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LISTE DER MITARBEITER AM SECHSTEN BAND
(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  : Dr. E. D e j u n g , S tad tb ib lio thekar, W in te rth u r [E. D.] u. 
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 , W ädenswil. 
[E. Bg.] —  G ottlieb B i n d e r , K ilchberg. —  Dr. H. B l e u l e r , Zürich. —  Dr. 
Carl B r u n , Zürich. [C. B.] —  Frl. Dr. A. D e n z l e r , W interthu r. —  Diet- 
helm  F r e t z , Zollikon. [D. F.] —  J. F r i c k , Meilen. [J. F.] —  Dr. J . C. G a s 
s e r , Pfarrer, W in te rth u r. —  Dr. A. G a s s n e r , Zürich. —  E. G e r b e r , Zü
rich. [ E .  G .]  —  J . H æ g i , A ffoltern a. A. —  Prof. Dr. J . H æ n e , Zürich.
—  G. IT e d i n g e r , Lehrer, Regens borg. [ H d . ]  —  f  Prof. Dr. F . H e g i , 
Rüschlikon. [ f  F. H .]  —  E. H e r m a n n , S tad tarch ivar, Zürich. [E. H .]  —  
Dr. H .  H e s s , W inte rthu r. —  Dr. W . H i l d e b r a n d t , Bülach. —  Dr. W. 
I m h o o f , W interthu r. [W. I . ]  —  A. K e l l e r , Pfarrer, R ichterswil. [A. K .]
—  Hs. K e l l e r , Lehrer, Hinwil. —  P. K l æ u i , cand. phil., F laach .—  Dr. 
P . M e i n t e l , R egensdorf.—  K. G. M ü l l e r , K em pt tal. K. G. M . ] —  Dr. G. 
S c i i n e e l i , V uippens. —  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. S c h u l t i i e s s , Zürich. 
[H . Sch.] —  M artha S p a l i n g e r , W interthur. [M. Sp.] —  Dr. E. S t ä u 
b e r , Zürich. [E. St.] —  Dr. R. S t e i g e r , Zürich. —  G. S t r i c k l e r , Sekun- 
darlehrer, W etzikon. [G. S t.] —  M. T h o m a n n ,  Pfarrer, E m brach . [Th.] —
E. V o d o z , A rchitekt. Zürich. [V.] —  P. W e g m a n n , Zürich. [P. W.] —  
J . P . Z w i c k y , Thalwil.

B E R N  : Dr. R. W e g e l i , D irektor des His tor. M useums, Bern . [R. W.]
—  Dr. P . A e s c h b a c h e r , Täufielen. [P. Ae.] —  H. A l l e m a n n , Lehrer, 
L enk  i. S. [H. A.] —  W . B o u r q u i n , Biel. [W. B.] —  G. B u c h m ü l l e r . 
Pfarrer, H uttw il. [G. B.] —  Fr. B ü i i l m a n n , N otar, Bern. —  Dr. H. 
D ü b i , Bern. TH. D.] —  S. A. G a s s n e r , D ürrenast. —  Dr. C. H u b e r , 
A rchivar, T hun . —  f  Dr. Th. I m H o f , Bern. [Th. I.] —  Dr. C. v o n  M a n 
d a c h , Bern. —  R. M a r t i - W e i i r e n , Lehrer, Bern. [R . M.-W.] —  Dr. 
H . M e r z , G ym nasiallehrer, Burgdorf. —• F. M o s e r , Sinneringen. —  
W ilhelm  N i s s e n , Pfarrer, Schwarzenburg. —  J . R u c h t i , Langnau. —■ 
Ad. S c h æ r - R i s , Sekundarlehrer, Sigriswil. —  Dr. B. S c h m i d , Bern. —• 
Dr. E . S c h w a r z , Bern. —  Dr. H. S p r e n g , In terlaken . [H. Sp.] —  Dr. iur. 
W. S t æ m p f l i , Bern. —  Dr. H. T r i b o l e t , Bern. [H . Tr.] —  Prof. Dr. 0 . 
T s c h u m i , Bern. [0 . T.] —  Dr. H. T ü r l e r , B undesarchivar, Bern. [H. T.]
—  B undesrich ter Dr. T h. W e i s s ,  Lausanne.

B E R N E R  J U R A  ; G. A m w e g , Professor, P ru n tru t. [G. A.] —  
J . B o u r q u i n , P ru n tru t. —  Dr. A. S c h e n k , Bern. [A. Sch.]

L U Z E R N  : P . X .  W e b e r ,  Staatsarch ivar, Luzern. [P. X. W.] — 
Dr. F . B l a s e r .  Luzern. —  Fr. B o s s a r d t ,  Sursee. —  Dr. H. D o m m a n n ,  
Luzern. [H. D.] —  J. G a u c h ,  Luzern. [J. G .]  —  J . T r o x l e r ,  Rektor, 
M ünster. [J. T . ]  —  f  G . v .  V i v i s ,  Major, [j* v. V.] —  Dr. H. Z u r  G i l g e n ,  
Luzern.

