona zu w o h ltä tig en  u n d  k irch li
chen Zwecken, t  1647 in  R om . —  11. J o h a n n  J a k o b ,

Sohn von  Nr. 7, * 1602, 
L andschreiber zu M endri
sio von  1619 an , H au p tm . 
in französ. D iensten , w ur
de 1627 v. K önig m it einer 
goldenen K e tte  beschenkt, 
wollte in  A ltd o rf ein Chor
h erren stif t errich ten , nach 
L L  m it einem  Fonds von 
90 000 11. Als dieses A ner
b ie ten  n ich t angenom m en 
w urde, ve rg ab te  T. diese 
Sum m e n eb st G rundbesitz  
in M endrisio dem  Spital zu 
M ailand. 1 11.1.1667. — 12. 
H i e r o n y m u s  (II .)  (Job. 
C hristoph), Sohn v. Nr. 7, 
* 1623, K o n v en tu a l von 
M uri, P fa rre r v. H om burg 
1652, dann  S ta tth a lte r  auf 
Schloss K lingenberg , P rior 
in M uri 1658, w urde am
22. v in .  1674 zum  A bt 
von Muri gew ählt, b rach te  

das K loste r zu hoher B lüte , liess es wie die K ir
che m it G em älden u n d  neuen  künstlerischen  A ltären  
zieren, schaffte 5 neue Glocken an  u n d  v e rte id ig te  m it 
K ra f t  u n d  K lugheit die R echte  der A btei, f  9. III.

1684. — 13. F r a n z  (I.) (Jo h an n  K arl H ieronym us), 
* 27. x . 1652, t r a t  1670 ins K loste r F ischingen. T heo
logieprofessor 1677, A rch ivar und  aposto lischer N o ta r 
1680, w urde am  10. in .  1688 zum  A b t gew ählt, k au fte  
fü r das K loste r 1693 die ihm  noch fehlende H älfte  
der G erich tsbarkeit im  T annegger A m t. E rb au e r der 
St. Iddakapollo  (1704-1718), W o h ltä te r der Kapelle 
von B auen, liess au f sein 
goldenes P rieste rju b iläu m  
(1726) einen G edenkduka
ten  schlagen, f  30. IV.
1728. Von ihm  b esitz t die 
K an tonsb ib i, in F ra u e n 
feld einen M anuskrip ten- 
b an d  : Collectarium... —
14. M e in r a d  (I.), * 31. 
v ili . 1696 zu R heinfelden, 
t r a t  1717 ins K loster St.
Blasien. Professor der P h i
losophie in  St. B lasien,
G engenbacli u n d  an  der 
H ochschule zu Salzburg,
P ro p s t zu K lingnau  174Ó- 
1746, dann  in  G untw il, 
schliesslich P rio r und D e
k an  zu St. B lasien u n d  zu 
O berried t, w urde am  28.
IV. 1749 zum  A b t von St.
B lasien gew ählt, fü h rte  
d o rt die B uchdruckerei 
ein. F ö rd erer der W issen
schaft und  der S tiftsschule , veröffentlichte. Aculeata  
refutatio scabiosæ cujusdam  bibliopolæ Norimbergensis 
epistolce contra P . M arquardi Herrgott genealogiam  
Habsburgicam. f  14. x . 1764. —  Freiburger Diözesan- 
archiv 1874, p. 187. — Scriptores Ordinis S. B . in  
Imperio A ustriaco-H ungarico, p. 484. —  Die Fam ilie 
erlosch m it —  15. K a r l  A n t o n , in A ltdorf, * 8. I. 
1741, L andesfürsprecher, des R a ts  1778, K irchenvogt 
von A ltdo rf 1789-1793, S alzd irek tor, t  1804. —  LL .
—  L L H . —  A S  I. —  F. G irard  : N obil. Suisse  I I ,  p. 
92 ; I I I ,  p. 165. — E. F . v . M ülinen : Helvetia sacra 
I, p. 91, 109. —  K. K u h n  : Thurgovia sacra, p. 82.
— M. K iem  : M u ri  I I ,  p. 47. —  C. W irz : A kten  über 
die diplomatischen Beziehungen der römischen K urie zur 
Schweiz 1512-1552. — J . S trick ler : A ktensam m lung  zur  
Schweiz. Beformationsgesch. —  Festgabe zur E rö ffnung  
des hist. M useum s..., p. 33, 48, 121. —  K S B  1867, p. 37.
— Z S K  1912, p. 263 ; 1915, p. 140, 146. —  Gfr. Reg. — 
E. W ym ann  : Schlachtjahrzeit. —  Nbl. von Uri, versch. 
Jah rg än g e  bes. 1909, p.59 ; 1910, p. 31 ; 1913, p. 52 ; 
1914, p. 43 ; 1917, p. 50 ; 1920, p. 63 ; 1924, p. 17. — 
U rner S tam m bücher ; U rner W appenbuch . [ F r .  G i s l e r .]

C. K a n to n  Z ü r ic h , f  Fam ilie  der S ta d t Zürich. — 
H a n s ,  der S te inm etz , von St. Gallen, B ürger 1426. —  
J o h a n n e s ,  Z unftm eiste r 1444-1459, Vogt zu H ottingen  
1451-1458. —- Vergl. L L . —  B ürgerbuch. —  D ürste ier 
G. [ f  F. H e g i  u .  P .  K l æ u i . ]

T R O IL L E T , T R O L L IE T . Fam ilien  der K to. Genf 
W allis und  W aad t.

A. K a n t o n  G e n f .  TROLLIET, TROILLET. I .—  JEAN, 
V itz tum  von G enf 1506-1509, w urde 1506 unentge ltlich  
ins B ürgerrech t aufgenom m en, war ab er v e rh ass t und 
w urde als V itz tu m  durch  Amé Conseil e rsetz t. A udito r 
des fü rstb ischöflichen  R echnungsam tes von Genf 1515, 
1520 ; f  vor 1521. W appen  : in  B lau ein silbernes au f
rech tstehendes Schw ert, beg leite t von 2 silbernen R a u 
ten . —  RC . —  Covelle : L B . —  Galiffe u n d  M androt : 
A rm orial genevois. — Sordet : Diet. ■— J . A. G autier : 
Hist, de Genève. —  F. B onivard  : Chroniques. —  S taats- 
arch. Genf : Ms. D ufour ; Galiffe’s genealogisches Ma
terial.

I I .  —  P i e r r e  w ar beschuld ig t, er habe beabsich tig t, 
zusam m en m it T aravel, L am b ert u n d  J .  B alard  dem 
H erzog E m anuel P h ilib e rt die S ta d t G enf auszuliefern. 
N ach den Prozessen von 1582 u n d  1585 w urde er am 
8. m . 1585 zum  Tode v e ru rte ilt. -— J . A. G au tie r : 
Hist, de Genève. —  RC. [H. G.]

I I I .—  J e a n , * in Genf, E insiedler in B urgund, b a t  den 
R a t (1545) um  eine Predigerstelle , w urde jedoch v. Cal-

Franz  Troger (Nr. 13). 
Nach einem Oelgemälde 

(Hist. Museum, Uri).

Meinrad Troger (Nr. 14). 
Nach einem Oelgemälde 
(Hist. Museum von Uri).
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vin als u n erw ünsch t abgewiesen. E r w urde dann  N otar
u. spielte eine bedeu tende  Rolle neben Ami P errin  in der 
dem  R efo rm ato r feindlichen O ppositionspartei, m achte 
1552 die Angriffe von Bolsec gegen Calvin zu den seini- 
gen, wies au f die «W idersprüche» in Calvins W erk Insti- 
tulio... h in  u . se tzte  die D ok trin  M elanchthons derjenigen 
Calvins gegenüber. A ngesichts des schweren K onflikts 
rief Calvin F are i u n d  V ire t zu Hülfe. N ach 5 M onate 
dauernder D iskussion sprach  sich der R a t fü r die 
D oktrin  Calvins aus. —  J .  A. G autier : Hist, de Genève 
I I I ,  p . 223, 454. —  Am i R oget : Hist, du peuple de 
Genève I I ,  p. 171 ; I I I ,  p. 235. —  Eug. Choisy : La théo
cratie à Genève au temps de C alvin , p. 72, 121. — 
E. D oum ergue : Jean Calvin  V I, p. 162. [Eug. Ch.]

B. K a n t o n  W a a d t .  T r o i l l e t .  Fam ilien in Soigneux 
1311, L ausanne 1500, M artherenges 1536, Rollo 1548, 
llenn iez  1565 und  Dallions 1667. — 1. P i e r r e ,  von 
Bagnes (W allis), in  Rolle 1548. Diese Fam ilie, die im  
18. Ja h rb . erlosch, n an n te  sich d ’Allinges. —  2. C h r i 
s to p h e ,  von Bagnes, L ehrer in L ausanne 1604.— 3. Ma
rie, gen. M a r io ,  1831-1895, Schriftste llerin , verfasste  
Un vieux pays  ; Croquis valaisans ; Silhouettes rom an
des ; Nouvelles silhouettes. D enkm al in Verossaz (Wallis) 
seit 1921. —  P S  1921. [M. R.]

C. K a n t o n  W a l l i s .  T r o i l l e t .  Fam ilie  von Bagnes 
seit dem  14. Ja h rh . —  1. P i e r r e ,  N otar, 1404. —  2. 
P i e r r e ,  K urial des B agnestales 1481. Dieses A m t 
w urde in der Fam ilie erblich. — 3. P i e r r e  A n to in e ,  
Sohn von Nr. 2, N o tar, Meier von M onthey 1524, er
w arb von den M ontheolo die Mct.ralie des B agnestales 
1519, w urde vom  Herzog von Savoyen geadelt. — 4. 
F r a n ç o i s ,  1853-1916, A nw alt, A ppella tionsrichter, 
G rossrat. —  5. M a u r ic e ,  M itglied des S taa tsra tes  seit 
1913, dessen P räsid en t 1916, 1921, 1926, 1930, N a tiona l
ra t  se it 1920, s tan d  an  der Spitze der G ründer der 
landw irtschaftlichen  Schule C hâteauneuf 1923. —
6. F r a n ç o is , C horherr, P rio r der A btei St. Maurice 
1920. —  Arch, von Bagnes und  M onthey. —  M itte ilun
gen der Fam ilie. [Ta.]

T R O I N E X  (K t. Genf, linkes Ufer. S. GLS). Gem. 
und Dorf. A lte N am ensform en : T riun iaeum  ; Trona- 
cum, Trosnay  um  1100 ; Troisnacum  1200. W appen : in 
B lau eine silberne B urg m it drei T ürm en, der m ittle re  
viereckig und  höher als die ändern . Röm ische Villa in 
T roinex la  Ville. Bei T. s tan d  an  der B ossey-Strasse bis 
1877 ein von einem  ausgehaucnen Stein, der 4 F rauen  
darstellte , ü b e rh ö h te r G rabhügel, die « Pierre au x  d a 
mes » g enann t. W ahrschein lich  w aren d am it matres aus 
der gallo-röm ischen Zeit dargeste llt. Im  Tum ulus waren 
4 G räber aus der B ronzezeit oder aus dem  A nfang der 
H a lls ta ttz e it und  d a rü b er neben dem  Stein ein liegender 
M enhir. U nw eit davon, in P ierre-G rand  s tan d  ein 8 m 
hoher M enhir, der h eu te  verschw unden ist. —  1302 
gehörte T. zum  P rio ra t St. V ictor, das d o rt einen T urm  
oder in der N ähe von Troinex-école ein befestigtes H aus 
besass. T. b ildete  eine K irchgem . ; die K irche w ar in 
M arsilion und  gehörte zu St. V ictor. T. w urde 1816 
m it dem  Genfer G ebiet verein ig t und  b ild e t seit 1817 
eine selbständige Gem einde. Das seit 1201 genannte  
R itte rgesch lech t de T roinex lag m it dem  P rio ra t in 
Fehde. — Regeste genevois. —  Salverte  : Notice sur quel
ques monum ents anciens situés dans les environs de Ge
nève. — A. F av re  : Description géol. du C. de Genève. — 
Genava IV , p. 256 ; V II , p. 38. —  A rm orial des Com. 
genevoises. [L. B.]

T R O I S T O R R E N T S  (K t. W allis, Bez. M onthey.
S. GLS). Gem. und Dorf, das zur K astlane i M onthey ge
hörte . Die niedere G erich tsbarkeit w urde vom  M etral 
ausgeüb t. M ilitärisch m ussten  T. und  sein Schloss Per- 
rayaz dem  alten  Schloss in M onthey u n te r  der H err
schaft Savoyens einen bew affneten K rieger fü r die F u rt  
stellen. T. gehörte zum  grossen B anner von M onthey 
u n te r der H errschaft der Oberwalliser. 1786 w urde 
ihm  ein eigener R ich ter gegeben. U n te r dem  neuen 
Regim e bilde te  T. eine Gem einde. 1847 w aren dort 
eidg. T ruppen  e in q u artie rt. K irchlich  gehörte das 
D orf zu Collom bey und  w urde 1268 eine eigene Pfarrei. 
D ie ursprüngliche vergrösserte  K apelle  b ra n n te  um  
1605 n ieder ; eine zweite K irche w urde bis 1702 b en ü tz t
u. dan n  du rch  das je tz ige  G ebäude ersetz t. —  Vergl.

Grem aud I-V III . —  R ivaz. — Ms. von H yacin the  Car- 
rau x  im  G em eindearchiv. —  Archiv, der A btei St. 
Maurice. [Ta.]

T R O L L .  Im  M annesstam m  1931 f ,  seit ca. 1400 b e 
kan n te  Fam ilie der S ta d t W in te rth u r. W appen  : in 
B lau über grünem  D reiberg ru n d e  goldene Schelle, 
üb erh ö h t von zwei goldenen S ternen. — 1. H a n s .  
M etzger, des K leinen R a ts  1577, Spitalm eister 1583. 
f  1590. —  2. J a k o b ,  Sohn von Nr. 1, 1557-1622, Salz
m ann , S tad trich te r  1591, K le in ra t 1606. —  3. H e i n 
r i c h ,  Sohn von Nr. 2, * 1615, S ta d tric h te r  1654, des 
Kl. R a ts  1665, S ta tth a lte r  und Seckeim eister 1672, 
Schultheiss 1673-1682, f  1682. —  LL . —  L L H . — 
Nbl. der Stadtbibliothek W interthur 1919. —  4. J o h a n n  
H e i n r i c h ,  1. v u . 1756-9. v. 1824, Zeichner, Blum en- 
und  L andschaftsm aler, K upferstecher, in D resden, I t a 
lien, Paris (dort durch  die R evolution  vertrieben), 
von 1793 an  in W in te rth u r tä tig , dann wieder in Ita lien  
und  Paris, f  in W in te rth u r. Seine H aup tw erke  sind 
grosse Schw eizerprospekte in  A q u a tin ta  (Schweizer
seen). —  S K L .  —■ N bl. der Künstlerges. Zürich  1825.
—  5. J a k o b ,  17. x i. 1758 - 16. vi. 1819, S tad tsch re iber 
1794, K an to n sra t, Bez.- 
G erich tspräsiden t, Ober
am tm an n . —  6. J o h a n n  
K on rad ,  Neffe von Nr.
4, * 23. v. 1783 in G o tt
lieben, t  7. m . 1858, Leh
re r in W in te rth u r 1806.
Die R eorgan isation  des 
W in te rth u re r Schulwesens 
1819 w ar im  w esentlichen 
sein W erk. L ehrer am  
G ym nasium  fü r klassische 
Sprachen 1820, R ektor 
1820-1834 u n d  1843-1856, 
verf. ausser pädagogischen 
A bhandlungen zahlreiche 
Schriften  zur Gosch, von 
W in te rth u r : Leben unse
rer Schule (1817) ; Gesch. 
der Biirgerbibl. zu  W inter
thur ( W ’thurer Nbl. 1835) ;
Joh. Jak. Sulzer (Nbl.
1836) ; Gesch. der Stacltkir- 
che W interthur (Nbl. 1837- 
1854 und  1858). H au p tw erk  : Gesch. von W interthur 
(8 Bde., 1840-1850). —  A D B .  —  E. F. von M ülinen : 
Prodromus. —  Sonntagspost des Landboten  1886. —
A. Islcr : W interthur in  Wort und Bild. — Sondernum 
m er des Neuen W interthurer Tagblattes, 27. x. 1928.
— K. D ändliker : Zürich  I I I .  — A. K ünzli : W inter
thurer Bürgerbuch. [P. Klæui.]

T R O L L É R .  L uzerner Fam ilien  in L uzern, K nutw il 
und  U m gebung ; u rspr. von S tarrk irch , von wo die 
Fam ilie nach  A arau  (S tadtm ühle) und R orschach zog 
und  1829 die Flühm iih le (Gem. L ittau ) erw arb. — 
G o t t f r i e d ,  1821 - 27. ix . 1899, Postab leger 1849, Be
z irksrich ter 1860, Gr. S ta d tra t  1883, Mitglied der R ü tli
kom m ission 1861-1899. —  S Z G  1900, p. 164. —  V i k 
t o r ,  19. x ii. 1856 - 1. VI. 1926, M itbesitzer des im  Mai 
1886 in  B etrieb  gesetz ten  T rollerschen E le k triz itä ts 
w erkes in  T horenberg  (Gem. L ittau ), des ersten  W ech
selstrom w erkes der Schweiz u n te r  A nw endung von 
T ransform atoren . N ach dem  A nkauf des W erkes durch  
Luzern w urde V ik tor T. Chef des s täd tischen  E lek tri
zitätsw erkes. — Vaterland 1926, Nr. 134, 136. — 
J o s e f ,  von Triengen, G rossrat seit 1911, P räsiden t 
1927. [P. X. W.]

T R O M B E R T  ( T u r u m b e r t ) .  Genfer Fam ilie, die aus 
dem  F rancigny , w ahrsch. aus Ville la G rand stam m t. 
D aneben kom m en vor : —  1. T r o m b e r t ,  Prio r in Sati- 
gny  1257. — 2. G i r o d e t ,  von V illette ; er tö te te  Miet, 
Sohn des Gui Tavel in Moillesulaz 1317. A nlässlich der 
durch  diesen Mord hervorgerufenen W irren  Hessen H u 
gues de la P o ch e tte , L andvog t des Chablais und  K astlan  
von Chillon, und  der K astlan  von Versoix die S tad t 
durch  ihre L eu te  bewachen. — 3. B e r t r a n d ,  H err von 
Les T erreaux  1488, S ta tth a lte r  des V itztum s und K a s t
lan  von l ’Ilo von 1521 an. [G. V.]

Johann  Konrad Troll. 
Nach einer Lithographie  von 

D. Stäbli.
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T R O  IVI P E T T A .  t  Fam ilie  der S ta d t F re ibu rg , deren  

N am e einen au f ein M usik instrum en t bezüglichen Ue- 
b ernam en  b ildete. 1447 w ird P i e r r o  T ro m p e tta  gen. 
F isti, als B ürger von F re ibu rg  erw ähn t. —  1. J a c o b u s ,  
Sohn des V orgen., auch  Tubiceli gen., 1478 in  F re ibu rg  
e ingebürgert, P fa rre r von C ourtion 1454-1478, von M ar
ly  1480-1491, R ek to r der L iebfrauenkirche  in F re ibu rg  
1500, ta len tv o lle r K allig raph , h in terliess die K opie des 
M anuskrip ts Passionale sanctorum  (K an to n sb ib lio th ek  
von Freiburg). Das K lo ste r H au te riv e  e rb te  seinen 
N achlass, f  1503. —  2. P e t e r m a n n u s ,  V erw andter 
von Nr. 1, C isterzienser in H au teriv e  1503, P rio r 1535- 
•1559. —  P au l A ebischer : Sur l ’origine et la formation  
des noms de fam ille, p. 85. —- Alex. D aguet : Notes sur 
le mouvement intellectuel de F ribourg au  X F “ s. (in 
A S H F  I I ) .  —  F u ch s-R aem y  : Chron. frib. —  A. Del- 
lion : Diet. IV , p. 401 ; V I, p. 416 ; V I I I ,  p. 318, 332. — 
Alb. B üchi : Freiburgs Bruch m it (Esterreich (in 
Collectanea frib.). —  F G  V I, p. 188. —■ F. B ru h lh art : 
Étude historique sur la littérature fribourgeoise. —  Alf. 
R aem y : Livre d ’or. —  S taa tsa rch . F reiburg . [G. Cx.] 

T R Ò N C H E T .  B ürgerfam ilie  von L ausanne, die aus 
Egli im  Faucigny  s tam m t. —- P i e r r e ,  V enner und  
B esitzer des H otels Engel, in  die V erschw örung des 
B ürgerm eisters Isb ran d  D aux  verw ickelt, w urde zum  
Tode v e ru rte ilt  u n d  am  11. II. 1589 in  B ern h ingerich te t. 
— M. R eym ond : La conjuration d ’Isbrand D aux  (in 
R H V ).  [M. R.)

T R O N C H I N .  Fam ilie  aus der C ham pagne (F ra n k 
reich), von der zwei Zweige sich in 
Genf niederliessen. W appen : in B lau 
ein goldener A dler, neben  den Fängen 
2 goldene Lilien. —  1. R é m i ,  aus 
T royes, H a u p tm a n n  im  D ienste H ein
richs IV ., K aufm ann  und  K upfer
schm ied, H a b ita n t 1572, B ürger von 
Genf 1579, befehlig te das F estu n g s
w erk bei der A rvebrücke 1589, t  26-/27. 
XI. 1609 im  A lter von 70 Jah ren . 
—  2. T h é o d o r e ,  Sohn von Nr. 1, 

1582 - 19. x i. 1657, P fa rre r  in  G enf seit 1608, D ekan 
der Com pagnie des p a s teu rs  1649-1657, 1632 zum  
Herzog R ohan  nach  G raubünden  abgeordnet, zusam 
m en m it D iodati an  die Synode von D ord rech t 1618- 
1619, an die K onferenzen m it D uræ us 1655. Professor

der hebräischen  Sprache 
an  der A kadem ie 1608- 
1618, der Theologie 1615- 
1656, R ek to r 1610-1615, 
veröffen tlich te  Cotton pla
giaire. E rbe  der H a n d 
schriften  u. P o rtra its  von 
Th. Beza und  von A grippa 
d ’A ubigné. —  Aug. B ou
vier in  Genava 1929. —  
P la tta rd  : Introd. au suppl. 
à l ’Hist. univ. d ’A . d ’A u 
bigné. •— 3. N i c o l a s , B ru
der von Nr. 2, 1602-1651, 
H au p tm an n  in  schw edi
schen D iensten , W u n d arz t 
in G enf ; wegen A posta
sie v e rb an n t 1635. —  L. 
G au tie r : Médecine. —  4. 
J e a n  A n t o i n e , Neffe von 
Nr. 3, a. o. Professor der 
französischen Sprache an 
der A kadem ie von Frane- 
ker (F riesland), 1667 - f  

1688. —  Boeles : F rieslands Hoogeschool, en het R.
A thenaeum  te Franeker. —  S taa tsa rch . G enf : Ms. Th.
D ufour, 20. —  B ib lio thek  des h ist. Vereins : Ms. Eug. 
R itte r , I I  ; L. D ufour - Vernes, IV. —- 5. L o u is , 
Sohn von Nr. 2, 1629-1705, P fa rre r in Lyon 1654-1661, 
in Genf 1662-1705, D ekan der Com pagnie 1698-1705, 
Professor der Theologie an  der A kadem ie 1662-1705, 
R ek to r 1663-1668. — Nouvelles de la république des 
lettres, Mai 1706. —  6. J e a n  T ronchin  du Breuil, 1640 
oder 1641-1721, U renkel von Nr. 1, li ess sich in H olland 
nieder, wo er das R ech t zur H erausgabe der Gazette

française e rh ie lt, die von seinen Söhnen fortgesetzt 
w urde (A m sterdam  1691-1762). E nde des 18. Ja h rb . 
erlosch dieser Zweig. J . T. w ar der H erausgeber der Let
tres sur les matières du temps, die er auch  v e rfasst haben  
soll, pub liz ierte  auch Relation sur la campagne de F la n 
dre u n d  andere  W erke. Verz. bei Q uérard  : La France 
littéraire. —■ Journal des 
1721. —  7. A n t o i n e , Sohn 
von Nr. 5, 1664-1730, Dr. 
ju r .,  A u d ito r 1697, des 
R a ts 1704, Syndic 1715,
1719, e rster Syndic 1723,
1727, S ta tth a lte r  1722,
1726-1729, m it T rem blay  
zusam m en zweim al nach 
T urin  abgeordnet, V erfas
ser von L ’état du gouver
nement présent de la Rép. 
de Genève (1721, neuge
d ru ck t in M D G  X X V ).
—• 8. J e a n , B ruder v. Nr.
7, 1 6 7 2 -5 . m . 1761, A udi
to r  1708, K astlan  von Ju s- 
sy  1713, G enera lp rokura
to r  1718-1723 , des R a ts  
1730-1734, von der Volks
p a rte i abgesetzt. —  9.
P i e r r e  Sohn von Nr. 7,
* 1694, A u d ito r 1731, B ü r
ger von L avigny  1739. —
Livre d ’or des familles vau- 
doises. —  D H V .  —  10. L o u is , B ruder von Nr. 9, 3. ix. 
1697-1756, P fa rre r in Satigny  1725, in Saconnex 1729. 
in Genf 1731, Professor der Theologie an  der A ka
dem ie 1737. —  11. Je a n  R o b e r t , B ruder von Nr. 10, 
1702-1788, B ankier, G enera lpäch ter in  Paris 1762. 
k au fte  1755 fü r V oltaire  die B esitzung Les Délices in 
St. Je a n , welche ihm  1765 von V oltaire zurückgegeben 
w urde. —  12. F r a n ç o i s , B ruder von Nr. 11, 1704-1798. 
A u d ito r 1751, des R a ts  1754-1768 und  1782-1790, legte 
eine G em äldesam m lung an , w ovon 200 S tück  1771 von 
der K aiserin  K a th a rin a  gekauft w urden. E ine zweite 
Sam m lung von 256 N um m ern w urde 1801 bis au f 30 
S tück  v e rk au ft. F reu n d  von  V oltaire, D idero t, Grim m  
usw ., V erfasser von M aria  Stuart (Tragödie) und  Les 
récréations dramatiques (5 
Bde.). —  Q uérard  : F ra n 
ce littéraire.—  E. R ivoire :
B ib i., 991, 2896, 3402. —
H. T ronchin  : Le conseiller 
François T . — 13 .Théo
dore, U renkel von Nr. 2,
* 24. v. 1709 in Genf, f  30. 
x i. 1781 in Paris, be
rü h m te r A rzt, B ürger von 
A m sterdam  1730, Dr. 
m ed. in L eyden 1730, liess 
sich im  gl. J . in  A m ster

dam  n ieder u n d  w urde 
P rä s id en t des Æ rztekol- 
legium s, 1755 H o n o ra r
professor fü r Medizin in 
Genf, gab Vorlesungen 
über A natom ie, siedelte 
sp ä te r nach  Paris über als 
L eib arz t des Herzogs v.
Orléans (1766). Von Am 
ste rd am  aus v e rb re ite te
sich sein R uhm . E r w ar F ö rderer der Im pfung  auf 

dem  K o n tin en t von 1748 an, H ygieniker u n d  P har- 
mokolog. U n te r seinen K ranken  waren Leute jeden 
S tandes, S taa tso b e rh äu p te r, Adelige, W eltm änner. 
S ch riftste ller usw. T. korrespond ierte  m it b e rühm ten  
M edizinern und  w urde M itglied m ehrerer gelehrten  
Gesellschaften, so der Académ ie de chirurgie de Paris 
(1765), der königlichen Gesellschaft von L ondon usw. 
—  L. G au tie r : Médecine. —  Q uérard  : France litté
raire. —  H. T ronchin  : Un médecin du X V I I I e s. 
Th. T . —  N ieuw  Nederlandsch biogr. woordenboek 
(4. Ausg. V). —• A. v . H aller : Bibliotheca anatom. I I .

■vViV v ’)'S ’v,

I fÈ lf e î

L
Théodore  Tronchin (Nr. 2). 

Nach einem Oelgemälde 
(Sammlg. Mail!art).

savants , holländische Ausg.

Antoine Tronchin (Nr. 7). 
Nach einem Gemälde von 

Rober t Gardelle.

Théodore Tronchin  (Nr. 13) 
Nach einem Oelgemälde.
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— Condorcet : Eloge (in Iiis t. de l'Acad. roy. des scien
ces, 1782). —  G rim m  : Corresp. liti., Jan . u n d  Mai 1782. 
—• 14. J e a n  R o b e r t , Sohn von Nr. 8,  1710-1793, in 
Rolle, 1739 u n d  1740 m it M ussard nach T urin  gesandt, 
G encra lp rokurato r 1760, ste llte  S tra fan trag  gegen den 
É m ile  u n d  den Contrat social 1762 (EC  1762 ; A nnales 
J .-J . Rousseau  I I I  u n d  XV ; Schlussfolgerungen in Doc. 
off. sur la condamnation de I’É m ile  et le Contrat social). 
F reund  von M ontesquieu. V erfasser von Lettres de la 
campagne. —  E. R ivoire : Bibi. hist, de Genève au 
X V I I I e s. (in M D  G X X V I). —  Q uérard : France litt.
— 15. J e a n  A r m a n d , Sohn von Nr. 9, 9. iv. 1732-
6. n . 1813, G esandter der R epublik  Genf in  Paris 
■1785-1792. — 16. Charles R i c h a r d , 1763-19. v it. 1835, 
in E v ian , S ta a ts ra t  1814-1821, g ründete  u n d  do tierte  
die E rsparn iskasse  1816, schuf W ohltä tig k c itsan sta lten  
und m ach te  viele Geschenke und  V erm ächtnisse. — 
J. Cougnard : La Caisse d ’épargne. —  L. G autier : 
L’Hôpital général de Genève. —  17. A u g u s t e , Enkel von 
Nr. 13, O berst in preussischen D iensten , S tam m v ate r 
einer deu tschen  Linie, die verm utlich  noch b lü h t. —
18. A rm and  H e n r i  Louis, E nkel von Nr. 15, 1794-1865, 
H au p tm an n  in holländischen D iensten, ei dg. O berstlieu
ten an t der A rtillerie. —  19. H e n r y , E nkel von Nr. 18, 
1853-1924, verfasste  die B iographien von Nr. 12 und
13. Sein Sohn — 20. R o b e r t , * 1883, ist der letz te  
m ännliche Spross in der Schweiz. —  Fam ilienarchiv . — 
Galiffe : Not. gén. I I ,  2. Ausg. u n d  Ms. — Sordet : 
Diet. —  A GS  I I I .  —  France protestante. —  de M onte! : 
Diet. —  L L . —  L L H . —  Ch. Borgeaud : Académie de 
Genève. ■— H. H eyer : Église de Genève. — J. Senebier : 
Hist. litt. —  V. Rossel : Hist. litt. —  Sayous : X V I I I e s. 
à l’étranger. —  J . G renus : Fragm . biogr. et hist. — 
J . P ico t : Hist, de Genève. —  A rch inard  : Les théol. 
du nom de T. (in Bull. hist, du protest, français 1864).
— Gabcrel : Voltaire et les Genevois. —  Des Noires- 
terres : Voltaire aux Délices. — J . Crosnier in Nos an
ciens V III . — S taatsa rch . Genf. [ A n d r é  D u c k e r t . ]

T R O S S I ,  T R O S S E N .  Fam ilie  des K ts. U ri, welche 
urspr. in W assen w ohnte , sich dann  in  A ltdo rf und 
A ttinghausen  niederliess und  im  18. Ja h rh . aussta rb .
— M a r t i n  b au te  die B rücke beim  Pfaffensprung über 
die R euss und  erhie lt 1471 von der Landsgem einde das 
Urner L andrech t. Spätere L an drech tsau fnahm en  : 1496, 
1501, 1546. —  J a k o b , t  bei M arignano 1515. — Die 
P fa rrk irche  W assen w urde von dieser Fam ilie, welche 
m ehrere R a tsm itg lieder stellte, w iederholt beschenkt.
—  L an d leu tenbuch  (S taatsarch iv). — Jah rze itb ü ch er 
von Silenen und  W assen. —  E. W ym ann : Schlacht
jahrzeit, p. 25, 76. — Gfr. 27, p. 268. —  Nbl. von Uri 
1898, p .  8  ; 1911, p .  70. [Fr. G i s l e r . ]

T R O S T B E R G  ( H E R R E N  V O N ) ,  f  Edles Ge
schlecht des K ts. A argau, stam m v erw an d t m it den Her-

Pfähle. —  R u d o l f  (1360-f 1420), D om herr von Chur 
1377, D ekan 1387, C horherr zu Zofingen und  W erd. — 
M ehrere Angehörige des Geschlechts besassen die R itte r 
w ürde ; es erlosch im  15. Jah rh . Der M innesinger v. T. 
(ADD 38) s tam m t aus Tirol und gehört n ich t zu dieser 
Fam ilie. —  Sie b en an n te  sich nach  ih rem  S tam m sitz, 
der T rostbu rg  (heutige Gem. T eufental). Diese ging be
re its M itte des 14. Ja h rh . an die H erren  von Reinach 
über. H ans R udolf von R einach übergab  sie am  18. IV. 
1415 den B ernern , deren offenes H aus sie bleiben sollte. 
Die dam it verbundene  H errschaft um fasste  u. a. die 
n iederen Gerichte in den D örfern T eufental, D ürrenäsch, 
Boniswil, Leutw il und  Zezwil. 1486 kam  sie an  die H er
ren von Hallw yl, die au f der B urg eine K apelle stifte ten . 
1616 durch  K au f an  Brugg, aber Bern zog den K au f 
der H oheitsrech te  wegen an  sich u n d  verk au fte  noch im 
gl. J . die Burg an  m ehrere P riva te . Seither blieb sie in 
P riv a tb esitz  und  zerfiel, w ährend bei ih r vo rburgartige  
B au ten  neueren U rsprungs en ts tan d en  sind. —  W. Merz: 
Burganlagen und Wehrbauten I I - I I I .  —  L L . —  A H S  16.
—  G H S  I I I .  —  Gfr. Reg. — Aargauer Tagblatt 1922, 
Nr. 54. [H. Tr.]

T R O T T E R ,  f  Fam ilie der S ta d t Zürich. H a n s ,  
Bürger 1401. — R u d o l f ,  K üfer, Z unftm eister 1420- 
1430, Vogt zu W ollishofen 1423-1430. —  L L . —  B ürger
buch ; S teuerbücher ; S tad tbücher. — Dok. W aldmann.
—  Gfr. 43, p. 17, 94. [ t  F, H e g i  u . P. Klæui.]

T R O T T E T .  Fam ilien der K te. W aad t und  W allis.
A. K a n t o n  W a a d t .  Fam ilien von É co teaux  (1425), 

Oron und  L a T our de Peilz. —  J e a n  P h i l i p p e ,  1818- 
1862, Theologe, P fa rre r in S tockholm , dann  Im  H aag , 
verf. religiöse Schriften und  Génie des civilisations. — 
de M ontet : Diet. [M. R.]

B. K a n t o n  W a l l i s .  Die Fam ilie zog 1826 von Arbusi- 
gny (Savoyen) nach  M onthey m it J e a n .  Sein E nkel —  
M a u r i c e ,  1877-1930, A dvokat, P räsid en t von M onthey 
1914, G rossrat, P rä sid en t dieser B ehörde 1922. [Ta.]

T R O U I L LA T .  Fam ilie  von P ru n tru t.  — JOSEPH,
1815-1863, Professor am  Collège von P ru n tru t  1836- 
1861, B ib lio thekar 1837-1861, V erw alter des fürstb i- 
schöfi.-basier. A rchivs 1841-1863, Maire von P ru n tru t
1847-1861, R ed ak teu r der Gazette jurassienne, G rossrat, 
veröffentlichte m ehrere W erke ü b er jurassische Ge
schichte, u. a. : M onuments de l’histoire de l ’ancien 
évêché de Bàie (5 Bde.) 1852-1867 ; der le tz te  Bd. wurde 
von V au trey  herausgegeben). —  E. F . von M ülinen : 
Prodromus. [A. Sch.]

T R O V A M A L E  ( T r o v a m a l l i s ) ,  L o r e n z o ,  Vogt des 
L ugancrta ls fü r die Sanseverino 1447. — T h o m a y n u s ,  
Dr. ju r ., ebenso 1444, 1458 u. 1464. —  BStor. 1895. — 
M onitore di Lugano  1922. —  L. B ren tan i : Miscellanea 
Storica. [C. T.]

T R O V I N O .  A lte Fam ilie von Lugano, die urspr. 
Gamardi hiess. —  1. A n n a  G am ardi, Oberin der Hum i- 
lia tinnen  von St. A ntonio von Lugano 1329. —  2. An- 
d r e o l o  Gam ardi, gen. T rovino, wird 1444-1445 als 
U hrm acherm eister in Lugano genann t. — 3. A n t o n i o ,  
maestro da muro 1458-1480, n an n te  sich bald  G am ardi, 
bald  T rovino. -— 4. G i o v a n n i  A n t o n i o ,  Priester, Schul
m eister und U hrm acherm eister, erw. 1531-1560, n an n te  
sich ausschliesslich T. — L. B ren tan i : Miscellanea
Storica.

T R O X L E R  (TrOCHSLER

Schloss Trostburg um  1754. Nach einem Kupfers tich von 
D. Herr liberger.

ren von Liebegg, m it denen es lange gem einsam en Be
sitz h a tte . W appen : in R o t u n te r  goldenem  Schildhaupl 
u rspr. drei, sp ä te r zwei weiss und b lau  geschachte

[C. T.]
T r e c h s l e r , D r e c h s l e r ). 

Luzernische B ürgerfam ilien, die bes. 
in  M ünster, W illisau und  H ildisrieden 
v e rtre te n  und  seit dem  14. Ja h rh . be
k a n n t sind. —  B ircher : Liber vitæ  
(1640). — Gfr. 10 u. 34. —  M. E ste r
m ann  : Stiftsschule, p. 165. — M ünste- 
rer Zeitung  1912, Nr. 14 ; 1914, Nr. 35 ; 
1921, Nr. 12. —  Fof«rfand 1914, Nr. 
92. W appen  der Farn, von M ünster : in 
Blau steigender P feil zwischen zwei 
goldenen S ternen. — 1. u. la  A d a m  

(V ater u. Sohn), A m m änner von M ünster, f  1641 resp.
1685. — Gfr. 34. — 2. Ch r i s t o p h  L a u r e n z , * 17-13, 
L eu tp rieste r in M ünster 1738, P fa rrer und D ekan in 
E schenbach  1745 ; Je su it 1748, f  nach 1761. —  Gfr. 
10, p. 26. — E sten u am i : K apitel Hochdorf, p. 104. 
— 3. I l d e f o n s , 1741-1810, A m m ann von M ünster,

— Mv—
#
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H interg las- und  P o rträ tm a le r , schuf ca. 150 B ildnisse 
in der Galerie b e rü h m ter L uzerner in  der B ürger
b ib lio thek  L uzern . —• J . F . von B a lth asa r : A u fsch rif
ten. —  M. E ste rm an n  : Stiftsschule, p. 183. —  S K L .

—  4. J fg n a z  P a u l  V i 
ta l ,  von M ünster, Dr. 
m ed ., A rzt, Philosoph u. 
Po litiker, * 17. v in .  1780, 
als S tu d e n t in  W ien m it 
B eethoven  b e freundet, 
A rz t in  M ünster 1806, 
Professor am  L yzeum  in 
Luzern  1819-1821, P rä si
d en t der H elvetischen 
Gesellschaft 1822, P ro 
fessor am  G ym nasium  in 
A arau  1823, an  der U n i
v e rs itä t B asel 1830-1831, 
ab g esetz t, dan n  w ieder 
in A arau , Prof. an  der 
U n iv e rsitä t B ern  1834- 
1853, v ie lbeschäftig t m it 
der B undesrevision, feu
riger rad ik a le r Po litiker, 
tro tzd em  Gegner der B a 
dener K onferenzartikel u. 
der K losterau fhebung , 
t  in A arau  6. m . 1866 ; 

verf. 76 S chriften  über M edizin, Pädagogik , Philosophie. 
Theologie, G eschichte u n d  Po litik , u. a. Ueber das 
Leben und  sein Problem  (1806, neu  hgg. von K ern  und 
Bernoulli 1925) ; Blicke in  das Wesen des Menschen 
(1812, neu  hgg. von L auer 1921) ; Luzerns G ym nasium  
and Lyceum  (1823) ; Die Gesamthochschule der Schweiz 
(1830) ; Logik... (1829-1830). —  Vergl. N ekrolog von 
,1. L. Æ b i (1866). — J . G am per : Troxlers Leben und  
Philosophie  (Diss. 1907). —  A. Götz : Troxler als Poli- i 
liker. — G. T obler in  A S  G 1915, p. 190. —  D ierauer V. |
—  H. D om m ann in Gfr. 81, p. 163. —  W. Æ ppli : : 
P. V. Troxler. — E d. K orrod i : Geisteserbe der Schweiz. I
—  5. J o s t , 1827-1893, K irchen- u n d  P o rträ tm a le r . ! 
Schüler D eschw andens u n d  K aulbachs. —  Vaterland \ 
1893, Nr. 106. —  S K L . —  6. V i t a l , 1829-1898, Zeichner 
und  L ithograph . —  S K L .  —  7. P. J o h a n n  B a p t i s t ,
O. S. B. von M ariastein , 1834-1904, Professor, B eichti
ger in Sarnen, A d m in is tra to r in D isentis, P fa rre r in 
St. U rban , M issionär in A m erika, schrieb Die Regel des 
hl. Benedikt (Gfr. 39) ; E xil und A sy l der Klöster M aria
stein und  Rathausen  (1879) ; Trauerrede a u f  B ischof 
Lachat (1886). —  A lb u m  Éngelbergense. — 8. P a u l . 
1841-1904, P o stv e rw alte r in M ünster, schrieb Bourbaki 
und der Uebertritt der französ. Ostarmee in die Schweiz. — 
Luzerner Tagbl. 1904, Nr. 73 und  76. —  9. T h e o d a t , 
le tz te r Sohn von Nr. 4, 1819-1911, Dr. m ed., A rz t in  St. 
Im m er, G rossrat, dann  A rzt in San Carlos in A rgen ti
nien. —  N Z Z  1911, Nr. 337. — M ünsterer Zeitung  1911. 
Nr. 50. — Luz. Tagblatt 1911, Nr. 287. —  A. Götz : 
Ign. P. V. Troxler, p. 20. —  10. G e o r g , * 1867, K u n s t
m aler, schuf zahlreiche K irchengem älde, P lafondfresken 
und A ltarb ilder. —  S K L . —  S Z  GL. —  11. J o s t , * 1872. 
Prof. an  der K antonsschu le  L uzern , R ed ak to r der 
Schweizer Schule, verf. Schweizer Geschichte fü r S eku n 
där- und M ittelschulen  (1920). — S Z G L . —  12. M a r i e , j 
* 1876, L ehrerin  in  L uzern, verf. verschiedene Stücke 
für die K inderbühne, bes. W eihnachtsspiele, sowie J e 
remias (bibl. E rzäh lung , 1921). —  Schwyzerstiibli 1931. 
p. 125. — 13. J o s e p h , * 1877, Prof. und  R ek to r der 
M ittelschule M ünster, verf. Die neuere E ntw icklung  des 
A ltkatholizism us  (1908) ; Die M ittelschule M ünster 1S66- 
1916 ; H erausgeber von Schillers Lied von der Glocke 
in late in . N achdich tungen  (1926). M itarbeiter des 
H B L S . —  S Z G L . [.l. T.]

T R O Y O N .  Fam ilie  in  C heseaux (W aad t) seit dem
16. Ja h rh . — 1. F r é d é r i c  L o u i s , 1815-1866, u rsp rü n g 
lich Theolog, en tdeck te  a u f  dem  v ä te rlich en  G ut Bel- 
Air in Cheseaux G räber aus der B urgunderzeit und 
stud ierte  als einer der ersten  an  H an d  der a rchäolo
gischen U eberreste  die vorgeschichtliche Vergangenheit. 
E uropas. D arüber veröffentlichte  er u. a. : Description 
des tombeaux de B el-A ir  (1841) ; H abitations lacustres de

Ignaz Paul  Vital Troxler.  
Nach einer Li thographie  von 

Bernard Egli. 
(Schweiz. Landesbibi.,  Bern).

la Su isse  (1857) ; H abitations lacustres des temps anciens 
et modernes (1860) ; L ’homme fossile. N ach seinem  Tode 
w urden noch M onum ents de l ’antiquité dans l ’Europe 
barbare herausgegeben. K o n serv a to r des kan to n a len  
A ltertum sm useum s in 
L ausanne  1852, v e rm ach 
te  diesem  seine re ichen 
Sam m lungen. — 2. C h a r 
l e s , * 1. v i i . 1867, h e r
v o rragender Sänger, D i
re k to r  des K o n serv a to 
rium s L ausanne  1927,
P rä s id en t des k an to n a len  
Sängervereins der W aad t, 
t r a t  besonders am  W in
zerfest in  Vivis 1905 h e r
vor. A uch seine G a ttin  
(geb. Bläsi) is t eine sehr ge
sch ä tz te  Sängerin. [M. R.]

T R U B  (K t. B ern, Am ts- 
bez. Signau. S. G L S ).
P farrgcm ., ehem aliges 
K loster. W appen : in Blau 
ein goldenes K reuz ohne 
H a u p t (A ntoniuskreuz). Frédéric Louis Troyon.
U m  1125 g ründete  der Nach einer, ,Photographie .  
Freie T hüring  von L ü t
zelflüh in T. das B enedik tinerk loste r zum  hl. K reuz, 
das wenige Ja h re  dem  K loste r St. B lasien u n te rs te llt 
blieb. Das S tift e rh ie lt Privilegien von den K aisern

Glasgemälde des Klosters Trub, in der Kirche von  Lauperswil, 
gest if te t 1520 von Thür ing  Rust.

L o th a r (1130-1131) und  K onrad  I I I .  (1139), sowie 
von den P äp sten  Innozenz I I .  (1139) u n d  Cölestin I I I .  
(1195). Von den adeligen G eschlechtern des L an 
des frü h  m it G rundbesitz  au sg e sta tte t, besass es viele
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G üter im  E m m en ta l, E n tleb u ch , um  W illisau, im 
O beraargau u n d  selbst am  oberen Bielersee, auch  die 
K irchensätze  von O berburg  (von 1256 an), Langnau 
(1276), Laupersw il (vor 1294), Ilas li bei B urgdorf 
(1427) und  L u th e rn  u n d  e rrich te te  noch 1524 in M ar
bach  eine eigene P farrei. 1152 w urden Mönche von T. 
nach A lt-S t. Jo h a n n  im  Toggenburg gesandt. U n ter 
der A ufsicht von T. s tan d en  endlich die P ropste i W an
gen und  das F rau en k lo s te r R üegsau. Die niedere Ge
rich tsb ark e it des K losters e rstreck te  sich au f das T ru- 
b e rta l, die Gol, R äm isgum m en und  M arbach. Im  Laufe 
der Zeit ging die Schirm - und  sp ä ter auch  die K ast- 
vogtei v . der Fam ilie  des S tifters, den B randis, an  die 
S tad t B ern ü ber, die ih ren  E influss im m er s tä rk e r gel
tend m ach te. D a die Grenze zw. dem  L andgerich t R ahn- 
llüh und  der H errsch aft W olhusen n ich t fest s tand , 
w urde die H oheit ü ber das Gebiet des K losters von Bern 
seinem  L andgerich t R ah n (lü h  zugezählt, von Luzern 
aber seiner H errsch aft W olhusen. Das fü h rte  im  15. 
Ja h rh . zu lang jäh rigen  e rb itte rten  S tre itigkeiten , bis 
endlich 1468 ein Vergleich zustande  kam , bei dem  die 
Grenze endgültig  festgesetz t w urde. 1414 b ra n n te  das 
noch aus Holz gebau te  K loster ab, w urde in  Stein 
neuaufgebau t, b ran n te  ab er 1501 w ieder ab. 1528 w urde 
es von B ern säku larisiert, sein (heroisches) Gebiet der 
Landvogtei T rachselw ald zugewiesen. Der le tz te  A bt 
war T hüring  R u st, nachm als P fa rre r von Laupersw il, 
in dessen K irche er schon 1520 v ier noch heu te  v o rh an 
dene G lasgem älde gestifte t h a tte . Von 1803 an  gehört 
T. zum  O beram t Signau. 1642 w urde die K irche von 
T. e rneuert (K anzel m it reichen In tarsien ), ebenso 1923- 
1926. Das K lostergebäude s te h t teilweise noch. 1594 
w urde die P fa rre i Schangnau von T. ab g etren n t ; bis 
1726 w ar dem  P fa rre r  von T. auch die Seelsorge im  
sog. inneren  Laupersw il v iertel, einem  Teil der späteren  
Gem. T rubschachen , übertrag en . D ieser Teil u n te r
s tan d  dem  C horgericht T. bis zu dessen A ufhebung. 
1890 w urden m it L angnau  angrenzende Gebiete aus
g e tausch t, 1923 andere  an  T rubschachen  übertragen . 
Die im  G LS  erw. N a tu rb rü ck e  is t 1918 eingestürzt. — 
G eburtsreg ister seit 1619, Ehereg. seit 1629, Sterbereg. 
seit 1732. —  Vergl. J . J . Schweizer : Topogr. der... 
A lp  gem. T. (1830). —  A SA  n. F . 16, p. 133. —  C. F. L. 
Löhner : Kirchen. —  Ph . A. v. Segesser : Rechtsgesch. I, 
p. 598. —  J. Im obersteg  : Em m ental, p. 128. —  È T  1877. 
— A H V B  V III , p. 25 ; 114. — B B G  X I, p. 54. — Jos. 
Su ter : H eim atkunde von Marbach. — W. L ädrach  : Das 
Kloster T . und  die Hoheit über das Trubertal (m it weit. 
L it.). —• A. B rackm ann  : Helvetia pontificia. [W. N.] 

T R U B S C H A C H E N  (K t. B ern. Am tsbez. Signau.
S. GLS). Gem. u n d  Pfarrdorf. T. w urde erst 1852 poli
tisch  und  1874 kirchlich selbständig. Es gehörte in 
a lte r Zeit zu Laupersw il, w oher der frühere  Nam e 
« L aupersw ilv iertel » s tam m t. 1531 wurde den Be
w ohnern g e s ta tte t ,  die n äh er gelegenen K irchen von 
Trub und  L angnau  zu besuchen. 1666 w urde dieser 
Beschluss dah in  e rläu te rt, dass die 6 n äh er bei T rub 
gelegenen Höfe zu diesem  kilchhörig, die 6 gegen L ang
nau gelegenen k irchlich  d o rt angeschlossen sein sollten. 
Die e rsten  6 Höfe b ilde ten  von da an  den « inneren 
L aupersw ilviertel » (im engeren Sinn), die 6 letz teren  
den « äusseren  ». 1671 w erden die Leistungen an die 
K irchgem . L angnau  und  T rub  durch R egierungsent
scheid geregelt. Auch ein B eitrag  an  Laupersw il blieb 
w eiter bestehen. 1710 bekam  « Laupersw ilv iertel » eine 
eigene Sch iesstä tte , 1727 w urde eine Helferei T rubscha
chen gegründet, deren B ezirk Teile der C horgerichts
kreise T rub und  L angnau  um fasste. Politisch  gehörte 
das Gebiet zu L angnau , T rub  und  Schangnau. 1727 
w urde auch  das A rm en- und  B urgerrechtsw esen gere
gelt. Von nun  an  ste llte  « Laupersw ilv iertel » eigene H ei
m atscheine aus. Schulgeschichtlich sind die Jah re  1721
u. 1732 von B edeutung  fü r T. ; 1735 b rach te  ein Ver
trag  m it T rub  u n d  L angnau  hierin  O rdnung. Nacli 
zähen V erhandlungen kam  es am  15. m . 1777 zur 
vollständigen T rennung von der M uttergem . Lauperswil. 
Von n u n  an  w urde T. S ch ritt fü r  S ch ritt selbständig, 
bekam  1810 ein eigenes T eilreglem ent, 1825 die Schule 
in O rtbach , kurz  d a rau f die in S teinbach, sah um  1841 
die erste G em eindeversam m lung, und 1852 en ts tan d  die

bürgerliche Gem einde, die 1867 den a lten  N am en 
ablegte und den heu tigen  annahm , 1874 die eigene 
K irchgem . Am  30. x . 1892 weihte T. seine neue K irche 

ein ; 1898 erhielt es einen eigenen 
B egräbnisplatz ; 1911 erfolgte die
A b tre tu n g  der P frunddom äne an  die 
K irchgem . W appen  (seit 23. XII. 1920): 
gete ilt von Gold m it zwei b lauen 
sechsstrahligen S ternen u n d  von B lau 
m it einem  goldenen A ntoniuskreuz. 
1922 w urden Teile der Gem. Langnau 
und T rub m it T. vereinigt. 1925 und 
1928 ste llten  die Bewohner m ehrerer 
Höfe der Kirchgem . T rub das Gesuch 

um  .Anschluss an die K irchgem . T rubschachen, dem 
von dieser am  27. i. 1929 entsprochen w urde. U n w etter : 
Ju n i 1891, Som m er 1910 und  Ju n i 1927 ; B rand im 
Dorfe 1899. — L it. wie zu A rt. T r u b . —  K urz : Ge
schichtliches über die Entw icklung der Gem. T. —  An
tiker : Werden und Wachsen der Kirchgem. T. — S ta a ts 
archiv  und  O rtsarchiv. [F. A.]

T R U C H S E S S .  N ach dem Vorbild des K aisers und 
der F ü rs ten  h a tte n  im  hohen M itte lalter auch die Grafen 
und P rä la ten  ihre H ofäm ter, in  denen bei feierlichen 
A nlässen bestim m te M inisterialen als Truchsessen. 
M arschalken, K äm m erer und Schenken a u ftra ten . Das 
A m t w urde in der Fam ilie erblich, der T itel oft zum 
Fam iliennam en. Der Truchsess (lat. dapifer, franz. 
écuyer tranchant) se tzte  seinem  O berherrn  beim  F e st
m ahl das Essen (truht) vor. [Leisi.]

T R U C H S E S S .  Siehe D i e s s e n h o f e n  u. H o m b r e c h -
TIKON.

T R U C H S E S S E N  V O N  R A P P E R S W I L .  f  Mi
n isteria lengeschlecht der Grafen von H om berg und 
H absburg-L aufenburg  zu R appersw il und B ürgerge
schlecht daselbst. — K o n r a d  (1288-1310), des R ats 
1303-1310. — R u d o l f ,  R itte r, B urgvogt 1335-1336, des 
R a ts  1339-1345. —  UZ. —  ULB. —  S tad ta rch iv  R a p 
perswil. — Gfr. Reg. — M. Schnellm ann : Entstehung  
und A nfänge von Rappersw il, p. 128, 138. [M. Schn.]

T R U C H S E S S E N  V O N  W A L D B U R G .  Urspr. wöl
fische M inisterialen von W aldburg  bei R avensburg , 
von denen m ehrere K onstanzer Bischöfe und vorder- 
österr. B eam te stam m en. Die Fam ilie b lü h t heu te  noch 
als F ü rs ten  in W ürttem berg . W appen : in Gold über ein
an d er drei schreitende, gekrönte , ro tb ezu n g te  schw ar
ze Leoparden. — 1. E b e r h a r d  I I .,  Bischof 1248-1274. 
füh rte  1249-1254 K rieg m it dem st. gall. A bt B erchtold 
von Falkenste in , wobei er selber an der Spitze seiner 
T ruppen  bis H erisau  vo rdrang  ; k au fte  und erneuerte 
1251 die B urg G ottlieben und  versuchte  durch  eine 
daselbst angelegte R heinbrücke den V erkehr von 
K onstanz abzulenken, was ihm  ab er n ich t gelang. F e r
ner erw arb er K lingnau und  Tegerfelden, die Vogteien 
über R heinheim , N eunkirch , Stein a. Rh. und  Bischofs
zell fü r das H ochstift. — 2. J o h a n n ,  L andvog t im  A ar
gau und  T hurgau , b rach te  den Luzernern  in einem 
Treffen bei M eienberg im Jan . 1386 em pfindliche Ver
luste  bei. —  3. O t t o  fiel als B annerherr bei Sem pach 
1386. — 4. O t t o  IV ., Bischof 1474-1491, w urde von 
den E idgenossen gegen den Gegenbischof Ludw ig von 
F reiberg  u n te rs tü tz t, belegte 1475 H ans Lanz von 
Liebenfels m it dem  K irchenbann , weshalb ein F re i
scharenzug aus den inneren K an tonen  nach Liebenfels 
erfolgte. Der S ta d t Bischofszell gab er 1485 ein eigenes 
H ochgericht. —  5. J o h a n n e s  V II., Bischof 1626-1644. 
verlang te  1629 au f G rund des kaiserlichen R estitu tio n s
edik ts die E h egerich tsbarkeit im  T hurgau und fand 
U n te rstü tzu n g  bei den V O rten ; doch w urde die Auf
sicht über die p ro tes tan tisch en  E hen  1632 von der 
T agsatzung  den Zürchern zugesprochen.— M V G  V III . 
p. 26. — Klingenberger Chronik. —  Konstanzer B istum s
chronik (in Freiburger Diözesanarchiv V III , p. 33). — 
Pup . Th. —  D ierauer I. u. I I I .  —  K arl Schönenberger : 
B istum  Konstanz. — J . Vochezer : Gesch. des Hauses 
W aldburg. —  OB G. [ L e i s i . ]

T R U D E L .  I. A lte  Fam ilie der Gem. M ännedorf 
(Zürich), die schon 1454 do rt angesessen ist und sich 
anfangs des 18. Jah rh . auch  nach  dem benachbarten  
U etikon  verpflanzte. Noch früher, seit 1402 kom m t



64 TRÜB TRUCK LI BUND

der N am e, u rsp r. T rader, zu W ädensw il vor. —  Z S tB .
—  [J. F r i c i c . ]  —  H a n s ,  geschw orener R ich te r zu W ä
densw il 1454. Siegel : K reuz a u f  R ing stehend . — 
S ta a tsa rch iv  Zürich. —  [H. H e s s . ]  —  II . Fam ilie  der 
(lem . H om brech tikon . —  D o r o t h e a ,  * 27. x. 1813, 
t  20. ix . 1862 zu M ännedorf, G ründerin  der H e ilan sta lt 
in  M ännedorf (1856). D. T r. besuch te  bis 1840 herren- 
hu tische  V ersam m lungen, n ach h e r darbystische . Als 
Z eitp u n k t ih rer B ekehrung  gab sie das J a h r  1850 an. 
Sie n ah m  gegen geringes E n tg e lt oder g ra tis  K ranke, 
auch  G eisteskranke, bei sich au f und  h a tte  m it G ebet 
u n d  H andauflegung  grosse H eilerfolge. Von einer A n
klage wegen un b efu g ten  A rtznens w urde sie 1861 vom  
O bergericht freigesprochen. 1860 gew ann sie in Sam uel 
Zeller einen H elfer u n d  F o rtse tze r  ihres W erkes. —  
Vergl. Z w ö lf Hausandachten, gehalten  von Ju n g frau
D. T r. (1863). —  S. Zeller : A u s  dem Leben... D. Tr.
—  D. Tr. E in  Lebensbild. —  Ed. R av ro u x  : D. 
Trudel. —  M me V inet : D. Tr. —  Le Chrétien évan- 
géliquemn5. [ H i l d e b r a n d t . ]

T R Ü B .  I. f  Fam ilie  der S ta d t Zürich, die wohl von 
der noch b lühenden  bäuerlichen 
H au p tlin ie  aus B inz-E bm atingen  (Gem. 
M aur) a b s tam m t, sich in der S ta d t 
seit E nde des 14. Ja h rh . nachw eisen 
lässt und  1739 im  M annesstam m , 1760 
im  le tz ten  w eiblichen Sprossen er
losch. W appen : g e te ilt von Schwarz 
u n d  Gold, belegt m it einer schräg 
gestellten  silbernen Pflugschar (W ap
penscheibe von  1511). V arian ten  in 
K. Meyers W appenbuch  (1674) und 

E dlibachs W appenbuch  (1488). — 1. K o n r a d ,  Z unft
m eister der Schuhm acher 1511-1514, • 1519-1524. —  2. 
H e i n r i c h ,  Sohn von  Nr. 1, ebenso 1526-1531, des R ats 
1533-1575, t  1575. —  3. F r i d l i ,  Sohn von Nr. 1, des 
R a ts  1528-1535, K rieg srat nach  der Sch lach t bei K a p 
pel, f  1536. —  4. H e i n r i c h  der jüng ere , 1497-1587, 
Schul theiss am  S ta d tg e rich t 1566-1569, Sp ita lm eiste r
1569-1574, des R a ts  1576-1587. —  5. H e i n r i c h  der 
Jü n g s te , f  1575, gl. J . Z unftm eiste r der Schuhm acher.
— 6. F e l i x , 1543-1594, Sohn von  Nr. 4, D iakon am  
G rossm ünster 1571, P rofessor der h e rb r. Sprache am  
K aro linum , A rch id iakon  1586. —  7. H a n s  F e l i x , 
Sohn von Nr. 6, G oldschm ied, des R a ts  1614-1616 
ü. 1637-1640, S p ita lm eiste r 1624-1634, f  1641. —  8. 
H a n s  H e i n r i c h , 1597-1675, R o tgerber, Z unftm eiste r 
der G erber 1663-1674. —  9. J o h a n n e s , 1598-1675, 
T ischm acher, G an tm eister 1647, des R a ts  1659-1674.
—  10. M e l c h i o r , 1609-1655, Sohn von  Nr. 7, Gold
schm ied, des R a ts  1646-1655, M ünzverw alter 1652. —
11. H e i n r i c h , 1629-1692, Sohn von Nr. 8, A rchidiakon 
am  G rossm ünster 1687. —  12. H a n s  J a k o b , 1636-1703, 
Sohn von Nr. 8, L an d v o g t von K nonau  1694-1700. — 
L L .  —  S K L .  —  D ürste ier G. —  H ofm eistersche T abel
len. — S ta a tsa rch iv  Zürich.

II . Die B auernfam ilie  T. in M aur verzw eigte sich 
in zahlreiche Gem. der Bez. U ster, B ülach, Meilen, 
H orgen und  Zürich, sowie nach  A arau  und  Basel. Der 
Fam ilie T. von  E b m atin g en  s tan d  1493-1607 die Vogtei 
über E b m atin g en  und  D ickenau als L ehen der S ta d t 
Z ürich zu. Zahlreiche T. w aren  U n tervög te . M a r g a r e t a ,  
W itw e des Jo h an n es, t r ä g t  1360 erstm als diesen N a
m en. — J o h a n n e s ,  1849-1907, P fa rre r  in E n n en d a  
(G larus), füh rende  Persön lichkeit au f den G ebieten der 
Schule u n d  der G em einnützigkeit. —  J o s u a ,  von H o r
gen, C hirurg, ein H a u p tan fü h re r des A ufstandes 1804, 
der zum  B ockenkrieg füh rte . —  E inem  in der 2. H älfte  
des 18. Ja h rh . durch  H a n s  J a k o b ,  Schuster im  Schwei
zerregim ent L ochm ann, von W iedikon n ach  H olland 
v erp flanzten  Zweige (T reu b )  e n ts ta m m t u. a .—  M a
r i e  W i l l e m  F r é d é r i c ,  1858-1931 , Professor in  A m 
ste rd am , w ährend  des Krieges H andels-, In d u strie - und 
L an d w irtsch aftsm in is te r, dan n  F in an zm in is te r, seit 
1921 P rä sid e n t des U n te rn eh m erra tes  fü r N iederlän- 
d isch-Ind ien . —  G. K u h n  : Gesch. des Schulwesens der 
Gem. M a u r.—  Pers. M itteilungen von P fa rre r G. K uhn , 
D ekan T rü b  in A ndclfm gen und  M inister T reub . — 
S ta a tsa rch iv  Zürich. [Werner S c h n y d e r . ]

T R Ü B E R .  Fam ilie  der K te . L uzern  u. Zürich.

A. K a n to n  L u z e rn . F am iliennam e des K ts. —
1. K l a u s , U n te rv o g t P e ters  von T orberg  1382. —
2. H e i n r i c h , C horherr zu L uzern  1479, K ustos 1479- 
1505, S tifte r der K aplanei S. H ein rich  im  H of 1500, 
t  1509. —  Gfr. 79. —  3. H a n s , der Schneider, B urger 
von L uzern  1468, In h a b er der Vogtei E b ikon  1470, 
L an d v o g t zu K riens 1481, zu M alters 1485, 1497, zu 
W iggen und  B iiron 1489, zu B iiron 1493, 1495, Ge
san d te r  nach  U ngarn  wegen A nsprachen  1493. — 
v. Segesser : M athias Corvinus. —  Vergl. im  allg. Gfr. 
Reg. [p. x . W.]

B. K a n to n  Z ü ric h , f  R atsfam ilie  der S ta d t Zürich. 
W appen : a ) in Schwarz eine silberne, bezw. goldene 
K anne  ; b) in Silber ein schw arzer Flügel (Siegel v. 
N r. 5). Die Fam ilie  is t von 1252 an  in den R ä ten  v e r
tre ten . -— 1. H e i n r i c h ,  f  vor 1369, Geldwechsler. 
Seckeim eister 1352-1353, 1356-1357, 1359-1361, B apti- 
s ta lra t  der K onstaffel 1352-1367, w ird 1364 von der 
Æ b tissin  B eatrix  m it dem  M ünzschlag b e tra u t. — 
Gfr. 29, p. 296. —  2. K o n r a d ,  Z u nftm eiste r zur Meise 
1351-1358. —  6. F e l i x ,  Sohn von Nr. 1, erw irb t 1388 
B urg u n d  Vogtei B edingen , Lehen von Pfäfers, das 
u n te r  seinem  Sohne F e l i x  im  a lten  Zürichkrieg  w ie
der verloren  gegangen zu sein scheint. —  UZ. — 
Zürcher Stadtbücher. —  Z S tB .  —  M A G Z . — W alter 
F rey  : Beiträge zur Finanzgesch. Zürichs im  M ittelal
ter. —  N otizen  aus dem  N achlass von  Prof. F . Hegi.— 
Gfr. 8i_p. 168. —  D ürste ier G. [Werner S c h n y d e r . ]

T R Ü B L E R .  Fam ilien  der Æ m te r E n tleb u ch , W ild
sau  u n d  L uzern. —  K o n r a d ,  von E n tleb u ch , m usste 
1393 wegen V erra t U rfehde schwören. —  B e a t ,  Schult- 
heiss zu W illisau 1554-1559, 1561-1563, f  1565. —  Gfr. 
R eg.— _ Th. v. L iebenau : Gesch. v. W illisau. [P. X. W.]

T R Ü C K L I B U N D  ( D r u c k l i b u n d ) .  B ündnis der k a 
tho lischen  O rte L uzern, U ri, Schwyz, U nterw alden , 
Zug, k a th . G larus, F re ibu rg  und  Solo thurn , sowie des 
zugew andten  O rtes W allis m it F ran k reich , geschlossen 
am  9. v. 1715 zu Solothurn . E r se tz te  die R eihe der seit 
der R efo rm ation  von beiden K onfessionsparteien , te il
weise m it dem  A usland, geschlossenen sep ara ten  B ü n d 
nisse, die den tie fen  Riss innerha lb  der E idgenossen
schaft im m er noch erw eiterten , fort. D irek te r Anlass 
für die V ertragschliessenden w aren  der A usgang des
2. V ilm ergenkrieges und  die B estim m ungen des A arauer 
F riedens von 1712, die fü r die Sieger ein P räd o m in a t 
geschaffen h a tte n , dem  sich bes. die inneren  O rte zu 
en tw inden  suchten . D er französ. B o tschafter Du Luc, 
der w ährend  des K rieges eine falsche D oppelrolle ge
spielt h a tte , b e n ü tz te  die Gelegenheit, um  die katho l. 
O rte zur E rn eu eru n g  ihres B ündnisses m it F rankreich  
zu bewegen, da  ein V ertrag  m it säm tlichen  O rten dam als 
unm öglich schien. W as dem  V ertrag  eine besondere 
N ote gab, w ar ein geheim er R eversbrief, der den öffent
lichen V ertragsbestim m ungen  beigefügt w urde. D arin 
w urde b estim m t, dass F ran k reich  im  K riegsfall den 
ka tho l. O rten und  W allis au f ih r E rsuchen  zu Hilfe 
kom m en werde. E roberungen  dürfe ab er der K önig 
n ich t behalten , sondern  m üsse sie u n en tge ltlich  den 
K an to n en  überlassen. Zweck sei die W iederherste llung  
der « C atho licitet » in  allem , was die k a th . S tände 
verloren  h a tte n  ; bis zur vollkom m enen R estitu tio n  
werde der K önig die S tände  Zürich und  B ern nie ins 
B ündnis aufnehm en. Die le tz te re  B estim m ung h a tte  
Du Luc ohne Z ustim m ung seines Souveräns aufgenom 
m en. Dieser R eversbrief w urde in eine B lechschachtel 
(T rückli) verschlossen, m it einem  ro tseidenen  B and v e r
bunden , versiegelt und  im  S taa tsa rch iv  zu L uzern  au f
b ew ahrt. Das G eheim abkom m en blieb tro tzd em  nicht 
verborgen und  gab zu p h an tastisch en  G erüchten  über 
den In h a lt  Anlass, die im m er neuen Stoff zu Argwohn 
und  M isstrauen gaben. Die F u rc h t v o r den G eheim arti
keln h ie lt im m erh in  die G egenpartei vor Uebergriffen 
ab. E ine gem einsam e E röffnung des « T rückli » in Ge
genw art der E hren g esan d ten  der bete ilig ten  S tände 
(wie vorgesehen gewesen) fand  nie s ta t t ,  doch w urde 
1798 u n te r  Schonung der Siegel die Pap ierhü lle  der 
Schachtel losgelöst. Säm tliche B estand teile  n eb st dem 
A k ten stü ck  sind noch im  S taa tsa rch iv  L uzern  au fb e
w ah rt. —  A S  I, Bd. V II. 1, p. 1361. — P.J X II , p. 202. 
—  Th. v. L iebenau in A S  G 1896, p. 391. — Ph. A. Se-
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gesser : Rechtsgesch. I I I ,  p. 48. —  J . J . Schollenberger : 
'Gesch. der Schweiz. P o litik  I, p. 433. ■—- Selm a von Len
gefeld : Graf Passionei. —  D ierauer. [Fr. S e g m ü l l e r . ]  

T R Ü L L E R E Y  ( T r ü l l e r e i ,  T r i l l e r o i ) .  A ltes be
d eu tendes Adelsgeschlecht der S täd te  
A arau  und  Schallhausen, das im  A ar
gau , Zürichgau und  Schaffhauser Ge
b ie t grosse B esitzungen h a tte , um  die 
M itte des 16. Ja h rb . aber aussta rb . 
W appen : in Silber eine gestürzte  ro te 
Spitze m it weissem  L ilienstab. — 
1. K u n z m a n n ,  Besitzer der Burg Rore 
zu A arau  1259, erster Schultheiss von 
A arau  (?). —  2. U l m a n  (U lrich), 1299 
erstm als u rk . als Schaffhauserbürger 

bezeug ter S tam m v ate r. —  3. J o h a n n e s ,  Sohn von 
Nr. 2 (?), Schultheiss zu A arau  1309, schein t seinen 
W ohnsitz  u m  1317 nach  Schaffhausen verleg t zu haben.
— 4.-5. V e r e n a  u n d  K a t h a r i n a  w aren um  die M itte 
des 14. Ja h rh . M eisterinnen des K losters St. Agnes in 
Schaffhausen. —  6. J o h a n n e s  (H ans), 1360 « von 
Schaffh. » gen., besass 1361-1383 die B urg W iden bei 
Ossingen, von deren H errschaft er auch das L inden
b la tt-W ap p en  ü b ern ah m . —• W. Merz u. F. Hegi : 
Zürcher Wappenrolle. —  7. J o h a n n e s  (H ans), Sohn von 
Nr. 6, H err zu W iden 1389-1394. ■—■ 8. U l m a n n  (Ulrich), 
in A arau  1398-1412, k eh rte  offenbar nach  dem  Tode 
seines V aters ü b er R heinau  (1426) nach  Schaffhausen 
zurück, wo er eine besondere Linie g ründete  und  in 
eine angesehene Stellung em porstieg. —  9. U lr ic h ,  
Sohn von Nr. 8, Seckeim eister 1455, B ürgerm eister 
1471, F ü h re r der Schaffhauser bei G randson 1476, 
dann wegen Bezug von Miet und  G aben vorübergehend 
en tse tz t, sp ä te r  ab er w ieder an  die Spitze der S ta d t ge
w ählt, als in der ganzen E idgenossenschaft hochange
sehener M ann w iederholt G esandter und  V ertre ter 
Schaffhausens in Prozessen m it Bilgeri von H eudorf, 
gegen Stoffeln, das Reich und  L upfen, im  W ald in an n ’- 
schen A uflauf und  au f T agsatzungen, T eilinhaber des 
Turm es R ore in  A arau  u n d  E rbe von Rossberg, f  1501. 
—■ 10. H a n s ,  Sohn von Nr. 8, S tad tr ich te r  1473, 
Seckeim eister 1483, B ürgerm eister 1489 (?), 1493 und 
Oberpfleger des Spitals bis 1513, A bgeordneter an  viele 
T agsatzungen, w ahrsch. K om m an d an t der Schaffhauser 
auf dem  d ritte n  H egauerzug 1499, T eilinhaber des 
Turm es R ore zu A arau , G erichtsherr von Rüdlingen- 
B uchberg, B enken, L öhningen u. N iederbergen, f  1516.
— 11. G a n c jo lf, Sohn von Nr. 9, Schultheiss zu A arau 
und B esitzer des T urm es Rore, den er 1515 der S tad t 
v e rk au fte , b ische fl.-konstanz. Vogt zu N eunkirch  1502, 
einer der re ichsten  Schaffhauser, Zeugherr 1507, O bherr 
der H errenstube , m it Alex. S tockar F ü h re r der Schaff
hauser au f dem  Pavierzug  1512, des R a ts  1513, sp ä ter 
en tse tz t, gab wegen der G laubensänderung B urgrecht 
und  W ohnsitz  in Schaffh. auf, w urde ca. 1544 L an d 
m ann von Schwyz (?) und  zog dann  nach Luzern, wo er 
1546 das B ürgerrech t erh ielt, ab er schon 1547 als le tz te r 
m ännl. Spross der Fam ilie  sta rb . —  12. C l a r a n n a ,  
A ebtissin der D om inikanerinnen in der kleinen B runn
gasse in  Z ürich 1523. —- US. —  L L . —  J . J . R üeger : 
Chronik. —  Schaffh. Festschriften  (1901). —  G. Schm idt- 
H agnau  er : Adelsgeschlechter aus A araus Vorzeit (in A r- 
govia X II) . —  W. Merz : Burganlagen u. Wehrbauten I, 
p .  12. __— D erselbe : W appenbuch... Aarau. [ S t i e f e l . ]

T R Ü L L I K O N  (K an ton  Z ürich, Bez. Andel fingen.
S. GLS). D orf und  polit. Gem. Trul- 
linchova 858. W appen  (seit 1928) : ge
sp a lten , rech ts von Silber und  R ot 
fünfm al schräggeteilt, links Gold 
(Zürcher Gemeindewappen, Nr. 64). 
E inzelfunde aus der S teinzeit ; k e lti
sches R efugium  au f dem  Risibuck. Im  
M ühlehölzli (H atlebuck) befinden sich 
m ehrere H alls ta tt-G rabhügel. R öm i
sche E inzelfunde. L au t einer U rkunde 
von 858 schenkte  der R estau ra to r des 

K losters R heinau , W olvene, diesem K loster seine Be
sitzungen zu Tr. Die n iedern  Gerichte w urden von den 
Grafen von K iburg  u n d  sp ä ter vom  H ause H absburg- 
(E sterreich als Schirm vögten des K losters verw altet.

Das A ugustinerstift K reuzlingen h a tte  u m  1125 eben
falls schon B esitzungen m it V ogteirechten zu T. und 
gelangte 1556 auch noch in den Besitz der R heinauischen 
Vogtei. 1662 erw arb H einrich  B ürkli die G erichtsherr
schaft vom  S tift zu Lehen. Auch sein Sohn H ans 
H einrich  B., der G eneralfeldm arschall F re iherr von 
H ohenberg , h a tte  die Vogtei bis zu seinem  Tode 1730 
inne. 1695 erbau te  er das sog. « Schloss ». Die hohen 
Gerichte gehörten  bis 1798 zur G rafschaft K iburg. 
W ährend  der H elvetik  w ar T. dem D istrik t Benken, 
w ährend der M ediation dem  Bez. W in te rth u r, nachher 
dem  O beram t Andelfingen zugeteilt. D urch Gesetz 
vom  28. iv. 1878 w urde T ru ttik o n  als eigene polit. Gem. 
von T. abgetrenn t. Die im  M itte lalter erw ähnte Kapelle 
zum hl. K reuz w ar eine Filiale der K irche Laufen. 1528 
erfolgte die Bildung einer eigenen P farrpfründe. N eu
bau  der K irche 1886-1887. Bevölkerung : 1638, 204 
E inw ., 1836, 508 ; 1 9 2 0 ,8 9 1 ; 1930, 823. T a u f-u n d  
E heregister seit 1566, Totenreg. seit 1686 (im S taats- 
arch. Zürich). —  A. Nüscheler : Gotteshäuser. — H. 
K eller : A u s der Gesch. der Pfarrei T . (1928). — E. Egli : 
A ktensam m lung. —  F. Keller in M A G Z  I I I ,  2. A bt., 
p. 13. — J S G U  X V I, p. 68. — N Z Z  1928, Nr. 1336. —
III. Zürch. Chr. 1925, Nr. 35/36. —  Zürcher Volksztg. 
1920, Nr. 8.

Das nach  dem  Dorfe benann te  k iburgische D ienst
m annengeschlecht ist in der 1. H älfte  des 13. Ja h rh . be
zeugt. — 1. H u g o , f  1227. — 2. C h o n ra d u s , miles 1239, 
w urde 1243 von H einrich von K renkingen dem K loster 
R heinau als Geisel gestellt. [ H i l d e b r a n d t . ]

T R Ü L L I N G E R ,  H a r tm a n n , B ürger von Sursee, 
erw arb 1394 das grosse H aus der Herzoge von (E ster
reich zu Sursee. Schultheiss zu W illisau. 1398, U n te r
vogt des S. M ichelsam tes 1412, Schultheiss zu Sursee 
1413. —• Gfr. Reg. —  Th. v. L iebenau : Gesch. von 
W illisau. — H einr. Lud. A ttenhofer : Geschichtl. Denk
würdigkeiten von Sursee. [P. X. W.]

T R Ü M P I .  Fam ilien der K te . G larus u. Zürich.
A. K a n to n  G la ru s . Fam ilie von E nnetbüh ls-E nnen- 

da, G larus, M itlödi, Schw anden (f im  19. Ja h rh .) , einst 
auch  in O bstalden-F ilzbach, von wo ein Zweig nach 
H olland ausw anderte , der do rt nach fortleb t. —• 1. S a
l o m o n , von E nnenda , 1570-1620 ; L andvog t zu W er
denberg 1619. — 2. R u d o l f , von E nnetbüh ls und 
G larus, 1574-1666, L andvogt zu W erdenberg 1637. ■— 
3. K a s p a r , von E nnenda , 1667-1745, L andvogt zu 
W erdenberg  1703. —  4. H e i n r i c h , von Schw anden, ca.
1570-1638, L andvogt zu Sargans 1615, zu Lugano 1622, 
zu U znach 1628, L andam m ann  1636-1638. — 5. J o 
h a n n  R u d o l f , 1653-1734, G larner P ostm eister fü r den 
V erkehr nach Zürich 1683-1734. —  6. F r i d o l i n , Sohn 
von Nr. 5, 1698-1737, gleicherweise Postm eiste r 1734- 
1737. —• 7. E g i d i u s , 21. m . 1768 - 12. II. 1839, Gründer 
der B aum w olldruckerei in den M ettlen bei N etstal. —
8. C h r i s t o p h , 12. x n . 1739 - 31. v ili. 1781, P fa rre r in 
Schw anden, Verfasser einer geschätzten  G larner Chro
nik. —  9. J o h a n n e s , 13. v. 1798 -18 . i. 1861, Dr. m ed., 
R ed ak to r des (Effentl. Anzeigers 1829-1831, K rim inal
gerich tspräsiden t, eidg. K om m issär nach  U ri 1847, 
N a tio n a lra t 1851-1857. —  10. G a b r i e l , 29. m .  1824 - 
20. i x .  1890, Zw irnereibesitzer, Schulpräsiden t von Gla
rus, eidg. Oberst. —  11. B a l t h a s a r , von E nnenda,
12. x .  1865 - 14. VI.  1924, k an to n a ler R atsschreiber, 
M eisterschütze. —  Vergl. LL . —  L L H .  — Ad. Jen n y - 
T rüm py : Handel u. Industrie des Kts. Glarus. — Christ. 
T rüm py : Neuere Glarner Chronik 1774. —- Spälti : 
Gesch. d. Gem. Glarus. — P. T hiirer : Gesch. d. Gem. 
Netstal. —■ Genealogien werke von J . J . Kubly-M üller 
(Mss.). [ t  Nz.]

B. K a n to n  Z ü ric h , j  Fam ilie  der S tad t Zürich. 
Siegel : ein H irschgew eih oder ein schlüsselartiges 
In s tru m en t (Nr. 2). P e t e r ,  von Höngg, Metzger, 
Bürger 1351 ; F r i e d l i ,  von G larus, B ürger 1434. —
1. P e t e r ,  Z unftm eister 1345-1349. —  2. J o h a n n e s ,  
Vogt zu G rüningen, 1353, 1357. —  3. J o h a n n e s ,  
U n te rvog t der H erren  von A arburg  zu G rüningen um  
1370. —  L L . —  B ürgerbuch ; S tad tb ü ch er ; S teuer
bücher. —  Dok. W aldmann, [f F. Hegi u. P. Klæui.]

T R Ü M P L E R .  A lte Fam ilie  von Rüschlikon (Zürich). 
1318 w ird K o n ra d  (f) als B ürger von Zürich erw ähnt.
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H a n s  u n d  R u d o l f  T . ,  aus R üschlikon, gelang ten  1479 
ebenfalls ins zürch. B ürgerrech t. —  B ürgerbuch  I. — 
1591 siedelte  H e i n r i c h  T. n ach  H eslibach bei K üs- 
n a ch t ü b er u n d  w urde S tam m v a te r der n am h aftesten  
V ertre te r des G eschlechtes. —  H a n s  
Ja k o b , 1768 - 1845, G rosskaufm ann in 
G enua, M arseille und  Zürich, nach  dem  
« B rand  von  U ster » B esitzer der Spinne
rei- u n d  W eberei Ob crust er, die sich 
noch im  Besitze seiner N achkom m en 
befindet. B ürger von Z ürich 1812. W ap
pen : in  Silber goldene M ondsichel, ü ber
h ö h t von 3 goldenen S ternen. —  UZ. —
[ H .  B ü h l e r . ]  —  R o b e r t ,  A stronom , U ren 
kel des V orgen., * 2. x . 1886 in Zürich,
Dr. ph il. 1910 in G öttingen, Ingen ieur 
der Schweiz, geodätischen K om m ission 
1911-1915, am  O bserva torium  zu P i t ts 
bu rg  (U. S. A.) 1915, seit 1920 a u f  dem  
M ount H am ilto n  bei San Francisco. Verz. 
seiner W erke in Poggendorff V. —  G o t t 
f r i e d , von K ü sn ach t, * 1889, Chemiker,
Dr. ph il., P riv a td o z en t an  der E. T. II. 
in Zürich, verfasste  eine R eihe von che
m ischen A rbeiten . [E. D.]

T R Ü S S E L .  Fam ilie  von Sum isw ald 
(Bern). —  F r i e d r i c h ,  Dr. ju r ., * 1873,
F ürsprecher, O bergerichtsschreiber 1900,
S ta a tsa n w a lt des M ittellandes 1903,
O berrich ter 1908-1918, P rä s id en t des 
H andelsgerich ts 1915, R e d ak to r des 
E n tw urfes zum  neuen  bern ischen  Zivil
prozessgesetz von 1918, S ta d tra tsp rä s i
d en t 1918-1919, G rossrichter der 2. D i
v ision 1915-1921, O beraud ito r der Schweiz.
A rm ee 1921, Verfasser ju ris t. A b h and lun
gen. —  S Z G L . —  Pers. M itteil. [D. S.]

T R U F F A U L T .  Aus A ulnay  les Jo in  ville (C ham 
pagne) stam m ende Fam ilie , die sich 1663 in  Genf 
e inbürgerte . A us ih r gingen zahlreiche A rch itek ten  he r
vor, u. a. —  C h a r l e s ,  * gegen 1616, f  1688, W erkm eister 
der S ta d t Genf. —  S K L .  —■ Govelle. : L B .  —  S taats- 
arch. Genf. [H. G.]

T R U F F E R .  A lte, im  St. N iko laital (W allis) v e r
b re ite te  Fam ilie , die im  17. u n d  18. Ja h rh . auch  in 
M und vorkam . —  1. C h r i s t i a n ,  K astlan  1553, B anner
he rr von  Brig 1560-1571. —  2. J o h a n n ,  K a stlan  von 
Brig 1635. —  3. C h r i s t i a n ,  von T äsch, D om herr von 
S itten  1626, G rosskan tor 1633, D ekan  von  V aleria 
1638 - t  1639. —  B W  G V II. —■ A rchiv  Valeria. [D. I.] 

T R U F F I N . A lte Fam ilie  von E stav a y e r le Lac 
(F reiburg), die von 1408 an  erw äh n t w ird und  1809 
aussta rb . W appen  : in  Gold eine schw arze H ausm arke 
ü ber grünem  D reiberg. Diese Fam ilie  gab ih rer V a te r
s ta d t zahlreiche B eam te, R ä te , G ouverneure, S ta t t 
h a lte r usw . u n d  —  BATTISTA, 1638-1698, P rio rin  des 
D om inikanerinnenklosters E stav ay er 1692-1695. —  Pli. 
G rangier : A nnales. — H . de V evey : Genealogie
(Ms.). [H. V.]

T R U N G E N  (K t. St. Gallen, Bez. W il, Gem. B ronsch- 
hofen. S. G LS). D orf ; D ruangum  779 ; Truongen  
1337. Die Vogtei w ar im  15. Ja h rh . im  B esitze der Edeln  
von A nd wil. W alte r von  Andwil gab T. 1435 eine 
Öffnung. H ans von Andw il, Vogt zu Bischofszell, 
v e rkaufte  1465 die Vogtei m it dem  Z ehnten  und  dem  
Kelhof zu T. an  die A btei St. Gallen. Die w eitere E n t
w icklung s. im  A rt. S c h n e c k e n b u n d .  — M. G m ür : 
Rechtsquellen I, p. 608. —  U StG  I, p. 82 ; IV , p. 1070. — 
A rt. B r o m s h o f e n .  —  S tiftsarch iv . [J .  M.]

T R U N S  oder T R O N S  (rom. ÏRUN) (K t. G raubün
den, Bez. V orderrhein . S. GLS). Dorf, Gem. und  K irch- 
gem. m it versch. W eilern und  E inzelhöfen. D er ro 
m anische Nam e d rü ck t wohl die Lage der O rtsch aft am  
W ildbache (rom. Drun) aus. Taurento , Tauronto  in 
Tellos T estam en t 766. W appen : der hl. M artin  (K ir
chenpatron ) zu P ferd  ; auch  ein P en tag ram m . 1911, 
1914 u n d  1922 w urden  18 G räber eines eisenzeitlichen 
G rabfeldes freigelegt (ASA 1916). W ie die än d ern  Gem. 
des Bez. V orderrhein  (ausgenom m en Schlans) w ar T. 
im M itte la lter eine der sechs N achbarschaften  (visch-

nauncas) des A bteigebiets u n d  der grossen Talgem einde 
D isentis, welche sich sp ä te r  u n te r  A ufteilung der M ark 
als se lbständige Gem einwesen au llö sten , gerichtlich  

i aber die ursprüngliche E in h e it b ilde ten . A uf T runser

Gebiet stehen  die R uinen  der K losterbu rgen  C arta tscha , 
F ry berg , Phiesel (Passei) u. R inggenberg. D urch  die 
B eschw örung des G rauen B undes 1424 u n te r  dem  
A hornbaum  zu T. w urde der O rt G rü n d u n g sstä tte  dieses 
S taatsgebildes. Im  B undesbrief w ar T. als B undes
residenz auserkoren , u n d  d o rt versam m elten  sich a ll
jäh rlich  zur St. Jö rgenzeit die R a tsb o ten  der G erichts
gem einden zur W ahl dar B undesbeam ten  und  zur 
A bw icklung der übrigen  B undesgeschäfte, auch zur 
A ustragung  von Z iv ilstreitigkeiten , wozu sich die Ver
sam m lung in red u zierte r Zahl als G ericht k o n stitu ie rte  
(Fünfzehner-, sp ä te r  A chtzehnergericht). D er B undes
b rief w urde ursp r. alle zehn Ja h re  beschw oren, sp ä ter 
se ltener, zu le tz t 1778, u n te r  dem  A hornbaum , der erst 
am  28. V I. 1870 von einem  S turm e geknick t w u rde . E in 
aus dem  Sam en des a lten  gezogener, neben diesem  
1867 gepflanzter ju n g er A hornbaum  is t als N achkom m e 
se ither em porgew achsen. Die St. A nnakapelle  daneben  
w urde 1500 g eb au t und  1701, eigens m it einer V orhalle 
zur A nbringung der h istorischen B ilder versehen, neu 
erstellt. K apelle und  V orhalle w urden sowohl bei der 
Z entenarfeier 1824 wie besonders bei der F ü n fh u n d e rt
jah rfe ie r 1924 sam t den B ildern re s tau rie rt (Bild in 
H B L S  I I I ,  p. 669). Die B undesversam m lungen  des 
a lten  G rauen B undes fanden  1424-1798 im  D isentiser 
K losterho f zu T. s ta tt ,  dessen R a tssaa l die W appen  und  
N am en (n ich t ganz vollständig) der L an d rich te r und 
h ist. B ilder schm ücken. E ine le tz te  St. Jö rg en tag u n g  
des G rauen Bundes m it B estellung der a lten  B undes
b eam ten  fand  nach  der A uflösung der M ediationsver
fassung und  der gezw ungenen A bdankung  der K an to n s
regierung von G raubünden  am  2. v. 1814 s ta tt ,  blieb 
aber infolge der noch im  gl. J . angenom m enen K an to n s
verfassung ohne Folgen. 1849 w urde T. Sitz des B ezirks
gerich ts V orderrhein . — A kten  u. P rotokolle  des 
G rauen B undes (S taa tsa rch iv  Chur). — P. A. Vincenz : 
Der Graue B und , Festschrift... 1424-1924. — K arl F ry  : 
Der Trunser A horn  (in B M  1928 u. S. A.).

In  der K irchgem . T. besass E nde des M itte lalters 
die A btei D isentis das K o lla tu rrech t. D er ä lteste  Indul- 
genzbrief der dem  hl. M artin  von Tours gew eihten 
P farrk irche  d a tie rt  von 1272, obschon dieser w eit ä ltere  
K irchenbau ten  vorangingen. Aus genan n ter Zeit

Truns zu Anfang des 19. J ah rh .  Nach einer A qua t in ta  von Ludw. Bleuler 
(Kantonsbibi.  Chur).
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s tam m t der u n tere  Teil des heu tigen  K irch tu rm s, 
w ährend die K irche selber 1659 abgebrochen und  neu 
erstellt w urde. D urch S tiftung  von 1631 erh ie lt die 
P farrk irche einen Frühm esser, fü r welchen die Ge-

Klosterhof in Trims m i t  dem Ratsaal des a lten Grauen Bundes. 
Nach einer Federzeichnung.

meinde das P rä sen ta tio n srech t h a tte . A uf besondere 
V eranlassung erfolgte 1664 der B au der h e rnach  von 
weit her besuch ten  W allfahrtsk irche  M aria L ich t auf 
dem B erg A cladira  nördlich  T. D ort w urde 1690 eine 
rä torom anische B uchdruckerei e rrich te t. 1678 berief die 
F rak tio n  R inggenberg, unbeschadet der P flich ten  
gegenüber der M utterk irche T., einen eigenen Seelsor
ger. —  Bischöfl. A rchiv Chur. —  A rchiv und  K irchen
bücher von T.

Schon frühzeitig  w ar in T. B ergbau im  Gange, dessen 
Betrieb (m it U nterbrechungen) E nde des 15. bis Ende 
des 19. Ja h rh . urk . erwiesen ist. In  der Alp Punteg lias 
befinden sich E isen- u n d  K u p fe rerz lag erstä tten , in den 
Alpen N adels solche von silberhaltigem  Blei. N ach 
Aufhören der B ergbau industrie  e n ts ta n d  in T. 1864 eine 
Schafwollespinnerei und  -Weberei, sp ä ter eine P ap ier
stoffabrik, 1911 eine T uchfabrik . —  A rchiv T runs. — 
P. Placidus a Spescha ; Sein  Leben u. seine Schriften. — 
Neuer Sam m ler I I  u. IV. — A. B odm er-B eder : Die E rz
lagerstätten von Ponteglias (in Neues Jahrbuch f. M inera
logie. Geologie... ; B eilageband X I, 1897). [P. A. V i n c e n z . ]

T R U O G  ( T r u c k ,  T r u e c k ,  T r u o g g ) .  Fam ilien im  
P rä tig au  (G raubünden), B ürger von F ideris (t) , Te
il az ( t) , Schiers und  Grüsch, seit 1810 auch  in Chur. Die 
Familie ta u c h t im  P rä tig au  anfangs des 15. Ja h rh . im 
Gefolge der G rafen von M atsch auf, denen sie aus 
dem  V instchgau nachgezogen w ar. — 1. L i e n h a r d ,  in  
Jenaz, erw irb t 1406 von U lrich dem  Jü n g ern  von M atsch 
den grossen Z ehnten  zu Schiers. —  2. L i e n h a r d ,  
A m m ann des G erichts Castels 1462. —  3. P e t e r ,  
A m m ann desselben Gerichts 1466-1492, siegelt 1471 für 
Castels die B undesurkunde zwischen dem  Obern und 
Z ehngerichtenbund, k au ft von dem  verschu ldeten  Gau
denz von M atsch 1490 M ühle, S tam pfe und  G üter zu 
Luzein, b ü rg t 1492 dem  Grafen fü r 300 fl. bei G raf Jö rg  
von W erdenberg  und  e rh ält d afü r von dem  reichsun
m itte lb a r gew ordenen M atsch das R ech t au f W appen 
und Siegel : in Gold b lauer Flug. —  4. J a k o b ,  1588- 
1678, von Schiers, k äm p ft am  Palm sonn tag  1622 den 
Schiersern vo ran  gegen die Œ sterreicher. — 5. C h r i 
s t e n ,  1589-1669, B ruder von Nr. 4, wird fü r die n ach 
folgenden K äm pfe H au p tm an n  der Schierser. —
6. J a k o b , von Schiers und  Grüsch, 1726-1787, H a u p t
m ann in franz. D iensten. — 7. L i e n h a r d , 18. v. 1760 -
24. IV. 1848, P fa rrer in Thusis 1785-1848, der letz te  
D ekan des O bern B undes, u n te rh ie lt eine besuchte 
U n te rrich tsan s ta lt fü r Theologiestudierende und  son

stige Schüler, a rbeite te  eifrig am  Neuen Sammler und 
ändern  Zeitschriften  m it, schrieb aufs R eform ationsfest 
1819 eine Gesch. der Reformation in  Graubänden, für 
Schüler und  L ehrer 1826 eine Neue Geographie von 
Graubünden. — 8. J a k o b  R u d o l f , von Schiers, Grüsch 
und  Chur, * 15. v i i . 1865, P fa rrer in Tam ins, Luzein und 
Jenaz, D ekan der Synode 1909-1924, M itarbeiter am  
B ündn. Monatsblatt und  H B L S ,  H erausgeber von Die 
B ündner Prädikanten von 1555-1901 (in JH G G  1902) 
und Die Dekane und  Assessoren der Evang.-rät. Synode
1571-1930 (in J H G G  1930). — 9. M a r t i n ,  1875-1928, 
Neffe von Nr. 8, als B egründer zielbew usster Schafzucht 
in der Provinz C hubut vom  A rgentinischen M inisterium  
zum  B erich te rsta tte r darüber e rnann t. —  10. T i n a  
Truog-Saluz, G a ttin  des K aufm . W erner Truog, von 
Schiers, Grüsch und Chur, * 10. XII. 1882, Verfasserin 
von Peider A n d ry  ; Das Erbe ; Der rote Roclc ; Das Lied  ; 
Im  W inkel ; Die vom Turm  u. a ., die m eist G estalten 
ih rer U n terengad iner elterlichen H eim at schildern. — 
Mohr : Dok.-Sam m lung. — Dekan Leonh. Tm ogs Leben , 
von ihm  selbst beschrieben (hgg. v. J . R. Truog). — 
R ein h ard t : 30 Jahre Verlag (1930). —  Fam .-P apiere  im 
Besitz des Verf. —  Archive im  P rä ttig au . [J. R. T.] 

T R U T M A N N .  Siehe TRUTTMANN.
T R U T T I K O N  (K t. Zürich, Bez. Andelfingen. S. 

GLS). D orf und  polit. Gem. in der K irchgem . Trüllikon. 
T ru ttan in ch o v a  858. E in  G rabhügel der H a lls ta tt
periode ; röm . Einzelfunde. W appen  : in R o t eine 
b e b lä tte rte  goldene T raube (Zürcher Gemeindewappen, 
Nr. 118). Der alam annische G rossgrundherr W olvene 
schenkte lau t U rkunde  von 858 seine B esitzungen zu 
Tr. dem  K loster R heinau. 1556- 1798 erscheint das 
A ugustinerstift K reuzlingen als In h ab er der n iedern 
G erich te; es gab sie 1662-1730 den B ürkli zu T rüllikon 
zu Lehen. D urch Gesetz vom  28. IV. 1878 w urde die 
dam alige Zivilgem einde Tr. zur polit. Gem. erhoben. 
E ine dem hl. Oswald geweihte Kapelle bestand  schon 
im  Jah re  1300 ; sie gehörte  zur P farrei Trüllikon. Dieses 
F ilia lverhältn is h a t sich bis in die Gegenw art erhalten. 
Bevölkerung : 1638, 143 Einw. ; 1836, 326 ; 1920, 337 ; 
1930, 296. — H andzeichnungen R. R ahn , Z entralbibi. 
Zürich. — L it. wie zu A rt. TRÜLLIKON. [H ildebrandt.] 

T R U T T M A N N  (urspr. TRUTMANN). Fam iliennam e 
der K te . Schwyz, A argau, Basel, Luzern, Uri u. Zürich. 
Der N am e kom m t vom  ahd. t r ü t  ( trau t, lieb). — 
Gfr. 84, p. 122.

A. K a n to n  S c h w y z . TRUTTMANN, T r u t m a n n .  Eine 
der zahlreichsten  B ürgerfam ilien der 
schwyz. ehem aligen « L andschaft », 
h eu te  des Bez. K üssnacht. W appen : 
in  Schwarz ein g estü rzter Sparren m it 
gold. S tern , der linke Schenkel v. einem 
S tab  gekreuzt (V arianten). Die « Ge- 
nossam e » der T. in « D orf und  Berg » 
lässt sie als alte  M arkgenossen erken
nen, doch is t als H erkunft Luzern  zu 
verm uten . Die genealogische R eihen
folge des Geschlechts is t von dem  um  

1300 zu Im m ensee erscheinenden H e i n i  T. hinweg bis 
au f die G egenw art lückenlos festgestellt. Dessen Enkel 
H a n s  is t 1385 auch  B ürger zu Luzern ; des le tz te m  Sohn 
— 1. H e i n i  erscheint 1444, 1448 u nd  1451 als Am m ann. 
Sein E nkel —  2. H a n s ,  A m m ann 1505-1508, h a tte  
9 Söhne, von denen H e i n i ,  M a r t i  und  K l a u s  1525 vor 
Pav ia  und H a n s  1531 vor K appel blieben (Jahrzeitrodel 
der T ru tm ann). Von den Söhnen K a s p a r ,  H a n s ,  
M e l c h i o r ,  B a l t h a s a r  und  G i l g y  gehen 5 Linien aus, 
von denen eine ausgestorben ist. In  der Linie des H a n s  
(T ru tm ann) ist dessen E nkel — 3. J o h a n n  M e l c h i o r ,  
t  1655, L andsh au p tm an n , ebenso dessen E nkel — 
4. B a r t h o l .  K l e j j e n z  A n t o n ,  1694-1721. Von seinen 
Söhnen ist — 5. J a k o b  C h r i s t o p h ,  1718-1763, A m m ann 
(d. ä) .  Von dessen Söhnen w aren — 6. J o h a n n  P e t e r ,  
1747-1817, L an d sh au p tm an n  ; — 7. K l e m e n z  A n t o n ,  
1746-1769, L andschreiber ; —• 8. J a k o b  C h r i s t o p h .  
d. j ., 1734-1793, A m m ann und  — 9. Josef F ranz  I g n a z ,  
-1752-1821, L andschreiber, in der Folge der bedeu
tendste  R ep räsen tan t des Geschlechts. U n te r seiner 
F üh ru n g  löste K üssnach t 1802 v ertrag lich  den « Sichel- 
zehnten  » vom  G otteshaus St. A ndreas in  Sarnen ab.
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E r schloss am  2. v. 1798, als d ringend erbetene Hilfe von 
Schwyz ausblieb , m it den e inrückenden Franzosen  eine 
K ap itu la tio n  ab , u n d  seinen in ständ igen  B itten  und  
grossen persönlichen O pfern gelang es, als eine in das 
D orf e in reitende P atrou ille  aus dem  H in te rh a lt be
schossen w urde, ein M ann fiel und  die F ranzosen  das 
D orf n iederb rennen  w ollten, dieses Schicksal abzuw en

den u n d  in eine e instün- 
dige P lü n d eru n g  zu m il
dern. D urch  seine M utter 
K la ra  H a u tt  u. seine F rau , 
Caecilia E lisab e th  V erena 
M eyer von  Schauensee, 
h a tte  er enge B eziehun
gen m it L uzern  u n d  den 
d ortigen  F reunden  der hel
ve tischen  S taa tsu m w äl
zung. E r w urde zum  U n 
te r s ta t th a lte r  d. D istrik ts 
A rth  e rn an n t u n d  im  No
v em ber 1798 als helvet. 
K om m issar in das u n 
glückliche N idw alden en t
san d t. Zschokke n en n t ihn 
in  seinen « D enkw ürdigkei
ten  » « einen der besten  
Söhne W ald stä tten s  ». R e
g ie ru n g ss ta tth a lte r  des 
K ts. W a ld s tä tte  1800, hel
ve t. Sena to r 1801, 1802 in 
die No tab e ln v er Sam m 

lung berufen , verliess nach dem  Z usam m enbruch  der 
H e lvetik  die Schweiz und b e trieb  einen G rosshandel in 
W ien, f  daselbst 1821.

Sein N achfolger im  L andsch re ib e ram t w ar sein Neffe
—  10. J a c o b  C h r i s t o p h ,  1779-1830 (1810-1830) ; nach  
dessen Tode —  11. P e t e r  A nton , 1782-1872, Sohn von 
Nr. 8 (1830-1850), h ie rau f dessen Sohn —  12. J o s e f  
P e te r  A n ton , 1820-1902 (1850-1880), schliesslich dessen 
Sohn —  13. Friede. A l o i s ,  * 1855 (1880-1907), seit 1920 
V orsteher der k a n t. S teu erverw altung  in  L uzern , auch 
B ürger von L uzern. —  Jah rze itro d e l der T ru tm an n . — 
P fa rrb ü c h e r .—  F am ilien d o k u m en te .—  [Fried. Al. T r u t 
m a n n . )  —  Aus der L inie B a lth a sa r : —  14. A l o i s ,  * 2. v. 
1835, t  24. v ili . 1919 in Sarnen, B ezirksam m ann von 
K ü ssn ach t 1866-1868, 1870-1872, 1874-1876 u n d  1878- 
1880. Sein Sohn —  15. A l o i s ,  * 10. vi. 1863, Be
zirksam m ann  von K ü ssn ach t 1892-1894, siedelte  1900 
m it seinem  V ater nach  Sarnen über. S ta a tsa rch iv a r v. 
Obw alden 1908-1912, K o n serv a to r des H ist. M useums, 
p ilgerte  1908 n ach  Jerusa lem . E ifriger A n tiq u itä te n 
sam m ler und  B ibliophile, v e rd ien te r L okalh isto riker, 
M itarbe ite r der M H V S , OG, A H S , H B L S ,  A S A , Hist. 
Nbl. Uri usw ., f  6. v u . 1928. —  Gfr. 83. —  OG 1928.
— Monatrosen 1929, Nr. 5. —  Vaterland 1928, Nr. 159.
—  Luzerner Tagblatt 1928, Nr. 162. —  Neue Zürcher 
Nachr. 1928, Nr. 188. [Ed. W. u. R. D.]

B. K a n t o n  A a r g a u .  TrüTT M A N N , ursp r. TRAUT
MANN. E in  Zweig der Fam ilie  T .  aus B erom ünster lebte 
im  14. Ja h rh . zu A arau . W appen  : in Schwarz ein 
goldenes K leeb la ttk reuz . —  U l r i c h ,  B ürger zu A arau  
1312, Schultheiss daselbst zwischen 1329 u. 1340, to t  
1350. —  L L . ■— A rg . V, p. 69, 345. —- Gfr. Reg. —  
W . Merz : W appenbuch... A arau . —  D erselbe : Schult- 
heissen von A arau . [H. Tr.]

C. K a n t o n  B a s e l .  Aus R ufach  im  E isass stam m ende, 
1425 in Basel e ingebürgerte  Fam ilie. —  H a n s ,  t  1518, 
G ew andm ann, R a tsh err  und  O berstzunftm eister, 
Schw iegervater des B asler R eform ationsbürgerm eisters 
A delberg M eyer zum  Pfeil. —  Vergl. L L . —  W B . — 
A H S  1931, p .  185. [C. Ro.]

D. K a n t o n  L u z e r n .  Fam ilie  von M ünster und 
L uzern. —  1. A r n o l d ,  von M ünster, Stiftsoffizial 1289- 
1312, dann in L uzern , f  1316. —  2. M a r q u a r d ,  Sohn 
von Nr. 1, K le in ra t 1318, f  1352. E ine Linie liess sich 
in A arau  nieder. —  Gfr. Reg. —  W . Merz : W appenbuch  
von A arau . —• J . E . K opp : Urkunden  I u n d  I I .  — 
A S  G 1918. —- A rchSG  X X . [P. X. W.]

E. K a n t o n  U ri .  A lteingesessene Fam ilie, welche
schon im  13. Ja h rh . im  Schächental vo rkom m t, von wo

sie sich nach  B ürglen , S ch a ttd o rf, A ltd o rf u n d  See- 
lisberg verzw eigte. W appen  : in Silber 
eine von einem  ro ten  S tern  ü b er
hö h te  ro te  M ajuskel T (V arian te  : 
b laue T raube  m it 2 g rünen B lättern ). 
—  1. J o s t , von B ürglen, des R ats , 
bekleidete bedeutende Gem einde- und 
L andesbeam tungen  ; Fünfzehner-R ich 
te r  1561. —  2. J o h a n n , von B ürglen, 
B ru d er von Nr. 1, des R a ts , L an d 
vog t von L ivinen 1535-1538. —  3. 
J o h a n n  A n t o n , von A ltdorf, 12. 

v i i . 1655 - 10. II . 1716, des R a ts , G esandter zum  
S y n d ik a t 1690 und  1691, L andvog t im  R h ein ta l 
1702-1705. —  4. A n d r e a s , von Seelisbcrg, des R ats , 
R a tsb o te  an  den T agungen in Luzern 1501-1507. —
5. N i k o l a u s ,  von Seelisberg, 1600 - 9. v . 1675, des R ats , 
R a tsb o te  1670, ve rg ab te  der Ju g en d  von Seelisberg den 
sog. « T an zp la tz  » beim  K alcherli und  liess au f seine 
K osten  das schöne eiserne C horg itter fü r die Kapelle 
M aria Sonnenberg anfertigen . —  6. M i c h a e l ,  von 
Seelisberg, 13. v. 1833 - 28. II. 1905, H otelier, b au te  
1855 ein G asthaus zu Sonnenberg und  begann 1875 den 
B au des « G rand H otel Sonnenberg », welches er bis 1900 
leitete . D urch seine T a tk ra f t  en tw ickelte  sich Seelisberg 
zu einem  belieb ten  K ur- u n d  W allfah rtso rt. Von 1856 
an M itglied u n d  P räsid en t im Gem einde-, Schul- und 
K irchenra te . Seelisberg v e rd an k t ihm  u. a. auch  die 
S trasse T reib-Seelisberg-E m m etten . M itglied des L and
ra tes  w ährend  37 Ja h re n  (bis 1904), dessen P räsiden t 
1892 ; M itglied des R egierungsrates 1858-1878, des 
E rziehungsrates von 1888-1896. —- 7. A l o i s ,  von See
lisberg, 19. v. 1876 - 5. XI. 1903, P rie ste r 1900, R ed ak to r 
des Urner Wochenblattes 1901-1903, verf. W ilhelm Teil 
und die Gotthardstrasse (in Pädagogische Blätter 1900, 
H eft 22). Aus dieser Fam ilie gingen 4 W eltgeistliche u. 
viele L an d rä te  u n d  R ich te r hervor. —  LL . —  L L H . — 
Ja h rze itb ü ch e r von B ürglen, Isen th a l, S ch a ttdo rf, See
dorf u n d  Spiringen. —  U rbarien  der P fa rrk irche  A lt
dorf. — F. V. Schm id : Gesch. I I ,  p. 172. —  A S  I. — 
Gfr. Reg. —  A. Gisler : Die Teilfrage. —  M H V S  4. 
—  Urner Wochenblatt 1903, Nr. 45, 46 ; 1905, Nr. 9, 10. 
—• Historisches Nbl. von Uri 1901, p. 24 ; 1908, p. 22 ; 
1909, p .  63 ; 1912, p .  41, 49 ; 1914, p .  44, 56 ; 1917, 
p .  52 ; 1919, p .  71 ; 1924, p .  27 ; 1926, p .  86 ; 1927, 
p .  70. [ F r .  G-i s l e r . )

F. K a n to n  Z ü ric h , f  B ürgerfam ilie der S tad t 
Zürich. E in  Mönch T. von Zürich leb te  um  1120 im 
K loster St. B lasien. H a ns , der B ader, aus W orm s, 
B ürger 1433, w urde der S tiefv a ter von H ans W aldm ann. 
Sein Sohn —  H e n s l y , B ürger 1452, Subprior im 
K loster St. Gallen, f  14. x . 1519. —  Schweiz. M u 
seum  V I, p . 746. —  Dokumente zur Gesch. des Bürgerm.
H . W aldm ann  I ,  I I .  [ f  F .  H e g i  u .  FI. S c h u l t h e s s . ]  

T R Y P H I U S ,  J o h a n n e s ,  la tin is ie rt aus Dreifuss. 
1555-1617, P fa rre r in W aldenburg  1573-1583, D ekan 
1582-1583, P fa rre r  in G elterkinden 1583-1587, H elfer zu 
St. L eonhard  in Basel 1587-1588, P fa rre r zu St. Leon
h a rd  1588-1617, b e k an n t du rch  seine Auszüge aus dem 
w ichtigen T agebuch des P farrers zu St. M artin  in Basel, 
Joh an n es G ast ( f  1552), dessen Original verloren  ist. — 
Vergl. K . Gauss : Basilea reformata  (1929). —  L L .  —  
L L H .  [C. Ro.)

T S C H A G H T L A N .  Fam ilie  der S ta d t B ern im  14. 
und  15. Ja h rh . J e n n i  Schach tlan  von  B urg istein  ist 
1371 B urger zu Bern. P e t e r  T schach tlan , der W eibel zu 
F ru tig en , 1374. —  F R B .  —  N ik la u s  sass 1411 im  Kl. 
R a t zu B ern, H e in z , ebenso 1422.—  B o n c iic lit ,  CG 1451 
bis zu seinem  Tode 1493, K le in ra t 1455, 1464-1467, 
1468-1491 u. 1493, Schultheiss zu B urgdorf 1458, Vogt 
des K losters F rau b ru n n en  1465-1483, B au h err 1475, 
V enner 1469-1471, 1473, T agsatzungsgesand ter 1469- 
1474, f  an  der P est, verfasste  m it H einrich  D ittlinger 
zusam m en eine illu strierte  Chronik (Original in  der 
Z entralb ib l. Zürich), zu der er die B ilder lieferte u n d  die 
in ih rem  ersten  Teil bis 1421 ganz von Ju s tin g e r, im 
ferneren  bis 1470 von der E rzäh lung  des a lten  Z ürich
krieges von H ans F rü n d  und  von der vor 1470 geschrie
benen kleinen C hronik des Diebold Schilling abhängig 
ist. —  A B D . —  S B B  I I . —  S K L .  —  G. T obler : Chro-

Ignaz Trutmann.  
Nach einem Oelgemälde.
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nisten  (in Festschrift Bern  1891). —• A H V B  IV , 4, p. 5 ; 
V I, p. 672 ; V II , p. 63. —  G. S tu d er in  QSG  I. —  A S G  
1895, p. 189. [H. Tr.]

T S C H  A C H T L I  ( T s c h a c h t i ,  T s c h a t i s ) .  t  Fam ilien 
von Fre ibu rg  und  M urten ; w ahr
scheinlich stam m en sie von der F am i
lie Chastel ab , die in der 2. H älfte  des
14. Ja h rb . e rw ähn t w ird und  1434 von 
K aiser S igism und u n te r dem  N am en 
Zschatis geadelt wurde. W appen  : in 
B lau eine silberne, d re itü rm ige Burg 
(V ariante  : in B lau ein goldener Turm ).

I. Zur Fam ilie  von Fre ibu rg  gehört 
—  1. W il h e l m , der 1525 ins P a tr iz ia t 
von F re ibu rg  aufgenom m en wurde. 

O hm gcltner 1525, der Sechzig 1530-1544, H eim licher 
1538, t  1544. —  2. U m b e r t , Sohn von Nr. 1, ins P a tr i
zia t aufgenom m en 1556, L andvog t von M ontagny 1556- 
1562, H eim licher 1562-1563, des Kl. R a ts  1563-1577, 
Venner des A uviertels 1563- 1566, G eschützm eister. 
1567-1573, H au p tm an n  in französischen D iensten 1576, 
Mitglied der St. L u k asb rüderschaft, f  1577. —■ 3. U m
b e r t , w ahrsch. Sohn von Nr. 2, O hm geltner 1589, 
L andvogt von Surpierre 1591-1596. —  Diese Fam ilie 
b lühte in F re ibu rg  noch E nde des 17. Ja h rh .

I I .  Aus der Fam ilie von M urten stam m en  m ehrere 
R a tsh erren  dieser S ta d t im  15. und  16. Ja h rh . Sie besass 
die H errsch aft B ibern und  v e rkaufte  sie 1501 /1502 der 
S tad t B ern u n te r  V orbehalt der Zollfreiheit über die 
Güm m enenb rücke.

I I I .  E ine noch b lühende Fam ilie  T. is t in K erzers ver- 
bü rg ert und w ar do rt schon im  18. Ja h rh . n iedergelas
sen. D am als fü h rte  sie den N am en Tschatis. Aus ih r 
gingen m ehrere N otare  hervor. Zu nennen  ist — 
P i e r r e , N o ta r 1837, O berrich ter 1848-1855, t  1857. 
Die Fam ilie  b esitz t h eu te  noch das Priv ileg  von 1434.

Vergl. L L . —  L L H .  —  A. W eitzel : Répertoire (in 
A S H F  X). —  P. de Z urich : Catalogue (in A F  1919). 
— Alfred d ’A m m an : Lettres d ’armoiries et de noblesse 
(in A L IS  1919). —  C hronik Blanc und  d ’A m m an : A u s 
züge der Besatzungsbücher (im S taa tsa rch . F reiburg). 
—• A rt. Ch a t e l , d u . [G. Cx.]

T S C H Æ P P E R L I  (K t. B aselland, Bez. Arlesheim , 
Gem. Æ sch. S. G LS). B urgruine. D er Nam e s tam m t 
verm utlich  von Tschäpper (D ia lek tausdruck  fü r cha
peau, k leiner H u t). Heb er die Burg is t n ich ts bek an n t, 
als dass sie an  dem  alten , schon zur Zeit des M oustérien, 
der B ronzezeit und  der R öm er (in der N ähe der W alen- 
weg und  der W alenbrunnen) begangenen Passe über 
den Ju rak am m , die P la tte , liegt und  wie die in der Nähe 
angelegten Burgen au f dem  Schalberg, dem  M ünchs
berg und  F ürs ten ste in , im  13. Ja h rh . vom  Bischof bezw. 
seinen M inisterialen zur B efestigung des Blauens und 
seines U eberganges e rb au t w orden ist. Im  E rdbeben  
von Basel 1356 is t sie verm utlich  zerfallen. H eber ihre 
Bew ohner ist ga r n ich ts bek an n t. —  Vergl. Em il Vogt : 
Die spätbronzezeitliche K eram ik der Schweiz und ihre 
Chronologie, p. 6. —  W. Merz : Burgen des S isgaus  I I I ,  
p. 284. [K. G a u s s . 1

T S C H  A G G  E N  Y. Fam ilie  der S ta d t T hun , die sich 
1607 m it P e t e r ,  aus W alliswil, K upferschm ied, des 
R egim ents, einbürgerte . G o t t l i e b  w urde 1731 G ründer 
der N euenburger Linie. —  S a m u e l ,  1657-1733, K am m 
m acher, des R egim ents 1694 des R a ts  1701, H a u p t
m ann, Seckeim eister 1716, V enner 1722. Sein Sohn — 
S a m u e l ,  1686-1757, H au p tm an n  V enner 1750. — A rchiv 
T hun. [C. H.]

Dem  N euenburger Zweig en tstam m en  drei Maler, 
die in Belgien leb ten  : E d m o n d , * 27. m . 1818, t  5. ix . 
1873 in Brüssel ; dessen B ruder Ch a r l e s  Philogène, 
* 16. v. 1825, t  12. vi. 1894 in St. Josse en Noode, u. 
F r é d é r ic  Pierre, Sohn des L etzte ren , 8. v. 1851-1893, 
in Brüssel. B ilder dieser drei K ü nstle r befinden sich 
im N euenburger M useum. —■ S K L .  —  M. Boy de la 
Tour : La gravure neuchâteloise. [L. M.]

T S C H  A M P E N .  A lte f  Fam ilie von N ieder-E rnen 
(W allis). —  1. T h o m a s , erschein t 1377 u n d  1381 als 
S te llv e rtre te r der G räfin Isabella  B landra te  ob Deisch, 
t  vor 1415. —  2. T h o m a s , Meyer von Goms 1446. —
3. M ic h a e l , Meyer von Goms 1464 u n d  1488, Zenden-

h au p tm an n  1469, L and esh au p tm an n  1471 und  1472. —• 
G rem aud. —  F u rre r I I I .  [D. I.]

T S C H  AN.  Fam iliennam e der K te . Bern u. Solothurn. 
E r ist aus der französ. Form  Jean  des Vornam ens 
Johannes en tstanden . —  S. auch T s c h a n n .

A. K a n t o n  B e rn . Die T räger dieses N am ens sind 
heu te  noch in Zuzwil, H orrenbach-B uchen und Sigriswil 
verbürgert, Tschann aber in B eurnevésin und Mont- 
m elon, Tschanen in Æ gerten  und R üm lingen, Tschannen 
in R adelfingen, W ohlen und  O bertal. —■ I. Zu einer 
anfangs des 17. Ja h rh . t  Fam ilie Tschau der S tad t Bern 
gehören —  H a n s ,  L andvog t von Schw arzenburg 1565, 
von L an d sh u t 1571, und — B a r t h o l o m e ,  L andvog t von 
A arberg 1602, f  1605/1607. —  L L . —  Gr. —  II . R u 
d o l f ,  * 1848 in H ilterfingen, L ehrer, sp ä te r Maler in 
M ünchen, dann in G unten, f  1. in .  1919 in  Sigriswil. — 
Vergl. S K L .  —  B und  1919, Nr. 10. —- Berner Woche 
1919. [H. Tr .]

B. K a n t o n  S o l o t h u r n ,  f  Bürgergeschlecht der S tad t 
Solothurn. B ürger wird J o h a n n e s ,  aus der innern  Clus, 
Schuhm acher, 1588. W appen  : in R o t au f grünem  
D reiberg goldene H ausm arke, beseitet von 2 goldenen 
S ternen. — 1. U r s  N i k l a u s ,  1664-1747, Vogt zu Gilgen
berg 1737, N o ta r und  S tad tschreiber. —  2. U ns J o s e f ,  
1719-1763, Sohn von Nr. 1, L andschreiber zu D örnach, 
G rossrat 1753, H au p tm an n  1743, G renadierhauptm ann  
1747, R eg t. M ay, Ingenieur. —  3. F r a n z  G e o r g  N i 
k l a u s  1755- 1805, Sohn von Nr. 2, L andschreiber zu 
D örnach 1778, erhielt 1782 von Jo sef I I . einen A dels
b rief m it B einam en « v . S ternenberg  ». G rossrat 1788, 
G esandter an  den franz. H of 1791, Vogt zu Gösgen 
1792-1798. — Vergl. L L . —  L L H . —  P. P ro t. W irz : 
Bürgergeschlechter. —  G. v. Vivis : Bestallungsbuch. — 
S taa tsa rch iv  S o lo th u rn .—  [ t  v. v .] — N i k l a u s  G e o r g  
K a r l  von Tschann, * 1777, L egationssek re tär bei 
M aillardoz, dann  Schweiz. G esandter in P aris  w äh
rend der M ediation, Schweiz. G eschäftsträger daselbst 
1814 - t  28. XI. 1847. —  Neuer Nekrolog der Deutschen 
1847, p. 725. [D. S.]

T S C H A N N ,  C h r i s t o p h ,  *1 . i. 1786 in B aisthal 
(Soloth.), P riester 1809, V orsteher der W aisenansta lt in 
Solothurn  bis 1815, dann  K ap lan  in O lten, wo er die 
obere Schule ins Leben rief, katho l. P fa rre r in Bern 
1824, g ründete  do rt die ka tho l. M ädchenschule. D om 
h err von Solothurn  1829, f  3. XI. 1854. —- K K Z  1854. — 
P. A. Schm id : Kirchensätze. [H. Tr.]

T S C H A N U F F .  Siehe REMÜS.
T S C H A N Z .  V erbreitete r Fam iliennam e der Am ts- 

bez. K onolfm gen, Signau und  T hun  (Bern). E r ist 
w ahrsch., wie Tschan (s. d.), T schann und  Tschannen 
aus der französ. Form  Jean  des V ornam ens Johannes 
en tstanden . E in  1412 als B urger in  Bern gen. T. füh rte  
als W appen  : in  B lau ein silbernes H ufeisen, überhöh t 
von einem  goldenen H albm ond (B urgerarchiv Thun). — 
F r i e d r i c h ,  von Sigriswil, 11. x il. 1834 - 11. x n . 1903, 
N o ta r in T hun  186Ò-1867, G erich tspräsiden t 1869-1873, 
dann  R eg ie ru n g ss ta tth a lte r von T hun  bis zu seinem 
Tode, G rossrat 1878, V erfassungsrat 1883-1885, als 
Mitglied anderer Behörden vielfach gem einnützig tä tig , 
bes. fü r die A rm en an sta lt U tzigen. — S B B  V. — O t t o ,  
von Sigriswil, 31. i. 1869 - 18. II. 1919, O berm aschinen
ingenieur bei der G enerald irektion  der S. B. B. in Bern 
1906 bis zu seinem  Tode. —  52. B ulletin  der Ges. ehemal. 
Polytechniker. —  S B  1919. [H.  Tr .]

T S C H A P P I N A  ( C e p i n a )  (K t. G raubünden , Bez. 
Heinzenberg, Kreis Thusis. S. GLS). W ie schon der 
Nam e bew eist, rom anischen U rsprungs, w urde T. im
14. Ja h rh . von Sahen he r durch  deutsche W alser besie
delt u n d  germ anisiert. W ie der übrige H einzenberg 
kam  T. von den F re iherren  von Vaz an  die Grafen von 
W erdenberg-Sargans (1338) und  von diesen kaufsweise 
an  die H erren  von R häzüns, fiel dann bei deren A us
sterben  w ieder an die Grafen von W erdenberg-Sargans 
(1458), deren le tz te r, Georg, seine R echte  an  den 
Bischof von Chur verk au fte  (1475). Schon dam als bil
dete T. ein eigenes kleines G ericht m it w eitgehendem  
M itspracherecht bei der B esetzung von A m m ann und  
Gericht. Mit den G erichten Thusis, H einzenberg und  
Sahen b ildete  es das H ochgericht Thusis oder H einzen
berg des G rauen B undes. Zum  H ochgerich t s te llte  T
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3 Geschworene. 1526 verw eigerte  T. m it den ändern  
G erichten  dem  Bischof den G ehorsam  u n d  m ach te  sich 
frei, doch bereits  1528 un terw arfen  sich alle w ieder der 
bischöfl. H errschaft. E nd lich  (1662) v e rp fän d e te  der 
B ischof seine R ech te  den G erichtsgem einden u n d  bewil
lig te  1709 den völligen A uskauf. 1851 m ach te  das 
G ericht T. dem  K reis Thusis P la tz , von  dem  T. eine 
Gem einde w urde. K irchlich gehörte  T. u rsp r. zur G allus
k irche zu P o rte in , bis die St. Theodorskapelle  zur selb
stän d ig en  K irche erhoben w urde (1509) und  1523 auch 
die le tz ten  V erpflich tungen  gegenüber P o rte in  ausge
k au ft w urden. Bald n achher t r a t  T. der R efo rm ation  bei.
K irchenbücher se it 1632 (G eburten  u. Todesfälle) und  
1653 (E hen). Seit A nfang des 19. Ja h rh . is t T. ste ten  
R u tschungen  in die Nolla h in u n te r  ausgesetz t. ■— Vergl.
P . G. P la n ta  : Die currät. Herrschaften. —  E. Cam enisch :
Ref.-Gesch. —  J. C. M uoth : /Emterbücher (in JH G G  
1897). —  P . L iver : Vom Feudalism us zur Demokratie 
(in J H G G  1929). —  J . P . B ener : Beiträge zur bündn.
Volkswirtschaft, H eft I. —  G em eindearchiv-R egesten  
(S taa tsa rch iv ). [ P .  G i l l a r d o n . ]

T S C H A R A N D I .  t  A ltbürgergesch lech t der S tad t 
S o lothurn . B ürger w ird C l a u d i u s ,  aus dem  A osta tal,
K räm er, 1550. L e tz te r : Jo s . F e l i x , F ran ziskaner, 
f  1799. W appen : in B lau eine silberne H ausm arke . —
1. L u d w ig , 1591-1636, G ro ss ra t 1626, D r. u n d  S ta d t -  
p h y s ik u s , t  a n  d e r  P e s t .  —  2. Ch r is t o f , 1611-1691,
B ürgerm eister 1651, V ogt am  L ebern  1653, B auherr 
1666, V ogt zu B uchegg 1672, G u ttä te r  der K ap u zin er
k irche, A rzt. —  3. L u d w ig , 1631-1659, G rossrat 1649,
H au p tm an n  in F rankreich . —  4. C i-i r i s t o f f e l , 1693- 
1759, Vogt zu Gösgen 1730, B ürgerm eister 1737, Vogt 
am  L ebern  1740. —  Vergl. LL . —  G. v. Vivis : Bestal
lungsbuch. —  P. P ro t. W irz : Bürger geschleckter. —
S taa tsa rch iv  So lothurn . [ t  v. V.]

T S C H A R N E R ,  von T S C H A R N E R .  H äu p te rg e 
schlecht von G raubünden  in C hur und  R atsgesch lech t

in Bern. E s s ta m m t u r 
spr. aus dem  Dom leschg, 
wo die Fam ilie noch h eu 
te  zahlreich v e rtre te n  ist.
D er N am e wird urk . zu
erst E nde des 15. Jah rh . 
im  Dom leschg und  in 
Chur erw ähn t. Die si
chere Stam m folge be 
g in n t jedoch  erst anfangs 
des 16. J a h rh .,  wo die T. 
als B ürger in  Chur ge
n a n n t  werden. In  ä lte 
re r  Zeit w ird der Nam e 
auch  Scharner, Tzarner,
Tzscharner u. Zscharner 
geschrieben. Guler und 
A rdüser zählen die T. 
zu den alteingesessenen 
E delleu ten . Die im  D om 

leschg verbliebene Fam ilie  is t vom  17. Ja h rh . an  oft 
in den dortigen  H ochgerich tsäm tern  v e rtre te n  ; be
k a n n t sind H a n s , zu Tomils, A m m ann des H ochge
rich ts O rtenste in  1689-1691 ; J o h a n n , ebenso 1770,
L utzin , ebenso 1769, P au l 1778, J o h a n n  1781, und 
S a y n  R a g e t t , A m m ann des H ochgerichts O rtenstein  
1765, als U rheber des sog. « T om ilserhandels » (s. A rt.
T o m i l s ). Z u  B edeu tung  gelangte die Fam ilie  in  den 
n achstehend  gen an n ten  Linien von Chur u n d  Bern.
W appen : usprüngl. in B lau ein goldenes H auszeichen, 
von E nde des 16. Ja h rh . an  von  einem  silbernen 
K reuzchen ü b e rh ö h t, von der C hurer Linie bis 1558, 
von der B erner Linie bis ca. 1684 g eführt. Seit dem 
A delsbrief von 1558 (s. u n te r  I , Nr. 1) : in  R o t ein 
b lauer, goldbeflügelter u n d  go ldbew ehrter Greif m it 
goldenem  H alsband . Es wird seit 1684 auch von der 
B erner Linie geführt. W appen  der T. von Chur seit 
1629 : s. u n te r  I, Nr. 5.

G em einsam er S tam m v a te r der C hurer u n d  der B er
nerlinie, m it dem  die u rk . nachw eisbare  F ilia tion  b e 
g in n t, is t L u z iu s , 1481-1562, R a tsh err  in  Chur 1529,
Seckeim eister u n d  R echenherr zu Chur 1530. Aus seiner 
ersten  E he (verm utlich  m it E m erith a  v. Salis) s tam m t die

J o hann  B aptis ta  Tscliarner 
_ (Nr. 3).
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C hurer Linie ab. Als eifriger A nhänger der R eform ation  
s tan d  er in nahen  B eziehungen zu Zwingli, durch  den 
er seine zweite G em ahlin, M argare tha, T o ch ter des 
bernischen Schul theissen Ja k o b  v. W atten w y l, gewesene 
K loste rfrau  in Königsfel- 
den, kennen  le rn te  ; von 
ih r s ta m m t die Bernerlinie 
ab. Zwischen 1530 u. 1535 
siedelte er d auernd  nach 
B ern über, wo er 1530 die 
H errsch aft R eichenbach 
erw orben h a tte . —  S B B  I.
—  S G B  IV. —  QS G 24.

I. Ch u r e r  L i n i e . —  1.
J o h a n n , 1510-1569, Sohn 
des Vorgen. (aus e rster 
Ehe), S ta m m v a te r dieser 
L inie, Seckeim eister 1532,
Z u nftm eiste r u n d  Assessor 
am  S ta d tg e rich t 1542,
S ta d tv o g t 1554, B ürger
m eiste r 1556, in H andels
und  Speditionsgeschäften  
tä tig , einer der re ichsten  
C hurer seiner Z eit ; wie 
sein V a ter ein eifriger F ö r
derer der reform . Lehre ; 
e rh ie lt 1558 von K aiser
F erd . I. einen A delsbrief (s. oben).—  2. S i m e o n , 1547- 
1584, Sohn von Nr. 1, Seckeim eister 1569, bischöflicher 
H a u p tm a n n  au f F ü rs ten b u rg  im  V in tschgau  1575, H of
m eiste r des Bischofs B eat à  P o rta  von Chur 1576. —
3. J o h a n n  B a p t i s t a , 1550-1609, B ruder von Nr. 2, 
R a tsh e rr  1574, S tad tsch re ib er 1579, P o d està  zu T i
rano  1587, S ta d tr ic h te r  1592, S ta d tv o g t u n d  P anner- 
h e rr 1593 ; m ehrm als Ge
sa n d te r  an  die E idgenos
sen u n d  an  frem de R egie
ru n g en  u n d  Höfe, so 1590 
an  den H erzog v. Savoyen,
1591 nach  Venedig, 1594 
u n d  1604 nach M ailand,
1595 n ach  L yon und  1599 
zu H e in rich  IV . nach  P a 
ris. Obschon A nhänger der 
re fo rm ierten  L ehre, w ar 
er m it dem  B ischof à  P o r
ta  von Chur b e freu n d e t u.
M itglied der spanischen 
P arte i,w u rd e  deshalb 1607 
vom  Ilan zer S tra fg erich t 
zu einer schw eren Geld
stra fe  v e ru rte ilt. —  4.
H a n s , 1554-1602, B ruder 
von Nr. 3, Seckeim eister 
1575, Z u nftm eiste r 1588, 
t r a t  in französische K riegs
dienste, wo er 1593-1596 
eine K om p. im  R egim ent G allati fü h rte . S p ä ter O berst.
—  5. J o h a n n , 1593-1659, Sohn von Nr. 3, G erich ts
schreiber 1 619, S tad tsch re ib er 1622, H au p tm an n  1625, 
nach h er O berstl. u n te r  dem  M arquis de Cceuvres im 
Veltlin, R a tsh e rr  1637, O berstlt. im  Reg. Jen a tsch

1638, K o m m an d an t der F estung  Chia- 
v enna  1639, S ta d tv o g t 1640, B ü rg er
m eister 1643 ; m it vielen G esandt
schaften  b e tra u t,  u. a. zu K aiser F e r
d inand  I I .,  wo er 1629 m it seinem  
B ruder D avid eine A delsbestätigung  
m it W appenverbesserung  erhie lt : ge- 
v ie rte t, 1 in Gold ein schw arzer ge
k rö n te r  A dler m it einem  goldenen, 
sechsstrahligen S tern  au f der B rust, 
2 u. 3 in R o t der b laue Greif, wie oben, 

aber gek rö n t, 4 in B lau ein ro te r  u. ein silberner S p ar
ren  übereinander, beg le ite t von 3 (2, 1) goldenen R in 
gen. Als F reu n d  und  P arte ig än g er von Jen a tsch  te ilte  T. 
in der k ritischen  Zeit 1637 dessen D oppelstellung zwi
schen R ohan  u n d  den Œ sterreichern . —  Salis : D enk
würdigkeiten, Ausg. 1858, p. 272 f., 276, 294. —  6. D a-

Jo h an n  Tscharner  (Nr. 5). 
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viD, 1604-1651, Sohn von Nr. 3, w urde B ürger in Maien
feld, f  als O berstlt. in venezianischen D iensten  in Can- 
dia ; en tk am  1620 m it Je n a tsch  u. än d ern  dem  V eltli
nerm ord durch  F lu ch t in  die Berge. — Sprecher : 
Unruhen, Ausg. Moor 1856, p. 150. —  7. J o h a n n  
R a f d i s ta ,  1670-1734, U renkel von Nr. 5, bis 1696 in 
französischen D iensten , P o d està  zu T irano 1703, L an d 
vogt zu M aienfeld 1711, S tad tam m an n  1719, S ta d t
rich ter 1720, B ürgerm eister 1721, B undspräsiden t des 
G otteshausbundes 1721, 1723, 1724 u. 1726, einer der 
G esandten nach  M ailand zur E rneuerung  des M ailänder- 
K ap itu la tes  1726 ; einer der F ü h re r der Österreich. 
P a rte i und  e rb itte r te r  Gegner der von der Fam ilie Salis 
geführten  französischen P a rte i. In  seinem  K am pf gegen 
die A ufnahm e der Fam ilie  v. Salis ins B ürgerrech t von 
Chur, den er fü h rte , um  einen w eitern  Zuwachs dieses 
Einflusses zu verh indern , gelang es seinen Gegnern, 
ihn zu d iskred itieren  u n d  bei den Z ünften  in U ngnade 
zu bringen, sodass er seiner A em ter und  W ürden  en t
se tz t wurde. K urz vo r seinem  Tode wurde er indes
sen reh ab ilitie rt. —  8. R u d o l f , 1705-1743, Sohn von 
Nr. 7, in  französ., sp ä te r in österr. D iensten, t  als 
kaiserl. O berstlt. im  Treffen von Campo Santo. —  9. 
J o h a n n  B a p t i s t a , 1722-1806, Enkel v. Nr. 7, R a tsh err 
1756, B ürgerm eister 1765, B u n d e ss ta tth a lte r  1768. B un

desp räsiden t 1769, 1770, 
1771, 1778, 1779 und
1784. — L L H . —  10. J o 
h a n n  l i a p t i s l a ,  1751- 
1835, Sohn von Nr. 9. 
Z unftm eiste r 1772, Podes
tà  zu T irano 1775, O berst
zunftm eiste r 1782, L an d 
v og t zu M aienfeld 1783, 
S ta d tr ic h te r  1787, S ta d t
v o g t 1788, B ürgerm eister 
1793, B undspräsid . 1795, 
kurze  Zeit helvet. Regie
ru n g ss ta tth a lte r  des K ts. 
B ern 1799 ; g ründete  1786, 
m angels höherer L ehran 
s ta lten  in  B ünden, u n ter 
L eitung  des bekann ten  
Prof. N esem ann eine P ri
vatschu le  in  Jen ins, die 
er 1793 nach  dem  Schloss 
R eichenau verlegte u. wei
te r  au sbau te . H ier w ar es, 
wo w ährend seines Asyls 

in der Schweiz Louis P h ilipp , Herzog von C hartres und 
nachm aliger K önig von F rankreich , u n te r  dem Nam en 
M. C habot als S p rach lehrer tä tig  w ar und  wo H einrich 
Zschoklte, ein F reund  T scharners, von 1797 bis zur 
A ufhebung der A n s ta lt (H erb st 1798) als M itdirektor 
und L ehrer w irkte. In  den heftigen  P arte ikäm pfen  
zwischen der österreichischen (aris tokratischen) und 
der französischen (dem okratischen oder pa trio tischen) 
P a rte i im  le tz ten  Ja h rze h n t des 18. Ja h rh . s tan d  T. 
m it m assgebendem  Einfluss au f Seite der le tz tem . Mit 
Energie verw endete  er sich, vergeblich, gegen die 
A b trennung  der U n te rtan en lan d e  und  t r a t  m it E n t
schiedenheit fü r den Anschluss an  die E idgenossen
schaft ein. Die österr. P a rte i gew ann vorübergehend 
die O berhand, w eshalb die F ü h re r der « P a tr io te n  », 
u n ter ihnen  auch T., das L and  verliessen und  bei den 
E idgenossen eine Z uflucht such ten , von denen sie 1798 
ins helvetische B ürgerrech t aufgenom m en w urden. 
N ach seiner R ückkehr nach Chur (1800) w idm ete sich T. 
p riv a ten  h ist. S tudien . — A D B  38. — 11. J o h a n n  
B a p t i s t a , 1779-1857, Sohn von Nr. 10, K anzle id irek tor 
der S ta d t Chur, P rä sid en t des K antonsk rim inalgerich ts, 
S tad tv o g t, B ürgerm eister u n d  B undspräsiden t. — 12. 
J o h a n n  F r i e d r i c h ,  1780-1844, B ruder von Nr. 11, 
O berzunftm eister 1811, S ta d tr ic h te r  u. S tad tv o g t 1812, 
B ürgerm eister und  B u n dspräsiden t 1816, 1819 u. 1821, 
G esandter an  die T agsatzung  1814, 1820 u. 1831, M it
glied der Teilungskom m ission fü r Basel 1833; t r a t  
schon als M itglied der H andelskom m ission (1808) für 
eine gründliche N euordnung  des Strassen- und  Spedi
tionswesens ein. Seine politische L aufbahn  fiel in die

sturm bew egte Zeit, als nach  dem  Sturze N apoleons 
eine s ta rke  reak tionäre  P a rte i 1813 die frühere  Ver
fassung w iederherstellen wollte, wogegen T. m it gleich
gesinnten  Freunden  fü r eine den v e rän d erten  V erhält
nissen angepasste Verfassung e in tra t. E in bleibendes 
V erdienst erw arb sich T. als einer der tä tig s ten  Förderer 
der S trassenbau ten  über den B ernhard in  und  über den 
Splügen. H aup tsäch lich  seinen B em ühungen is t auch 
zu verdanken , dass die T rennung beider Basel zu einer 
befriedigenden Lösung g eführt w urde ; die U n iv ersitä t 
der S tad t Basel e rn ann te  ihn  zum D octor iuris. Seiner 
jah rzeh n te lan g en  T ätigkeit in den B ehörden der S tad t 
Chur sind eine Reihe von grundsätzlichen N euerungen 
und  einschneidenden Ver
besserungen, insbesondere 
im  Gerichts- und  Polizei
wesen, sowie im  Schul- 
und Arm enwesen zu v e r
danken. W ährend  vielen 
Ja h ren  w ar er im  N eben
am te  zeitweise L ehrer der 
deutschen Sprache, der 
Philosophie und  R hetorik , 
sp ä te r des vaterländ ischen  
S taa ts- und P riv a trech ts  
an  der K antonsschule.
Verfasser einer A nzahl P u 
b likationen  (Verz. in A D B  
38, p. 710), sowie einer 
Reihe von A bhandlungen 
über Religion, Philoso
phie, R ech t, Po litik  und 
Landesgeschichte, teilw ei
se verz. bei V. v. P la n ta  :
Joh. Friedrich v. Tschar
ners Leben und W irken.
—• 13. P e t e r  C o n r a d i n ,
1786-1841, B ruder v. Nr. 11, ei dg. O berstlt., Verfasser 
von W anderungen durch die Rhät. A lpen  (1829-1830, 
anonym ), M itarbeiter von Der K t. Graubünden (i n 
Gemälde der Schweiz, 1838). —• 14. J o h a n n  K a r l ,  
1812-1879, Sohn von Nr. 13, Offizier im  neapolit. 
Schw eizerregim ent, nach  seiner R ückkehr nach Chur 
R ech tsan w alt und  Jo u rn a lis t, In h ab er einer Reihe 
städ tisch e r A em ter, C hef-R edaktor des B und  1850- 
1875. —  A D B  38. —  15. J o h a n n  B a p t i s t a ,  1815-1879, 
Sohn von Nr. i l ,  K anzle id irek to r des S tandes G rau
bünden , S tän d era t, H au p tm an n . —  16. E m a n u e l ,
1848-1918, Enkel von Nr. 12, A rch itek t, u rspr. in W ien 
tä tig , von 1879 an in Chur, fü h rte  do rt eine Reihe von 
grossen B auten  aus, w irkte auch  in versch. städ tischen  
Behörden. —  17. J o h a n n  F r i e d r i c h ,  1852-1918, B ru 
der von Nr. 16, In s tru k to r  der Schweiz. A rtillerie 1877, 
M itglied von offiziellen Missionen in G eschützangele
genheiten  nach  F rankreich , E ngland  und D eutschland, 
O berst der A rtillerie 1895, A rtilleriechef der G o tth a rd 
besa tzung  1895-1907 und S te llv e rtre te r des K om m an
dan ten , Sektionschef fü r den T errito ria ld ienst in  der 
G eneralstabsab te ilung  1907 bis zu seinem  Tode. ■— 
Bund  1918, Nr. 234. —  18. E d u a r d ,  * 1861, Sohn von 
Nr. 15, F o rs tin spek to r, G eniehauptm ann , gew. D irektor 
der « H espa » H olzeinkaufsstelle der Schweiz. Papier- 
und  P ap iers to ff-F abrikan ten  in  Luzern. —  19. E d u a r d  
F r i e d r i c h ,  * 1865, Enkel von Nr. 11, O berstlt. der 
K avallerie , G utsbesitzer au f Schloss O rtenstein  im  Dom- 
leschg. —  Vergl. im  allg. S tam m buch  der Fam ilie 
v. T .. (Ms. seit 1784 nachgeführt). —  L L . —  L L H .  — 
Sam m lung  rhät. Geschlechter. — S G B  I und  IV . — 
Conr. v . Moor : Gesch. von Currätien. — J .  A. v. Spre
cher : Gesch. der R epublik  der drei Bünde im  IS . Jahrh.

N icht zu der Churerlinie, ab er doch zur bündn . 
Fam ilie gehört —  J o h a n n ,  * 1886, K u nstm aler, 1908 in 
M ünchen als Schüler von Holosy, 1910-1914 in Paris, 
seit 1915 in  Zürich niedergelassen. B ilder u. a. in den 
Museen von Zürich, Chur, Basel und  Bern. —  Tscharner 
par G. Charensol, E d itions Le Triangle  (Paris). [H. v.  A.]

II. B e r n e r  L i n i e .  W appen  und  S tam m v a te r : s. oben. 
Das Geschlecht fü h rte  in B ern schon vor dem Churer 
A delsbrief von 1558 den Ju n k e rtite l, von 1651 an das 
P rä d ik a t « edelfest », seit 1844 das A delspräd ika t

Johann  B apt is ta  von Tscharner 
(Nr. 10).
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« von », nachdem  der Ju n k e rtite l  ausser G ebrauch ge
kom m en war. Die B erner L inie besass u. a. die H err
sch aften  R eichenbach , Schönegg, B rem garten  und  
K eh rsa tz , sowie zahlreiche L an d g ü ter : Jennershaus , 
L ohn bei K ehrsa tz  (1700-1873), H unziken , R o th au s bei 
B ern (von 1780 an), I ttig e n , B ru n n ad ern  (heute E lfenau 
bei B ern), B üm pliz, W egm ühle, die Schlossgüter Am- 
soldingen und  R üm ligen, sowie W aldried  und  V erm ont 
bei B ern, endüch R eb g ü te r am  Bielersee und  in der 
W aad t, und  besitz t h eu te  noch neben den Schlossdom ä
nen  Am soldingen u n d  R üm ligen u. a. die L an d g ü ter 
Güm ligen und M orillon bei B ern, das R eb g u t Vallon bei 
B urier (W aad t), die ehem alige Schlossdom äne T alcy  in 
F rankreich , sowie die Alpen H in term än igen  u. Schw ar
zenberg im  D iem tig ta l und  R inderberg  bei Zweisim 
m en. Die T. sassen in B ern von 1564 an  u n u n terb rochen  
im  R a t der CG, von 1583 an  fast fo rtw ährend  im  
K leinen R a t. Die m eisten  w idm eten  sich dem  S ta a ts 
d ienst, viele t r a te n  in frem de K riegsdienste. Z u n ftan 
gehörigkeit : P fiste rn . —  1. D a v i d , 1536-1611, Sohn 
des Lucius obgen., CG 1564, L andvog t zu Echallens 
1570, zu B aden 1583, zu Y verdon 1585, im  Kl. R a t 
1583 und  1592, A bgeordneter Berns zur B undeserneuer
ung nach  So lo thurn  1576-1577, T agsatzungsgesandter
1591-1601, u. a. H err zu Schönegg, h a tte  von drei 
F rauen  23 K inder. —  A. v. Tillier : Gesch. Bern  I I I  u. IV.
— S B B  I I . —  2.  D a v i d , 1563-1612, 1. Sohn von Nr. 1, 
Grossweibel 1603, L andvog t zu Morges 1606, w urde 
1612 u n te r der A nklage der E rp ressung  und  hochver
rä te risch er U m triebe  zu Bern en th a u p te t. —  S B B  I I .
— 3. H a n s  R u d o l f , 1572-1642, 2. Sohn von Nr. 1, 
D eutschordensvogt in K öniz 1601,gem einsam er S tam m 
v a te r  der h eu te  noch b lühenden  L inien und  Æ ste  der 
Fam ilie. —  A. Sam uel’sche Lin ie. —  4. S a m u e l , 1606- 
1670, 1. Sohn von Nr. 3, D eutschordensvogt in Köniz 
1642. —  5. S a m u e l , 1642-1705, Sohn des Vorgen., 
Grossweibel 1690, L andvogt zu A arw angen 1683. —
6. A b r a h a m , 1649-1714, B ruder von Nr. 5, Grossweibel 
1687, H ofm eister zu Königsfelden 1692, K le in ra t 1706, 
Sa lzd irek tor 1713, M itglied w ichtiger G esandtschaften , 
V ertre te r Berns im  T oggenburger H andel 1712, K o rn 
herr, M itglied des K riegsrates und  des D irek torium s für 
den K an d erdurchstich . —  7. H a n s  R u d o l f , 1671-1738, 
E nkel von Nr. 4, Offizier in französischen D iensten, 
O hm geldner 1717, L andvog t zu Sum isw ald 1719, zu 
Oberhofen 1733, bern . O berst. —  8. S i g m u n d , 1675- 
1744, B ruder des V orgen., Offizier in franz. D iensten 
1701-1726, L an d v o g t zu K öniz 1738. —  9. S a m u e l , 
1675-1752, Sohn von Nr. 5, Schultheiss des Æ usseren 
S tandes, Schaffner des In terlakenhauses 1728, O berst

der L andm iliz. —  10. S a 
m u e l , 1670-1740, Sohn 
von Nr. 6, Offizier in H ol
land , K om m issär in E ng
land  zur V erw altung der 
d o rt angelegten  bernisch. 
S taatsge lder 1722, L an d 
vog t zu Lenzburg  1733, 
erw arb das L an d g u t Lohn 
in K ehrsa tz . —  11. A b r a 
h a m , 1671-1714 , Sohn 
v. Nr. 6, Offizier in F ra n k 
reich, dann  in  H olland, 
O berst 1712. —  12. D a 
n i e l , 1675-1712, 3. Sohn 
von Nr. 6, bern. O berst
qu artie rm eis te r 1712, f  in 
der Schlacht bei Vilmer- 
gen. E p itap h  in der K ir
che von Lenzburg. —  13. 
S a n u ic l ,  1716-1800, Sohn 
von Nr. 7, Offizier in H ol
lan d , v . 1738 an  K a p itä n 

lieu ten an t im  R egt. D iesbach im  P iem ont, m achte  u. a. 
im  österr. E rbfolgekrieg 1742 die Belagerung v. M odena 
und M irandola und  die Schlacht von C am posanto (1743) 
m it, 1744 die Schlacht von P ierrelong, 1746 die Belage
rung  u. E roberung  von Savona, 1747 die B elagerung von 
Genua, e rneuerte  1750 in B ern die R eg im en tskap itu la
tion . CG 1755, fü h rte  1756 die V erhandlungen zwischen

P iem ont u n d  der B erner Salzkam m er. O berstinhaber des 
B erner R egim ents in P iem o n t 1760, B rigadier 1771, 
G enera llieu tenan t 1774, General der In fan te rie  1786, 
verliess im  gl. J . den sard in ischen D ienst. L andvog t 
nach  R om ainm ötier 1795 ; h in terliess zahlreiche Mss. 
über T ak tik , M ilitärverw altung , A usbildung der M ann
schaft und  der Offiziere, sowie eine Sam m lung von 
Schlach tp länen  F riedrichs I I . und  von B efestigungsan
lagen (je tz t im  A rchiv des eidg. G eneralstabes). —
14. L u d w i g  V i n z e n z , 1722-1793, B ruder des Vorgen., 
Offizier in sardin ischen D iensten  bis 1761 (H a u p t
m ann), L andvog t n ach  L ausanne 1769, O berstlieu tenan t 
der L andm iliz, e rb au te  den L andsitz  B ru n n ad ern  (spä
te re  E lfenau). —  15. S a m u e l , 1707-1765, Sohn von 
Nr. 10, L an d v o g t zu W angen 1756. —  16. A b r a h a m , 
1710-1776, 2. Sohn von Nr. 10, Offizier in H olland, 
O berst 1768. —  17. J o h a n n  R u d o l f , 1717 - 1789, 
B ruder der V orgen., L andvog t zu In te rlak e n  1762, 
K le in ra t 1773, V enner 1776, 1780 u. 1788. —  18. 
A b r a h a m  A h a s v e r ö s , 1711-1767, Sohn von Nr. 11, 
L andvog t in T rachselw ald  1751, O berstlt. des em m ental. 
R egim ents 1763. —■ 19. L u d w i g  S a m u e l , 1740-1798, 
Sohn von Nr. 15, L an d v o g t zu B uchsee 1780, O berst
lieu ten an t 1787. —  20. B e a t  E m a n u e l , 1743-1805, 
B ruder des Vorgen., L an d v o g t zu Signau 1794. —  21. 
B e a t  E m a n u e l  R u d o l f , 1752-1806 Sohn von Nr. 17, 
L andvog t zu Vivis 1794. —  22. A b r a h a m  A l b r e c h t  
L u d w i g , 1742-1822, Sohn von Nr. 18, L andvog t zu 
Avouches 1782, K astlan  zu F ru tig en  1795, G rossrat 
1803, O b eram tm ann  zu F ru tig en , A ppella tionsrich ter 
1805 - 1808, S tad tsäckelm eiste r in  Bern 1810-1814 ; 
O berst des R egim ents Sim m ental. —  23. B e a t  J a k o b , 
1743-1816, B ruder des V orgen., L an d v o g t zu St. 
Jo h an n sen  1786, O berst des R egts. E m m enta l 1786, 
M itglied des K riegsrates 1796, A bgeordneter zu den 
V erhandlungen m it General B rune 1798 und  M itglied 
der provisorischen Regierung. — 24. R u d o l f , 1744- 
1811, B ruder des V orgen., Offizier der ho lländ . Schwei
zergarde 1761, B esitzer des Schlosses B rem garten  bei 
Bern. —  25. B e r n h a r d  F r i e d r i c h , 1754-1827, B ruder 
des V orgen., O berb ib lio thekar 1786. — 26. B e a t  G a 
b r i e l , 1758-1842, Sohn von Nr. 13, Jäg e rh a u p tm a n n  
1784, K o m m an d an t der 6. Scharfschützenkom pagnie 
(O berland) 1794, zeichnete sich m it dieser am  5. m . 
1798 bei N euenegg aus. G rossra t 1803-1831. —  E. 
B ähler : Die letzten Tage des alten Bern... 1798. — K arl 
M üller : Die letzten Tage des alten Bern. —  B adertscher : 
Die M ärztage... 1798. —  Gedenkblatt « Neuenegg » des 
Berner Tagblatt (1898). — 27. B e a t  L u d w i g , 1801- 
1873, E nkel von Nr. 13, Offizier in  preussischen D ien
sten , G rossrat 1850-1854, erw arb 1842 die ehem alige 
P ropste i Am soldingen. —  28. B e a t  F r i e d r i c h , 1791- 
1854, Sohn von Nr. 20, Professor der P h y sik , leh rte  
1824-1835 in D eutsch land  (Baden). G rossra t 1831, P ro 
fessor der Physik  an der H ochschule B ern 1836-1841. 
verfasste  ein Handbuch der Experim entalphysik. — 
29. Sam uel Mor. Alb. L u d w i g , 18. v u . 1853 - 25. v in . 
1927, 2. Sohn von Nr. 27, Dr. ju r. pub i. 1873, A ttaché  
und S ek re tä r der Schweiz. G esandtschaft in W ien 1875- 
1877, G rossrat 1878-1890, H au p tm an n  i. G eneralstab  
1883, O berst des Genie 1898, von 1883 an  auch L ehrer 
der Z en tral- und  G eneralstabsschulen , M itglied zah l
reicher bürgerlicher K om m issionen und  D irektionen. 
P rä sid en t der Z unft zu Pfiste rn  1906-1919, P räsid en t 
der bern . N aturschutzkom m ission  1906-1927, E h ren 
m itg lied  der bern. N aturf. Gesellschaft, V erfasser m ili
tä risch er A bhandlungen ; m ach te  schon im  F rü h ja h r  
1914 im  B erner T ag b la tt die A nregung zur In tern ie ru n g  
der K riegsverw undeten  der N a ch b a rs taa ten  in der 
Schweiz. — Berner Tagblatt, 25.-27. v m . 1927. —  30. 
A b rah am  F ran z  B e a t , 1817-1894, Sohn von Nr. 28, 
Dr. m ed., Gefängnis- und  Z u ch th au sarz t in B ern 1850, 
P rä sid en t der D irektion  des B urgersp ita ls 1861, des 
k an to n a len  K unstvereins 1872, Verfasser von dessen 
Jah resb erich ten  ; D irek tionsp räsiden t des bern. K u n s t
m useum s 1890. —  31. F r i e d r i c h  K arl E m il Ludwig, 
* 9. VI. 1868, in Morillon bei B ern, gew. Offizier in 
p reussischen D iensten , E h ren ritte r  des Jo h a n n ite r
ordens, Schweiz. K avalle rieh au p tm an n , B u rgerra t, P rä 
siden t der « A.-G. B erner T ag b la tt » seit 1906. —  32.

Samuel Tscharner  (Nr. 13). 
Nach einem Oelgemälde.
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Ludwig Sam. E d. F r i e d r i c h , 15. ix . 1879 - 12. v. 1917, 
Sohn von Nr. 29, Dr. ju r .,  U n tersuchungsrich ter der 
[II . D ivision, M itarbe ite r am  S G B , Verfasser von Die 
obem m m ental. Herrschaft M annenberg  (in Nbl. des 
Hist. Vereins Bern  1907) ; Rechts gesch. des Obersimmen
tals bis 1?SS ; La Grande Société de Berne (1909) ; Das 
Statutarrecht des Sim m entals  (2 Bde., 1912-1914) ; Volk 
und Regierung beim Abschluss von Staatsverträgen in  
der alten Eidgenossenschaft (1914) ; Das Bürgerhaus in  
der Schweiz, Bd. V. —  Berner H eim , 26. v. 1917. — 
N Z Z ,  23. v. 1917. — B B G  13. — Zeitschr. des bern. 
Juristenvereins, Ju n i 1917. —  W. H adorn  : Gedächtnis
rede. —  Berner Woche, 2. v i. 1917. —  33. L u d w i g  K a r l  
A l b e r t , 1849-1903, U renkel von Nr. 21, Art.-O ffizier, 
Ingenieur der École cen trale  des a rts  et m étiers in 
Paris, eidg. O berst i. G. 1886, m achte  sich um  das 
m ilitärische Signalw esen und  die L uftsch iffahrt ver
d ient, e rb au te  1894-1895 das H aus an der Sulgeneck, 
die heutige  französische B otschaft. H ervorragend  ge
m einnützig  tä tig . —  34. B e a t  F r i e d r i c h , * 13. n . 
1873, Dr. m ed. 1898, A rzt in N etsta l, dann  in Glarus, 
P räsiden t des Zweigvereins G larus des R oten  K reuz, 
O b erb ah n arz t-S te llv e rtre ter in Bern 1918-1921. — 
35. A u g u s t  A l b r e c h t  P a u l , 1860-1931, gew. D irek to r 
der B erner A lpenm ilchgesellschaft in K onolflngen ; Be
sitzer des Schlosses Güm ligen. —  36. A l b e r t  L u d w i g  
R u d o l f , * 17. x i. 1900, Sohn von Nr. 35, dipi. Ingenieur 
1924, hervorragender A lpin ist, P rä sid en t des A kadem i
schen A lpenklubs, Sektion Zürich, u n tern ah m  an 400 
B esteigungen (w orunter zahlreiche E rstbesteigungen) 
in der Schweiz, T irol, in den Graiischen A lpen, im 
M ontblancgebiet und  au f K orsika, verunglück te  t ä t 
lich an  der O stw and des F inste raa rh o rn s am  15. v u . 
1924.—■ Die A lpen  1924, p. 181 ; 1925, p. 41. — Deut
sche A lpenzeitung  1925, 1. H eft.—  A lp in a  1924, p. 207. 
— Clubnachrichten der Sektion Bern S . A . C. 1924, 
p. 102. —- The A lp in e  Journal (London) 1924. —  B er
ner Tagblatt 1924, Nr. 166.

B. Bernhard'sehe L in ie, heu te  b lühend  im  Zweige von 
A ubonne.—■ 1. B e r n h a r d , 1612-1695, 2. Sohn v. Nr. 3 
oben, Grossweibel 1648, L andvog t nach R om ainm ötier 
1651, K riegsrat 1660, des Kl. R ats 1662 u. 1670, L andvogt 
nach L ausanne 1662. —- T illier IV , p. 240. — 2. L u c iu s ,

1. Sohn von Nr. 1, 1644- 
1690, L andvog t nach 
G randson 1685, t  daselbst. 
—  3. N i k l a u s ,  1650-1737,
2. Sohn von Nr. 1, t r a t  
1666 in  die Schw eizergar
de in  Paris ein. L ieu te
n a n t im  R egt. Salis 1669, 
H au p tm an n  1679, O berst
lieu ten an t 1689, verliess 
nach  der Schlacht bei 
F leurus 1690 den D ienst 
F rankreichs. O berst eines 
B erner R egim ents im 
D ienste der G eneralstaa
ten  1693-1694, B rigadier 
1697, L andvog t nach  L au 
sanne 1698, k eh rte  1701 
nach H olland zum  Regi
m en t zurück, nahm  an 
zahlreichen O perationen 
im  spanischen E rbfolge
k rieg te il, w urde nach May 
1705 zum  G eneralm ajor er

n an n t, verliess 1706 den holländ. D ienst. K riegsrat und  
K o m m andan t des u n teren  A argaus und des Kl. R ats in 
B ern 1706, Feldoberst im  Toggenburgerkrieg 1712, Ven- 
ner von 1705 an. P o r trä t  in der S tad tb ib lio thek . — Fr. 
T horm ann : Schultheissenbilder. —• 4. V i n z e n z , 1652- 
1740, Sohn von Nr. 2, H au p tm an n  im  D ienste der 
G eneralstaaten , O berst im  L and 1710, K om m andan t 
eines B at. im  Toggenburgerkrieg 1712, K o m m andan t 
nach A arburg  1719. —  5. H a n s  P e t e r , 1663-1746, 
B ruder des Vorgen., L andvog t in St. Johannsen  1715, 
K astlan  zu F ru tig en  1728. — 6. B e r n h a r d , 1692-1752, 
Sohn von Nr. 3, L andvog t in F rienisberg  1738. —  7. 
E m a n u e l , 1699-1777, 2. Sohn von 3, Schultheiss des

Æ usseren Standes 1727, Landvogt im  Thurgau 1748, 
Hofm eister in Königsfelden 1752. — 8. D a n i e l ,  1710- 
1774, Sohn von Nr. 5, Schultheiss des Aeusseren Standes 
1735, Landvogt zu Nyon 1754.— 9. N ik la u s  E m a n u e l ,
1727-1794, Sohn von Nr. 7, Obervogt nach Schenken
berg 1767, Heim licher 1789, des Kl. R ats, D eutsch- 
seckelm eister 1792, P räsiden t der Oekonom. und der 
H elvetischen Gesellschaft 1774, Mitglied des Schulrates 
1777, sowie versch. K om 
m issionen und G esandt
schaften , verd ien t um die 
H ebung der L an d w irt
schaft und des Schulwe
sens, F reund von A lbrecht 
und  G ottlieb Em . v. H al
ler, v. Z im m erm ann, W ie
land , Iselin, L avater, J o 
hannes v. Müller, P e s ta 
lozzi u. a., Vorbild des 
« A rner » in Pestalozzis 
« L ienhard  und G ertrud ».
— B T  1852 u. 1853. —
G. Tobler im  Nbl. des hist.
Vereins Bern 1900. — Nbl. 
der Lit. Gesellschaft Bern 
1914. —  A D B . —  S B B .
— L L H . — O. H unziker :
Gesch. der Schweiz. Volks
schule I. — 10. V in z e n z  
B e r n h a r d ,  1728-1778, 2.
Sohn von Nr. 7, L and
vogt zu A ubonne 1769, 
einer der gebildetsten  B erner seiner Zeit, viel gereist, 
s tan d  in persönl. V erkehr m it A lbrecht von ITaller, 
Bodm er, Brei tinger und  Gessner in Zürich, aber auch 
m it I. Iselin, B althasar, Tschiffeli, sowie m it R ous
seau, K lopstock, W ieland,
Y oung u. a ., übersetz te
u. a. A lbrecht von Hallers 
A lpen  ins Französische, 
schrieb : Historie der E id 
genossen (1308- 1586, 3 
Bde., 1756-1758). M itbe
gründer der Œ konom . Ge
sellschaft, B egründer und 
L eiter der T ypographi
schen Gesellschaft in Bern 
und  Y verdon und H eraus
geber (zusam m en m it dem 
Ita lien er De Felice) der lit.
Z eitschriften  Excerptum  
totius italiese neenon helve- 
tiese litteraturæ  (16 Bde.,
1758-1762) und Estratto 
della letteratura Europea  
(36 Bde., 1758-1768), wel
che beide in te rn a t. Be
d eu tung  h a tte n . — Tschar- 
ners Korresp., Ms. in der 
S tad tb ib i. Bern. — A D B  
38. — S B B  I I .  — Rousseau in  der Schweiz, hgg. 
von H am ei (R ostock 1881). — Nbl. der L it. Gesellschaft 
Bern  1896. — 11. B e a t  R u d o l f , 1733-1799, 3. Sohn von 
Nr. 7, Schultheiss des Aeusseren S tandes 1764, L an d 
vogt von N idau 1776, Salzdirektor 1790, Verfasser von 
Gesch. der Stadt Bern (1765-1766). — 12. K a r l  L u d w ig  
S a l o m o n ,  1754-1841, Sohn von Nr. 8, Professor der 
R ech te  an der bern. Akadem ie 1774, a rb eite te  einen 
E n tw u rf fü r die O rganisation des Politischen In stitu tes  
aus. V erfasser einer A bhandlung gegen die Fo lter : 
Beleidigt die P einigung die Gerechtigkeit ?, u. 1791 des 
E n tw u rf einer Peinlichen Prozessordnung. G esandter an 
den K ongress zu R a s ta t t  1797, w urde 1799 als französi
sche Geisel in L othringen (Bitsch) gefangen gehalten. 
G rossrat 1803. A ppella tionsrich ter 1807, O beram tm ann 
in F ru tigen  1816. — 13. B e a t  E m a n u e l , 1753-1825, 
Sohn von Nr. 9, H au p tm an n  1776, M ajor 1790, Guber
n a to r  nach  /Elen 1793, O berstlt. des 1. D ragonerregi
m en ts 1797, verte id ig te  1798 ruhm reich  die Ormonds 
gegen die F ranzosen  u n d  die W aad tlän d er (E. R. Effin-

Niki aus Tsch arner (Nr. 3) 
Nach einem Kupfers tich 

(Schw. Landesbibi., Bern),

Niki aus Emanuel -Tsch arner 
. (Nr. 9),

Nach einem Oeigemälde.

Vinzenz Bernhard  Tscharner 
(Nr. 10).

Nach einem Oeigemälde.
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ger von W ildegg im  Schweiz. Geschichtsforscher, 12. Bd.). 
Des K l. B a ts  1803-1806 u. 1814, G utsbesitzer zu K ehr- 
sa tz. —  14. K a r l  L u d w i g , 1787-1856, Sohn von Nr. 12, 
« B erg rat » 1809, le ite te  m it K . von B o n ste tten  den B au 
der Sustenstrasse  1810-1817. A rt.-H au p tm an n  1813, 
w ar 1815 an  der B eschiessung von B lam ont beteilig t. 
A m tsrich te r 1814-1819, G rossrat 1818-1831, O beram t
m an n  in B urgdorf 1818-1825, A ppella tionsrich ter 1826, 
K u ra to r der A kadem ie, O berst des bern . A rtillerieregi
m ents 1830, O berstlt. im  eidg. A rt.-S tab  1826, w ar in 
die E rlacherhofverschw örung  verw ickelt u n d  1840-1841 
m it A ltschu ltheiss v. F ischer au f Torberg  gefangen ge
se tz t. P rä s id en t der R e ttu n g sa n s ta lt B äch tclen  1854. — 
SB B  V. —  K arl Ludw . T. (anonym e B roschüre 1857). —
15. A l b r e c h t  F r i e d r i c h , 1779-1862, Sohn von Nr. 13,

G rossra t 1814-1830 und
1849-1858, V erfassungs
ra t  1831, R eg ie ru n g sra t 
und  P rä s id e n t des Dep. 
des In n e rn  1831-1846, B e
sitzer des Schlosses K ehr- 
sa tz , ve rm ach te  sein  V er
m ögen dem  In se lsp ita l. 
—  16. K a r l  E m a n u e l , 
1791 - 1873, gen. « vom  
Lohn », B ruder des Vor
gen., M aler u . B ildhauer, 
Offizier der Schw eizer
garde in Paris 1815-1821, 
G utsbesitzer im  Lohn bei 
K eh rsa tz , G rossrat 1822- 
1831, A m tss ta tth a lte r  in 
Signau 1827, S ta d tra t  in 
Bern 1831 - 1833, w eite r
h in  als K ü n s tle r  tä tig , 
schuf u. a. das D enkm al 
fü r  Herzog B erch to ld  V. v. 
Zähringen au f der P la t t 
form  (1842) u. die « P ie tà  » 

im  M ünster (1871).-— Jahresber. des K ant. Kunstvereins,
1874. — A D B  38. —  S B B  I. —  S K L .  — Seine Gem ahlin 
H e n r i e t t e  E l i s a  K a t h a r i n a , T o ch ter von Nr. 26 
oben, 1797-1897, w ar eine grosse W o h ltä te rin , s ta rb  am
10. X I .  1897 im  A lter von 100 Ja h ren  und  5 M onaten.
— 17. K a r l  L u d w i g  E m a n u e l , 1798-1854, E nkel von 
Nr. 10, Offizier in  n iederländ . D iensten  1815-1827, 
G rossrat 1828-1831. —  18. K a r l  E m a n u e l  F r i e d r i c h ,
1828-1895, Sohn von Nr. 17, Offizier in Österreich. 
D iensten im  Feldzug  in Ita lien  1848/1849, k. k. K äm 
m erer, veröffentliche 1894 K riegserinnerungen im  Ber
ner Tagblatt. —  19. L u d w i g  F r i e d r i c h  H e i n r i c h ,
1829-1902, B ruder des V orgen., Offizier in k. k. österr. 
D iensten , k. k. K äm m erer 1855, R ittm e is te r  1856, 
m achte  u n te r  H ey n au  den Feldzug in U ngarn  m it. —
20. K a r l  A l b r e c h t  F r i e d r i c h  H e i n r i c h , * 12. v.
1875, Sohn von Nr. 19, K av .-In s tru k to r , H au p tm an n  
1903, t r a t  1916 als H au p tm an n  in die franz. F rem d en 
legion ; im W eltkrieg  m ehrfach  ausgezeichnet, R itte r  
der E hrenlegion 1917, O berstlt. im  franz. K olonial
d ienst seit 1930. -— 21. E d . F r a n z  J o s . L u d w i g , 
* 8. v i i . 1877, Sohn von Nr. 19, A rt.-In s tru k to r, H a u p t
m an n  1907, im  G eneralstab  1912, O berstlt. der A rtillerie 
•1919, G utsbesitzer in L avigny. —  22. G u s t a v  G e o r g  
V i k t o r , * 1879, B ruder der Vorgen., K u n stm ale r in 
M ünchen.

C. Johann Jakob-L in ie, f  1882. —  1. J o h a n n  J a 
k o b , 6. Sohn von Nr. 1 (D avid), 1575-1637, H err zu 
Schönegg, Schultheiss des /Eusseren  S tandes, CG 1619.
—  2. F r i e d r i c h , 1643-1717, E nkel des Vorgen., L an d 
vogt zu Oron 1687, zu L aupen  1703. — 3. F r i e d 
r i c h , 1695-1765, Sohn von Nr. 2, Offizier in H olland , 
O berst 1750. — 4. A l b r e c h t , 1700-1771, Sohn von Nr. 2, 
L andvog t zu L ausanne 1755. —  5. B e a t  A l b r e c h t ,
1735-1799, O berst 1779, L andvog t zu L ausanne 1781, 
im  Kl. R a t 1796, 1798 von den Franzosen  als Geisel 
d ep o rtie rt und  in S trassburg  gefangen gehalten . —
6. F r a n z  L u d w i g , 1768-1805, Sohn von Nr. 3, A rtille
rie-Offizier, K riegskom m issar und  O berstlt. 1798, K as
sier der V erw altungskam m er 1799-1801, M itglied des 
K on tribu tionskom itees, 1800 m it der L eitung  der

Z ehnten- und  B odenzinsliquidation  b e tra u t, K an to n s
kassier 1803 u n d  G rossrat. —  E. Schwarz : Die bern. 
Kriegskontribution von 1798. —  7. C u r l .Friedrich , 
Sohn v. 5, Nr. 1772-1844, Offizier in F rankreich , G rossrat 
1803, A ppella tionsrich ter 1807, K le in ra t 1817, K anzler 
der bern. A kadem ie 1817, K le in ra t 1819, M itglied zahl
reicher K om m issionen und  T agsatzungsgesandter 1819- 
1830, P räsid en t des V erfassungsrats 1831, R egierungs
r a t  1831-1844, Schultheiss der Rep. B ern 1831-1833, 
1835, 1837, 1839, 1841,
1843, als solcher P rä s i
d en t der eidg. T agsatzung  
1836 und  1842.— A D B  38.
—  SB B  II . —  B T  1885. —
Tillier : Gesch. der E idg. 
während des sog. F ort
schritts. ■— E. Blösch :
D reissig Jahre bern. Ge
schichte. •—- 8. R u d o l f ,
1774- 1855, B ruder des 
Vorgen., Offizier in H o l
land , dann  K au fm an n  in 
H am burg , S tad tk ass ie r 
in B ern 1803, G rossrat
1816-1831, Mitglied der 
S tad tv e rw a ltu n g  1817. —
9. A l b r e c h t , 1799-1852,
Sohn von Nr. 6, F ü r
sprecher, b e tä tig te  sich 
als H isto riker, hin terliess 
handschriftliche W erke u.
R egister zum  Solothurner 
Wochenblatt 1810- 1834.
—  E. F . v. M ülinen : Prodromus. — 10. R u d o l f  A u 
g u s t , 1804-1882, Sohn von Nr. 6, G rossrat 1833-1846 
und 1850-1858, P rä sid en t des B urgerra tes 1853-1865.
—  11. A l b r e c h t  F r i e d r i c h , 1799-1855, Sohn von 
Nr. 8, G rossrat 1829-1840, A m tsrich ter in B ern 1834- 
1839, Supp lean t des O bergerichts 1840-1845.

D. Jüngere  f  Sam uel’sehe Linie. —  1. S a m u e l ,  1591- 
1630, Sohn von Nr. 1, oben, L andvog t zu Chillon 1626, 
t  d o rt an  der Pest. —  2. B e a t  J a k o b ,  1656-1740, Enkel 
von Nr. 1, CG 1680, zog 1688 nach  Fre ibu rg  und w urde 
katholisch . —  3. B e a t  J a k o b ,  1679-1770, Sohn von 
Nr. 2, G u bernato r zu Peterlingen 1726, K le in ra t 1741. 
V enner 1746 u. 1758, E rb au e r der sog. T scharnerhäuser 
am  M ünsterp latz  u. an  der H errengasse in Bern. — 
Bürgerhaus X I. -— Vergl. im  allg. LL. —  L L H . — Til
lier. —  S tam m bücher im  Fam ilienarch iv , ebendort die 
Fam iliengesch. von Ludwig v. T. (A, Nr. 29) (Mss.). •— 
S G B  IV. —  Genealog. Taschenbuch der adeligen Häuser 
(B rünn 1888 u. 1892). — R. de Steiger : Les généraux 
bernois. — Genealogische M anuskrip te der S tad tb i- 
b lio thek  Bern. [ F r .  v o n  T s c h a r n e r  u n d  B .  S c h m i d . ]  

T S C H A T I S ,  T S C H A T T I .  Siehe CHATEL und 
T s c h a c h t l i .

T S C H E C K E N B Ü R L IN . Siehe ZSCHECKENBÜRLIN.
T S C H E C H O S L O W A K E I .  Zu den frühesten  E reig 

nissen, die unsere V orfahren m it einzelnen Gebieten 
der heu tigen  T. b ek an n t gem acht haben , gehören wohl 
die K äm pfe, die die H absburger zu Ausgang des 13. 
Ja h rh . gegen den B öhm enkönig O tto k ar II . füh rten . Es 
d a rf  m it B estim m theit angenom m en w erden, dass u n ter 
den Reisigen (Esterreichs au f dem  M archfelde auch 
U n te rtan en  aus den Schweiz. S tam m landen  sich befan 
den. Auch der H andel schein t schon frühzeitig  einige 
Gelegenheit zu n äh ere r B ak an n tsch aft geboten zu 
haben  ; z. B. besuch ten  st. gallische K aufleu te  bereits 
im 14. Jah rh . die P rager M ärkte. —  E in  re la tiv  engerer 
K o n ta k t w urde m it der U ebertragung  der deutschen 
K aiserkrone an  das böhm ische K önigshaus der L uxem 
burger geschaffen. Die W ahl H einrichs V II. (1308-1313) 
w urde von den W ald stä tten  freudig begrüsst, hoffte 
m an  doch do rt m it Hilfe dieses Gegners der H absburger 
die m ühsam  errungenen F re iheiten  zu sichern. Dass 
m an  in  Böhm en auch  die w eitere E ntw ick lung  der 
D inge in der Schweiz m it In teresse  verfolgte, erg ib t 
sich aus der G enugtuung, m it der m an in P rag  die 
N achrich t von der N iederlage Herzog Leopolds bei 
M orgarten entgegennahm . Die drei L uxem burger, Kö-

K arl  Em anuel  von Tscharner 
(Nr. 16).

Nach einem Oelgemälde von 
Dietler.

Carl Friedrich Tscharner  (Nr. 7) 
Nach einer Miniatur auf 

Elfenbein.



TSCHECHOSLOW AKEI TSCHECHOSLOW AKEI 75
nig K arl I. (als röm isch-deutscher K aiser K arl IV ., 
bis 1378), W enzel (als röm isch-deu tscher K önig bis 
1400) u. K önig Sigism und (seit 1410 röm isch-deutscher 
K önig u. 1433 K aiser), zäh lten  zu den ausgesprochen
sten  F reunden  der E idgenossenschaft auf dem  deutschen 
K önigsthron. W enn auch  die Pfalz an  der M oldau von 
unsern A lpenrepubliken w eit abgelegen w ar, so scheint 
dam als doch ein ständ iger V erkehr zwischen beiden 
L ändern  bestanden  zu haben . Die vielen Besuche 
K aiser K arls IV. u n d  K aiser Sigism unds b rach ten  öfters 
angesehene B öhm en nach  der Schweiz. K arl IV. 
b en ü tz te  seine A nw esenheit in der Schweiz überdies 
dazu, um  in zahlreichen K löstern  und K irchen unseres 
Landes R eliquien zu sam m eln, die er nach träg lich  alle 
dem  P rager D om schatz überw eisen liess. Die Urschweiz, 
wie die S täd te  Zürich, Bern und  Solothurn  erhielten von 
K arl IV. anlässlich  seiner Besuche eine Reihe w ert
voller P rivilegien, die sp ä ter von seinen Nachfolgern, 
den K önigen "Wenzel und Sigism und, b e s tä tig t wurden. 
K aiser Sigism und h a t  sich n ich t weniger als 8 Mal nach 
der Schweiz begeben, eine E hre, die kein Reichsober
h a u p t ih r sonst je  zuteil w erden liess. Sein grösstes 
V erdienst blieb, die rechtliche B efreiung der E idgenos
senschaft von (E sterreich vollendet zu haben.

Vor allem  aber w ar es die R eform ation , die die 
L änder der heu tigen  tschechoslow akischen R epublik  
der Schweiz näherb rach te . Den ersten  Anlass hiezu 
bo ten  die Konzilien zu K onstanz und Basel. Schon der 
U m stand , dass Jo h an n es H uss, der in G ottlieben vom
6. IV. bis 19. VI. 1415 gefangen sass, in K onstanz öffent
lich v e rb ra n n t w urde, verm ochte  m anchero rts in der 
Schweiz S ym path ien  fü r die B öhm en zu wecken. Als 
sp ä ter auch  H ussens F reund  und  G efährte, H ieronym us 
von P rag , dasselbe Geschick ereilte, m ehrten  sich in  der 
Schweiz die Stim m en derer, die fü r die böhm ischen 
R eform atoren  e in tra ten . Die Sache der H ussiten  kam  
w iederholt an  den T agsatzungen  zur Sprache. N ach den 
V orgängen in K onstanz  kam  dem  Basler Konzil fü r die 
Böhm en ganz besondere B edeutung zu. Gegen Ende 
1432 t r a f  die hussitische G esandtschaft, m it Prokopius 
R asor u n d  Jo h a n n  R okyczana an  der Spitze, in Basel 
ein ; sie h a tte  daselbst einen sehr schwierigen Stand. 
Schliesslich k am  au f G rund der sog. P rag er-K o m p ak ta- 
ten  vom  10. XI. 1433 der F riede zustande. Das Konzil 
bewilligte den H ussiten  den Laienkelch u n te r  der Be
dingung, dass sie w ieder in  den Schoss der K irche zu
rü ck k eh rten . W enn der religiöse F riede auch n u r ein 
scheinbarer w ar, so d ü rften  die Basler Theologen doch 
m anches dazu beigetragen  haben . An den H ussiten 
kriegen haben  sich auch Schweizer au f Seiten des 
Reiches bete ilig t (Zürcher K on tin g en t von 1421, R udolf 
von H allw yl). Die siegreichen böhm ischen Heere waren 
vielfach auch  die H offnung der von der Inquisition  
verfo lg ten  schweizerischen W aldenser ; gleichzeitig fan 
den H ussiten  aus B öhm en in  der Schweiz gastliche 
A ufnahm e (Freiburg).

1458 gelangte der hussitisch-gläubige R eichsverweser 
Georg von P odiebrad  in  den Besitz des böhm ischen 
Thrones. In  der W eltgeschichte h a t  er sich als Friedens
fü rst einen N am en gem acht. Sein grossangelegter W elt
friedensvorschlag fand  au f dem  G ebiete der heutigen 
Schweiz schon deswegen verschiedene A nhänger, weil 
er darin  Basel als das Z en trum  eines ständigen Friedens- 
Kongresses in A ussicht genom m en h a tte .

In  der sp ä teren  Zeit w ar es nam entlich  die E inführung  
der R eform ation  in der deutschen Schweiz, die zu einem 
engern A ustausch  füh rte . Zwingli k a n n te  n ich t nur 
H ussens klassische Schrift de ecclesia, sondern auch die 
V erhältn isse in Böhm en sehr gut. Sein W irken weckte 
auch  ein Echo in  der U nion der B öhm ischen B rüder
gem einde und  ih rer v erw and ten  G laubensgenossen
sch aft, der U nion der H abrovany-B rüder in  M ähren. 
N ach B öhm en w and ten  sich hinw iederum , da es seiner 
R elig ionsfreiheit wegen b ek an n t w ar, zahlreiche aus 
der Schweiz ausgewiesene A nabap tisten . D er M ittel
p u n k t des hum anistischen  B uchdrucks, Basel, lockte 
böhm ische G elehrte, vo r allem  den H um anisten  Sigis
m und  de Gelenia, zu lebenslänglichem  A ufen thalt nach 
Basel. W ährend  der 2. H älfte  des 16. Jah rh . begannen 
auch die Beziehungen der jungen  Theologen und Adeli

gen der böhm ischen Brüdergem einde m it der Basler 
Hochschule und dem  calvinistischen Z entrum  Genf, bei 
dessen Theologen sie n ich t n u r B ildung, sondern auch 
eine politische S tü tze  suchten. Schon 1540 h a tte n  die 
böhm ischen B rüder eine D elegation an  Calvin gesandt, 
um  m it ihm  in nähere Beziehung zu tre ten . E in tschechi
scher N eugläubiger, P e ter H erbert, b rach te  um  1560 
ein von Calvin selbst verfasstes Sendschreiben der 
Genfer K irche an  die böhm ische B rüdergem einde aus 
der R ho n estad t m it, worin diese ihre G laubenseinheit 
m it den Böhm en au f das nachdrück lichste  betonte . 
Calvins Schriften w urden ebenfalls schon sehr frühzeitig  
in die tschechische Sprache übersetz t. Es ist überhaupt, 
auffallend, wie die hussitische Religionsbewegung sich 
m it den Ja h ren  viel m ehr der calvinistischen R ich tung  
anschloss als der nähergelegenen lutherischen. Neben 
einer gewissen V erw andtschaft m it Bezug au f die 
grundlegende Idee dürfte  die U nabhängigkeit. Genfs 
vom  Reich dieser A nnäherung V orschub geleistet haben 
(Comenius).

W ährend  der Zeit der U nterd rückung  und  Verfolgung 
dieser national-k irchlichen B estrebungen in  Böhm en 
durch  die H absburger w urden die gegenseitigen K u n d 
gebungen im m er seltener ; es gab aber im m er verein
zelte Führer, die sich nach der Schweiz w andten  (Zerotin 
in Basel). E rst der Z usam m enbruch der R evolution von 
1620 brach te  die wirkliche Lösung der Beziehungen. Als 
K aiser Jo sep h  II . dann 1781 sein v ielum strittenes 
T oleranzedikt erliess, schein t auch die frühere Ge
m einschaft der böhm ischen P ro te s tan ten  m it ihren 
Schweiz. G laubensgenossen wieder festere Form en ange
nom m en zu haben. Sie kam  besonders in  der Bullinger- 
schen Confessio Helvetica posterior, die auch in B öh
m en allgem einen E ingang gefunden h a t, zum  Ausdruck. 
U ngefähr vier Fünfte l der p ro tes tan tischen  Tschechen 
bekennen sich h eu te  zur helvetischen Konfession.

Der U ebergang der böhm ischen K rone an  die H abs
burger sch ränk te  im  übrigen die politischen B eziehun
gen zwischen beiden L ändern  auf ein M indestm ass ein. 
In  p ro testan tischen  K reisen verfolgte m an im m er noch 
m it In teresse die von Zeit zu Zeit w ieder ausbrechenden 
religiösen K äm pfe in Böhm en, ohne dass aber je eine 
politische A ktion daraus en ts tan d en  wäre. E rs t die 
verle tz te  Religionsfreiheit, die den A usgang zum 
30jährigen K rieg b ildete, fü h rte  zu einem E ingreifen der 
P arte ien . B öhm en, von dem  der K rieg ausging, stand  
w iederum  im  V ordergrund der europäischen Politik . 
In  der E idgenossenschaft ste llten  sich die S tände je 
n ach  ihrer Konfession au f Seite des Kaisers oder der 
p ro tes tan tischen  M ächte. Schweiz. Söldner käm pften  
in beiden Lagern ; viele von ihnen kam en bei dieser 
G elegenheit bis nach  Böhm en. Auch w ährend der 
spä teren  Feldzüge gegen F riedrich  I I .  haben  sich diese 
zu w iederholten  Malen au f böhm ischen Schlachtfeldern 
ausgezeichnet, so General Jo h an n  A nton von Tillier aus 
B ern, der 1757 m it Erfolg die V erteidigung P rags gegen 
die P reussen leitete. E ine Reihe von Schweiz. K ünstlern  
und G elehrten h a tte n  u n te r  den beiden K aisern R udolf 
und  M athias in P rag  gu te  A ufnahm e gefunden (S tuppa- 
nus, Bürgi, Heinz). Im  übrigen besch ränk te  sich der 
V erkehr im 18. und 19. Ja h rh . ausschliesslich au f den 
w irtschaftlichen A ustausch.

Mit der E rrich tu n g  des tschechischen N a tiona lstaa tes 
1918 än d erte  sich die S ituation  rasch. Die gegenseitige 
Indifferenz der le tz ten  Ja h rh u n d e rte  verschw and m it 
einem Male ; h üben  und  drüben  erinnerte  m an  sich 
w ieder der a lten  F reundschaften , die einstens weite 
Kreise beider Völker einander n äh er geführt h a tten . 
Schon um  die M itte des 19. Ja h rh . h a tte  sich der 
tschechische P a tr io t F. V. V. Fric  nach der Schweiz 
geflüchte t und daselbst eine Z eitschrift : La voie libre 
des Bohémiens herausgegeben. Professor T hom as Masa- 
rylc, ein Schüler des aus Schwyz stam m enden  P rager 
Philosophieprofessors M arty , w ählte  bei A u-bruch des 
W eltkrieges Genf zu seinem  A ufen thaltso rt. In  der Zeit 
vom  D ezem ber 1914 bis zum  A nfang Septem ber 1915 
bereite te  er hier sein grosses nationales Befreiungswerk 
vor. Von der Schweiz aus t r a t  er seine berühm te  W elt
reise an. Als er im  N ovem ber 1918 davon zurückkehrte , 
liess ihm  der nachm alige A ussenm inister Benes von
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Genf aus m elden, dass in einer gem einsam en A ussprache 
seiner F reu n d e  daselbst beschlossen w orden w ar, dem 
neuen tschechischen S taa te  die republikanische S ta a ts 
form  zu geben und  ihn  zum  P räsid en ten  vorzuschlagen. 
D er B e itr itt  der neuen  R epublik  zum  V ölkerbund fü h rte  
se ither zahlreiche führende  M änner beider L änder nach 
der Schweiz und der Tschechoslowakei. P rä s id en t Masa- 
ry k  se lbst w urde gelegentlich einer Reise nach  Genf am
11. m . 1927 im  B undeshaus vom  B undesp räsiden ten  
M otta  offiziell em pfangen.

E in  F reu ndschafts- und  N iederlassungsvertrag  zwi
schen beiden L ändern  b esteh t n ich t. Am  16. II. 1927 
w urde an  Stelle eines früheren  provisorischen A bkom 
m ens vom  9. v i i . 1925 ein H and elsv ertrag  abgeschlos
sen, dem  am  21. x il. 1926 ein A bkom m en ü ber die gegen
seitige R echtshilfe  in  Zivil- und H andelssachen, sowie 
am  20. IX. 1929 ein V ertrag  über die A nerkennung  u. 
V ollstreckung gerich tlicher E n tscheidungen  folgten.

Die tschechoslow akische K olonie in der Schweiz 
um fasst e tw a 4000 Personen , von denen sich die 
m eisten  in H andel u n d  In d u strie  b e tä tig en  ; auch die 
M usiker sind  im m er noch rech t b e träch tlich  ve rtre ten . 
Die Zahl der Schweizer in der T. d ü rfte  1000 n ich t ü b er
steigen. U nsere L andsleu te  daselbst setzen sich zum eist 
aus In d u striea rb e ite rn , G ouvernan ten , K au fleu ten  und 
Ingen ieuren  zusam m en. Zwei V ereinigungen, der 1887 
gegründete U n te rstü tzu n g sv ere in  u n d  die 1922 errich
te te  Sektion der N euen H elvetischen Gesellschaft, sor
gen fü r den engem  Zusam m enschluss der Kolonie.

Die Schweiz u n te rh ie lt seit 1897 in P rag  eine k o n 
sularische V ertre tu n g , die 1921 in  ein G eneralkonsulat 
um gew andelt w orden ist. A lbert Ju n o d , gewesener 
Schweiz. M inisterresident in P e tersb u rg , w eilte im  
S p ä th erb s t 1919 in  ausserorden tlicher Mission in  P rag , 
um  dem  neuerw äh lten  P räsid en ten  die G lückwünsche 
des B undesra tes zu überm itte ln . Die A kkred itierung  des 
Schweiz. G esandten  in Polen, Dr. H ans von Segesser, 
bei der tschechoslow akischen R egierung erfolgte indes
sen erst am  14. IX. 1927. Seit diesem  Z eitp u n k t besorgt 
ein stän d ig er G eschäftsträger ad in terim  in  P rag  die 
laufenden  G esandtschaftsgeschäfte. Das G eneralkonsu
la t  w urde bei dieser G elegenheit aufgehoben.

Die Tschechoslow akei w iederum  b esitz t in  der 
Schweiz seit 1. IX. 1919 eine G esandtschaft. Die 
bisherigen G esandten  der T. in der Schweiz sind : 
Pave l B aracek-Jacq u ie r, G eschäftsträger, 1. ix . 1919 - 
31. m .  1920 ; Cyrill Dusele, a. o. G esandter und  bevollm . 
M inister, 31. m . 1920 - 11. XL 1921 ; R o b ert Flieder, 
id ., 16. x il. 1921 - 10. XI. 1924 ; F e rd in an d  V everka, id .,
10. XI. 1924 - 8. XI. 1928 ; Zdenêlc F ierlinger, id ., seit 
8. XI. 1928. —  A usserdem  befinden sich noch in Zürich 
(seit 1920), in  Basel und  Genf (seit 1927) tschechoslo
w akische K onsulate. —  W . S tauffer : Die Verträge der 
Schweiz m it Œsterreich u . der Tschechoslowakei (1930). — 
Sobola : Die Schweiz und  die Tschechoslowakische R epu
blik  (1927). [C. Bzr.]

T S C H E E R .  f  Fam ilie  der S ta d t Bern. W appen  : in 
B lau über g rünem  D reiberg ein ro tes H erz, kreuzweise 
du rchstochen  von  zwei silbernen Pfeilen m it b lauen 
Spitzen  n ach  u n ten  (V arianten). — J o h a n n e s ,  P farrer 
zu U nterseen  1588, zu W ich trach  1612, f  daselbst 1636, 
w urde 1622 B urger von Bern. —  U l r i c h ,  1637-1685, 
E nkel des V orgen., CG 1670, R atssch reiber 1678, 
Schultheiss nach  B urgdorf 1682. —• LL. —  Gr. — 
W appenbücher (Mss.) der S tad tb ib i. Bern. [H. Tr.]

T S C H E 1 N E N .  A lte Fam ilie  in  O berwald (Goms). — 
M o r i z ,  * 1808 in N aters, P fa rre r an  versch. O rten  des 
Oberwallis 1837 - f  9. VII. 1889, zu le tz t 33 Ja h re  in 
G rächen (Visp), lite rarisch  tä tig , M itarbeiter des S I, gab 
1872 m it R uppen  die W alliser Sagen heraus. — Walliser 
Sagen, Ausg. 1907, I I .  Bd. [D. I.]

T S C H E P P A C H  (K t. So lo thurn , A m tei Buchegg- 
berg. S. GLS). Gem. und  D orf in  der K irchgem . Æ tin - 
gen-M ühledorf. Schepach 1368. D ieser O rt gehörte k irch 
lich von jeh er zu Æ tingen  u n d  te ilte  po litisch  die 
Geschike des B ucheggbergs (s. d.). —  Vergl. F R B  IX , 
p. 81. [H. Tr.]

T S C H E R L A C H  (K t. St. Gallen, Bez. Sargans, Gem. 
W alenstad t. S. GLS). Dorf. Anfangs des 15. Jah rh . 
w aren die H erren  von Sax zu Misox Besitzer dieser klei

nen H errschaft. Sie verliehen dieselbe an  G audenz von 
H o fs te tten  (1422). G raf H einrich  von Sax verp fändete  
sie diesem  um  130 rh . fl. 1447 war R udolf von C asteim ur 
L eheninhaber, doch bald  d a rau f sind die H o fs te tte r 
w ieder im  Besitz des Lehens. D urch E rb sch aft gelangte es 
in den Besitz des C aspar B laarer v. W artensee zu K em p
ten  (1450), dann  1513 durch  K au f an  Ludw ig Tschudi v. 
Glarus. U n te r dessen Sohn Ludw ig wurde T. m it der 
H errsch aft G räplang verein ig t. 1641 wurde daselbst 
eine Kapelle e rbau t. 1779 k au fte  sich die Gem einde um  
8000 fl. von den F eu d a llasten  los. 1833 w urde T. eine 
Ortsgem . und  der polit. Gem. W alen stad t zugeteilt. — 
Vergl. M (anonym ) : Gesch. von Tscherlach (in Bote am  
Wallensee 1895, Nr. 26-32). —  A. M üller : Gesch. der 
Herrschaft u. Gem. F lum s. —  U lrich R eich-L anghans : 
Beitr. zur Chronik der Bez. Werdenberg u. Sargans. — 
Sarganserländ. Volkszeitung  1914, Nr. 79. [A. Mü.]

T S C H E R N E M E L L ,  P. JAKOB, F re iherr von, 1619- 
1674, ein Hesse, V erw and ter des F ü rs ta b tes  Jo h an n  
B ernhard  Schenk v. Schw einsberg (1631) in F u ld a , kam  
m it diesem  1632 au f der F lu ch t vor dem  E infall der 
Schweden nach  St. Gallen, legte h ier 1637 Profess ab. 
Als L ehrer der K losterschulen  in St. Gallen und  R or
schach 1645-1659 d ich te te  er versch. G elegenheits
gedichte und  Schuldram en. S ta tth a lte r  in  R orschach 
1666. Glasscheibe von ihm  von 1669 im  H ist. Museum 
St. Gallen. —  R. H enggeier : Professbuch, Nr. 289. — 
St. Gail. Nbl. 1927, Nr. 132. [J .  M.]

T S C H E R R I G  (C e r ig ,  Z g e r g i e n s ) ,  u rsp r. C e r ic o  
v. T r a s q u e r a  (Italien ). Diese Fam ilie  verp flanzte  sich 
u m  die M itte des 16. Ja h rh . nach  Zw ischbergen, im
17. J a h rh  nach  Brig, sp ä te r nach  R an d a , Täsch und 
Em s. Im  L andesm useum  in Z ürich  befindet sich eine 
T rinkschale von 1584 m it den W appen W ald in -P latea , 
T scherrig  u. Supersaxo. —  1. J o h a n n  K a s p a r , Dr. 
theo l., von Brig, P fa rre r von M und 1708, von N aters 
1727, T itu la rd o m h err von S itten  1712, f  1750. —
2. J o h a n n  F ra n z  M ic h a e l , von Brig, 1716-1772, N o tar 
und  K astlan , g ründete  das T scherrig fundum  fü r U n te r
s tü tzu n g  a rm er B ürger. —■ H ist. Mus. Brig, Notiz 
Jo ller. [D. I.]

T S C H I E R T S C H E N  (K t. G raubünden , Bez. Ples- 
sur, Kreis C hurw aiden. S. GLS). Gem. u. Dorf. T. 
erschein t in den U rk. im  12. Ja h rh . als Zivrine  ; 
Scirscenas 1222 ; Cerens 1277 ; Zerzen, Zerschis, Zert- 
schen, Zscherschen u n d  Scherschen im  15. Ja h rh . Auf 
einem H ügel beim  D orf s tan d  ein heu te  verschw undener 
T urm  m it Bering, über dessen B esitzer n ich ts b ek an n t 
ist. 1438 w ird die K irche u rk . erstm als e rw ähn t, dann 
wieder 1488, wo die E inw ohner eine ewige Messe s tif te 
ten , bald  aber zur R eform ation  übergingen. Das Ge
m eindearchiv  e n th ä ltu . a. U rkunden  über S tre itigkeiten  
m it P rad en  betreffend die B enützung  des Friedhofs in 
P estzeiten  und  den A nteil von P rad en  an  der K irche 
von T. Seit einigen Jah rzeh n ten  ist T. ein gu t besuch ter 
K u ro rt. G eburts- u. T o tenreg ister seit 1646 (m it 
Lücken), Ehereg. seit 1697. — A. Mooser : Die Burgen u. 
Türm e u. der Feudaladel im  Schanfigg  (in DAT 1926). — 
J . Frölich  : Tschiertschen (in Neue Bündner Ztg. 1922. 
N rn. 294-296). [F. P.]

T S C H I F F E L I .  f  p a tr i  zi sehe Fam ilie  der S tad t 
B ern, die aus Biel stam m te , wo 1648 
der L etzte , H a u p tm a n n  J o h a n n ,  sta rb . 
W appen : in  B lau ein goldener S chräg
balken , belegt m it einer b lauen  T u r
nierlanze (urspr. Pflugeisen), beg le ite t 
von 2 goldenen Sternen. N ach Bern 
z o g —  1. H a n s  J a k o b ,  der 1598 das 
B ürgerrech t erh ielt. Seine v ier Söhne 
w urden M itglieder der CG. Die zwei 
ä lte ren  sind die S tam m v äte r der bei
den L inien der Fam ilie, welche E nde 

des 19. Ja h rh . im  M annesstam m  erloschen sind. —
2. N ik l a u s , 1598-1638 , 2. Sohn von Nr. 1, L an d 
vogt zu G randson 1635. —  3. Sa m u e l , 1626-1679, 
Neffe von Nr. 2, Schultheiss zu B üren 1660, L an d 
vogt zu G randson 1675. —  4. P e t e r m a n n , 1629- 
1679, B ruder von Nr. 2, L andvog t zu A arberg  1676, 
k au fte  im  gl. J . von der R egierung den ehem aligen 
Frienisberger K losterhof in O berw erdt (sog. W erdthof)
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u n d  brach te  das G ut zu hoher B lüte. — 5. H a n s  H e i n 
r i c h ,  1620-1677, E nkel von Nr. 1, Kast.lan zu F ru tigen  
1661. — 6. G a b r ie l , * 1661, Sohn von Nr. 3, Spital- 
m eister des Grossen Spitals 1709, B auherr 1725. —
7. D a n i e l , 1664-1730, B ruder des Vorgen., «B uch
führer » (B uchhändler), zuerst in A m sterdam , von 1693 
an In h ab er der O brigkeitlichen D ruckerei in  Bern. —
8. D a v id , 1658-1730, U renkel von Nr. 1, G erichts
schreiber 1694, L andvog t zu R om ainm ötier 1699, 
L andvogt in Chillon 1721, t  in Vivis. —  9. G o t t l ie b ,
1658-1730, Sohn von Nr. 4, G ubernato r zu B onm ont 
1701, L andvog t in  O berhofen 1715, Sechszehn er 1727.
— 10. J o h a n n  L u d w ig , 1660-1718, 3. Sohn von Nr. 4, 
L andvogt zu Frienisberg  1718. — 11. B a l t h a s a r , 1672- 
1717, 4. Sohn von Nr. 4, L andvog t in G o tts ta tt  1714. —
12. J o h a n n  R u d o l f , 1680-1740, Enkel von Nr. 2, 
K astlan  zu W im m is 1735. —  13. D a n ie l  (II.) , 1699- 
1759, Sohn von Nr. 7, L andvog t zu A arberg 1743, des 
Kl. R ats 1748, Zeugherr 1749, B auherr 1755, kaufte  
1738 die H errschaft B üm pliz bei B ern und  liess das sog. 
neue Schloss erbauen. —  14. J o h a n n  R u d o l f , 1688- 
1747, Sohn von Nr. 8, L andschreiber zu B aden 1721, 
zu A lts tä tte n  1724, L andvog t zu W angen a. A. 1734.
— 15. J o h a n n  L u d w ig , 1703-1775, Sohn von Nr. 8, 
Salzm agazinverw alter in Roche 1742, V erw alter des 
Æ usseren K rankenhauses in  B ern (heute W aldau)

1759. — 16. D a v id  G o tt
l i e b , 1700-1761, Sohn von 
Nr. 11, A ppella tionsrichter 
1737, Schulrat, L andvogt 
zu B randis 1746, B esitzer 
des W erdthofes. — 17. J o 
h a n n  R uclo lt', 1716-1780,
2. Sohn von Nr. 14, Chor
gerichtsschreiber 1755, 
verd ien t durch  seine T ätig 
ke it zugunsten  der Hei
m atlosen im Gebiete Berns 
und  deren A ufnahm e als 
Landsassen durch die E r
rich tu n g  einer L andsas
senkam m er (1779), beson
ders aber durch  seine lan d 
w irtschaftlichen und  öko
nom ischen R eform bestre
bungen. G ründer der ber- 
nischen CEkonom. Gesell
schaft, V orkäm pfer fü r die 
A ufhebung der D reifelder
w irtschaft u. den v erm ehr
ten  A nbau von Gespinnst- 
u n d  F u tterp flan zen , be

sonders auch  des K artoffelbaues, der V ervollkom m nung 
der A ckergeräte (K onstruk tion  des sog. Seedorfpfluges) 
usw. ; besass in K irchberg  bei B urgdorf und  im  Aspi bei 
A arberg  M ustergüter und  verfasste  zahlreiche Aufsätze 
in den Schriften (A bhandlungen) der CEkonom. Gesell
schaft. —  S B B  I. —  Sigm. W agner : Lebensgeschichte von 
J. R. T. (1808). — A D B  38. — B T  1853. —  C. B äschlin : 
Gesch. der Œkon. Gesellschaft. — 18. D a v id  F r ie d r ic h , 
1725-1787, 3. Sohn von Nr. 14, H au p tm an n  in piem ont. 
D iensten 1748, M ajor 1765, O berst 1775, G eneralm ajor 
1787. —  19. A c h il l e s  H e r k u l e s  E m a n u e l , 1737-1802, 
5. Sohn von Nr. 14, wie sein B ruder Offizier, zuletzt 
O berst in  p iem ont. D iensten, von 1795 an V erw alter des 
Æ usseren K rankenhauses. — 20. Ga b r ie l , 1732-1775, 
U renkel von Nr. 3, Offizier in F rankreich , CG 1764, 
L andvog t zu Oron 1776, O bervogt zu B iberstein 1791, 
fü h rte  1763-1781 einen h a rtnäck igen  Prozess m it der 
W aisen- und  V orm undschaftskom m ission der Z unft zu 
K aufleu ten  in Bern um  die H erausgabe des von dieser 
v e rw alte ten  vä terlichen  Verm ögens (sog. Ts chiffel! - 
handel). — B T  1918, p. 85. —  21. G o t t l ie b  (A m a d e u s) 
R u d o l f , 1746-1795, Sohn von Nr. 17, P ro k u ra to r 1772, 
F ürsprecher 1775, Sa lzdirektor in Roche 1788-1793, 
eidg. K om m issär im  Val Maggia- 1794 bis zu seinem 
Tode, t  in Cevio 23. v u . 1795. —  BStor. I I ,  p. 46. — 
22. F ra n z  A n t o n , 1759-1834, Sohn von Nr. 17, Offizier 
in H olland, CG 1795, O beram tm ann zu A arberg 1816- 
1821. —  23. F r ie d r ic h  L u d w ig  R u d o l f , 1775-1811,

Enkel von Nr. 15, B ildhauer, leb te  von 1803 an  in Lyon 
und Paris, sta rb  dort. —  S K L .  —  24. R o s a l i e  T.- 
C hristen, 1810-1880, bek an n te  B lum en- und  L an d 
schaftsm alerin  in Bern, h e ira te te  1845 Friedr. Adolf T., 
T ab akfab rikan t in Bern, Sohn von Nr. 22. —  S K L .  — 
Vergl. im  allg. LL . —  L L H . —  Gr. —  von W erd t : 
Stammtafeln (Ms. der S tad tb ib lio thek  Bern). — J . L ü th i : 
Bern. Feuerwehr 1811-1911, p .  9 9 .  [13. S c h m id .]

Die Fam ilie  Tschiffeli von N euenstad t und  von Cu- 
drefm , 1816 durch  J a k o b  G e o r g , 1773-1843, G rossrat 
und A ppella tionsrichter, in B ern eingebürgert, nan n te  
sich vor 1816 ( hiffelle. Aus ih r gingen im 17. und
18. Ja h rh . zahlreiche N otare und  P fa rrer hervor. Im
15. Ja h rh . ist der N am e im Tessenberg u n te r  der Form  
Chiflellies bekannt, woraus Tschiffeli en ts tan d . — Vergl. 
J . G erm iquet : La Neuveville. — L L H . —  B T  1918, 
p. 85. [H. T.]

T S C H I R C H ,  W ilhelm  Oswald A l e x a n d e r ,  * 1 7 .x . 
1856 in Guben (Preussen), u rspr. A potheker, Dr. phil. 
1881, P riv a td o zen t in Berlin 1884-1890, m achte  1888- 
1889 m it U n te rstü tzu n g  der B erliner Akadem ie der 
W issenschaften eine Reise nach Ind ien , w urde 1890 als 
a. o. Professor an die U n iv ersitä t B ern berufen, schuf 
h ier das pharm azeutische In s ti tu t .  Ord. Professor der 
Pharm akognosie, pharm azeu tischen  und gerichtlichen 
Chemie 1891, V ertre ter der Schweiz au f der in te rn a tio 
nalen Konferenz « Sur les m édicam ents héroïques » 1902 
und au f dem  In te rn a t, pharm azeutischen  K ongress im 
H aag 1913, M itarbeiter an  der Pharmacopcea helvetica 
I I I ,  Obm ann der R edaktionskom m ission fü r die A rbei
ten  an der Pharmacopcea helvetica IV u. V, Dr. m ed. h. c., 
Dr. ing. h. c. und  Dr. rer. n a t. h. c. H auptw erke : Grund
lagen der Pharmakognosie (m it Flückiger, 1885) ; A nge
wandte Pflanzenanatomie  (1889) ; 95 W andtafeln fü r den 
Unterricht in  der Pflanzenphysiologie  (m it F ran k , 1889-
1895) ; Indische Heil- und N utzpflanzen  (1891) ; A n a 
tomischer A tlas der Pharmakognosie und N a hrungs- 
millelkunde  (m it (Esterle, 2 Bde., 1893-1900) ; Die Harze 
und die Harzbehälter (2 Bde., 1899) ; Handbuch der 
Pharmako gnosie (6 Bde., 1908-1926). Verz. der aus dem 
In s t i tu t  hervorgegangenen Schriften von T. und  seiner 
Schule in SO Jahre im  Dienste der Pharmacie und N atur
forschung, hgg. vom  Schweiz. A pothekerverein  1922. — 
A utobiogr. in Erlebtes u. Erstrebtes (1921). —  Vorträge 
und Reden (1915). —  Festschrift zum  70. Geburtstag 
(1926). [ D .  S .]

T S C H O P P  (urspr. T s c h u p p ) .  Fam ilien des K ts.
Luzern seit dem  15. Jah rh . W appen : 
in  Gold eine schwarze H ausm arke. —
1. Ch r i s t o f , des R ates von Sursee 
1547, Schultheiss von 1550 an, A m t
m ann  von Einsiedeln, t  vor 1573. —
2. J a k o b , von Sursee, Schultheiss von 
1586 an, H au p tm an n  1589, t  1593. —
3. Z a c h a r i a s , S tad tsch re iber 1588 - 
ca. 1606, Schultheiss von 1615 an, 
Schaffner von E insiedeln 1593. —
4. H a n s , Stad tsch re iber 1570, Schult

heiss von 1589 an. — 5. A m b r o s , A m tm ann von E insie
deln, Schultheiss 1631-1651. —  6. H e i n r i c h , von Sur
see, G lasm aler ca. 1625-1660, M itglied der L ukas
bruderschaft von Luzern 1641. — A SA  1880. —
7. H a n s  J o s t ,  dessen Sohn, Glasm aler, Pfleger der 
L ukasbruderschaft 1665, m alte  ca. 1663 ein erhaltenes 
W appenbuch. —  8. H a n s  J o s t ,  Stad tsch re iber von Sur
see 1667, Schultheiss 1676 - ca. 1696. — 9. I r e n e ,  von 
K nutw il, B ildhauerin , M itglied der L ukasbruderschaft 
1698. — 10. J o s e f ,  von Mauensee, R egierungsrat 1844- 
1848. —  Vergl. Gfr. Reg. — J . Segesser : Bechtsgesch. I. 
— Th. v. L iebenau : Schlacht von Sempach. — A tten- 
hofer : Denkwürdigkeiten v. Sursee. —  Kas. Pfyffer : 
Gesch. I I . — [P. X.  W .]  — A th a n a s ,  aus K nutw il,
13. IV. 1803 - 1. x. 1882, Profess im  S tift E insiedeln 
1820, als A u tod idak t allseitig gebildet, trefflicher Lehrer 
der Physik , D ekan des K losters 1846-1855, P rio r der 
N eugründung St. M einrad (Ind ., U. S. A.) 1855, kehrte , 
schwer e rk ran k t, 1856 zurück. Verfasser einer 
Schweizergeschichte und m ehrerer religiösen W erke ; 
erfand 20jährig gleichzeitig u n d  unabhängig  von Stölzl 
das V entilhorn, von M echaniker Theiler (s. d.) ausge

Johann  Rudolf Tschiffeli 
(Nr 17).

Nach einem Kupferstich von 
Ab. Ls. Girardet 

(Schw. Landesbibi., Bern).
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fü h rt, von einem  frem den In stru m en ten m ach e r zu 
eigenen Zwecken au sg en ü tz t ; ebenso den K onotom o- 
graph  zur Zeichnung beliebiger E llipsen, P arab eln  und 
H yperbeln  ; endlich den T ypo te leg raph , einen K opier
telegraph  zu völlig gleichförm iger U eb ertragung  eines

m it L e tte rn  gesetz ten  Te
legram m s, in L ondon von 
Theiler au sgeführt u. bis in 
neueste Zeit d o rt als B ör
sen teleg raph  gebrauch t.
—  Kol. Brugger : E rinne
rungen an P . A th . Tschopp.
—  [F. S.] —  12. J o s e p h  
A l o y s , von W illisau, * 14. 
ix . 1842 in  G uschelm uth, 
P rieste r 1868, L ehrer am  
Collège St. Michael 1868- 
1877, C horherr von St. N i
kolaus 1877, D ekan des 
K ap ite ls St. N ikolaus und 
des D ek an a ts der S ta d t 
F re ibu rg  1891-1902, Schul- 
in sp ek to r seit 1877, M it
gründer des deu tschen  ge
schichtsforschenden Ver
eins des K ts. F re ibu rg  und 
des katho lischen  L ehrer
vereins der Schweiz, 10 
Ja h re  lang  dessen P rä si

den t, f  in F re ibu rg  15. IV. 1902. ■— A. Dellion : Diet. 
V I, 255. —  Catal. du clergé 1888. —  G. Brase.y : Le cha
pitre de Sain t-N icolas, p. 189. —  Sem. cathol. 1902. — 
Liberté 1902, N rn. 88, 90-92. — Freiburger Zeitung  
1902, Nr. 45-49. —  M onat-Bosen  1901-1902. —  Étr. 
frib. 1904. [G. Cx.]

T S C H O P P E N H O F .  Siehe L i e d e r t s w i l .
T S C H U D I ,  T S C H U D Y .  F am ilien  der K te . G larus, 

A argau, Basel, St. Gallen u. Uri.
A. K a n t o n  G l a r u s .  TSCHUDI, TS C H U D Y , VON 

T s c h u d i .  Sehr a ltes, angesehenes Geschlecht, u rsp rü n g 
lich Schudin , Schudi, Schude g enann t, das 1289 zum 
erstenm al urk . in  L in th a l e rw ähn t w ird und sp ä ter in 
Schw anden, E n nenda , G larus und  Näfels v e rb ü rg e n  
ist. E ine L inie besass Schloss und  H errschaft G räpplang 
bei F lum s 1528-1767, eine andere Schloss u n d  Gericht 

Schw arz-W asserstelz bei K aiserstuh l 
von 1590 an  ; Angehörige des Ge
schlechtes Hessen sich in Chur, R ap 
pers wil, Uri nieder, ein Zweig b e tä tig 
te  sich im D ienst des S tiftes St. Gallen 
in W il. Zur Zeit der R eform ation  
tren n ten  sich die T schudi-L inien in 
katho lische in G larus und  Näfels und  
in  reform ierte  in G larus und  Schw an
den. W appen : in Gold grüne e n t
w urzelte  T anne m it 9 b lu tro te n  Za
pfen. — H erm ann  H erm ann! : P in u s  
Tschudiana  (Ms.). —  Schriften v. Ca- 
m erarius Joh . Ja k . Tschudi. —  J . J . 
K ubly-M üller : Genealogien (Mss.). — 
L L . —  H aller : Bibi, der Schweizer- 
Geschichte. —  A S  I. -— Jo h . Heinr. 
Tschudi : Beschreibung... Glarus (1714). 
— C hristoph Trüm pi : Neuere Glarner- 
Chronik  (1774). —  Melchior Schuler : 

Gesch. des Landes Glarus. —  H eer und  B lum er : Der 
Kt. Glarus (in Gemälde d. Schweiz). —  J. J . K ubly- 
Müller : Die Tschudi-Freiherren von F lum s und  Schloss 
Gräpplang  (in J H V G  42). —  W. Merz : W appenbuch  
der Stadt Baden, p. 311. —  J. J . K ubly-M üller u. Id a  
Tschudi-Schüm perlin  : Die Glarner Landvögte zu  B a
den und ihre W appenzeichen  (in A H S  1928). —  Die
selben : W appen und Siegel der Landam m änner des 
Kts. Glarus (in A H S  1930-1931). — 1. J o s t ,  von 
E nnenda , * um  1380, bis ca. 1428 auch  Schiesser ge
n a n n t, weil ihn  sein S tiefbruder W alter Schiesser aufzog, 
1419-1444 ü. w ahrsch. 1447-1456 L andam m ann , he r
vorragender S taa tsm an n , G esandter und  Scliiedbote 
au f zahlreichen T agungen, F ü h re r der G larner in den 
Feldzügen gegen M ailand 1422, 1425/1426 und  im  alten

Z ürichkrieg ; 1436 v e ran lassten  er u. I ta l R eding die 
L eute  im  Toggenburg, U znach und  Gas ter, ein ewiges 
L an d rech t m it Schwyz und  G larus einzugehen, 1440 
zog er m it R eding ins Sarganserland , 1443 zeichnete er 
sich als H au p tm an n  der G larner bei St. Jak o b  an  d. 
Sihl und  1446 im  Treffen bei R agaz aus. E r soll auch 
1450 die U m w andlung des sog. bösen Bundes von Glarus 
m it den drei W ald stä tten  u n d  Zürich von 1352 in  einen 
bessern bew irk t hab en , der G larus die G leichberechti
gung verbürg te , f  um  1456. —• 2. H a n s , Sohn von 
Nr. 1, tü ch tig e r Kriegs- und  S taa tsm an n , m ehrm als 
L andvog t im  G aster, G esandter und  V erm ittle r au f 
eidg. T agungen, n ah m  1468 am  Zug nach  M ülhausen 
teil, w ar A nführer der G larner in den B urgunderkriegen 
u n d  käm p fte  1476 bei M urten. Bote au f dem  F riedens
kongress in F reiburg , zog 1478 m it 400 G larnern  über 
den G o tthard . L andam m ann  1483-1487, glarn . Schieds
rich ter im  S tre it des A btes von St. Gallen m it den 
G otteshausleu ten , St. Gallen und  Appenzell 1490 ; 
t  1510. —  Aeg. Tschudi : Chron. Helv. —  UG. —  QSG
10. —  A. Müller : Gesch. der Herrschaft und Gem. 
F lum s  I. — 3. H e i n r i c h ,  von Schw anden, in Glarus, 
L an d am m an n  1509-1515, m ehrfach  T agsatzungsge
san d ter, O kt. 1512 Bote nach  Rom  zu P a p s t Ju liu s IT.. 
käm pfte  als H au p tm an n  zum  L andespanner beim  Aus
zug der letz ten  H ilfstruppen  fü r M ailand 1515 bei Ma
rignane m it ; t  26 II. 1525. —  4. M a r q u a r d ,  Sohn von 
Nr. 2, begle ite te  seinen V ater zu Pferde in den B u rg u n 
derkriegen, I ia u p tm a n n  in F ran k reich  1480-ca. 1490, 
Teilnehm er am  K riegszug der Schirm orte des A btes 
von St. Gallen nach  dem  R orschacher K losterbruch  
1490, L andvog t im  G aster 1494, H au p tm an n  zum  L an 
desfähnlein im Schw abenkrieg 1499, häufig  T ag sat
zungsgesandter, L andvog t im T hurgau  1502 ; f  1512.
—  5. U l r i c h , Sohn von Nr. 2, L andesseckelm eister, Ge
san d ter in F re ibu rg  beim  A bschluss des ewigen Friedens 
m it F rankreich  1516, f  1519. —  6. J o s t , von Schw an
den, in  Glarus, Seckeim eister 1517, öfters T agsatzungs
bote, L andam m ann  1522-1524, B ote nach  W erdenberg 
zur B estrafung  der A ufständischen 1525, scharfer 
Gegner der R eform ation  ; f  14. v. 1527 in Schwanden.
—  7. P e t e r ,  Sohn von Nr. 5, L andvog t im  G aster 1518, 
R a tsh err 1525, L andesseckeim eister, H au p tm an n  einer 
G larner K om pagnie in französischen D iensten  1530 ; 
t  1549. — 8. L u d w i g ,  Sohn von Nr. 2, d iente  in seiner 
Jugend  in F rankreich , zog 1495 m it den eidg. Reis
läufern  über die A lpen zum  E n tsä tze  der in N ovara 
belagerten  F ranzosen, tru g  1499 das G larner F a n 
ner im  Schw abenkrieg und  zeichnete sich im  Schwa
derloch aus. Oft T agsatzungsgesandter von 1507 an, 
L andvog t in den Freien  Æ m tern  1509, S ta tth a lte r  
1511, B ote nach  Venedig 1512, H au p tm an n  des zweiten 
Auszuges 1513, der zur Schlacht bei N ovara  zu sp ä t 
kam , H au p tm an n  in der Schlacht bei M arignano 1515, 
von 1516 an  französischer Parte igänger, B ote nach  
W erdenberg  zur E rrich tu n g  des sog. V erzicht- u. G na
denbriefs der W erdenberger 1527, entschiedener Gegner 
der R eform ation, V ertre te r der a ltg läub igen  G larner 
au f dem  Tag zu E insiedeln Nov. 1528, se tzte  in den 
K appelerkriegen die N e u tra litä t von G larus durch  und 
befehligte 1529 den Auszug zur B esetzung von U znach. 
V erm ittle r bei der S trafexped ition  der Schw yzer gegen 
G aster u n d  W eesen 1531 ; f  1534. — Frid . Bäldi : 
Chronik (in Z S K  1). — V alentin  T schudi : Chronik der 
Reformations]ahre (in J H V G  24). —  9. J o s t ,  Sohn von 
Nr. 4, A nhänger Zwinglis, L andvog t in  W erdenberg  
1526, wo er fü r die R eform ation  w irk te ; f  1532. —
10. V a le n t in ,  Sohn von Nr. 4, * 14. II. 1499, Lieblings
schüler Zwinglis in Glarus, stu d ierte  1512-1513 bei Va- 
dian  in W ien, 1513 in P av ia , 1515 bei G larean in  Basel, 
m it dem  er 1517 nach  Paris zog, erh ielt vor A bschluss 
seiner S tud ien  au f E m pfehlung Zwinglis E nde 1518 
dessen P fründe  in Glarus, bereite te  sich 1522 bei 
Zwingli in Zürich au f sein A m t vor, das er im  O ktober, 
von Zwingli e ingeführt, a n tra t.  Zu dessen E n ttäu sch u n g  
w irkte er aber infolge seiner hum anistischen  D enk
weise n u r lau und unentsch ieden  fü r die R eform ation, 
predig te den N eugläubigen und  las den A ltg läubigen die 
Messe. N ach seiner H eira t 1530 zum  Messelesen un tau g -

: lieh geworden, p red ig te  er dennoch beiden Konfessionen

Athanas Tschopp.
Nach einer Lithographie 

von F. Irminger (Schw. Landes
bibi., Bern).
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il. w ohnte auch  de r Messe bei. t  8. x il. 1555 an  der Pest. 
Verf. einer fü r seine H a ltu n g  sehr charak teristischen  
Chronik der R eform ationsjah re  von 1521-1533 (ligg. 
von J . J . B lum er in Arch. S G  9 und von J . Stri ekler 
in J H V G  24). —■ Z w ingli Werke V II-X I. —• Th. v. Lie- 
benau : Z u r Re formations gesch. von Glarus (in K S B  5). 
— Strickier in A D B  38. —  Zw. I I , 5. — Vadianische 
Briefsam m lung  I - I I I ,  V -V II (in M V G  24, 25, 27, 29- 
30a). — G. H eer : Glam. Re formations gesch. — D er
selbe : Fridolin Brunner. —  A. Büchi : Glareans Schüler 
in  P aris  (in Jubiläum sschrift Robert Dürrer). — 11. 
Ludwin, Sohn von Nr. 8, befand sich 1513 in dem 
belagerten N ovara  und  w ohnte  der Schlacht bei, diente 
dann dem  Herzog von M ailand, käm pfte  bei M arignano 
m it, 1516 in F rankreich . U n te r Trivulzio H au p tm an n  
einer Schar geharn isch ter R eite r in M ailand ; m achte  
1519 m it än d ern  Schweizern eine Palästinareise , wurde 
i n  Jerusa lem  zum  R itte r  des heil. Grabes geschlagen. 
Seine von seinem  B ruder Gilg bearb e ite ten  R eiseauf
zeichnungen w urden 1606 gekürzt in  Rorschach ge
druckt. L andvog t in W erdenberg  1520. Von 1522 an  als 
französischer A gent in  B ünden und der E idgenossen
schaft tä tig , w irkte er im  Febr. 1522 fü r die Vereinigung 
der drei B ünde m it F rankreich , käm pfte  im  A pril für 
Franz I. bei Bicocca. Um  1523 kaufte  er Schloss und 
H errschaft O rtenstein  m it dem H ochgericht, das ihm  
Kaiser K arl V. am  4. April 1524 verlieh. H aup tm an n  
Schweiz. Söldner im  D ienste F ranz I. 1524, w urde 1525 
in der Schlacht bei P av ia  gefangen, m usste sich um  
eine hohe Sum m e loskaufen, veräusserte  1527 O rten
stein an die Gem. Tomils und  erw arb 1528 vom  G ottes
hausbund die dem  S tift Chur gehörende B urg und  H err
schaft G räpplang im  Sarganserland, die er m it den 1513 
von seinem  V ater gekauften  G erechtsam en zu Tscher- 
lach vereinigte. U rsprünglich  m it Zwingli befreundet 
und der R eform ation  geneigt, w andte  er sich in seinen 
letzten Ja h ren  eher von ihr ab. f  12. i. 1530. — 12. P e 
t e r ,  Sohn von Nr. 8, Schüler u n d  V erehrer Zwinglis, 
1514 an  der U n iv ersitä t Basel im m atrik u lie rt, von 1517- 
ca. 1521 bei G larean in Paris, w andte  sich völlig der 
R eform ation  zu und  siedelte nach Chur über ; f  27. in .

1532. — 13. M e i n r a d ,  
Sohn von Nr. 8, im  Dienste 
F ra n z ’ I. bei P av ia  ge
fangen, nach dem Tode 
seines B ruders Ludwig 
(Nr. 11) Besitzer von 
G räpplang, Gegner der 
R eform ation  ; f  6. m . 
1555. — 14. Æ gidius  
oder G ilg ,  Sohn v. Nr. 8, 
* 5. II. 1505, Schüler 
Zwinglis, dann ca. 1516- 
1517 bei G larean in  Basel. 
N ach dessen W egzug nach 
Paris erw eiterte  er seine 
B ildung durch  klassische 
S tudien  zu H ause und auf 
verschiedenen Gebirgsrei- 
sen, wo er eifrig h isto risch
an tiquarisches M aterial 
sam m elte. Als Gegner der 
R eform ation  begann er 
seine Staatsm ann!sehe T ä

tigkeit im  D ienst der a ltg läub igen  G larner, fü r die er 
m ehrere R echtfertigungsschriften  ganz oder teilweise 
verfasste  ; er v e r tra t  sie im H erbst 1528 au f den Tagen 
in Baden und  Einsiedeln. 1529 ha lf er bei der v o rüber
gehenden H erstellung des konfessionellen Friedens in 
Glarus m it und  w urde zum  L andvog t von Sargans 
gewählt. U n te r schwierigen V erhältnissen w alte te  er 
dort sehr geschickt von 1530-1532 zugunsten  der 5 
Innern Orte und  des a lten  Glaubens und betrieb  
nebenbei archivalische Forschungen. N ach kurzem  
A ufen thalt in  R orschach als O bervogt des A btes von 
St. Gallen erh ielt er 1533 die L andvogtei B aden, wo er 
sich als V erw altungsm ann und R echtskundiger wiede
rum  glänzend bew ährte  und  zugleich unerm üdlich  sei
nen historischen S tud ien  oblag. Im  F rü h ja h r 1536 zog 
er — wohl schon seit längerer Zeit französischer Pen

sionär —- m it einer Söldnerschar fü r K önig F ranz I. 
in  die Provence und sam m elte d o rt und auf der H eim 
reise röm ische Inschriften . Seit dem  Som m er 1536 
lebte er viele Jah re  in  Glarus und  au f Reisen seinen 
w issenschaftlichen A rbeiten. Politisch  b e tä tig te  er sich 
als Mitglied des R ates und  als T agsatzungsgesandter ; 
1540 gewann er au f einer Reise nach  Rom  eine 
grosse epigraphische A usbeute, ebenso au f w eitern 
Reisen in Frankreich . Sein G elehrtenruhm  und seine 
A u to ritä t in rechtshistorischen Dingen w aren um diese 
Zeit fest begründet. 1549-1551 w ar er zum  zw eiten
m al L andvogt in B aden und  w urde seither bei 
schwierigen R echtsfällen häufig als A nw alt, V erm ittler 
und Schiedsrichter in  A nspruch genom m en, auch ve r
t r a t  er seinen S tand  fast regelm ässig au f den eidg. 
T agsatzungen ; 1554-1555 b e tä tig te  er sich als V e rm itt
ler im  Locarner H andel, die V ergleichsartikel v. 19. Nov. 
1554 gelten wesentlich als sein W erk. S ta tth a lte r  1554, 
L andam m ann 1558. A uf dem H öhepunk t seines A n
sehens begab er sich im  F rü h ja h r 1559 in eidg. Mission 
au f den R eichstag  in Augsburg, wobei er von F erd i
nand  I. ein A delsdiplom  fü r sich und  sein Geschlecht 
erlangte. Schon vorher h a tte  ihn sein konfessioneller 
E ifer und die sich kräftig  entw ickelnde G egenreform a
tion  dazu verle ite t, einen lange gehegten P lan  ins W erk 
zu setzen. Seit 1556 und energischer seit seiner R ückkehr 
von Augsburg m achte  er als H au p t der a ltgläubigen 
P arte i in Glarus den Versuch, u n te r  B eistand  der 5 
innern  Orte die A lleinherrschaft des a lten  B ekenntnisses 
m it Gewalt in seiner Heimat, aufzurichten . D er dadurch  
entfesselte sog. Tschudikrieg  1559-1564 h a tte  n ich t das 
von ihm  erhoffte R esu lta t und  rau b te  ihm  die Sym pa
th ien  der reform ierten  M ehrheitspartei derm assen, dass 
er — 1560 n ich t m ehr zum  L andam m ann  gew ählt — 
infolge der gegen ihn  gerich te ten  Angriffe im  H erbst 
1562 nach  R appersw il übersiedelte. Von da an  war 
seine hervorragende politische Rolle in der H auptsache 
ausgespielt, obgleich er nach seiner R ückkehr nach 
Glarus 1565 noch als N eunerrich ter und in  eidg. A uf
träge als V erm ittler und  Schiedbote w irk te. Seine r a s t 
lose G elehrten tätigkeit dauerte  bis zu seinem Tode am
28. II. 1572. Aeg. Tschudi h a tte  sich zum  Ziel gesetzt, 
au f G rund seiner an tiquarischen  S tudien u. seiner u m 
fangreichen m itte la lterlichen  D okum entensam m lung, 
die er aus zahlreichen Schweiz, und einigen ausländ i
schen A rchiven zusam m enbrachte, u n d  u n te r  Be
nü tzung  aller einschlägigen Chroniken und  ändern  
Quellen eine Geschichte seines Landes von den frühe
sten  A nfängen bis zu seiner Zeit zu schreiben. Seine 
erste und einzige zu seinen Lebzeiten gedruck te  A rbeit 
Die urallt warhafftig A lpisch Rhetia, 1538 von Seb. 
M ünster in Basel herausgegeben, ist eine topographisch- 
h ist. Beschreibung des a lten  R ätien , der eine von ihm  
entw orfene Schw eizerkarte, die erste, die den Nam en 
einer solchen verd ien t, beigegeben war. An H and  seiner 
in A nna lia  geordneten  Sam m elbände und eines frü h em  
E ntw urfs a rbeite te  er sp ä ter die Schweizerchronik von 
1000-1470 aus, deren D ruck der Basler Jo h . R ud. Iselin 
1734-1736 in 2 B änden besorgte. Als E in le itung  zur 
Chronik is t die 1758 publizierte  Gallia cornata zu be
trach ten . F as t alles übrige, so die F o rtse tzu n g  der 
Chronik seit 1470, eine Beschreibung des K appeler- 
krieges, A rbeiten  zur Geschichte des K losters E insie
deln und  zahlreiche andere A bhandlungen rech ts- und 
kirchengeschichtlichen C harakters, genealogische und 
heraldische U ntersuchungen, theologische S tre itschrif
ten  u. s. w. h interliess er n ich t fertig  abgeschlossen. 
Seine B edeutung als G eschichtschreiber liegt darin , 
dass er als e rster die Schweizergeschichte au f u rk u n d li
chem F u n d am en t au f b au te  und  tro tz  der angew andten  
annalistischen Form  und  kom pilatorischen M ethode ein 
W erk schuf, dessen weite Z ielsetzung, eidgenössische 
H altung , k rä ftig  volkstüm liche Sprache und  k lare Ue- 
bersichtlichkeit ihm  den N am en des schweizerischen He- 
rodo t oder des V aters der Schweizergeschichte sicherte. 
Seine grossen V erdienste als Forscher, Sam m ler und 
E rzäh ler und als E rh a lte r  vieler im  Original verlorener 
Zeugnisse werden leider dadurch  hcrabgem indert, dass 
seine G laubw ürdigkeit, von verzeihlichen Irr tü m e rn  
abgesehen, n ich t ü ber allem  Zweifel steh t. Sicher ist,

Ægidius Tschudi (Nr. 14). 
Nach einem alten Stich.
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dass er seinen w illkürlichen, w enn auch  bisweilen 
scharfsinnigen K o n jek tu ren  den A nschein der Quellen- 
m ässigkeit zu geben versuch te , dass ihn P a rte isu c h t zu 
E n ts te llu n g en , das B edürfnis nach V ollständigkeit oder 
P a trio tism u s zu allerlei A usschm ückungen und  F ab e 
leien, persönliche Zwecke ab er zu reinen E rfindungen  
und Fälschungen  verfü h rten , denn es m uss als erwiesen 
gelten , dass er system atisch  U rkunden  erd ich te te  und 
D okum en te  fä lsch te, um  seinen V orfahren  die W ürde 
des M eieram tes u n d  adeliges H erkom m en zuzueignen.
—  I. Fuchs : E g id iu s Tschudi's von Glarus Leben und  
Schriften... (2 Teile, 1805). —  J .  Vogel : E gid ius  
Tschudi als S taatsm ann und Geschichtschreiber (1856, 
m it Briefen). —  J .  J . B lum er : Æ gidius Tschudi (in 
J H V G  7). — D erselbe : Æ gidius Tschudi als Geschicht
schreiber (in J H V G 10). —  Th. M ommsen : Inscriptiones 
Confœderationis Helvetiæ Latinse (in M A  GZ  10). — 
G. v. W yss : Ueber die A ntiquita tes M onasterii E insid- 
lensis und den Liber Heremi des /E gid ius Tschudi (in 
J S G  10). —  D erselbe : Die eigenhändige Handschrift 
der E idg. Chronik des Æ g. Tschudi (in N bl. S tadtb i
bliothek Zürich  1889). —  R. W olf : Gesch. der Ver
m essungen in  der Schweiz. —  J . H. G raf : Beitrag zur 
K enntn is der ältesten Schweizerkarte von Aeg. Tschudi 
(in M itteil. d. Naturforsch. Ges. Bern  1886, Nr. 1103- 
1142). —  S. Vögelin : Wer hat zuerst die römischen  
Inschriften in  der Schweiz gesammelt und erklärt ? (in 
,JSG  11). —  D erselbe in A SA  6. —  D erselbe : Aeg. 
Tschudis epigraphische S tudien  in  Südfrankreich und  
Italien  (in M A G Z  23). —  D erselbe : Gii g Tschudis Be
m ühungen u m  eine urkundliche Grundlage fü r die 
Schweizer geschickte (in J S G  14 u. 15). — H. H erzog : Die 
Beziehungen des Chronisten Aeg. Tschudi zum  A argau  
(in A rg. 19). —  D erselbe : Die Romreise des Aeg. Tschudi 
(in A S  G 6). —  F. F ä h  : Die Glaubensbewegung in  der 
Landcogtei Sargans (in J S G  19, 20). —  Al. Schulte  : 
Gii g Tschudi, Glarus und Säckingen  (in J S G  18). •— 
G. v. W yss : Z u  den Forschungen von Schulte über Aeg. 
Tschudi (in J H V G  30). —  W. CGchsli in A D B  38. — 
P. C. v. P la n ta  : Schulte und  Tschudi. —  M. G ubser in 
M V  G 27. —  A. C artellieri : Z u  Gilg Tschudis Leben 
(in A S  G 8). —  Egli : Aeg. Tschudis M ünzsam m lung  
(in Zw  1902). —  H . H erzog : Die B em ühungen der 
Nachwelt u m  die beiden Hauptwerke des Chronisten Aeg. 
Tschudi (in TA  1906). —  E. D ürr : Die Quellen des Aeg. 
Tschudi in  der Darstellung des alten Zürichkrieges. — 
A. M üller : Gesch. der Herrschaft und Gemeinde F lum s  I.
—  D. A ufderm aur : Der Glarnerhandel oder « Tschudi- 
Icrieg » (in M H V S  31). —  E . Bernoulli : Joh. Fries der 
Aeltere, Petrus D asypodius und  Aeg. Tschudi... (in Zw. 
1924). —  J . M üller : Gilg Tschudi als theologischer 
Schriftsteller (in Schweiz. Rundschau  25). — E. M ayer : 
Z u r rätischen Verfassungsgesch. (in Z S  G 1928). —  T. 
Schiess : Tschudis M eieram tsurk. (ebenda, 1929). — 
K. F ry  : Giov. A n t. Volpe. —  Strick ier : Actensamml. 
zur Schweiz. Reformationsgesch. II-V . —  UG. —  J. Vo
gel : E in ige Bruchstücke aus der ungedruckten Fort
setzung von Tschudis Schweizerchronik  (in Arch. S G  10).
— W a tt  eiet : Die Jahre 1298-1308 aus Eg. Tschudis 
Chronik aus dem E n tw u r f a u f  der Stadtbibi. Zürich  (in 
Arch. S G  19). —  Th. v. L iebenau : Z u  Tschudis 
Cappelerkriege (in A S  G 3). — D erselbe : Gilg Tschudis 
Beschreibung des Kappelerkrieges (in K S B  u. Arch, 
f. Schweiz. Reformationsgesch. N. F . I). — Is. A. K now 
les : Vom F egfür by Aeg. Tschudi (ed. from  th e  orig, 
m anuscr. Glasgow 1924). —  Briefe v. u. an Aeg. Tschudi 
(Arch. S G  4, 6, 8).—  Gfr. 16.— A S  GA 1864, 1865. — 
Arch. f. Schweiz. Reformationsgesch. I. —  A rg . 9. — 
A S  G 4. —  Z w ingli Werke V II. —  Z S K  1931. —  15. J o st , 
Sohn v. Nr. 8, * 1511, H au p tm an n  in französischen Dien
sten , fü h rte  E nde 1556 H einrich  II . ein R egim ent v. 8000 
Schweizern zu, das an  der B elagerung von Calais te il
n ah m  u n d  1559 en tlassen  w urde. S trenger K atho lik , 
einer der F ü h re r im  Tschudikrieg  ; f  1566. — May : 
Hist, m ilit., t .  5, 6.— 16. G e o r g , Sohn von Nr. 4, zuerst 
D ekan, dann  A b t von K reuzlingen, t  1566.— 17. K a s
p a r , Sohn von Nr. 4, w urde re form iert. Seckelmei- 
s ter, von 1549 an öfters T agsatzungsgesandter, im  
T schudikrieg  Schiedsrichter au f den R ech tstagen  zu 
E insiedeln, L andam m ann  1565-1567 ; t  1571.

Katholische Tschudi. — 18. L u d w i g ,  Sohn von Nr. 15, 
L andvog t im  T h u rg au  1572, um  1575 Vogt zu K aiser
stu h l, geh. R a t E rzherzog Ferd inands u n d  des K a rd i
nals A ndreas von Œ sterreich, erw arb um  1590 vom  
B istum  K onstanz  die P fan d sch aft Schw arz-W asserstelz 
m it der Nachfolge in m ännlicher Linie, f  1601. —  19. 
M e i n r a d ,  Sohn von Nr. 15, H au p tm an n  in F ran k reich , 
L an d v o g t in U znach 1580, R a tsh e rr  1583, um  1584 
S ta tth a lte r ,  L andam m ann  1591-1593 ; f  1593. —  20. 
M e l c h i o r ,  E nkel von Nr. 8, * um  1540, K anzler 
des S tiftes St. Gallon zu W il, f  1604 (?), g ründete  den 
W iler Zweig der Fam ilie. —  21. F r i d o l i n ,  U renkel 
von Nr. 8, * 1532, P rie s te r 1558, A b t von Pfäfers 1565, 
von den S ch irm orten  seiner üblen  V erw altung  wegen 
u n te r  A nfsich t gestellt ; f  29. xi. 1567. -— 22. B a l 
th a s a r ,  dan n  D o m in i k ,  Sohn von Nr. 20, * 1596, 
t r a t  1612 in den B enedik tinerorden , s tu d ierte  in  Dillin- 
gen u n d  In g o lstad t. Lic. der kanon . R echte, A bt von 
M uri 1644, als W iederherste ller der R echte  des Stiftes 
gefeiert, k au fte  1651 die thu rgau ische  H errsch aft IClin- 
genberg u n d  den K irchensatz  zu H om burg. Verfasser 
von Origo et Genealogia C omitum  de Habsburg, M onas- 
sterii M uriensis F undatorum  (gedr. 1651, 1702, 1712) 
und  m ehrerer han d sch riftlich er A rbeiten  ü ber den Be
n ed ik tin ero rd en  in  der Schweiz u n d  das K loster Muri, 
t  6. VI. 1654. —  E. F . v. M ülinen : Prodromus. ■— G. 
v. W yss : Historiographie. —  M. K iem  : M uri. ■— 23. 
M e l c h i o r ,  Sohn von Nr. 20, * 15. iv. 1577, R a t und 
L ehenvogt des S tiftes St. Gallen, K anzler und  Ilofam - 
m an n  zu W il, zu le tz t H au p tm an n  in spanischen D ien
sten  in Ita lien . H erausgeber von Ludw ig T schudis 
(Nr. 11) B eschreibung der P alästinareise . —  24. C h r i 
s t o f ,  Sohn von Nr. 18, * 1572, F äh n rich  in  F rankreich , 
t r a t  um  1590 in den Jo h an n ite ro rd en , käm p fte  in M alta 
gegen die T ürken. Jo h a n n ite rr it te r  um  1599, in span i
schen D iensten in den N iederlanden 1600-1604, K om tur 
in  Schw äbisch-H all 1608, f  3. x . 1616. — M ay : Hist, 
m ilit., 8. —  A L IS  1921. —  25. F r i d o l i n ,  Urenkel von 
N r. 8, F äh n rich  in F rankreich , R a tsh err 1626, S ta t t 
h a lte r  1631, L andam m ann  1634-1636, V e rtre te r der 
katho lischen  G larner beim  S tre it wegen der B esetzung 
der Vogtei W erdenberg , H err zu G räpplang 1651, wohin 
er den N achlass von Aeg. T schudi b rach te , L andes
h au p tm an n  von Sargans ; f  18. x . 1660. —  26. U l r i c h ,
* 3. v i i . 1601, H au p tm an n  zu W il 1642, R a tsh err 1650, 
S ta tth a lte r  1656, T agsatzungsgesandter, L andam m ann
1659-1661 ; f  1666. —  27. J o h . L u d w i g , Sohn von 
Nr. 26, * 7. x . 1636, L andvog t in U znach 1680, S ta t t 
h a lte r  u n d  G esandter nach T urin  zur B eschw örung des 
savoyischen B ündnisses 1686, R itte r  vom  goldenen 
Sporn, häufig  V ertre te r von k a th . G larus an  eidg. T ag
sa tzungen  und  K onferenzen, L andam m ann  1689-1691 
und  1694-1696, nochm als S ta tth a lte r  1706 ; f  8. x i. 
1708. —  28. P e t e r , * 30. x il. 1644 in R appers wil, 
erneuerte  1659 das T agw enrech t in Glarus. P an n erh err 
von 1675 an, Sp italm eister 1679, L andvog t im G aster 
1698, legte als V orsteher des k a tho l. und  gem einen A r
chivs eine m ehrbändige handschriftliche  U rk u n d en 
sam m lung an  ; f  14. x i i . 1712. — E. F . J . Müller : Zur  
Gesch. des ju s  reformandi in  der Schweiz (in Z S K  1931). —
29. P e t e r , Sohn von Nr. 28, * 24 i. 1683, H au p tm an n  
in F ran k reich  1709, R itte r  des Ordens vom  heil. Ludwig 
1721, O berstlieu t. 1723, O berst 1734, erh ie lt E nde 1737 
das au f 2 B ataillone reduzierte  R egim ent B ürki. f  12. iv. 
1740 in  Paris. —  Z urlauben  : H ist, m ilit. 3. —  May : 
Hist, m ilit. 6. — 30. K a s p a r  F r i d o l i n , * 1669 in Näfels, 
R a tsh err, F ünferrich ter, G esandter nach Lauis und 
L uggarus 1699, zog 1737 nach G larus ; tü ch tig e r Gold
schm ied ; t  1743. —  E. Buss : Die K u n st im  Glarnerland. 
—  S K L  IV , p. 430, 653. —  31. J o s e f  U l r i c h , Sohn 
von Nr. 27, * 11. x i i . 1675, L andvog t in  Mendrisio 
1698, R a tsh err 1706, von 1708 an  L an d ess ta tth a lte r, 
L andam m ann  1719-1721, L andvog t im  R hein ta l 1726, 
dann w ieder S ta tth a lte r  und  nochm als L andam m ann 
1734-1735, R itte r  des St. M ichaelsordens ; t  6. x il. 
1735. — 32. L e o n lin r c l  L u d w i g ,  Sohn von Nr. 31,
* 17. iv. 1701, K a d e tt im  R egim ent B rändli in F ra n k 
reich 1716, F äh n rich  im  R egim ent H ässy 1720, t r a t  
1728 in spanische D ienste als H au p tm an n  im  Schweiz. 
R egim ent Nidercest, m it dem  er 1733-1734 an  den F e ld 
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zügen zur E roberung  von N eapel u n d  Sicilien fü r den 
In fan ten  Don Carlos teilnahm . E nde 1734 O berst eines 
Infanterie-Schw eizerregim ents im  D ienste K önig Karls 
von Neapel, zeichnete sich im  Kriege von 1742 und 
1744-1746 in M ittel- und  O beritalien  gegen die (Esterrei- 
cher aus, besonders am  17. VI. 1744 bei Monte A rte

m isio und  Fayola, und als 
B rigadier am  11. Aug. bei 
V elletri, im Ju n i und Ju li 
1745 bei L a B occhetta  und 
bei der E rstü rm u n g  von 
Novi und  Pavia. 1747 t r a t  
er als O berstlieu tenan t in 
das Schweiz. G arderegi
m en t seines B ruders (Nr. 
33). M aréchal de camp 
1759, K o m m andan t der an 
die Grenze verlegten nea- 
polit. T ruppen  1761-1763, 
kom m andierender General 
des S ta to  degli Presidii in 
T oscana 1763, erh ielt 1770 
das Schweiz. Garderegi
m ent. G enerallieu tenant 
1772 ; f  16. I .  1779. —  33. 
J o s e f  A n to n ,  Sohn von 
Nr. 31, * 5. VI. 1703, gen. 
K lein-Tschudi, K a d e tt im 
R egim ent H üssy in F ra n k 
reich 1718, m achte  1719 

als F ähnrich  den Feldzug gegen Spanien m it, t r a t  1721 
in spanische D ienste. H au p tm an n  1729, käm pfte  m it 
grosser T apferkeit in A frika gegen die M auren, beson
ders bei der Belagerung ;von C euta und  M azalquivir

1731, in der Schlacht bei 
Oran und  bei einem  Aus
fall aus Ceuta 1732, nahm  
1733 als O berstlieut. im  
R egim ent N idercest am  
Feldzug zur E roberung  
von Neapel und  Sicilien 
teil. Im  Okt. 1734 k a p itu 
lierte  er im  N am en des 
S tandes G larus m it König 
K arl von Neapel-Sicilien 
fü r ein G arde-B ataillon 
von 830, spä t er 1190 Mann, 
dessen In h a b e ru n d  O berst 
er w urde, und  fü r ein In 
fan teriereg im ent von 2310 
Mann u n te r  seinem  B ruder 
(Nr. 32). B rigadier 1737, 
m aréchal de cam p 1738, 
G esandter K önig Karls 
bei den katho l. O rten
1736-1740, m achte  1742 
m it einem  Teil seines Gar

deregim ents den Felzug der spanisch-neapolitanischen 
Armee gegen die CEsterreicher m it, v erhandelte  1744
in der Schweiz wegen einer neuen K ap itu la tion ,
zeichnete sich nach seiner R ückkehr im  Kriege gegen 
die Œ sterreichter bei Velletri am  10.-11. v ili. 1744 aus 
und  fü h rte  im  D ezem ber K önig K arl nach Neapel 
zurück. 1747 erhielt er das In fan terie reg im en t seines 
B ruders. G enerallieu tenan t 1759, Mitglied des obersten 
K riegsrates 1770 ; f  21. VI. 1770 in  Neapel. — 1743 
publiz ierten  er und  sein B ruder : Ordnung des peinlichen  
Gerichts Kaiser Karls V. in  den Kriegsrechten der Schweiz. 
Truppen ausgeübt. — May 8. — O. E rism ann  : Die 
Schweizer in  neapolit. Diensten (in B B G  1918). — 34. 
J o s e f  A n t o n ,  Sohn von Nr. 28, * 7. iv. 1688, L an d 
schreiber 1709-1713, R a tsh err 1718, V ize-L andeshaupt
m ann, L an d e ss ta tth a lte r  1726, L andam m ann  1729- 
1731, N eunerrich ter 1742, L andvogt im  G aste r 1750, 
R itte r  des St. M ichaelsordens ; f  3. II. 1754. — 35. J o s .  
L e o d e c ja r ,  * 23. v m . 1708, s tud ierte  in S trassburg  u. 
Innsb ruck . H ofra t des Stiftes St. Gallen 1740, t r a t
1743 in .spanische D ienste und  errich te te  im neuen 
Schweiz. R egim ent D u n an t eine K om pagnie, m achte
1744 den Feldzug in Ita lien  m it, kam  1743 in den 
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Besitz der H errschaften  Hilflkon und  Sarm enstorf, ver
k aufte  sie 1756, um  die schwer verp fändete  H errschaft 
G räpplang, Greifensee und Tscherlach übernehm en zu 
können, m usste diese 1766 schuldenhalber verlassen und 
zog nach Glarus, f  25. v m . 1772. V erfasste au f Grund 
der auf G räpplang vorhandenen  Sam m lungen und 
H andschriften  Aeg. Tschudis Sum m arisch... Historische 
Nachricht von dem Sarganser-Land  (1734) u n d  eine 
Tschudische Genealogie ; soll auch 1758 u n te r  dem 
N am en Joh . Jak . G allatis, P farrers zu Berschis, den 
D ruck der Gallia cornata des Aeg. T schudi besorgt 
haben. 1767 publizierte  er in der A bsicht, den lite ra ri
schen Nachlass Aeg. Tschudis zu verkaufen , ein Ver
zeichnis von dessen noch vorhandenen H andschriften .
— E. F. v. Mülinen : Prodromus. —  G. v. W yss in Nbl. 
Stadtbibi. Zürich  1889. —  36. F r a n z , B ruder von Nr. 35,
* 14. x . 1713, Page am  H of Herzog Theodors von 
B ayern, 1736 H au p tm an n  im ku rb ay r. R egim ent Mora- 
w itzki, käm pfte  1737-1738 in  Österreich. D iensten als 
In fan teriem ajo r in U ngarn  gegen die T ürken. O berst
lieu ten an t im  R egim ent M orawitzki 1741, nahm  am 
Feldzug in Böhm en und GEsterreich gegen M aria T he
resia teil, bis 1745 in K riegsgefangenschaft, dann  K am 
m erherr Herzog Theodors von B ayern, Bischofs von L ü t
tich , und O berstlieut. in  dessen G arderegim ent in 
L ü ttich , K om m andan t des R egim ents M orawitzki 1756, 
m achte  1757 und 1758 den Feldzug gegen Preussen in 
Böhm en und  Sachsen m it, zeichnete sich bei Lissa und 
H ochkirch aus ; G eneralm ajor 1761, t  1768. —  May 7.
—  37. F i d e l  D o m i n i k ,  B ruder von Nr. 35 u. 36, * 4. v u . 
1720, t r a t  1736 in französische D ienste, F ähnrich  im 
R egim ent O berst P e te r  Tschudis (Nr. 29), m achte  die 
Feldzüge in  Ita lien  im  Österreich. Erbfolgekriege 1743- 
1747 m it, käm pfte  1748 in  Corsica. R itte r  des St. L ud
wigsordens 1758, w urde im  7jährigen K rieg 1759 von 
den H annoveranern  gefangen, erhielt 1762 eine Kom  
pagnie im  Schweiz. R egim ent Castella. L an d esh au p t
m ann  von Glärus 1768, Hess sich 1777 auf seiner 1768 
erworbenen B esitzung M andach bei Zurzach n ieder ; 
t  17. vi. 1787. — 38. G e o r g ,  Sohn von Nr. 35, * 13. i. 
1751, 1768 L ieu ten an t in F rankreich , t r a t  in den Jo h a n 
n iterorden , in M alta 1769, w ieder in französischen 
D iensten 1774, R itte r  des St. Ludw igsordens ; f  8. IV. 
1781. —  A H S  1926. —  39. Joh . B apt. Ludwig T h e o d o r ,
* 25. v m . 1734 zu Metz, H au p tm an n  im  R egim ent 
v. Jenner, G rand Baili if des Adels und  Mitglied der 
Akadem ie der W issenschaften und  K ünste  zu Metz, 
R esident in  Paris ; f  1784 zu Paris. E r erneuerte 1765 
das L andrech t von Glarus fü r sich und  seine B rüder 
u n te r  Vorweisung von D okum enten , die seine A bstam 
m ung von Nr. 12 erweisen sollten, w ährend nach  Aug. 
B u rckhard t : E in  heraldisch interessanter Grabstein des 
alten Friedhofes in  Chur (in A H S  1929) sein U rgrossva- 
te r  Laurenz Tschudi (s. u n te r  C, Nr. 3), dem Basler 
Geschlechte T. angehörte.— 40. X a v e r , * 18. i i i . 1737, 
1755 H err zu W asserstelz, in französischen D iensten
1755-1762, H au p tm an n  1765, dann O berst in neapo
litan ischen D iensten, R itte r  des C onstantinordens ; 
t  3. II. 1809. —  41. F r id o l in  J o s e f ,  Sohn von 
Nr. 33, * 20. v i i . 1741 in Neapel, erh ielt schon 1749 eine 
K om pagnie im  neapol. Fe ldregim ent Ludw ig Tschudi 
u nd  1752 eine im Schweiz. G arderegim ent. R a tsh err in 
G larus 1760, O berstlieut. 1765, L an d ess ta tth a lte r  1766, 
L andam m ann 1769-1771, R itte r  des toscanischen St. 
Stephans- und  des neapol. C onstantinordens, M ajor der 
Schweizergarde in Neapel 1770, B rigadier 1772, be
m üh te  sich 1775/1776 in Neapel und in der Schweiz m it 
E rfolg fü r neue K ap itu la tio n en  der Schweiz. R egim enter 
in Neapel ; m aréchal de cam p 1776, O berst u. Inhaber 
des Schweiz. G arderegim ents 1789, G eneralleutnant, 
ergab sich als K o m m andan t und  G ouverneur von Gaeta 
1798 den Franzosen, f  30. XI. 1803 in Neapel. — 42. 
C a r l  Ludw ig Sebastian, Sohn von Nr. 33, * 30. vi. 1743 
in Neapel, erhielt 1749 eine Kom pagnie im  Feldregim ent 
Ludwig Tschudi und 1754 eine im  Schweiz. Garderegi
m en t, 1768 R itte r  des St. Stephans- und 1769 des 
C onstantinordens, O berst und In h ab er des R egim ents 
Ludwig Tschudi 1770, des R ates zu Glarus 1770, B ri
gadier 1776. 1789 w urde sein R egim ent reduziert ; Ge
neral in neapolit. D iensten ; f  8. ix . 1815 in Neapel. —

Februar  1932

Leonhard  Ludwig Tschudi 
(Nr. 32).

Nach einem Stahlstich.

Josef Anton Tschudi (Nr. 33), 
Nach einem Stahlstich.
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M ay 8. —  43. J o s e f  A n t o n ,  Sohn von Nr. 33, * 24. x n . 
1751 in N eapel, O berstlieu ten an t in der Schw eizergarde 
1778, R a tsh e rr  in G larus 1779, L andvog t in U znach 
1780 u n d  1788, L andvog t im  G aster 1782, G esandter 
nach Lauis 1783, H au p tm an n  zu W il 1785, f  19. IV. 
1820 (?). —  44. P a s q u a l ,  Sohn von Nr. 33, * 15. v. 1753 
in N eapel, H au p tm an n  in der Schw eizergarde 1781, 
v e rb rach te  seit der E roberung  Neapels 1799 sieben 
Ja h re  in französischer K riegsgefangenschaft, t r a t  nach 
der R ü ckkehr K önig Ferd inands IV. (I.) nach  Neapel 
1815 w ieder in  dessen D ienste. O berst und  In h ab er 
eines G arderegim ents, K o m m an d an t von N eapel ; 
f  3. v. 1817. —  Schweiz. M onatschronik  1817, p. 88. — 
45. J o s e f  A n to n ,  Sohn von Nr. 41, * 14. x . 1770, 
1826 K o m m an d an t der neu fo rm ierten  Schw eizerbri
gade in N eapel, M archese von San Pasquale, M arschall, 
G enera linspek tor der neapol. Schw eizertruppen 1829, 
V izekönig von Sizilien 1835, f  1839 in Palerm o. —
A. M aag : Gesch. der Schweizertruppen in  neapol.
Diensten. —  46. K a r l  L u d w i g ,  Sohn von Nr. 41, 
* 8. v i i .  1774 in Neapel, B rigade-G eneral, G ouverneur 
und K o m m an d an t in Reggio-C alabrien, K am m erherr 
des K önigs be ider Sicilien, f  1839. —  47. F r i d o l i n  J o 
s e f ,  Sohn von Nr. 44, *16. IV. 1784 in  N eapel, A d ju tan t-  
M ajor der königl. G arde in  N eapel, General, f  5. I I .  
1855. —  48. C a je ta n ,  Sohn von Nr. 44, * 26. x . 1787 
in N eapel, t r a t  in spanische D ienste. K riegsgefangener 
in F ran k re ich  1812, b em ühte  sich von 1821 an  fü r die 
E rrich tu n g  von Schw eizerregim entern in Neapel. Ge
sch äfts träg er des K önigreichs beider Sicilien in Bern 
1832-1834, sp ä te r  G esandter in W ien und  K o n s tan tin o 
pel, w urde 1846 in den neapol. G rafenstand  erhoben.
— Maag wie oben. —  A rt. N e a p e l . —  49. Jo n . N e p o 
m u k  F r i d o l i n , Sohn von Nr. 42, * 1. v u . 1785 in N ea
pel, O b erstlieu tenan t, M itglied des Grossen R ates des 
K ts. T hurgau  1822, K rim in a lrich te r 1826, bad ischer 
K am m erh err 1839, H ofm usik- und  T h ea te r-In ten d a n t 
1849, M itglied des O ber-H ofverw altungsra tes, t  1851.
— 50. I g n a z  J o s e f ,  * 1791 in Neapel, K am m erherr 
des H erzogs von P arm a, K o m tu r des Ordens vom  heil. 
K reuz des L udw ig von P a rm a , R itte r  des neapol. 
C onstan tinordens, G eneralkonsul fü r das K önigreich 
beider Sicilien in L ivorno. Bei der R evolu tion  von 
1848 w urde sein W appen  herun tergerissen  u n d  ve r
b ra n n t. —  51. Pasqual Michael,  Sohn von Nr. 
43, * 10. I. 1786, t r a t  1801 in  spanische D ienste. 
O b erstlieu ten an t, R itte r  des H erm engildaordens und  
der goldenen K rone, K irchgem eindepräsiden t und  R a ts 
h e rr in G larus, Zeugherr, en tschiedener Gegner der ge
m einsam en F ah rtsfe ie r beider Konfessionen und  der 
neuen V erfassung von 1836/1837, verliess nach  deren 
E in führung  den K t. G larus, w irk te  in Luzern fü r den 
Sonderbund , w ohnte als K o m m an d an t des luzernischen 
L an d stu rm s dem  Treffen bei Gislikon u n d  M eyerskap
pel bei, ging dann  ins Exil nach  In n sb ru ck , w urde 1851 
in den spanischen G rafenstand  erhoben, f  16. v. 1858 
in  In n sb ru ck . —  K K Z  1858. —  G. H eer : Neuere Glar
ner Gesch. —  52. L u d w i g ,  Sohn von Nr. 43, * 12. m . 
1787, O b erstlieu ten an t in  spanischen D iensten , R itte r  
des H erm engildaordens und  der goldenen K rone, 1851 
in den spanischen G rafenstand  erhoben ; t  2 . VI. 1851 
in Glarus. —  53. M a r i a n u s  F e r d i n a n d ,  Sohn von 
Nr. 43, * 2. x ii. 1792, K ap lan  1815, P fa rre r in  Glarus 
1823, w idersetz te  sich der gem einsam en F ah rtsfe ie r bei
der K onfessionen und  verw eigerte  beharrlich  den E id 
au f die neue V erfassung von 1836/1837, w urde infolge
dessen am  10. v. 1838 seiner P frü n d e  en tse tz t und  seiner 
F u n k tio n en  en thoben  ; P farrverw eser in A lp thal im  
K t. Schwyz 1846 ; t  22. v it. 1855 zu M ariazell in S te ier
m ark . —  G. H eer : Landam m ann Dietrich Schindler.
—  D erselbe : Neuere Glarner Gesch.

Reformierte Tschudi. a) von Glarus. ■— 54. U l r i c h , 
Sohn von  Nr. 7, H a u p tm a n n  in  F ran k reich  1549, 
R a tsh err  1550, L andvog t in U znach 1560, L andes
baum eister 1574, L andvog t im  G aster 1582, S tam m 
v a te r  der re fo rm ierten  T schudi von G larus, t  1584. — 
55. U l r i c h , Sohn von Nr. 54, * 1556, H au p tm an n  im  
R egim ent L udw ig W ichser in  F rankreich  1588-1590, 
R a tsh err  u n d  L andesbaum eister 1590, G esandter nach 
B aden u n d  Lauis, L andvog t im  R h e in ta l 1614, f  1. n .

1620. —• 56. J o h . Ch r i s t o f , * 22. n . 1604, R a tsh err  u n d  
Zeugherr 1640, G esandter nach  L auis, kam  1664 durch  
E rb sch aft in  Besitz von Schloss U ster ; f  30. v i i . 1680.
—  57. H e i n r i c h , * 21. i. 1625, G em eindebaum eister, 
R ich ter, L andvog t in  W erdenberg  1668, zu le tz t L ieu
ten a n t in F ran k reich  ; f  20. x. 1678. —  J . J . K ubly- 
Müller : Die Glarner Landvögte zu  Werdenberg (in 
J H V G  45). —  58. A n t o n , E nkel von Nr. 56, * 23. x . 
1656, H au p tm an n , pub liz ierte  1695-1696 w ährend des 
S tre its  ü ber die angebliche v ierte  Zusage der neug läub i
gen G larner an  die V O rte drei F lugschriften , u. a. : 
N ichtigkeit Deren... wider den Lobi. Evangelischen Stand  
G iants... angesponnenen unter dem N am en P . R udolffs  
von Schweyz Capucinern zu  Zug ... in  offnen Truck gegeb
nen Zu-Sagunge. f  30. m . 1707. —  59. J o h a n n  P e t e r , 
E nkel von Nr. 56, * 25. i. 1687, P fa rre r in B uchs 1711- 
1720, w urde infolge seines liederlichen Lebens seiner 
Stelle e n tse tz t u n d  seines verbrecherischen T reibens 
wegen aus dem  L ande G larus ausgewiesen. E r liess 
ein M anuskrip t Jo h . H einrich  Tschudis (Nr. 76) he im 
lich abschreiben und  gab es 1726 als sein eigenes W erk 
in  Chur heraus u n te r  dem  T itel : Relatio hisiorico- 
politica. Oder Summ arische H istori... der Herrschaft 
Werdenberg, f  20. x . 1772. —  60. A l e x a n d e r , * 7. v. 
1687, C hirurg und  W eltre isender, g a lt lange als E rfinder 
des b ek an n ten  G larnertees, dessen Zusam m ensetzung 
er ab er n u r verbesserte . L andvog t in Sargans 1727, 
N eunerrich ter 1738, Seckeim eister 1740 ; f  6. v. 1747.
—  A. Je n n y  : Handel und  Industrie des K ts. Glarus (in 
J H V G  33). —  61. J o h a n n  
P e t e r , * 7. x i i . 1696, Dr. 
m ed., gesuchter A rzt,
R a tsh err, Chor(Ehe)rich- 
te r  1738, evang. Seckei
m eister 1746. Als Vor
s teher des Archivs u n te r
s tü tz te  er Jo h . Ja k . Leu 
m it B eiträgen fü r dessen 
helvetisches Lexikon, f  21. 
m . 1763. — 62. J o h a n n  
J a k o b ,  * 8. iv. 1722,
P fa rre r in L in th a l 1745, 
in Schw anden 1751, D ia
kon in G larus 1757, ha lf
1756-1759 bei der S tiftung  
der L andesb ib lio thek  m it.
P fa rrer in G larus 1766,
M itbegründer einer A r
m enkasse 1771, Cam era- 
rius der Synode 1782, b e 
teilig te  sich 1783 an  der 
E rrich tu n g  einer R eal
schule in  Glarus, f  4. v m . 1784. A usserordentlich 
fleissiger Sam m ler von U rkunden , A kten  und  N ach
rich ten  zur G larner- und  Schweizergeschichte, je tz t 
au f der L andesb ib lio thek  u n d  im  K an tonsarch iv  
Glarus, u n te rs tü tz te  m it seinen B eiträgen G. E. v. H a l
ler, J . C. Füssli u n d  Joh . Ja k . Leu ; aus dem  N ach
lasse Aeg. T schudis, den er vergeblich dem  Lande 
Glarus zu e rhalten  suchte, m ach te  er zahlreiche A b
schriften  und  Auszüge, schrieb u. a. die F o rtse tzu n g  von 
dessen Chronik ab und  zusam m en m it seinem  Sohn 
Jo h an n es (1754-1784) das W appenbuch , dessen T ext 
er ergänzte. G rösstenteils au f G rund dieses Nachlasses 
verfasste  er m ehrere A rbeiten  politischen, geographi
schen, genealogischen, verfassungs- u. ku ltu rg esch ich t
lichen In h a lts , so Geschichten von Glarus oder S tam m ta
fel der uralt adeligen F am ilie  Tschudy von Glarus, drei 
B ände Fam ilien-Ä kten , eine Geographisch, physikalisch  
und politische Beschreibung des Cantons Glarus, ein

1 F am ilienreg ister von evang. G larus von 1598-1772. — 
J . W ichser : Camerarius Joh. Ja k. Tschudy  (in J H V G  
17). —  G. H eer in A D B  38. — E in  K apitel aus der unge
druckten Chronik v. J . J . Tschudy  (in J H V G  33). —  63. 
J o h a n n  H e i n r i c h , * 8. x i i . 1728, Dr. m ed., evang.

i  Seckeim eister 1750-1760, G esandter nach  Solothurn  
und Lauis, L and esh au p tm an n  1770, L an d e ss ta tth a lte r  
1779, L andam m ann  1781, t  18. x  1783. — 64. B a r t h o 
l o m e , * 28. x . 1786, F ü n fe rrich ter 1808, R a tsh err 1812, 
L andesfähnrich  1817, M itglied der Standeskom m ission,

Johann  Pe ter  Tschudi  (Nr. 61) 
Nach einem Oelgemälde.
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P räsiden t des N eunergerichts 1823, L andam m ann  1823- 
1826. Sein 1835 au sgearbe ite te r E n tw u rf zu einem Ge
richtsreglem ent b ildete  1837 die G rundlage der neuen 
Z ivilprozessordnung, t  14- v. 1852. —  65. J o h a n n e s ,
* 15. XII. 1791, C horrichter 1817, Zeugherr 1821, 
L andesfähnrich  1824, L an d esh au p tm an n  1826, Mitglied 
des K riegsrates, der H aushaltungskom m ission , der Sy
node, des Schulrates, P räsid en t der evang. A rm enkom 
m ission, des Fünfergerich ts , sp ä ter V izepräsident des 
A ppellationsgerichts. P räsid en t des S an itä tsra tes  1832, 
von 1841 an  L an d e ss ta tth a lte r , lehn te  die W ahl zum 
L andam m ann ab. t  25. x i. 1851. — 66. N i k l a u s ,
* 7. iv. 1814, Dr. m ed., w irk te  1836 fü r die Revision der 
glarn. Verfassung. K rim inalrich ter 1837-1841, L an d ra t 
1839, R a tsh err  und  G em einderat 1840, P räsid en t der 
Sanitätskom m ission , der L andessteuerkom m ission, der 
A rm enhausdirektion , Schöpfer dos B ürgerasyls, Gemein
depräsiden t von G larus 1854-1866, fü r dessen W ieder
aufbau  nach dem  B rande von 1861 er rastlos tä tig  war, 
M itbegründer des W aisenhauses u. anderer W ohlfahrts
einrichtungen, Förderer der kan tonalen  Fabrikgesetzge
bung, N a tio n a lra t 1872-1884 ; f  17. XII. 1892. Verfasste 
m ehrere A bhandlungen  zur G larner Gesch. in J H V G  5,
6, 16, 17, 20, fe rner : Glarus vor, während und nach dem 
Brande des 10.111. M a i 1861 und Festschrift a u f  das 2Sj. 
Jubiläum  des Armenhauses des Tagwens Glarus (1880).
— W. Senn : Chronicon Helveticum, 1892, I I , p. 221. —
A. Jen n y  : Handel u. Industrie  I I , p. 524. — H. Spälti : 
Gesch. der Stadt Glarus. — 67. I w a n ,  U renkel von 
Nr. 62, * 17. VI. 1816, üb ern ah m  1848 m it seinem 
Schwager Zoliikofer die Verlags- u. D ruckereifirm a 
Scheitlin u. Zoliikofer in  St. Gallen, gab 1855 den 
Schweizer führer heraus, der dann in vielfacher N eubear
beitung u n te r  dem  T itel Der Turist in  der Schweiz er
schien. M itbegründer und E hrenm itg lied  des Schweiz.

A lpenklubs, E h ren m it
glied des Englischen Al
penklubs. f  28. iv. 1887. 
— Th. Borei in Schweiz. 
Alpenzeitung  1887. — 68. 
Jo li. J a k o b ,  B ruder von 
Nr. 67, * 25. VII. 1818, Dr. 
phil. 1838, m achte  1838- ; 
1843 und 1857-1858 F or
schungsreisen in Südam e
rika , a rbeite te  in Berlin, 
W ürzburg  und  W ien wei
te r , veröffentlichte 1844- 
1846 seine Untersuchun
gen über die F auna P eru
ana  (5 Bde.) u. Peru. Rei- 
seskizzen aus den Jahren  
1838-1842, (2 Bde.), ferner 
1849 die anonym e Schrift 
W iens Oktobertage. 1860 
reiste  er als a. o. Schweiz. 
G esandter nach Brasilien, 
um  die Lage der dortigen 
Schweiz. K olonisten zu 

untersuchen. N ach seiner R ückkehr 1862 schrieb er auf 
seinem  G ute Jak o b sh o f in N iederösterreich sein Sbändi- 
ges W erk Reisen durch Südam erika. Schweiz. G eschäfts
träg e r 1866, ausserordentlicher G esandter und  be
v o llm ächtig ter M inister in W ien 1872, legte 1883 sein 
A m t nieder. Mitglied der A kadem ien in M ünchen und 
W ien, In h ab er der goldenen Medaille fü r w issenschaftli
che V erdienste, f  8. X. 1889. Ausser seinen H au p tw er
ken schrieb er noch zahlreiche n a tu r-  und  sprachw is
senschaftliche, geographische, ethnographische und 
ku ltu rh isto rische A rbeiten. — F. R atzel in A D B  38.
— G. H eer : Glarnerische N aturkundige  IV. — 69. 
F r ie d r ic h ,  B ruder von Nr. 67 u. 68, * 1. v. 1820, 
P fa rrer in  L ichtensteig  1843, res. 1847, lebte als P riv a t- 
gelehrter und  Schriftsteller au f dem  M elonenhof bei 
St. Gallen, publiz ierte  (u n ter dem  Pseudonym  Dr. C. 
W eber) 1848 Der Sonderbund und seine A iiflösung, 1853 
Das Tierleben der Alpenwelt, 1861 eine Geschichte des 
W aisenhauses St. Gallen, sowie m ehrere lan d w irt
schaftliche A rbeiten. V orstandsm itg lied  der k an t. und 
Schweiz, landw irtschaftlichen  Gesellschaft, G ründer und

P räsiden t der st. gallischen Sektion des Schweiz. Al
penklubs, M itgründer und  erster P räsiden t des H istor. 
Vereins St. Gallen von 1859-1863, E h ren d o k to r der 
U n iversitä t Basel i860, Mitglied des st. gall. E rziehungs
ra tes, des Grossen R ates 1864; 1870 in den Regierungs
r a t  als Chef des Erziehungswesens berufen, w irkte er 
ta tk rä f tig  fü r die fo rtschrittliche A usgesta ltung  der 
Schule. S tändera t 1877,
Mitglied des Eidg. Schul
ra ts 1880, Schweiz. V ertre
te r  an der W eltausstellung 
in W ien 1883 ; t  24. i.
1886. — Landam m ann Dr.
Friedrich v. Tschudi. Ge
denkblatt für die Familie  
und Freunde (1886). —  S L  
31, p. 50, 5 7 .— A SG  1887.
—  H. W artm ann  in A D B  
38. — G. H eer : Glarneri
sche N aturkundige  VI. —
70. Jo n . H e i n r i c h , * 23.
iv. 1820, P farrer in Lin- 
th a l 1848, in  Glarus 1848- 
1862, k an tonaler Schul- 
inspektor, vortrefflicher 
Schulm ann, Verfasser gu
te r  Lesebücher fü r die P r i
m arschule, t r a t  1862 in 
folge von P a rte istre itig - Friedrich von Tschudi (Nr. 69). 
keiten vom  P fa rram t in Nach einer Photographie. 
Glarus zurück. P farrver-
weser 1862, dann P fa rrer der evangelischen Gem ein
de Luzern, B egründer der evang. Gem einde A lpnach, 
f  17. v. 1874. — G. H eer : Gesch. des glarn. Volksschul
wesens (in J H V G  19). — Frid . H eer : Protestantische 
Gem. Luzern 1827-1927. —  71. PETER, * 14. VIII. 1824, 
1831-1843 Zögling und dann H ilfslehrer in der L in th- 
kolonie, 1843-1846 Schüler Feilenbergs in Hofwil und 
W ehrlis in K reuzlingen, 1846-1848 wieder H ilfslehrer 
an  der L inthkolonie, W aisenvater in  W ädenswil 1848- 
1857, E rzieher an  der L inthkolonie 1857-1867, von 1867 
an  D irek to r der P esta lozzistiftung  in Schlieren, Ver
fasser von Ueber das Verhältnis der staatlichen zur 
freiw. Tätigkeit im  Werke der Arm en-Erziehung  (1871) ; 
t  23. v in . 1897. — S L  42, p. 288. —  S. J . W ichser : 
Gesch. der Evang. Hülfsges. des K ts. Glarus, p. 158. — 
72. H u g o , Sohn von Nr. 68, * 7. II. 1851, Dr. ju r., 
w andte  sich kunstw issenschaftlichen S tudien  zu, be
tä tig te  sich nach  Reisen in Italien , E ngland und  F ra n k 
reich am  Œ sterr. Museum fü r K u n s t und  In dustrie . 
D irek torialassisten t am  sp ä tem  K aiser F riedrich- 
M useum in Berlin 1884, m achte  S tudienreisen in ganz 
E uropa. D irektor der N ationalgalerie in B erlin 1896. 
K äm pfer fü r die Geltung der im pressionistischen Ma
lerei, D irektor der staatlichen  Galerien in München 
1907, Verfasser zahlreicher Schriften ü ber K u n st und 
K ünstler, f  23. x i. 1911. — In  M emoriam Hugo von 
Tschudi (1912). —  E. Buss : Die K unst im  Glarnerland.

b) v. Schwanden. — 73. J o s t ,  * 1540, H au p tm an n  in 
F rankreich , F ü n ferrich ter 1577, N eunerrich ter 1585, 
R a tsh err, S ta tth a lte r  1586, G esandter nach M ülhausen 
beim  F inningerhandel 1587-1588 und  1607, L andam 
m ann 1589-1591, G esandter nach  K onstanz zur Ver
m ittlu n g  zwischen dem  Bischof und den Evangelischen 
von Arbon und H orn 1596, î  1622. —- 74. R u d o l f .
* 1566, F ü n ferrich ter 1602, R a tsh err 1614, S ta t t 
ha lte r, L andam m ann 1631-1634 ; f  1641. — 75. H e i n 
r i c h , * 8. v. 1569, Orgelm acher, soll in der Peterskirche 
und im  M ünster zu Basel die Orgeln e rb au t haben, 
f  1660 zu St. P e te r in Basel. — 76. J o h a n n  H e in r ic h ,
* 19. vi. 1670, D iakon in Schw anden 1692, P farrer 
daselbst 1719, Chorrichter, Cam erarius 1720, f  19. v. 
1729 ; schrieb die erste G larner Chronik, die er u n ter 
dem Titel Beschreibung des Lobi. Orths und Lands 
Glarus 1714 in Zürich drucken liess, ferner eine Ge
schichte v. W erdenberg, besonders des A ufstandes von 
1721, deren M anuskrip t sich P fa rrer Job . P e ter Tschudi 
(Nr. 59) aneignete ; daneben verfasste  er viele kleinere 
Schriften religiösen, erbaulichen, populärm edizin ischen, 
hist, und politischen In h a lts , u. a. 1712 Irenicum Hel-

Joliann Jakob  von Tschudi 
(Nr. 68).

Nach einer Photographie.
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veticum oder wohlmeinliche Friedens-Er innerung  T an  
sämtliche Herren Eidgenossen  u n d  E in  Gesprech zwii- 
schen einem Züricher, Schweitzer, Glarner und Toggen- 
burger Betreffend die diesmaligen... Kriegs E m pörungen  ; 
gab 1714-1725 die M onatlichen Gespräche, die erste 
Schweiz. Z eitschrift, heraus. Das Ju lih e ft von 1723 
dessen die U n te rw aldner eines A rtikels über B ruder

K laus wegen öffentlich 
verbrennen . — Kurzge
fasster Lebens-Lauf... J .H .  
Tschudis (in Herren Ca- 
merers J .  H. Tschudis... 
Gemeine Vorurtheile... 
(1749). — J . S trick ler : 
Die gemeinnützigen und  
polii. Zeitschriften der 
Schweiz (in P J  6). — G. 
H eer in A D B  38. —  D er
selbe : Diceta des Chro
nisten J . H . Tschudi von 
Schwanden. —  R. Tschu- 
dy  : Z u r Gesch. der Glar- 
nerischen Presse. —  77. 
J o h a n n  T h o m a s , Sohn 
von Nr. 76, * 12. x . 1714, 
D iakon in Schw anden 
1736, P fa rre r daselbst 
1757, C am erarius 1778, 

D ekan 1781, t  27. IX. 
1788 ; h in terliess n ebst 

handschriftliche A rbeiten  
zur T opographie und  Geschichte von G larus, u. a. 
ein Lexicon Universale Glaronense. —  E. F . v. Müli
nen  : Prodromus. •— 78. B u r k h a r d , * 13. m . 1702, 
Tisch- und  In stru m en ten m ach er, zog 1718 n ach  L ondon, 
wo er sich den R u f eines ausgezeichneten  K lav ierm a
chers erw arb, f  19. v m . 1773. —  E. Buss : Die K unst
im  Glarnerland. —  79. R u d o l f  B e r n h a r d , * 1741,
ging nach  H olland, dan n  nach  O stindien, t r a t  in poln i
sche und  k u rfü rstl. sächsiche D ienste. Geh. F inanz- 
R eg is tra to r ; t  1804 in  D resden. —  80. A n d r e a s , 
* 1779, zuerst P fa rre r von Valzeina im  P rä tig au , 
P fa rre r in M itlödi 1801-1808, fü r V erbesserung des 
Schulwesens und  fü r A rm ensorge tä tig , w urde seiner 
F re im ü tig k eit u n d  der E in führung  des neuen K irchen
gesanges wegen zum  R ü c k tr it t  gezwungen. P fa rre r in 
E ilten  1808-1812 ; t  6. VI. 1812. —  G. H eer : Z ur Gesch. 
des Evang. Kirchengesanges im  K t. Glarus I I I .  —  A. G. 
K ind : Die Kirchgem. M itlöd i.— 81. L e o n h a r d , * 12. vi. 
1758, D iakon in Schw anden 1788-1802, Schulinspektor, 
g rü n d e te  und  betrieb  daneben eine F ab rik  ; 1802 abge
se tz t u n d  v e rtrieb en , zog n ach  Peterzell, t  1826. —
G. H eer : Gesch. d. glarn. Volksschulwesens (in J H V G  
18, p. 90). —  D erselbe : Die Antworten der glarn. R eli
gionsdiener an Stapfer, 1799 (in J H V G  30, p. 65). — 
Derselbe : Die evang. Geistlichkeit des Landes Glarus, 
p. 37. —  82. F r i d o l i n , * 24. ii. 1796, Dr. m ed., R a ts 
herr, K rim inalrich ter, t r a t  1832 fü r die R evision der 
g larn . V erfassung ein. f  H - IV. 1851. —  G. H eer : Zur  
neuern Glarner-u. Schweizer gesch. I, p. 14. — 83. J o h a n n  
J a k o b , Sohn von Nr. 82, * 25. VII. 1826, w irk te  vom  Okt. 
1846 an  in der Kolonie N ew-G larus in N ordam erika  
als P fa rrer, L ehrer, A rzt und  dan n  als V orstand  der 
Kolonie ; f  3. I. 1899 in  Monroe. —  Der glarn. A us-  
wanderungsver. und  die Colonie Neu-G larus  (1874). — 
Jo h n  L uchsinger u. J . J . T schudy : The Sw iss Colony 
o f N ew Glarus (1879). —  D. D ü rs t : Die Gründung und  
Entw icklung der Kolonie Neu-G larus (1894). —  84. 
R u d o l f , E nkel von Nr. 79, * 27. iv . 1801, G eneralm a
jo r  in russischen D iensten, f  22. vi. 1862 in W arschau. 
— 85. G e o r g , B ruder von Nr. 84, * 17. x . 1810 in Kassel, 
B rigadier u n d  H au p tm an n  im  herzogl. nassauischen 
G eneralstab , f  27. x i. 1883 in W iesbaden. —  86. A u 
g u s t , B ruder von Nr. 84 u. 85, * 4. VI. 1815, G eneral
m ajor, t  12. i i . 1878 in  W iesbaden. —  87. T h e o d o r , 
Sohn von Nr. 85, * 17. II. 1859, O b erstlieu tenan t und 
B ezirkskom m andeur in  G raudenz, f  13. v m . 1925 in 
G otha. — 88. G e o r g , Sohn von Nr. 85, * 29. i. 1862, 
M ajor, D irek to r des F lugplatzes B erlin -Johann ista l 
1910, Verfasser von A u s 31 Jahren Luftfahrt ; f  7. x.

1928. — Glarner Nachrichten  1928, Nr. 237. — 89. R u 
d o l f , * 26. v. 1817, 1828-1834 Zögling der L inthkolonie, 
1834-1836 Schüler W ehrlis in K reuzlingen und  1837 
Feilenbergs in Hofwil, b ildete  sich an der A kadem ie in 
L ausanne w eiter. P rim arleh re r in  Schw anden 1838, So- 
k u n d arleh rer daselbst 1844-1872, dann  w ieder P rim ar
leh rer, M itbegründer der k a n t. Lehrer- A lters- W itwen- 
u. W aisenkasse, P rä sid en t des k an t. Lehrervereins ; 
t  15. v. 1900. —■ S L  45, p. 190. —  90. R u d o l f , * 27. iv. 
1855, K u n stm ale r in  C incinnati, t  23. VII. 1923. — 
91. K l a r a , * 9. ix . 1856 zu Tcensberg in Norwegen, 
Schriftste llerin , V erfasserin  zahlreicher in viele Sprachen 
überse tz ten  L ebensbilder h isto rischer Persönlichkeiten .
—  92. J o a c h i m , * 1. iv. 1822, F a b rik an t, A ppellations
rich ter, G em eindepräsident, M itglied der S tandes
kom m ission, O b erstlieu ten an t der In fan te rie  ; f  14. x i. 
1893. — A. Je n n y  : Handel u. Industrie  I I ,  p. 347. — 
P e te r  T schudi : H undert Jahre Türkischrotf.irberei. —
93. P e t e r , Sohn von Nr. 92, * 21. vi. 1853, erfolgreicher 
In d u strie ller, bete ilig te  sich seit 1879 am  väterlichen 
Geschäft u n d  1889 an  der B aum w ollspinn- u. W eberei 
Zopf! in R anica. K irchgem eindepräsiden t, L an d ra t, 
O b erstlieu ten an t der In fan terie , f  28. v m . 1931. —
94. A l f r e d , Sohn von Nr. 92, * 10. v u . 1860, b e tä 
tig te  sich im  vä terlichen  G eschäft, t r a t  1889 eben
falls in die F irm a Zopfi in R anica  ein. G em eindepräsi
d en t 1905, R egierungsrat 1908, L an d e ss ta tth a lte r  1927.
— 95. D a n i e l . * 22. x . 1849, P rim ari ehrer, 1882 V er
leger und R ed ak to r des Freien Glarner, 1890 der Glarner 
Nachrichten ; O bergerich tspräsiden t ; f  10. II. 1908. —
96. R u d o l f , Sohn von Nr. 95, * 27. v m . 1878, 1905 
C hefredaktor und  1908 In h ab er der Glarner Nachrich
ten, A ugenscheingerich tspräsiden t 1911, N atio n a lra t 
1925, V erfasser von Z u r Gesch. der glarn. Presse. —
97. R u d o l f ,  * 2. v. 1884, O rien ta lis t, Professor in 
H am burg  1914-1919, a. o. Professor in Zürich 1919-1922, 
seit 1922 Professor in  Basel. [F. Ga l l a t i .]

B. K a n t o n  A a r g a u .  (ein sicherer Nachw eis für die 
Zugehörigkeit zu den G larner T schudi fehlt) —  1. J o 
han n , dann  P . J o s e p h ,  * 27. XI. 1791 in  Zeiningen im  
F rick ta l, B enedik tiner in E insiedeln 1810, P riester 1815, 
P rofessor 1815-1819, S tiftsa rch iv ar 1819-1832, S ta t t 
h a lte r  in Pfäffikon 1832-1844, f  6. III. 1844 ; verfasste  
eine Einsiedlische Chronik (1823), ferner einige h a n d 
schriftliche W erke zur Gesch. von E insiedeln. — 
E. F . v. M ülinen : Prodromus. — 2. P. D o m i n i k ,  * 1805 in 
Zeiningen, B ened ik tiner in Muri 1825, P riester 1829, 
U n te rp fa rre r in  Muri 1838, H elfer und  K a tech et in 
B ünzen 1849-1871 u. bis 1875 B eichtiger in Her- 
m etschw il ; f  2. i. 1875. —  K K Z  1875. —  3. E u g e n .  
* 1866, Dr. m ed. 1890, chirurgischer C hefarzt am  Theo- 
dosianum  in Z ürich 1897. [F. G a l l a t i . ]

C. K a n t o n  B a s e l .  I. A ltes Basler Geschlecht, das 
im  17. Ja h rh . nach  Metz verzog und  do rt im  18. Jah rh . 
au ssta rb . —  W appen  : in Gold ein schreitender schw ar
zer Löwe, nach  der N obilitierung von 1660 gekrönter 
Löwe u n d  S ch ildhaupt m it drei nebeneinander s tehen
den Lilien. —  1. H a n s ,  S tam m vater, aus L ausen (Ba
selland), Gerber, Basler B ürger 1502, R a tsh err 1513- 
1517, M itkäm pfer bei M arignano. —  2. H a n s  H e i n 
r i c h ,  * 1590, leb te  noch 1634, Goldschm ied, des Grossen 
R ats . —  3. L a u r e n z ,  B ruder von Nr. 2, * 1588, Offizier 
in französischen D iensten, w ährend  der Kriege im  Velt- 
lin D olm etsch und  B era ter des Herzogs H einrich 
R ohan , von den B ündner Offizieren 1633 m it einer 
Mission an  den franz. H of geschickt, 1637-1639 nach 
dem  A bzug der F ranzosen aus G raubünden  in te ri
m ist. G esandter F rankreichs in  G raubünden, w urde 
1660 von Ludw ig X IV . geadelt, f  1665 in Chur. — 
E d. R o tt  : Repr. dipi. VI, p. 992. —  M ittig, v. H errn  
Aug. H erold in Chur. — A LIS  1929, p. 92 ff. —  4. J o 
h a n n  H e i n r i c h ,  1619-1699, Sohn des Vorgen., französi
scher D olm etsch in Chur u. V ertre te r der französischer 
In teressen  in den I I I  B ünden. —  Ed. R o tt : Repr. 
dipi. V I, p. 993. —  5. L u d w i g ,  Sohn von  Nr. 3, 1628- 
1683, in Basel, H au p tm an n  erst in französischen, dann 
in spanischen D iensten. —  Vergl. W B. —  A H S  1929.

II . Aus Schw anden (Glarus) stam m ende, seit 1913 
auch in  Basel e ingebürgerte  Fam ilie. — R o b e r t , * 1876 
in D ussnang (T hurgau), Dr. phil., S ekundarlehrer in

Johann  Heinrich Tschudi 
(Nr. 76).

Nach einem Oelgemälde.

einer N aturaliensam m lung
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Basel, V erfasser einer geologischen D isserta tion  (1904), 
spä ter m ehrerer pädagogischen Schriften, V orsteher der 
.Jugendspiele der S ta d t Basel 1917. — S Z G L . [C. Ro.]

D. K a n t o n  S t. G a l l e n .  I. Die T. aus dem  Zweige 
von W il sind u n te r  A erw ähnt. — II . t  aus dem  Glarner- 
land stam m endes R atsgesch lech t der S ta d t R appersw il. 
B a l t h a s a r ,  L andvog t in L ich tenste ig  1571, erh ielt m it 
seinem Sohn das B ürgerrech t geschenkt ; W o l f g a n g  
D i e t r i c h ,  von Glarus, B ürger 1598 ; P e t e r ,  von Gla
rus, id. 1599. — J o h a n n e s ,  K le in ra t 1692-1708, Schult- 
heiss 1709-1712. —  L L . — B ürgerregister ; R egim ents
buch u. P fa rrb ü ch e r v. R appersw il. [M. Sch.]

E. K a n to n  U ri. Verschiedene Fam ilien, die auch 
Schudi, Giudice u. de Judicibus  hiessen. —  I. E in  Zweig 
der Giudici von Giornico liess sich in U ri n ieder und 
nannte  sich in der Folge T schudi (s. auch  A rt. G i u d i c i ). 
Wappen : in Gold, ü b erh ö h t durch  schw arzen D oppel
adler m it ro ten  Fängen, ein silbernes bew ehrtes Tor 
m it einem Skorpion in der Toröifnung. — M a g n u s , 
von Giornico, S ta tth a lte r  von L ivinen, erhielt von der 
Landsgem einde Uri 1564 das U rner B ürgerrecht fü r 
sich und drei Söhne ; ein anderer (?) M agnus Giudici 
erhielt es 1583 m it v ier Söhnen. —  1. A n t o n , Sohn des 
S ta tth a lte rs  M agnus von L ivinen, zog in der M itte des
16. Ja h rh . nach  A ltdorf, wo er 1568 B ürger ward. Vogt 
der F rühm esspfründe 1569-1572, K irchenvogt (K irch- 
meier) von A ltdo rf 1582-1584. —  2. M a g n u s , des R ats, 
G astw irt zum  A dler in A ltdorf, f  ca. 1618. —  3. W o l f 
g a n g , in B ürglen, L andschreiber, des R ats , R a tsbo te  
1643, G esandter zum  S ynd ika t 1649 ; L andvogt von 
R iviera 1654-1656, K om m issar von Beilenz 1656-1658 ; 
t  1664. — 4. K a r l  H i e r o n y m u s , V ette r von Nr. 3, 
in Bürglen, Landschreiber, L andvogt von Mendrisio 
1690-1693 ; t  27. vi. 1717.

II. Die L andsgem einde von 1558 verlieh L andam m an 
G i l g  Tschudi zu Glarus und seinem  B ruder B a l t h a s a r , 
L andvogt, das U rner L andrech t. E inem  N achkom m en 
—  H a n s  P e t e r , Maler, f  10. VH. 1737, der E nde des
17. Ja h rh . nach A ltdorf zog, werden verschiedene K ir
chenm alereien zugeschrieben. Diese Fam ilie ist E nde 
des 18. Ja h rh . von U ri fortgezogen.

I I I .  E m i l  T schudy, von K lein-H üningen, * 24. v m . 
1875 zu Gesehenen, k a th . P riester seit 1900, Missions
pfarrer in Pfungen  seit A ugust 1901, P farrer von Sisi- 
kon seit 1907 bis zur R esignation  1929, O rganisator der 
U rner P ilgerfah rten  nach  E insiedeln und  Sächseln, 
erhielt 1909 das L andrech t. — LL. — LLLL — Land- 
leu tenbuch (S taatsarch iv). — Jah rze itb ü ch e r von A lt
dorf, Bürglen und E rstfeld . —  U rbarien  der P farrk irche, 
Arm enleute und  des F rem densp ita ls A ltdorf. — Ne- 
krologien der B ruderschaften . —  Bucelin IV, p. 218. — 
AS I. —  Z S K  IV, p. 283. — Gfr. Reg. —  E. W ym ann : 
Schlachtjahrzeit. — Historisches N bl. von Uri 1906, 
p. 61 ; 1912, p. 51 ; 1913, p. 107 ; 1917, p. 48, 94 ; 
1919, p. 80. [Fr. G i s l e r .]

T S C H U D IN  ( T s c h u d y  u . T s c h u d i ,  urspr. S c h u d i n ,  
S c h u d i  u . S c h u d e ) .  Schon im 15. Jah rh . in  B ubendorf, 
Diep dingen, Lupsingen, Tenniken, Sissach,W aldenburg 
und Zunzgen erw ähnter Fam iliennam e des K ts. Basel
land, dessen Träger heu te  in L ausen, Sissach, Bennwil, 
W aldenburg u n d  ändern  Gem. des obern B aselbietes 
eingebürgert sind. — W i l h e l m  Tschudy, von Sissach, 
* 12. x i. 1831 in Sissach, K aufm ann , Gem eindever
w alter 1876-1906, B ezirksrich ter 1897-1906, L andra t 
1884-1912, f  26. iv. 1912. — S taatsa rch . Baselland. — 
ULB. —  B itte rlin  : Bürgerfamilienbuch v. Sissach. — 
Landschäftler, 1. v. 1912. [O. G.]

T S C H Ü  IM PER L I. Schwyzerisches Beisassenge
schlecht in zwei Linien, einer älteren  
von u n b ek an n ter H erkunft, und  einer 
jüngeren , die zur R eform ationszeit 
aus dem  K t. Appenzell einw anderte. 
E in te ilung  als N eubürger im  Nid- 
w ässerviertel 1806. W appen  : in R ot 
drei goldene W agenräder. —  1. J o s e f , 
1809-1868, Zeichenlehrer und  K u n s t
m aler.—  2. M e l c h i o r , *1801, P riester 
1825, Professor an  der L ateinschule in 
Schwyz, P fa rrer von Jo n a  1840-1844, 

Inspek tor des Schulbez. R appersw il, R ek to r der kathol.

Volksschulen in St. Gallen 1844, P farrer von Sargans 
1854, In spek to r des Schulbez. Sargans-W erdenberg und 
b ischell. K om m issar v. St. Gallen, P farrer von Ingen- 
bohl Dez. 1854, K antonsschulinspek tor und  bischöfl. 
K om m issar des K ts. Schwyz bis 1872, päpstl. Geheim 
käm m erer, f  in Schwyz 1879. — 3. D o m i n i k , * 1835, 
L andw irt und  M usikautodidakt, D irek tor der B runner
m usik in Schwyz, die an  das W inzerfest in  Vivis 1867 
als Festm usik  berufen wurde. —  Dettlings Chronik. — 
M. S tyger : Geschichte der Bürgergesellschaft in  Schwyz 
(Ms.). — Eigene genealogische und  heraldische Samm-
lim jTPTl FM 1

T S C H U G G  (K t. Bern, Am tsbez. E rlach . S. GLS). 
Gem. und  D orf in der Kirchgem . E rlach. Shuc  1221 : 
Shugg  1420 ; Dschuck 1578. In  der O rtschaft, sowie in 
ih rer näheren  U m gebung w urden zahlreiche röm ische 
und vorröm ische Spuren gefunden, bes. auf dem 
Jo lim ont. U. a. kam en 1851 im  « S teinacker » ca. 
50 Stück röm ische Münzen zum  Vorschein. T. teilte zu 
allen Zeiten die politischen Geschicke von E rlach , zu 
dem  es von jeher auch kirchlich gehörte (nur E ntscherz 
ist in Gam pelen eingepfarrt), war aber in der beni. 
L andvogtei E rlach  dem sog. In serv iertei oder L an d 
gericht Ins zugeteilt. Der m eiste  G rundbesitz  gehörte 
schon im 14. Jah rh . der aus diesem Ort stam m enden  
harnischen Patrizierfam ilie  B erseth. Das ehem alige L au 
benhaus und  der sog. S tock scheinen den 1358 erstm als 
genann ten  « a lten  H of » der Fam ilie B erseth  gebildet 
zu haben, der m it ansehnlichen R ebgütern  1588 durch 
E rbgang an  eine stad tbern ische  Fam ilie Meyer, spä ter 
an  die Tillier und  Frisching überging. Schultheiss 
Sam uel F risching der ä ltere  verkaufte  vor 1679 das sog. 
« Inselhaus » m it T ro tte  an  den Inselsp ita l in Bern, der 
bereits 1480 R eben zu T. erworben h a tte . Der grössere 
Teil der B ersethgüter m it dem  schönen neueren L an d 
sitz zu T. kam  aber durch  H eira t an  den bernischen 
SchulthBissen C hristoph Steiger (schwarz), in  dessen 
N achkom m enschaft sie sich bis 1879 vererb ten , wo sie 
der S ta a t B ern an sich zog, zugleich m it den L iegen
schaften  der Insel. Vom S taa te  Bern ging die Stei- 
ge r’sche Schlossdom äne m it dem  « H errenhaus » an die 
« B ethesda », A n sta lt fü r E pileptische, über, die sich 
1893 in T. niederliess. Grosser D orfbrand im  O berdorf 
am  16. m . 1853. Der W einbau in  T. is t seit E nde des 
19. Ja h rh . s ta rk  zurückgegangen. —  S taatsarch . Bern.
— W. F. v. Mülinen : Beiträge VI. — A. Ja h n  : Chronik.
— Derselbe : Kt. Bern, p. 14. —  A H V B  I I I ,  2, p. 43. — 
Bürgerhaus V. [H. Tr.]

T S C H U L O K ,  S a m u e l  (Sinai), *17. iv. 1875, aus 
R ussland, B ürger von Zürich 1911, Dr. phil., Fach lehrer 
fü r N aturw issenschaften , In stitu tsv o rs teh e r und  P ri
v a td o zen t f. allgem. Biologie an der U n iv ersitä t Zürich. 
Verfasser von : Z ur Methodologie u. Gesch. d. Deszendenz
theorie (1908) ; Das System  der Biologie in  Forschung und  
Lehre (1910) ; Entwicklungstheorie (1912). M itarbeiter 
am  Handbuch der Morphologie (hgg. Arn. Lang) und  am 
Handwörterbuch fü r Naturwissenschaften. —  S Z G L . — 
B ürgeretat. [P. W.]

TSCHUIVII .  E ines der drei alteingesessenen Ge
schlechter v . W olfisberg bei O berbipp 
(K t. Bern). Es is t 1398-1515 in Spiez 
nachgewiesen, erscheint sodann im  
Taufrodel 1542 von Oberbipp. Der 
Nam e is t vorw iegend im  K t. Bern, 
Solothurn  und  in der W estschweiz 
v e rb re ite t. W appen  : in Silber drei 
grüne T annen au f grünem  Dreiberg, 
begleitet von 2 goldenen Sternen. — 
Geh. M itt. von Prof. Dr. H. Türler. —
1. J a k o b , 1844-1912, ursp. Lehrer, t r a t  

dann ins H otelfach  ein und  a rbeite te  25 Jah re  lang 
neben J. H auser im  Gurnigel. D irek tor des H otels Beau 
R ivage in O uchy 1888-1912, P räsiden t des Schweiz. 
H oteliervereins 1897-1903, G ründer der Hotelfachschule 
Lausanne-C our, V erw altungsrat der H otels Seiler in 
Z erm att und des Bades von W eissenburg, M itgründer 
des H otels Bellevue Palace in Bern, F ü h re r und Ver
trau en sm an n  des Schweiz. Gasthofgewerbes, grosser 
W ohltä te r. —  2. H a n s , * 1858, Dr. phil., Sekundar- 
lehrer, k an tonaler L ebensm ittelinspek tor in Bern,
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G rossrat . 1906, G em einderat der S ta d t B ern 1911, 
R egierungsra t 1912, N a tio n a lra t 1919, P rä s id en t des 
Schweiz. G ew erbeverbandes 1915, dessen E h ren p rä 
siden t 1930. —  S Z G L .  —  Jahrbuch der eidg. Bäte 1930.
— 3. O t t o , * 1878, Dr. phil., L ehrer am  städ tischen  
G ym nasium  in B ern seit 1907, K o n serv a to r am  H isto ri
schen M useum  in B ern seit 1911, a. o. Professor für 
U rgeschichte an  der U n iv e rsitä t 1924, verf. zahlreiche 
urgeschichtliclie A rbeiten  in in- und  ausländischen Z eit
schriften , sowie Urgesch. der Schweiz (1928). M itarbeiter 
am  H B  L S . —  S Z G L . [O. T.]

E ine Fam ilie  T. bü rg erte  sich 1865 in  Genf ein. Zu 
dieser gehört —  C h a r l e s  A d o l p h e , 7. v i. 1856 - 3. x n .  
1894, G eom etrielehrer an  der In d u strie - und  H andels
schule in  Genf 1882-1887, L ehrer fü r Pädagogik  am  
Collège 1888-1894, D ekan der Gewerbeschule 1887- 
1894, V erfasser von R outine et progrès (1883), welche 
Schrift den A nstoss zum  genferischen U nterrich tsgesetz  
von 1886 gab. — S taa tsa rch iv  Genf. [H. G.]

T S C  H U  IVI P E R .  Fam ilie  (m it den N ebenform en 
T s c h m ü p e r l i  u n d  S c h ü m p e r l i ) ,  die seit dem  16. Jah rb . 
im O bertoggenburg (Nesslau) nachgew iesen ist. — 
J a k o b ,  * 1834 in  höchst bescheidenen V erhältnissen, 
g ründete  1864 in St. Gallen eine F ab rik a tio n s- und 
E xp o rtfirm a, die 1870-1887 zu den ersten  zählte  u n d  vor 
allem  das neue Æ tzv erfah ren  bei der H erstellung  von 
Spitzen au sbeu te te , t  1890. —  K a r l ,  * 1862, Sohn des 
V orgen., schenkte 1920 eine Sam m lung von M ustern, 
welche die E ntw ick lung  der Sp itzen industrie  illu striert, 
dem  Gew erbem useum  in St. Gallen. —  N Z Z  1921,
Nr. 137. [H. E.]

T S C H U  IVI P E R T ,  M a r t i n ,  von Igis (G raubünden), 
22. i x .  1830 - 11. VI. 1911, P fa rre r in St. A ntonien, 
H aldenste in , Valzeina, S ilvaplana, Zernez, Bivio, Ga
sacela und  V icosoprano 1857-1903, n achher im  R uhe
stande  zu Silvaplana. E r p red ig te  gleich gew andt 
deutsch , rom anisch  u n d  ita lien isch  und  sam m elte 
unerm üdlich  Stoff fü r seinen Versuch eines bündneri- 
schen Idiotikons, von dem  aber 1880-1892 n u r  4 H efte
(A.-Gretzlig) erschienen. [J .  R. T.]

T S C H U P P .  Fam ilien  der K te . G raubünden  u. 
Luzern.

A. K a n t o n  G r a u b ü n d e n .  Fam ilie von Scheid, t  in 
Paspels. —  1. U l r i c h ,  L andam m ann  im  H ochgericht 
O rtenstein  1543. —  2. L uzi, w ährend  des T ravers
handels L andam m ann  im  G ericht O rtenstein  1767 und  
1768. —  J . A. S. Sprecher : Kriege u. Unruhen. [L. J.]

B. K a n t o n  L u z e r n .  Siehe TsCHOPP.
T S C H U P P A U E R .  f  Fam ilie  der S ta d t Freiburg .

Sie ging zurück  au f — T h o m a s  Schuechpauer, Schuh
m acher, aus E ybesb run  ((Esterreich), B ürger von F rei
burg  1672. Diese Fam ilie  fü h rte  im  18. Jahrb.. gleich
zeitig die N am ensform en S chuphauver u n d  Tschup- 
pauer. Aus ih r s tam m ten  m ehrere B ildhauer, die im 
Laufe des 18. Ja h rh . fü r die F re ibu rger R egierung an 
der St. N ikolauskirche u n d  fü r m ehrere freiburgische 
A bteien arbe ite ten . — S K L .  —■ S taa tsa rch iv  Freiburg.
— S. a u c h  A rt. S c h u p p h a u e r . [G. Cx .]

T S C H U P R U  (K t. F reiburg , Bez. Saane, Gem. St.
Sylvestre. S. G LS). F rüheres Dorf, h eu te  W eiler, 
Chyelperon 1278 ; Chipron 1373 ; Tschipprun  1434 ; 
Chipperout 1443. Das K loster H au teriv e  besass d o rt im
14. u n d  15. Ja h rh . G üter, die Grafen v. T ierstein , sowie 
das Sp ital F re ibu rg  im  15. Ja h rh . R echte  und  Lehen. 
É tienne  de Senancour h ie lt sich zwischen 1789 und  1803 
m ehrm als im  Schlosse T. au f u n d  schrieb d o rt einen Teil 
seines Oberman. L igoristenm önche w ohnten  darin  von 
1824 an  und  v e rk au ften  es 1839 an  Tobie Nicolas Fivaz. 
N achdem  das Schloss noch m ehrm als den B esitzer 
gewechselt h a tte , w urde es 1906 von der Gem. St. 
Sylvester erw orben, die darin  ihre Schulen einrichtete.
— J . Gum y : Regeste de Hauterive. —  F. K uenlin  : 
Diet. I I .  — Fuchs-R aem y : Chronique frib. —  P. de 
Zurich : Les fiefs Tierstein  (in A S H F  X II) . —  Alf. 
R aem y : Diet. p. 41. —  Étr. frib. 1924. —  André 
M onglond : Le mariage et la vieillesse de Senancour. — 
S taa tsa rch iv  F reiburg . [G. Cx.]

T S C H U R R I M U R R I -  od. V O G T H A N D E L  (1700- 
1703) in Zug. D er U rheber dieses S tre ites w ar der 
K irchm eier H einrich  B ütler, au f der W arth  in H ün en 

berg, der auch  « T schurri-m urri » g en an n t w urde. E r 
beabsich tig te  im  Ja h re  1700 in die S tad t Zug zu ziehen 
und  d o rt das B ürgerrech t zu erw erben. Der dam alige 
V ogt in H ünenberg , S tad tsch re ib er W olfgang Vogt 
(1656-1719), wollte jedoch  B ü tle r n ich t ziehen lassen, 
da  er wegen W ucher und  N ich tab legung  einer W aisen
rechnung  angek lag t war. E rs t nach  dem  abgegebenen 
V ersprechen, sich zu jed er S tunde  zur V eran tw ortung  
stellen zu wollen u n d  n ach  A nerkennung  einer Busse 
von 30 K ronen, k o nn te  B ü tle r H ünenberg  verlassen. E r 
siedelte im  März 1700 nach  Zug über und  w urde do rt als 
B ürger angenom m en. Noch im  gleichen Ja h re , am
2. Dez., w urde er vom  Vogt nach  H ünenberg  z itiert, um  
W aisenrechnung abzulegen und  sich über andere K lagen 
zu veran tw o rten . B ü tle r folgte der A ufforderung n ich t, 
erschien jedoch  am  4. Dez. vor dem  B ü rg erra t m it dem 
Begehren, dass er sich als B ürger n ich t vor dem  Vogt, 
sondern n u r  vor dem  B ü rg erra t rech tfertigen  könne. 
A m m ann Jo h an n  H einrich  I te n  b rach te  den H andel vor 
den S tad t-  u n d  A m tra t ; dieser bestim m te , dass Vogtei
s tre itigkeiten  vor diesen R a t zu b ringen seien. K urz 
d a rau f beschloss die B ürgergem einde, dass B ü tle r sich 
v o r ih r zu v e ran tw o rten  habe, ansonst er das B ürger
rech t verliere. Das b rach te  die R a tsh erren  des äussern  
A m tes (B aar, M enzingen u. Æ geri) in A ufregung ; sie 
fo rderten  A ufhebung des Beschlusses der B ürger
gemeinde. Die S tre itfrage sp itz te  sich im  Verlaufe des 
Jah res 1701-1702 im m er m ehr zu. Die S ta d t b eh au p 
te te , m an  wolle sie in ih ren  R ech ten  schm älern  ; das 
äussere A m t erhob den V orw urf, die G erich tsbarkeit des 
S tad t- und  A m trates sei von der S ta d t verle tz t worden. 
Die E ntzw eiung  w urde so gross, dass die R atsm itg lieder 
der G em einden n ich t m ehr m it denen der S ta d t zu R a t 
sitzen w ollten und  im  A m t Zug eigene Gem einden 
hielten. Die S ta d t appellierte  an  das eidg. R echt, aber 
der E ntscheid  einiger S tände an  einer K onferenz im  
April 1702 in B rem garten  w urde von den äussern Ge
m einden n ich t an erk an n t. Als jedoch  deren G esandte 
au f den eidg. Tagungen n ich t zugelassen w urden, fand 
m an  es doch ra tsam er, m it den eidg. G esandten  in 
V erbindung zu tre te n  und au f sie zu hören. Am 12. XII. 
1702 w urde von den eidg. Schiedsrichtern  in B aden 
entschieden, dass die E inm ischung der Gem einden 
kraftlo s e rk lä rt werde. B ü tle r h a tte  sich in H ünenberg  
zu v e ran tw o rten  ; neben den Bussen die wegen E h r
beleidigungen ausgesprochen w urden, b estä tig te  m an 
die a lten  R echte  und  das Libell von 1604. —  Vergl.
H . A. IC eis er : Der Tschurrim urri- oder Vogthandel 
1700-1703 (im Zug. N bl. 1892). [W. J .  M e y e r . ]

T U B E N M A N N .  Siehe TAUBENMANN.
T U B E R K U L O S E .  Diese verheerende K ran k h eit 

war, wie H ippoltra tes und A retäos bezeugen, schon im  
A ltertu m  b ekann t. Beide haben  die Sym ptom atologie 
einer besondern Schw indsucht, v e rbunden  m it einer 
E ite rung  der Lungen beschrieben, die sie <p0;'a;; n a n n 
ten . Ih re  sehr genaue B eschreibung lässt keinen Zweifel 
an  der tuberku lösen  N a tu r der K ran k h eit aufkom m en. 
die sie vo r Augen h a tten .

Die ersten  B eiträge zum  S tudium  der Tuberkulose 
— die P rax is der Sektionen ist zur Zeit der R enaissance 
cinge fü h rt worden —  v erdanken  w ir Fr. de Le Boö 
Sylvins (1614-1672) und Felix  P la tte r  (1536-1614), des
sen Praxeos seu de cognoscendis..., etc. in Basel 1602- 
1603 veröffentlicht w urde. Die beiden Genfer Théophile 
B onet (1620-1687), V erfasser des W erkes Sepulchretum  
sive anatomia practica (1679), und  Je a n  Jacques M angel 
(1652-1742) gehörten  zu den W issenschaftern , die den 
T uberkel bereits k la r beschrieben haben  ; sie b e tra ch te 
ten  ihn als ein P ro d u k t skrofulöser Säfte und als Aus
g angspunk t der Schw indsucht. Die erste  anatom ische 
B eschreibung der M iliartuberkulose lieferte M anget. 
Von da an beschränkte  sich das S tud ium  der Schw ind
sucht beinahe 2 Ja h rh u n d e rte  lang au f das Gebiet 
der anatom ischen Pathologie.

Zu Beginn des 19. Ja h rh . gab der grosse K lin iker 
L aënnec der Schw indsuchtslehre einen neuen Im puls, 
indem  er sein Traité de l ’auscultation médiate et des 
maladies des poumons (2. Aufl. 1826) veröffentlichte. 
Das V erdienst aber, 1865 nachgewiesen zu haben , dass 
die tuberku löse  M aterie gewissen T ieren eingeim pft
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werden kann  und  dass daher die T uberkulose ü b e rtrag 
b ar ist, fä llt Villemin zu.

Die E in führung  des M ikroskops als Forschungsin
strum en t im  Ja h re  1840 erm öglichte es R obert Koch, j

Sanatorium Heiligenschwendi 1897-1903, nach der ersten Vergrösserung.

seinen N am en unsterb lich  zu m achen durch  seine E n t
deckung des Tuberkel-B azillus (24. in .  1882), A nder
seits erm öglichten  histologische S tudien , durch  die 
Virchow und  viele andere Forscher b e rü h m t wurden 
— u n te r  ihnen K lebs in B ern und  L ebert in Zürich — 
von 1840 an  die der Tuberkulose zugeschriebenen m i
kroskopischen Schädigungen zu enthüllen .

Dieser ganze bedeu tende Z eitab sch n itt der in tensiven 
T ätigkeit au f dem  G ebiete des w issenschaftlichen S tu 
diums der T uberkulose w ird ch arak te ris ie rt durch lei
denschaftliche K ontroverse  im  Kreise w issenschaftli
cher Gesellschaften und  m edizinischer Vereinigungen 
im besondern. Die Schweiz. A erzte verfo lg ten  diese 
K äm pfe m it grosser A ufm erksam keit, u n d  verschiedene 
u n ter ihnen  w urden darein  verw ickelt. Der Genfer A rzt 
H enri C lerm ont L om bard  (1803-1895), 
dessen E ssai sur les tubercules von der 
m edizinischen Akadem ie 1829 ausgezeich
net w urde, veröffentlichte 1874 seine M é
moires im  B ulletin  de la Société médicale 
de la Suisse romande ; sie bilden einen 
w ertvollen B eitrag  zur Geschichte der 
Phtisiologie in dieser Zeit. D ann d a rf da 
ran e rin n ert werden, dass es auch ein in 
London w ohnender Schweizer, W. Mar- 
cet, w ar, der als e rs te r fü r die D ia
gnose der Tuberkulose im  Zweifelfalle das 
M ittel des U eberim pfens des Auswurfs 
auf das M eerschweinchen em pfohlen h a t, 
und dass Marc D ufour in L ausanne 
ebenfalls als e rste r 1881 die Ueberim - 
pfung fü r die Diagnose der B in d eh au t
tuberku lose  zu Hilfe nahm .

Der endem ische und  besonders der 
gefährliche C harak ter der Tuberkulose 
m usste die L eute  notw endigerw eise da r
auf führen , die geeigneten M ittel ausfin
dig zu m achen, um  sie als eine soziale 
K ran k h eit zu bekäm pfen, indem  sie die 
in der m edizinischen W issenschaft er
reichten  F o rtsch ritte  zu N utzen zogen.
Das V orrecht, diesen K am pf organisiert 
zu haben , blieb lange in den H änden  der p riv a ten  In i
tiative ; der S ta a t beteiligte sich erst viel sp ä ter daran.

Lange bevor die N a tu r und der U rsprung  der T uber
kulose e rk an n t w orden w ar, ben ü tz ten  verschiedene 
Aerzte die baineologischen H ilfsquellen der Schweiz, 
um  die Tuberkulose zu bekäm pfen. So w urden zahlrei

che, an  Skrofulöse oder an  K nochen- und  G elenktuber
kulose Leidende schon von 1707 an im  A rm enbad von 
Schinznach behandelt. 1833 w urde das B ädersp ital in 
L avey gegründet, wo ebenfalls viele Fälle von Skrofu

löse und  chirurgischer Tuberkulose m it 
Erfolg behandelt wurden. V olksbäder 
wurden 1864 auch in R heinfelden er
rich tet.

Zwölf Jah re  sp ä ter w urde von kom 
p e ten te r  Seite dringend die E rrich tu n g  
von Sanatorien  im H ochgebirge verlangt. 
A llm ählich d rängte  sich eine Lösung 
der Frage den schweizerischen Aerzten 
au f durch die von verschiedenen u n ter 
ihnen festgestellten  bem erkensw erten  
H eilungen von Tuberkulösen in den Al
pen tä lern  von G raubünden. Der Zürcher 
S tad tphysikus J. J . Scheuchzer h a t schon 
1703 nach einem Besuch von St. Moritz 
auf die heilsam e W irkung des Hochge- 
birgkli mas aufm erksam  gem acht, und der 
G raubündner A rzt A. Grassi von P u rte in  
wies 1847 in seinen Schriften  über A lva- 
neu und St. M oritz au f u n erw arte te  Hei
lungen hin, die er dem  verm inderten  
L uftdruck  in den Bergen zuschrieb. Auch 
A lbrecht von H aller erw ähnte  die gün
stige W irkung  des A lpenklim as au f K ör
per und Geist, und J . J . R ousseau lobte es 
in seiner Nouvelle Héloïse (1761, I. Teil, 23. 
Brief). 1841 eröffnete der L an dschaftsarz t 
R uedi eine A n sta lt fü r ca. 20 skrofulöse 

K inder, und  über dessen B eobachtungen berich te te  
M eyer-Ahrens 1845 in der Schweiz. Zeitschrift fü r M e
dizin, Chirurgie und Geburtshilfe. Ruedi h a t nie bei in 
Davos geborenen und  auferzogenen K indern  Skrofulöse 
en tdeck t, dagegen bei K indern  von D avoserfam ilien, 
die im  A usland geboren waren und  in die H eim at 
zu rückkehrten . Solche K inder gew annen ab er ihre Ge
sundheit nach einem A u fen th a lt von 1-3 Ja h ren  in 
Davos zurück. Das V erdienst, die A ufm erksam keit der 
m edizinischen W elt m it seiner ganzen A u to ritä t und 
U eberzeugung au f die H eilk raft des H öhenklim as ge
len k t zu haben , kom m t jedoch A lexander Spengler zu. 
Seine B eobachtungen, die von M eyer-A hrens in  seinen 
Balneologischen Spaziergängen  veröffentlicht w urden, 
veran lassten  zwei frem de L ungenkranke, als erste  1865

eine W in te rk u r in D avos zu m achen. Sie w urden geheilt 
und Hessen sich do rt nieder, der eine als A rzt, der bis 
1893 lebte, der andere als B uchhändler, der 1921 
SOjährig sta rb . Im  W inter 1869-1870 befanden sich 
bereits 70 K ranke zur K ur in Davos und 11 Jah re  spä ter 
waren es deren 1000. Im  F eb ru ar 1914 b e tru g  ihre

Sanatorium des Alpes vaudoises in Leysin. Nach einer Photographie.
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Zahl 6000. 1869 veröffentlichte  A. Spengler seine 
B roschüre Die Landschaft Davos als Kurort gegen L u n 
genschwindsucht.

U m  n u n  den K am p f gegen die Tuberkulose m etho
disch organisieren zu können , w ar es notw endig , die 
Zahl ih rer Opfer zu kennen. Zu diesem  Zwecke be
schloss die m edizinische Sektion der helvetischen  Ge
sellschaft, eine sta tis tisch e  E rh eb u n g  zu v e ran sta lten  
über die Todesfälle an  L ungentuberkulose . Die R esul
ta te  dieser sich über die Zeit von 1865-1869 erstrecken
den E rhebung , an  der sich 200 A erzte bete ilig ten , w ur
den 1876 von E m il M üller in Zürich veröffentlicht. 
D arnach  b e tru g  die S terb lichkeit in diesem  Ja h rfü n ft  
18,6 au f 10 000 E inw ohner, eine P rozen tzah l, die 
ohne Zweifel weit h in te r  der W irk lichkeit blieb, indem  
die E n q u ê te  sich n ich t ü b er das ganze G ebiet der 
Schweiz e rstreck te . Sie schien anderseits ab er doch den 
günstigen  E influss der H öhenlage au f die T uberkulose
ste rb lichkeit zu beweisen, indem  diese in  den im  F lach 
land  gelegenen In d u striezen tren  sich w esentlich höher 
erwies als au f dem  Lande.

1876 w urde die eidg. S ta tis tik  ü ber die Sterbefälle 
eingeführt. Im  V erlauf von 25 Jah ren , d. h. von 1901- 
1905 (D urch sch n itt nach  Ja h rfü n ft)  bis 1930 fiel die 
T uberku lose-S terb lichkeit in allen ihren  Form en von 
27,1 au f 12,6 au f 10 000 E inw ohner, was einer V errin
gerung von 53,5 % der S terblichkeitsziffer gleichkom m t.

J a h r e s m i t t e l

Jah r fün f t  Lungen- Andere
tuberkulöse  Tuberkulose Total

T o ta l 1S te r b l ic h k e i t T o ta l S te r b l i c h k e i t S te r b e  S te r b l ic h k .
a u f  10  000 a u f  10  000 fä l le a u f  1 0  0 0 0

E in w .
1881-1885 6408 22,3 1958 6 , 8 8366 29,1
1886-1890 6559 22,4 2059 7,0 8618 29,4
1891-1895 6289 20,7 2274 7,5 8563 28,2
1896-1900 6303 19,5 2378 7,4 8681 86,9
1901-1905 6526 19,0 2778 8,1 9304 27,1
1906-1910 6239 17,1 2631 7,2 8870 24,3
1911-1915 5583 14,5 2309 6,0 7892 20,5
1916-1920 5549 14,3 2156 5,6 7705 19,9
1921-1925 4622 11,9 1596 4,0 6218 15,9
1930 3885 9,5 1264 3,1 5149 12,6

Prof. A. Vogt in B ern m ach te, nachdem  er 1876 vor 
dem  ärztlichen  Z entralverein  der Schweiz die N ützlich
ke it k lim atischer H ö h ensta tionen  fü r  die B ehandlung 
der T uberkulose en tw ickelt h a tte , in einer 1880 in 
Mainz abgehaltenen  V ersam m lung des « In te rn a tio n a 
len Vereins gegen V erunrein igung der Flüsse, des Bodens 
und der L uft » den Vorschlag, V o lksheils tä tten  an gün
stig  gelegenen H öhenorten  zu bauen. V ier Ja h re  sp ä ter 
e rb au te  B ase l-S tad t die erste  K in d e rh e ils tä tte  in L an
genbruch. 1885 w eihte Zürich ein S anatorium  fü r 
rach itische und  skrofulöse K inder in Aegeri ein. Als 
erste V olksheils tä tte  wurde 1895 diejenige von Heiligen- 
schwendi eröffnet. M it B egeisterung h a tte  1891 das 
B ernervolk den Vorschlag von Glaser, A rz t in M ünchen
buchsee, angenom m en, zur E rinnerung  an die siebente 
Ja h rh u n d ertfe ie r  der S ta d t B ern und  an  die sechste 
der E idgenossenschaft, ein Asyl fü r u n b em itte lte  L un
genkranke zu gründen. A lsdann w urden nacheinander 
die folgenden V olkssanatorien  eröffnet : 1896 das von 
Basel in D avos, 1897 das von Zürich in W ald  und  das 
von G larus in B raunw ald , 1899 das von N euenburg 
in M alviliers, gegründet von C. R uss-Suchard . 1902 
w urde das w aadtländ ische V olkssanatorium  in Leysin 
eröffnet, im  folgenden J a h r  das genferische in M ontana. 
1909 t a t  sich das st. gallische S anato rium  in W allen- 
stad te rb erg  auf, 1910 das solo thurnische in A llerheiligen
berg, im  J u ra  gelegen, 1912 das ebenfalls im  Ju ra  gele
gene aargauische in B arm elw eid und  das zugerische 
S anato rium  Adelheid, gegründet von A delheid Page in 
Æ geri ; 1916 die graubündische H e ils tä tte  in Arosa, im 
gleichen J a h r  das katholische Sanato rium  « Sanitas » 
in Davos. 1917 folgte das S anatorium  fü r chirurgisch 
T uberkulöse in Leysin, 1918 die zweite zürcherische 
V olksheilstä tte  in C lavadel bei Davos. In  Davos w urden 
1919 ferner das jüdische S anato rium  « E tan ia  », 1920 
das Sanato rium  « Du Midi » eröffnet, le tz teres gegründet

vom  Schweiz. B etriebs-K rankenkassen-V erband . 1921 
kam en dazu das neuenburgische S an a to riu m  in L eysin 
und  das tessinische in A m b ri-P io tta , 1922 das s chaff- 
hausisch-thurgau ische in Davos, die K indersana to rien  
in Clavadel und Pro Ju v e n tu te  in D avos u. das U niver
sitä ts-S an a to riu m  in Leysin, schliesslich 1925 das S ana
to riu m  A lbula der christlich-sozialen K rankenkassen  in 
D avos u n d  das Schweiz. M ilitä rsanato rium  in M ontana. 
Fe rn er v erfüg t der K t. W aad t ü b er die F lach lan d san a to 
rien L a Côte 1923, M ottex 1924u. C ham blon 1931, sowie 
les C roisettes, L ausanne 1924, wo Cevey seine spezielle 
T uberku linsbehand lung  m it g u tem  E rfolg  anw endet.

1931 zäh lte  m an  in der Schweiz 15 S anatorien  für 
E rw achsene, 11 fü r E rw achsene und  K inder, 6 fü r 
K inder allein, 4 A rbeitskolonien  und eine A rbeitsk lin ik  
m it to ta l  3662 B e tten , w ovon 1019 B e tten  für K inder. 
D azu kom m en 2518 B etten  (wovon 842 fü r K inder): 
von 9 Spitälern  und  T uberkulosepavillons (324 B etten) 
und  84 Spitalab te ilungen  fü r T uberkulöse (2194 B etten); 
ferner 28 P ræ ventorien , wovon 5 fü r E rw achsene m it 
241 B e tten  und  23 für K inder m it 1306 B etten .

Es sei noch an  die N am en derjenigen e rin n ert, die 
nach  Ad. Vogt und  Glaser in W ort und  Schrift zur 
G ründung der ersten  V olkssanatorien  beigetragen h a 
ben. 1889 verlang te  Ad. C hristen, A rzt in Olten, von der 
Schweiz. G em einnützigen G esellschaft nachdrücklich , 
sich für die Schaffung von H e ils tä tten  fü r bedürftige  
Tuberkulöse zu verw enden. 1890 erliess Morin, A rzt 
in Colombier, einen A ufruf, dem  eine G eldsam m lung 
folgte, deren  E rgebnis als G rundstock  zum  B au des 
V olkssanatorium s in Leysin diente. N ach eifriger P ro 
paganda  der G larner F ritzsche und  S tän d era t H eer 
entschloss sich die Sektion Glarus der Schweiz. Gem ein
nützigen Gesellschaft zur G ründung  der G larner Volks
h e ils tä tte , 1893 b em ühte  sich P fa rre r  W. Bion in Zürich, 
G ründer der Ferienkolonien (1876) in der Schweiz, um  
das Z ustandekom m en einer schweizerischen Vereinigung 
zu dem  Zwecke, die zersp litte rten  K rä fte  zu sam m eln, 
H e ils tä tten  zu gründen und  m it allen M itteln  gegen 
die Tuberkulose zu käm pfen. E r entw ickelte  sein 
T ätigkeitsp rogram m  an der G eneralversam m lung der 
Schweiz. G em einnützigen G esellschaft im  O ktober in 
L ugano, wobei er jedoch  ausdrück lich  erk lärte , dass die 
S anatorien  n ich t allein von sich aus die T uberkulose 
zum  V erschw inden bringen, wohl aber eine w esentliche 
W affe im  K am p f gegen die T uberkulose bilden könn ten .
O. W yss, M itarbeiter von Bion, bestellte  eine T u b erk u 
losekom m ission, der u. a. auch  H ägler aus Basel, L eiter 
der Bewegung fü r die G ründung einer Basler V olksheil
s tä tte , angehörte. A uf die In itia tiv e  dieser K om m ission 
veröffentlichte T urban  in Davos 1893 fü r die Schweiz. 
Gem einnützige Gesellschaft seine Norm alien fü r die E r
stellung u. Leitung von Heilstätten fü r Lungenkranke in  
der Schweiz. 1894 n ah m  Siegrist in Brugg als E rs te r  sei
nes K an tons die Frage der V o lksheils tä tten  auf. Neben 
Bion gehörte auch  der St. Gail er A rzt Sonderegger zu 
denen, die durch ihre Schriften einen fruch tb a ren  W e tt
eifer u n te r  den K an to n en  h insichtlich  der G ründung 
von V olksheilstä tten  entw ickelten . Seine 1894 erschie
nene B roschüre Tuberkulose und Heilstätten für B rust
kranke in  der Schweiz w urde 1896 von B urn ier ins 
Französische ü b erse tz t ; der in ih r en tha ltene  Aufruf, 
der die diesem  ausgezeichneten und einflussreichen H y 
gieniker teu ren  Prinzip ien  w iderspiegelte, w urde 1895 
von Schm id, D irek tor des Schweiz. G esundheitsam tes, 
aufgenom m en, der einen v ielbeach te ten  A rtikel über 
Die Bedeutung der Volkssanatorien im  K am pfe gegen 
die Tuberkulose  schrieb. Schm id und  m it ihm  Egger 
in  Basel gehörten  in den folgenden Ja h ren  zu den 
feurigsten  V erfechtern des Baues von V olkssanatorien, 
wovon m ehrere ausgezeichnete A rtikel zeugen.

Gleichwohl gab sich das O rganisationszen trum  des 
K am pfes gegen die Tuberkulose beizeiten R echenschaft 
darüber, dass diese V olkskrankheit n ich t au f entschei
dende W eise durch  die Sanatorien  allein b ekäm pft w er
den konnte. Das anfänglich allzu grosse V ertrauen , das 
m an in sie gesetzt h a tte , w urde durch  die erzielten R e
su lta te  e rsch ü tte rt, und  m an  zögerte n ich t m ehr, auch 
nach  ändern  B ekäm pfungsm itteln  sich um zusehen, die 
die w issenschaftlichen F o rtsch ritte  in  der E rk en n tn is
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der Tuberkulose nahelegten . D er erste, der den Weg 
dazu freilegte, w ar O. Naegeli in Zürich m it seiner 
Publikation  Ueber H äufigkeit, Lokalisation und A u s
heilung der Tuberkulose, nach 500 Sektio
nen des Zürcher pathologischen Institu ts.
In  dieser A rbeit fanden  sich, was bis da 
hin gefehlt h a tte , « m ethodische, unw i
derlegbare F estste llungen , die die allge
meine Geschichte der Tuberkulose des 
Menschen begründeten  ; ihre H äufigkeit ; 
der U nterschied  zwischen A nsteckung u.
E rk rankung  ; die oft siegreichen An
strengungen des K örpers, sie zu ü b er
winden ». Von da an w ar es n u r noch 
ein S chritt, um  aus diesen m ethodischen 
und w issenschaftlichen Feststellungen 
Naegeli’s p rak tische  N utzanw endung  zu 
ziehen u. ein A rbeitsprogram m  zur Be
käm pfung der T uberkulose aufzustellen, 
das zu neuen Hoffnungen berechtig te.
Das Festlegen dieses A rbeitsp lans w ar 
die erste Sorge der Schweiz. Z en tralkom 
mission zur B ekäm pfung der T u b erk u 
lose.

Sie w urde 1902 gegründet und  setzte 
sich zusam m en aus A erzten, V orstands
m itgliedern der V olkssanatorien und an 
tituberku löser Vereinigungen, ferner aus 
V ertretern  eidgenössischer und k an to n a 
ler G esundheitsbehörden. Ih r  e rster P rä 
sident war T urban  in Davos, ihm  folgte 
von 1904 an Schm id, D irek tor des Schweiz. Gesund
heitsam tes. 1905 veröffentlichte diese Kom m ission 
ihr Arbeitsprogramm , das sofort von allen k a n to n a 
len und regionalen V ereinigungen als F ü h re r in vorbeu
genden M assnahm en angenom m en wurde. Als H a u p t
zentrum  bem ühte  sich die Kom m ission in  allen K an to 
nen Ligen oder V ereinigungen ins Leben zu rufen, die 
dieses P rogram m  verw irklichen sollten. Vor 1900 be- 
sass die Schweiz ungefähr 20 V ereinigungen, die sich, 
m it A usnahm e von 5, die skrofulöse K inder in Meer
bäder schickten , ausschliesslich der G ründung und U n
terha ltung  von H e ils tä tte n  w idm eten.

U n ter diesen 5 Vereinen sind das 1879 gegründete 
« Com itato pro scrofolosi» in Bellinzona und das 1881 
gegründete « Comité des bains de m er pour enfants 
scrofuleux à Genève » die beiden ä lte sten  a n titu b e rk u 
lösen V ereinigungen der Schweiz. Von 1904-1910 orga
nisierten  sich 20 neue V ereinigungen, die sich —  als 
Ligen oder Fürsorgestellen  —  speziell m it der T uberku
lose an  ihren E n tstehungsherden  befassten. Die erste, 
1904 gegründet, w ar der Solothurnische Gem einnützige 
Frauenverein , 1906 w urden 12 neue ins Leben gerufen, 
u n ter ihnen die 4 ersten  Tuberkulosefürsorgestellen 
Bern, Genf und  die Polikliniken von L ausanne und 
N euenburg. Von dem  Tage an, da  der K am pf gegen 
die T uberkulose an die A nsteckungsquelle der T uberku
lösen herangeführt w urde, sp ielten die F rauenverein i
gungen eine hervorragende Rolle.

Von 1906 an  veröffentlichte die Z entralkom m ission 
Jahresberich te , die über ihre eigene T ätigkeit und  die 
der V ereinigungen Aufschluss g ib t, sowie über die E r
gebnisse, die die H e ils tä tten  erzielt haben. Von 1910 
an w urden diese Jah resb erich te  vervo llständ ig t und 
spä ter e rsetz t durch  die Z eitschrift Gegen die Tuberku
lose, die als Beilage zum  B ulletin  des Schweiz. Gesund
heitsamtes, n unm ehr Bulletin des eidg. Gesundheitsamtes 
veröffentlicht wird.

1919 än d erte  die Zentralkom m ission ihren  Nam en 
um  in Schweiz. V ereinigung gegen die Tuberkulose. 
Die V ereinigung wird seit 1925 von dem  Z ürcherarzt 
B achm ann p räsid ie rt, als Nachfolger von Morin, der 
seinerseits an  ih rer Spitze seit dem  Tode Schm ids im 
Jah re  1916 stand . Die Schweiz. V ereinigung d ient dazu, 
die enge V erbindung m it den O rganisationen und  im 
besondern m it den B undesbehörden herzustellen. Sie 
v e r tr i t t  auch  die Schweiz bei der U nion in ternationale  
contre la  tuberculose. 1930 besass jed e r K an ton  eine 
kan tonale  Liga gegen die Tuberkulose ; m an  zählte 
zu dieser Zeit 42 Fürsorgestellen m it ärz tlicher Sprech

stunde und 69 Fürsorgestellen m it Fürsorgeschw estern 
ohne ärztliche Sprechstunde. Zu diesen In stitu tio n en  
kom m en ausser den bereits erw ähnten  Sanatorien  hinzu

eine Reihe von A nsta lten  und Hilfswerken verschiede
ner N atu r, wie P ræ ventorien , Som m erasyle, E rholungs
heim e, Liegehallen, Freiluftschulen , S te llenverm ittlun 
gen, gewisse Ferienkolonien usw.

Die folgende Tabelle g ib t einen E inblick in  die von 
den an tituberku lösen  Hilfswerken der Schweiz en t
fa lte te  T ätigkeit in den Ja h ren  1928 und 1929 :

1928 :
Unte rs tü tz te  Daherige An d ie  K o sten  

A n l i tuberkulöse u nd  Kosten 1 9 3 0  g e w ä h r te
Hilfswerke der Schweiz verpflegte in Fr. B u n d e s b e i t r .

Personen in Fr.
106 Fürsorgeverein i

gungen ......................... 20 664 3 412 803 877 070
80 H eils tä tten , E r

holungsheim e und nur 
Tags geöffnete A nsta l
ten  ................................... 17 259 8158  099 797 184

76 Tuberkulosespi
täler und  -sp italab te i- 
lungen ............................ 5 674 2 643 818 221 765

T otal 262 vom  Bund 
u n te rs tü tz te  an ti tu 
berkulöse Hilfswerke 52 597 14 214 720 1 896 019

248 Fürsorgevereini
gungen .........................

1929 : 

34 679 3 571 442 822 706
90 H eils tä tten , E r

holungsheim e und nu r 
Tags geöffnete A nstal
ten  ................................... 15 752 8 175 430 979 873

80 T uberku losesp itä
ler und -sp italab te ilun-
g e n .................................. 5 978 2 781 5-19 278 117

T otal 418 vom  B und 
u n te rs tü tz te  a n ti tu 
berkulöse Hilfswerke 56 409 14 528 391 2 080 696

Obwohl ein Fünfte l der Todesfälle an  Tuberkulose die 
sog. chirurgische Tuberkulose betrifft, bestehen in der 
Schweiz n u r 2 Sanatorien , in Leysin, das von Belm ont,

; eröffnet 1917, und  die « C linique-m anufacture in te rna- 
i tionale », eröffnet 1930, die ausschliesslich K ranke m it 

chirurgischer Tuberkulose aufnehm en, deren Zahl au f 
G rund einer in Basel von de Q uervain und H unziker 
1910 durchgeführten  S ta tis tik  au f 15 0Q0 geschätzt 
wurde. A llerdings nehm en die m eisten V olkssanatorien 
neben den L ungenkranken auch chirurgische T uberku
löse auf.

Sonnen- und  Arbeitskuren in den Liegehallen der « Clinique-manufacture » 
• in Leysin.
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B ernhard  in Sam aden und  sp ä ter in  St. Moritz, und 
Rollier in  Leysin fä llt das grosse V erdienst zu, der 
operativen  B ehandlung  der chirurgischen Tuberkulose 
die H öhenkur, v e rbunden  m it der H elio therapie, e n t

gegengestellt zu haben. E in  Schüler Bernhards,W ölU lin, 
veröffentlichte 1899 seine D isserta tion  Die Beein
flussung der chirurgischen Tuberkulose durch das Hoch
gebirge. 1900 k o nn te  B ernhard  an  der V ersam m lung 
des ä rztlichen  Z entralvereins der Schweiz in  O lten die 
M itteilung m achen, dass der A u fen th alt seiner K ranken  
im Freien und  an  der Sonne einen w esentlichen H eil
fa k to r fü r sie bilde. 1902 m ach te  er die ersten  erfolgrei
chen Versuche m it der A nw endung der ö rtlichen Son
nen lich tbehandlung . 1903 m achte  de Q uervain seinen 
Kollegen R ollier, der sich eben in Leysin niedergelassen 
h a tte , au f die M itteilungen B ernhards und  seines 
Schülers W ölfllin aufm erksam . 1904 be rich te ten  beide, 
B ernhard  u n d  Rollier, dem  ärztlichen  Z entralverein  
in O lten ü b er ihre ersten  B eobachtungen bei Sonnen
lich tbehand lung  der chirurgischen Tuberkulose.

Es k om m t daher B ernhard  zu, als e rster au f die 
H eilfak toren  der H öhensonne bei chirurgischer T uber
kulose hingew iesen zu haben. Sein erster A nhänger R ol
lier vervo llständ ig te  diese M ethode, indem  er m it der 
helio-alpinen B ehandlung der chirurgischen Tuberkulose 
die A rb e itsk u r v e rband , und  zw ar geschah es von dem

hervorragenden  A rzt in so erfolgreicher W eise, dass 
dies eine der b edeu tendsten  E rrungenschaften  au f dem  
Gebiete der Medizin zu Beginn des 20. Ja h rb . ist. R ollier 
organisierte  ferner die erste F reiluftschule  in C ergniat 

bei Le Sepey. Im  w eitern  
is t ihm  die G ründung der 
« C lin ique-m anufacture in 
tern a tio n a le  pour tu b e rc u 
leux ch irurg icaux  » zu v e r
danken.

Die A rm ee-S an itä tsab 
teilung  h a t  schon 1922 in 
Novaggio eine A rbeitsheil
s tä tte  fü r genesende tu b e r
kulöse Soldaten  eröffnet. 
F ern er b esteh t in Leysin 
eine A rbeitskolonie fü r 
rekonvaleszente T u b erk u 
löse. In  D avos n im m t « Das 
H aus in  der Sonne » K ra n 
ke auf, deren Z ustand  es 
e rlau b t, sich m it N äh- und 
S trickarbeiten  zu beschäf
tigen, u n d  dem nächst wird 
bei M ännedorf ein V olkssa
n a to riu m  fü r L eich tk ranke  
seine P fo rten  öffnen, wo die 
A rbe itsku r system atisch  
zur A nw endung kom m en 
wird.

Zahlreich sind die wis
senschaftlichen B eiträge 
der Schweiz au f dem  Ge
b iete  der Tuberkulose ; 
eine sehr eingehende B i
b liographie findet sich in 
dem  B uch Die Tuberkulose  
und ihre B ekäm pfung in  der 
Schweiz (1917). Ausser den 
schon erw ähnten  A rbeiten  
sind noch anzuführen  die 
hervorragendenj V eröffent
lichungen von ' Sahli über 
die A nw endung des T uber
kulins — speziell desjeni
gen von B éraneck in  N euen
burg  — bei der B ehandlung 
der Tuberkulose. Zum  gu 
ten  R u f der Schweiz h a 
ben ebenfalls m it ihren  V er
öffentlichungen auf dem 
G ebiet der w issenschaftli
chen E rforschung der T u
berkulose beigetragen : das 
« Schweiz. Forschungsin
s t i tu t  fü r H ochgebirgskli
m a und  Tuberkulose », ge
g ründet 1923, geleitet von 

Lcewy, und das « Physikalisch-m eteorologische Obser
va to rium  » von D orno, beide in Davos.

Dass zwischen dem seit 1906 durch p riv a te  In itia tiv e  
eingesetzten K am pfe gegen die Tuberkulose und  dem 
R ückgang der T uberku losesterb lichkeit, der ebenfalls 
seit 1906 p räch tig e  F o rtsch ritte  m ach t, ein Z usam m en
h ang  besteh t, kan n  wohl n ich t angezw eifelt w erden 
(s. obige Tabelle). D ieser R ückgang b ed eu tet, kurz  ge
sagt, einen Gewinn von 60 000 M enschenleben, den wir 
zum  gu ten  Teil dem allgem einen und  h a rtn äck ig  du rch 
geführten  Feldzug gegen die T uberkulose w ährend der 
le tz ten  25 Ja h re  verdanken.

Zur rech ten  S tunde erhoben sich S tim m en in der 
Schweiz, die die R egierungen aufforderten , den K am pf 
gegen die T uberkulose gesetzlich zu g esta lten  und 
den p riv a ten  H ilfsw erken m it Subventionen beizuste
hen. So hab en  au f gesetzgeberischem  W ege die K an 
tone G raubünden  (1902), B ern (1908) und  dann n ach 
einander T hurgau , L uzern, Schaffhausen, G larus, W aad t, 
Genf und  N euenburg  gewisse sanitätspolizeiliche Mass
nahm en  gegen die Tuberkulose ergriffen. In  den in 
te ressie rten  K reisen gab m an sich aber R echenschaft,

Ansicht  von Clavadel mit  der Zürcher Heilstä tte , im Hin te rgrund Davos.
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dass n u r eine eidgenössische Gesetzgebung die n o t
wendige Zusam m enfassung aller K rä fte  im K am pf ge
gen die Tuberkulose herbeiführen  könnte. Diese E r
kenntnis bewog R ikli im  J a h r  1909, im  N atio n a lra t 
ein P o stu la t einzubringen, das den B undesra t einlud 
zu prüfen , ob es n ich t möglich wäre, gegen die T uberku
lose ähnlich vorzugehen wie gegen die gem eingefährli
chen K rankheiten . Am 4. v. 1913 nahm  das Schweizer
volk m it 169 000 gegen 110 000 Stim m en die A bände
rung des Art.. 69 der B undesverfassung an, der dem 
Bund die Befugnis g ib t, gesundheitspolizeiliche Verfü
gungen, die bis dah in  au f die epidem ischen K rankheiten  
beschränkt blieben, nötigenfalls auch au f andere  be
sonders gefährliche ü b e rtrag b are  K rankheiten  bei 
Menschen und  T ieren auszudehnen. Dieser abgeänderte  
V erfassungsartikel erm öglichte es, dem Schweizer Volk 
eine T uberkulosegesetzgebung zu geben, deren A usar
beitung das W erk des eidg. G esundheitsam tes und  in s
besondere seines D irektors H. Carrière war.

Vor E rlass des B undesgesetzes betr. M assnahm en 
gegen die T uberkulose vom  13. VI. 1928 gew ährte der 
Bund vom  Ja h re  1922 an den an titu b erk u lö sen  H ilfs
werken, Vereinigungen, A n sta lten  und E inrich tungen  
Beiträge, die in dieser Zeit der w irtschaftlichen  Krise 
eine grosse W o h lta t bedeuteten  und  diese W erke in  den 
Stand setzten , ihre segensreiche T ätig k eit n ich t nu r 
aufrech tzuerha lten , sondern auch  noch zu erw eitern. 
Die verschiedenen B estim m ungen des Bundesgesetzes, 
die h ier n ich t au fgeführt w erden können, kam en nach 
und nach  m it dem  In k ra f ttre te n  der A usführungsver
ordnungen vom  4. I. 1929, 20. VI. 1930 und  31. m .  1931 
zur A nw endung. D arnach  w erden der B und, die K an 
tone und  die Gem einden angehalten , die nötigen Mass
nahm en gegen die T uberkulose in  V erbindung m it den 
p riv a ten  H ilfsw erken zu ergreifen.

Das Gesetz und  seine V erordnungen w erden ihre 
ganze W irkung  erst ausüben können, wenn einm al alle 
K antone die notw endigen B estim m ungen zu deren Voll
zug erlassen haben  werden. In  der T a t is t die Zeit seit 
dem In k ra f ttre te n  der B undesgesetzgebung gegen die 
Tuberkulose zu kurz, um  h eu te  schon die S tärke  ih rer 
neuen S to ssk raft erm essen zu können, die sie dem 
K am pf gegen die T uberkulose in der Schweiz zu geben 
im stande sein wird.

Bis je tz t  h a t  die A nw endung verschiedener A rtikel 
des Gesetzes das R esu lta t gezeitigt, dass an die tu b e rk u 
lösen H ilfswerke und In stitu tio n en  erhöhte Beiträge 
ausgerich te t, w ichtige P ro jek te  für N eubau ten  oder für 
V ergrösserung bestehender B auten  ausgeführt werden 
k o nn ten , was die Zahl der B etten  fü r Tuberkulöse um 
1331 e rhöh t, wovon ungefähr 500 fü r K inder. Die e n t
sprechenden Ausgaben belaufen sich au f F r. 12 119 201, 
woran B undesbeiträge von zusam m en F r. 2 713 022 
zugesichert w urden.

1930 betrugen  die B etriebskosten  der an titu b erk u lö 
sen Hilfswerke und  A nsta lten  to ta l Fr. 18 243 331, 
wovon Fr. 8 168 073 auf die Sanatorien , P ræ ventorien  
usw., F r. 2 781 619 au f die Sp italab te ilungen  fü r T u
berkulöse, F r. 3 571 442 au f die Ligen, Fürsorgestellen 
usw., F r. 3 719 440 auf neue B auten  und ihre E in rich 
tu n g  und  die V ergrösserung von bestehenden B auten  
entfielen. Die A usgaben der K an tone  und  Gem einden, 
die ihnen aus der A nw endung der ihnen durch das 
Gesetz ü b ertragenen  M assnahm en erwachsen sind, be
trag en  Fr. 250 727. Selbstverständ lich  sind in  den 
v o rstehenden  B eträgen die Ausgaben der öffentlichen 
W ohlfah rt fü r bedürftige  T uberkulöse und gegebenen
falls für die U n te rstü tzu n g  ih rer Fam ilien n ich t inbe
griffen. D er B eitrag  des Bundes an  die genann ten  Be
träge b e tru g  Fr. 2 891 135.

Bibliographie. Die Tuberkulose und  ihre Bekäm pfung  
in  der Schweiz (1917). — E. Olivier : La lutte contre la 
tuberculose en Suisse  (1924). [ C h .  F a u c o n n e t . ]

T U C H S C H M I D .  Alte Fam ilie von T hundorf (T hur
gau). —  1. H a n s ,  K irchenpfleger 1495. — 2. K a r l ,  
* 1847, D ozent fü r Chemie am  eidg. Po ly techn ikum , 
H onorarprofessor 1871-1872, dann L eiter einer F ab rik  
in E nnenda , f  in Z ürich 3. VII. 1883. —  S B  I I , p. 11. 
— W. CEchsli : Festschrift... Polytechnikum  1905. —
3. A u g u s t , * 12. vi. 1855, Professor fü r Physik  an  der

K antonsschule in A arau  1882-1929, R ek to r 1889-1919, 
Mitglied des E rziehungsrates, E hrenbürger von A arau 
1918. — S Z G L . — Jahresber. der Kantonsschule A arau  
1914/1915 ; 1919/1920 ; 1921/1922. —  Pers. M itteilun
gen. [ L e i s i . ]

T U C H T L I N G E R .  Alte t  B ürgerfam ilie der S tad t 
S tein a. R h. W appen : in Schwarz eine goldene H irsch
stange. — H a n s ,  B ürgerm eister 1504 und  1516. —  US.
— Is. V ette r : Geschieht-Büchlein der Stadt Stein. — 
LL . —  W appentafel ... von Stein. [ S t i e f e l . ]

T U  B A C H (K t. St. Gallen, Bez. R orschach. S. GLS). 
Politische u. P farrgem ., ä lte r  Tüfenbach, Tiuffenbach, 
die in der H aup tsache  aus dem  Dorfe und dem  W eiler 
Ach besteh t. E igentüm licher W eise ist T. tro tz  seiner 
Lage in m itten  st. gallischen Besitzes im  alten  A rbongau 
in keiner T rad itionsu rkunde  erw ähnt. D agegen is t 1207 
urk . belegt, dass das M eieram t zugunsten  des K eller
am tes in St. Gallen eingezogen w urde. Besitz und  R echt- 
sam e w urden vom  K loster St. Gallen in w irren  Zeiten 
auch in  T. sehr oft in  P fan d  gegeben. So lag die hohe 
G erich tsbarkeit bei K aiser und  R eich und  w urde als 
R eichsvogtei m it den V ogtrech ten  in den H öfen R o r
schach und  Muolen von Ludwig dem  B ayern  1331 an 
E b erh a rd  von Biirglen, 1351 von K önig K arl an  H er
m ann  von B reiten landenberg  verliehen und  ging erb- 
weise an  die Schenk von K aste ll über. D er P fa n d 
schatz des Hofes T. lag oft auch inhanden  der in T. 
ebenfalls beg ü te rten  E d ein von R orschach. 1464/1466 
löste A b t U lrich die Reichsvogtei T. an  das S tift St. 
Gallen zurück, und  in der Folge blieb alle G erichts
b a rk e it zu T. dem  jew eiligen Vogte zu R orschach ü b er
tragen . Im  Appenzellerkriege (1403) überfielen die B erg
leu te  den Hof, p lün d erten  und  v e rb ran n ten  H äuser und  
Ställe. Der K elhof des K losters, der verw ü ste t und 
u n an g eb au t lag, konnte  e rst 1408 vom  K loster w ieder 
ausgeliehen werden. K irchlich w aren die Bew ohner von 
T. Steinach zugeteilt, t r a te n  im  Ja n u a r  1529 m it der 
S te inacher P farre i zur R eform ation  ü ber und  k eh rten  
nach  dem  zw eiten K appelerkriege zum  alten  G lauben 
zurück. 1649 g e s ta tte te  A b t P ius den B au einer K apelle 
« zu unserer F rauen  Hilfe ». 1742 erfolgte die Lösung 
aus dem  K irchenverbande  m it Steinach und  die E r
rich tu n g  einer eigenen Pfarrei. An Stelle der Kapelle 
wurde 1744 die A llerheiligenkirche gebau t u n d  1746 
durch  den päpstlichen  .Nuntius eingeweiht. 1803 bildete 
T. m it Berg und  Steinach eine politische Gem einde, blieb 
n ach  der 1833 erfolgten A btrennung  von Steinach noch 
b is 1845 m it Berg verein ig t und  b ildet von da an  ein 
selbständiges Gemeinwesen.

Seit 1905 ist in T. das F ranziskanerinnenk loster St. 
Scholastika  angesiedelt, dessen e rster B au 1616 u n te r  
A b t B ernhard  zu R orschach erstand . —  UStG. —  M V  G.
—  A. H ardegger : Hie hebt an ein E xtractus.— L. Ca
vetti..: Entw icklung der äbt. Landeshoheit. [F. W i l l i . ]

T Ü G G E L I  (D üGGELl) .  1814 f  Fam ilie der S tad t 
Zug, die wohl aus Lachen (Schwyz) stam m te. U l 
r i c h ,  B ürger von Zug 1508. —  U l r i c h ,  Obervogt in 
S teinhausen 1636. —  L L . —  Gfr. 23, p. 303. [W. J .  M.]

T Ü L L E R .  Fam ilie aus Saanen (Bern). H e i n y  Tul- 
lere 1312 ; H e n y  Tuller 1355. —  P e t e r  reiste  1518 nach 
R om , um  die päpstliche E rlaubnis zum  B au der K irche 
von L auenen bei Saanen zu erlangen. —  J o h a n n e s ,  
H au p tm an n , käm pfte  1798 bei L aupen. [R. M.-W.] 

TÜI MGER ( T h ü n g e r ) .  f  R atsgeschlecht der S tad t 
Zürich. W appen : gete ilt von Silber und  Schwarz m it 
einem  Löwen in  gewechselten Farben . —  D ürste ier G. 
(Siegel von 2 und  3). —  1. J o h a n n e s ,  K ürschner, 
Z unftm eister der Schneider 1431. —  2. H e i n r i c h ,  
Oheim H ans W aldm anns, Z unftm eister der Schneider 
1479, Vogt zu Opfikon. —  3. J o h a n n e s ,  Sohn von Nr. 
2, 1468 im  S tad tge rich t, 1489 im  hörnernen  R a t, Z u n ft
m eister zur Salfran  1490-1497, Vogt zu Meilen 1493, 
zu K üsnach t, Zollikon und S tadelhofen 1496, G esandter 
nach  Schwyz zur E rneuerung  des B undesschw ures 1492. 
Vergl. LL. — A S I I ,  2, p. 497. —  Steuerbücher. — 
Dok. W aldmann. —  S. Vögelin : Das alte Zürich  I. —
F. Hegi : Gesch. der Z u n ft zur Schmieden. [ H .  H e s s . ]

T Ü R C K E ,  J o h n ,  10. iv. 1855 - 18. x i. 1917, * in 
E isenach, B ürger von Zürich 1878, w ar als Ingenieur 
in grossen elektrischen U nternehm ungen  D eutschlands
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und Ita lien s tä tig , so spez. als G enerald irek tor der So
cie tà  Generale per l ’Illum inazione e le ttrica , als G eneral
v e r tre te r  der A. E . G. in  G enua, leb te  sp ä te r  m eistens 
in O berstrelitz  in Posen. [W. G-.]

T Ü R K E I .  Noch heu te  w erden in der Schweiz ver- 
schiedenenorts byzan tin ische  K o stb a rk e iten  au fb e
w ah rt, die an eine Zeit erinnern , da K o n stan tinopel 
sich in H änden  ch ris tlicher H errscher befand. Die 
m eisten  dieser O bjek te  d ü rften  erst im  sp ä teren  M ittel
a lte r  in  das G ebiet der heu tigen  Schweiz gelang t sein. 
Es d a rf auch m it einiger S icherheit angenom m en w er
den, dass sich A ngehörige aus diesen Gegenden als 
K reuzfah rer in  den H eeren F ried rich  B arbarossas au f 
ihrem  D urchzug durch  K leinasien im  Ja h re  1190 be
fanden. Seit E nde des 13. Ja h rh . lässt sich auch  bereits 
m it der L evan te  ein rech t b e träch tlich e r H andelsver
kehr (Gewürze, T extilien , heidnisch W erk) nachw eisen ; 
Sep tim er (Venedig) und  G o tth a rd  (Genua) m ach ten  dem 
B renner im m er grössere K onkurrenz. Ob dabei Schweiz. 
K aufleu te  sich auch  nach  dem  O rient begeben haben , 
kan n  h eu te  n ich t m eh r nachgew iesen w erden. Das 
B asler-K onzil b rach te  hohen  b y zan tin ischen  Besuch. 
D er E m pfang  der G esandten  des K aisers Joh an n es 
Palaeologus gab der K onferenz viel zu tu n . Das P ro 
blem  der E inigung der von den T ürken  bed ro h ten  m or
genländischen K irchen  m it der late in ischen  b ilde te  ein 
H a u p ttra k ta n d u m  der V ersam m lung. E ine Z usam m en
k u n ft der bed eu ten d sten  V e rtre te r der griechischen und 
late in ischen  K irche sollte das F riedensw erk  zustande 
bringen. W enige Ja h re  früher (1421) h a tte  Genf auch 
die E hre , einen P a tr ia rch e n  von  K o nstan tinopel, J o 
hannes m it N am en, als A d m in is tra to r seiner K irche 
in seinen M auern begrüssen  zu dürfen.

R ech t zahlreich w aren  im  15., 16. u. 17. Ja h rh . 
die P ilgerfah rten  aus der Schweiz nach  dem  hl. Lande. 
In  der M ehrzahl w aren  es A ngehörige der höheren  
Stände und  Geistliche, die sich da ran  bete ilig ten  (u. a. 
die S taa tsm än n er N ikolaus und  K onrad  von Scharnach- 
tal, A drian  von B ubenberg , N ikolaus von D iesbach, 
H ans R o th , M elchior Lussy, P e te r  Falk , H ans S tokar, 
Peter Füssli). Die heiligen S tä tte n  w urden m eist u n te r  
grossen G efahren aufgesucht. Die T ürken  v ersuch ten  
im m er w ieder, die W allfah rer gefangen zu nehm en, um  
von ihnen  ein hohes Lösegeld zu erpressen. Viele von 
ihnen w urden au f ih rer Reise in Jerusa lem  zu R itte rn  
des hl. G rabes geschlagen, was ihnen n achher in der 
H eim at hoch angerechnet w urde. M anche P ilger haben  
auch ihre R eiseabenteuer schriftlich  niedergelegt (H. 
W ölfli, H ans u n d  P e te r  R o th , Villiger u. a.). Es besteh t 
über diese Pilger eine um fangreiche L ite ra tu r , die auch 
für die dam aligen V erhältn isse im  n ahen  O rient von 
In teresse  ist.

Zu den frühesten  B egegnungen zwischen E idgenossen 
und T ürken  zählen wohl auch  jene au f den osteu ropä
ischen Schlachtfe ldern  des 16. und  17. Ja h rh . Als das 
röm isch-deutsche R eich bei Beginn des 16. Ja h rh . be 
schloss, die T ürken  aus U ngarn  zu v ertre iben , nahm  
auch in der E idgenossenschaft das In teresse  fü r diese 
Feldzüge gegen den « Feind der C hristenheit » zu. D a
m als gehörte  die T ürkei der europäischen Völkerfam ilie 
als eine der grössten  M ächte an  ; ihre Grenzen re ich ten  
bis an  die R aab  in U ngarn  u n d  bis nach  Polen. Der 
allgem einen, vom  Reiche angeordneten  « T ü rk en 
steuer » t r a t  die T agsatzung  allerdings n ich t bei ; ein
zelne S tände  begnüg ten  sich dam it, dem  K aiser Pu lver 
zu liefern. V erhältn ism ässig  zahlreich w aren die T ru p p en 
k ontingente, die den K. M axim ilian I. (1502), M axim i
lian II . (1566), R udo lf II . (1595,1601) u. Leopold I. (1664, 
1684) von der Schweiz aus gestellt w urden. In  U ngarn  u. 
Serbien fanden  sich ständ ig  Schweiz. T ruppen , vorab 
u n te r  Prinz Eugen, der die Schweiz. Soldaten  besonders 
hoch sch ä tz te  (R egim enter E rlach , G radener, Tillier, Ni- 
deröst u. a.). Die V erdienste des Generals D oxat um  das 
Festungsw esen in Südungarn  und  Serbien zur Sicherung 
gegen die T ürkeneinfälle  sind noch heu te  n ich t verges
sen. Auch an  den K äm pfen  des Hl. S tuhles (P ap st 
Leo X.) und  der R epublik  Venedig h a tte n  sich viele 
Schweiz. R eisläufer beteilig t. In  G riechenland (Negro- 
p on te , Morea) w aren  die Z ürcher und  B erner s ta rk  
v e rtre ten  (W erdm üller). E in 1688 aufgestelltes Schwei

zerregim ent von 3000 M ann, das nam en tlich  aus U rnern , 
Schwyzern, Zugern und  St. G allern sich zusam m en
setzte, sollte im  Vereine m it än d ern  T ruppen  K o n s tan 
tinopel vom  T ürkenjoch  befreien und  das hl. G rab 
zurückerobern . Es w urde aber im  Peloponnes durch  
Seuchen aufgerieben, u n d  n u r 178 M ann k eh rten  in 
die H e im at zurück. U n te r den M alteserrittern , die von 
Rhodos und  M alta aus den K am p f gegen den ro ten  
H albm ond aufgenom m en h a tte n , befand  sich ebenfalls 
eine ansehnliche A nzahl Adeliger Schweiz. H erkunft. 
Selbst in den russischen und  polnischen H eeren, die 
gegen die Türkei verw endet w urden, fehlte  es n ich t an  
vereinzelten  Schweiz. Söldnern. Grosses A nsehen genoss 
in  K o n stan tinopel der kaiserliche B o tschafter Jo h an n  
R udolf Schm id von Schw arzenborn  aus S tein  a. Rh. 
(1590-1664), der 1629-1645 der europäischen Politik  
im O rient grosse D ienste gele istet h a t. Sein H a u p t
verd ienst lag darin , dass er die T ürken  w ährend  des 
30jährigen Krieges vom  europäischen K riegsschau
p lätze  fern  zu h a lten  v e rstan d en  h a t,  eine T at, fü r die 
ihm  das dam alige E u ro p a  ob ih rer u n ab sehbaren  Folgen 
ganz besonders d a n k b ar sein m usste. Schm id bem ühte  
sich auch um  die S icherung der Pilgerw ege nach  J e ru 
salem  und  um  die E rrich tu n g  eines katho lischen  P a 
tr ia rch a ts  in K onstan tinopel.

Im  übrigen  blieb die T ürkei bis zum  A usgang des 18. 
Ja h rh . fa s t einzig das Ziel Schweiz. R eisender und  A ben
teu re r  (H. J . A m m ann, Je a n  de W attev ille , J . V. L. 
Arregger) und  K aufleu te. E inige Schweizer gelangten  
auch  in B egleitung von frem den  D ip lom aten  nach 
K on stan tin o p e l ; u n te r  ihnen  h a tte n  sogar einige K ü n s t
ler den W eg nach  dem  B osporus gefunden (Jo h an n  
Sim m ler, L io tard).

Gegen E nde des 18. Ja h rh . h a tte n  sich die Schweizer 
in  K o nstan tinope l bereits zu einer Kolonie zusam m en
geschlossen. V ertre te r von Genfer U hrenfirm en  und 
G larner F ezfab rik an ten  b ilde ten  schon dam als einen 
b e träch tlich en  Teil dieser K olonisten. 1814 h a tte  die 
Kolonie schon d e rart an  B edeutung  gewonnen, dass 
sic dem  B u n desra t die E rrich tu n g  eines Schweiz. K on
su la tes in K on stan tin o p e l vorschlug. Seit diesem  Z eit
p u n k te  m eh rten  sich die w irtschaftlichen  B eziehungen 
von Ja h rze h n t zu Ja h rze h n t. N am entlich  begaben sich 
V ertre te r der Schweiz. T ex tilindustrie , die im  O rient 
ü ber w eite A bsatzgebiete verfüg te , zum  E in k au f von 
Baum w olle nach  M acédonien und  Æ gyp ten . A ber auch 
die A usfuhr unserer übrigen L andesp roduk te  erfreu te  
sich einer ste ten  Zunahm e. 1860 g ründete  Jo h a n n  Cas
p a r Hirzel, ein angesehener K aufm ann , die 1926 w ieder 
eingegangene Schweiz. H ülfsgesellschaft in K o n s ta n ti
nopel. An der E röffnung des Suezkanals 1869 w ar die 
Schweiz durch  den G rossindustriellen H einrich  P e ter 
B ieter, die N a tio n a lrä te  H einrich  Fierz und  K arl K a r
rer, sowie den b ek an n ten  Archäologen G ustave R evilliod 
aus Genf ve rtre ten . Die A bordnung sollte gleichzeitig an 
O rt und  Stelle die M öglichkeit der E rrich tu n g  von 
K onsu laten  in der L evan te  prüfen. Ih re  G lanzzeit 
d ü rfte  die K olonie im  le tz ten  Viertel des 19. Ja h rh . u n 
te r  der H errschaft des S u ltans A bdul H am id  I I .  erlebt: 
haben. D am als befanden sich allein im  D ienste der 
tü rk ischen  B ahnen  ungefäh r 200 Schweiz. S taa tsan g e 
hörige. Seither ist die Kolonie eher im  A bnehm en be
griffen.

A uch in neuerer Zeit h aben  sich Schweizer an  F e ld 
zügen gegen die T ürken  bete ilig t, n am en tlich  u n te r  
N apoleon in Æ gyp ten  und  Syrien (General Jean  de 
Reynier). O berst F erd inand  P errier von F re ibu rg  (1812- 
1882) nahm  als F lü g e la d ju ta n t von Solim an P ascha  am  
tü rk isch -ägyp tischen  K rieg von 1839 teil. Schweiz. F re i
willige in der Arm ee des Generals B aker P ascha zeichne
ten  sich n am en tlich  in der Schlacht bei T rin k ik a t am  4.
II. 1884 aus.

U n te r den Schweizern, die sich nach  der T ürkei und  
dem  bis 1914 von einem  tü rk isch en  Vizekönig (K hedi- 
ven) v erw alte ten  Æ gyp ten  begaben, fanden  sich zah l
reiche Forscher, deren w issenschaftliche T ätig k eit volle 
A nerkennung  u. A uszeichnung fand  (E douard  Naville, 
G ustave Jéq u ier u. a.). So w urden zu Paschas e rn an n t : 
Cugny de La Sarraz ( t  1686), Jo h an n  Schiess (1837- 
1910), E d u ard  H uguenin  (1856-1926), W erner M unzin-
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ger (1832-1875), A dolf H aggenm acher (1845-1875), E in 
Basler, Jo h an n  L udw ig B u rck h ard t (1784-1817), hat 
sich als Scheik Ib rah im  einen N am en gem acht. N icht 
zu vergessen sind auch  die V erdienste der p ro te s ta n ti
schen O rientm ission u. der K apuzinerm ission in Ph ilip 
popel. A uf technischem  G ebiete ta te n  sich die Schweizer 
nam entlich  beim  B au der B agdad-B ahn  hervor (Hugue- 
nin). Louis R am b ert (1839-1919) w ar D irek tor der O tto- 
m anischen B ank  und  der tü rk isch en  Tabakregie. Zwei 
Tessiner, G aspare u n d  Giuseppe Fossati, restau rie rten  
•1847 die dem  Zerfalle nahe H agia  Sofìa. Pyram e Na vil
le (1849-1921) h a t  als V erw alter der K aiserlich - O tto- 
m anischen B ank  in Paris sich nam entlich  um  die H e
bung der tü rk isch en  Finanzen  bem üht. E dm ond L ardy, 
Chefchirurg am  französischen Spital in K onstan tinopel, 
h a t w ährend des g riechisch-türkischen Krieges 1897 als 
Leiter eines L azare tte s eine bedeu tende S tellung einge
nom men. Prof. W ilhelm  H is legte seine E rlebnisse an der 
tü rk ischen  F ro n t w ährend  des W eltkrieges in einem 
Buche : Die F ront der Æ rzte n ieder. K arl B u rck h ard t u. 
Paul Schatzm ann  h aben  sich als Delegierte des R oten  
Kreuzes in  K leinasien vieler in N ot geratenen  Türken 
angenom m en ; der erstere h a t  sich auch als Verfasser 
seiner R eiseeindrücke : Kleinasiatische Reise, einen 
Nam en gem acht. Le visage nouveau de la Turquie  des 
Genfer Professors P itta r t i  w ar ebenfalls ein B uch von 
durchschlagendem  Erfolg. Zweimal h a t  die T ürkei 
ihre Friedens V erhandlungen nach  der Schweiz verleg t : 
an die K onferenz von L ausanne vom  15. x. 1912, die 
den ita lien isch-tü rk ischen  Krieg beendigte, und an  die 
Friedenskonferenzen vom  20. XI. 1922 u. 16. IV. - 14. v i i . 
1923, die ebenfalls in L ausanne s ta ttfa n d en  und  zum 
Friedensvertrag  von L ausanne füh rten . Dieser regelte 
insbesondere das V erhältn is der T ürkei zu G riechen
land ; aber auch  G rossbritannien , F rankreich , Italien , 
Japan , R um änien , Jugoslav ian , B ulgarien und  die V er
einigten S taa ten  w urden in den V ertrag  m iteinbezo- 
gen. D er U m stand , dass die T ürkei dem V ölkerbunde 
n icht be ige tre ten  ist, gab den Schweiz. B ehörden nu r 
selten Gelegenheit, m it tü rk ischen  R eg ierungsvertre
tern  Füh lung  zu nehm en. Viele von ihnen h a tte n  in der 
Schweiz, nam en tlich  an  den U n iv ersitä ten  Genf und 
Lausanne, ihre S tudien  abso lv iert ; ihre V e rtrau th e it 
m it den Schweiz. V erhältn issen  kam  den beiden S taaten  
w iederholt zugute.

Im  Mai 19Ì7 t r a f  der B undesra t ein A bkom m en m it 
der T ürkei, du rch  welches die R echtslage der Schweizer 
in der T ürkei in gleicher W eise geregelt w urde wie die
jenige der D eutschen in der Türkei. Das A bkom m en 
wurde dann  vom  B undesrate  im Ja h re  1920 gekündet. 
Gleichzeitig erk lärte  dieser seinen B e itr i tt  zum  P ro to 
koll be tr. das tü rk ische  Gesetz vom  16. vi. 1867, welches 
den F rem den  erlaub te , G rundstücke zu erwerben. Am 
19. ix . 1925 w urde dann  in Genf ein F reundschaftsver- 
trag  m it der T ürkei abgeschlossen, dem ein N otenaus
tausch folgte, der die H andelsbeziehungen zwischen bei
den S taa ten  provisorisch ordnete. Im  F eb ru a r 1926 er
folgte bereits die K ündigung dieses V ertrags. Zur E in 
leitung von neuen V ertrags V erhandlungen (vorläufiges 
H andelsabkom m en durch  N otenaustausch  vom  17. IV. 
1926) e n tsan d te  der B u n desra t noch im  selben Jah re  
den nachm aligen G esandten, H. M artin , nach der T ür
kei. Am 4. V. 1927 schloss dieser eine H andelsüberein
kunft ab, die ebenfalls n u r von kurzer D auer w ar, indem  
sie schon am  30. IX. 1930 erlosch. Am 7. v m . 1927 folgte 
ein N iederlassungsvertrag , der den Schweizern bisher 
verw eigerte R echte  m it Bezug au f den G rundbesitz 
b rach te  ; er w urde am  13. x i i . 1930 durch  eine neue 
Regelung ersetz t. E in  Schiedsvertrag  vom  9. x ii. 1928 
sah die friedliche Beilegung v. S tre itigkeiten  vor. Am
13. x i i . 1930 haben  endlich die V ertre te r der Schweiz 
und der Türkei in  A nkara  eine Iiand e lsü b ere in k u n ft 
abgeschlossen, die im  w esentlichen au f der M eistbe
günstigungsklausel b e ruh t.

Die tü rk ische  Kolonie in der Schweiz zäh lt ca. 500 
Personen, d a ru n te r  viele S tudierende an  den Schweiz. 
Hochschulen. Die T ürkei ist seit 1900 in der Schweiz 
d iplom atisch v e rtre te n  ; 1900-1908 resid ierten  die Ge
sandten  in  Brüssel und  Paris, 1908 fo lg te  ein U n te r
bruch bis 1915.

Verzeichnis der türkischen Vertreter in  der Schweiz :
C arathéodory, E tienne, 21. m . 1900 - 4. IV. 1901.
Salih M unir Bey, 4. IV. 1901 - 9. XII. 1908.
F u ad  Sélim Bey, 24. XII. 1915 - 5. VII. 1919.
R échad Haliss Bey, 5. VII. 1919 - 10. XI. 1919.
D jévad Bey, 28. IV. 1921 - 5. VI. 1923.
R uchdy  Bey, 5. VI. 1923 - 16. VI. 1924.
Refik Bey, 16. VI. 1924 - 24. VI. 1925.
R ifaa t N edjib Bey, 24. VI. 1925 - 1. x . 1925.
Mehmed M unir Bey, 1. x . 1925 - 14. XI. 1930.
Ccmal H üsnü Bey, seit 14. XI. 1930.
K onsu late  b esitz t die T ürkei in Bern (seit 1929) und 

in Genf (seit 1898) ; das G eneralkonsulat in  Zürich 
w ar n u r von ku rzer D auer (1917-1921), ebenso das Vize
k o n su la t in D avos (1923-1927).

Vor 1926 s tan d  es den Schweizern in der T ürkei frei, 
sich u n te r  den Schutz einer befreundeten  K ap itu la tio n s
m ach t zu stellen. Die m eisten  von ihnen s tan d en  wohl 
u n te r  dem  französischen P ro te k to ra te , das bis zu den 
napoleonischen K riegen ü b e rh au p t allein m it den In te 
ressen der Schweizer im O rient b e tra u t w ar. W ährend 

! des W eltkrieges sah sich der B undesra t veran lasst, die 
W ahrung  der Schweiz. In teressen  vorübergehend dem 
V ertre te r H ollands anzuvertrauen . Seit Ju li 1919 gab 
es in K onstan tinopel noch eine « Commission officielle 
suisse de préavis », die sich nam entlich  zu den E inreise
gesuchen in die Schweiz auszusprechen h a tte  und  auch 
gewisse konsularische F u n k tionen  ausüb te . An ihrer 
Spitze s tan d  Prof. E rn est M am boury, der langjährige , 
verd ien te  P räsid en t der « U nion Suisse », die in der 
Gesch. der Schweizerkolonie in  K onstan tinopel ste ts 
eine führende Rolle gespielt h a t. Die Commission offi
cielle ste llte  ihre T ätigkeit erst im  Ju li 1926 nach  der 
A nkunft des Schweiz. G eschäftsträgers ein. Die E rrich 
tu n g  einer d iplom atischen oder konsularischen V ertre 
tu n g  in der a lten  T ürkei scheiterte  an dem U m stande, 
dass der Schweiz die V orrechte der K ap itu la tionsm äch te  
n ich t zugestanden w erden ko n n ten . U n te r diesen U m 
stän d en  zogen es die in  der T ürkei lebenden Schweizer 
und  m it ihnen auch die oberste L andesbehörde vor, die 
einflussreichen G rossm ächte m it der W ahrung  ihrer 
In teressen  zu be trauen . E in e rster Versuch, 1920 in 
K onstan tinopel ein B erufskonsulat zu errichten , m usste 
m it R ücksich t au f die kritische S ituation  verschoben 
werden. Im  A ugust 1925 gelangte die verein ig te Schwei
zerkolonie an  den B undesrat m it dem  Ansuchen, in 
K onstan tinopel eine G esandtschaft zu errichten . Am
17. IV. 1926 erfolgte bereits die E n tsen d u n g  von L ega
tio n s ra t H enri M artin  aus Genf in der E igenschaft eines 
G eschäftsträgers nach  der T ürkei, um  an O rt und Stelle 
ü ber die bereits e rw ähnten  V erträge zu verhandeln . 
N ach A bschluss derselben e rn ann te  der B undesrat 
H errn  M artin  am  16. X. 1928 zum  Schweiz. G esandten 
u n d  bevollm ächtig ten  M inister bei der tü rk ischen  R e
publik . Die R esidenz der G esandtschaft ist K o n s tan ti
nopel (Istanbu l) ; der G esandte n im m t aber auch, wie 
üblich, A u fen th alt in  A nkara.

Die Zahl der Schweizer in der T ürkei b e trä g t ca. 600. 
Diese setzen sich nam en tlich  aus K aufleu ten , Sprach
lehrern  und A ngehörigen technischer Berufe zusam m en. 
E ine grössere Kolonie b esteh t einzig in K onstan tinopel. 
K leinere G ruppen weisen Sm yrna, Sam sun, K erassou- 
rid , T rapezun t, M ersina u n d  A nkara  auf. Die Schweizer 
hab en  von jeh e r in der T ürkei A nsehen genossen ; 
viele von ihnen kam en zu einflussreichen Stellungen. 
Schweiz. L ehrk räfte  in der T ürkei tru g en  n ich t wenig 
dazu bei, die freundschaflichen Beziehungen zwischen 
beiden L ändern  zu fördern. Die R eorganisation  der 
neuen T ürkei erfolgte vielfach nach  Schweiz. M ustern 
(bürgerliche Z ivilgesetzgebung, B ankorgan isation  usw.). 
•1925-1930 ü b te  Prof. G. Sauser-H all das A m t eines 
R ech tsberaters beim  tü rk ischen  Ju stizm in isterium  aus. 
W ieder andere Schweizer nahm en in  in te rnationalen  
O rganisationen am  türk ischen  politischen Leben teil 
(T ribunal a rb itra l tu rco-français ; Commission m ixte 
pour l ’échange des populations grecques e t tu rq u es ; 
T ribunaux  a rb itrau x  gréco-turc, ang lo-tu rc  et italo- 
tu rc  ; Office tu rc  des réassurances obligatoires ; Mono
poles des poudres, tabacs, a llum ettes, usw.). [Bzr.]
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T Ü R L E N  ( T Ü R L E R S E E  ) (K t. Zürich, Bez. 

Affoltern, Gem. H ausen. S. GLS). W eiler, wo im  M itte l
a lte r  das K loster K appel b e g ü te rt w ar. Die Vogtei kam  
1512 m it der zu K nonau  von den M eyer von K nonau  
an  die S ta d t Zürich. Am See w urden 1911 die Spuren  
einer P fah lbausiedelung  en td eck t. N ach der Schlacht 
bei K appel 1531 erstreck te  sich die V erfolgung durch  
die F ü n fö rtig en  bis hieher. Das äusserst m assive W irts
haus s tan d  schon dam als. Im  14. Ja b rh . heisst der See 
Züllisee. —  Festschrift A. H eim  1919, p. 216. —  SSB. 
K t. Zürich  I , p. 52, 59. —  E . Egli : A ktensam m lung■ ■■, 
708. —  H. B ullinger : Ref.-Gesch. I I I ,  p. 134. —  L. 
Bossharts Chronik, p. 331. —  ZW C hr. 1911, p. 264 ; 
1914, p. 231. [H. S C H U L T H E S S .]

T Ü R L E R .  F am ilien  der Ixte. B ern u. U nterw alden . 
S. auch  T h u r l e r ,  T h é r a u la z .  —  Der Nam e is t an ve r
schied. O rten , z .B . in Guggisberg 1356, Roggwil 1347, 
L uzern  1368, se lbständ ig  aus F lu rn am en  en ts tan d en .

A. K a n to n  B e rn . 1328 is t in der P farre i E rlenbach  
(Sim m ental) ein A cker zem türli e rw äh n t ( F R B ) .  E b en 
d o rt 1396 M a r t i n  zem T ürli und  ca. 1409 R u f  T ürler, 
beide A usburger von  Bern. Im  17. und  18. Ja h rh . 
w aren  m ehrere  T. Sennen au f den vorderen  Ju rabergen . 
Aus einer in der B äu ert R ingoldingen (E rlenbach) an 
gesessenen Fam ilie  zog H a n s  H e i n r i c h  als R ebm ann  
nach  Schaffis bei N eu en stad t u n d  w urde d o rt 1710 
als G em eindegenosse angenom m en. Die Fam ilie  be
h ie lt ih r B ürgerrech t von E rlenbach  bei u. e rh ie lt nach  
1815 auch  dasjenige von N eu enstad t. — 1. J e a n  H e n r i , 
■1837-8. m . 1900, liess sich als U hrm acher u n d  U h ren 
fa b rik a n t in Biel nieder, w ar d o rt S ta d tra t  1890-1900, 
K irchgem einderat 1879-1900, P rä s id en t von 1891 an. 
—  [H. T.] —  2. E d. H e in r i c h ,  Sohn von Nr. 1, * in 
Biel 6. v u . 1861, stud , klassische Philologie, G eschichte 
und  Ju s  : F ü rsp rech er 1889, S taa tsa rch iv a r des K ts. 
B ern  1891, Dr. phil. h. c. der U n iv e rs itä t B ern  1898, 
P riv a td o z . fü r H ilfsw issenschaften der G eschichte 1901, 
a. o. Professor 1904, eidg. B undesarch ivar 1914, Gross
rich te r  der 3. D ivision 1913-1919, E h ren b ü rg er der 
S ta d t B ern (Z unft zum  Affen) 1929, M itarbe ite r an 
F R B  von 1884 an, an  A H V B , A H S , A S J ,  A S G ,  A SA , 
B B G , H st., H S  FS  V, J S G , Nbl. der L it. Ges. Bern  
(J . B äli, 1893), SB B , Z SS tra fr ., S K L ,  am  B und, Berner 
Intelligenzblatt. an  der Berner Schützenzeitung  1896 
u. 1910, N bl. B iel, Bieler Jahrbuch, Bürgerhaus, Bd. X I, 
den Festschriften W. M erz und  Robert Dürrer, seit 1896 
H erausgeber des B T , M itd irek tor des I IB L S ,  V erfasser 
von Bern, B ilder aus Vergangenheit ; Das alte B iel und  
seine Umgebung u n d  von versch. B erichten . —  G. Am- 
weg : Bibliographie du Ju ra  bernois. —  Festgabe für
II. T. 1931 \ A H V B  X X X I). —  [D. S.] —  3. J u l e s  
Cé s a r , Sohn von Nr. 1, * 22. v n . 1862, K aufm ann , 
S tad tk ass ie r in Biel 1892-1909, G em einderat, V izeprä
siden t, F in an zd irek to r 1909-1925, K irchgem einderat 
1902-1908. —  Ber. des Gemeinderats B iel fü r 1925. —•
4. E m i l  A u g u s t , 1850 - 10. i. 1931, 40 Ja h re  lang 
Jo u rn a lis t in Luzern, R eiseschriftsteller (Luzerner Reise
onkel ; Das romant. E m m ental usw .). —  Luzerner Tag
blatt, 12. I. 1931 und  B e ib la tt 29. I. 1931. —  Zweige der 
Fam ilie  leben in B ern, Biel, Zürich, Basel, Schaffhausen 
u n d  London. [H. T.]

B. K a n to n  U n te rw a ld e n .  A ltes t  L and leu tenge
schlecht von U nterw alden , das vielleicht von Alp- 
nach s tam m te. — J o ha n nes , L andam m ann  von Ob
w alden 1503. [R. D.]

T Ü R S T ,  K o n r a d ,  * zwischen 1450 und  1460, t  vor 
1504, Astrologe, A rzt, von 1466 an  sam t seinem  B ruder 
H e in r ic h  B ürger von Zürich, Sohn B e r n h a r d s ,  Chor
h e rrn  am  F ra u m ü n ste rs tif t in Zürich, 1482-1485 in 
Bern, zunächst als « M eister » bezeichnet, sp ä te r  als 
A rzt, S ta d ta rz t in Z ürich 1489, erschein t 1499 bei 
K aiser M axim ilian in M eran und  n en n t sich schon 1499 
deshalb A rzt seiner röm ischen Kgl. M ajestä t. Sein be
k an n te stes  W erk w ar Descriptio Helvetiæ cum adjuncta  
tabula topographica (lat. u n d  deu tsch  hgg. in QSG VI). 
D azu kam en  astronom ische S tudien , die dem  H erzog 
von M ailand gew idm et w urden. Auch w idm ete T. ein 
B üchlein ü ber Lebens- und  G esundheitsregeln dem  a lt 
Schultheissen von E rlach  zu Spiez. Allein zuverlässig 
fü r die u m stritten e  B iographie von K. T. sind n u r die

A ufsätze von F ried rich  Hegi in S K L  Supl. u n d  in A S G  
X I, p_. 280 (m it w eiterer L it.). [w . G.]

T Ü S C H E R Z  (franz. D a u c i i e h )  (K t. B ern, A m tsbez. 
N idau. S. GLS). Dorf, Gem. m it Alferm ee. N am ensfor
m en : Tuschers im  13. Ja h rh . ; Tuschiers, Tuscher im
14. Ja h rh . Das ausgesprochene R ebdörfchen gehörte 
im  M itte la lter zur H errschaft N idau, seit 1388 zur 
dortigen  heimischen L andvogtei und  zw ar zum  S ta d t
gerich t N idau. Zahlreiche K löster besassen d o rt R e
ben, besonders St. U rb an  (s. A rt. C o n v a l e t ) ,  ferner 
die Sp itäle r von N idau u n d  S o lo thurn  und  m ehrere 
Biel- und  B ernburger. Es sassen h ier auch  bischöfl. 
G otteshausleu te, die 1470 frei w urden. Ob T. s tan d  vor 
der R eform ation  eine K apelle  ; k irchlich  gehörte  es 
aber bis 1879 zur P fa rre i Sutz, se ither zu Tw ann. Am 
« R usel » bei T. fand  1798 ein K am p f gegen die seeauf- 
w ärts d ringenden F ranzosen s ta tt .  —  Vergl. W. F. v. 
M ülinen : Beitr. VI. —  P. Æ schbacher : Stadt und  
Landvogtei N idau. [ A e s c h b a c h e r . ]

T U F F É .  Aus La Rochelle stam m ende Fam ilie ; sie 
erh ie lt 1575 das B ürgerrech t von Genf. Chirurgen :
—  Sim on, * ca. 1550, schon 1558 in  Genf tä tig , P es ta rz t 
1569, 1571, 1598, 1615, t  10- x i i.  1615. —  J e a n ,  sein 
Sohn, 1594-1662 ; —  P y ra m u s , Sohn des Vorgen., 
1632-1688. —  L. G autier : La médecine à Genève (in 
M D G  X X X ). —  Ms. L. D ufour-V ernes (in Besitz des 
H ist. Vereins Genf). — S taa tsa rch . Genf. [H. G.]

T U G G E N  (K t. Schwyz, Bez. M arch. S. GLS). Gem. 
und  P farrei. W appen  (aus dem  19. Ja h rh .)  : zwei in 
einem  Schiffchen rudernde  Mönche (angeblich Colum- 
ban  u n d  Gallus au f dem  Tuggenersee). A uf röm ische 
A nsiedlung weisen 1856 gem achte  M ünzfunde hin. Der 
Nam e T. s ta m m t von marca Tuccunia  (844), einem 
fränk isch  - a lam annischen  Gebietsbegriff. Gegen Ende 
des 6. Ja h rh . sollen die irischen G laubensboten  Colum- 
ban  u n d  Gallus auch in T. als M issionare gew irkt haben. 
U n te r den im  9. Ja h rh . vom  E dlen  W olfhart dem  K lo
ste r zu St. P e te r  in  Bobbio, der G rab stä tte  des hl. 
Colum ban, gem ach ten  V ergabungen befand sich auch 
der H of zu T., der dan n  durch  K au f an  das K loster 
Pfäfers überging, in dessen Besitz er sich schon Ende 
des 10. Ja h rh . befindet. Die G otteshausleu te  h a tte n  
ein eigenes H ofrech t (Öffnung von T.). B ereits im  10. 
Ja h rh . besassen die H erren  von R appersw il die Vogtei 
ü ber den H of zu T. als Lehen von Pfäfers. Als V erw alter 
ü ber den H of se tzte  der A b t einen « K eller » (in T. gleich
bed eu ten d  m it Meyer). Mit der B urg G rynau und  ande
rem  Besitz in . der O berm arch v e rk au ften  die Grafen 
R udolf und  G ottfried  von H absburg-R appersw il 1336 
auch T. an  den Grafen F riedrich  von Toggenburg, und 
m it dem  toggenburg. Besitz in der M arch kam  T. nach 
dem  A lten  Z ürichkrieg an  Schwyz, das es bis 1798 als 
U n te rtan en g eb ie t b e trach te te . Am 27. v. 1659 t r a t  
die A btei Pfäfers ihre R echte  zu T. ih ren  Z insleuten 
käuflich  ab. U rk. erschein t die erste, wohl von Pfäfers 
e rbau te  K irche zu T. 1116. N ach T. w aren  pfarrge- 
nössig : R eichenburg  bis 1498, Schübelbach bis 1536 u. 
W äggital bis 1568. 1733-1743 w urde die K irche neu 
gebau t, 1849 renov iert. Der T urm  gehört noch der a lten  
K irche an. Zu T. gehören die 1584 resp. 1666-1667 ge
b au te  W allfahrtskapelle  in  L in tlipo rt, die A llerheiligen
kapelle in  M ülinen (von 1570, resp. 1647), die Schloss
kapelle in  G rynau und  die L orettokapelle  im  K rom en 
(von 1692-1693). —  Vergl. I. v. A rx : Geschichten... 
St. Gallen. —  K eller : Die Burgen A lt- und  N eu- R a p 
perswil (in M A G Z  V II). —  Chronik von R appersw il (in 
M A G Z  V II). — J . J . B lum er : Staats- und Rechts
geschichte. —  Rechtsquellen der Bez. des K ts Schwyz.
—  M. K oth ing  : Gesch. der Höfe. —  A. Spiess : Das 
Schloss Grynau  (in M H V S ). — F. A. C asu tt : Gesch. 
der Pfarrei T . — L inus B irchler : K unstdenkm äler I. — 
M. S tyger : Gesch. der Höfe T ., W angen u. Reichenbvrg  
(im Marchboten 1930-1931). —  Gfr. 25. [M. S t y g e r . ]

T U G G E N E R  (TüGGINER).  A lte Fam ilie  der ehem a
ligen Gem. R iesbach, je tz t  der S tad t Zürich, die schon 
1401 zu R iesbach angesessen is t und  von Tuggen in 
der M arch s tam m t. Noch früher erscheint der Nam e 
1306 zu K üsnach t, 1330 zu T rich tenhausen  (Zollikon), 
1331 zu .Erlenbach u n d  1369 zu H irslanden. M ehrere T. 
w aren  U ntervögte . E in T. w urde 1350 nach  der M ord
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n ach t en th au p te t. —  G fr. iö , p. 213. —  [ J .  F r i c k . ]  — 
Eine seit dem 15. Ja h rh . in  Zürich verbürgerte  Linie, 
die im  17. dort erlosch, verzw eigte sich nach Solothurn, 
wo sie den N am en Tugginer (s. d.) füh rte . [ H .  H e s s . ]  

T U G G I N E R  (s. auch  T u g g e n e r ) .  A ltbürgerge
schlecht der S ta d t Solothurn. W ap
pen  : gev ierte t, 1 u. 4 in  Gold n a tü rli
che, blaue T raube m it grünem  Stiel 
u n d  2 grünen  B lä tte rn  ; 2 und  3 in 
B lau ein goldener Stern. —■ 1. W i l 
h e lm  T. gen. Fröhlich, 1526-1591, 
A doptivsohn  von O berst W ilhelm  
Fröhlich, im  R egim ent Fröhlich  1544, 
gab 1554 sein B ürgerrech t zu Zürich 
auf. H au p tm an n  in F rankreich  1556, 
A delsbrief von K arl IX . und  K am 

m eredelm ann 1563, L ieu ten an t der H undertschw eizer, 
R itte r  u n d  Ju n g ra t 1570, O berst der königl. Leibwache 
1573, resig. 1576, R egim entsoberst 1587, m achte  eine 
S tiftung  den Choraulen zu Solothurn  1585. —  2. W i l 
h e lm , 1580-1625, F äh n rich  der H undertschw eizer, 
H au p tm an n  im  R egt. Grissach, A delsbrief von H ein
rich IV. 1595, G rossrat 1609, Ju n g ra t 1624. Erbe 
W ilhelm s obgen. —  3. B e n e d i k t ,  P riester 1664, Chor
herr zu So lo thurn  1669, t  1685. —  4. Jo s . B e n e d i k t ,  
1681-1743, G rossrat 1708, R atssch reiber 1711, Ju n g ra t 
1719, G em einm ann 1723, A ltra t und  Vogt zu Buchegg 
1727, zu K rieg ste tten  1732, Venn er 1736, Schultheiss 
1736. —  5. L u d w ig  J o s .  B e n e d i k t  U r s ,  1726-1793, 
L ient, im  Spanien, G rossrat 1748, Ju n g ra t 1750, B ürger
m eister 1756, Vogt am  L ebern  1758, K riegste tten  1766, 
Seckeim eister und  A ltra t 1769, Vogt zu Buchegg 1772, 
Venn er 1773, Schultheiss 1778. —  6. F r a n z  J o s . ,  Sohn 
von Nr. 4, 1729-1804, Schultheiss zu O lten 1760, Offizier 
in F rankreich , M ajor. —  7. Jo s . W ilh e lm  T im o th e u s ,  
Sohn von Nr. 5, 1752 1821, G rossrat 1772, Seckei
schreiber 1777, Vogt zu Falkenste in  1779, Ju n g ra t 1797, 
L ient, in  F rankreich , A ppella tionsrichter. —  8. U r s  
V i k t o r  Jo s . F r a n z ,  Sohn von Nr. 6, 1755-1831, Gross
ra t  1777, Vogt zu G ilgenberg 1785, O beram tm ann zu 
D örnach und  T ierstein . —  9. F r i e d r i c h  J o s e f ,  Sohn 
von Nr. 7, 1786-1857, H au p tm an n  im  R egt. Royal- 
étranger im  E ngland , eidg. O berst, R atsherr. — Vergl. 
LL . —  P. Alex. Schm id : Kirchensätze. —  P. P ro t. W irz : 
Bürger geschleckter. —  E. May : Hist, m ilit. (1788). — 
G. v. Vivis : Bestallungsbuch. —  S taatsa rch . Solothurn.
— SG B  I I I .  [f v. V.] 

T U G  INI  ( T o u g e n i ) .  R ätselhaftes Volk, das n u r bei
S trabon  (4,183 ; 7,293) zweim al im  Zusam m enhang m it 
dem K im bernzug e rw ähn t ist. D er Nam e w urde spä ter 
zu a llerhand  gelehrten  Spielereien m issb rauch t (L L ) ,  
schliesslich aber durch  S tähelin  als V erschrieb aus 
Toutoni ( =  Teutoni) erwiesen. — F. Stähelin  in Z S  G 1.
—  Derselbe : Die Schweiz in  römischer Zeit. [ H e r d i . ]  

T U H R , A n d r e a s  v on ,  * 14. 11. 1864 zu St. P e ters
burg, t  16. x ii. 1925 in Zürich, aus einer deutschen 
Ju risten fam ilie , Dr. ju r . 1885, P riv a td o zen t in H eidel
berg 1888, a. 0 . Prof. in Basel 1891, ord. Prof. 1893, 
Professor fü r röm isches R ech t und  bürgerliches R ech t 
an der U n iv ersitä t S trassburg  1898-1918, deren le tz te r 
deu tscher R ek to r 1918, O rdinarius fü r Röm isches R echt 
und Schweiz. O bligationenrecht an  der U n iv ersitä t Zü- | 
rieh von 1920 an, verfasste  u. a. Der allgemeine Teil 
des deutschen bürgerlichen Rechts (in B indings System a
tischem Handbuch der deutschen Rechtswissenschaft, 3 
Bde., 1910-1918) ; Allgemeiner Teil des Schweiz. Obliga
tionenrechts (2 Bde., 1924-1925, ins Französische ü b er
se tz t von M aurice de T orren te  u n d  Em ile Thilo) ; 
Bürgerliches Recht, allgem. Teil (in Enzyklopädie der 
Rechts- und Staatswissenschaft von Kohlrausch und Kas- 
kel, 1926). —  F. F le iner in Schiveiz. Juristen-Zeitung  
X X II , p. 214-216. — Jahresbericht der Universit'i 
Zürich  1919/20, 1925/26. —  N Z Z  1924, Nr. 2 2 7 ; 
1925, N rn. 2015, 2070 und BI. vom  16. XII. ; 1928, 
Nr. 281. [ H i l d e b r a n d t . ]

T U M A R K I N , A n n a ,  Dr. phil., * 1875 in K ischineff 
(R ussland), B ürgerin  von Bern 1921, P riv a td o zen tin  
1898, a. 0 . P rofessorin fü r Philosophie an  der U niver
s itä t Bern seit 1909, verfasste  Herder und K ant (1896) ; 
Spinoza  (1906) ; Die romantische W eltanschauung  (1920);

Prolegomena zu  einer wissenschaftlichen Psychologie 
(1923) ; Die Methoden der psychologischen Forschung  
(1929). —  Eigene M itteilungen. [D. S.]

T U M E I S E N ,  T U M M Y S E N .  Siehe DUMEISEN und 
T h u m y s e n .

T U M L E S C H G  (heute in D o m l e s c h g  v e rän d e rt) 
(K t. G raubünden. S. GLS). Diese T alschaft w ar nach 
ihrem  B undesbrief vom  29. IX. 1423 als H ochgericht 
begrenzt ; im N orden durch die P u n t A rsitscha bei 
N ieder-Juvalta , eine Grenzlinie von d o rt nach  Feldis 
h inauf, dem G rat der S tä tze rh o rn k e tte  en tlang  süd
w ärts und über den H in terrhe in  nach Krogs (Crusch) 
bei M utten , von h ier zur Skala, wo m an nach  Scham s 
geht, dann  h in au f zum Glaspass (Puntella), von h ier den 
H einzenberger G rat h inaus bis Perfega (Parvesas) bei 
Sculms, von h ier h in u n te r an  die P la tte n  bei R oten- 
b runnen und  dem  R hein  nach  h inaus bis P u n t A rsitscha. 
•1456 wird das T raversinatobel und die Nolla als Grenze 
gegen Schams angegeben. Diese Neuregelung erfolgte als 
Folge der Scham serfehde. Die ä lte re  Grenze d ü rfte  m it 
derjenigen des M inisterium s Tum ilasca  des Reichs- 
u rbars um  831 übereinstim m en. Die M inisterien e n t
sprechen den C entenen oder H u n d ertschaften , da d a 
m als in der R aetia  P rim a die G auverfassung bereits 
durchgeführt war. Aus dem  M inisterium  T um ilasca 
b ildete sich das spä tere  bischöfliche V izedom inat T., 
ob aber der Bischof über das ganze Gebiet einm al die 
hohe G erich tsbarkeit ausgeübt h a t,  ist n ich t erwiesen. 
Schon früh  tren n te  sich das Gebiet rech ts und links des 
Rheins. 1383 v e rkaufte  G raf Jo h an n  von W erdenberg- 
Sargans alle seine R echte im  T. diesseits des Rheins 
gegen den H einzenberg gelegen, die er von den F re i
herren  von Vaz e rerb t h a tte , an  seinen Schwager Ulrich 
B run von R häzüns. Die Freiherren  von Vaz h aben  also 
über den H einzenberg, sowie ü ber die an dessen Fuss 
gelegenen D örfer Thusis und Kazis sowohl die T erri
to ria lherrschaft als auch  die hohe Ju d ik a tu r  ausgeübt. 
A usgenom m en w ar das K loster St. P e te r  zu Kazis, das 
als m itte lbares S tift dem  B istum  und dam it dem 
V iztum  zu F ürs ten au  u n te rs tan d . U eber die G ebiets
herrschaftrech ts des R heins, also im  eigentlichen Tum - 
leschg, gehen die M einungen s ta rk  auseinander. Im
15. Ja h rh . en ts tan d  h ierüber ein grosser R ech tsstre it 
zwischen dem  Bischof und G raf Jö rg  von W erdenberg- 
Sargans, dem  R echtsnachfolger der F reiherren  von Vaz. 
L andam m ann H ans Fries von Uri als V orsitzender des 
Schiedsgerichtes entschied am  16. v. 1472, dass sich die 
hohe Ju risd ik tio n  des Bischofs gemäss kaiserlicher 
V erleihungen n u r au f die O rtschaft F ü rs ten au  zu 
beschränken habe. Dieser Spruch veru rsach te  U nruhen 
u n te r  der B evölkerung, und  der Obere B und stellte  
sich ebenfalls au f Seite des Bischofs. G raf Jö rg  m usste 
Konzessionen m achen, und gemäss einem zweiten 
Spruche von L andam m ann Fries vom  13. XI. 1472 
w urde das T. in das w erdenbergische G ericht O rtenstein  
und  das bischöfliche G ericht F ü rs ten au  eingeteilt, m it 
dem  R iedbach als Grenze. G raf Jö rg  m usste  gleichzeitig 
in die E inverleibung der Gem. Sils, die bis anh in  zur 
G rafschaft Schams gehört h a tte , in das G ericht F ü r
stenau  einwilligen. Der erste E ntscheid  des Schieds
gerichtes s tü tz te  sich haup tsäch lich  au f das Diplom  
K önig K arls IV. von 1354, nach welchem  dem  Bischof 
g e s ta tte t w ird, in  der S ta d t F ü rs ten au  Stock und 
Galgen zu errich ten  und  zwei Ja h rm ärk te  abzuhalten . 
Das B istum  h a tte  im  T. b e träch tlichen  G rundbesitz  und 
dam it zusam m enhängende H errschaftsrech te , näm lich 
die Meyerhöfe Scharans seit 857, Alm ens seit 926 und 
Tomils ; le tz te ren  überliess Bischof K onrad  1275 dem 
F reiherrn  W alth er von Vaz als Leibgeding. Das Zen
tru m  der bischöflichen V erw altung war F ürs ten au , .wo 
der V iztum  seinen Sitz h a tte , wo Bischof H einrich von 
M ontfort 1251-1272 ein bischöfliches Schloss erbauen 
liess und wo E igenleute die H ofäm ter versahen.

Die w ichtigsten bischöflichen B eam tungen im  T. 
w aren das A m t des V iztum s und  des Vogtes. Der 
Vizdum  h a tte  die Meyer und H uber zum  Märzen- und 
H erbstgerich t nach  Kazis oder nach F ü rs ten au  auf- 
zübieten  und  m it dem  Vogt zu G ericht zu sitzen. In  
sp ä tem  Zeiten wird das A m t des Vizdum s und des 
Vogtes in dasjenige des L andvogts vereinigt. Der Vogt
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w ar B urgherr zu F ü rs te n a u  u n d  V orsitzender des 
G erichts zu K azis u n d  zu F ü rs ten au . Im  B undesbrief 
von 1423 w erden E delleu te  als In h a b er von G rund
h errsch aften  gen an n t, die n ich t u n m itte lb a r  dem  
Bischof gehören : B aldenste in , Süns, T agste in , Campell, 
E hrenfels, N ied erju v a lt usw. Sie w aren  grösstenteils 
bischöfliche V asallen. Die daneben  g en an n ten  D ienst
leute w aren höhere B eam te, V izdum e, Vögte, Meyer 
usw ., sie h a tte n  keine E igenleute, u n d  ih r A m t war n ich t 
erbliches Lehen. D azu n e n n t jen e r B undesbrief Freie 
und  E igenleute. M it der A uflösung des bischöflichen 
Feudalstaat.es verschw anden  diese ständ ischen  U n te r
schiede. Die bischöflichen R echte  und  E in k ü n fte  im  T. 
erloschen e rst 1803 m it dem  R e ich sd ep u ta tio n sh au p t
schluss (A rt. 41).

D er P assv erk eh r G raubündens is t zu allen Z eiten zu 
einem  g u ten  Teil durch  das T. gegangen. So gab es im 
T. zwei bischöfl. Z o llstä tten , die eine zu Scharans fin
den V erkehr du rch  den a lten  Schyn zum  Septim er, die 
andere  zu F ü rs ten au  fü r den V erkehr ü ber die A lbula- 
und R heinbrücke nach  Thusis und  den R heinw aldpäs
sen. B ereits v o r der CEffnung des V iam alaweges 1473 
h a tte n  die W erdenberger einen W eg von Sils aus über 
St. A lban nach  Rongellen und  Scham s angelegt. 1665 
ve rsu ch ten  die T. neuerdings in dieser R ich tu n g  eine 
neue S trasse  anzulegen, deren  A usführung vom  P o r
ten g e rich t zu Thusis u n te rsag t w urde. Viel w ichtiger 
fü r das T. war die S trasse von R o th en b ru n n en  dem 
R hein  en tlang  zum  Pass des Vogelsanges und  ü b er die 
E m ser E bene nach  Chur ; sie w ar kü rzer als die S trasse 
über R eichenau  und  e rlaub te , den hohen R eichenauer 
Zoll zu um gehen. M ehr als 300 Ja h re  lang, vom  E nde 
des 15. bis zum  A nfang des 19. Ja h rb .,  bis zum  B au der 
un teren  S trasse  1818-1822, d au erte  der S tre it zwischen 
dem  O beren B und, zu dem  R eichenau gehörte , und 
dem  G otteshausbund  wegen der B enutzung  dieser Tum - 
leschger S trasse, sodass m an  m ehrfach  den A usbruch 
offener Fe indseligkeiten  b e fü rch ten  m usste.

Das H ochgerich t T. zerfiel in  die beiden G erichte 
F ü rs ten au  und  O rte rs te in ;  ersteres um fasste  die Ge
m einden Alm ens, F ü rs ten au , P ra tv a l, Scharans und 
Sils ; le tz te res zerfiel seit der R eform ation  in die beiden 
H albgerich te  « O rtenste in  im  B oden » m it Paspels, 
R odels, R o th en b ru n n en  und  Tom ils m it grösstenteils 
k a th o l. B evölkerung, und  « O rtenste in  im B erg » m it 
Feldis, Scheid und  T rans m it m ehrheitlich  p ro te s ta n ti
scher B evölkerung. Den L an d am m an n  ste llten  die 
beiden H albgerich te  abwechslungsw eise. 1851 w urden 
beide G erichte in  den Kreis T. verein ig t. —  Vergl. 
P. C. P la n ta  : Die currätischen Herrschaften. —  J .  C. 
M uoth : Zwei sog. Æmterbiicher des B istum s Chur. — 
J . G. M ayer : Gesch. des B istum s Chur. —  E. M ayer : 
Z ur rätischen Verfassungsgesch. (in Z S  G 1928). —  
P. L iver : Vom Feudalism us zur Demokratie. ■—• A rt. 
über die gen. Orte. —• R egesten der Gem einden. — 
C odex C. von  W olfgang v. Ju v a lta  im  Staatsarchiv- 
Chur. [L. J.]

T U N S E L ,  von (gen. Silberberg). A lte f  Basler F am i
lie. —  1. H e i n z m a n n  (1422-1429), W irt zum  Silberberg.
—  2. H e n m a n , Sohn von Nr. 1, to t  1436, G ew andm ann, 
des R a ts  u n d  O berstzunftm eiste r. —  3. J o h a n n e s , 
Grossneffe von  Nr. 2, erw. 1481-1526, Dr. m ed. et ju r., 
Professor in der m edizinischen, dan n  in  der ju ris tischen  
F a k u ltä t  der U n iv e rsitä t Basel, R ek to r 1497 und  1502.
—  R. T hom m en : Die Rektoren der Univ. Basel von 1460- 
1910. —  W B . [C. Ro.]

T U O R .  Die verschiedenen alten , im  H ochgerichte 
D isentis ansässig gewesenen Fam ilien  dieses N am ens, 
welche noch h eu te  in den Gem. Som vix und  Brigels und  
ausserhalb  derselben Vorkom m en, dü rften  n ich t alle 

gleichen U rsprunges sein. D er Nam e, 
in den ä lte sten  K irchenbüchern  von 
Som vix de Tuor (de Thuor) geschrie
ben, d e u te t wohl die H erk u n ft der 
dortigen  Fam ilie  vom  Hofe T uor au f 
dem  T alhang  nordw estlich  Som vix 
an , w ährend  die gleichnam ige Fam ilie 
in der Gem. Brigels au f die A nw ohner 
der B urg (tuor) M arm arola bei dieser 
O rtsch aft zu rückzuführen  sein wird.

W appen : in  R o t gezinn ter silberner T urm  a u f  g rü 
nem  D reiberg.

1. T. von Som vix. —  1. J o h a n n  A n t o n , 1831-1904, 
K re isp räs id en t zu D isentis 1869-1871 und  1883-1885, 
24 Ja h re  lang  G rossrat, R e g ie ru n g ss ta tth a lte r  1875- 
1881, P rä s id en t des B ezirksgerichtes V orderrhein  1888- 
1891, rä to ro m an isch er D ichter. —  2. Ch r is t ia n  M o d e s t , 
1834-1912, D om beneficiat zu C hur 1859-1861, P fa rre r  zu 
Ruis 1861-1868, bischöfl. A rch ivar 1877, D om herr 1878, 
D om custos zu Chur 1893-1898, D om dekan 1898-1912. 
H au p tg rü n d er u n d  lang jäh rig e r V erw alter der W aisen- 
u n d  E rzieh u n g san sta lt Löw enberg in Schleuis. Verfasser 
der Reihenfolge der residierenden Domherren in  Chur 
(1905).—  3. A H o t is  E d u ard , Sohn v. Nr. 1, 1871-1904, 
Sp rach lehrer in  London, Scarlborough und in S täfa  
(Zürich), rä to rom an ischer 
Schriftste ller, übersetz te
u. verfasste  verschiedene 
D ram en und  w ar einer der 
fru ch tb a rs ten  lyrischen 
D ichter. Seine W erke w ur
den hau p tsäch lich  in den 
A nnalas d. Societad Räto- 
romanscha, im  Ischi und 
teilweise auch  selbständig  
publiz iert. G edenktafel im 
E h ren h o f bei der Sta. An- 
nakapelle  zu T runs seit 
1924. —  J . C. M uoth in 
A nnalas... X X . —  4.
A l o is , B ruder von Nr. 3,
* 1873, Dr. m ed., B ezirks
a rz t in Ilanz, b e tä tig t 
sich gleichfalls als rä to 
rom anischer D ichter. —
5. J o h a n n  F id e l , * 1875, Alfons Tuor.
K aufm ann  u. F a b rik an t, Nach einer Photographie , 
g rü n d e te  1912 die T uch
fab rik  T runs, 1929 anschliessend die K leiderfabrikation
u. fö rderte  die In d u strie  im  Gebirge. G rossrat seit 1929. 
—  K irchenbücher von Som vix. —  J . J . S im onet : Die 
kathol. Weltgeistlichen Graubündens.

IL  T. von Brigels. —  P e t e r ,  * 19. v i. 1876 in A quila 
(Italien ), Dr. ju r ., Professor des röm . R ech ts in F re ibu rg  
1905-1920, in Genf 1920-1922, in B ern seit 1922 : 
R ek to r der U n iv ersitä t F re ibu rg  1918-1920. Schriften  : 
Die Freien von Laax  (1903) ; Die mors litis im  röm. 
Formularverfahren  (1905) ; Cudisch civil svizzer (Ueber- 
setzung m it R ech tsan w alt P . A. Vincenz aus T runs in 
das Rom anische) ; R ed ak to r des Igl Ischi, Organ della 
R om ania, 1907-1926 ; Das neue Recht, E in führung  in  das 
Z. G. B. (1912) ; Kom m entar zum  Schweiz. Erbrecht 
(1912-1929) ; Der Grundsatz der Universalsuccession im  
röm. Recht und in  der modernen Gesetzgebung (1922). — 

N ach J . C. M uoth, in  A nnalas... V II I ,  p. 129, h an d elt 
es sich bei den de L a to u r und  T uor von Brigels urspr. 
um  die gleiche Fam ilie. —  S. A rt. L a t o u r ,  [p. a .  v .]  

T U P P I N .  Im  17. Ja h rh u n d e r t  f  B ürgerfam ilie 
von E stav a y e r le Lac, aus der höhere B eam te h e rv o r
gingen. [H. V.]

I. Zweige Hessen sich in F re ibu rg  n ieder und  w urden 
ins B ürgerrech t aufgenom m en m it —  1. H a n s , B ürger 
1583, G lasm aler, M itglied der St. L ukas-B ruderschaft ; 
der 1604 ein K irchenfenster m it dem  K antonsw appen  
fü r die K irche in D om didier (heute im Besitz der 
Fam ilie  M ax von D iesbach) schuf. |  1616. —  2. J a c o b , 
B ürger 1600, G eschützm eister.

l i .  Die Patriz ierfam ilie  T. w urde 1626 u. 1627 ins 
priv ilegierte  B ürgerrech t von F re ibu rg  aufgenom m en. 
W appen : gete ilt, oben in B lau ein  w achsender gelb
gekleideter N arr m it g rü n er K appe, u n ten  geschacht 
von Gold und  Blau. —  H a n s , Chirurg, L an d v o g t von 
Illens 1634-1639, H eim licher 1649-1654, V enner des 
P la tz -Q u artie rs 1654-1656, W u n d arz t am  Sp ital von 
F re ibu rg , t  1656. —  S K L .  —  A. W eitzel : Répertoire (in 
A S H F  X ). —  Max de D iesbach : Livre des ordonnances 
de St. Luc. —  S taa tsa rch iv  F reiburg . [G. Cx.]

T U R B A C H  (K t. Bern, A m tsbez. u n d  Gem. Saanen. 
S. GLS). S e iten ta l und  Schulbez. der Gem. Saanen. Tu- 
rupac  1312, Turisbac  1324. Im  T al s teh t die R uine einer
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katho lischen  K apelle, in  der noch jah rzeh n te lan g  nach 
E in führung  der R eform ation , bis gegen E nde des 16. 
Ja h rh ., heim lich Messe gelesen w urde. Im  T. w erden seit 
m ehreren  Ja h re n  Jung m än n erk u rse , v e ran sta lte t von 
den « F reunden  Schweiz. V olksbildungsheim e », K urse 
für E rzieher, « H eim atw ochen » und  V olkshochschul- 
Kurse durchgeführt. [R. M.-W.]

T U R B A N ,  K a r l ,  Dr. m ed., von K arlsruhe, * 1856, 
E hrenbürger von D avos 2. v m . 1914, Sohn des b ad i
schen S taa tsm in is te rs  Dr. Ludw ig T., B egründer der 
ersten T uberku lose-H eilstä tte  in der Schweiz « (Dr. T u r
ban-Sanatorium  » in D avos, 1889, heu te  P a rk san a 
torium ), M itbegründer der Schweiz. Tuberkulose- 
K om m ission und  erster P rä s id en t derselben, schrieb 
viele F achschriften  über Tuberkulose und  Normalien  
für die Erstellung von Heilstätten fü r Lungenkranke  ; 
Kavernendiagnose (1925). [L. J.]

T U R B E N T H A L  (K t. Zürich, Bez. W in te rth u r.
S .G L S ). Gem. und Pfarrdorf. W appen : 
in  R o t ein silberner Schrägbalken, 
belegt m it drei b lauen  R ingen (Zürcher 
Gemeindewappenkarten, Nr. 67). R öm i
sche Spuren ; alam annische G räber 
bei H utzikon . Turbatun  829 (keltische 
F orm  turba  =  wild ; dun  =  Berg), 
ferner Turbattale, Turbaluntale. Das 
K loster St. Gallen en tfa lte te  durch  das 
Tal von Bichelsee eine lebhafte  K olo
n isations-T ätigkeit. 858 w ird die dem  

hl. Gallus gew eihte K irche in  T. erw ähnt. Sie is t aus 
einer vom  K loster gegründeten  K apelle hervorgegangen. 
Ende des 9. Jü h rh . flohen Bischof Salom on von K on
stanz u n d  der A b t von  St. Gallen als V erfechter der 
R eichseinheit h ieher vo r den a lam annischen Grafen 
B erchtold und  E rchanger. St. Gallen besass reichen 
G rundbesitz in T ., ebenso die ICollatur, die es 1495 dem 
Geschlecht der L andenberg  verlieh, von welchem  sie j  

1837 an  Z ürich überging. Vor der R eform ation  w aren 
ein Geistlicher und  v ier K apläne in  T ., n achher ein 
P farrer u n d  ein H elfer (bis 1838). 1465 w urde W ila 
ab g etren n t, 1838 w urde S itzberg eine eigene Pfarr- 
gemeinde. Die K irche w urde 1510-1512 neu e rb au t ; bei

der le tz ten  R enovation  1928 w urden die G rab stä tte  
derer von L andenberg  und  alte  Gemälde w ieder aufge
deckt. Die L andeshoheit gehörte seit E nde des 11. Jah rh . 
den G rafen von K iburg. Mit der G rafschaft kam  T.

HBI.S v u  —  7

1424 an  Zürich, das es bis 1798 im  obern A m t verw al
te te . Die n iedern Gerichte gehörten  als L ehen von St. 
Gallen dem  Geschlecht der L andenberg  (s. d.) und 
gingen im  18. Ja h rh . an  andere Fam ilien  ü b er (W erd- 
m üller, Wolff). Die S tam m burg  B reiten-L andenberg  
(oberes Schloss), südöstlich  vom  Dorfe gelegen, w urde 
1804 abgebrochen. Das 1665 erbau te  u n tere  Schloss 
w urde 1902 von B ankier H. P. H erold-W olff der 
Schweiz, gem einnützigen Gesellschaft v e rm ach t und  
beherberg t seit 1905 eine A n sta lt fü r Schwachbegabte 
taubstum m e K inder. T. te ilte  die Schicksale der G raf
schaft K iburg. Bei der E in führung  der R eform ation  
zeigte es sich zunächst w iderspenstig . Im  19. Ja h rh . 
wurden versch. B aum w ollspinnereien in T. e rrich te t. 
1835 erfolgte die G ründung der Sekundarschule. 
Seit 1878 erschein t h ier die Z eitung Der Tössthaler. 
Bevölkerung : 1836, 2249 E in  w. ; 1930, 2324. K irchen
bücher : Taufen und  E hen  seit 1526, T ote se it 1648 (im 
S taa tsa rch iv  Zürich). — Vergl. UZ. —  K. W irz : Etat. 
—  F. Hegi in Festgabe f. P aul Schweizer, p. 197. —
G. u. F. Hegi : Tösstal u. Tösstalbahn, p. 154. — Der 
Tösstaler, Sondernum m er, 2. XI. 1928. — N Z Z ,  1928, 
Nr. 918 u. 1929, Nr. 2170. —  P . S tärk te  : Rückblick a u f  
die ersten 25 Jahre des Bestehens der Schweiz. A nsta lt fü r  
Schwachbegabte taubstumme K inder Turbenthal. — 
J . S tuder : Die Edeln v. Landenberg, p. 169. —  J. J . 
M ötteli : Turbenthals Vergangenheit (1904). —  N bl. 
der Sladlbibl. W interthur 1932. [E. D.]

T U R B E N T H A L  (TURBATUN), ( H E R R E N  V O N ) .  
St. gallische M inisterialen aus dem le tz ten  V iertel des
12. Ja h rh ., wohl V orfahren  der H erren  von L andenberg  
(s. d.). —  UZ. —  E. D iener : Das Haus Landenberg im  
Mittelalter. [H. Hess.]

T U R B E R Ò , J o s e p h ,  1825- 1895, von P ru n tru t ,  
P riester, Professor am  K ollegium  in P ru n tru t  1856- 
•1861, veran lasste  die R estau ra tio n  der Jesu iten k irch e  
daselbst. Seelsorger in  B erlin, R om  u n d  W ien. P fa rre r 
von Carouge, P ru n tru t  und  C ourtem aiche, nach  dem  
K ultu rk am p f, in dem  er eine Rolle sp ielte , in  B uix. —- 
Le Pays (P ru n tru t)  1895. [A. Sch.]

T U R B I N O .  A lte Fam ilie von L ugano, die schon 
1286 erw ähnt w ird. D am als w urden L u g a n o l o ,  Z a -  

n o l o  und  A n r i g i n o  zur B elohnung ih 
re r im  Kriege geleisteten D ienste ins 
B ürgerrecht von Corno aufgenom m en.
—  Ca s t e l a n o , f  vor 1423, Sindaco und  
G eschäftsführer von Lugano in einem  
K onflik t zwischen dieser S ta d t und  Co
mo. — BStor. 1895. —  A S I. —  L. B ren
ta n i  : Codice diplomatico. —  E. P o m e tta  : 
Come il  Ticino. [C. T.]

T U R C ,  T U R C l .  M ehrere Genfer F a 
m ilien dieses Nam ens. —  I. J e a n ,  des 
R a ts  der Fünfzig 1483, Säckelm eister der 
S ta d t 1496 - f  23. v. 1504. —  RG. —  II . 
Zu einer ändern , aus St. H ippoly te  im 
Languedoc stam m enden  Fam ilie, die 
1725 das H ab itan ten -, 1792 das B ürger
rech t erhielt, gehört —  F r a n ç o i s ,  * 1765. 
E r spielte in der R evolutionszeit eine 
Rolle und  w ar 1794 Sekre tä r des Z en tra l
kom itees des A ufständischen-K lubs, 1795 
S ekretär des D epartem ents der öffent
lichen Angelegenheiten, f  im  A usland.
— Vergl. L. Sordet : Diet. —  S taatsarch . 
Genf. [H. G.]

T U R C O N I .  Adelige Fam ilie von Co
mo, die 1588 ins B ürgerrech t von Cas
te l S. P ie tro  (Tessin), aufgenom m en w ur
de. W appen  : gete ilt, oben in  Gold ein 
schw arzer gekrön ter Adler, u n ten  in 
B lau ein silberner Balken. —  A l f o n s o ,  

* 12. II. 1738 in Corno, f  28. ix . 1805 in 
Paris, v e r tra t  gegen 1796 Mendrisio, das 
ihn als B ürger an erk an n t h a tte , bei der 
französischen Regierung, verm ach te  

I alle seine im  Tessin gelegenen G üter, sowie eine 
gewisse Sum m e zur G ründung des K an tonssp ita ls in 

I Mendrisio (1860 eröffnet). D enkm al von V. Vela 1868. 
I — A LIS  1914. — BStor. 1879, 1898, 1899, 1905. — St.

Februar  1032

Turben tha l  und Schloss Breiten-Landenberg 1642. Nach einem Kupferstich 
von  Matth.  Meri an.
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Franso in i : La Svizzera italiana. —  G. Gurti : Racconti 
ticinesi- ■— E. M otta  : N el prim o Centenario dell’ inde- 
pendenza del cantone T icino. —  A. Baroffio : Storia del 
Cantone Ticino. —■ A S  I. —  T orrian i : Storia ecclesias
tica  di M endrisio. [C. T.]

T U R G I  (K t. A argau , Bez. B aden. S. G LS). G em .'in 
d e r K irchgem . G ebensdorf. D er N am e Turgi ist der 
D ia lek tau sd ru ck  fü r « T hurgau  », denn an  dieser äusser
s ten  W estgrenze der a lten  L an d sch aft T hurgau  h a t  sich 
eine « T h u rg au h o f » gen an n te  Siedelung befunden. E in 
röm ischer M eilenstein m it In sch rift w urde s. Z. von Æ - 
gidius T schudi, L an d v o g t v. B aden , gefunden u n d  1712 
n ach  Z ürich geschafft. T. gehörte  von jeh e r zur Gem. 
G ebensdorf, w urde ab er du rch  D ekret vom  20. XI. 1883 
von dieser ab g e tren n t u n d  zur eigenen po litischen Ge
m einde erhoben, wobei die k irchliche Z ugehörigkeit 
zu G ebensdorf bestehen  blieb. D er O rt h a t  durch  die 
seit der M itte  des 19. Ja h rh u n d e rts  h ier angesiedel
te  In d u s trie  B edeu tung  erhalten . —  Vergl. A rgovia  
27, p. 79. [H. Tr.]

T U R I N E R  V E R T R Æ G E .  Zwei sog. T urinerver- 
träg e , von  1754 und  von 1816, sind fü r  Genf und , 
besonders der zw eite, fü r die Schweiz von B edeutung.

I. Die R epublik  Genf h a tte  1536 u. a. die R ech te  und  
G ü ter an  sich genom m en, welche das K ap ite l St. P ierre  
und  die P ro p ste i St. V ictor vo rher besessen h a tte n . Da 
diese G ebiete u n d  R ech te  in hö ch st kom pliz ie rte r 
W eise in e inander Übergriffen, ergaben sich darau s be
ständ ige  K onflik te , zu erst m it B ern , h ie rau f m it F ra n k 
reich  und  Savoyen.

In  Versailles w ar 1749 zwischen F ran k re ich  u n d  der 
« R epub lik  G enf » (es ist dies das erste  in te rn a tio n ale  
D okum en t, in dem  dieser T ite l Genf gegeben wurde) 
ein V ertrag  u n terze ich n et w orden, w orin die Grenzen 
zwischen den G ebieten  der beiden S taa ten  genau ange
geben w urden  : F ran k reich  t r a t  einige L andstriche  ab, 
w ährend G enf au f R ech te  v erzich te te , die es an  ändern  
O rten  besass.

E in  ähn licher V ertrag  w urde 1753 u n d  1754 in  Turin  
vom  Syndic P ierre  M ussard abgeschlossen, am  3. vi. 
1754 u n terze ich n et u. am  13. Ju n i gl. J . von der Genfer 
R egierung, sowie am  15. Ju n i von K önig K arl E m a 
nuel I I I .  von Sardin ien  ra tifiz ie rt. A usser der A b tre tu n g  
von G ebieten u n d  R ech ten  b estim m te  dieser V ertrag , 
dass die E inw ohner der abg etre ten en  Gebiete fü n f
undzw anzig  Ja n re  lang  ih re  Religion frei weiter au s
üben  d u rften . Die B ürger von Genf, die in den an  Sard i
n ien  abg etre ten en  G ebieten L and besassen, w aren von 
allen A bgaben befre it ; gegenseitige H andelsfre iheit w ar 
vorgesehen. A usserdem  e rk lä rte  der K önig von Sard i
nien  am 15. Ju n i die B ürger von Genf, die H äuser im 
sog. « ancien dénom brem en t », d. h. au f den L an d 
stü ck en  besassen, in denen G enf au f seine R ech te  v e r
z ich te te , der Z ollpflichten ledig u n d  befreite  sie auch  
von der V erpflich tung , So ldaten  ins Q uartie r zu n eh 
m en. D azu k o m m t eine U rkunde, in welcher an  Genf 
die R echte  au f Z ehn ten  usw. ab g etre ten  w urden, welche 
de r M aurizius- u n d  L azarusorden , d. h. die K om turei 
St. Jean , au f dem  G enfergebiet besass. Diese U rkunde 
is t vom  18. Ju n i gl. J . d a tie rt. [H. G.]

I I .  Als durch  das in P aris U nterzeichnete P rotokoll 
vom  3. XI. 1815 die siegreichen M ächte der Schweiz 
versprochen  h a tte n , sich zugunsten  einer V ergrösserung 
des Genfer G ebiets au f K osten  des sard in ischen zu 
verw enden , versu ch te  der eidg. B evollm ächtig te  P ic te t 
de R ochem ont, unverzüglich  m it dem  sardinischen Ge
sa n d ten  in P aris , T haon  de R evel, zu u n terhandeln . 
D a dieser aber keine In s tru k tio n e n  besass, m ussten  
die B esprechungen au f sp ä te r  verschoben w erden. Am
5. Dez. w urde P ic te t de R ochem ont vom  eidg. V orort 
als V e rtre te r bezeichnet u n d  k am  3. i. 1816 in T urin  an. 
Die V erhandlungen  ergaben Schw ierigkeiten, denn Sar
dinien b e tra ch te te  die G ebietsvergrösserung, die es 
G enf versprochen  h a tte , als G egenw ert der N eu tra lisa 
tio n  von N ordsavoyen u n d  verlang te , dass die Schweiz 
im  K riegsfall die V erpflich tung  anerkenne, dieses Ge
b ie t schutzw eise zu besetzen, doch w eigerte sich die 
Schweiz, diese V erpflich tung  einzugehen. F ern er sah 
das P ro toko ll vom  3. XI. 1815 vor, dass Sardin ien  ge
gen die beabsich tig te  G ebietsvergrösserung in der Ge

gend von Ju ssy  w ieder in den Besitz des Seegeländes 
gelange, das es am  W iener K ongress an  die Schweiz 
ab g etre ten  h a tte . Die Schweiz k o nn te  sich aber n ich t 
zu einer A b tre tu n g  eines G ebietes entschliessen, das 
ih r bereits angeschlossen w orden war. Die In s tru k tio 
nen, die P ic te t vom  Genfer S ta a ts ra t e rhalten  h a tte , 
stim m ten  m it den eidgenössischen n ich t überein , denn 
die Genfer R egierung w ar ih rerseits zur A b tre tu n g  des 
gen. Seegeländes bereit. Obschon endlich die v e rb ü n d e
ten  R egierungen ihre gu ten  D ienste angeboten  h a tte n , 
fand  P ic te t bei den a lliierten  M inistern in T urin  keine 
unbed ing te  Hilfe u n d  zw ar gerade aus dem  G runde, 
weil seine In stru k tio n en  m it dem  W o rtlau t des P ro to 
kolls vom  3. Nov. n ich t ganz übereinstim m ten . Die 
V erhandlungen w urden noch schwieriger, als eine 
W alliser D elegation in T urin  ankam , um  d o rt ü ber den 
U n te rh a lt der S im plonstrasse zu u n terh an d eln  ; ihre 
T ätig k eit lief m anchm al derjenigen des eidg. Bevoll
m äch tig ten  zuwider.

T ro tz  aller Schw ierigkeiten erlang te  P ic te t de R o
chem ont eine A b rundung  des G ebietes, ohne V erzicht 
au f das Seegelände, doch m usste  er Sardin ien  einen Teil 
des Gebiets zurückgeben, das Genf am  Fusse des Salöve 
erw orben h a tte , ebenso das S täd tch en  St. Ju lien . T ro tz  
des W iderstrebens der Genfer R egierung n ah m  P ic te t 
de R ochem ont eine besondere B estim m ung zu G unsten 
der katho lischen  B evölkerung au f den Gebieten an , d ie 
von Sardin ien  an  Genf ab g etre ten  w urden. Dies ist 
eines der ersten  im  in te rn a tio n a len  R ech t b ek an n ten  
Beispiele von M inoritä tenschutz.

E ndlich  gelang es P ic te t, die sardinische u n d  d ie 
Schweiz. R egierung über einen T ex t betreffs der In te r 
p re ta tio n  der N eu tra lisa tion  von N ordsavoyen zu eini
gen. D er am  16. III . 1816 abgeschlossene V ertrag  er
lau b te  der Schweiz, ihre Grenzen so festzulegen, wie 
sie se ither geblieben sind. —  Correspondance d iplom ati
que de Pictet de Rochemont. —  A rt. P i c t e t  d e  R o c h e 
m o n t . —  A rt. G e n f . [w . M.]

TURIVI AN IM, M a x ,  * 25. II . 1866 in B ordeaux. Dr. 
ju r ., Professor der H andelsökonom ie an  der U n iv e rsitä t 
F re ibu rg  seit 1906, der V olksw irtschaft und  der F inanz
w issenschaft an  der E . T. H. in Z ürich seit 1918, K o r
resp o n d en t des In s t i tu t  de F rance  (Académ ie des 
Sciences m orales e t politiques) 1912, V erfasser von zahl
reichen W erken, bes. von Initia tives fém inines ; Le dé
veloppement du catholicisme social depuis l ’Encyclique  
« Rerum  N ovarum  » ; Problèmes économiques ; La Su isse  
pendant la guerre : Problèmes sociaux du travail in d u s
triel ; Le syndicalism e chrétien en France. M itarbe ite r 
zahlreicher Z eitungen, Z eitschriften  u n d  P u b likationen  
der Schweiz und des Auslandes. — S Z G L .  —  A lb u m  
biogr. des prof, de V Université de Fribourg. [G. Cx.]

T U R N , v o m  ( d e  l a  T o u r ) .  M ehrere adelige W alli
ser G eschlechter fü h rten  diesen N am en, so — I. ein 
a ltes F reiherrengesch lech t vom  12. Ja h rh . an, von dem  
m an g lau b t, es stam m e von den F re iherren  de la  T our du 
P in im  D auphine ab , m it denen es das gleiche W appen  
fü h rte  : in R o t ein goldener T urm  m it einer V orm auer 
zur L inken. Vor 1159 w urde es von der A btei St. M au
rice m it den V izedom inaten V ouvry  und  Ollon belehn t, 
vom  B istum  m it der Meierei sam t dem  T urm  (1170) 
und  der M etralie S itten , vom  D om kapite l und  Savoyen 
m it zahlreichem  G rundbesitz. Die Fam ilie erw arb  im  
Laufe der Ja h re  G üter m it festen  H äusern  in  A yent, 
H érens, Granges-Chalais, Siders, A nchettes u n d  Mu
se tte s , um  1260 das V izedom inat G undis u n d  die Me
tralien  N endaz und  Fey, sowie besonders die H errschaft 
N iedergestelen m it dem  L ö tsch en tal, nach der sich ein 
Zweig ben an n te , endlich im  14. Ja h rh . die T äler von 
F ru tig en , St. N ikolai u n d  Z erm att. S tam m v a te r scheint 
R a y m o n d  (1143) zu sein.

Lin ie  vom Turn-Gestelen. W appen  : wie oben. — 1. 
W i l h e l m , w ahrsch. Sohn von R aym ond , 1181-1196 
gen., V itz tu m  von V ouvry und  Ollon, Meier von S it
ten . Die Meierei ging an  seinen a lte rn  Sohn P e t e r  
über (1174-1181 genann t). —  2. A y m o n  (1189-1225, 
t  1226), Sohn von Nr. 1, R itte r , V itz tu m  von Ollon, 
h e ira te te  Clémence von Bex, die ihm  gegen 1190 die 
H errsch aft Bex in die E he b rach te , sp ä te r  M argue
rite  de M orestel, die E rb in  des V izedom inates Ba-
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gnes, deren  Sohn der S tam m v a te r der vom  T u rn -  
M orsstel w urde. —  3. P e t e r  (1211-1233), Sohn von 
Nr. 2 (aus e rster Ehe), M itherr von Bex, Meier von 
S itten , V itz tu m  von Ollon. Seine W itw e heira te te

Ruinen des Schlosses der vom Turm  von G-estelen, Ende  des 18. Jah rh .  Nach einem Kupfers tich 
von M me Jourdain  (Kantonsbibi.  Sitten).

Vau tier von N iedergestelen. —  4. G ir o d , t  1265, 
Sohn von 3, Meier von S itten , M itherr von Bex, Vitz
tu m  von Ollon, Vasall des Grafen von Savoyen, er
hielt die H errschaft N iedergestelen, nach der sich fo rt
an die ä lte re  Linie b enann te . — 5. A y m o n  (1260-1275), 
H err von Gestelen, bekam  das V izedom inat Gun- 
dis und die M etralien N endaz und  F ey  nach  dem  Able
ben des Jak o b  von Gun dis, dessen M u tter Isabelle vom  
Turn w ar, w ährend seine eigene Schw ester B eatrice 
der Fam ilie  ihres G atten , des Aym on de Greysier. die 
H errschaft Bex und das V izedom inat Ollon zuführte. 
—  6. P e t e r , Sohn von Nr. 4, 1 1308, H err von Gestelen, 
V itztum  von Gundis, L andvog t der W aad t 1291, 
brach te  ein B ündnis der Adeligen des W allis gegen 
Bischof Bonifaz von C hallant zustande. —  7. J o h a n n , 
Sohn von Nr. 6, H err von Gestelen, w urde durch  seine 
H eirat m it E lisab e th  von W ediswil M itherr von F ru ti-  
gen ; V itz tu m  von Gundis, B esitzer von G ütern  m it fe
sten  H äusern  in Granges, Ay ent, H érens, M usette  usw., 
P fandbesitzer von Laupen, G ouverneur von M ailand, 
wo er gegen 1324 sta rb . —  8. A y m o n , Sohn von Nr. 6, 
D om herr von S itten  und  P fa rre r von Leuk, im  N ovem 
ber 1323 zum  Bischof von S itten  e rn an n t, erw arb die 
H älfte  der Meierei und  tau sch te  seine K irche im  Val 
d ’Illiez gegen das P rio ra t von Géronde aus. Aus letze- 
rem  m ach te  er 133:1 eine K artau se , die er m it E in 
künften  versah , t  25. IV. 1338. —  9. P e t e r , t  nach  1356, 
Sohn von Nr. 7, H err von Gestelen und  F ru tig en , V itz
tu m  von Gundis, erw arb  R echte im  Nikolai- und  Zer- 
m a tte rta l, w urde 1341 G eneralrek tor des W allis, P fan d 
besitzer von Laupen. Mit ihm  begannen die Fam ilien
zw istigkeiten m it den Tavelli. —  10. A n t o n , Sohn von 
Nr. 9, 1350-1405 gen., erb te  den Besitz seines V aters. 
P fandbesitzer v. Gorbières m it seinem  B ruder J e a n , der 
nach 1381 t-  Um 1361 vorübergehend m it den Tavelli 
ausgesöhnt, liess A nton  den Bischof Tavelli vom  Schloss 
La Soie herabw erfen , verlor alle seine B esitzungen im  
W allis, verk au fte  1400 F ru tig en  an  B ern, w urde H err 
von Arconciei, Illens und  A ltaians, savovischer K astlan  
von R om ont und  s ta rb  1405 in  Bresse als le tz te r seines 
Geschlechts. —  11. P ie r r e , jüngerer B ruder von Nr. 10, 
P rior von Lu try , f  1381. —  Vergleiche den A rtikel 
ZURLAUBEN.

Linie vom Turn-M orestel, von Aym on (Nr. 2) und 
M arguerite de M orestel abstam m end. —  12. C i ia b e r t  
besass ein befestigtes H aus in Bagnes und  in Granges. 
—  13. A y m o n , B ruder von Nr. 12, V itztum  von Bagnes, 

nahm  1249 an  einem  K reuz
zug teil. — 14. P i e r r e ,  V itz
tum  von Bagnes ; M itherr 
von Granges. — Diese Li
nie, die auch  das Vizedo
m in a t H érém ence besass, 
erlosch in der ersten  H älfte  
des 14. Jah rh .

II . F am ilie  vom Turn  
(La  Tour) von St. M au
rice. Sie n a n n te  sich nach  
dem T urm  der Fam ilie  im 
N orden der A btei St. M au
rice und  w ar b eg ü te rt in 
St. M aurice, Bex, Ollon, 
Aigle, M onthey u. a. 0 . —
1. J e a n , K astlan  von St. 
Maurice 1247. —- 2.  A n t o i 
n e , Sohn v. Nr. 1, S tam m 
v a te r  der H erren  vom  Turn- 
de M ontagnié in Bagnes, 
h e ira te te  Isabelle de Col- 
lom bey, so dass seine Söhne 
sich vom  T urm  (La Tour)- 
de Collombey n an n ten . —
3. G i r o d , B ruder von Nr. 2, 
erb te  den T urm  von St. 
M aurice. Seine im  Flecken 
iSt. M aurice niedergelasse
nen N achkom m en sta rben  
1450 m it M a r t i n  aus.

I I I .  Fam ilie  vom T urn  
(L a  Tour) in  Sembrancher,

1316 in St. M aurice e ingebürgert. —  U l r i c h , K astlan  
von Chillon 1204.

IV. E ine andere Fam ilie vom  Turn (La Tour), in 
R iddes, war dem  H erzog von Savoyen lehnsptüchtig . 
N ach der E roberung  des U nterw allis durch  die O berwal
liser w anderte ein Zweig nach  Savoyen aus, wo er den 
N am en R iddes füh rte  ; der andere erlosch im 17. Jah rh . 
in L eytron.

Vergl. L. de Charrière : Les sires de la Tour. — 
V. van  B erchem  : Jean de la Tour. —- H andschrift 
im Besitze von H errn  B. R am eau , je tz t  des Verfas
sers. — G rem aud : Les sires de la Tour (Ms. im  S taats- 
arch. F reiburg). — H . A. Segesser von B runegg in A U S  
1931 (Siegel u. W appen). [Ta.]

T U R N E ,  v om  oder z e m .  Urschweiz. R itte rg e 
schlecht. W appen : in Gold ein schw ar- 
zer Schachturm . U ebcr das Geschlecht 
is t besonders von den L ite ra tu rh is to 
rikern , die sich m it dem M innesänger 
O tto beschäftig ten , viel U nrichtiges 
geschrieben und  dasselbe m it dem 
W alliser D ynastengeschlecht der vom  
T urn  u n d  G estelenburg ganz will
kürlich  in  Z usam m enhang gebrach t 
worden. A nderseits is t w eder der (an
gebliche) T urm  zu Rüeggeringen bei 

R otenburg , noch die T u rm a tt zu S tans als S tam m sitz 
anzusehen, sondern  die urschw eizerischen vom  Turn 
gehören zweifellos zu der M inisterialenfam ilie der Gra
fen von R appersw il, von der R itte r  R u d o l f  u nd  seine 
B rüder H e i n r i c h  und B u r k h a r d  ca. 1254 - ca. 1267 
in den S tam m gebieten  der R appersw iler erscheinen 
und die au f deren B esitzungen nach U ri verpflanzt 
w urden m it —  1. O t t o  T., R itte r , Zeuge am  11. vir. 
1275 bei der Beilegung des M archenstreites zwi
schen Uri und  dem  K loster Engelberg. Von diesem 
ist wegen der grossen Zeitspanne der 1312-1330 vo r
kom m ende —  2. O t t o  I I . als Sohn zu unterscheiden. 
Dieser w ar bereits 1312 R itte r , v e rkaufte  1322 G üter 
in M aggingen bei A ltdorf, besass G üter im  Moos bei 
Luzern als E rblehen des K losters Luzern (1316) und  die 
T u rm a tt zu S tans. 1330 w ar er wohl in Luzern w ohnhaft 
und Bürger, denn er t r i t t  am  13. Okt. dieses Ja h re s



IE) TURNEN T U R Q U E! DE M ATERNE

dem  G eheim bunde, den Schultheiss Jo h a n n  von B ram - 
b ê fg : und die neuen und  a lten  B ä te  geschworen, um  
der, S ta d t R ech t, F re ih e it u n d  gu te  G ew ohnheit zu 
schirm en, in einer eigenen U rkunde  bei. f  um  1331. 
Seine Schw ester —  3. B e r c h t a , die als W itw e des H ab s
burger M inisterialen K on rad  von W in terberg  ( t  um  
1312) noch 1331 leb te , besass G üter bei Rusw il aus dem  
N achlasse des u rnerischen  R itte rs  R udolf von T hun  
(1248-1298) und  w ohnte  offenbar in  A ltdorf, wo ein 
R itte r tu rm  g en an n t « W in terberg  » (wohl der W ohn
sitz jenes von T hun) ihren  N am en bew ahrte .

U n te r  dem  N am en O tto  z e n i  T a r n e  h a t die M anessi
sche L iederhandschrift einige G edichte überliefert, die 
m an  bisher insgem ein au f O tto  I I .  bezogen h a t. Da 
aber der M innesänger von Gliers, dessen Persönlichkeit 
u n d  Zeit freilich keineswegs sichergestellt ist, bereits 
den V erlust des D ichters « von T u rn  » neben  den 
gros sen N am en H artm an n s von Aue, F riedrichs von 
H usen , Rugges u. a. b ek lag t und  die E n ts teh u n g  der 
H an d sch rif t im m erh in  vor den Tod O ttos II . fä llt, 
su ch ten  die L ite rarh isto rik e r den sonderbaren  Ausweg, 
zwei M innesänger « von T urne » anzunehm en u n d  dem 
a lte rn  O tto  einige u n te r  dem  N am en des « H er T ü rn er » 
überlieferte  S trophen  zuzuweisen, m it der b ü ro k ra ti
schen B egründung, dass der Titel « H er » n ich t erlaube, 
diese dem  gleichnam igen « bürgerlichen  » tite llosen  
« 0 ü rn er » der L iederhandschrift zuzuteilen , dem  sie 
wohl sicher angehören. Gegen die Zuweisung der u n te r  
dem  N am en O ttos zem  T urne ü berlieferten  G edichte 
an  O tto  I. um  1275 liegen aber gar keine triftig en  
G ründe vo r u n d  O tto  II. d a rf g e tro s t des D ich te rru h 
m es zu H änden  seines V aters en tk le id e t w erden. — 
Vergl. L ü to lf : Her Otte zem Turne  (in Gfr. X X V ). — 
B artsch  : H ie Schweiz. M innesänger. —  B ächtold : Gesch. 
der deutschen L it. in  der Schweiz. —  Germania X X X V
u. X X X V I. —  Z angem eister : Helmzierden und  S tan 
darten der grossen Heidelberger Liederhandschrift. —
v. (E chelhäuser : Die M in ia turen  der Universitätsbibi. 
Heidelberg. —  Z eller-W erdm üller : Denkmäler aus der 
Feudalzeit Uris (in M A G Z  X X , H eft 5). —  R . D ürrer : 
K unstdenkm . Unterwaldens, p. 941. — Gfr. Reg. —  UZ 
I I - IV . [R. D.]

T U R N E N .  Die Leibesübungen unserer V orfahren  
bew egten  sich noch in  einem  einfachen R ahm en. Die 
U ebungen S te instossen, Springen, Schneilauf und 
Schwingen ergaben einen wohlgefügten V ierkam pf, der 
sowohl au f dem  L ande wie in den S täd ten  gepflegt 
wurde. Die S tä d te r  füg ten  als besonderes « Spiel » noch 
das Bogenschiessen h inzu. B ek an n t is t das F es t der 
Æ lpler, das 1805 zu U nspunnen  zur Feier des W ieder
erw achens des « w ahren schw eizerischen Gem eingeistes » 
abgehalten  w urde und  das als V orläufer unserer 
Schwing- und  Æ lplerfeste  gelten kann .

N ach dem  Z usam m enbruch  der a lten  E idgenossen
schaft b a h n te  sich eine E rneuerung  der L eibesübungen 
an, die v o re rs t in den K reisen der S tu d en ten sch aft 
w urzelte. E ine L lauptaufgabe des neugegründeten  Zo- 
fm gervereins w ar die A usbildung des K örpers, um  dem 
V aterlande  tü ch tig e  V erteid iger liefern zu können. In  
B ern fü h rte  von 1815 an der U n terw aldner Ph . H. Clias 
einen neuen T u rn b etrieb  ein, der aus U ebungen am  
Triangel (Schwebereck), an  Seilen u n d  S trick le itern , 
aus V oltigieren am  hölzernen P ferd  und  aus R ingen und 
Schwim m en b estan d . F re iübungen  und  B arren  w aren 
Clias noch u n b ek an n t. Das Clias’sche T u rn en  fand viele 
A nhänger, w urde ab er bald  einm al durch  das J a h n ’sche 
T urnen  v e rd rän g t, das durch deu tsche S tu d en ten  in 
Basel, Z ürich und  Chur b e k an n t gem acht w urde. Mass
gebend w ar bei diesem  T u rn b etrieb  die 1816 erschienene 
Deutsche Turnkunst, v e rfasst von Ja h n , die U ebungen 
des Gehens, L aufens, Springens und  Schwingens 
(Sprünge u n d  Schw ünge am  Pferd) u n d  U ebungen am  
R eck u n d  B arren , sowie K le tte rn , W erfen, Ziehen usw. 
und  T urnspiele en th ie lt.

Die in verschiedenen S täd ten  bestehenden  T urn- 
gesellschaften versam m elten  sich au f eine A nregung, die | 
von Zürich ausging, am  23. iv. 1832 in A arau  zu einem 
T urnfeste  und  zur B esprechung des Zusam m enschlusses 
der bestehenden  Turngesellschaften . Die V ertre te r von | 
Zürich, Bern, L uzern , Basel und  B aden genehm igten i

g rundsä tz lich  den von H ans H einrich Vœgeli, Zürich, 
vorgelegten S ta tu te n en tw u rf. Die G ründung  des E id 
genössischen T urnvere ins w ar d am it zur T a tsache  
geworden. Die in den ersten  Ja h re n  noch lose V ereini
gung h a tte  als einziges festes B indem itte l das a lljährlich  
s ta t t  findende schweizerische T urnfest. D er a lljährliche 
T urnus w urde bis zum  Ja h re  1874 beibehalten , dann 
kam  bis zum  Ja h re  1888 der zw eijährige u n d  von da an 
bis au f h eu te  der d reijährige  T urnus. Das le tz te  eidg. 
T urn fest vor dem  K riege fand  1912 in Basel s t a t t  u n d  
das erste  nach  dem  K riege 1922 in St. Gallen.

D a der V erkehr der obersten  V ereinsbehörde m it den 
einzelnen T urnvere inen  m it der Zeit zu kom pliz iert 
w urde, d rän g te  sich die G ründung  von K a n to n a ltu rn - 
verbänden  auf, die auch  allm ählich  zustan d e  kam en, 
allerdings oft nach  U eberw indung grosser Schwierig
keiten . H eute  bestehen  in jedem  K an to n , m it A usnahm e 
von U nterw alden , K an to n alv erb än d e . Die U n te rv er
bände Zug, U ri und  Schwyz sind in  einem  V erband  
Z entralschw eiz zusam m engeschlossen.

Als regelm ässiges B indem itte l dienen drei offizielle 
Presseorgane, näm lich  die Schweiz. Turnzeitung  fü r die 
deutsche, der Gymnaste Suisse  fü r die welsche u n d  der 
Ginnasta Svizzero  fü r die italienische Schweiz.

D er E idgenössische T urnverein  weist au f J a n u a r  1932 
23 V erbände m it 1685 Sektionen und  to ta l  152 917 
M itgliedern auf.

Die ebenbürtige  Stellung der L e ich ta th le tik  an den 
eidg. T urn festen  m it K u n st- und  N a tio n a ltu rn en  ist 
eine neue E rscheinung  und  w ar die notw endige Folge 
der A usbreitung  des Sportes in der Schweiz. Aus 
Se lbsterha ltungsg ründen  m ussten  sich die Turnvereine 
Sportsek tionen  angliedern , die den ehem als v e rn ach 
lässig ten  « vo lkstüm lichen  U ebungen » die Gleich
berech tigung  verschafften . Die L eich ta th le tik -S ek tionen  
der T urnvereine haben  sich im  E idgenössischen L eich t
a th le ten v erb an d  zusam m engeschlossen. Mit der A btei
lung A th le tik  des Schweiz. Fussball- u n d  A th letikver- 
bandes b e s teh t se it kurzem  ein freundschaftliches Ver
hältn is.

N eben dem  E idgenössischen T urnvere in  pflegen aber 
auch noch andere  V erbände das T urnen , die aus 
politischen oder konfessionellen G ründen abseits stehen, 
so der Schweiz. K atho lische T urn v erb an d , der Jüd ische  
T urn - u n d  S po rtv e rb an d  der Schweiz und  der A rbeiter- 
T urn- u n d  S p ortverband . Neben diesen ausübenden  
T urn v erb än d en  g ib t es noch zwei V erbände, die sich m it 
dem  T u rn u n te rric h t an  den Schulen befassen. Der 
Schweiz. T urn lehrerverein  bezw eckt den Z usam m en
schluss der T urn leh rer und  ihre W eiterb ildung  au f dem  
Gebiete der Leibesübungen durch  das M ittel von T urn- 
kursen. Bis zur Fusion im  Ja h re  1924 w urde er darin  
durch die « Pro Corpore », Schweiz. Gesellschaft fü r 
physische E rziehung, u n te rs tü tz t.  D er Schweiz. M ittel- 
schu l-T urn lehrerverein  schliesst die T urn leh rer an  den 
höheren  M ittelschulen zusam m en. Auch er v e rm itte lt 
in K ursen  seinen M itgliedern w issenschaftliche W eiter
bildung.

Als Z usam m enschluss der T u rnerinnen  b es teh t eine 
Schweiz. D am en-T urnverein igung , die dem E idgenössi
schen T urnvere in  angeschlossen ist. Diese V ereinigung 
zäh lt 15 323 M itglieder.

Die s ta rk e  A usbreitung  des T urnens in der Schweiz 
ist n ich t zu le tz t den grossen Subventionen , welche die 
E idgenossenschaft a lljährlich  fü r das T urnkursw esen 
a u ssch ü tte t, zu verdanken . Das T urnen  u n te rs te h t der 
A bteilung In fan te rie  des E idg. M ilitärdeparterneu tes. 
Ih r  ist als bera ten d e  und  m assgebende B ehörde au f 
dem  G ebiete des Turnw esens die Eidg. Turnkom m ission 
zugeteilt, die sich aus V ertre te rn  von T urnen  und  Sport 
zusam m ensetz t. —  Im  Schweiz. L andesverband  fü r 
Leibesübungen (gegründet 1922) sind h eu te  die m eisten 
T urn- und  S portverbände  der Schweiz zusam m en
geschlossen. D am it w ird die G em einsam keit des H a u p t
zieles, die körperliche E rtü ch tig u n g  des M enschen, 
d ok u m en tie rt u n d  du rch  die grosse Zahl der zusam m en
geschlossenen V erbände u n d  M itglieder dem  E rreichen 
dieses Zieles der W eg geebnet. [M . Z e l l e r .]

T U R Q U E T  DE  M A Y E R N E ,  L o u is , H isto riker 
und Publizist, * in Lyon, aus einer piem ontesischen
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Fam ilie, litiche te nach  der B artho lom äusnach t nach 
Genf, wo er 1573 H a b ita n t w urde, k eh rte  sp ä ter nach 
F rankreich  zurück, k am  wieder nach  Genf und  sta rb  
1618 in  Paris. In  Genf veröffentlichte er w enigstens 
zwei seiner W erke : Le m épris de la cour (1574, eine 
H ebersetzung aus dem  Spanischen, von A ntonio de 
Guevara) u n d  Traité des négoces et Trafiques ou contrats 
(1599). —  T h é o d o r e , Sohn des Vorgen., * 1573 in 
Genf, b e rü h m ter A rzt, L eibarzt H einrichs IV. und 
H einrichs von R ohan , behandelte  Ludw ig X II I .  und 
wäre gerne auch dessen L eibarz t gew orden, was er als 
P ro te s tan t n ich t konn te , w urde aber h ierau f L eibarzt 
der Könige Jak o b  I. u n d  K arl I. von E ngland, t  1655 
in Chelsea. T. h a tte  1621 die H errschaft A ubonne 
erworben. Die Genfer R egierung ersuchte ihn, sich bei 
Jak o b  I. zu G unsten  der R epublik  zu verw enden. 
Verschiedene E rfindungen  w erden ihm  zugeschrieben, 
bes. diejenige der « eau cordiale », deren Geheimnis an 
den A rzt Colladon überging. E r verm achte  den Arm en 
Genfs 200 P fund  Sterling. Die öffentliche und  U niversi
tä tsb ib lio th ek  von Genf besitz t ein P o r trä t  von ihm , 
das R ubens zugeschrieben w ird. —• H e n r i , B ruder des 
Vorgen., * um  1587 (in Genf ?), w ar einer der F ranzo
sen, die sich in den D ienst der nach  dem  Tode H ein
richs IV . von K arl E m anuel bed roh ten  R epublik  Genf 
stellten . E r w urde am  14. IV. 1611 von Sam uel de la 
Chapelle, B aron von R ochegilfart, m it dem  Degen 
ge tö te t. D ieser flüch tete  sich zu Soubise, der ihn 
endlich dem  R a t auslieferte , welcher ihn  begnadigte. — 
France Prot., 1. Aufl. —  L. Sordet : Diet. —  B aulacre : 
Œuvres I , p. 163. — L. G autier : La médecine à Genève 
(in M D G  X X X ). —  Lettres de Théodore Turquet de 
M ayerne au Petit Conseil de Genève (in M D G  XV, 
p. 182). —  S taa ts  arch. Genf. [H. G.]

T U R R E ,  J o h a n n  d e ,  von T runs, P fa rre r daselbst 
1637-1687, D om herr, V icarius foraneus und  D ekan des 
K apitels, e rb au te  die P fa rrk irche  zu T runs (geweiht
3. IX. 1662), t  H .  IV. 1687. —  J . Sim onet : Die Welt- 
geistlichen. [J. S.]

T U R R E A U ,  L o u is , französischer General, 1756- 
1816, e rh ie lt im  O ktober 1801 vom  E rsten  K onsul den 
Befehl zur m ilitärischen  B esetzung des W allis. E r 
Unterzeichnete u. a. die P ro k lam atio n  vom  3. ix . 1802, 
durch die W allis R epublik  w urde. — R ivaz : Mémoires. 
— D ierauer V. [Ta.]

T U R R E T T I N I .  Alte adelige Fam ilie, die vom  
Schloss Mozzano bei Lucca (Italien) 
s tam m t. E in  Zweig w anderte  im
16. Ja h rh . nach  Genf aus. Die ita lien i
schen Zweige sind im 17. Ja h rh . 
erloschen. W appen : 5m al gespalten 
von Gold und R ot. K ra ft einer 1583 
dem  Cr i s t o f o r o  T., aus einer jüngern  
Linie, verliehenen kaiserlichen E r
m ächtigung  w urde das W appen auch
in einen goldenen Schild und au f die 
B ru st eines schw arzen goldgekrönten 

Adlers gesetzt. —  1. F r a n c e s c o , 1547-1628, verliess 
Italien  aus G laubensgründen, ging nach A ntw erpen, 
F ran k fu rt, Basel und  Zürich und 1592 nach  Genf. Mit 
den Micheli, D iodati und B urlam acchi zusam m en 
gründete  er ein Seidenbaus, erw arb ein grosses Ver
m ögen und  v e rm ach te  55 000 Gulden fü r ph ilan th ro p i
sche und  kirchliche W erke in  Genf. B ürger 1627, des 
R a ts  der Sechzig 1628, b au te  1620 in der R a th a u s
strasse ein schönes, noch heu te  stehendes H aus, das m an 
die « Perle Genfs » nan n te . — W. D eonna : Pierres 
sculptées de la vieille Genève.

Æltere Linie. — 2. B é n é d i c t , 1588-1631, Sohn von 
Nr. 1, P fa rre r und Theologieprofessor 1612, w urde 1616 
für die D auer von 6 M onaten der K irche von Nîmes zur 
Verfügung gestellt, 1620 an  die Synode von Alais abge
o rdnet, 1621 von den R ä ten  b eau ftrag t, von den 
G enera lstaa ten  und den H an sastäd ten  die notw endige 
U n te rstü tzu n g  zur V ollendung der Befestigungen Genfs 
zu e rb itten . Sein A uftrag  w ar von Erfolg gekrönt. 
R ek to r der A kadem ie 1620-1625 ; V erfasser zahlreicher 
lat. A bhandlungen und theologischer W erke. Seine 
Histoire de la Réformation wurde nie gedruck t. —
3. F r a n ç o i s , 1623-1687, Sohn von Nr. 2, P fa rrer der

italienischen K irche 1648, in Lyon 1652, Theologie
professor in Genf 1653-1687 ; R ek to r 1654-1657, 1668 
und 1670, begab sich im A ufträge des R ats 1661 nach 
H olland zur B eschallung von G eldm itteln  fü r die 
Festungsw erke von Genf 
und k ehrte  m it grösstem  
Erfolg zurück. Verfasser 
zahlreicher theologischer 
Schriften. —  E. de Budé :
F r. Turrettini. —  4. H o 
r a c e  B é n é d i c t , 1651- 
1728, E nkel von Nr. 2,
H err von Bossey, A udi
to r  1684, des R a ts  1696,
Seckeim eister 1702-1703,
Syndic 1704, 1708, 1712,
1716 u. 1720, e rster Syn
dic 1724, w urde 1728 
n ich t w iedergew ählt, da 
der R a t öffentliche U nzu
friedenheit erreg t h a tte  
durch die unentgeltliche 
Verleihung des B ürger
rech ts an  seine zwei 
Schwiegersöhne. —  5.
J e a n  A l p h o n s e ,  1671- 
1737, Sohn von Nr. 3,
Professor fü r K irchenge 
schichte 1697-1705, fü r Theologie 1705-1737, R ek to r 
der Akadem ie 1701-1711, t a t  sich durch  seine Opposi
tio n  gegen die engherzige O rthodoxie der Genfer K ir
che hervor. Sein Einfluss veran lasste  1706 die Auf
gabe des Consensus, 1725 
die des obligatorischen 

G laubensbekenntnisses.
Die E röffnung einer lu 
therischen K irche in  Genf 
(1700) und  einer anglika
nischen K irche (1712) w ar 
sein W erk. Zusam m en 
m it dem  Bischof v. Can
te rb u ry , W iliam  W ake, 
e rstreb te  er die Versöh
nung säm tlicher p ro te 
stan tischen  K irchen u n ter 
E inschluss der ang lika
nischen K atholiken. —
E. de Budé : Vie de
J .-  A . T.

Jüngere L in ie, H erren  
von T u rre ttin . — 6. J e a n ,
1600-1681 , Sohn von 
Nr. 1, H err von T u rre t
tin  u n d  Bossey, erlangte 
1631 vom  R a t die E r
rich tu n g  eines freiherr
lichen Lehens im  M andem ent Peney u n te r  dem N am en 
T u rre ttin  und erbau te  d o rt ein Schloss (auch « C hâteau 
des Bois » genannt), t r a t  1636 m it Elie G ouret, H errn  
von L a Prim aye, in V erbindung zum  B au eines K anals, 
der den N euenburgersee m it dem  Genfersee verb inden  
sollte ; das U nternehm en m issglückte aber. — 7. M i 
c h e l , 1646-1721, Sohn von Nr. 6, P fa rre r und Professor 
für orientalische Sprachen 1676-1718, V erfasser re li
giöser A bhandlungen, von noch ungedruck ten  Mémoires 
und M aterialien fü r eine B ibelübersetzung. — 8. S a 
m u e l , 1688-1727, Sohn von Nr. 7, P fa rre r in Genf 1716, 
dann  in L ausanne, Professor fü r H ebräisch  u. o rien ta
lische Sprachen 1718-1719, fü r Theologie 1719-1728, B i
b lio thekar, R ek to r 1727, verf. religiöse Schriften , la te i
nische u. französische A bhandlungen, sowie Les préten
dus inspirés des derniers siècles. —  B S H G  I I I .  —
9. F r a n ç o i s  J e a n , 1690-1765, Sohn von Nr. 7, A nw alt, 
A uditor 1721, R a tsh err 1729, S taatssch re iber 1731- 
1740, Syndic 1741, 1745, 1749, 1753, e rster Syndic 1757, 
1761, 1765, S ta tth a lte r  1744, 1748, 1756, 1764. —
10. A n t o i n e , 1714-1759, Sohn von Nr. 8, A udito r 1747, 
K astlan  von Peney 1751. — 11. J e a n  J a c q u e s , 1727- 
1782, Sohn von Nr. 9, A nw alt, Professor der R echte
1757-1782. —  12. G é d é o n ,  1723-1782, B ruder von

François Turre tt in i (Nr. 3). 
Nach einem Kupferstich 

(Sammlung Maillart).

Jean Alphonse Turre t t in i  (Nr. 5). 
Nach einem Po r t rä t  gemalt 
u. gestochen von R. Gardelle 

(Sammlg. Maillart).
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Nr. 11, A nw alt, Professor der Philosophie 1758-1765, 
R a tsh e rr  1765, Seckeim eister 1768-1770, Syndic 1771, 
1775, e rs te r Syndic 1779, begle ite te  m it 20 Ja h ren  
seinen V a ter nach  C ham béry au f einer Mission zum  
In fan ten  von Spanien  und  beendigte die U n te rh an d 
lungen allein. Als B eistand  des Syndic, M ussarti n ah m  er 
grossen A nteil an  der A usarbe itung  des TurinerV ertrags 
von 1754, w urde 1770 neuerdings nach  T urin  gesandt 
zur E rlangung  der freien  K o rn au sfu h r aus Savoyen. 
Als Genf 1776 ins B ündnis zw ischen dem  K önig von 
F ran k re ich  u n d  der E idgenossenschaft in seiner E igen
schaft als Bundesgenosse der le tz te m  aufgenom m en zu 
w erden w ünsch te , w urde T. in  die Schweiz gesandt, 
ve rh an d e lte  m it E ifer u n d  Geschick, d rang  ab er wegen 
der O pposition von Vergenncs n ich t durch . W ährend der 
p o litischen  W irren sp ielte  er bestän d ig  den V erm ittle r; 
m it dem  G en era lp ro k u rato r T ronchin erre ich te  er den 
E rlass  des E d ik ts  von 1768, g ründete  1780 die P arte i der 
N eu tra len  und  a rb e ite te  einen V erfassungsen tw urf aus, 
der ab er an  der U nversöhn lichkeit der 2 P a rte ien  schei
te r te . —  13. A l b e r t , 1753-1826, Sohn v. Nr. 12, A nw alt, 
b eg le ite t seinen V a ter 1770 nach  T urin . A u d ito r 1785, 
R a tsh e rr  1789, M itglied der provisorischen R egierung 
1814, Syndic 1815. —  14. Ch a r l e s  P i e r r e  R e n é  L o u i s , 
1782-1846, E nkel von Nr. 10, R a tsh err, Syndic 1835. 
1837, 1839, 1841. Mit seinem  Sohn s ta rb  der ä ltere  
Zweig der Linie der H erren  von  T u rrc ttin  aus. —
15. A n n e  C h a r l e s  G a s p a r d , 1782-1857, Sohn von 
Nr. 13, B ankier, G em eindepräsident von Coligny 1844, 
M itglied des R epräsen t. R a ts , S ta a ts ra t, O berst der 
M ilizen.— 16. Charles Louis W i l l i a m ,  1810-1876, Sohn 
von Nr. 15, A nw alt, A u d ito r und  M itglied des R ep rä 
sent. R a ts , 1837, G en era lp rokurato r 1848, gerie t als 
solcher in K o nflik t m it der rad ik a len  R egierung Fazy, 
weigerte sich, von A m tesw egen gegen gewisse angebli
che V erschw örungen einzuschreiten , so n am en tlich  auch 
den französischen Polizeiagenten  Schnapp zu verfolgen, 
in dem  F azy  einen Spitzel der R eak tio n  erblickte. 
D er S ta a ts ra t  n ah m  selbst eine gerichtliche U n te r
suchung vor, w orauf T. vom  Grossen R a te  verlang te , 
dass er die R egierung wegen w iderrech tlicher Anm as- 
sung der rich terlichen  Gew alt in A nklagestand  setze. 
Da der Grosse R a t d a rau f n ich t e in tra t, dem issionierte 
er 1851. Seine A nhänger ü b erre ich ten  ihm  für seine 
H a ltu n g  eine goldene Medaille. T. rief 1852 den Glaneur 
savoyard ins Leben, w ar M itarbe ite r der Liberté chré
tienne  1870 ; G rossrat 1854, G en era lp rokurato r 1864-
1876, schlug den V orsitz des Gerichtshofes aus. E r und 
sein B ruder A uguste schenkten  der S ta d t Genf die P ro 
m enade du Bois de la  B âtie . —• Notice biographique,
1877. — W . T u rre ttin i : Compte rendu des motifs de ma 
démission. —  17. A u g u s t e  E m m a n u e l , 1818-1881, Sohn 
von Nr. 15, Professor der griechischen Sprache an  der 
A kadem ie von L ausanne, P räsid en t von Coligny 1847- 
1862, G rossra t 1848-1850, 1864-1872,1874-1880, S taa ts- 
r a t  1865, S tä n d e ra t 1866. — 18. F r a n ç o i s  A u g u s t e , 
1845-1908, Sinolog, g ründete  in Genf eine chinesische 
B uchdruckerei und  veröffentlichte  2 Z eitschriften  : die 
A stum a  Gusa (gesam m elte Gräser) und  den B an-Zai 
(gegen A bend gepflückte G räser), die Sprachen und 
L ite ra tu ren  des fernen O stens betreffend. W ährend  
einiger Zeit erschien noch eine d ritte  Z eitschrift u n te r  
seiner L eitung  : L 'Extrême-Orient. T. pub liz ierte  ferner 
eine B iographie von Benedict Turrettin i (1871) u n d  mit 
dem  A rch ivar Grivel zusam m en 1877 ein Inventaire 
der U rkunden  in den h ist. H andschriftensam m lungen  
und  in den R a tsm an u a len  von Genf von 1528-1541. — 
B S H G  I I I .  —  19. T h é o d o r e  É douard  B enedici, 1845- 
1916, E nkel von Nr. 15, Ingenieur, W erk le iter der 
Société des in stru m en ts  de physique in Genf. Sein Nam e 
b le ib t m it seinen E rfindungen , dem  Iva thetom eter, 
der K ältem asch ine und  der G esteinsbohrm aschine des 
G o tth ard s verbunden . E r le ite te  1883 die erste  K ra f t
ü b ertragung  au f grössere D istanzen. M itglied der in 
tern a tio n a len  N iagarakom m ission 1890, S achverstän 
diger der Gesellschaft, die diese Fälle  1891 b e n ü t
zen wollte. Sein H au p tw erk  w ar die N u tzbarm achung  
der W asserk räfte  der R hone (1883-1886, 1888 und
1896). P rä sid en t des K om itees der L andesausste l
lung von 1896, P rä sid en t des Faucille-K om itees, sach

v e rstän d ig er Ingen ieu r bei der G o tth ard u n tern eh m u n g  
1873, V erw altungsra t der S ta d t Genf 1882-1902, N a tio 
n a lra t 1906-1911, A rtillerieoberst ; pub liz ierte  : U tili
sation des forces motrices 
du Rhône et régularisation  
du lac Léman  (1890) ; Usi
ne de Chèvres, notice his
torique et descriptive des 
travaux  (1900).—  M me Th.
T u rre ttin i : Biographie de 
Th. T . —  P a u l P ic te t :
Th. T . •— Ed. F av re  :
Th. T . —  20. C h a r l e s  
É m i l e , 1849-1926, B ru 
der von Nr. 19, L an d 
schaftsm aler. —  S K L .  —
21. A l b e r t  E m m a n u e l ,
1 8 5 2 -1 9 2 7 , B rad er von 
Nr. 19 u. 20, D irek to r der 
U nion financière de Ge
nève, G enera ld irek tor der 
B anque de P aris  et des 
Pays-B as. — 22. E d m o n d  
W i l l i a m ,  * 1874, Sohn 
von Nr. 19, Ingenieur, 
bis 1923 D irek to r der So
ciété des in stru m en ts  de 
physique, P räsid en t der H andelskam m er von Genf 
1922-1926, G rossrat 1923, seit 1926 S ta a ts ra t  ; A rtille
rieoberst. — 23. M a u r i c e  A l b e r t ,  * 1878, Sohn von 
Nr. 21, A rch itek t, b au te  oder re stau rie rte  zahlreiche 
Schlösser, Villen und  G ebäude in  Genf und  U m gebung. 
—  Galiffe : Not. gén. I I . —  SGB II . —  Gh. B orgeaud : 
Université de Genève. —  J . Senebier : IHst. litt. — 
de M ontet : IHct. — J . A. G autier : Hist, de Genève. — 
Genfer u n d  W aad tlän d er W appenbücher. — G. F a tio  : 
Genève et les P ays-Bas. [H. Da.]

T U R R I A N .  Fam ilie  aus C hâteau d ’Œ x (W aad t), wo 
sie schon 1436 vorkom m t. 1735 b ü rg erte  sich ein Glied 
in C havannes de Bogis ein .— É m i l e  D a v i d ,  1869-1906, 
K u nstm aler, schuf w ertvolle  B ilder fü r die Temples 
nationaux vaudois und  hum oristische Skizzen : A la 
Pinte. —  P S  1906. —  S K L .  [M. R.]

T U R T M A N  (franz. T o u r t e m a g n e )  (K t. W allis, 
Bez. Lenk. S. G LS). Gem. und  Pfarrdorf. Thortemanei 
1210 ; Tortem aigny  1245 ; Turtem.ania 1303 ; Turtem an  
1304 ; im 13. Ja h rh . oft m it T om agni, dem  heutigen 

T um inen verw echselt. W appen : in
R o t ein silberner Schrägfiuss über 
g rünem  D reiberg, beg le ite t oben von 
einem  schreitenden  goldenen gekrön
ten  Greif, der zwischen zwei golde
nen S ternen ein silbernes Schw ert 
senkrech t h ä lt, u n ten  von einer gol
denen Lilie. Das D orf g ilt als eine 
spätgerm anische Siedelung, die ei
nem  T h ro tm an  den N am en ver
d an k t. Die R öm erzeit h a t keine Spu

ren zurückgelassen ; es g ib t aber daselbst S te in 
denkm ale und F unde aus der sp ä ten  E isenzeit. Der 
ä lte ste  B estand  der Gem einde is t ohne Zweifel der 
W eiler T ennen, Tendona  in vorröm ischer Zeit. 1294 
ein bischöfliches L ehengut, sp ä ter zum  Teil ein 
E rb g u t der Fam ilie  von W erra  u . a. bis zu E nde 
des 19. Ja h rh . E s h a tte  nach der U eberlieferung 
einst eine G lashü tte , die spurlos verschw and. —  Im  
13. Ja h rh . w ar T. B esitz tum  eines Grafen (terra co- 
m itis de Tortemagny  1250, 1267), heisst D orfschaft 
( villa de T .)  1383. Die H errschaft scheint savovischer 
H erk u n ft gewesen zu sein. W ilhelm  von Curia (de la 
Cour) h a tte  das L an d  von T. seinem  V erw andten  
U lrich zu Lehen gegeben ; 1210 k au fte  er von dessen 
Söhnen H einrich  und  P e te r  alle R echte  ü ber T. zurück. 
1245 besass M arieta von St. P au l (Savoyen) in T. L ehen
g ü ter und  erw arb noch von P e te r  von Vison u n d  dessen 
Fam ilie weitere L ehenrechte. 1250 bezog Aym on, der 
Meier von Lenk, in T. Z ehntengefälle. 1383 w ar T.

I ein Z insgut der bischöflichen Tafel. Die E rb en  der 
I G rafen von T. scheinen die H erren  von R aron  gewesen 
I zu sein. E iner ih rer le tz ten  Sprossen im  W allis, P e ter,

Théodore Turre t t in i  (Nr. 19) 
Nach einer Lithographie  

(Sammlg. Maillart).
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H err von E infisch, ve rk au fte  1427 L ehenrechte  ü ber T. 
a n  Jak o b  Ferrin i. Aus der H in terlassenschaft der nach 
dem R aronhandel landesverw iesenen H erren  von R aron 
erlang te  auch der Bischof A ndreas von Gualdo G rund
besitz in T ., wo die sog. H erren m a tte  bis E nde des
19. Ja h rh . zur bischöflichen Tafel gehörte.

Die Gem einde ih rerseits v e rhandelt bereits 1310 selb
stän d ig  ü b er den W arenverkehr. 1435 schloss sie einen 
V ertrag  ab wegen T rinkw asserversorgung des Dorfes. 
1479 en tsch ied  der L an d esh au p tm an n , T. bilde m it 
seinen W eilern Tennen und  Ried u. der Gem. U nterem s 
einen G em eindeverband und bedürfe fü r alle V erträge 
der E inw illigung seiner M itgem einden. 1501 w ard 
v e rein b art, dass U nterem s m it Vs> T. m it 4/r> fü r alle 
B ürden und  Æ m ter berechnet werde. T. gab sich am  
•15. III. 1515 G em eindesatzungen, die 1535 erw eitert und 
1586 durch  die grossen Satzungen  (B auernzunft) ersetzt 
wurden. 1612 erhob sich zwischen T. und Oberem s ein 
S tre it ü b er die G erich tsbarkeit des T u rtm an ta les , der 
noch nach  vollen 300 Jah ren  m it gleicher U nsicherheit 
w eitergeführt wird. Das 17. Ja h rh . h a tte  fü r T. einen 
w irtschaftlichen  Aufschw ung verheissen. Der reiche L an 
deshaup tm ann  K. S tockaiper, der das Salzm onopol des 
Landes e rlang t h a tte , wollte in T. ein grosses W aren
haus errichten . In  seiner A rt ein R iesenbau, wuchs es 
aus dem Boden bis zum  2. Stockw erk. D a t r a f  den B au
herrn  der Unwille u. die M issgunst des L an d ra tes  (1678) ; 
e r verlor einen Teil seines Vermögens u. m usste  das L and 
verlassen (1680). Die R uinen  des G ebäudes sind zum  
Teil v e rb au t, teils noch erhalten . Es h ä tte  ein Gegen
stück  des S tockaiperpalastes in  Brig w erden und St. 
Josefshaus heissen sollen. Als P o s ts ta tio n  zwischen Brig 
und S itten  h a tte  T. bis 1879 eine V erkehrsbedeutung. —- 
K irchlich zu L euk e ingepfarrt, h a tte  T. bereits 1451 
sein G otteshaus zu U. L. E., verlang te  im  Verein m it 
E rgisch 1570 eine eigene K irche, w urde am  4. x n .  1663 
m it E rgisch eine P farrei. 1860 schied E rgisch aus dem 
P fa rrv erb an d e  aus. 1863 b au te  T. eine neue K irche und 
riss 1865 die a lte  n ieder bis au f das Beinhaus. Am 10. 
XI. 1723 s tifte te  der K ap lan  Jos. Bieler die K aplanei
p fründe, die durch  V ergabung des D ekans Jos. W illa 
v o rb ere ite t w orden w ar. Bevölkerung : 1798, 74 H aus
ha ltu n g en  ; 1850, 433 E inw . ; 1900. 519 ; 1930, 663. 
— L. M eyer : Das Turtm antal (in J S A C  58). —  O rts
arch iv . [L. Mr.]

T U T  ( T u t o ) .  In Zo fingen im  14. u n d  15. Jah rh . 
v erbürgerte  Fam ilie. —  N i k l a u S ,  Schultheiss von 
Zofingen 1375, t  in der Schlacht bei Sem pach 1386 als 
B an nerträger der Zofm ger M annschaft au f österr. Seite. 
E r re tte te  das S tad tb an n e r. In  H albsu ters Lied von der 
Schlacht w ird spö ttisch  be rich te t, er habe  es in  den 
M und genom m en, so dass es m it seiner Leiche wieder 
heim kam . — Als le tz te r w ird ein T u t erw ähn t, der in 
den B urgunderkriegen focht. —  J H V G  23, p. 81. — 
Th. v. L iebenau : Schlacht bei Sempach, p. 251, 448. —  
W. Merz : Urk. des Stadtarchivs Zoßngen. —  Jahr
zeitbuch des S tifts . —  F. Zim m erlin : Zofm gen... im  
M ittelalter, p. 63, 121, 122. [F. Z i m m e r l in .]

T U T I L O  ( T u o t i l o ) ,  Mönch von St. Gallen, urk. 
e rw ähn t 895-912, f  27. IV. nach 912 u n bestim m ten  
Ja h re s , der K ü n stle r der B lü tezeit des K losters, als 
Maler, Schnitzer und  V erfertiger getriebener M etall
a rb e iten  b e rü h m t. E k k eh a rt IV. e rw ähn t den Ambo, 
das A ntependium  und  das A ltarkreuz der K a th ed ra le  in 
K onstanz, ein Superfron tale  in Mainz und  ein M arien
bild in Metz in getriebener A rbeit von ihm . Gegenüber 
Anzweifelungen ist die T .-E lfenbein tafe l in St. Gallen 
ihm  auch  k u n stk ritisch  zu erk an n t w orden als « die erste 
h isto risch  beglaubigte Schnitzerei ». N euestens ist die 
B edeu tung  von T. als E rfinder der Tropen stä rk er 
h ervorge tre ten . Das au f ihn zurückgehende St. Gatter 
Troparium  en th ä lt einen O stertropus : Quem qaaeritis 
in  sepulchro, o Christicolae, der als U rty p u s einer 
theatra lischen  A ktion  anzusehen ist, aus der sich das 
geistliche Schauspiel des M itte lalters entw ickelte. Aus 
den schönen Zügen m onastischer Lebensführung, die 
E k k eh a rt IV. aufzeichnete, h a t sich in St. Gallen ein 
K u lt des hl. T. herausgebildet, der sich bereits im
13. Ja h rh . durch  V ergabungen an  sein Grab zeigte ; die 
T utilo -K apelle  ist 1333 erw ähnt, sie fiel 1671 den

K loste rneubau ten  zum  Opfer. Der K u lt, fü r welchen 
niem als die A pprobation  einer kirchlichen O berbehörde 
verlang t worden w ar, hörte  auf ; doch w urde T. als 
Professionsnam e in St. Gallen bis zur K losteraufhebung 
w eitergeführt. —  M V  G X V /X V I. —  R. H enggeier : 
Professbuch. —• Jos. M antuani : T. u. die E lfenbein
schnitzerei am Evangelium  Longum  zu St. Gallen (m it 
L it .) .—  SK L  IV  (m it Lit.). —  Realencyklopädie fü r  
protestantische Theol. X V III , p. 637. — A. N üscheler : 
Gotteshäuser. —  UStG  I I I .  —  Siehe auch  Bild in H B L S  
V I, p. 43. [ J .  M .]

T U T O  ( T i i u t o ) .  f  zürcherisches R atsgesch lech t des
13. Ja h rh ., eine Seitenlinie der M archw art (s. d.). — 
J a k o b  T uto , Sohn Hugos gen. M archw arts, erh ielt 1241 
oder 1244 von der F ürs täb tiss in  zum  F rau m ü n ster die 
Münze geliehen, w ar m it U n terb rüchen  des R a ts  1247- 
1268. — UZ. —  M on. Germ. Necrol. I. —  Z T  1928, p. 4. 
—• So ein : Namenbuch. —  W öber : Die M iller... I, 
Sp. 323. [ t  F. H.]

T U T T W I L  (K t. T hurgau , Bez. M ünchwilen, Muni- 
zipalgem . W ängi. S. GLS). O rtsgem ., bestehend  aus 
Ober- und  U n te rtu ttw il und  einigen Höfen. Tuotiville 
1244. A uf G rund von röm ischen Funden  hei der K a
pelle in  O bertu ttw il und  bei B om m ershäusli v e rm u 
te t  m an, dass schon im  A ltertu m  ein W eg hier durch 
gegangen sei. Sicher ist, dass die V erkehrsstrasse St. 
G allen-Zürich, um  das Moor bei Eschlikon zu u m 
gehen, seit dem  frühesten M itte lalter bis in die M itte 
des 19. Jah rh . von M ünchwilen über O b ertu ttw il nach 
A adorf lief und  dem  O rt viel V erdienst durch  die R ei
senden b rach te . Als bei der S trassenverbesserung E nde 
des 18. Ja h rh . s ta t t  des unbequem en W eges über den 
T uttw ilerberg  T alstrassen ü ber W ittenw il oder E schli
kon verlang t w urden, s te llten  T. und  5 w eitere da ran  
in teressierte  G em einden 1789 den a lten  W eg noch 
einm al in stand  und  erhielten dafür das R ech t, in O ber
tu ttw il einen Zoll zu erheben. Dieses w ar w eitaus der 
reichste O rt des K irchspiels W ängi, bis infolge der 

E röffnung der B ahnlinie W in te rth u r- 
St. Gallen (1855) die S trasse verödete. 
—  W appen  : in Silber drei ro te, gold- 
b eb u tz te , g rü n b eb lä tte rte  B lum en m it 
in der M itte verein ig ten  Stengeln.

Zur Zeit der H ohenstaufen  wird ein 
adeliges Geschlecht von Tu ttw il  ge
n a n n t ( W e r n e r  1155 ; H e i n r i c h  
1240), dessen Burg indessen n ich t 
nachzuw eisen is t ; es gehört eher 
nach  D ietw il an  der Reuss. D er Sitz 

des 1264 erw ähnten  R itte rs  H einrich von H olderberg 
ist. wohl n ich t der H of H olderberg bei T u ttw il, wie m an  
w iederholt angenom m en h a t,  sondern eine Burg bei 
F rauenfeld . In  O b e rtu ttw il gehörten  im M itte lalter 
v ier Höfe geistlichen S tiftungen, der K reuzlingerhof, 
das D om herrengut (dem  D om stift K onstanz  gehörig), 
das W idum gut (seit 1493 der K om m ende Tobel einver
leibt) u. die Sam m nungsgüter (dem F rau en k lo s te r Wil 
gehörig). D aneben besass F ischingen seit 1282 den 
K elnhof u n d  seit ca. 1450 den Z ehnten  in O bertu ttw il. 
Beim U ebergang des T hurgaus an  die E idgenossen 
(1460) s tan d  T. u n m itte lb a r u n te r  der österreichischen 
H errschaft und  kam  deshalb auch als sog. « hohes 
G ericht » u n te r  die niedere und  hohe R echtsprechung  
des Landvogtes. D ieser verein ig te die Gem. m it W eiern, 
W ilhof, A netschwil, E ggetsbühl. H eiterschen  und  H olz
m annshaus zum  « G ericht am  T u ttw ilerberg  », das er 
durch den von ihm  ernan n ten  Vogt zu Hofen verw alten  
liess. K aiser F riedrich  I I I .  schenkte zw ar die G erichts
herrlichkeit über alle diese O rte 1473 den H erren  H ein
rich und  H ans von W ängi und  en tb an d  deshalb die 
G erichtsgenossen von der P flicht, den E idgenossen zu 
« gehorsam en » ; allein weder der L andvogt, noch die 
D orfbew ohner keh rten  sich an  den kaiserlichen Schen
kungsbrief. sodass T. bis 1798 B estand teil eines hohen 
G erichtes blieb. Die Gem. t r a t  vollzählig der R efo rm a
tio n  bei ; die Kapelle St. S tephan  in O b ertu ttw il, welche 
vorher W allfahrtsziel gewesen w ar und in der ein 
K aplan  von W ängi zwei Mal w öchentlich Messe gelesen 
h a tte , w urde 1529 v e rk au ft und  in ein W irtshaus 
um gew andelt. S pä ter w urde sie jedoch dem  katho lischen
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K u ltu s zurückgew onnen u n d  erh ie lt jew eilen am  O ster
m o n tag  B esuch von einer Prozession aus A adorf ; seit 
1876 d ien t die K apelle den B ap tisten . Im  30j. K rieg 
b estan d  bei der L inde zwischen U n te r tu ttw il und K rill
berg  eine H ochw acht. E rs t 1767 w ird eine Schule in 
U n te r tu ttw il  erw ähn t. In  der H elvetik  e rh ie lt der O rt 
du rch  einen kom ischen Zwischenfall, den sog. « T u tt-  
w iler K rieg  », einen gewissen R uf. Man fü rch te te  1798 
einen A ufstand  des T oggenburgs und  des Fischin- 
ger A m tes gegen die neue O rdnung. E ine Schildw ache 
bei K rillberg  m eldete den A nm arsch einer langen Reihe 
von Feinden , w orauf der L an d s tu rm  von F rauenfeld  
gegen sie au fb rach  ; allein die feindlichen Schützenlinien 
erw iesen sich in der N ähe als Hecken. In  U n te rtu ttw il 
w urde 1797 der hervorragende  H isto rik er Pupikofer 
geboren , 1847 der b ek an n te  M ailänder Verleger Ulrico 
H œ pli, ein B ürger u n d  W o h ltä te r  der Gem einde. — 
Vergl. K eller u. R e in e rth  : Urgesch. des Thurgaus. — 
U Z. —  T U . —  P up . Th. —  J . N a te r  : A adorf. — 
J . H äberlin  - Schaltegger : Thurgau 1798-1849. —  H. 
H asen fra tz  : Land grafschaft Thurgau. —  P. Geiger : 
Eschlilcon. —  R. R ah n  : Architekturdenkm äler des K a n 
tons Thurgau. [ L e i s i .]

T U V E R A S C A .  Im  R e ich su rb ar Ludw igs des F ro m 
m en, das n ach  Caro u n d  S tu tz  e tw a ins J a h r  831, nach  
E rn s t M ayer, W ürzburg , ab er als bischöfliches U rb ar 
ins 10. Ja h rh . zu verlegen ist, w ar die G rafschaft 
C urrä tien  in  verschiedene H u n d ertsch aften  oder Gen- 
ten en  e ingeteilt. Die C entena T uverasca  um fasste  das 
B ü n d n er O berland  ob dem  Flim serw ald  m it Scham s 
(Sexa m n es), R heinw ald  u. Misox (M esauco). Der M i
nister, als V orsitzender des G erichtes u n d  erste r V er
w a ltungsbeam ter, h a tte  seinen A m tssitz  in Hillande  
(Ilanz). Das M inisterium  zerfiel in eine grössere Zahl 
von  villas  (D orfscliaften) u n d  curtes oder Fronhöfe. — 
Vergl. G. Caro : E in  Urbar des Rechtsgutes in  Currätien 
aus der Zeit Ludw ig  des From m en. —  U lrich S tu tz  : 
Karl des Gr. divisio von B istum  und  Grafschaft Chur. — 
Z S G  V III . — F. P u rtsch e r : Studien  zur Gesch. des 
Vorderrheintales... (in JH G G  1911). [L. J.]

T W A N N  (franz. D o u a n n e )  (K t. B ern, A m tsbez. Ni- 
dau . S. G LS). Gem. u. K irchdorf. D uana  im  12. Jah rh . 
Tuvanno, Tuanne  im  13. Ja h rh . ; Tw anna, Twanne  
im  14. Ja h rh . Tw ann  se it dem  15. Ja h rh . V erschie
dene p räh isto rische  F unde  im  Dorf, wie besonders 
auch  in der Felsenhöhle « H oliloch » e rlauben noch keine 
sicheren  Schlüsse. T. b ildete  im  M itte la lter eine F re i
he rrsch aft. Die B urg  der Freiherren, von der noch einige 
S puren  zeugen, s ta n d  ob dem  D orf au f der « B urg 
fluh ». B erch to ld  von T. g rü n d e te  um  1138 das P rio ra t 
B argenbrück . M it B u rk h a rt s ta rb  das G eschlecht in 
der 2. H ä lfte  des 13. Ja h rh . aus, u n d  T. k am  durch 
die E rb to c h te r  B erch ta  an  die F re iherren  von Tess 
und , w ieder erbweise, 1334 an  O tto  von V aum arcus, 
nach h er an  Ivo v. Bolligen. 1422 w urden die H errsch afts
rech te  von R ud . H ofm eister, Schultheiss in B ern, ge
k a u ft, kam en  1454 an  C aspar vom  Stein, w eiter an  W ilh. 
von D iesbach u n d  1487 zum  K aufpreis von 500 fl. 
an  die S ta d t B ern. Das N iedergericht geh ö rte  dem  
T w ingherrn , die hohe G erich tsbarkeit te ilte  er m it 
den G rafen bzw. dem  V ogt zu N idau. In  der L an d 
vogtei N idau, zu der T. n u n  gehörte , h a tte  es im 
m er sein eigenes G ericht ; der Meier w ar S ta tth a lte r  
des V ogts. In  T w ann sassen zahlreiche G otteshausleu te  
des Bischofs von  Basel. Die Leibeigenen kau ften  sich 
1494 frei. Das M annschaftsrech t blieb g e te ilt zwischen 
B ern  u n d  dem  bischöfl. Biel. Die R eben von T. w aren 
schon im  M itte la lter geschätzt. Sehr in te ressan t sind 
die a lten  W Bistüm er m it den B annw artsordnungen . 
Zahlreiche K lö ste r und  S tad tb u rg e r besassen h ier R e
ben. In  N idau w aren  die T w anner zollfrei. Das D orf 
besass sein eigenes R a th au s , e rb au t 1545-1550. E ine 
Schützengesellschaft ist ertsm als 1540 erw ähnt. Bis in 
die N euzeit h a tte  T. einen eigenen W ochenm ark t. H efti
ge S tre itig k eiten  foch ten  die T w anner m it den N ach
b a rn  wegen der T essenberger W eiden u. A llm enden aus. 
A uf dem  Berge w urden bis im  17. Ja h rh . auffallend viele 
B ären  erlegt. Die K irche, dem  hl. M artin  gew eiht, 
g eh t m indestens ins 10. Ja h rh . zurück und  w ar offenbar 
eine G ründung  der F re iherren  von T., die den K irchen

satz  1237 den Jo h a n n ite rn  zu M ünchenbuchsee schenk
ten . Bis 1798 ern an n te  der K o m tu r von Buchsee bzw. 
(nach der R eform ation) der dortige  bernische L andvog t 
den P fa rrer. N eubau  der K irche 1299, se ither versch ie
dene R enovationen  ; die le tz te  1930. Die D örfchen 
G aicht, W ingreis u n d  K lein-T w ann gehörten  von jeh e r, 
wie zur H errschaft, auch  zur K irchgem einde. Diese 
zäh lte  1417 bei 40 F e u e rs tä tten , ebenso 1453 ; 1783 
waren es insgesam t bei 120 W ohnhäuser. Bei W ingreis 
s tan d  bis ins 14. Ja h rh . das R ebdörfchcn R ogget, das 
verm utlich  durch  F elsstu rz  v e rsch ü tte t w urde. Seit 
der R eform ation , deren E in fü h ru n g  in T. au f Schwierig
k e iten  stiess, gehört auch die St. P etersinsel zur K irch- 
gem. 1879 kam en  dazu die zur dam als aufgehobenen 
P fa rre i Sutz gehörigen D örfer Tüscherz u n d  A lferm ee. 
U rsprünglich  eine rom anische Siedelung, h a t  sich die 
deutsche Sprachgrenze schrittw eise  bis h ierher und  
schliesslich bis nach  Schafiis verschoben. —  Vergl. 
F R B .  —  R egesten  von Tw ann und  Ligerz im  S ta a ts 
arch iv . — P au l Æ schbacher : Stadt u . Landvogtei N idau .
—  Em . Friedli : Bärndütsch, Bd. Tw ann. —  B ürger
haus V. —  H. T ürler u . P ro p p er : Das alle B iel und seine  
Umgebung. —  G rim m  : W eistümer. [ A e s c h b a c h e r . ]

T W E  R E N  B O L D .  Fam ilien  der K te . L uzern  u. 
Zug.

A. K a n t o n  L u z e rn . I. E delknech te  der F reien  von 
R otenburg-W olhusen . A r n o l d  u n d  W a l t e r ,  G ebrüder, 
R itte r  1237. — I I .  S tad tb ü rg er. Von 1385 an  erfolgten 
versch. E inbürgerungen . —  J a k o b ,  G oldschm ied 1603.
—  F r i d o l i n ,  Schulm eister, K ap lan  u n d  O rganist zu 
Sursee 1628, f  1629. —  Gfr. Reg. —  Theod. v. L iebe- 
n au  : Gesch. der Freien von Rotenburg-W olhusen. — 
Jo sep h  Beck : Schulgesch. v. Sursee. [P. X. W e b e r . ]

B. K a n t o n  Z u g  T w e r e n b o l d  (auch T w æ r e n b o l d ) .  
Fam ilie  der Gem. H ünenberg  und  der S tad t Zug. P e t e r ,  
B ürger von Zug 1411, wo das G eschlecht im  18. Ja h rh . 
au ssta rb . Die T. von H ünenberg  w aren in Zug einzugs
berech tig t. —  K a s p a r ,  O bervogt zu W alchw il 1722. — 
L L . —  Gfr. 23 (1868), p. 340. —  [W. J. M e y e r . ]  — 
J a k o b ,  aus Zug, Schulm eister in A ltd o rf 1599-1629, 
dann  deu tscher Schulm eister in Zug 1629, t  1633, au s
gezeichneter C horalbücherschreiber. —  G. Abegg : 
Beitr. z. Gesch. des u m . Schulwesens, p. 12. [Fr. G i s l e r . ]

T W I E L ,  H e i n r i c h  v o n ,  A b t von St. Gallen. Von 
der kaiserlichen P a rte i der Mönche, angeblich au f die 
N achrich t der R esignation  U lrich ’s I I I .  von E ppenberg , 
gew ählt, m usste  er nach  dem  Septem ber 1122 v o r 
H erzog IConrad von Z ähringen u n d  dem  von K onrad  
u n te rs tü tz te n  G egenabte M anegold von M am m ern 
nach  der B urg Zeil (W ürttem berg ) entfliehen. E r  
w usste sich im  Besitze der K losterbesitzungen  im  Nibel- 
gau zu erhalten . Als K aiser H einrich  V. dem  Z ähringer 
w illfahrte  und  M anegold zum  A bte  erhob, zog sich 
H einrich  in  das K loster Zw iefalten zurück. N ach dem  
Tode M anegolds, 1. v. 1133, rief ihn A b t W erinher nach  
St. Gallen zurück  u n d  beste llte  ihn  zum  P ropste , t  an  
einem  21. Nov. u n b estim m ten  Jah res . — M V G  X V II, 
p. 92. —  R. H enggeier : Professbuch, p. 96. —  I. von 
A rx : Gesch. des K ts. St. Gallen I, p. 289. —  T. Schiess 
in G. Felder : Die Stadt St. Gallen I , p. 416. [J. M.]

T W I N G  U N D  B A N N .  U n te r Tw. u. B. (lat. di- 
strictus et bannus) v e rs teh t m an  das polizeiliche A uf
sich tsrech t des G rundherrn  ü b er die H örigen, insbe
sondere die Befugnis, die fü r die lan d w irtschaftliche  
O rdnung (F lurzw ang, W ege, H olznutzung , W eide usw .) 
erforderlichen Gebote u n d  V erbote zu erlassen. Ausser- 
dem  gehört dazu die A ufsicht über die Müller, B äcker, 
K eller usw ., sowie (wenigstens v o r dem  S pä tm itte la lte r) 
das G ericht ü b er G üter, ü b e r Hörige und  über Geld
schulden. Tw. u. B. w erden erst im  10. Ja h rh . au f die 
einzelnen Gem einden bezogen. Die darin  begriffenen Be
fugnisse hab en  sich entw eder aus der G rund- u n d  L eib
h errsch aft ergeben oder b ilden  einen B estand teil des 
ö ff enti., landesherrlichen  (urspr. landgräfl.) R echtes. 
Im  ersten  Falle  erscheint der G rundherr, bezw. sein 
Meier, als R ich ter, im  zw eiten Falle der G erich tsherr 
als In h ab er der (m eist bloss niederen) S trafg erich tsb ar
ke it, bezw. sein Vogt. In  den einzelnen Gem einden 
stehen  Tw. u. B. m anchm al einheitlich einem  B erech tig 
ten , m anchm al ab er auch verschiedenen B erech tig ten
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nebeneinander zu (S treubesitz). W egen der K onsoli- i 
dierung des E rblehensbesitzes verringerte  sich die Be
fehlsgewalt des G rundherren  allm ählich. Die Zw angs
rechte verb lieben  ab er den In h ab ern  der M ühlen, B ack
öfen, K eltereien  u. W einschenken, also den selbständig  
gewordenen G u tsbe trieben  des G rundherrn . Die Hel- 
vetik  h a t  die Zw angsrechte durch  Gesetz vom  4. v. 1798 
als F eu d alrech te  aufgehoben. Als hauptsäch liche  R ech ts
quellen sind zu nennen  das H absburg . U rb ar u. die Öff
nungen. —  Vergl. Fr. v. W yss : A bhandlungen zur Gesch. 
des Schweiz, öffentl. Hechts. —  A. H eusler : Institutionen  
des deutschen Privatrechts. —  E. H uber : System  u. 
Gesch. des Schweiz. Privatrechts. —  H. G litsch : Unter
suchungen zur mittelalterl. Vogtgerichtsbarkeit. —  Ed. 
E ichholzer : Ueber Zw angs- und Bannrechte. —  J. 
W inkler : Beiträge zur Rechtsgesch. von Seebach. — 
Habsburg. Urbar. —  Grim m  : W eistümer. —  Schauberg : 
Rechtsquellen. —  S S  H. [ H i l d e b r a n d t . ]

T W  I NG H E R R E N S T R E I T  in B ern 1470. W egen 
un ab gek lärte r R ech tsverhältn isse  e n ts tan d  im  Jah re  
1470 zwischen der S ta d t B ern und  einer grossen Anzahl 
ihrer adeligen B urger, die au f der heimischen L an d 
schaft tw ingherrliche R echte  besassen, ein S tre it, der 
die bernischc B evölkerung aufs heftigste  bewegte. Bern 
war 1388-1389, resp. 1406, in  den Besitz der L an d g ra 
fengew alt links u. rech ts der Aare gekom m en (s. A rt. 
B e r n ) ,  ab er seine landeshoheitlichen  Befugnisse sties- 
sen innerhalb  der sog. v ier L andgerich te  (s. d.), wo sich 
neben grossem  klösterlichem  Besitz die Edelsitze und 
H errschaften  einer A nzahl adeliger G rund- oder Twing- 
herren befanden, an die R echtsansprüche dieser H er
ren selbst, von denen m ehrere innerhalb  der G ren
zen ihres G rundbesitzes eine fast souveräne Gewalt 
au sü b ten  und volle H errsch aft m it hohen und  niederen 
Gerichten und  M annschaftsrech t besassen. In  den sog.
« 5 A rtikeln  » w ar schon anfangs des 15. Ja h rh . zwischen 
Bern u n d  den Tw ingherren  eine rechtliche V ereinbarung 
gesucht w orden, aber die A nsprachen Berns wurden von 
da an  von den T w ingherren nach  ih rem  Belieben erfüllt 
oder n ich t b each te t. Die öffentliche V erw altung in den 
L andgerich ten  w ar im m er verw ickelter geworden, je 
nachdem  der S ta d t in  den verschiedenen H errschaften , 
in den einen m ehr, in den än dern  w eniger oder gar 
keine R echte  e ingeräum t w aren. V erw alter der vier 
L andgerichte w aren  v ier S tad tv en n er, und  deren U n te r
beam te, die sog. Freiw eibel, liefen dauernd  Gefahr, ihre 
K om petenzen zu überschreiten  und  gegen die P riv ile
gien der G rundherren  zu verstossen. Der offene K onflik t 
brach  aus, als an  einer H ochzeit zu R ychigen in der 
H errschaft W orb der Freiw eibel Gfeller von Möschberg, 
v ielleicht au f Geheiss seines V orgesetzten, des Venners 
K istler von M etzgern, in der A m tstrach t vor den H och
zeitsgästen  a u f tra t  und  im  N am en der S ta d t den U n 
frieden v e rb o t, was der anw esende A m tm ann  des R it
ters N iklaus von D iesbach, H errn  zu W orb u n d  Sig- 
nau, als einen E ingriff in seine Befugnisse b e trach te te . 
Aus der daraus en ts tehenden  Prügelei und  ihren  Folgen 
entw ickelte  sich der grosse P rinz ip ienstre it, der von al
len B eteilig ten  vor die R ä te  nach  B ern g ebrach t wurde 
und über dessen V erlauf der dam alige S tad tsch re iber 
Thüring  F ricker eine eingehende (aber unvollendete) 
B eschreibung h in terlassen  h a t. A n d e r K om petenzfrage, 
ü ber die im  R a t zu B ern verh an d e lt w urde, fanden  sich 
neben N iklaus von D iesbach auch  die übrigen h ero i
schen H errschaftsbesitzer g rundsätzlich  in teressiert, 
und so se tzte  der W o rtfü h re r der ohnehin gegen die 
V orrechte des Adels eifersüchtigen B ürgerschaft, Ven- 
ner K istler, einen A n trag  durch , dass alle Tw ingherren 
aus dem  R a t au szu tre ten  h a tte n , solange über Fragen 
bera ten  werde, die fü r sie eine gem einsam e B edeutung 
h a tte n . D a rau f w urde der Beschluss gefasst, dass die 
S ta d t als Inh ab erin  der hohen G erichte zu W orb das 
R ech t habe, au f H ochzeiten  den U nfrieden zu verb ie
ten . N ach w eiteren  V erhandlungen w urde auch den 
übrigen T w ingherren, die sich m it N iklaus von D iesbach 
solidarisch e rk lä rt h a tte n , m itge te ilt, dass die beschlos
sene B estim m ung ebenfalls au f die üb rigen  H errschaf
ten  des bernischen Gebiets anzuw enden sei, obwohl die 
V erteidiger der T w ingherren, besonders Seckeim eister 
F ränk li und  A drian  von B ubenberg , die gew altigen V er

dienste des Adels um  die S tad t in E rinnerung  riefen und 
eine ausführliche historische und rechtliche D arstellung 
ihrer V erhältnisse in den H errschaften  gaben. K istlers 
P a rte i aber gab n ich t nach, und  so entschied sich der 
B ruch zwischen B ürgerschaft und den Tw ingherren. 
Diese zogen zum  grossen Teil aus der S tad t, um  den 
K am pf von ihren  H errschaften  aus w eiter zu führen , 
m eist dadurch , dass sie sich in keiner W eise an  die neuen 
Satzungen hielten. U nterdessen  w urde K istler au f 
Ostern von der n u n  ein U ebergew icht besitzenden de
m okratischen  P a rte i zum  Schultheissen erhoben und 
verschärfte  den S tre it noch durch die E rneuerung  eines 
gegen den Adel gerich teten  ä lte ren  S itten- und  K leider
m andates, dem  die Tw ingherren und  ihre F rau en  ganz 
dem onstra tiv  T rotz bo ten . Der S tre it zog sich das ganze 
J a h r  1470 h indurch . Eidgenössische B oten erschienen 
zur V erm ittlung. Das Landvolk  s tan d  au f Seiten des 
Adels. U nruhen droh ten  auszubrechen. Viele Tw ingher
ren w urden wegen U eb ertre tung  des K leiderm andates 
gebüsst und fü r einen M onat aus der S ta d t v e rb an n t, 
was ihnen aber wenig K um m er m achte, da  die m eisten 
schon ohnedies auf dem  Lande w ohnten. Das Gewerbe 
in der S ta d t l i t t  aber u n te r  ihrer A bw esenheit, und  die 
S taatsgeschäfte  k onn ten  au f die D auer die A usschaltung 
der fähigsten  S taa tsm än n er n ich t ertragen. U n te r d ie
sen U m ständen  konnte  eine neue V erm ittlung  eidg. 
B oten  die Tw ingherren bewegen, in die S tad t zurückzu
kehren. Anfangs Ja n u a r  1471 r itte n  sie zur allgem einen 
G enugtuung w irklich w ieder ein. und am  6. II. 1471 
kam  ein V ertrag  m it ihnen zustande, worin ihnen die 
gewöhnliche A uszeichnung in der K le id e rtrach t zuge
stan d en  w urde, sie aber im  allgem einen der S ta d t K on
zessionen m achten , und  zwar au f der Basis der schon 
erw ähnten  a lten  5 A rtikel, w onach die S ta d t fo rtan  
u n b estr itten  die K om petenz besass, von den H err
schaftsleuten  der Tw ingherren F ührungen  zu öffentli
chen Zwecken zu fordern , sie zur Teilnahm e an den 
L and tagen  zu verpflichten , durch d irektes A ufgebot 
zu K riegszügen aufzubieten , H arnischschau zu h a lten  
und  S teuern  aufzulegen. Bussen für die U ebertre tu n g  
von G eboten, welche vom  hohen G ericht ausgingen, sol
len der S tad t, diejenigen fü r die U eb ertre tung  von Ge
boten der n iederen Gerichte den Tw ingherren zufallen. 
In  der Folge w urden noch m ehrere V erträge m it den 
Tw ingherren abgeschlossen, deren R echte ab er im m er 
m ehr beschnitten . —  Vergl. S tuder : Th. Frickers Be
schreibung des Twingherrenstreits (in QSG  I). — Th. 
Friclcards... Twingherrenstreit, hgg. von Em . v. R odt.
—  A. R eichel : Der bern. Twingherrenstreit. —  Ed. 
v. W attenw yl : Das öffentliche Recht der Landschaft 
K leinburgund  (in Arch S G  13). — Tillier I I .  — K. Gei
ser in Festschrift Bern  1891, IV, p. 30. —  A H V B  12, 
p. 19. —  H idber : A dr. v. Bubenberg  (Berner Nbl. 1859).
—  K arl S te ttie r  : Ritter N ik i. v. Diesbach. [H. Tr .]  

T Y N D A L L ,  JOHN, * 21. V I I I .  1820 in Leighlin
Bridge (Irland), 1853 an  die R oyal In s titu tio n  nach 
L ondon berufen, von 1867 an  leitender D irek tor, einer 
der b edeu tendsten  Glazialforscher, w eilte 1860-1865, 
sowie 1887 u. 1889 w iederholt in der Schweiz (Z erm att, 
A letschgebiet, Pon tresina), b e tra t  u. a. 1861 als E rste r 
das W eisshorn, verfasste  viele Schriften über die G let
scher der Alpen. M itglied verschiedener w issenschaftli
cher G esellschaften der Schweiz, von 1869 an  E h ren 
m itglied der N a tu rfo rschendon Gesellschaft von G rau
bünden. Die Südecke der Schulter am  M atterho rn  ist 
n ach  ihm  b enann t. D enkm al beim  H otel Beialp. t  4. 
x ii. 1893 in London. — J N G G  37. [L. J.]

T Y R I N G  ( T i r i n g ) ,  f  G eschlecht im  schwyz. A rther- 
viertel. W e r n e r  w ar einer der A m m änner (m in istri 
vallis) in Schwyz 1286. —  T iring der jüngere , Zeuge 

1313. — E in T. von Schwyz w ar A m 
m an n  zu A rth  1331, vor dessen V er
b indung  m it dem a lten  L and als 
V iertel 1354. [M. S t y g e r . ]

T Y R O N ,  t  Fam ilie  der Gem. 
T runs (G raubünden). W appen : in 
B lau ein goldener gesichteter H a lb 
m ond. Die Fam ilie leitete  ih ren  N a
m en vom Hofe T iraun  am  F ryberger 

Tobel ab. —  1. M a u r i t i u s ,  P farrer
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von  T runs 1584, w urde im  gl. J . u n te r  dem  K loster

nam en  N i k o l a u s  F ü rs ta b t von D isentis, t  13. vi. 
1593, b rach te  die G ründung  eines K nabensem inars au f 
kurze  D auer zur A usführung , b au te  1587 den K loster
ho f zu T runs neu. —  2. N i k o l a u s  siedelte von  T runs 
nach D isentis ü b er und  e rrich te te  1668 zugunsten  a r 
m er L eute  von T runs eine S tiftung . —  Th. v. M ohr : 
Regesten von Disentis. — P. P lacidus a Spesclia. Sein  
Leben und seine Schriften. —  P . A d algo tt Schuhm a
cher : A lb u m  Diserlinense. — U rb a r u n d  K irchenbü
cher von  T runs. —  A H S  1919, p .  110. [ P .  A . V .]

T Z A U T .  Fam ilie  von L angnau  (Bern), die sich 1681 
in B ottens (W aadt) e inbürgerte  u. w ahrscheinlich urspr. 
Zaugg  hiess. — 1. P i e r r e  S a m u e l , 1829-1887, Professor 
der M athem atik  und  N aturw issenschaften  in L ausanne, 
R ed ak to r der Sem aine, V erfasser von L ehrbüchern  für 
B u chhaltung  und  A lgebra. —  2. A l f r e d ,  * 1869, G rün
der der A ssociation m utuelle  vaudoise in L ausanne 1898, 
D irek to r der Schweiz. U nfallversicherungsansta lt in L u
zern 1913. —  Persön liche M itteilungen. —• Eigene ge
nealogische u n d  herald ische Sam m lungen. —  S ta a ts 
arch iv  des K ts . W aad t. |[M. R.]

ü

U B E R T O  oder U B E R T  IN U S ,  von Gnosca, in I 
Claro niedergelassen, w urde 1370 von den D om herren  
von M ailand m it der castaldìa von Claro und  der Ge
rich tsbefugnis eines P o d està  be leh n t.— Vergl. K. M eyer : 
Blenio u. Leventina. [C. T.]

U C H S B E R G  (urspr. U f f  d e r  U c h s f l u o ). L an d 
leu tengeschlecht von U nterw alden , U e rtn e r von W ol
fenschiessen. M ehrere Uff der Uchsfluo nennen  die 
Jah rze itb ü ch e r von  W olfenschiessen u n d  Engelberg. 
—  W a l t h e r  uff der U chsfluo 1329. —  U oli  U chsberg 
im  E nglertz  zu A ltzellen, G a tte  der V erena von Flüc, 
der T och ter des B ruder K laus. —  K l a u s  U chsberg, 
wohl ih r Sohn, R ich te r u n d  des R a ts  1487. —  R. D ürrer :
Bruder K laus  I, p. 28, 411 ; I I ,  p. 1031 f. —  D as Ge
schlecht ist um  1890 erloschen. [R .  D.]

U D E L  bezeichnete in  der R ech tssprache die Be
dingung des S tad tb ü rg e rrech ts , ein H aus zu besitzen. 
W er in  der S ta d t kein  eigenes H aus h a tte , m usste  sein 
B ürgerrech t au f ein solches oder einen A nteil an  ihm  
als U n te rp fan d  verschreiben und  davon jäh rlich  den 
U Jelz ins bezahlen. Die Verzeichnisse der so einge
schriebenen B ürger u n d  der von ihnen  zu bezahlenden 
A bgaben M essen U delbücher. —  Vergl. S I  I, 98. — 
W . Merz : Bürgerrecht u . H ausbesitz in  aarg. Städten  
(in Arg. 33). [R. T.]

U D L I G E N S W I L  (K t. u. A m t Luzern. S. GLS).
Pfarrgem . Udelgiswilare 1036. Die 
H errschaft (E sterreich  besass um  1300 
die hohe und  niedere G erich tsbarkeit. 
L etz te re  k am  1370 pfandw eise an  W al
te r  von T o ttik o n  und  w urde 1406 
durch  Jo h a n n a  von Hunvvil an  L u
zern v e rk au ft. K irchgenössig w ar U. 
nach  K üssnach t. 1361 schenkte  H er
zog R udolf IV. das P a tro n a ts re ch t an 
das F rau en k lo s te r zu Engelberg. Die 
IV  Schirm orte von Engelberg  sprachen 

1550 die K o lla tu r dem  M ännerkloster daselbst zu, wel
ches 1551 U. zu einer se lbständigen P farre i verhalf. 
N eubau ten  der K irche 1580, 1875. Bald n ach  dem 
S tre it m it dem  V ogt, R itte r  E ppo von K ü ssnach t (1302), 
schlossen sich die Dorfgenossen als P fah lb ü rg er der 
S ta d t L uzern  an  (G /r. 62). Als die B ew ohner beim  Bau 
der Musegg in L uzern  F rohnd ienste  leiste ten , w aren 
sie von A bgaben befreit. 1565 raffte  die P est in der 
P farre i 112 Personen weg. Im  B auernkrieg  1653 wei
gerte  sich das D orf am  22. F eb r., dem  L andvog t zu 
schw ören und  schloss sich den B auern  an, w orauf der 
R a t der S ta d t L uzern  h ier am  20. Mai m it den A bgeord
n e ten  der treu  gebliebenen u n d  der 3 abgefallenen Ge
m einden des A m tes H absburg  verhandelte . E in  vom  
P fa rre r C hristian  Leonz A n d e rm att am  16. v m . 1725 
erlassenes T anzverbo t füh rte  zum  sog. « U dligenswiler 
H andel », einem  S tre it zwischen dem  R a t und  der 
K urie, v e rbunden  m it einer zeitweiligen Verlegung der

I N u n tia tu r  und  V erbannung  des P farrers , wobei sich die 
katho lischen  S tände, die T agsatzung  und  ausw ärtige  
Höfe m it der A ngelegenheit befassten  und  der R ek to r 
der U n iv ersitä t P rag  die A usarbe itung  eines R ech ts
g u tach ten s ab lehn te. G eburts- u. S terbereg ister seit 
1636 E hereg. seit 1637. — Gfr. Reg. —  A. Ph . Segesser : 
Rechtsgesch. I, IV . —  J S G  X X . —  Kas. P fyffer : Gesch. 
des Kts. Luzern  I. — J . Görres : Der K a m p f der Kirchen
freiheit m it der Staatsgewalt, am  Udligenswiler Handel 
dargestellt. — Jo h . Schvvendimann : E in  weltberühmtes 
Tanzverbot (im Korrespondenzbl. der Beamten 1925). —
G. Loys de Bo ch at : M ém. pour servir à l ’histoire du  
différend entre le pape et Lucerne 1727. [P. X.  W.]

U D R E T .  Anfangs des 19. Ja h rh . f  Fam ilie  von S it
ten , aus der N otare  u n d  höhere B eam te s tam m ten . —■
1. J e a n , G rosskastlan  von S itten  1627, B ürgerm eister 
1630, G ouverneur von M onthey 1634, S ta tth a lte r  des 
G rossvogts 1627,1637. —  2. P i e r r e , G rosskastlan  1680, 
B ürgerm eister von S itten  1684. —  3. A n t o i n e , B ürger
m eister 1676, G rosskastlan  1710. —  4. F r a n ç o i s  J o
s e p h , Meier von N endaz 1718, G rosskastlan  1722, 
1736, B ürgerm eister 1726, 1733, 1740. —  5. J e a n , 
K astlan  von B räm is. [Ta.]

U D R I E T .  Noch blühende Fam ilie  von B oudry 
(N euenburg) u n d  f  Fam ilie  des S ta d t N euenburg , die 
im  16. Ja h rh . d o rt v e rb ü rg ert war. Aus dieser s tam m te  
—  L o u i s , Maire von R ochefort, f  vo r April 1536, w äh
rend  zur e rs tem  gehörte —  P i e r r e , S ta tth a lte r  des 
K astlans von B oudry  1533. [L. M.]

U D R Y .  Fam ilie von V étroz (W allis), die seit dem
15. Ja h rh . b ek an n t ist. Aus ih r gingen Geistliche und 
B eam te von G undis hervor : — 1. S é v e r i n , V enner 
1499. —  2. J e a n  P i e r r e , K astlan  1675. — 3. H u m 
b e r t , K astlan  und  H au p tm an n  1712. —  4. J e a n  F r a n 
ç o is , K astlan  und  V enner 1718. —  5. P i e r r e , K astlan  
und V enner 1753. —  6. F r a n ç o i s , Dr. theo l., P fa rrer 
von Gundis u n d  D om herr von S itten , f  1668. — 7. J o
s e p h , P fa rre r von Gundis, E hrenchorherr von St. M au
rice 1840. —  8. J o s e p h  M a r i e , A ppella tionsrich ter und 
O beram tm ann von St. M aurice 1848. [Ta.]

U E B E L ,  B r u n o , Offizier, * 14. x . 1806 in H oya bei 
Eisleben, f  21. XI. 1840 in Belilah (Algerien), Neffe 
des nachm aligen preussischen G eneralstabschefs, floh 
aus politischen G ründen von S trassburg  nach K ü snach t 
(Zürich), k am  durch  die G rafenfam ilie B entzel-S ternau  
•1834 nach  H errliberg  (Zürich), wo er 1836 B ürger und  
im  gl. J . Instruktionsoffiz ier der K avallerie , Major, 
wurde. Im  Z ürichputsch  am  6. IX. 1839 v erte id ig te  er 
erfolgreich den M ünsterhof, ging beim  Fall der Regie
rung  nach  B ern, wurde dann  als M ilitärchef des K ts. So
lo th u rn  O berstlieu tenan t, m ach te  E nde 1840 einen Felcf- 
zug in Algier m it, wo er s ta rb . Verz. seiner Schriften 
bei B a rth  I I I .  Seine T ochter A u g u s t a , 1838-1864, ve r
m äh lt 1857, w ar die G a ttin  A lfred Eschers. —  Helvet. 
M ilitärzeitschrift 1841, p. 20. —  E. G agliardi : A lfred
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Escher, p. 319. —  Zürichsee-Zeitung  1929, Nr. 192, 195, 
900  —  P. K eller : Die zürch. Staatsschreiber seil 1831, 
p. 32. [E. D.]

U F B E L H A R T ,  J o h a n n , 1504-1573, bis 1531 In 
haber einer P fründe  im  C horherrenstift St. Po ter in 
Basel, schloss sich der R eform ation  an, w ar 1535-1542 
P farrer in G rosshüningen, 1542-1573 zu St. E lisabethen  
in Basel. —  E L. —  L L H . —  K. Gauss : Basilea refor
mata. . . [C. Ro.]

U E B E L I N .  A lte, se it 1488 in  Basel eingebürgerte 
Familie. — 1. Cl a u s , S tam m v ate r, Basler B ürger 1488, 
Hafner, f  1508, stam m te  aus E ltm an n  bei B am berg. — 
2. H a n s , 1507-1542, Sohn von Nr. 1, M agister artium , 
R atsschreiber. Von — 3. S a m u e l , 1541-1609, Sohn von 
Nr. 2, G erichtschreiber, R a tsh err  zu W einleuten, L an d 
vogt zu M ünchenstein, gehen verseli. Linien aus, von 
denen noch zwei b lühen. —  4. J o h a n n  J a k o b , 1590- 
1648, Sohn von Nr. 3, R a tsh err zu W einleuten, L an d 
vogt zu F arnsburg . —  5. J o h a n n  H e i n r i c h , 1618-1686, 
Sohn von Nr. 4, R a tsh err  zu W einleuten, D reizehner
herr. — 6. S a m u e l , f  1667/69, Neffe von Nr. 4, Glas
maler, zünftig  zum  « H im m el » 1644. —  7. J o h a n n  
U l r i c h , 1647-1706, N otar, L andvogt im  M aggiatal. — 
8. N i k l a u s , 1648-1722, Neffe von Nr. 6, Zinngiesser, 
Schaum eister. —  9. N i k l a u s , 1682-1756, Sohn von 
Nr. 8, Zinngiesser. —  10. J a k o b  Ch r i s t o p h , 1692-1762, 
Sechser zu K ürschnern , Zunftschreiber, L andvogt im 
Maggiatal. —• 11. L u c a s  F r i e d r i c h , 1740-1806, Gold
schmied, M ünzm eister an  der Basler Münze. —  Vergl. 
EL. —  L L H . —  W B. —  S K L .  —  Sam m lung Lotz 
(S taatsarch . Basel). —  Fam ilienchronik . [C. Ro.]

U E B E R K A S T E L .  Siehe Ca s t e l b e r g  u . O b e r -
CASTELS.

U E B E R L I N G E N , von.  Z ürcher B ürger tru g en  die
sen N am en, so schon m ehrere B rüder des P rediger
klosters 1260-1291, ferner —  J o h a n n e s , Z unftm eister 
1339 (?), 1341, u n d  —  H e r m a n n , Z unftm eister 1366- 
1369 u. 1371-1373, 1377 vom  R ate  im  F ürsprecheram te 
eingestellt. W appen : durch  W olkenschnitt schräg ge
teilt von B lau  und  Silber. —  UZ. —  Z ürcher Steuer- 
und S tad tbücher. [C. B.]

U E B E R S A X .  Fam iliennam e der Bez. W angen u. 
Aarwangen (Bern) u n d  des K ts. Solo thurn . E r ist n icht 
e tw a die U ebersetzung von Supersaxo, sondern zeigt die 
H erkunft von U ebersaxen, U ebersachsen, heu te  Ober- 
saxen bei Ilanz (Grb.) an. Am 9. v ili. 1473 beschw or 
« J cerg U ebersaxer von Cur ( =  Grb.), der glaser ze 
Klüsen », das B ürgerrech t von Solothurn. —  B B G  
1905, p. 322. [H. T.]

U E B  E R S T E  IN.  Siehe S u r p i e r h e .
U E B E R S T O R F  oder U E B E R S D O R F  (K t. F re i

burg , Sensebezirk. S. GLS. Dorf, Gem. 
u. K irchgem einde. Die G rundbezeich
nung dorf weist au f eine Siedlung der 
A lam annen hin. Die P farrk irche v. U. 
w urde 1226 durch  K aiser H einrich V II. 
dem  D eutschorden übergeben. D araus 
lässt sich schliessen, dass die P fa rr
kirche eine königliche S tiftung  w ar u. 
ziemlich bedeutende E inkünfte  besass. 
1228 wird Ibristorf in dem B ericht des 
D ekans Cuno von Stäffis als eigenes 

K irchspiel aufgeführt. In  der W irtsch aft von U. w urde 
•1341 nach  dem  L aupenkrieg  zwischen B ern und  Fre i
burg der Friede un terzeichnet. N ach D urchführung  der 
R eform ation im  K t. B ern erfolgte 1538 die Ablösung der 
Gem. Albligen von U. Bis gegen E nde des 19. Jah rh . 
ernannte  B ern au f V orschlag der freiburgischen R e
gierung den P farrer. Die K irche ist dem  hl. Johannes 
dem T äufer gew eiht und  en th ä lt einen schönen H ochal
tar, Marise H im m elfahrt darstellend, von Joh . Georg 
Volm ar aus M em mingen, der 1811 in U. das B ürger
recht erw arb. G eburtsregister seit 1766, E he- u. S ter
bereg. se it 1761. [R.]

U E B E S C H I  (K t. Bern, A m tsbez. T hun. S. GLS). 
Gem. und D orf m it m ehreren  W eilern in der K irchgem . 
T hierachern. Ybensche 1233. W appen  : in B lau drei 
silberne S terne. Die urgesch. B esiedelung is t nachge
wiesen durch  B ronzefunde und den Fu n d  einer a ltk e lti
schen Goldm ünze (1826 u. 1847). In  die alam annische

Zeit zurück  weisen m ehrere F lurnam en. Die B urgruine 
U. am  N ordende des gleichnam igen Sees ist nach  Ja h n  
röm ischen U rsprungs. — Das Geschlecht von U. ( U l 
r i c h , der CG in Bern 1294) besass do rt G rundbesitz 
und sta rb  1490 aus. Als G rundherren  kom m en die 
gleichen in Frage wie in A m soldingen und T hierachern 
(s. diese A rt.). Dies und die V erbundenheit des Gebiets 
erg ib t sich am  besten  aus der T atsache, dass 1533 ein 
K onsortium  aus 5 heutigen G em einden die H errschaft 
von Glado May k aufte . Die Bildung der Gem einden, 
veru rsach t durch  S tre itigkeiten  um  Tellen u. Allmen- 
benutzung , m ag sich E nde des 16. Ja h rh . vollzogen 
haben. 1581 wird erstm als der A m m an der Gem einde U. 
erw ähnt. Im  17. und  18. Ja h rh . gehörte U. zum  G ericht 
Am soldingen im  O beram t T hun, kirchlich  im m er zu 
T hierachern. —  O rtsarchiv . —  A. Ja h n  : Kanton Bern, 
p. 262. [F. I.]

U E C H T L A N D .  In  einer vor R om  von K aiser 
H einrich IV. 1082 ausgestellten  U rkunde, durch  die 
G raf Cono v. O ltingen die B urg Arconciel m it den 
D örfern F arvagny  und  Sales, d. i. das ganze W aldland 
des Gibloux, erhielt, begegnet zuerst ein Gau Ohtlanden. 
Als F re ibu rg  gegründet w ar, gab m an  ihm  zur U n te r
scheidung von F reiburg  i. B reisgau seit dem  13. Ja h rh . 
den Beinam en in  Ohtilandin  m it verschiedenen^ V arian 
ten . Uchtland erscheint seit 1333, Uer.htland im  15. Ja h rh . 
Die Bezeichung w ar schon seit dem  13. Ja h rh . au f Bern 
und sein Gebiet ü bertragen  worden. D er Nam e m uss 
wohl, da er zuerst fü r rom anische Gegenden verw endet 
w ird, die u n m itte lb a r an  das Ogoland (Greyerz) an- 
schliessen, au f Ogo (s. d.) zurückgehen. In  Frage k om m t 
fü r die A bleitung auch  das deutsche Uohta (uhte) 
=  M orgendäm m erung, ab er die E rk lä ru n g  als L and 
im  Osten (des B urgunderreiches) is t aufgegeben, auch  
die andere D eutung als N acht- oder Morgenweide 
(W eideland) genügt n ich t. Die H um anisten  m ach ten  
aus O e(ch)tland  : Oedland u n d  se tzten  Ue. dem  von 
den G erm anen einst v e rw üste ten  Pagus Aventicus  
gleich. F reiburg  w urde zu einer S tad t dieses Gaues. 
E in w eiteres M issverständnis m achte  aus dem  M urten
see einen Uchtsee. Aus dem  durch  H erübernahm e des 
n  bei F reiburg  in  U echtland herausgehörten  Nüchtland  
form te m an  auch  noch diese Bezeichnung und  fab ri
zierte im  16. Ja h rh . ein N uitlandia , N uithonia , wofür 
m an einen ganz unbegründeten  A nhalt bei der von 
T acitus erw ähnten  germ anischen V ölkerschaft der Nui- 
tones suchte (s. A rt. N u i t h o n i a ) .  —  Vergl. G atschet : 
Ortsetymolog. Forsch. I, p. 6 f. —  S I  I, 84. —  G. Schnürer 
in J S G  45, p. 100 ff. |'G. S c h n ü r e r . ]

U E H L I N G E N  , von (GELINGEN, UlLINGIN, VlLIN- 
g e n ) .  N ach dem Dorfe Ue. im  bad. A m t B onndorf 
benann te , im  13. u n d  14. Ja h rh . b lühende und  in 
Schaffhausen verbürgerte  Adelsfamilie, deren Angehö
rige u n te r  den M inisterialen von Fürstenberg , H ab s
burg-(Esterreich , K renkingen und  R egensberg und  auch 
zu E ndingen, G urtw eil, K lingnau, N euregensberg und 
Thiengen sesshaft erscheinen. W appen  : sieben (auch 
fünf) m al schrägrechts geteilt von B lau und  W eiss. 
—  1. H u g o  de Vilingen (Ue. od. Villingen ?, oder Villi- 
gen i. A. ?), A bt von Pfäfers 1233-1245. —  2. C o n r a d ,  
R itte r  und  B ürger zu Schaffhausen 1280, des R a ts  (?) 
1298. —  3. B e h c h t o l d  (v .  Ue. ?), Jo h an n ite rp rio r von 
K lingnau 1296, 1301. — 4. A d e l h e i d  (von Ue. ?), 
A ebtissin  von Säcltingen 1319. —  5. J o h a n s  (H ans), 
Schultheiss zu Thiengen 1397, 1413. — Vergl. US. — 
L L . — J . J . R üeger : Chronik. —  Zürcher Wappenrolle 
(1930). —  Schaffh. Festschriften 1901. [ S t i e f e l . ]

U E H L I N G E R .  Vielleicht aus dem  Schw arzw ald
dorfe Uehlingen eingew anderte, 1467 erstm als er
w ähnte  B ürgerfam ilie von N eunkirch, von wo sie sich 
nach  Schaffhausen (B ürgeraufnahm e 1837), B uchthalen  
und Basel verb re ite te . W appen  : in R o t ein goldener 
R eichsapfel m it goldenem  D oppelkreuz, welches von 
zwei goldenen S ternen  beseitet ist. — 1. A r t h u r ,  
6. II. 1864 - 8. II. 1925, M aschineningenieur, D irek tor 
einer Seidenspinnerei in Zell (W iesental), Oberingenieur 
und sp ä ter D irek tor der M aschinenfabrik R auschenbach 
in Schaffhausen bis 1916, von da an S ta d tra t und 
D ozent an  der landw irtsch . A bteilung der E. T. H. — 
2. E u g e n ,  B ruder von Nr. 1, 8. vi. 1868 - 29. v. 1905



108 UEKEN UESSLINGEN

K u n stm a le r (L andschaften) in  Schaffhausen. —  3. A r 
t h u r ,  Sohn von Nr. 1, * 26. XL 1896, k a n to n a le r  F o rs t
m eiste r in  Schaffhausen, P rä sid en t der N a tu rfo rsch en 
den Ges. in  Schaffhausen und  der V ogelschutzkom m is
sion, eifrig tä t ig  au f fo rstbo tan ischem  und  n a tu r-  
schützlerischem  Gebiete. — M itt. von H rn . G. K um m er, 
Schaffh. —  Genealog. R egister der S ta d t Schaffh. — 
Schaffh. W appenbuch  von 1852. —■ W . W ildberger : 
Gesch. d. Stadt Neunkirch. [ S t i e f e l . ]

UEKEINI (K t. A argau , Bez. L aufenburg . S. GLS). 
Gem. u n d  D orf in der K irchgem . H erznach . An der 
S trasse  nach  A arau  w urde ein S te ink istengrab  m it 
S ke le tt en td eck t [Arg. 27, p. 79). U. gehörte zum  
habsburg ischen  A m t Säckingcn, dann zum  A m t H om 
berg, te ilte  im  übrigen  politisch  das Schicksal des 
F rick ta ls , m it dem  es an  den K t. A argau kam . E ine 
St. A ntoniuskapelle  w ird 1751 g en ann t. P fa rreg iste r 
seit 1876. —  Arg. 23, p. 192. [H. Tr.]

U E L T S C H I .  Fam iliennam e von  B oltigen (N ieder
sim m ental, Bern), K oseform  von  U lrich . —  F r a n z ,  Sub
p rio r im  D om inikanerk loster in B ern, w urde im  Je tze r- 
han d el schuldig  e rk lä rt u n d  am  31. v. 1509 m it drei 
än d ern  in B ern v e rb ra n n t. —■ S. A rt. J e t z e r .  [H.  T.] 

U E R I K O N ,  von.  1229-1321 erscheinendes Mini
steria lengesch lech t der Grafen von R appersw il, U n ter- 
m arschälle  der A ebte  von E insiedeln, nach  der U eber- 
lieferung P an n erh erren  dieses K losters, Meier desselben 
zu U erikon, wohl stam m v erw an d t m it dem  Zürcher 
R itte rg esch lech t R üm er. Das W appen : in  Gold zwei 
ro te  P fäh le, ging 1492 durch  pfalzgräfliche V erleihung 
an  die E insiedler A m tsleu te  W irz in U erikon über. —
1. A l b e r t u s ,  1229, is t vielleicht iden tisch  m it A lbertus, 
R itte r  (1257-1299). —  2. A l b r e c h t ,  R itte r , u rk . 1269- 
1315, Sohn von Nr. 1, d o tie rte  am  29. X I I .  1315 die 
S an k t Jo hannes-K apelle  in E insiedeln u n d  w äh lte  das 
K loster als G ra b stä tte , wo schon sein V ater u n d  seine 
B rüder B eringer, K o n rad  und  R udolf, von denen m in 
destens der le tz te re  am  M orgarten  1315 fiel, begraben 
w aren. —  Als M eisterinnen des K losters M ünsterlingen 
erscheinen : —  M a r g a r e t h a ,  um  1285, und  C ä c i l i a ,  
•1340. — K . K uhn  : Thurg. sacra I I I ,  p. 314. —  UZ. —
0 . R ingholz : Einsiedeln. —  Zürcher Wappenrolle (1930). 
— M A  GZ 1895 u. X I I I ,  A bt. I I ,  H eft 1. —  Ja h rz e it
buch U fenau. [ H .  H e s s . ]

U E R K H E I M  (K t. A argau, Bez. Zofingen. S.GLS). 
Gem. und  P farrdo rf. Die Gem einde u m fasst neben  U. 
selbst eine A nzahl W eiler. W appen  : in Silber ein ro ter 
Q uerbalken, belegt m it zwei silbernen Sternen. Dieser 
sehr a lte  O rt erscheint schon 893 als Urtihun  in der 
Zinsrolle der A btei Zürich. Urtechun 1159. Die Mühle 
is t 1362 im  Besitz des E delknech ts W alte r von B üttikon . 
U. gehörte  offenbar wie Safenwil zur B urg Scherenberg, 
denn es w ar im  14. Ja h rb . im  Besitz der H erren  von 
Ifen ta l u n d  kam  1395 von diesen an  die H erren  von 
F a lkenste in , die es 1458 m itsa m t der H errschaft Gösgen 
an  So lo thurn  verkau ften . Im  W yniger V ertrag  von 1665 
t r a t  So lo thurn  U. an  B ern ab , das U. m it dem  G ericht 
Safenwil im  O beram t L enzburg  vereinigte. Die K irche 
w ar im  12. Ja h rh . im  Besitz des K losters Muri ; sp ä te r 
w aren  die H erren  von Ifen ta l u n d  Falkenste in  Kollato- 
ren, in  der soloth. Zeit aber das K loster Schönenw erd, 
bis Bern 1539 den K irchensa tz  m it denjenigen von Seon 
und  L eutw il im  A ustausch gegen die K irchensä tze  von 
O lten, T rim bach  u n d  S tüsslingen erw arb, die d afü r an 
S o lo thurn  kam en. Die K irche w urde 1520 neu gebau t 
u n d  besitz t w ertvolle  G lasgem älde aus dieser Zeit. In  
n euerer Zeit e rfuhr der O rt A ufschw ung durch  eine 
m echanische W eberei. G eburtsreg iste r seit 1791, E h e
reg. seit 1794, S terbereg. se it 1752. — T A  1861/1862, 
p. 54. —  W . Merz : Gemeindewappen. —  Derselbe : 
Rechtsquellen... A argau  I I .  —  A rg . 28, p. 13 ; 30, p. 20, 
51, 216. —  F. X. B ronner : A argau  I, p. 264. [H. Tr.] 

U E R S C H H A U S E N  (K t. T hurgau , Bez. Steckborn , 
M unizipalgem . H ü ttw ilen . S. GLS). D orf und  O rtsge
m einde. Im  K ilchhölzli w urden  G rabhügel gefunden, 
welche m it dem  soeben en td eck ten  B ronzepfah lbau  der 
H albinsel H orn  im  N ussbaum ersee zusam m enhangen 
können. A uf G em eindeboden liegen auch  Spuren  eines 
u ra lten  W eges, sowie die R uinen  der m itte la lterlichen  
B urg  H elfenberg. Urreshusin (Sitz des U rro) 1212. Das

D orf gehörte zu den H ohen G erichten. B eg ü te rt w aren 
h ier nam en tlich  die K löster S t. Gallen und St. K a th a r i
n en ta l. 1317 veröffentlichte  P a p s t Jo h a n n  X X II . eine 
Bulle gegen die U erschhauser, weil sie sich am  E igen tum  
von St. K a th arin en ta l vergriffen h a tte n . U rsprünglich 
nach  S tam m heim  pfarrgenössig, w urden  die K atho liken  
sp ä te r  Uesslingen, die P ro te s tan te n  1829 N ussbaum en 
zugeteilt. —  Vergl. K. K eller u. H. R e inerth  : Urgesch. 
des Thurgaus. —  T B  68, p. 130. — T U . —  H. H asen
fra tz  : Landgrafschaft Thurgau. —  Pup . Th. —  A. F ar- 
ner : Stam m heim . [ H e i i d i . ]

U E R T E ,  U E R T E N E N .  Siehe TEILSAMEN.
U E R Z L I K O N  (K t. Zürich, Bez. Affoltern, Gem. 

K appel. S. GLS). D orf u. Zivilgem . ; Urtilicon 1211. U. 
b ildete  einen Teil der R eichsvogtei Zürich und  fiel nach 
dem  A ussterben der Grafen von Lenzburg  1173 u n te r  die 
H oheit der F reien  von Eschenbach. B esitzungen des K lo
sters K appel sind urk . seit 1211 feststellbar. 1221 ve r
k au ften  die B run  v. Z ürich E igengüter zu U. an  K appel. 
1493 erneuerte  das K loster seinen Spruchbrief. Die Ge
rich te  s tan d en  teilweise dem  H ause H absburg  zu. Öff
nung  aus dem  16. Ja h rh . Bevölkerung  : 1836, 267 Einw . ; 
1920,201. —  UZ. —  Zürcher W appenrolle, neue A us
gabe 1930. [ H i l d e b r a n d t . ]

U E R Z L I K O N ,  von .  1232-1347 erscheinendes Mi
nisteria lengesch lech t der F reien  von Eschenbach- 
Schnabelburg  und  der H erren  von Schw arzenberg, 
L ehen träger der H erren  von Heidegg. Die S tam m burg  
befand  sich im  R iet südlich  des gleichnam igen Dorfes. 
E d libach , Tschudi u n d  S tu m p f nennen das Geschlecht 
« Böcke von U erzikon ». W appen  : nach  dem  Siegel 
Georgs (1323-1347) ein h a lber S teinbock, nach den W ap
penbüchern  von E dlibach  und T schudi und  der Chronik 
v. S tu m p f ein springender Steinbock. S tam m v ate r w ar
H. (H einrich), to t  1279, R itte r . Frag lich  is t ein Z usam 
m enhang  m it dem  gleichnam igen luzernischen B ürger
u n d  G erbergeschlecht des 14. und  15. Ja h rh . — Zürcher 
Wappenrolle, neue A usgabe 1930. —  UZ. —  Siegelab
bildungen zum  U Z  X , Nr. 34. —  M A G Z  I I I ,  1, Taf. 
I I  u . X X II I ,  p. 244. [ H i l d e b r a n d t . ]

U E S I K O N ,  von U E S S I K O N .  f  Fam ilie  der 
S ta d t Zürich, die zu den re ichsten  B ürgern  zählte. —
I.  U l r i c h  U esinkon, von 1328 an  in  Z ürich bezeugt, 
einer der e rsten  R ä te  nach  der B ru n ’schen U m w älzung 
von 1336. — 2. H e i n r i c h  von Ue., des R a ts  1419-1431, 
Vogt zu Meilen 1422, zu R üm lang  1424, zu M aschw an
den 1426, 1428, 1430, 1436, zu Andelfingen und  Ossin- 
gen 1434, 1435, 1437, zu H öflingen  und  am  R esteiberg  
1439, m ehrfach  G esandter, P an n e rh err im  Zuge nach  
der L om bardei 1431. —  3. R u d o l f  von Ue'., K ürschner, 
Vogt zu H orgen und  R üschlikon 1435, zu M aschwan- 
den 1437-1439. — 4. H e i n r i c h  von Ue., O bervogt zu 
M aschw anden 1479. — UZ. —  L L . —• Dok. W aldmann. 
—• H . Nabholz in Festgabe f. P . Schweizer. —  D ürste ier
G. —  S taa tsa rch iv  Zürich. [K. G-. M.]

U E S S L I N G E N  (K t. T hurgau , Bez. F rauenfeld. 
S. GLS). O rtsgem . m it W iden, D ietingen, Iselisberg, 
Berlingen, T rüffelbach-Sonnenberg, M unizipalgem einde 
m it B uch und  W arth . Spuren  urgeschichtlicher Be
siedlung sind selten. Uselinga 1094. Die den Hl. P e te r  
und  P au l geweihte K irche w urde 1152 durch  H erzog 
W elf VI. dem  neugegründeten  K loster I ttin g e n  ge
schenkt, u n te r  dessen G erich tsbarkeit U. fo rtan  ge
hörte. Öffnung 1420. Bis 1461 erfolgte die P a s to ra tio n  
durch  einen K onven tualen , dann  aber ste llten  die K a r
täu ser einen besonderen G eistlichen an. 1525 w urden 
die B ilder en tfe rn t; der grössere Teil der Gem. t r a t  
zum  neuen G lauben über. D ank  den B em ühungen der 
K artau se  gew annen jedoch  die K atho liken  bald  die 
O berhand u n d  bekam en w ieder einen P riester, w ährend 
die P ro te s tan te n  lau t Vergleich von 1551 n u r noch alle 
14 Tage durch den P rä d ik an ten  von H ü ttw ilen  versehen 
w urden. Die zunehm ende B enachteiligung der P ro te 
sta n te n  fü h rte  1585 zu einem heftigen S tre it der K artau se  
m it Zürich, w orauf der V ertrag  von 1551 w ieder G eltung 
erh ie lt u n d  ausser dem  P fa rrer von H ü ttw ilen  auch  die 
H elfer von G achnang und  E llikon beigezogen w erden 
durften . Noch heu te  h a lten  die P fa rre r von H üttw ilen  
u n d  E llikon abw echselnd evangelischen G ottesdienst. 
Die ausgedehnte  katho lische K irchgem einde, welche
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seit 1831 auch das K o lla tu rrech t besitz t, um fasst die 
Òrtsgem einden U., B uch, U erschhausen, die M unizipal- 
gem. N eunforn, sowie aus der M unizipalgem . F ra u e n 
feld Erzenholz und  H orgenbach. B uch h a t  zudem  eine 
sehr alte , dem  hl. Sebastian  geweihte Kapelle, die eben
falls noch go ttesd ienstlichen  Zwecken dient. Die ehe
malige Filiale W arth  m ach te  sich 1833 selbständig. Als 
die seit 1551 paritä tisch e  K irche U. 1872 abgebrochen u. 
durch einen N eubau  ersetz t w urde, kam en vorreform a- 
torische F reskom alereien  (Jüngstes Gericht) zum  Vor
schein. P fa rrb ü ch e r : katho lisch  seit 1618, evangelisch 
seit 1660. U n terh a lb  Iselisbcrg (urspr. Berg) finden sich 
M auerreste. H ier dürfte  die B urg der E dlen von Hesslin
gen gestanden haben , von welchen einzig R ic h w in  1094  
urk. e rw ähnt ist. — Vergl. K. K eller u. H. R einerth  : 
Urgesch. des Thurgaus. —  T U . — T B  2, p. 71 ; 3, p. 54 ; 
12, p. 104 ; 14, p. 81 ; 24, p. 65 ; 29, p. 62. — K . K uhn  : 
Thurg. sacra. —  P up . Th. — J .  A. Pupikofer : Gemälde 
der Schweiz. —  H . G. Sulzberger : Evang. Kirchgemein
den (Ms. d. K antonsb ib i.). — A. N üscheler : Gotteshäu
ser. — A rt. ITTINGEN. [H e r d i . ]

U E T E N D O R F  (K t. B ern, A m tsbez. T hun. S. GLS). 
Gem. und  D orf in der K irchgem . Thierachern. Zur 
Gemeinde gehören eine A nzahl W eiler. Im  H eidbühl 
und in der anstossenden M atte  G auchheit w urden 1929- 
1930 grössere röm ische Gebäude freigelegt ; im  H eid
bühl eine B adeanlage m it A uskleideraum  und  den 
verschiedenen B aderäum en, in der G auchheit ein W ohn
gebäude m it E ckrisa liten . E ine frühgerm anische G räber
fundstelle m uss bei dem  T urm  gelegen haben, da in den 
anstossenden O bstgärten  1910 u. 1914 eine grössere 
Zahl G räber R ich tu n g  O.-W . zum  Vorschein gekom m en 
sind. Die H äusergruppe  Bälliz und  die F lu r B uchshal
den, beide in  der N ähe des Turm es, weisen au f röm ische 
Besiedelung hin. — [O. T.] — In  die alam annische Zeit 
weisen eine A nzahl F lurnam en zurück. Im  Ja h re  994 
schenkte K aiser O tto  I I I .  seinen E igenhof zu U. 
(Oedendorf) m it K irchberg  u n d  W im m is dem  K loster 
Sels im Eisass. Oudorf 995 ; Uetendorf 1271. Im  Besitz 
von H erren rech ten  zu U. w ar verm utlich  das nach dem 
Orte b enann te , allerdings n ich t bedeutende Adelsge
schlecht. das von 1232 an  b ek an n t ist, 1437 ausstarb  
und im  R a t der CG in B ern v e rtre ten  w ar. Y m e r l a  war 
G attin  des R itte rs  A nton Senn, der 1380 seinen Anteil 
an der H errschaft U. und seinen grossen G rundbesitz 
daselbst an  Jo h an n  von Zeiningen in T hun  verkaufte. 
B edeutenden Besitz zu U. besassen neben dem  Stift 
Am soldingen auch die reichen B ernburger M ünzer und 
die bekann te  W o h ltä te rin  A nna Seiler. N ach und nach 
kam  ein grosser Teil von U. an  den Sp ital von T hun, 
wodurch aus der V ereinigung der drei früher u n te r
schiedenen O rtschaftste ile  « Berg », « W illenrü ti » und 
« D orf » das « Niedere G ericht von U. » en ts tand . 
K irchlich blieb U. m it A usnahm e von Berg, das 1536 
zu T hierachern  kam , bis 1706 bei Am soldingen. Die 
E inverleibung in  die K irchgem . Thierachern  bedingte 
1707 d o rt den U m bau der Kirche. Im  M itte lalter l itt  
die O rtsch aft u n te r  den V erw üstungen der K ander 
und der Aare. 1712 w urde die K o rrek tio n  der K ander, 
in den 1860er Ja h ren  die der Aare ausgeführt. An 
die le tz te re  K orrek tion  leiste te  die Burgergem einde 
75 000 F r., an  die D rainage der Möser anfangs des
20. Jah rh . ab er ru n d  eine Million. 1903 kam  der An
schluss von U. an die G ürbetalbahn . E in W ahrzeichen 
der Gemeinde is t der um  1790 von O berst K arl v. Fischer 
angelegte L andsitz  « E ichberg ». — O rtsarchiv . —  A. 
Ja h n  : Kt. Bern, p. 261. — A H V B  IV , 4, p. 87. [F. I.)

U E T I K O N  (K t. Zürich, Bez. Meilen. S. GLS). Gem. 
und Pfarrdorf. Die Gem. um fasst auch  die D örfer L an 
genbaum , Grossdorf, K irchbühl u. K leindorf, sowie 
eine A nzahl W eiler. Spuren aus der Steinzeit, die auf 
eine P fah lb au te  schliessen lassen, fanden sich beim 
Landungsplatz. In  K aspar Suters Chronik von 1549 
wird von einem D oppelgänger des D rachentö ters 
Schrutan  W inkelried erzählt, im  Ja h re  1200 habe 
« der B ürckly  zuo U etykon  » einen D rachen getö te t. 
W ahrsch. w urde U. 1287 m it ändern  Gebieten von 
Rudolf von W ädenswil dem Jo h an n ite rh au s B ubikon 
verkauft (U Z  V, Nr. 1999). Allerdings wird U. erst 
im 14. Ja h rh . als B estand teil dieser H errschaft genannt.

1348 erhob die Propstei Zürich A nspruch au f die Ge
rich te  über U ., da sie dort G rundbesitz  h a tte . Der 
R a t von Zürich entschied aber zugunsten  des Jo h a n 
niterhauses. Zürich erw arb am  16. v m . 1549 die ganze 
H errschaft m it U. um  20 000 fl. Im  15. Ja h rh . s tand  
au f der R ütiha lde  (dem  heutigen K irchbühl) eine K a
pelle, die von Meilen aus bedient wurde. 1680 w urde vom  
Zürcher R a t die S tiftung  einer P farrei bew illigt ; 1682 
kam  es m it dem Bau einer eigenen K irche zur Verselb
ständigung der K irchgem einde. H au p tm an n  H einrich 
Lochm ann von Zürich, E rbauer des « L angenbaum  » 
1668, erhielt fü r seine Fam ilie die K o lla tu r, die 1760 
an  den R a t von Zürich überging. R enovationen  1833 
und 1873, sowie (m it E rw eiterung) 1924 (E inw eihung 
22. m . 1925). K irchenbücher seit 1682 (S taatsarch iv  
Zürich). P fa rrer in U. w ar u. a. der G eschichtschreiber 
K onrad  Faesi (s. d.). Das kan tonale  A ltersasyl « W äk- 
kerling-S tiftung » besteh t in U. seit 1899. B edeutende 
chem ische F ab rik  von Gebr. Schnorf. B evölkerung : 
1836, 1080 ; 1930, 2036. — Vergl. J . Heierli : Archäo- 
log. Karte des Kts. Zürich. — A S  G 1916, p. 8. — H. 
B ullinger : Reformations gesch. I I I ,  p. 148. — E. Egli : 
Aktensam m lung, p. 216. — Urbar u. Rechenbuch der 
A btei E insiedeln aus dem 14. Jahrh., p. 58. — Largia- 
dèr in Festschrift fü r P aul Schweizer, p. 29. — N bl. der 
Hülfsges. in  Zürich  1920, p. 31, 36. — Zürichsee Zei
tung  1925, Nr. 67 ; 1929, Nr. 144-146. [W. I.]

Ü E T L IB E R G  (U to ) (K t. Zürich. S. GLS). Bergzug, 
der nördliche Abschluss der A lbiskette . E inzelfunde und 
F lachgräber, die im  19. Ja h rb ., spez. bei A usgrabungen 
1835 und  1874, gefunden w urden, beweisen die Besiede
lung der B erggruppe in der Bronze- und E isenzeit. 
Besonders bem erkensw ert ist ein grosses R efugium , 
das in zwei Teile zerfiel : das eigentliche R efugium  auf 
dem  K ulm  und ein W eideplatz westlich davon au f dem 
P la tz , an dem heute  das K urhaus s teh t. Die ganze A n
lage w ar im  W esten durch  einen H auptw all geschützt, 
die beiden Teile durch  drei W älle und zwei G räben von 
einander getrenn t. Aus der röm ischen Zeit is t ein W ach t
tu rm  nachw eisbar, aus dem  M itte lalter eine B urg ( Utelen- 
burch 1210), die im  Besitz der Freiherren  von R egens
berg gewesen sein soll und 1268 durch  die Z ürcher zer
s tö rt w urde. Bis ins 19. Jah rh . bestand  au f dem  U to 
eine H ochw acht. Im  Som m er 1799, zwischen den beiden 
Schlachten von Zürich, w urde die K uppe durch  die 
T ruppen Massénas gehalten. Als belieb ter A usflugsort 
der Z ürcher bekam  der Berg 1839 seinen ersten  Gasthof, 
1875 eine B ahn (1923 elektrifiziert). Das G rand H otel 
w urde 1874-1875 e rb au t, gehört seit 1927 der S tad t 
Zürich und d ien t zum  A ufen thalt von W aldschulen. Der 
einzige bedeutende B ergsturz erfolgte 1783 gegen Sel
lenbüren  hin. U eber die B urgstellen, die sich au f dem  
Berg oder an  dessen H ängen befinden, vergl. die A rt. 
B a l d e r n , F r i e s e n b u r g , M a n e g g , S c h n a b e l b u r g  und  
S e l l e n b ü r e n . —  LL. — M A GZ Bde. I, X II , X V I, 
X X III .  —  Die Schweiz 1903, Nr. 11. — Globus, Bd. 82, 
Nr. 15. —  N Z Z  1920, Nr. 1820, 1918 ; 1924, Nr. 23. — 
ZW C hr. 1906, Nr. 20 ; 1910, Nr. 8 ; 1911, Nr. 24, 26 ; 
1914, Nr. 46. — JS A G  1913. —  Orell F üssli, W ander
bilder, Nr. 2 u. 339-340. —  J . Heierli : Arch. Karte. — 
Mem. Tig. —  Turicensia. — Züricher Kalender 1843, 
1874, 1876. —  A rt. A l b i s . [W. G.] *

U E Z W IL  (K t. A argau, Bez. B rem garten . S. GLS). 
Gem. und  D orf in der Kirchgem . Sarm enstorf. Uezwile 
1306. An der Strasse nach  Sarm enstorf fanden  sich 
röm ische U eberreste. Von einer Burg zu U. is t n ich ts 
bek an n t, obschon der O rt offenbar einen O rtsadel 
besass, der n u r m it einem  R itte r  A r n o l d  von U. 
(Jah rze itbuch  B rem garten) b ek an n t ist. In  habsburgi- 
scher Zeit gehörte U. zum  A m t Villm ergen, nach  der 
E roberung des A argaus 1415 zum  A m t Sarm enstorf 
der L andvogtei F re iam t. E ine zur K irche von Sarm ens
to rf  gehörende Kapelle Mariæ G eburt w urde 1776 neu 
gebaut. — A rg. 26, p. 98. —  W. Merz : Burgen und  
Wehrbauten I I , p. 529. [H. Tr.]

U F  D E R  E G G E N  (lat. DE CRISTA). Fam ilie von 
M ünster (W allis). Drei B rüder w aren D om herren von 
S itten  : —  E g i d ,  1496-1497, t  1507 ; J o h a n n e s ,  1476- 
f  1501 ; und J o h a n n e s  der Jüngere, 1460-ca. 1532. 
Dom herr 1487-1498, als einer der U rheber des A ufstau-
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des gegen K ard in a l S chiner 1519 exkom m uniziert. — 
B W G  V I, p .  62 . . .  [D. I. ]

U F  D E R  F L Ü E .  Siehe SUPERSAXO.
U F F I K O N  (K t. L uzern, A m t W illisau. S. GLS).

Gem. und  Pfarrdorf. W appen : 2 
weisse St. Jakobsm uscheln  über golde
ner F ibel in  Grün. In  der P farrei 
(Buchs) u n d  N achbarschaft fand  m an  
Spuren röm ischer Siedelungen und 
eine B ronzenadel in einem  Torfm oor 
( Gfr. 50 u. 71). Uffinchova 893 ; 
Hufjinchon 1173 ; Uffenken  1262. Das 
C horherrenstift M ünster besass 1173 
zu U. gewisse G üter und  R echte. Am 
18. XI. 1323 v erkaufte  U lrich T ru tt-  

m ann  in A arau  an  Ju n k e r D iethelm  von W olhusen die 
Vogtei m it G ütern. 1337 kam en K irche, H of und Vogtei 
durch  W alter von G rünenberg  an  U lrich von B üttikon .
H. von G rünenberg  erw arb  die B esitzung wieder im 
Ja h re  1406 ; 1416 kam  sie an P e te r  O ttem an n  von 
Zofmgen, u n d  du rch  dessen Sohn H ans U lrich kam  U. 
am  2. m . 1450 m it allen R echten  an  L uzern  und  w urde 
der G rafschaft W illisau angegliedert. D er erste P farrer 
erschein t 1275. G eburts- u n d  E hereg ister seit 1608, 
S terbereg. se it 16 .9 . —  Schweiz. Kirchenzeitung  1834. — 
K S B  1904, p. 131. —  K as. Pfyffer : Gesch. I. —  Gfr. 
Reg. —  A. Ph. Segesser : Rechtsgesch. I , p. 674. —  
.1. B ölsterli : Gesch. der P farrei... (in Gfr. 28, p. 338). — 
W. Merz : Urkunden von Zofingen. [P. X .  W.]

U F F L E G E R  ( A u f f l e g e r ) .  Aus N ü rnberg  s ta m 
m ende Fam ilie, die sich E nde des
16. Ja h rh . in F re ibu rg  niederliess. Sie 
stieg d o rt ins P a tr iz ia t  em por und  
erlosch in  der 2. H älfte  des 19. Ja h rh . 
Aus ih r stam m en viele W elt- und  
K lostergeistliche, M agistraten  und  Of
fiziere in französischen D iensten. W ap
pen : in  B lau ein w achsender gekrön ter 
w ilder M ann, m it g rünem  L aub ge
g ü rte t, in der R ech ten  einen goldenen 
H asen h a lten d , m it der L inken eine 

goldene K eule schulternd . —  1. G e o r g , von N ürnberg, 
A potheker, wurde am  30. iv . 1591 ins freiburgische 
B ürgerrech t, 1598 ins P a tr iz ia t aufgenom m en ; t  April 
1632. —  2. H a n s , Sohn v. Nr. 1,1601-1654, A potheker, 
L andvog t von Illens 1639- 1644, V enner des P la tz - 
V iertels 1653-1654. —  3. H a n s  U l r i c h , Sohn von Nr. 2,
1639-1701, Dr. m ed., V enner des P la tz -V ie r te ls  1683- 
1686, A rzt des B ürgerspita ls. —  4. A n n a  E l i s a b e t h , 
T ochter von Nr. 3, * 1652, t  nach  1711, D om inikanerin 
in E stav ay er, Subpriorin  1704. —  5. L u d i v i n e , T ochter 
von Nr. 3, Æ btissin  von Fille-D ieu von 1707-t 24. XI. 
1717. — 6. J e a n  A n t o i n e , Sohn von Nr. 3, 1663-1729, 
M eister der Grossen B ruderschaft 1690-1695, L an d 
vogt von Bulle 1700-1707, des Kl. R a ts  1710-1729, 
B ürgerm eister 1719-1723. —  7. F r a n ç o i s  P i e r r e , Sohn 
von Nr. 3, 1675-1723, V enner des N eu stad tv ierte ls 
1708-1711, des R ats der Sechzig 1714-1723. — 8. F r a n 
ç o i s  P i e r r e  R om ain , Sohn von Nr. 6,  1693-1753, Je su it 
1711, 8 Ja h re  lang  E rzieher der K inder des K urfü rsten  
K arl A lbert von B ayern  in  M ünchen, französischer 
H ofprediger, schenkte 1753 seine reiche B üchersam m 
lung der B ibliothek des Kollegium s St. Michael in F re i
burg. —  9. G e o r g e s  P i e r r e  M a u r i c e , Sohn von Nr. 6,  
1697-1778, C horherr von St. N ikolaus 1722, G rosskan
to r  1734, A rchidiakon und  F iska lp rom oto r der Diözese 
L ausanne, nah m  bei der H eiligsprechung des P. Cani- 
sius das A ugenzeugenverhör vor. —  10. J o s e p h  N i c o 
l a s , Sohn von Nr. 6, 1700-1781, L andvog t von M endri- 
sio 1726-1727, im  Sensebez. 1732-1735, von A lta ians 
1737-1742, R ek to r des Spitals 1750-1754, des Kl. R a ts  
1754-1781, Seckeim eister 1775-1780. — 11. J e a n  A n 
t o i n e , Sohn von Nr. 10, * 8. IV. 1726, 1 1777 in  F ra n k 
reich, Offizier in französischen D iensten, m ach te  den 
italienischen Feldzug 1744-1748 m it, ebenso den 7 jähri- 
gen K rieg, wurde bei R ossbach 1757 gefangen. St. L u d 
w igsritte r 1762, O b erstlieu tenan t 1770, O berst 1774. —
12. F r a n ç o i s  P i e r r e , Sohn von Nr. 10, * 1731 in D om 
didier, f  3. XI. 1807 in F reiburg , Offizier in  französischen 
D iensten, H au p tm an n  bei R ossbach 1757, d o rt gefan

gen, zeichnete sich im  Gefecht von W arburg  aus, wo er 
schwer v e rle tz t w urde. St. L u d w igsritte r 1762, k eh rte  
1766 nach  F re ibu rg  zurück  und  w ar Z eughausd irek tor 
1769-1782, L an d v o g t von Bulle 1782-1787, V enner des 
A uviertels 1787-1790, V erw alter des K irchengutes von 
S t. N ikolaus 1792-1797, H eim licher 1795-1798. — 13. 
J e a n  F r a n ç o i s , Sohn von Nr. 12, 1769-1845, des Gr. 
R a ts  1789-1798 und  1814-1831, U n te rstaa tsk o m m issär 
1791-1798, S taa tsa rch iv a r 1800-181.4, O beram tm ann  
von F re ibu rg  1814-1815, des K leinen R ats 1815-1831 ; 
G eschichtsforscher, verfasste  : Histoire du rétablissement 
du gouvernement aristocratique (hgg. von G. Castella
1922) ; H istoire du bouleversement opéré à Fribourg en 
décembre 1830 ( in Étrennes fribourgeoises 1890) ; E ssai 
historique et ecclésiastique sur Fribourg  (1830, Ms. im 
S taa tsa rch iv  F reiburg). —  14. N i c o l a s , gen. Colin, 
Sohn von Nr. 12, 1774-1852, des Gr. R a ts  1795-1798 
und 1814-1828, Offizier in französischen D iensten  1809, 
nahm  am  russischen Feldzug teil, w urde von den Russen 
bei Po lo tsk  gefangen genom m en u n d  blieb 2 Ja h re  in 
Archangel in G efangenschaft. — 15. J o s e p h , Sohn von 
Nr. 12, 1775-1842, D irek to r des B ürgerspita ls 1808- 
1811, G em einderat von F re ibu rg  1812-1831, G rossrat 
1814-1831, H eim licher 1819-1822, h in terliess eine be
träch tlich e  B iblio thek. M itgründer der B iblio thek der 
ökonom ischen G esellschaft 1832 ; V erfasser eines Re
cueil de vers sur les événements de 1816 et 1817 (1819 hgg.h 
—  16. L o u is , Sohn von Nr. 13, * 22. iv . 1800 in F re i
burg , f  3. IV. 1872 in C ourtaney, L e tz te r der Fam ilie, 
G rossrat 1827-1831, erb te  1824 das G ut und L andhaus 
C ourtanay , die alte  R esidenz der Bischöfe D uding, das 
er 1872 seinem  Neffen, dem  S taatssch re iber Louis Bourg- 
k n ech t, schenkte . —  L L . — L L H .  —  F uchs-R aem y : 
Chron. frib. — A S H F  I I I ,  p. 361 ; IV , p. 20, 221 ; 
V III , p. 336. —  A. Dellion : Diet. IV , p. 539 ; V I, p. 344. 
350, 425, 557 ; V II, p. 271 ; V II I ,  p. 372. —  E. F . v. Mü
linen : Helvetia sacra. — D erselbe : Prodromus. —  Le 
N arrateur frib. f 842, N rn. 88 und 92. —  H . de Schalter : 
Souv. d 'un  officier frib. 1798-1848. —  Étr. frib. 1890 
und  1922. Alf. R aem y : Livre d’or. —  F  G X X V II , 
p. 146. —• A. W eitzel : Répertoire (in A S H F  X). —
A. D aubigney : Le monastère d’Estavayer. — G. B rasey : 
Le chapitre de St. Nicolas. —  H. de Vevey : Les anciens 
ex-libris frib ., p. 144. —  J . N iquille : Quelques lettres 
d’un off. frib. au service de France  (in A F  1929). —  F r. 
B rü lh a rt : Étude hist, sur la litt. frib. — G. C orpataux  : 
Les D uding, chevaliers de M alte (in A F  1918). —  S taa ts- 
arch. " F re ibu rg  (Chron. Blanc ; Rec. généal. von A m 
m an ; D aguet : Généalogies ; Sam m lg. G rem aud und 
N iquille : handschriftl. A ufzeichnungen). [G. Cx.] 

U F H U S E N  (K t. L uzern, A m t W illisau. S. GLS).
Gem. u n d  K irchdorf. W appen : in  Sil
ber eine schw arze, zw eitürm ige Burg. 
E ine adelige Fam ilie dieses Nam ens 
w ar in  der 1. H älfte  des 13. Ja h rh . in 
dieser Gegend b eg ü te rt und  erscheint 
u n te r  den W o h ltä te rn  des K losters 
St. U rban . Zwischen 1280 und  1467 
besassen die R itte r  und  E delknech te  
von B ü ttik o n  die obere u n d  niedere 
B urg ob der L ochm ühle, K irchensatz, 
Vogtei, Twing und B ann. Anlässlich 

der G üterte ilung  von 1338 fiel die B esitzung den B rü 
dern H a rtm a n n  und  M athias zu. Diesen Fam ilien  v e r
b lieben die R echte  bis 1409 ; dam als erw arb Ju n k e r  
H ans den ha lben  Teil der B urg u n d  R echte. Der letz te  
B esitzer, R itte r  H ans T hüring  von B ü ttikon , verlegte 
seinen W ohnsitz  nach  Biel und verk au fte  seine R echte 
1467 an  H ans K urz  zu U fhusen, nachdem  er am  2. v. 
1448 die Tw ingrechte m it den B auern  berein ig t h a tte . 
In  den B urgru inen  fand  sich ca. 1587 ein S tück von 
einem  grossen G eschütz (R. C ysat : Collect., p. 4). Die 
B urg beherrsch te  m it den T ürm en von Schw ertschw ändi 
und Rufsw il die (bis ins 19. Ja h rh . vielbegangene) 
S trasse von H uttw il-U fhusen  nach  W illisau. Die 
Tw inggerechtigkeit ging an  K laus Meier, 1516 an 
den R a t zu L uzern , 1529 an Schultheiss H ans W irtz 
zu W illisau, 1543 an dessen Schwiegersohn Leodegar 
W eidhas, K le in ra t zu L uzern, 1550 endgültig  an Luzern 
über. N eubau der K irche 1780. Twingrodel 1547, 1559 ;
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Tw ingrecht 1650 ; A lm osenordnung der Twinge Ufhusen 
und H ilferdingen 1696. G eburtsreg ister seit 1642, Ebe- 
und S terbereg. seit 1646. —  Gfr. Beg., bes. Bd. 61. — 
A. Ph. Segesser : Rechtsgesch. I, p. 651. — .loh. Bürli : i

Insel Ufnau anfangs  des 19. Jahrh .  Nach einer Zeichnung.

Stammbaum.-Chronik. —  W . Merz : Die Herren von B ütti
kon (in GH S  I I I ) .  [P. X. w .]

U F N A U  oder U F E N A U  (K t. Schwyz. S. GLS). 
Insel im  Zürichsee. K eltische, röm ische und  alam anni - 
sehe Besiedelung is t du rch  F unde  bezeugt. U rk. er
scheint die Insel erstm als 741 und  744 in St. Galler U r
kunden als H upinau ia . Sie gehörte dem  Stifte  Säckin- 
gen, bis O tto  I. sie durch T ausch erw arb und  am  23. I. 
965 dem  S tifte  E insiedeln schenkte, in dessen Besitz 
sie noch h eu te  is t, nachdem  sie zur Zeit der H elvetik  
(1798-1803) in än d ern  H änden  gewesen w ar. In  der
1. H älfte  des 10. Ja h rh . leb te  h ier A delrich, Sohn 
B urkhards I. von Schw aben, als E insiedler, zu dem  sich 
um 950 seine M utter, die H erzogin Reginlinde (f 958) 
gesellte. Diese b au te  die (heute noch stehende) St. M ar
tinskapelle  u n d  legte den G rund zur St. Peters- und 
Paulskirche. A delrich, der in das K loster E insiedeln 
e in tra t, w irk te  h ier bis zu seinem  Tode (973) als L eu t
priester. E r w urde in der Folge als Heiliger v e reh rt ; 
sein Grab befindet sich heu te  noch in der K irche. Die 
beiden K irchen  erfuhren  im  12., die grössere Kirche 
auch w ieder im  17. Ja h rh .,  bauliche V eränderungen. 
Die P farrei U. um fasste  weite Gebiete au f beiden Ufern 
des Sees. 1308 löste sich F reienbach  los, sp ä ter Hom- 
brechtikon. N ur H ü rd en  (durch einen eigenen Steg 
m it der Insel verbunden) blieb bei dieser K irche, die 
1362 dem  S tift E insiedeln inkorporie rt w orden war, 
bis ins 17. Ja h rh . Im  A ugust 1523 suchte beim  da
m aligen P fa rre r H ans K larer, der als N a tu ra rz t be
k an n t w ar, U lrich von H u tten  H eilung, s ta rb  aber d o rt 
und fand auf dem F riedhof seine le tz te  R u h estä tte . 
In  den V illm ergerkriegen w urde die Insel von den 
Zürchern, zur F ranzosenzeit von den Franzosen ge
plündert. — Vergl. F. K eller : Gesch. der Insel U. und  
Lützelau (1843). —  P. O. R ingholz : Gesch. der Insel U. 
— R. Henggeier : Die Insel U. —  L. B irchler : K unst
denkmäler I, p. 311. •— M. Ochsner : Der V erkauf der 
Insel U. (in M H V S  X X V III) . —  A. L argiadèr in 
Festgabe f. P aul Schweizer. [R-r.]

U G O  DE M A R C H IO , von Sobrio, 1292-1328 ge
n an n t, M itglied des R ats der L eventina , stand  1292- 
1293 m it M archiellus de M archo von Sobrio an  der 
Spitze der L eute  der L eventina , die fü r Guido Orelli, 
P odestà u n d  R ek to r von Elenio, P a rte i ergriffen h a tte n , 
als le tz te rer ins T al eingefallen war. Gegen 1300 war 
Ugo S ta tth a lte r  des K apite ls von M ailand fü r die Le
ventina. — K. Meyer : Blenio u. Leventina. [C. T.] 

U H L  ( U l l ). A us  Schaffhausen stam m ende, 1570 in 
Basel eingebürgerte Fam ilie, aus der einige P farrherren  
hervorgegangen sind, u. a. —  E m a n u e l , 1695-1743,

1717 ins P red ig tam t aufgenom m en, Schweiz. G eschichts
forscher und  Besitzer einer ansehnlichen H elvetica- 
B ibliothek, die nach  seinem  Tode von G otti. E m an. 
H aller angekauft w urde und dann an die B erner S ta d t

b ib lio thek kam . —  L L . —  LL I1 . —  v. 
M ülinen : Prodromus. [C. Ro.]

U M L A N D , L u d w i g , deu tscher D ich
te r  und L ite ra tu rfo rscher, in T ü b in 
gen, 26. iv. 1787 - 13. XI. 1862, h a t die 
Schweiz oft besuch t : 1806, 1820 (H och
zeitsreise), 1823 (Besuch der B iblio thek 
in St. Gallen), bereiste  1832 die In n e r
schweiz, weilte 1841 in St. Gallen und 
Frauenfeld  (Besuch bei M örikofer), be
suchte 1847 Zürich in der Zeit des Son
derbundes, durchreiste  1856 das Gebiet 
am  V ierw aldstä ttersee, das er noch 1859 
wie Bern aufsuchte. Mit seinen Reisen 
v erband  er die D urchforschung der Bi
b lio theken in Schaff hausen, St. Gallen, 
Zürich, Bern u. a. auf der Suche nach  
a lten  Volksliedern. —  Vergl. A D B . —  
iVZZ 1912, Nr. 1594 u. 1600; 1916, Nr. 
1709 u. 1715. —  St. Galler Tagblall 1912, 
Nr. 268. —  Luzerner Tagblatt 1866, 
Nr. 57. [E. D.]

U H L E R . Fam ilie  von SchifTleuten in 
U ttw il (T hurgau), die seit 1600 Salz u. 
K orn über den Bodensee fü h rte .— K o n 
r a d , Volks- und Jugendschrifts te lle r,

* 3. x il. 1851 in U t t 
wil, Sekundarlehrer in  
D ussnang, R om anshorn,
K reuzlingen und  Dozwil 
bis 1903, schrieb u. a. die 
E rzählungen : Morgenröte 
(1898) ; Die Sägemühlen 
(1908) ; Das steinerne 
K reuz (1909) ; Die beiden 
Freunde  (1911), ferner die 
Festschrift zur thurg. Zen
tenarfeier 1898 und  Le
bensbilder aus der deut
schen Literaturgeschichte 
(1905) und  redig ierte  1912 
bis zu seinem Tode (25.
iv. 1919 in Dozwil) die 
Schweiz. Schülerzeitung.
Seine T öchter —  M a r i e  
Frei - Uhler, in Höngg,
* 1881, und  —  A l i c e , Konrad Uhler.
* 1882, L ehrerin  in Zü- Nach einer Photographie , 
rieh, sind ebenfalls lite 
rarisch  tä tig . ■—■ S L  1919, p. 150. —  [Lb is i .] — J e a n  
U lrich, * 7. II. 1875 in Genf, B ürger von Genf 1920, 
G em einderat von Genf seit 
1926, P räsiden t dieser Be
hörde 1927-1928 u. 1930- 
1931, G rossrat 1916-1919 
und seit 1922. —  J  G, 11.
VI. 1 9 3 1 .  [ H .  G.]

UH LIVI A N N . Fam ilien 
der K te. Basel, B ern und 
Zürich. Der Nam e ist gl.
U rsprungs wie U llm ann 
(s. d.).

A. K a n t o n  B a s e l .  Aus 
Andelfingen (Z ü rich ) 
stam m ende Fam ilie, die 
sich 1833 in  Basel ein
bürgerte . — W i l h e l m ,
1839-1904, F a b rik a n t che
m ischer P ro d u k te , P rä si
dent des Basler B ürgerra
tes 1896-1904. [C. Ro.]

B. K a n t o n  B e r n .  Johann  Uhlmann.
B auernfam ilie von Jegen- Nach einer Photographie, 
storf, die d o rt schon im
15. Ja h rh . angesessen w ar.—  J o h a n n , 20. i. 1820 -11 . 
x il. 1882, A rz t in  M ünchenbuchsee von 1847 an, her-
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vorragender B o tan iker und  Entom ologe, besonders 
ab er A ltertum sforscher, u n te rn a h m  erfolgreiche A us
grabungen  in der U m gebung von M ünchenbuchsee 
und  au f der E ngehalb insel bei B ern, en tdeck te  (z. T. 
m it A. Jah n ) die P fah lb au ten  von Moosseedorf, wo 
er m it der U n tersuchung  u n d  Sam m lung der F u n d 
stücke  seine eigentliche L ebensaufgabe fand , legte 
grosse Sam m lungen an, die n ach  seinem  Tode an  das 
bern. H isto rische M useum  kam en (ein Teil des N ach
lasses an  die S tad tb ib lio th ek ). E h ren b ü rg er von Bern 
1882. — K S A  13, p. 77. —  A S  G 4, p. 100. —  M itt. 
der nalurf. Ges. Bern  1924, p. 130 (m it Bibliogr.). — 
A rt. M o o s b ü h l  u n d  M o o s s e e d o r f . [ h . Tr .]

C. K a n to n  Z ü ric h . I. Fam ilie  der Gem. F euertha len , 
die seit 1630 d o rt bezeugt ist u n d  von U hw iesen herkam , 
wo der N am e erstm als 1569 erscheint. —  [J .  F ri ck .] —  
J o h a n n  K a s p a r , 1767 - 1. v i i . 1827, G rossrat 1798, 
M itglied der K om m ission zur E in te ilung  des K t. Zü
rich  in D istrik te , K om m issar des Generals Schauen
burg  bei der E x ek u tio n  der W a ld s tä tte . —  A S H B .
—  C. H ilty  : Helvetilc. [P . K l æ u i .]

I I .  Fam ilie  der S ta d t Zürich, 1867 e ingebürgert m it
J o s e p h ,  A potheker, von B arten ste in  (W ürt.). Dessen 
E nkel — O t t o ,  * 20. v m . 1891, K om ponist u n d  Mu
sik d irek to r in Zürich, G esanglehrer an  der K an to n s
schule W in te rth u r 1921-1927. Verz. seiner K om posi
tionen bei E. R efard t : M usikerlexikon. [H. H e s s . ]  

U H R .  A lte Fam ilie  der Gem. M enzingen (Zug) und  
der S ta d t Zug ( t ) ,  wo H a n s  schon 1435 B ürger ist und 
R u d o l f ,  von /E g eri, 1437 das B ürgerrech t erneuert. 
Viele U. von M enzingen t ra te n  in den geistlichen S tand , 
andere  in frem de D ienste. Von da stam m en  auch  die 
b ek an n tes ten  V ertre te r : —  1. A m b r o s ,  31. m . 1708 -
8. XII. 1775, R a tsh err  u n d  G otteshausam m ann  (1756- 
1764), zweimal A m m ann von S ta d t und  A m t Zug (1752- 
1754, 1762-1763). In den W irren  von 1764 (Gfr. 14) 
h ielt er zu A m m ann K asp ar L u th iger u n d  m usste  sich 
m it diesem  von der politischen T ätig k eit zurückziehen.
—  Gfr. 14. — [W. J. M e y e r . ]  — 2. F r a n z ,  von M enzingen, 
30. vi. 1816 -  6. I I .  1863, t r a t  1834 ins S tift E insiedeln. 
Lehrer an der S tiftschule, A rch ivar und  B iblio thekar, 
kan to n a ler Schulinspektor, sp ä ter S ta tth a lte r  des S tif
tes, verfasste  eine m eiste rhafte  U eb ertragung  von R a 
ti eggs h ist. G edicht Capello, Heremitarum, hgg. von Leo 
W irth  als E in  Vorspiel der Morgartenschlacht 1909. — 
Gfr. 10 u. 46. —  [F. S.] —  3. J o h a n n e s ,  27. ii. 1824 - 
17. I I .  1865, Ju r is t, R egierungsrat 1850-1857, S tä n d era t 
1852-1853. —  Vergl. L L . —  L L H . —  Gfr. 23, p. 341. —
E. Zum bach : Die zug. A m m änner  (in Gfr. 80, Nr. 113).
— D erselbe im Zuger Kalender 1930. p. 28.[W .J.M e y e r . ]  

U H R E N  I N D U S T R I E .  In  der Entw icklungsgesch.
der Schweiz. R äderuhrm achere i heben sich v ier ITaupt- 
perioden deu tlich  ab. Die erste g eh t von den A nfängen 
um  1365 bis zur R eform ation  (1530) ; die zweite von 
der R eform ation  bis zur E in führung  der P endeluhr 
(um  1670) und  der A ufhebung des E d ik ts  von N antes 
(1685) ; die d ritte  von diesem  Z eitp u n k te  bis zur fran 
zösischen R evolu tion  (1789) ; die v ierte  von da an  bis 
zum  A usbruch des W eltkrieges 1914.

Erste Periode (1365-1530). Die R äderuhrm acherei 
als T urm uhrm acherei is t au f Schweizerboden um  1365 
en ts tan d en . Sie kam  sozusagen gleichzeitig in  A uf
nahm e in Basel und  Zürich, Genf, L ausanne und  N euen
burg , sodann in B ern (um  1380), F reiburg , L uzern, St. 
Gallon, So lo thurn  und  Zug (zwischen 1380 u n d  1400). 
Mit dem  beginnenden 15. Ja h rh . k am  sie auch  in  den 
K le in s täd ten  au f (Biel 1401, A arau  1406, P ru n tru t  1406, 
Y verdon 1407). W ährend  dieser Zeit is t die Zahl der 
öffentlichen U hren  (T urm uhren) eine sehr beschränkte. 
E inzig die S täd te  (auf den R a th äu se rn , K irch tü rm en  
oder H au p tto ren ) haben  welche. A uf den D örfern sind 
sie un b ek an n t. E inzelne R ä te  (R a tsstu b en ), geist
liche W ürden träger, K löster, E delleu te  u n d  Z u n ft
häuser besitzen  bereits Z im m eruhren. Die ersten  U h r
m acher u n d  U h rrich te r gehörten  dem  S tande  der 
s täd tischen  W erkm eister, Schlosser und  W affen
schm iede an. D a ru n te r sind auch  G eschütz- u. Glocken- 
giesser. N ach der O rdnung  der übrigen H andw erke 
m ussten  auch  die U hrm acher das F eu errech t erw erben, 
das sich vom  V ater au f den Sohn vererb te. E inzelne

U hrm achergesch lech ter hab en  darum  jah rzeh n te lan g  
dieselbe B ehausung an derselben Gasse inne. U rsp rüng
lich w urden  die T u rm uhren  m eist an  O rt u n d  Stelle 
u n te r  der A ufsicht der B ehörden geb au t, die auch  das 
M aterial dazu ganz oder teilweise lieferten. Die T u rm 
uhrm acherei (G rossuhrm acherei) w ar anfänglich  ein 
W anderhandw erk .

Zweite Periode ( 1530-1685). Das A ufkom m en der 
öffentlichen R äd eru h ren  h a tte  die E in fü h ru n g  der m o
dernen S tundenrechnung  (halbe U hr : zweim al 12 S tu n 
den ; ganze U hr : 24Stundenzählung) zur Folge. Die 
R eform ation  b rach te  in p ro tes tan tisch en  L anden  die 
völlige Abschaffung der kanonischen H oren, was die 
E in führung  der öffentlichen R äd eru h ren  auch  au f den 
D örfern notw endig  m achte. Die R enaissance w irk te  
überdies in  der T echnik und  der künstlerischen  Auffas
sung der U hren  um w älzend. Die gotische T u rm u h r und 
ebenso die gotische W and- u n d  S tan d u h r w urde m ehr 
und  m eh r ve rd rän g t. Die T aschenuhr k am  auf. Genf ist 
in der Schweiz die ä lte ste  G eburts- und  P fleg estä tte  der 
T aschenuhrm acherei. Sie w urde in den Ja h ren  1550- 
1600 durch  G laubensflüchtlinge aus F rankreich , F la n 
dern , L o thringen  und  Ita lien  h ieher verp flanzt und  
n ich t durch  den G rossuhrm acher Charles Cusin aus 
B urgund. Die ersten  T asch enuhrenkünstle r w aren 
M echaniker u n d  G oldschm iede zugleich. Infolge der 
strengen  S itten m an d a te  der R efo rm ation  und  der 
A bschaffung der k irchlichen G oldschm iedekunst h a tte n  
die Genfer Goldschm iede ihre A rbeits- und  A bsatz
m öglichkeiten  verloren. Sie w endeten  sich darum  der 
U hrm ach erk u n st zu. B ereits im  Ja h re  1601 verein ig ten  
sich die U h ren k u n sth an d w erk er Genfs zu einer freien 
Z unft. Die U hrm acher w aren von A nfang an  W erk
sta tth a n d w erk e r oder H eim arbeiter. Schon um s J a h r  
1600 Hessen sich einige U hrm acher au f der Genfer L an d 
schaft nieder. B ald d a rau f siedelten sich einzelne 
T eilarbe ite r (besonders R ohw erkverfertiger) im  Pays 
de Gex u n d  im  F aucigny  an. U hrenfertigsteller (finis
seurs) ve rsu ch ten  alsbald , sich an d erw ärts selbständig  
zu m achen, besonders in den w aad tländ ischen  S täd ten  
am  Genfersee. 1656 erschein t der erste Genfer U h r
m acher in N eu en stad t am  Bielersee, das in der Folge zu 
einer b lühenden  P fla n zs tä tte  der U hrm acherei w urde ; 
seit den 1660er Ja h re n  beschäftigen die zünftischen 
M eister Basels vielfach  Genfer T aschenuhrenkünstle r. 
W ir treffen  von da an solche auch  in der S tad t N euen
burg  u. anderw ärts an. B ereits vor der A ufhebung des 
E d ik ts  von N antes (1685) halfen  die H ugeno tten , u n 
te r  denen zahlreiche U hrm acher w aren , die P fla n zs tä t
ten  der U hrm acherei ausserhalb  Genfs verstä rk en , 
nam en tlich  in der W aad t, im  N euenburgischen und  in 
Basel. Seit der 2. H älfte  des 16. Ja h rh . h a tte n  die 
Genfer A bsatzgelegenheiten  besonders in F rankreich  
und der L evante  (K onstan tinopel, wo Genfer U h r
m acher nachw eisbar seit 1592 niedergelassen waren, in 
Sm yrna, A lexandrien), auch in E ngland , H olland usw. 
Bis um  die M itte des 18. Ja h rh . ü b te  Genf ein w ahres 
technisches u n d  kom m erzielles Monopol aus. Die zweite 
Periode kennzeichnet sich dem nach als eine Zeit der 
extensiven E ntw ick lung  der U hrm acherei. M eister, die 
sich der W and-, S tand- und  T aschenuhrm acherei w id
m en, sind von da an  in  den m eisten  Schw eizerstädten  
zahlreicher als die T urm uhrm acher. In  der 2. H älfte  des
17. Ja h rh . vollzieht sich die Scheidung zwischen den 
G rossuhrm achern , die m eist zugleich Schlosser oder 
W affenschm iede sind, und  den K leinuhrm achern , die 
sich der G oldschm iedekunst m ehr und  m ehr nähern . 
Selbst au f der bernischen, w aadtländ ischen  und zü r
cherischen L an dschaft treffen w ir U hrm acher an. D ank 
der E in führung  der P endeluhr und  des durch die 
H ugeno tten  v e rb re ite ten  Bedürfnisses nach  K om fort, 
k am  der G ebrauch von Z im m eruhren und  selbst von 
Taschenuhren  im  B ürgertum  in A ufnahm e. Die Ta- 
sc.henuhrm acherei wurde nach  Basel, Bern, N euenburg, 
Zürich usw . verp flanzt. In  den N euenburger Bergen 
(La Chaux de Fonds, Le Locle, L a  Sagne, Les P on ts, 
Les B renets, L a B révine), wo die E in fü h ru n g  der 
G rossuhrm acherei in der H aup tsache  au f die W affen
schm iedekunst und  Schlosserei zu rückzuführen  ist, 
w urde zunächst die V erfertigung von Z im m eruhren
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(Pendülcn) gepflegt, in deren Gefolge die T aschen
u hrm acherkunst in A ufnahm e kam . Das le tz te  V iertel 
des 17. Ja h rh . is t sozusagen a llen tha lben  du rch  eine 
starke  V erbreitung  der U hrm acherei (W and-, S tand- 
und Taschenuhrm acherei) gekennzeichnet. In  den 
S täd ten  s tan d  sie im  Zeichen zünftischer Verfassung 
und engen H andw erksgeistes, w ährend  sie au f dem  
Lande nach freier E n tw ick lung  streb te .

Dritte Periode (1685-1789). Das M erkm al dieser P erio 
de ist die extensive u. in tensive  E ntw ick lung  der S tand-, 
W and- u n d  T aschenuhrm acherei zugleich. U hrm acher
zünfte en ts teh en  selbst in  den S täd ten  der W aad t (seit 
1723), wo das Gewerbe auch in vielen D örfern verbrei
te t  ist. U m  1740 fü h rte  die U hrm acherei die völlige 
w irtschaftliche U m w älzung des Jo u x ta is  herbei, ebenso 
der Gegend u m  Sie. Croix und  am  Fusse des w a ad t
ländischen Ju ra . D er J u ra  w urde ü b e rh au p t m ehr und 
m ehr zum  M itte lp u n k t der U hrm acherei. U n te r dem 
Einflüsse der S tand-, W and- u n d  T aschenuhrm acherei 
war jedoch die w irtschaftliche und  soziale U m w älzung 
im  N euenburgischen am  um fassendsten . N eben dem 
Val de T ravers w an d ten  sich auch  das Val de Ruz, 
das W einland u n d  selbst die S ta d t N euenburg  dem 
neuen Erw erbszw eige zu. B ereits vor dem  Ja h re  1700 
w urde er von den N euenburger B ergen aus ins St. 
Im m ertal v e rp flan zt, wo sich zu den N euenburger und 
einheim ischen U hrm achern  bald  Genfer u n d  Neuen- 
s tad te r  gesellten ; ferner ins M ünstertal und  nach  Biel ; 
endlich um  1750 nach  den F reibergen  und  selbst nach 
dem ben ach b arten  D elsbergertal u n d  dem  Eisgau. Das 
damalige F ü rs tb is tu m , besonders aber das St. Im m ertal, 
wurde nahezu zwei Ja h rh u n d e rte  lang zur w irtsch aftli
chen Provinz der N euenburger Berge und  in dem  Masse, 
als das Jo u x ta i sowie Ste. Croix sich von G enf los
lösten, ü b te  h ier n am en tlich  das T ravers ta l  einen gros- 
sen w irtschaftlichen  E influss aus. Die A rbeitste ilung  
nach A rbeitgeber-B erufsarten  (technische A rb e its te i
lung) u n d  nach  A rbeiter-B erufsarten  (handw erkliche 
A rbeitsteilung) w urde im m er grösser. Die gesam te 
U hrm acherei s tan d  u n te r  der H errsch aft des sog. 
V erlegertum s (établisseurs), die U hrenhänd ler und  P ro 
duktionsle iter zugleich w aren. Man begann die U h r
m acherei m aschinell zu betre iben. Am V orabend der 
französischen R evolu tion  h a tte n  die N euenburger b e 
reits einen V orsprung vor Genf, dessen b lühendes und 
glänzendes U hrengew erbe durch zünftische und  p o liti
sche K äm pfe zugunsten  N euenburgs s ta rk  geschw ächt 
worden war. Mit dem  A ufkom m en der m aschinellen Ar
beit, besonders seit den 1770er Jah ren , w ird die V or
h errschaft der N euenburger noch um fassender.

Vierte Periode (1789-1914). W ährend  dieser Periode 
haben sich im  Schweiz. U hrengew erbe die tiefgehendsten  
technischen und w irtschaftlichen  U m w älzungen voll
zogen. Die französische R evolu tion  und  die napoleoni- 
sche A era b rach ten  den gew altigen technischen, k ü n s t
lerischen und  gew erblichen Aufschw ung des 18. Ja h rh . 
zum  S tillstand . Die Genfer L uxusindustrie  u n d  die 
N euenburger S tand- u n d  W anduhrm acherei h a tte n  u n 
te r  diesen Z uständen  ganz besonders zu leiden. Die 
vornehm e K u n d sch aft war zusam m engeschrum pft. Die 
U hrm acherei m usste  von da an  b estreb t sein, die Be
dürfnisse neuer V olksschichten zu wecken u n d  zu be
friedigen. Sie w urde darum  m echanisiert. Die F ab rik  
löste m ehr und  m ehr die Heim - oder Fam ilienw erk
s ta t t  ab. Neue N orm ungen u n d  Typisierungen kam en 
auf. Die A usw echselbarkeit der B estand teile  u n d  die 
Serienfabrikation  w aren das Ziel. Die U hren v erfe rti
gung in den F ab rik en  h a tte  die V erdrängung des 
V erlegertum s zur Folge, ebenso die E n ts teh u n g  gew erb
licher M itte lpunkte  als S tan d o rte  der U hren industrie . 
Diese Bewegung förderte  das A ufkom m en neuer S tan d 
orte, so nam en tlich  in Biel, im  B erner Ju ra , im  Solo
thurn ischen , in  M urten, B aselland und  Schaffhausen. 
Die zünf tische U hrm acherei verschw and gänzlich. Der 
U hrenhandel wurde au f neuen G rundlagen aufgebaut. 
Im  A uslande eroberte sich die U h ren industrie  einen 
M arkt um  den ändern . Am V orabend des W eltkrieges 
(1914) w ar sie ein b lühender Erwerbszw eig, dessen 
technische und  kom m erzielle V orherrschaft u n b estr itten  
war. Die U hrm acherei bildete zu allen Zeiten die
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w ichtigste In d u strie  der W estschweiz u n d  ist es noch 
heute.

Bibliographie. A ntony  Babel : Histoire corporative 
de l ’horlogerie et de l’orfèvrerie à Genève. —  Alfred 
Chapuis : Histoire de la pendulerie neuchâteloise. — 
Charles Perregaux u. F . L. P e rro t : Les. Jaquet-Droz 
et Leschot. —• M. Fa lle t : Le travail à domicile dans l’hor
logerie suisse. — Derselbe : Gesch. der Uhrmacherkunst 
in  Basel, 1370-1874. —  Derselbe : Gesch. der Z e it
messung und Uhrmacherkunst in  der Schweiz (in V orbe
re itung). — II. T ürler in B T  1908 .  [Marius F a l l e t .]  

U H W I E S E N  (K t. Zürich, Bez. Andelfingen, Gem. 
Laufen-Uhwiesen. S. GLS). Dorf, früher Zivilgem einde, 
in der Kirchgem . Laufen, bis 1927  selbständige Schul
gemeinde. Uowisan 1290 .  W appen  : in B lau ein silbernes 
R ebm esser m it goldenem  Griff, ü b erh ö h t von einem  
silbernen T atzenkreuz (Zürcher Gemeindewappen-Kar
ten, Nr. 25).  Röm ische E inzelfunde. W ährend  U. 12 9 0  
erstm als u rk . e rw ähn t w ird, erscheint der dazu  gehö
rende W eiler Mörlen ( M orineswilare)  schon in einer 
U rkunde von 858 .  Das D om stift K onstanz, sowie das 
K loster Allerheiligen zu Schaffhausen h a tte n  h ier au s
gedehnten  G rundbesitz. Die Vogtei ü b er das D orf 
bildete einen B estand te il der H errschaft L aufen. U. 
w ar Sitz des V ogteigerichtes. Die hohen G erichte ge
hö rten  verm utlich  zur G rafschaft K iburg . Öffnung u n 
bek an n ten  D atum s. E ine F ilialkapelle der K irche L au 
fen erschein t urk . erstm als 1491 ; die Filiale b e steh t 
heu te  noch. Schulhausbau 1921 .  Bevölkerung : 1836 ,  
649 Einw . ; 1920 ,  544 ; 1930 ,  583  (Gem. L aufen-U hw ie
sen : 1930 ,  777 ) .  P farreg iste r seit 1652 .

Als Uhwieseramt w urde die G erich tsherrschaft (Vog
tei) L aufen  bezeichnet, welche ausser dem  Dorfe Ü. 
und  dem  Schlosse L aufen noch die D örfer F lurlingen  
u n d  Langw iesen um fasste. L au t einem  V ertrag  von 
1461 te ilten  sich die S ta d t Zürich und  das B istum  
K onstanz in die niedere G erich tsbarkeit. Zu U. befand  
sich auch  die L andschreiberei. Die gerichtlichen F u n k 
tionen  w urden von Seiten Zürichs nach  dem  E rw erb  
der H errschaft Laufen (1544) durch  den O bervogt auf 
L aufen, von Seiten des B istum s K onstanz du rch  dessen 
A m tm ann , der regelm ässig einem  Schaffhauser B ürger- 
geschlechte angehörte, ausgeübt. Die G erich tsherr
schaft fiel 1798 der helvetischen R evolu tion  zum  Opfer ; 
Versuche des Bischofs, seine R echte  w iederherzustellen, 
w urden von der helvetischen In terim sreg ierung  in Z ü
rich  1799 abgew ehrt. —  UZ. —• J . J . P esta lu tz  : S ta tu
ten, p. 141. —  E. S täu b er : Schloss u. Herrschaft Laufen  
(in Nbl. d. Stadtbibi. W interthur  1923). —  A. L argiadbr 
in Festgabe f. P aul Schweizer. —• Z T  1925, p. 243. — 
A rt. L a u f e n .  [ H i l d e b r a n d t .]

U I T I K O N  (K t. u. Bez. Zürich. S. GLS). P fa rrd o rf 
am  U etliberg. Funde von M auerresten , 
B acksteinen und  M ünzen aus der R ö 
m erzeit. A lam annische Ansiedelung. 
Uitinkon  1270 ; Uotinkon 1284 ; Ue- 
tinchon  1296 ; U itinkon  1296. W appen: 
in R o t ein goldener Schrägbalken, 
belegt m it einem schreitenden  ro ten  
Löwen. Als ehem aliger Besitz des 
H auses H absburg  gehörte  die H err
schaft U. zur G rafschaft B aden. Der 
O rt s tan d  ursp r. u n te r  der G erichts

b a rk e it habsburg ischer L ehensherren, sp ä te r  zü rcheri
scher G eschlechter (1365 Jak o b  G lenter, 1493 Felix  
Schwend, 1541 K onrad  Escher) ; 1610 ging sie an  L an d 
am m ann K onrad  Z urlauben von Zug, 1614 an  H ans 
P e ter S teiner über, dessen N achkom m en 1650 das 
« Schloss », den heu te  zu einer E rz ieh u n g san s ta lt u m 
gew andelten  L andsitz , erbau ten . Zur Zeit der H elvetik  
war die Gem. dem  D istrik t M ettm en ste tten , w ährend der 
M ediation dem  Bez. Zürich zugeteilt. U rsprünglich  
nach A lts te tten  kirchgenössig, e rh ie lt U. 1525/1526 ein 
eigenes G otteshaus, blieb indessen Filiale von A lt
s te tten . 1827 kam en die K o lla tu r, die 200 Ja h re  lang  der 
Fam ilie S teiner gehörte, u. der S tiftungsfonds an  den 
S ta a t Zürich. Seit 1873 ist U. selbständige K irchge
m einde. Bevölkerung  (m it R inglikon u. N euhaus) : E nde 
des 18. Ja h rh . 260 E inw . ; u m  1830, 400 ; 1920, 358 ; 
1930, 539. Tauf- und  E hereg ister seit 1627, T o tenre-
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g ister se it 1626. —  Vergl. UZ. —  J . H eierli : Archäol. 
Karte. ■— E. Egli : A ctensam m lung, Nr. 440 u. 1038.
—  Aug. Schw yzer : E ntw icklung  der Kirchgem. Uitikon  
(im Protokoll der Kirchensynode des K ts. Zürich  1917).
—  ZW C hr. 1905, p. 188 ; 1906, p. 202 u. 257. —  N Z Z  
1925, Nr. 58 ; 1926, Nr. 367 u. 539. [P. M eintel.]

U L D R Y .  F am ilien  der Ixte. F re ibu rg , N euenburg 
u n d  W aad t.

A. K a n t o n  F r e i b u r g .  In  17 Gem einden eingebür
ge rte  Fam ilien . E ine davon erschein t seit 1403 in Les 
G lanes ; eine andere  1534 in Gum efens, eine w eitere 
1563 in Le C liätelard. E inige kom m en im  16. u n d  17. 
J a h rb . in der a lten  L andschaft vor. E inbürgerung  in 
F re ib u rg  1656. W appen : in  Silber ein b lauer L inks
sch rägbalken , belegt m it 4 silbernen R ingen, begle ite t 
von 2 schw arzen, au frech t stehenden  Pfeilen und  4 
b lauen  Schindeln. ■— N i c o l a s ,  * gegen 1833, f  1916 in 
F re ib u rg , N o ta r u n d  A dvokat, O berrich ter 1907. — 
S ta a tsa rch iv  F re ibu rg . [Ræmy.]

B. K a n t o n  N e u e n b u r g ,  f  B ürgerfam ilie von N euen
burg . —  P i e r r e  oder P e r r e n e t ,  K astlan  des T ravers
tales w ährend 19 Jah ren , ebenso E innehm er der T al
sch aft u n d  von Les V errières, 1429 und  1435 erw ähn t.
—  J e a n , M aire von Les V errières 1468. —  G u i l l a u m e , 
Maire von  R ochefort 1561, B ürgerm eister von N euen
burg  1572. —  S taa tsa rch iv  N euenburg . [L. M.]

C. K a n t o n  W a a d t .  E ine Fam ilie  U ld ry  is t seit 
1703 in  S aubraz  (W aadt) eingebürgert. [M. R.]

UL  IM A N N .  E in  f  Geschlecht der S ta d t Zug, wo 
Q u i r i n ,  der K ürschner, 1529 B ürger w urde (f  1540). 
Aus dem  G eschlechte sind  m ehrere  als O bervögte in 
Cham  u n d  S te inhausen  g en ann t. H a n s  b au te  1560 
die St. B eat - K apelle au f seinem  H of « Tscliuoppis » 
bei Zug ; diese w urde 1877 abgetragen , an  deren Stelle 
s te h t h eu te  ein K reuz ; zwei G lasgem älde aus den Chor
fenstern  sind im  h ist. M useum  in Zug. —  Vergl. L L . — 
Gfr. 23, p. 341 u. 40, p. 67. [W. .7. Meyer.]

U L I N G E R  ( U e l i n g e r ,  U h l i n g e r ) .  1768 f  Zürcher 
B ürgergeschlecht. W appen  : in  R o t ein goldenes H au s
zeichen, b ese ite t links oben u n d  rech ts u n te n  von je 
einem  goldenen S tern . E inw ohner von Zürich  nam ens 
« von  G elingen » kom m en schon 1357 vor. D er Nam e 
geh t wohl au f das D orf D ehlingen (Baden) zurück. —
1. H a n s , A m tm an n  von R ü ti, 1585 u. 1606, als Z u n ft
m eiste r zu Z im m erleuten  im  N a ta lra t  1592-1606, O berst
zu n ftm eis te r u n d  S ta tth a lte r  1602, t  zu R ü ti 1612. —
2. H a n s  H e i n r i c h , 1 6 1 1 - 1 6 7 6 ,  E nkel von N r. 1,  als 
Z u n ftm e is te r im B a p tis ta lra t  1 6 4 9 - 1 6 5 6  u n d  von  166 5  
an , O bervogt v o n  H öngg 1 6 4 9  und  16 6 9 ,  A m tm ann  
von R ü ti 1656 .  —  3. H a n s  J a k o b , 1 6 4 3 -1 7 1 1 ,  Sohn 
von Nr. 2,  O bervogt von Steinegg 16 8 2 ,  L andvog t zu 
Sax 1 7 0 3 ,  m usste  als solcher 1 7 0 5  zu rü ck tre ten . —
4.  J o h a n n  K a s p a r , 1 7 0 3  - 17.  v ii. 1768 ,  ultim us, Maler 
u n d  K upferstecher, m alte  und  rad ie rte  Schweizer L an d 
sch aften  u n d  A nsichten . —  Zürcher Steuerbücher. — 
LL. — L L IJ .  —  F. I-Iegi in A N S  19 0 6 ,  p. 112.  —  H ans 
K reis : Die Freiherrschaft Sax-Forstegg  (in Z T  1923 ,  
p. 11) .  —  M onatliche Nachrichten  1768 .  — S K L .  —
F. O. Pesta lozzi : Zürich. B ilder aus f ü n f  Jahrh. [C. B.]

U L L M A N N .  Fam ilien  der K te . Appenzell, St. 
G allen u. T hurgau . Der N am e is t abgele ite t von ahd. 
Uodalman (876 in R om anshorn) =  E delm ann.

A. K a n t o n  A p p e n z e l l .  U l l m a n n ,  U l m a n n .  A lter 
besonders in I. R h. v e rb re ite te r  Fam iliennam e, der seit 
1502 u rk . nachw eisbar ist. — 1. J a k o b ,  von Appenzell, 
f  1610, L a n d e ss ta tth a lte r  1600-1606, T agsatzungsbote  
1600-1603. —  2. P a u l u s ,  von Appenzell, 1613-1680, 
Dr. theol., P fa rre r in  A ppenzell 1635-1658, Hess 1656- 
1657 das W ildkirchlein  am  Fusse der E benalp  neu auf
bauen , ein B ruderhaus erstellen  u n d  schenkte zum  U n 
te rh a lt  desselben eine Alpweide, leb te  1658-1660 als 
E insied ler im  W ildkirchlein. —  3. A n n a ,  ein M ädchen 
von 10 Ja h ren , w urde am  2. VI. 1653 wegen angeblicher 
H exerei in T rogen m it dem  Schw erte h ingerich te t. — 
Vergl. Jo h . K asp. Zellweger : Gesch. d. app. Volkes.— 
A U .  —  A ppenz. M onatsblatt 1840. —  E m il Schiess : 
Die Hexenprozesse in  Appenzell. — K oller u. Signer : 
A ppenzell. Geschlechterbuch. [A. M.]

B . K a n t o n  S t .  G a l l e n .  Siehe S C H O R A N T  I I .
C. K a n t o n  T h u r g a u .  Fam ilie  von Eschenz, die dort

1680 zu erst e rw äh n t w ird. W appen  : in  B lau  ein sil
b e rn er M ann m it goldener H ellebarde. —  O s k a r ,  * 19. 
v. 1862, Dr. m ed., B esitzer der K u ra n s ta lt M am m ern 
seit 1889, P räsid en t der th u rg . freisinnigen P a rte i 1915- 
1920 und  seit 1927, K a n to n sra t seit 1908 (P räsiden t 
1912), N a tio n a lra t se it 1911. —  Vergl. Jahrbuch der eidg. 
Räte. [ L e i s i .]

U L M ,  von .  Patriz iergesch lech t der S ta d t K onstanz, 
das noch in  D eu tsch land  u n d  A m erika im  F re ih erren 
stan d e  b lü h t. In  der Schweiz besass es die H errschaften  
Teufen (Zürich) 1519-1599, G riessenberg 1529-1759, 
W ellenberg 1537 - 1669, H ü ttlin g en  1537-1674, L ieb

b u rg  im  17. Ja h rh . u n d  die N eu
b u rg  bei M am m ern. Die v. U lm  w a
ren  auch in  Z ürich verb ü rg ert, wo 
sie der K onstaffel angehörten . 1774 
erlosch die zürcherische Linie. W ap
pen : ge te ilt von R o t und  B lau, b e 
legt m it einem  fünfm al gebrochenen 
silbernen Q uerbalken. —  W ap p en 
buch  D. M eyer, 1605. —  1. H e i n r i c h ,  
t  um  1430, B ürgerm eister von K on
stanz zur Zeit des K onzils, B esitzer 

von N euburg  bei M am m ern 1420. Sein U renkel —
2. H a n s  J a k o b , to t  1528, e rh ie lt durch  seine G a ttin  
B a rb ara  Zum  T hor 1519 die H errsch aft Teufen m it 
R orbas und  F reienste in , sowie Berg am  Irchel. — 
Z T  1900, p. 232. —  D urch seine E nkelin  D o r o t h e a  
kam en die H errschaften  Teufen u n d  Berg 1600 an  die 
Meiss. — Z T  1886, p. 192.

L in ie  von Griessenberg (T hurgau). —  3. H e i n r i c h , 
B ruder von Nr. 2, f  1547, k au fte  1529 die H errschaft 
Griessenberg, wo er die R eform ation  e inführte. Sein 
Schwager A m brosius B larer, der R efo rm ato r von K on
stanz, fand  1548 Zuflucht bei ihm . — 4. H e i n r i c h . 
Sohn von  Nr. 3, 1537-1601, B ürger von Zürich 1577, 
L andvog t zu Stühlingen. —  5. M a r x , Sohn von Nr. 4, 
t  1653, k o n v e rtie rte  1607 u n d  fü h rte  in seiner H err
schaft G riessenberg den katho lischen  G lauben wieder 
ein, ebenso zu L iebburg  bei M ünsterlingen, das ihm  
seine F ra u  A nna B arb. R eichlin von Meldegg zuge
b ra ch t h a tte . Als ihm  Z ürich 1612 das B ürgerrecht 
k ü n d e te , w urde er B ürger zu L uzern. —  6. J a k o b  
W e r n e r , Sohn von Nr. 5, f  1665, fü rstlich-st. gallischer 
R a t  u n d  L andhofm eister, L an d esh au p tm an n  im  T h u r
gau. —  7. F r a n z  R a f f a e l , Sohn von Nr. 5, f  1647. 
fü rstlich -st. gali. R a t, L andhofm eister 1646. —  8. M a r x  
A n t o n , Sohn von Nr. 6, 1642-1704, gelangte durch  
E rb sch aft in  den B esitz von Schloss L angenrain  bei 
B odm an, wo seine N achkom m en in der Folge w ohnten, 
w urde m it seinem  B ruder, dem  D eu tschordensritte r 
Ch r i s t o p h  H e i n r i c h , 1696 in den R eichsfreiherren
stan d  erhoben m it dem  Titel und  W appen  von Griessen
berg. —  Genealog. T aschenbuch d. freiherrl. H äuser 
1853. —  9. F r a n z  W e r n e r  J o h a n n , Sohn von Nr. 8, 
fü rstlich-st. gallischer R a t und  O bervogt zu R osenberg. 
—  10. J o h a n n  F r a n z  J o s e f  I g n a z , Neffe von Nr. 9, 
verk au fte  1759 Griessenberg an  die S ta d t Luzern. Mit sei
nem  B ruder F ran z  T haddäus s ta rb  die Linie 1813 aus.

Lin ie  zu Wellenberg und H üttlingen  (T hurgau). —
11. G r e g o r , t  1576, B ruder von Nr. 2, zu R avensburg , 
erw arb 1537 von  seinem  Schwager Joach im  M ötteli von 
R appenste in  die H errschaften  W ellenberg und  H ü ttlin 
gen. — Z T  1885 u. 1886 (Selbstbiogr. v. Jo su a  Maler). — 
T B  47, p. 17. —  12. H a n s  Co n r a d , Sohn von Nr. 11, 
f  1592, besass nach  LL  die H errschaft W agenhausen, 
die er 1575 w ieder verkaufte . M arkgräflich-badischer 
L andvog t zu R öteln , B ürger zu Basel 1588. —  Z T  
1885, p. 144. —  W. Merz : Burgen des S isgaus  IV , 
p. 129. — 13. I-Ia n s  K a s p a r , 1585-1639, E nkel von 
Nr. 11, zu W ellenberg und  H ü ttlingen , B ürger von 
Zürich 1625. —  14. F r i e d r i c h  L u d w i g , 1668-1729, zu 
W eerswielen, zürcherischer O bervogt zu W ellenberg 
u n d  H ü ttlin g en  1720. Dessen Sohn F r i e d r i c h  L u d 
w i g , 1701-1774, w ar der L etz te  der schweizerischen 
Linie.

D er deu tschen  Linie, die vom  15.-19. Ja h rh . das 
Schloss M arbach am  U ntersee besass, gehören die fo l
genden P rio rinnen  von K a th arin en ta l an  : E l i s a b e t h . 
flüchtete 1529 als Schaffnerin m it den U rkunden  des
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Klosters nach Schaffhaus en ; P rio ria  in don 30er .Jahren 
des 16. Ja h rh . —  MARGARETHA, t  1583, P rio rin  in den 
tiOer Ja h ren  des 16. Ja h rh ., h in terliess Briefe und  Auf
zeichnungen ; u n te r  ih r w urden um fangreiche B auarbei
ten im K loster ausgeführt. — A n n a , Priorin  um  1571 ; 
R o s i n a , ebenso um  1628. —  T B  1929. —• Vergl. K. Kel- 
ler-Escher : P romptuar, Bd. V II (Z entralbibi. Zürich).
— E. v. der B ecke-K lüchtzner : Stam m tafeln des Adels 
des Grossherzogtums Baden. — LL. —  L L H .  — D ür
steier G.—  II. Zeller : Gesch. der Herrschaft Griessenberg.
— R. R ahn  : Architekturdenkm äler des Kts. Thurgau.
— B ürgerbuch (K opie S taatsa rch iv  Zürich).—  J . W älli : 
Schloss Wellenberg (in T B  47). —  K. K uhn  : Thurgo- 
via sacra. [ H .  H e s s . ]

U L M E R . Fam ilien  der K te . Schaffhausen u. Zürich.
A. K a n t o n  S c h a f f h a u s e n .  ULMER (früher VON ULM). 

A us W in te rth u r (?) zugew anderte, in 
der 2. H älfte  des 15. Ja h rh . a u fta u 
chende B ürgerfam ilie der S ta d t Schaff
hausen. W appen : in R o t über einem 
goldenen S tern  eine goldene gestürzte 
und gesichtete M ondsichel.—  Schaffh. 
W appenbücher von 1819 u. 1852. —
1. P e t e r , des R a ts  1472. —  2. Hs. 
U l r i c h , des R a ts , Z unftm eister u. 
Sondersiechenp (leger, t  16. x. 1549.—
H. 0 . H uber : Chronik. —  3. J o b .

K o n r a d ,  Sohn von Nr. 2, 31. m . 1519 - 7. v m . 1600, 
stud ierte  Theologie in Basel, S trassburg  (z. Z. Calvins)

und W ittenberg , von wo 
ihn G raf Philipp  von Rie- 
neck auf L uthers und  Me- 
lancht.hons E m pfehlung 
zur R eform ierung der K ir
che nach seiner S tad t Lohr 
berief. N ach 22 jähriger 
T ätig k eit daselbst folgte 
er 1566 endlich dem Rufe 
der V a te rs tad t, welcher er, 
nach  U eberw indung schar
fen W iderstandes 1569 
zum  A ntistes, 1570 zum 
D ekan erhoben, zum zwei
ten  R efo rm ato r wurde, 
indem  er ih r nam entlich  
eine feste kirchliche O rga
n isa tion  gab, der er aber 
auch  im Schulwesen (Scho- 
larch  von 1566 an) als R e
organisator grosse Dienste 
leistete . Ausser dem  m it 
einer L iedersam m lung (äl
testes Schaffh. Gesang

buch) u. Gebeten versehenen K atech ism us verfasste  er 
eine Reihe anderer Schriften u n d  U ebersetzungen, 
d a ru n te r zwei d ram atische B earbeitungen  (M aria  M ag
dalena ; Lazarus) ,  verschiedene H andbüchlein  fü r S tu 
dierende, in drei Sprachen die Evangelia D om inica
na, als um fangreichstes W erk den New Jesuwitspiegel, 
aber auch  eine Geodesia u n d  eine A bhandlung  über 
Sonnenuhren. C hronikalische A ufzeichnungen von ihm 
befinden sich in J. J . Spleiss’ Schaffhauser Chronik. 
E inen höchst w ertvollen B estand teil seines Nachlasses 
(U lm eriana) b ild e t die zu H u n d erten  zählende B rief
sam m lung aus der K orrespondenz m it grossen Geistli
chen, Professoren u n d  S tuden ten . — Vergl. L L . — 
-1DB 39. — Festschriften der Stadt u . des Kts. Schaffh. 
1901. — C. Mägis : Schaffit. Schriftsteller. — J . J . B ü r
ger : Chronik. —  Th. P esta lo zzi-K u tter : Kulturgesch. 
des K ts. Schaffh. I I .—  4. H s. U l r i c h , Sohn von Nr. 2 (?), 
Z unftm eister 1600, O bervogt zu B eringen 1607, f  6. iv. 
1629. —  5. J o h a n n e s ,  Sohn von Nr. 3, 31. x n .  1558 -
16. XI. 1625, R ek to r der L ateinschule 1591, P ro p st zu 
W agenhausen 1597, P fa rre r am  M ünster 1614, verfasste  
eine B iographie seines V aters. —  G. Mägis. —  6. K a s 
p a r ,  angebl. Sohn von Nr. 3, Maler, w ird s ta rk  ange- 
z weif eit. —  S K L .  — US. —- L L . —  Geneal. R egister 
der S tad t Schaffhausen. [ S t i e p e l . ]

B. K a n t o n  Z ü r i c h .  U l m e r ,  U l l m e r .  Fam ilien der 
S tad t und  des K ts. Zürich. I. 1846 t  Geschlecht der

S tad t Zürich, das eine A nzahl Geistliche und Gold
schm iede hervorb rach te  und sich im  17. Jah rh . nach 
H eitlingen  verzweigte. W appen : das W appen der F a 
milie von Ulm  (s. d.), bisweilen im  ro ten  und im 

blauen Feld je  ein goldener Stern. 
—  D ürsteier G. —  S tam m v ate r der 
Fam ilie is t J o h a n n e s  von Ulm (ab 
Ulmis) oder U lm er, 1530-1580, den 
die H erren  von Ulm au f W ellenberg 
ihren V etter nennen, wohl ein illegi
tim er, aber vom  Vater an erk an n te r 
Sprössling der Adelsfamilie. E rzieher 
des Herzogs H einrich  von Suffolk in 
E ngland, P farrer in Hirzel 1553, zu 
Müllheim (Thurg.) 1555, zu Egg 1558. 

Zwei seiner Söhne, H a n s  R u d o l f ,  1555-1609, P fa rrer zu 
Egg, und  H e i n r i c h ,  Goldschmied, b ü rgerten  sich 1587, 
resp. 1607 in Zürich ein. Als Goldschm iede zeichneten 
sich aus : H a n s ,  M eister 1606, und  H a n s  K a s p a r ,  1617- 
1691, Meister 1641.— Vergl. K. K eller-Escher : Promp- 
tuar. V II (Zentralbibi. Zürich). —  H ofm eisters T a
bellen (S tad tarch iv  Zürich). — Z T  1885, p. 145. — 
S K L .  — H. L ehm ann : Trinkgefässe zürch. Gold
schmiede (in Die hist. Museen der Schweiz, H eft 1). — 
K. W irz : Etat. [ H .  H e s s . ]

II. S tam m vater der U lm er in ITorgen u n d  Thalwil 
ist U l r i c h ,  in Morgen von 1573  an, wohl ein w eiterer 
Sohn des oben gen. P farrers Johannes in Hirzel. —  1. 
H a n s  R u d o l f ,  U ntervog t zu Morgen, U n te rs ta tth a lte r  
des Bez. Morgen 1804 ,  f  1806 .  —  [J .  F r i c k . ]  — 2.  E d u a r d  
(U llm er), E nkel von Nr. 1, 1. VI. 1813  - 28 .  v i i .  1886 ,  
Präsiden t des Bezirksgerichts Zürich 1 8 4 5 ,  P räsid en t 
des Obergerichts 1852 -1 8 6 8 ,  G rossrat von 1848  an, 
Dr. ju r. h. c. 1862 ,  fiel 1868 ,  n ich t ohne eigene Schuld, 
den In trigen  von Dr. F riedrich  Locher (Pam phle t : 
Othello, der Justizm oor von Venedig) und  der dam aligen 
V olksstim m ung zum  Opfer und  gab alle seine /E m ter 
auf ; eine Affäre, die die Œ ffentlichkeit s ta rk  be
schäftigte. Verfasser von A uch ein. Wort (1847) ; Z iv il
prozess nach Gesetzen und Praxis  (1861) ; Staatsrechtliche 
Praxis der schioeiz. Bundesbehörden  (1 8 6 2 -1 8 6 4 ) ,  Droit 
publique suisse (1 864) ; Kommentar zum  privatrechtli
chen Gesetzbuch des K ts. Zürich  (18 7 0  m it Supplem ent 
von 1878).  —  N Z Z  1886 ,  Nr. 22 4 -2 2 6 .  — E. G agliardi : 
Alfred Escher. —- Conrad E scher : Chronik der ehemali
gen Gem. Enge, p. 70. [H. H e s s . ]

ULIVI IZ (franz. O r m e y )  (K t. F reiburg , Seebez. 
S. G L S ). Gem. und  D orf in der K irchgem . Ferenbalm . 
Ormeis im 14. und  15. Ja h rh . W appen  : in B lau eine 
ro tb ed ach te  weisse Kapelle au f grünem  Boden. D er Ort 
besass bis M itte des 18. Ja h rh . eine Kapelle. Am 2 1 .  VI. 
1476 ,  am  V orabend der Schlacht bei M urten, sam m elten 
sich dort die E idgenossen. E ine Feuersb runst zerstö rte  
1591 fast das ganze Dorf. — E ngelhard  : Bez. M urten  II .
—  O rtsarchiv . [R. M.]

U L R I C H .  M ehrere Bischöfe von  Chur tru g en  diesen
Nam en. —  1. U l r i c h  I. am te te  ca. 1000-1024, u n te r
s tü tz te  bei der K önigsw ahl H einrichs II. dessen Gegen
k an d id a ten , Herzog H erm ann von Schwaben, söhnte 
sich dann m it H einrich aus, der ihm  G üter im  Breisgau 
schenkte, nah m  an den Synoden zu F ra n k fu rt 1007, zu 
R avenna, R om  und Mainz teil, f  23. VIII. 1024. —
2. U l r i c h  I I .,  aus der Fam ilie  von T arasp  (s. d.) —
3. U l r i c h  I I I . ,  aus der Fam ilie von Tegerfelden (s. d.).
— 4. U l r i c h  IV ., aus dem  Geschlecht der Grafen von 
K iburg  (s. d.). —  5. U l r i c h  V., aus dem  H aus der Ribi 
von L enzburg (s. d.). — 6. U l r i c h  V I., aus der Fam ilie 
von M ont (s. d.). — 7. U l r i c h  V II., aus der Fam ilie 
von Federspiel (s. d.) —  Jak . Georg M ayer : Gesch. des 
B istum s Chur. [L. J .]

U L R I C H .  Æ b te  von St. Gallen, teils m it unb ek an n 
tem  Fam iliennam en. — 1. U l r i c h  I., A bt von Ende 
984 - 27. I . 990, erbau te  u. schm ückte die Kapelle des 
hl. Grabes, in deren G ruft er zu E hren  Bischof Ulrichs 
von A ugsburg einen A ltar (vor dessen 993 erfolgten 
K anonisation) e rrich te te  ; vollendete auch das goldene 
A ntependium  des G allusaltares.— 2. U l r i c h  II. wurde 
als P ro p st nach  der R esignation N o rtp e rts 1072 zum 
A bte erw ählt, f  9. XII. 1076. A uf seinen Befehl erfolgte 
die zweite B earbeitung  der Vita s. Wiboradæ  durch

Johann Konrad  Ulmer. 
Nach einem Kupferstich 
(Museum zu Allerheiligen, 

SchafThausen).
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H epidan . —  M V G  X V II , p. 12, 41. —  S K L  l i t ,  p. 346.
— R. H en g g e le r  : Professbuch, p . 90, 94. — 3. U l 
r ic h  I I I .  S. A r t. E p p e n s t e in . —  4. U l r ic h  IV . S. A rt. 
T e g e r f e l d . —• 5. U l r ic h  V. S. A r t. V e r in g e n , v o n .
—  6. U l r ic h  VI. S. A rt. S a x  v o n . —  7. U l r ic h  V II. 
S. A rt. G ü t t in g e n , v o n . —  8. U l r ic h  V III . S. A rt. 
R c e s c i i .  [ j .  m.]

U L R I C H .  Aus dem  V ornam en en ts tan d en e r F am i
liennam e der K te . B ern, L uzern, Schwyz u. Zürich.

A. K a n t o n  B e r n ,  f  regim entsfähige Fam ilie  der 
S ta d t B ern. Seit dem  16. Ja h rh . in  der S ta d t ansässig, 
gelangte sie jedoch  erst M itte  des 18. Ja h rh . in den 
Grossen R a t. M ehrere Geistliche. W appen : in R o t auf 
grünem  D reiberg ein silbernes K reuz, ü b e rh ö h t von 
einem  goldenen liegenden H albm ond. —  1. N ik la u s ,
1640-1708, P fa rrer zu Leissigen 1665, zu A arberg  1675, 
D ekan der K lasse B üren 1705. —  2. Sa m u e l , 1721- 
1789, E nkel des V orgen., 1721-1789, K astlan  zu W im - 
m is 1769, in Zweisim m en 1781-1786. —  3. J o n . F r ie d 
r ic h , 1720-1781, cand. theol. 1743, v e rrie t 1749 den 
B urgerlärm , e rh ie lt 50 000 P fund  B elohnung. P fa rrer 
von Bigi en 1750, K irchberg  bei B urgdorf 1757, Signau 
1763.— Die Fam ilie  erlosch 1837 m it dem gew. O ber
zollverw alter S ig . R u d o l f , der CG 1795. — Vergl. LL.
— L L H . —  Gr. —• v. W erd t : S tam m tafeln  (Ms. der 
S tad tb ib i. Bern). —  B urgerbuch. — C. F . L. Lohner : 
Kirchen. — Tillier V, p . 189. —■ A rtikel H e n z iv e r - 
SCHWŒRUNG. [B. S c h m i d . ]

B. K a n t o n  L u z e r n .  M ehrere S tad tbürgerfam ilien  
von L uzern  vom  14.-bis anfangs des 18. Ja h rh ., sowie 
von Sem pach. —  1. H e i n r i c h ,  von Sem pach, P fa rrer 
in N euenkirch , Sem pach 1365-1384, Schwyz u n d  Ruswil 
1389-1391, V erfasser des S ch lach tberich ts von Sem pach.
— Vaterland  1930, Nr. 157. —  J . B ölsterli : H eim at
kunde von Sempach. —  2. F r id l i , L a n d v o g t zu  W eggis, 
1609, H absburg  1619, K riens 1613, t  2- IX. 1635. —
3. Ch r is t ia n , W erkm eiste r der S ta d t Luzern 1628. —
4. B a l t h a s a r , S tubenm eister zu Safran  1653-1655 und 
1662-1663, S tifte r des Zunftsiegels und  der hl. K reu z ta 
fel, F ü h re r der H in tersassen  im B urgerhandel 1653, 
s täd tisch er W erkm eister 1665-1671. —  Gfr. Reg. —  
P . X . W eber : Hie Luzerner Bau- und  Werkmeister. — 
A H S  1927, p. 173. —  J S G  X X . — 5. J o h a n n  M ic h e l , 
Sohn von Nr. 3, W erkm eister 1683-1686. —  Aug. am 
R hyn  : Der F ritsch ikop f der Z u n ft  zu Safran. —  A H S  
1927. [P. X. W.]

C. K a n t o n  S c h w y z . I. A lte L and leu te  im  S teiner
u n d  Neu v iertel und  Oberallm eindge- 
nossen. W appen : u rsp r. in  R o t ein 
weisser T urm  m it aufgesperrtem  Tor, 
je tz t  g ev ie rte t von R o t m it einem  
silbernen T urm  u n d  von B lau m it ei
nem  goldenen S tern  (U. im  S teiner
v iertel), oder in B lau eine goldene 
Lilie, ü b e rh ö h t en tw eder von einem 
silbernen K reuz oder von zwei golde
nen S ternen  (U. im  Neu viertel) (Va
rian ten ). 5 U. von Steinen f  in den

B urgunderkriegen, 10 in den M ailänderfeldzügen, m eh
rere in den V illm ergerkriegen und in den F ranzosenkrie
gen 1798-1799. —  1. H a n s ,  des R a ts  und  Siebner des 
S teinerviertels, Schiedsrichter zwischen E insiedeln und 
den H ofleuten  von Pfäffikon 1520. —  2. M a r t i n ,  L an
d e ss ta tth a lte r  1578-1580, dann  Siebner des S teinervier
tels bis 1608. —  3. J O S T ,  O berst in französischen D ien
sten , L andvog t zu Bollenz 1592, Siebner 1608, S ta t t 
h a lte r  1612, L an d am m an n  1614-1616, f  1621. —  4. 
H a n s ,  L andvog t in  den freien Æ m tern  1583. — 5. 
H ie r o n y m u s ,  L andvog t zu Bollenz 1584. —  6. H a n s  
L e o n h a r d ,  L andvog t im  G aster 1704. —  7. H a n s  
K a s p a r ,  L andvog t zu B ellinzona 1730. —  8. B e r n a r 
d in ,  L an d v o g t zu U znach 1776 und  le tz te r L andvog t 
im  G aster 1796-1798. Die Fam ilie  zäh lt noch m ehrere 
Siebner des S teiner- und  N euviertels, ausserdem  zwei 
L andschreiber, d a ru n te r —  9. D o m in ik  A n to n ,  L an d 
schreib er 1785-1798, t  1814, V erfasser von G edanken 
und  A phorism en (1790) und  von d ip lom atischen Auf
sätzen  w ährend der R evolutionszeit. —  B T  1927, 
p. 145. —  10. U l r i c h  B a l t h a s a r ,  aus dem  M uota- 
ta l, 1817-1876, L andschreiber 1843-1856, publizierte

1841 zwei B ändchen G edichte, 1843 ein B ändchen 
Vaterländische Blütenlese  (G edichte u n d  E rzählungen), 
verf. 1850 eine Gesch. des Bürgerkrieges in  der 
Schweiz ( Sonderbund ), sowie m ehrere B roschüren 
über politische und  K orpora tionsverhä ltn isse . R ed ak 
to r  der Luzernerzeitung  1841, dann  der Staatszei
tung der kathol. Schweiz bis 1846, des Wächter der 
Ostschweiz 1847, gab 1855-1856 den Schweizerischen 
Erzähler heraus. Das Geschlecht zäh lt ferner m ehrere 
W elt- und  K lostergeistliche, d a ru n te r —  11. M a r t i n , 
von A rth , 1784-1868, P fa rrer in B auen, K aplan  in Gol- 
dau , von 1848 an au f dem  Gubel, verf. eine Schrift über 
den B ergsturz  von Goldau (1836). —  Die U. von A rth  
be trieben  bis in die neuere Zeit eine b ek an n te  K och
herd- und  K assenschrankfabrik .

II . Dorf- und Berggenossen von K üssnach t. W appen  : 
u rspr. H ausm arke (V über einem  Balken), sp ä te r  in R o t 
über goldenem  D reiberg ein goldener S tern  und  eine 
silberne H ausm arke . —■ 1. W a l t e r , A m m ann zu K üss
n a ch t 1465. — 2. J o s e f , L andam m ann  des Bez. K üss
n ach t in 7 zw eijährigen Perioden 1809-1828. —  3. G o t t  
f r i f .d , ebenso 1852-1854 und 1856-1858. — 4. P e t e r , 
bei der H ohlen Gasse, w iederholt Bez. - A m m ann in 
den 1880er Jah ren . — D ettling  : Chronik. —  P fa rrb ü  
eher. — Gfr. Reg. —  A S  G I I ,  p. 198. — E. F. v. Mülinen 
Prodromus. —  Eigene genealog. und  herald . Sam m lun
gen. [M. S tyoer.]

D. K a n to n  Z ü ric h . D er N am e erscheint in S ta d t 
und  L an dschaft Z ürich vom  14. Ja h rh . an. —  I. Altes, 
w eit v erb re ite tes Geschlecht des S tam m heim erta les 
(Bez. Andelfingen), das seit M itte des 15. Ja h rh . u n te r  
diesem  N am en (auch Uorich) a u f tr i t t ,  haup tsäch lich  
in den Gem. U n terstam m heim  (vor 1460) u. W alta- 
lingen (vor 1492) verb ü rg e t! erschein t und  häufig  die 
dortigen  Gem einde- und H errsch aftsäm te r bekleidete. 
—  A. F a rn e r : Gesch. der Kirchgem. Stam m heim . —  1. 
K l a u s ,  in W altalingen , erw. als U n te rv o g t von 1520 an, 
t  zwischen 1531 u. 1537.—  A S  I, 4, ln .—  II. Bullinger : 
Bef.-Gesch. I, p. 191, 196, 201. — A. W aldburger : Der 
Bez. Andelfingen zur Beformationszeil (in Z T  1912). —
2. J a k o b ,  * in W altalingen  23. ix . 1856, f  in  Zürich
5. ix . 1906, R om anist, Dr. phil. 1879, P riva tdoz . 1880,
a. o. Professor 1884, o. Professor an  der U n iv ersitä t 
Zürich 1901, zugleich L ehrer am  k an to n a len  G ym na
sium  1887-1898, B ürger v. Zürich 1899, e rstreck te  seine 
Forschungen  über die m eisten  Spezialgebiete der ro 
m anischen Philologie, L inguistik  u n d  ä lte ren  L ite ra tu r , 
speziell auch au f die rä to rom an ischen  Idiom e, besorgte 
sehr zahlreiche A usgaben und  U ebersetzungen von L ite 
ra tu r te x te n  aus allen rom anischen Sprachgebieten, u. a. 
Rätoromanische Chrestomathie (2 Bde., 1882) ; Oberen- 
gadiner Lesestücke (1898); Italienische Bibliothek (2 Bde.. 
1889-1891) ; Robert von Blois (3 Bde.) ; Romanische 
Meistererzähler (2 Bde.). M itarbeiter der Zeitschrift 
f. roman. Philologie, vorübergehend  A u slandredak to r 
der N Z Z .  —  A. B a rth  in Romanische Forschungen  X X  
(Bibliogr.). —  N Z Z  1906, Nr. 329, 330. —  3. A l f r e d , 
* 18. v. 1869 in W altalingen , Neurologe, Dr. m ed., seit 
1898 C hefarzt, dann  m edizin. D irek to r der Schweiz. 
A n sta lt f. E pileptische, B ürger von Z ürich 1907. — 
Jah resber. der gen. A nsta lt.

I I .  R atsgesch lech t der S ta d t Z ürich (auch Uorich, 
Huldricus). S tam m v a te r ist — 1. Uli, Sohn von Nr. 1 
u n te r  I, Gerber, B ürger von Zürich 1528, des Gr. R ats 
1548, f  1552. Besonders s ta rk  v e rtre te n  sind folgende 
B eru fsarten  : Gerber, Goldschm iede, sowie Geistliche.

Professoren und  S taatsb eam te . W ap
pen  : gespalten  von R o t u n d  Gold m it 
drei S ternen  in gew echselten F arb en  
(alte V arian ten). —  Vergl. im  allg. 
S G B  IV. —  L L . —  L L H . —  A D B  39. 
— S K L  I I I  u. IV . —  W irz : Etat. — 
Nbl. W aisenhaus 1929. —  D ietrich  
Meyers W appenbuch  1605. — Ge
nealog. Mss. —  2. P e t e r , Sohn von 
Nr. 1, 1544-1611, R otgerber, als Z u n ft
m eister zur Gerwe 1588 erster Ver

tre te r  der Fam ilie  im  Kl. R a t, A m tm ann  zu K iisnach t 
1594. — 3. H a n s  T h o m a s , Sohn von Nr. 2, 1580-1657, 
A m tm ann  zu K iisnach t 1626. — 4. J a k o b ,  Sohn von
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Nr. 1, 1538-1605, P fa rre r zu Schw am endingen und  P ro 
visor der G rossm ünsterlateinschule 1563, Professor der 
Philosophie und  la t. Sprache am  Collegium publicum  
und C horherr am  G rossm ünster 1576. Seine v ier Söhne 
s tifte ten  die v ier H aup llin ien  a, b, c und d, w ovon c 
1765 im M annesstam m  erlosch.

Linie a) —  5. H a n s  G e o r g , Sohn von Nr. 4, 1566- 
1626, P fa rre r zu Thalw il 1592, D ekan des Seekapitels 
1625, verf. Theses theol. de potestate... Ecclesiæ (1585). —
6. J o h a n n e s , E nkel von Nr. 5, 1622-1682, Theologe 
und H ebraist, Feldpred iger der englischen P arlam en ts
armee 1648, Professor am  Colleg. H um an. 1653, Ludi- 
m oderator (R ektor) der F raum ünsterschu le  1655, P fa r
rer am  F rau m ü n ste r 1669, schlug 1677 die W ahl zum 
Antistes aus. H erausgeber zahlreicher hom iletischer 
Schriften. —- 7. H a n s  R u d o l f , Sohn von Nr. 6, 1651- 
1734, G erich tsherr zu F laach  1694, Z unftm eister zur 
Gerwe 1712, Seevogt und  O bervogt zu H orgen 1713, 
B auherr 1718, Besitzer von Schloss Schollenberg. —
8. H a n s  R u d o l f ,  E nkel von Nr. 7, 1707-1779, Schaff
hauser A m tm an n  1758. —  9. H e i n r i c h ,  B ruder von 
Nr. 8, 1709-1780, E isenherr zum  Schwarzen H orn, 
O bm ann am  A lm osenam t 1755. — 10. H a n s  H e i n r i c h ,  
Neffe von N r. 7, 1683-1757, L andvog t zu Sax 1736. 
— 11. J o h a n n e s ,  Sohn von Nr. 10, 1712-1784 L andvogt 
zu Sax 1745 K äm m erer des G rossm ünsterstifts 1762. — 
Der zürch. Samm ler 1784, p. 137. —- H. Kreis : Die 
Freiherrschaft Sax  (in Z T  1923). —  12. S i g m u n d ,  Sohn 
von Nr. 6, 1660-1725, O bervogt zu Steinegg 1694, eidg. 
R ep räsen tan t zu M ülhausen 1709, S ta d th a u p tm a n n  
1711. — S K L  III. —  13. H e i n r i c h ,  Sohn von Nr. 12, 
1693-1761, O bervogt zu P fyn  1726. —  14. J o h a n n e s ,  
Sohn von Nr. 12, 1695-1771, Offizier in ho lländ ., vene- 
tian ischen und  spanischen D iensten, O bervogt zu 
Steinegg 1750. —  15. S i g m u n d ,  Sohn von Nr. 12, 1701- 
1758, M ilitär im  holländ. R egt. W erdm üller-H irzel- 
Escher von 1721 an , O berst!!. 1751, O berstkom m andan t 
1755. —  16. Johann Kaspar, Sohn von Nr. 12,
9. I X .  1705 - 29. I I .  1768, Theologe m ildpietistischer 
R ich tung , P fa rre r zu H itikon  1730, D iakon bei P red i
gern 1742, P fa rre r  am  F ra u m ü n ste r  1745, Schulherr 
1749, belieb ter und  origineller Pred iger und  H erausge
ber hom ile tischer Schriften , w irk te  au f das kirchliche 
Leben und  R itualw esen Zürichs vielfach anregend u. 
erw eiternd, t r a t  u. a. fü r die aufkom m enden H errn h u te r 
Kreise ein, pubi, in drei A usgaben 1755-1756 eine grosse 
illustrierte  Auslegebibel, sowie 1768 u. 1770 die Sam m 
lung jüdischer Geschichten (Gesch. der Schweizer Juden) 
(N euausgabe Berlin 1920). Grosses A ufsehen und  Zen
surm assnahm en veru rsach te  in e rs te r Fassung seine 
Kurze A n le itung  und E rklärung   der Offenbarung

Johannis  (1762). H eraus
geber der Sam m lung Sa 
tura dissertationum  (1741).
—  A D B .— M onatl. Nach
richten  1768, p . 14. — 
Studienreise eines Zürcher 
Theologen (in Z T  1895).
—  G. R. Z im m erm ann : 
Die Zürcher Kirche, p. 
311. —• P. W ernie : Pro
testantismus I u. I I I .  — 
17. H a n s  R u d o l f ,  B ru
der von Nr. 6, 1629- 
1688, S tad tsch re iber 1669, 
L andvog t zu K yburg  
1676, Z unftm eister zur 
Gerwe 1684, O bervogt zu 
B ülach 1686, Q uartie r
h au p tm an n . — 18. [Inns 
Jakob, Sohn von Nr. 17,
14. I V .  1665 - 26. II. 1723, 
anfänglich Theologe, ging 
1688 zum  S taatsk an zle i
d ienst über. Z unftm eister

zur Gerwe u. O bervogt zu D übendorf 1700, ennetbirgi- 
scher G esandter 1702, S ta tth a lte r  1705, M itglied der 
Zürcher -bernischen G esandtschaft zur Schlichtung der 
Genfer U nruhen  1707, O berstiftspfleger 1708, O ber
vogt im  K elle ram t 1718, B ürgerm eister 1719, t r a t  von

1701 an im m er m ehr als einer der berufensten  S ta a ts 
m änner Zürichs au f dem  G ebiet der eidg. Bundes- und 
Landfriedensfragen hervor, nam entlich  in den Toggen- 
burger W irren von 1706 an , im  Zwölferkrieg und  im 
K onflik t m it dem  A bt von St. Gallen. Die G esta ltung  
der F riedensverträge von A arau  (1712) und  B aden 
(1718) h a t  er w esentlich beeinflusst. —  A S  I 6 u. 7. —  
G. E. v. H aller : Biblioth. V, p. 1692 ; V I, p. 1757, 1760.— 
A D B . —  Dubois-M elly : Chroniques, Pierre Fatio. — 
S S tG  I, 3 ; IV , 1. — M usa Gratulatoria... ad J . J . H ul- 
dricum  (1719). — 19. K a s p a r , Sohn von Nr. 5, 1594- 
1660, P fa rrer am  St. P e te r 1645, V erfasser des J u 
gendkatechism us Verkürlzter Underricht... (1640), auch 
Fragstücklin  genannt. — S. Hess : Gesch. d. Zürcher 
Katechismus. —  20. H a n s  J a k o b , Sohn von  Nr. 19, 
1633-1680, P o rträ tm ale r. —  S K L  I I I .  —  21. K a s p a r , 
Sohn von Nr. 20, 1666-1748, P o rträ tm a le r  (im S K L  
n ich t erw.). W erke von ihm  sind du rch  Stiche nach
weisbar. O bervogt zu N eunforn  1717. —  22. H a n s  
K a s p a r , U renkel von Nr. 19, 1703-1778, Z unftm eister 
zur Gerwe 1750, O bervogt zu D übendorf-Schw am endin- 
gen 1751, B auherr 1753. —  M onatl. Nachrichten 1778, 
p. 94.—• N Z Z ,  23. ix . 1924.— R ieder : Rebbau... in  ILöngg 
(in Z T  1931). — 23. H a n s  K a s p a r , Sohn von Nr. 22, 
1741-1817, ständiges M itglied des S tad tg e rich ts  1771, 
Z unftm eister zur Gerwe 1777, Seevogt und  O bervogt zu 
W ettsw il-B onste tten 1778, desgl. zu D übendorf 1785, 
le tz te r L andvog t zu K y
burg  1795-98 , G rossrat
1795-98 und 1803 ff., Ob
m ann  am  A lm osenam t 
1803-15, erw arb sich als 
P räsid en t der M usiksaa l
gesellschaft besondere 
V erdienste um  das Zür
cher Musikwesen. — Nbl. 
d. Musilcgesellschafl 1913.
— 24. Johann K aspar ,
Enkel von Nr. 23, 6. ix .
1796- 14. x. 1883, Ju r is t  
und Verleger, D ozent am  
Polit. In s t i tu t  1821, A m ts
rich ter 1823, O berrichter 
1831 - 37, R ed ak to r des 
ersten  Z ürcher S trafge
setzbuches v. 1835, Dr. 
iur. h. c. 1838, eidg.
Schiedsrichter zur Aus- Johann  Kaspar  Ulrich (Nr. 24). 
Scheidung des Basler Nach einer Photographie.
K am m ergu ts 1838-39, des
Gr. R a ts  1830-53 (P räsiden t 1839, 1841- 1842), E r
z iehungsrat 1839 (P räsiden t 1849), einer der frühe
sten Förderer der zürch. E isenbahnbestrebungen , Ver
w altungsratsm itg lied  der N ord- und N ordostbahn 
1846-77, w ährend der R egenerationszeit von 1831 an 
F ü h re r der liberalkonservativen  O pposition, betei
ligte sich tro tzd em  s ta rk  an  den speziellen R eform en des 
Ju s tiz - und  V erw altungsw esens, m achte  in der konser
va tiv en  Periode 1839-1845 einen grossen E influss in der 
R ich tung  au f eine s treng  verfassungsm ässige, die E x 
trem e verm eidende R egierungspolitik  geltend. E r lei
te te  von 1824 an  gleichzeitig die du rch  seinen V ater 
Jo h an n  Jak o b  1814 übernom m ene und  von dessen 
N achkom m en fo rtgeführte  B uchdruckerei u n d  V erlags
a n s ta lt « B erich thaus » (Fa. J . J . U lrich). —  Z ur E r in 
nerung... (1883). — W etts te in  : Die Regeneration des 
Kts. Zürich. —  W . Z im m erm ann : Gesch. des K ts. Zürich  
1839-1845 (in S S tG  V III , 3). —  Pfenninger : Das Slraf- 
recht der Schweiz, p. 242. —  A. v. Orelli : Rechtsschulen...
— Hundert Jahre Gesch. der Stadt Zürich  I. — 25. K a r l  
H e i n r i c h ,  1834-1899, Sohn von Nr. 24, P räsid en t der 
Schweiz. B uchdruckereibesitzer 1873 - 1887. Chef der 
B uchdr. B erich thaus. —  Schweiz. Buchdruckerzeitung  
1899, Nr. 31. — 26. F r i e d r i c h  J a k o b ,  Sohn v. Nr. 24, 
1842-1908, Chef der B uchdr. B erich thaus (T ag b la tt der 
S tad t Zürich). —  27. K a s p a r  K o n r a d ,  Sohn v. Nr. 24, 
1846-1899, A rch itek t, schuf u. a. m it A. M üller das 
erste Zürcher B örsengebäude (1876-1879). S ta d tra t 
1879-1892, B auherr 1881, G enieoberst 1894. — N Z Z  
1899, Nr. 95. —  28. Joh. Jakob,  B ruder von Nr. 24,

Hans Jakob Ulrich (Nr. 18). 
Nach einem Kupferstich von 

J.  Gf. Seiller.
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4. m . 1798 - 17. m . 1877, L andschafts-, M arine- und 
T ierm aler, von 1816 an  in Paris, seit 1828 auch in I t a 
lien, H olland  und  E ng land , erh ie lt 1835 im  Pariser Sa
lon die Goldene Medaille. Von 1837 an  bleibend in  Zü
rich , eröffnete er E nde der 1840er Ja h re  d o rt eine

K unstschule  u. w ar 1855- 
1874 Professor des L an d 
schaftszeichnens am  eidg 
P o ly tech n ik u m , schuf u. 
a. ein S tah lstichw erk  Die 
Schweiz in  Bildern  (1850 
ff.). Zahlreiche W erke in 
schw eizerischen u n d  au s
länd ischen  Museen. — 
N bl. d. Künstlergesellschaft 
1878. —  A D B . — S K L  
I I I  und  IV (m it L it.). — 
Die Schweiz 1923. —  29. 
H a n s  R u d o l f ,  Neffe von 
Nr. 22, 1736-1782, durch 
E rb g an g  von 1773 an  Ge
rich tsh err zu W etzikon. — 
30. J o h a n n e s ,  U renkel 
von Nr. 19, 1698-1763, 
O bervogt zu L aufen  1761, 
O bm ann d. grossen W eiss
gerberhandw erks. —  Nbl. 
der Stadtbibi. W interthur 

1923. —  31. H a n s  J a k o b ,  B ruder von Nr. 30,1700-1773, 
P fa rre r  zu B ietikon  1739, P fa rre r zu Affoltern a. A. 
1747, D ekan  des F re iam tk ap ite ls  1745. — M enati. Nach
richten 1773, p. 66. —  32. Johann K onrad, N ach

kom m e von Nr. 19, 7. x n . 
1761 - 7. i. 1828, Pädagoge 
u n d  Po litiker, zum  T au b 
stum m enleh rer ausgebil
det, w idm ete sich m it g ros
seur E rfolg dem  p riv a ten  
T aub stu m m en u n terrich t, 
bes. im K t. Zürich u. 1786- 
1796 in Genf (s taatl. Ver
d ienstm edaille  1795). Von 
der S taatsum w älzung  1798 
an als A nhänger des hel
ve t. U nitarism us eifrig po
litisch tä tig , w urde er 1799 
U n te rs ta tth a lte r  und  10.
II. 1800 - 2. IX. 1802 Regie
ru n g ss ta tth a lte r  des K ts. 
Zürich (m it U n te rb rach ), 
bem ühte  sich vergebens, 
durch  dringende Vorstel
lungen bei der Z en tra lre 
gierung die E x eku tion  ge
gen Z ürich durch  die hel

vetische Arm ee 1802 abzuw enden, schrieb darüber 
E inige aktenmässige Beyträge... (1802). M itglied der 
V erw altungskam m er und des S tad tg e rich ts  1803 (P rä 
siden t 1804), des Gr. R a ts  u n d  des O bergerichts 
1814, erw irk te 1826 als P räsid en t des B linden institu ts 
der H ülfsgesellschaft den Anschluss einer T au b s tu m 
m enab teilung  als A nfang der k an to n a len  öffentlichen 
T aubstum m enfürsorge. M itgründer der Z ürcher S par
kasse 1805 ; H erausgeber einiger pädagog. und po
litischer F lugschriften , des N bl. der Hülfsgesellschaft 
1810. — Schweizerische M onatschronik  1828, p. 25. — 
A S H R  I I ,  IV -X I. — P. R ütsche  : Der K t. Zürich 1798- 
1803. — O. H unziker : Gesch. der Schweiz. Volksschule I, 
p. 288, 290. —  Seine T och ter —  33. E l i s a b e t h  (Betsy),
1802-1856, v e rh e ira te t 1824 m it Ferd . Meyer (s. d.). 
w urde die M utter Conrad F erd in an d  Meyers (s. d.). — 
Schweiz. Frauenkalender 1915. —  34. H a n s  B e r n h a r d , 
B ruder von Nr. 19, A m tm ann am  (E tenbacb 1643.

L in ie  b). — 35. J o h a n n  J a k o b , Sohn von Nr. 4, 
1569-1638, einer der e influssreichsten Z ürcher Theolo
gen seiner Zeit, M agister a rt. in M arburg 1590, P rä 
zep tor der L ateinschule  1592, L eu tp rieste r am  Gross
m ün ster 1600, C horherr und  Professor der griechischen 
Sprache 1611, der Theologie 1625, Schulherr 1615, von 
1623 an  V erw alter des G rossm ünsterstifts, Gross- |

m ü n ste rk an to r 1598, H erausgeber zahlreicher theolog., 
philolog. u n d  konfessionell-polem ischer Schriften. — 
J .  A. H o ttin g er : Schola T igurina , p. 138. —  A D B . — 
Miscellanea T igurina  I I . —  E. R e fa rd t : M usikerlex. — 
36. H a n s  H e i n r i c .i i , Sohn von Nr. 35, 1596-1623, D ia
kon bei P red igern  1620, gelehrter P o ly g lo tt u n d  H eraus
geber philologischer Schriften. —  J . II. H o ttin g er : 
Schola T ig u rin a , p. 138. —  37. H a n s  F r i e d r i c h , Sohn 
von Nr. 35, 1598-1663, A m tm an n  zu Töss 1634, zum 
F rau m ü n ste r  1646, Z unftm eiste r zur Gerwe u n d  O ber
vogt zu H öngg 1662. —  38. H a n s  H e i n r i c h , U renkel 
von Nr. 37, 1695-1770, P fa rre r  zu L indau  1739, D ekan 
des K y burger K ap ite ls 1761. —  39. H a n s  K a s p a r , 
U renkel von Nr. 38, 1788-1846, S tad tb au m eis te r  1818, 
a rb e ite te  1821-1828 einen grossen P lan  der S ta d t Zürich 
aus. —  40. IIANS K a s p a r , Sohn von Nr. 39, 1821-1890, 
B aum eister und  A rch itek t, S tad tb au m eiste r 1846-1860.
— 41. IIANS J a k o b , Sohn von Nr. 35, 1602-1659, P fa r 
re r zu D ietikon 1626, zu K ü sn ach t 1633, D ekan des 
Seekapitels 1645, Feldpred iger der Z ürcher T ruppen  
in G raubünden  und  Veltlin 1624-1626. —  42. H a n s  
K o n r a d , Sohn von Nr. 35, 1610-1668, Archidialcon und 
Chorherr am  G rossm ünster 1665. —  43. H a n s  J a k o b , 
Sohn von Nr. 42, 1636-1709, P fa rre r bei P red igern  1681, 
Chorherr des G rossm ünsterstifts 1681.

Lin ie  c). — 44. R u d o l f , Sohn von Nr. 4, 1571-1622, 
A m tm ann  zu Töss 1610, R a tsh err  freier W ahl 1618. — 
Nbl. d. Stadtbibi. W interthur 1926. — 45. K a s p a r , 
Sohn von Nr. 44, 1600-1635, H au p tm an n  und  Stabsoffi
zier der zürch. S o ld truppen  F rankreichs in G raubünden  
und V eltlin  1624-1626, ebenso 1630 des R egim ents H. L. 
von E rlach  in  P iem ont, von 1633 an  O berst und  Chef 
der Z ürcher G renzschutz truppen . F ü r  die Z ürcher R e
gierung u n d  verschiedene H eerführer der an tih ab sb u rg i
schen K riegsm ächte, so bes. M arschall H orn  und  H er
zog R ohan, füh rte  er 1632-1635 w ichtige V ertrau en s
m issionen aus. —  F. G allati : Eidg. P olitik  zur Zeit des 
30j. Krieges (in J S G  44). — Gesch.. des K ts. Schaffhausen  
(in Festschrift 1901, p. 419). — A. B achm ann : Ueber 
die m ilitär. Massregeln Zürichs im  30j. Krieg, p. 65.
— K. D ändliker : Gesch. Zürich  I I ,  p. 415, 488. —  Ed. 
R o tt : Représ, diplom. IV . —  A. Laugel : Henri de Rohan. 
u. a. p. 308. —  46. H a n s  U l r i c h , Sohn von Nr. 44 ,1607- 
1670, A m tm ann  zu W in te rth u r 1638, Z unftm eiste r zur 
Gerwe 1646, R a tsh err  1657, L andvog t zu Lugano 1658- 
1660, O bervogt zu R egensdorf 1663, R egim entsoberst 
und P räsid en t des freiäm t. K riegsgerichts im  B auern 
krieg 1653, im  ersten  V ilm ergerkrieg 1655-1656 Gene
ra llieu ten an t, h a tte  den T hurgau  zu besetzen : Dele
g ie rte r zu den F riedensverhandlungen , von 1657 an 
Chef der T ruppen  des Z ürcher O berlandes. M itgründer 
der Z ürcher B ürgerb ib lio thek  1629. — A S I, 6, Ì ab. —
G. J . P e ter : Zürichs A nteil am Bauernkrieg  (in J S G  33).
—  Man Lei : Zürcher Wehranstalten (in J S G  36). —  E. 
W älder : Reiseberichte von R . Sim ulier  (in Z T  1929). — 
Nbl. d. Stadtbibi. 1844. —  47. H a n s  U l r i c h , Enkel 
von Nr. 46, 1655-1725, O bervogt zu N eunforn 1708. —
48. H a n s  J a k o b , B ruder von Nr. 47, 1669-1741, K au f
m ann , R atsherr 1712, Säckelm eister 1725, Obervogl 
zu M ännedorf 1714, zu A lts te tten  1725. — A S  I, 7. —
49. H a n s  K a s p a r , Neffe von Nr. 48, 1693-1766, er
folgreicher S eidenfabrikan t zum  « K ro p f », Z unftm eister 
zum  W idder und  O bervogt zu E rlenbach  1743, P rä s i
den t des K aufm ännischen D irek torium s 1752.

Lin ie  d ). — 50. H e i n r i c h ,  Sohn von Nr. 4,1575-1630. 
P fa rre r zu D ietlikon 1600, P rovisor 1609, Ludim odera- 
tor (R ektor) der G rossm ünsterschule 1611, C horherr 
1616, Professor der griechischen Sprache am  Colleg. 
publicum  1625, Schulherr 1628, p a tron isie rte  die 1629 
neu gegr. B ürgerbib lio thek, so m it der P ro p ag an d a 
schrift Bibliotheca nova T igurinorum ..., pubi, ferner u. a. 
eine neue A usgabe von Ceporinus Compendium gram- 
mat. Graecae. — J. H. H o ttin g er : Schola T igurina , 
p. 137. — Nbl. d. Stadtbibi. 1844.—  51. Johann Jakob ,  
Sohn von Nr. 50, 8 .  I V .  1602 - 22. I I .  1668, Theologe, 
deutscher P rediger in  Genf 1625, D iakon am  F ra u m ü n 
ster 1630, Professor am  Colleg. H um an. 1631, P fa rre r 
bei P redigern  1638, A ntistes der Z ürcher K irche und 
P fa rre r am  G rossm ünster 1649, k o nn te  schon als D iakon 
die nam en tlich  von seinem  V orgänger B reitinger ange-

Joh.  Jakob  Ulrich (Nr. 28). 
Nach einer Photographie .

Johann  Konrad  Ulrich (Nr. 32). 
Nach einer Zeichnung v. J.  (Eri.
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k nüpften  ausw ärtigen  B eziehungen der Z ürcher K irche 
selbständig  u n te rs tü tz en  und  als A ntistes ausbauen , in 
dem  er m it führenden  Persönlichkeiten  der reform ierten  
Konfession in dauernden  engen V erkehr t r a t ,  so u. a. 
m it dem  Scho tten  D uräus (s. d.), dessen p ro testan tische  
U nionsbestrebungen er als eifriger Gesinnungsgenosse 
u n te rs tü tz te , u n d  besonders m it H erzog H enri R ohan. 
E r g ilt als U rheber der reform iert-eidg . V erm ittlungs

ak tion  des Schaffhausers 
J . J .  S tockar bei Crom
well und  den General
s taa ten , die er anregte, 
um  zu engerem  konfes
sionell - politischem  Zu
sam m enschluss der p ro 
tes tan tisch en  S taa ten  bei
zu tragen . M ehrfach t r a t  
er gegen Allianz- u. Sold
d ienstverträge  m it F ra n k 
reich auf, fö rderte  in der 
inneren  L eitung  der K ir
che ein stra ff disziplinier
tes K onsistoria lregim ent. 
Schriften bei H o ttin g er : 
Schola T igurina , p. 142. 
—  Biogr. von J . B. O tt 
( Ms. ). —  G. R. Zim 
m erm ann : Die Zürcher

Johann  Jakob  Ulr ich um 1655 Kirche  p 1 9 4  A D B
Nach einem Kupfers tich von  TT • Repiésent.

Joh. Schwyzer. dlPL IV > P- 149 ; VI. —
Th. Ischer : Die Gesandt

schaft der protestant. Schweiz bei Cromwell... (in A H V B  
23). — F . G allati in Festgabe f. P . Schweizer, p. 255.
— A. S tern  : A bhandlungen u. Aktenstücke, p. 92.
— N b. d. Stadtbibi. 1844/1845. — 52. J o h a n n  J a 
k o b , Sohn von Nr. 51, 1632-1717, P räzep to r 1659, 
Provisor 1669, L ud im oderato r der G rossm ünster
schule 1679, Chorherr 1689. —  53. J o h a n n  J a k o b ,
E nkel von Nr. 52, 23. x . 1683 - 25. v. 1731, Theo

loge, ’ P fa rre r am  W aisenhaus (OEtenbacli) 1706, von 
1710 an  zugleich Professor der E th ik , von 1714 an auch 
des N a tu rrech ts  am  C arolinum , H a u p tv e r tre te r  des 
ä lte ren  landeskirchlichen P ietism us in Zürich, bes. als 
K anzelredner über die L andesgrenzen h inaus b e rü h m t. 
An P red ig ten  erschienen die Sam m lungen : Zw eiund- 
dreissig Glaubenspredigten (1718 u. 1733 ; holländisch 
1726) ; Die a u f  den Höhen schreyende höchste Weisheit 
(3 Bde., 1729-1730). Als K ritik  der Zürcher K irche w irkt 
die Rede Balsam  und A rzt in  Gilead (1717) ; posthum  
erschien A sm a kykneion (Schwanengesang) m it Biogr. 
von J . J . Z im m erm ann, deutsch  von H ang  1731, ho l
ländisch  1736. Neben theolog. Schriften pub liz ierte  er 
noch anonym  das kirchenhist. Sam m elw erk M iscellanea 
Tigurina  (1722-1724). U. schlug B erufungen an  die 
U niversitä ten  Groningen und  H eidelberg aus. —  A D B .
— G. R . Z im m erm ann : Zürcher Kirche, p. 267. — 
P .  W ernle : Protestantismus I ,  p. 135. —  54. J o h a n n  
J a k o b , Sohn von Nr. 53, 1714-1788, Professor des H e
bräischen am  Colleg. H um an. 1740, von 1754 an  sukzes
sive des N a tu rrech ts , der Geschichte und  E th ik  am  Ca
rolinum , Professor der Theologie und  C horherr 1764, gab 
neben Pred ig ten  seines V aters zahlreiche D isserta tionen 
lat. heraus, so De munere ecclesiastico (15 Teile, 1768- 
1786), wurde in der L ite ra tu r öfters verw echselt m it 
N rn. 16. u. 61. —  M onatl. Nachrichten 1788, p. 158 ; 
1789, p. 1. — 55. H e i n r i c h , Sohn von Nr. 50. 1617- 
1669, Feldpred iger im franz. R egt. M olondin 1642, P fa r
re r zu D ietikon 1645, P fa rrer am  F ra u m ü n ste r  1666, 
Feldprediger des S tad tpanners . — 56. H a n s  H e i n r i c h , 
Sohn von Nr. 55, 1656-1730, P fa rre r zu G rönenbach 
(Allgäu) 1691, D iakon am  F rau m ü n ste r 1699, P fa rre r 
1713, V erw alter des reform . Landfriedensfonds fü r 
Landschulen, P räd ik an ten  usw. 1715, H erausgeber von 
je zwei F lugschriften  über die re form ierten  G aleeren
sträflinge 1708 u. 1712 und  eine religiöse Bewegung in 
B ären tal (W ürttem berg) 1720 u. 1723. — 57. F r a n z  
T h e o d o r , 1855-1910, Dr. iur. 1877, B ezirksrich ter 1880- 
1882, R echtsanw alt, M itglied des O bergerichts 1890 
(P räsiden t 1902-1904) und  des H andelsgerichts (Präsi-

Jo h an n  Rudolf Ulrich (Nr. 60). 
Nach einem OelgeinüUle 

(Zentralbibliothek Zürich).

den t 1898-1900). Die K an d id a tu r fü r das B undesgericht 
schlug er aus. — N Z Z  1910, Nr. 193. — ZW C hr. 1910, 
Nr. 37. —  58. P a u l  G ustav, B ruder v. Nr. 57, * 17. VI. 
1856, A rch itek t, P räsid en t der Z ürcher K unstgesell
schaft 1904-1916 (K unsthausneubau), des Schweiz. 
K u n st Vereins 1911 - 1917, der B ürgerhauskom m ission 
des Schweiz. Ingenieur- u. A rchitektenvereins 1905-1929, 
M itgründer und erster P räsid en t der Sektion Zürich . 
des H eim atschu tz  ; G enieoberst 1910. — Jahresber. 
d. Kunstges. 1916. —  N Z Z  1926, Nr. 977. — 59. K a r l  
F e r d i n a n d , B ruder von Nr. 57, 1859-1918, K aufm ann , 
vielfach verd ien t um  die Z ürcher M usikpflege als V or
s tan d  und  D irektionsm itglied der T onhallegesellschaft 
und  des K onservatorium s. — N Z Z  1918, Nr. 1373. — 
ZW C hr. 1918, Nr. 43. — 60. J o h a n n  R u d o l f ,  Enkel 
v. Nr. 56, 12. XII.  1728 - 8. n . 1795, einer der führenden  
reform ierten  Schweizer 
Theologen seiner Zeit,
Professor der R heto rik  
•1756, des N a tu rrech ts 
1763, der E th ik  1764 am 
Carolinum , daneben P fa r
rer am  W aisenhaus 1759, 
von 1769 an An listes der 
Zürcher Kirche und P fa r
rer am  Grossm ünster. Zwei 
Sam m lungen seiner P re
d ig ten  erschienen anonym  
u n te r  dem  Titel Predigten 
zur Beförderung des täti
gen Christentums (1769 u.
1773). A nhänger der zum  
R ationalism us überle iten
den sog. vernünftigen  Or
thodoxie, erledigte ge
schickt den in te rk an to n a 
len K irchenstre it wegen 
des W örterbuchs der von 
ihm  veran lassten  Bibel
ausgabe v. 1772. F ö rderer
des Schulwesens, bes. auf der L andschaft (D enkschrift 
1776), publizierte  u. a. auch 1766 das Neue T estam en t, 
m it O sterw alds Sum m arien aus dem  Französischen über
setzt. —  Nbl. d. Chorherren 1807. —  G. R. Zim m er- 
m ann  : Die Zürcher Kirche, p. 323. —  A D B . — P. 
W ernie : Protestantismus I u. I I . — M. H ürlim ann : 
A u fk lä ru n g  in  Zürich. —  O. H unziker : Die Reform der 
zürch. Landschulen. —  Z T  1894, p. 222, 228. —  61. 
F r i e d r i c h  S a l o m o n ,  Sohn von Nr. 60, 1771-1848, 
Philologe, Professor fü r N a tu rrech t, E th ik  und  K irchen- 
gesch. 1793, fü r R h eto rik  u. Gesch. 1795, Professor der 
griech. Sprache und  C horherr 1819-1833, E rziehungs
ra t, H erausgeber von la t. D isserta tionen  über W erke 
Ciceros (1796 IT.), H oraz’ (1808), P roperz (1809), der 
Nbl. der Chorherren 1800-1801, und  einer G edächtn is
rede au f die R eform ation  (1818). — 62. D a v i d ,  Sohn 
von Nr. 61, 25. IV. 1797 - 2. m . 1844, Ju r is t  u n d  S ta a ts 
m ann , D ozent am  Polit. In s t i tu t  1821-1824, öffentlicher 
A nkläger 1824-1831, S taa tsan w a lt 1831-1839, G rossrat 
1830-1839 (P räsiden t 1834), K irchen- u n d  E rziehungs
ra t, Dr. iur. h. c. B ern 1824, von Ende der 1820er 
Jah re  an  einer der H au p tfü h re r der städ tisch en  rad ika l- 
liberalen R eform parte i, redig ierte  in  der V erfassungs
bewegung die w ichtige U ebersicht ü ber die zahlreichen 
bezüglichen V olkspetitionen (1831), h a t  an  den vielen 
s taatlichen  R eform en u n d  N euschöpfungen der folgen
den R egenerationszeit bis 1839 neben F. L. K eller den 
hervorragendsten  persönlichen A nteil, e rfuh r aber all
m ählich m it K eller die A bneigung der oppositionell w er
denden V olksschichten, die sich noch ste igerte , als er im 
A ugust 1839 als S taa tsan w a lt m it G erichtsklage und 
F lugschriftenkonfiskation  gegen das m ächtige , den 
Sturz der R adikalen  vo rbereitende Z en tralkom itee  
schroff vorging. Der P u tsch  vom  6. ix . 1839 zwang ihn, 
den K an to n  vorübergehend zu verlassen ; er verlo r seine 
Æ m ter und w idm ete sich von 1840 an  der A dvokatu r. 
E ifriger Philhellene. — B iographie von L. Snell und 
Jak o b  Vogel in dessen Schweizergesch. Studien , p. 221. 
—  A D B . —  W . W eits tem  : Die Regeneration des Kts. 
Zürich. — A. v. Orelli : Rechtsschulen... — A. S te rn  :
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A bhandlungen und A ktenstücke zur Gesch. der Schweiz, 
p. 163, 165. —  Im  neuen Reich  1876, p . 421. —  63. 
J o h a n n  R u d o l f ,  Sohn von Nr. 60, 1773-1844, Archi- 
diakon  u n d  C horherr am  G rossm ünster 1808-1833, auch 
V erw alte r des S tifts 1819-1833, K irch en ra t 1805-1831, 
p ub liz ierte  R eden  u n d  zwei Schriften  ü b er die E rh a ltu n g  
des G rossm ünsters lifts. —  W . W etts te in  : Regeneration, 
p. 563. —  64. M e lc h io r ,  Sohn von Nr. 63, 24. I V .  
1802 - 22. v ii. 1893, Theologe und  A lpin ist, P r iv a td o 
zen t 1833, a. o. P rofessor fü r Exegese an  der U n iv ersitä t 
1837-1856, w irk te  schon frü h  vorw iegend au f gem ein
nü tzigem  Gebiet, so 1842-1856 und  1861-1893 als P rä 
siden t der Z ürcher H ülfsgesellschaft, 1849-1854 und 
1861-1893 auch  der Sparkasse  der S ta d t Zürich. E iner 
der e rsten  Schweizer B ergsteiger m it sys tem atisch 
w issenschaftlicher O rientierung, 1863 M itgründer, 1867- 
1869 Z en tra lp rä sid en t des S. A. C. N ach ihm  is t das 
U lrichshorn  bei Saas (W allis) b e n an n t. Seine alp in isti- 
schen P u b likationen  erschienen in den m it S tu d er u .W ei
lenm ann  herausgegebenen Berg- und Gletscherfahrten (2 
Teile 1859 u. 1863), fe rner in den M itteilungen der 
N aturf. Ges. Zürich  1849-1851,1853-1854, in deren Nbl. 
i860, J S A C  I -IV , Drei Itinerarien fü r  das E xkursions
gebiet des S . A . C. (1868-1870). M itgründer der A n tiq u a
rischen G esellschaft Z ürich 1832. —■ N bl. d. Hülfsges. 
1895. —  E. W älder in J S A C  X X IX  u. S. A. (Bibliogr.). 
—- G. v. Schulthess : Die Zürcher Theologenschule. — 
Sparkasse der Stadt Zürich, Rückblicke  (1905) u n d  125 
Jahre  (1930). —  65. J o h a n n  R u d o l f ,  Sohn von Nr. 64, 
1837-1924, F a b rik a n t u n d  Archäologe, dipi. Ingenieur, 
b e trieb  zu nächst die B aum w ollspinnerei G lattfelden, 
w idm ete sich seit E nde  der 1880er Ja h re  w issenschaftl. 
T ä tig k eit als K o n serv a to r der A n tiq u ar. G esellschaft 
und K ustos des Schweiz. L andesm useum s (V orstand 
der p räh is t., röm ischen und frü h m itte la lte rl. A bteilung 
1896-1903), sp ä te r  als freiw illiger M itarbeiter in gleicher 
F u n k tio n . N eben seiner M useum sarbeit le ite te  er ve r
schiedene A usgrabungen u n d  publiz ierte  ausser B e iträ 
gen im  A SA  den Katalog der Sam m lungen der A ntiqu . 
Ges. (1890) ; Die Gräberfelder von Castione und  M oli- 
nazzo {Landesm useums-Festschrift 1898) ; Die Gräber
funde in  der Umgebung von Bellinzona  (2 B de., 1914). 
Dr. phil. h. c. 1914. —  Jahresber. des Landesm useums, 
spez. 1896 u. 1902. —  N Z Z  1924, N r. 396.

Im  V erlaufe des 16. Ja h rh . b ü rg erten  sich noch 2 
B rüder und  zwei Neffen von Nr. 1 in Z ürich ein. Von 
—  N iklaus, B ruder von Nr. 1, T ischm acher, B ürger 
1544, s ta m m t —  66. E u s t a c h , 1675-1757, S tandes
re ite r  1705, M ajor im  T oggenburgerkrieg  1712, der 
w esentlich zum  E rfolg  der Z ürcher im  T oggenburg bei
tru g . — S S tG  I ,  3, p. 676 ; IV , 1, p. 35, 94. D ieser Zweig 
s ta rb  1793 im  M annesstam m  aus. — 67. G a l l u s , Neffe 
von Nr. 1, von W altalingen , 1539-1606, B ürger 1569, 
G rossra t 1595. —- 68. A n t o n , Enkel von Nr. 67, 1627- 
1694, A m tm an n  zu S tein  a. R h. 1673, R a tsh err  und 
O bervogt zu W ollishofen-E nge 1691, K unstdrechsler. 
Mit ihm  s ta rb  dieser Zweig aus. [W. U.]

U L R I C H E N  (K t. W allis, Bez. Goms. S. G LS). Gem.
u n d  P fa rrd o rf. D er Nam e soll von dem 
F eu d a lh e rrn  U lrich  h e rrüh ren . W ap
pen  : in Gold ein schw arzer Adler. 
Zu U. gehört der je tz t  verlassene W ei
ler Zum  Loch, der links des R o tten s 
an  der a lten  G rim selstrasse lag. Am 
29. v. 1545 e n ts tan d  die erste  B auern 
zunft von U. und  zum  Loch, am  13. XI. 
1548 durch  das B ürgerrech t der D orf
leu te  von  U. e rgänzt u n d  erse tz t ; 
am  4. ix . 1610 die zweite B auern

zu n ft, am  10. I .  1651 eine d ritte  ; am  13. V I .  1689 gab 
sich U. die O rtss ta tu te n . D as E g inen tal m it seinen rei
chen A lpw eiden gab der Gem. U. oft Anlass zu rech tli
chen A useinandersetzungen , so m it den N achbargem . 
Geschinen, M ünster und  R eckingen (Schiedsspruch vom
5. v . 1395) und  m it O bergestein wegen der B lasalpe 
1435, 1444 und  1467. G erichtliche U rte ile  über Alpen- 
rech tsam e w aren im  16. Ja h rh . zahlreich und riefen dem  
endgültigen  U rte il des Bischofs als L andesherrn  am
11. XI. 1651, das die Alpe E gina u n te r  die Gem. R eckin
gen, M ünster, Geschinen u n d  U. friedlich verte ilte .

U. e rin n ert an  schicksalbestim m ende B egebenheiten 
der W alliser Geschichte. B ertho ld  V. von Zähringen 
h a tte  von K aiser H einrich  V I. die O berhoheit ü b er das 
W allis e rhalten , k o n n te  aber des Besitzes nie froh  w er
den. E r w urde von den W allisern 1211 bei U. geschlagen. 
1419 fü h rten  Thom as in  den B ünden  und  der D iakon 
Ja k o b  M inichov in U. die L and leu te  zum  Siege ü b er die 
von der Grim sel he r e infallenden B erner. D aher stan d en  
an der S trasse  zwischen O bergestein u n d  U. e inst die 
zwei L andesdenkm ale, hölzerne K reuze m it der In 
schrift : « H ier h a t  H erzog B erch to ld  von Z ähringen 
eine Schlacht verlo ren  Anno 1211 », u n d  « H ier h ab en  
die B erner eine Sch lach t verloren  1419 ». 1904 w urden 
beide durch  ein ste inernes K reuz ersetz t : « Den H elden 
von U lrichen 1211 u. 1419, der Bez. Goms ». K irchlich 
gehörte  U. zu M ünster. Die Gem einde s tifte te  1720 das 
R e k to ra t und  am  2. XII. 1868 die P farre i zum  hl. Ni
kolaus. Die erste  K irche von 1878 m usste  1894 durch 
eine neue erse tz t w erden. Bevölkerung : 1816, 241 E inw .
1850, 247 ; 1930, 203. —  O rtsarchiv . [L. Mr.] 

U M  B E R G .  Fam ilie  der Gem. F lum s (St. Gallen).
— J o s e p h  F r a n z , 1806-1886, P rieste r 1832, L ehrer 
an  der st. gallischen, d a rau f an  der th u rg . K an to n s
schule, P fa rre r  in  F lum s, K anonikus 1847, w urde wegen 
B egünstigung  des Sonderbundes von der K antonsreg ie
rung  im  N ovem ber 1847-Febr. 1848 in  U ntersuchungs
h a f t g ese tz t u n d  dep laze tie rt. P fa rre r  in St. M argarethen
1851, E ggersriet 1854, B ernhardzell 1860, B ezirksschul
ra tsp rä s id e n t 1861. —  Vergl. K K Z  1886, p . 143. —  G. J . 
B au m gartner : Gesch. des Kts. St. Gallen I I I ,  p. 350, 
361. —  F . Gschwend : E rrichtung des B ist. S t. Gallen, 
p . 443. [J. M.]

U M B E R T S S C H W E N N I ,  von.  Personen , die ihren 
N am en w ahrschein lich  vom  W eiler U m bertsschw enni 
(Gem. A ltersw il, Freiburg) h a tte n , kom m en in F re ibu rg  
vom  13.-15. Ja h rh . vor. -—  R i c h a r d ,  gen. K uoni, 
k a u fte  1408 von der F re ibu rger R egierung das G ut und 
a lte  Schloss M aggenberg und  liess sich ins B ürgerrech t 
v on  F re ib u rg  aufnehm en, n a n n te  sich von da an  R i
chard  von M aggenberg und  w urde u n te r  diesem  N am en 
14-30 im  Inquisitionsprozess gegen die W aldenser in 
F re ibu rg  als K etzer v e ru rte ilt. — Vergl. A. B üchi : Die 
R itter von M aggenberg  (in F  G XV). —  G. F. O chsen
bein  : Der Inquisitionsprozess wider die Waldenser zu  
F reiburq. [J. N.]

U M B R A I L S T R A S S E  (K t. G raubünden . S. GLS). 
S trasse  von  Sta. M aria im  M ünstertal nach  der IV . 
C anton iera  am  St elvi o (14 km ). Bau 1898-1900. %  der 
K o sten  w urden  durch  den B und  au fgebrach t. [L. J.] 

U M G E L D ,  U N G E L T .  Siehe OHMGELD. 
U M G E L D E R  ( U m g e l t e r ) .  1755 f  Fam ilie  der S tad t 

St. Gallen. W appen : g e te ilt von Schwarz u n d  Silber 
du rch  eine ro te , doppelt gezinnte M auer. —  1. J a k o b ,  
G oldschm ied, aus R ottw eil, B ürger 1535, f  1555. —
2. E r n s t , G oldschm ied, S ta d tr ic h te r  1538, f  1577. —
3. H a n s  J a k o b , Goldschm ied, 1572-1603. —  4. Ch r i 
s t o p h , * 1646, E nkel v. Nr. 3, Stem pelschneider und  
M edailleur, tä t ig  in A ntw erpen , A ugsburg und  Berlin, 
f  dase lbst 1693 als königlich-preuss. B erg rat und  Münz
d irek to r. —  S K L .  —  St. Galler Nbl. 1930, p. 39. — Mss. 
der S tad tb ib lio th ek  u n d  des S tad ta rch iv s (C. W egelin, 
H a rtm a n n , Scherrer, Schlapparizzi). [D. F. R.]

U M G E L T E R ,  J a k o b ,  G rossrat zu Luzern  1530, 
H a u p tm a n n  in französischen D iensten  1536, L andvog t 
zu W eggis 1549, zu W ykon 1563, 1565, 1567, f  1573. — 
A SA  1902/1903, p . 56. [P. X. W.]

U M I K E N  (K t. A argau, Bez. Brugg. S. G LS). Gem.
u n d  P farrdo rf. Z ur K irchgem . gehören 
auch  R iniken und  V illnachern. W ap
pen  : g ev ierte t m it einem  sechsm al von 
R o t und  W eiss gete ilten  senkrechten  
S tab , 1 schräglinks 7m al gete ilt von 
W eiss und  G rün, 2 in  Gold ro te r  (?) 
steigender Steinbock, 3 in Gold ein 
grünes K leeb la tt, 4 in G rün ein weisser 
H albm ond. W ahrschein lich  ging die 
röm ische S trasse von V indonissa nach  
A ugusta  R aurica  ü b er das G ebiet von 

U. In h a b er des K irchensatzes und  der n iederen  G erichte 
zu U. w ar die Jo h an n ite rkom m ende Leuggern, vor ih r
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K lingnau, die diese R echte  1399 von R itte r  H erm ann 
von R inach  erw orben h a tte . Mit dem  habsburg . A m t 
auf dem  Bözberg bezw. der H errschaft Schenkenberg 
kam  die O berherrlichkeit 1460 an  Bern. D er L eu t
priester zu U. w ird 1256 g enann t. Der Chor der Kirche 
wurde 1521 neu gebau t. Bei einer R estau ra tio n  der K ir
che um  1850 soll a lte r F reskenschm uck zerstö rt worden 
sein. 1807 zog der K t. A argau den K irchensatz  an  sich. 
An der Stelle des 1923 e rb au ten  Scliulhauses s tand  bis 
1840 ein B einhaus. G eburtsreg ister se it 175:1, Ehereg. 
seit 1752, S terbereg. seit 1693. —  W. Merz : Gemeinde
wappen. — Derselbe : Rechtsquellen... A argau  I I ,  2. 
p. 224. —  A rg . 23, p. 147, 196 ; 27, p. 79. [H. Tr.]

U N D E R V E L I E R  (deutsch  U n d e r s w i l e r )  (K t. 
Bern, A m tsbez. Oelsberg. S. GLS). Gem. und Pfarrei. 
UndrewiUer 1179 ; U ndrinvilier 1296. Diese O rtschaft 
wird 1179 u n te r  den B esitzungen der A btei M ünster- 
G ranfelden genann t. Schon im  11. Ja h rh . w ar sie eine 
Pfarrgem einde. Zu dieser gehörte Soulce, das aber 1802 
davon abgelöst w urde. Die Basler K irche besass dort 
Lehen. U. w ar eines der 13 freien D örfer des Dels- 
bergertales. E in  grosser Teil des Dorfes w urde 1688 
durch eine F euersb ru n st zerstö rt. Die K irche ist dem  hl. 
B ischof E rh ard  geweiht. Sie w urde 1840-1844 neu ge
b au t u. 1846 gew eiht. Bevölkerung : 1818, 516 E inw . ; 
1930, 501. —  T rou illa t. — L. V au trey  : Notices V. -— 
A. D aucourt : Dictionnaire V II.

Zur A usbeutung  der grossen W aldungen der dortigen 
Gegend liess der Bischof C hristoph B larer von W arten 
see H ü tten w erk e  und  eine Giesserei errichten . Diese 
w urden 1599 eröffnet, w aren  aber w ährend des 30jübri
gen Krieges bis 1653 geschlossen. D er B etrieb d au erte  
bis 1793, die W erke w urden in  diesem  Ja h r  als N ationa l
eigentum  v erk au ft, dan n  gegen M itte des 19. Ja h rh . we
gen der ausländischen K onkurrenz eingestellt. Später 
kam en sie an  die G esellschaft L. von Roll. Man m achte  
dort einige Ja h re  lang auch G ew ehrschäfte fü r die 
Schweiz ; heu te  b en u tz t m an  die W asserk raft fü r ein 
E lek triz itä tsw erk , das Choindez m it E le k triz itä t ve r
sorgt. — Vergl. A. Quiquerez : Notice sur les forêts. —
F. Schwab : Die Bischöfe v. Basel als Eisenindustrielle  
(A n trittsvo rlesung  1921, Ms.).

E ine adelige Fam ilie  U. w ird vom  12. bis 14. Jah rh . 
e rw ähnt ; sie ste llte  u. a. K astlane  von O elsberg und  
N otare am  bischöflichen Hofe in  Basel. [G. A.]

U N G A R N .  Als erste Begegnung der Schweiz m it 
U ngarn da rf wohl der E infall der heidnischen U ngarn  
in das G ebiet des K losters St. Gallen im  10. Ja h rh . ge
n an n t werden. Die diesbezüglichen Schilderungen E kke
hards IV . h aben  in  der Folge durch  die poetische U m ar
be itung  Scheffels w eiteste  V erbreitung  gefunden. Im  
spä teren  M itte la lter sind es die K önigin Agnes (s. d.), 
G a ttin  K önig A ndreas’ I I I .  von U ngarn , f  1364 in 
K önigsfelden, u. ihre S tiefto ch te r E lisabe th  (s. un ten), 
die einige B eziehungen m it dem  Reiche des hl. S tephan  
brach ten . F rü h  zur W itw e geworden, begab sich Agnes 
nach der 1308 erfolgten E rm ordung  ihres V aters, 
K önig A lbrechts I., a u f  ihre aargauischen E rbgü ter. 
E lisabe th  w urde K lo ste rfrau  in  Töss ; nach  ih r füh rte  
dieses K loster das ungarische D oppelkreuz im  W appen. 
Das H istorische M useum  in B ern b esitz t das H aus- 
a ltä rch en  und  ein A ntepend ium  der K önigin Agnes 
nebst einigen ungarischen K irchenfahnen. 1355 liess der 
österr. Vogt im  A argau, A lbrech t von Buchsheim , 500 
B ogenschützen aus U ngarn  kom m en, um  das w ider
spenstige Zürich der habsburgischen H ausm ach t wieder
zugewinnen. U ngefähr gleichzeitig lassen sich bereits die 
ersten  Schweiz. A nsiedelungen in S iebenbürgen nach- 
weisen. D er glückliche A usgang der B urgunderkriege 
veran lasste  M athias Corvinus, sich um  die G unst der 
E idgenossen zu -bewerben. E r schloss 1479 m it den 
V III a lten  O rten  ein F reundschaftsbündn is , das beiden 
Teilen grosse V erkehrserleichterungen gew ähren sollte. 
Ob K önig M athias Schweiz. Söldner in seinen D ienst 
aufgenom m en h a t, lässt sich h eu te  n ich t m ehr bestim m t 
nachw eisen, jedenfalls begegnen wir um  jene  Zeit 
Schweiz. G eschlechtsnam en in U ngarn . F rühzeitig  fand  
die Lehre Calvins ihren  E ingang in  U ngarn  ; die Genfer 
R eform atoren  h a tte n  n ich t unw esentlich zu diesen Be
ziehungen beigetragen. 1566 U nterzeichneten die ungari

schen Calvinisten, die ihren H au p tsitz  in Debreczin 
h a tte n , bereits die zweite H elvetische Confession. 1570 
erschien dieses B ekenntnis in einer besondern D ruck
schrift in  Debreczin. Grossen Einfluss auf das religiöse 
Leben in  U ngarn  ü b te  der bekann te  B ibel- und Psalm en
übersetzer A lbertus Molnar de Szencz (1574-1634) aus, 
der m it den bedeu tendsten  Theologen der Schweiz 
in enger V erbindung stand  ; in einem  latein ischen D ia
rium  b erich te t er ausführlich über seine 1596 u n te r
nom m ene Schweizerreise. Seit dem  17. Ja h rh . h a tte n  
auch p ro testan tische  ungarische S tu d en ten  au f ve r
schiedenen Schweiz. H ochschulen eigene Stipendien  er
h a lten  ; die freundliche A ufnahm e dieser jungen  Theolo
gen w ährte  bis zum  E nde des 18. Jah rh . K atholischer- 
seits w urde U ngarn  nam entlich  ta tk rä f tig  w ährend der 
T ürkenkriege u n te rs tü tz t. Die katholischen O rte be
w illigten w iederholt Sam m lungen zugunsten  der von 
den T ürken  heim gesuchten L änder ; w ir erinnern  an die 
P red ig ten  des K ardinals R aym und von G urk, P . Fon
ta n a  und  andere. An den K äm pfen selbst beteiligten 
sich zahlreiche Schweizer, vorab  solche in kaiserlichen. 
D iensten. Am m eisten zeichneten sich die Schweiz. 
R egim enter bei der Schlacht von Peterw arde in  (5. v m . 
1716) aus. General D oxat und verschiedene Offiziere 
der Fam ilie von N ideröst h aben  sich um  die B efreiung 
U .S. von der T ürkenherrschaft die grössten V erdienste 
worben. Im  16. und  17. Jah rh . setzen bereits die ersten  
W echselbeziehungen au f geistig-literarischem  Gebiete 
ein. 1586 erschien in Basel eine deutsche U ebersetzung 
der ungarischen Chronik des Bonfm ius. A uf gewisse 
B eziehungen m it dem Schweiz. Buchgewerbe lässt auch 
der U m stand  schliessen, dass R afael H ofhalter, einer der 
ersten  u n d  rü h rig sten  T ypographen U ngarns, aus Zü
rich eingew andert war. Im  18. Ja h rh . nahm  U ngarn  a n  
der G eistesblüte in  der W estschweiz regen A nteil (Josef 
Peczeli, G raf Johann  Felcete, die Grafen Sam uel und  
Josef Teleki). Zu Beginn des 19. Ja h rh . ü b te  die deutsche 
Schweiz einigen E influss au f die freiheitlichen B estre
bungen U ngarns aus, vor allem  genoss der G eschichts
schreiber Johannes von Müller, als R ep räsen tan t des 
Schweiz. Freiheitsgedankens, bei den M agyaren grosses 
A nsehen. In  der ungarischen Freiheitsbew egung w ar 
G eneralm ajor H einrich von H entzi auf österr. Seite b e 
teilig t. Seine V erteidigung der F estung  Ofen 4.-21. v. 
1849 is t bis au f den heutigen Tag n ich t vergessen ge
blieben. Seine T agebuchb lä tte r bilden einen in teressan
te n  B eitrag  zur ungarischen Geschichte jen er bew egten 
Zeit.

Das E nde des 19. Ja h rh . bildete den A usgangspunkt 
einer w irtschaftlichen A nnäherung zwischen den beiden- 
L ändern . Die Schweizerkolonie in  U ngarn  erreichte in  
den le tz ten  Ja h ren  einen B estand  von gegen 800 Perso
nen ; sie se tz t sich vorwiegend aus K aufleu ten , In te llek 
tuellen  und  Lehrerinnen zusam m en. Von den e tw a 
1500 gegenw ärtig  in der Schweiz ansässigen U ngarn  
be tä tig en  sich die m eisten  als K aufleu te. Der W eltru f 
der ungarischen M ühlenindustrie ist zum  Teil auf 
schweizerische In itia tiv e  zurückzuführen. D urch  seine 
K inder- und  S tudentenh ilfe  in der N achkriegszeit h a t 
sich unser L and  in U ngarn  grosse Sym path ien  erworben.

H insichtlich  der s taatsve rtrag lichen  V erhältnisse 
zwischen den beiden L ändern  ist zu bem erken, dass 
U ngarn  als R echtsnachfolgerin  des früheren  T eilstaates 
von (E sterreich-U ngarn sowohl den am  7. XII. 1875 m it 
der ehem aligen D oppelm onarchie abgeschlossenen Nie- 
derlassungs- und  A u fen th a ltsv ertrag  als den am  9. in . 
1906 m it ih r geschlossenen H andelsvertrag , m it Aus
nahm e der T arifvereinbarungen, übernom m en h a t. F er
ner sind die Schweiz und  U ngarn  seit dem  18. VI. 
1924 durch einen Vergleichs- u n d  Schiedsvertrag  m it
einander verbunden.

In W ürd igung  der B edeutung  U ngarns fü r unser 
L and w urde der jeweilige Schweiz. G esandte in  W ien seit 
dem österreichisch-ungarischen Ausgleiche 1867 auch in 
U ngarn  akkred itie rt. 1871 w urde zudem  ein Schweiz. 
G eneralkonsulat in B udapest eröffnet. 1918-1921 blieb 
die Schweiz. G esandtschaft in W ien unsere de facto 
V ertre tung  bei U ngarn. Am 11. in . 1921 w urde unser 
G esandter in W ien zugleich als Schweiz. V e rtre ter beim  
Reichsverw eser e rnan n t. —  U ngarn  ist seit 1920 d u rch