U R I : Dr. Ed. W y m a n n , S taatsarchivar, Altdorf. [E. W.] —  Friedr.
G i s l e r , K anzleidirektor, A ltdorf. —- K arl G i s l e r , Dr. med., Altdorf.
—  Philipp K a u f m a n n , Beilikon.

S C H W Y Z  : M. S t y g e r , a lt K anzleidirektor, Schwyz. —  P. R. H e n g - 
g e l e r , Einsiedeln. [R-r.] —  M ajor B. H e g n e r , Schwyz. —  Dr. Peter 
H ü s s e r , Einsiedeln. — f  P . Em. S c i i e r r e r , Sarnen. —  P. F. S e g m ü l -  
l e r , K antonsarchivar, Schwyz. [F. S.] —  E. W i p f , Pfarrer, Siebnen. 

U N T E R W A L D E N  : Dr. R. D ü r r e r , Staatsarch ivar, S tans. [R. D.]
—  D r. 0 . E b e r l e , Schwyz. —  Dr. P. Ignaz H e s s , Ingenbohl.

G L A R U S  : Pau l T h ü r e r , Pfarrer, N etstal. —  f  Dr. Ad. N a b h o l z ,
R ektor, Glarus, [ f  Nz.] —  J . W i n t e l e r , Glarus.

ZUG  : Dr. W . J . M e y e r , Bibliothekar, Bern. [W. J . M.]
F R E I B U R G : T. d e  R æ m y ,  Staatsarchivar, Freiburg. —  f  Dr. A. 

B üch i, Frei bürg, [ f  A. B.] —  Prof. G. C a s t e l l a ,  Freiburg. —  G. C o r -  
p a t a u x ,  Archivar, Freiburg. [G. Cx.] —  Prof. J . J o r d a n ,  Freiburg. —  
R. M e r z ,  Schulinspektor, M urten. [R. M.] —  Dr. Frl. Jeanne Ni- 
QUI LL E,  A rchivarin , Freiburg. [J. N.] —  A. R o g g o ,  Lehrer, Tafers. [A. R.]
—  Prof. Dr. G. S c h n ü r e r , Freiburg. [G. Sch.] —  J . d e  S c i i a l l e r , Frei
burg. —  H u b ert d e  V e v e y , Freiburg. [H. V .]

S O L O T H U R N  : Dr. J . IC æ l i n , Staatsarchivar, Solothurn. [J. K.] —  
Leo A l t e r m a t t , Solothurn. —  Dr. B. A m i e t , Olten. [B. A.] —  Dr. H er
m ann  B ü c h i , Solothurn. —  F. F ü r s t , Solothurn. —  A. F u r r e r , Lehrer, 
Schönenwerd. —  Dr. A. L e c h n e r , Staatsschreiber, Solothurn. [A. L.]
—  J . M c e s c h , Dom dekan, Solothurn. —  [J. M.] —  Dr. St. P in c g s c f i , 
Solothurn. —  Dr. E rn st S c h e n k e r , Solothurn. —• J . S i m m e n , Am tsschrei
ber, Solothurn. —  X avier S t o c k e r , Solothurn. —  Dr. E. T a t a r i n o f f , 
Solothurn. —  Dr. H. T r i b o l e t , Bern. [H. Tr.] —  f  G. v o n  V i v i s , M ajor, 
Luzern, [ f  v. V.] —  G. W æ l c i i l i , Solothurn. —  f  M. d e  W e c k , Villars 
8/M arly (Freiburg).

B A S E L S T A D T u n d  B A S E L L A N D  : Dr. C. R o t h , B ibliothekar an 
der Œ ffentlichen B ibliothek, Basel. [C. Ro.] —  Dr. K. G a u s s , Pfarrer, 
L iestal. [K. G.] — Dr. O tto G a s s , K antonsbibliothekar, Liestal. [0 . G.]
—  Prof. Dr. E. His, Basel. [E. H.] —  H. J o n e l i , Allschwil-Basel. [H . J . ]
—  R. K a u f m a n n , Basel. [R. K .]  —  Dr. Th. N o r d m a n n , Basel. [Th. N.j
—  Dr. P . R o t h , A djunk t des Staatsarchivs, Basel. [P. Ro.] —  Dr. 
A. S t ü c k e l b e r g ,Basel. [A. St.] —  Prof. Dr. R. T h o m m e n , Basel. —  Dr. 
H . G. W a c k e r n a g e l , Basel. [ H .  G.W .]

S C H A F F H  A U SE N  : Dr. 0 . S t i e f e l - B r y n e r , Schaffhausen. —  M. 
B e n d e l , Schaffhausen. —  Rob. H a r d e r , Schaffhausen. —  A. S t e i n e g 
g e r , Neuhausen. —- 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 , Schaff hausen. —  J . W i n z e l e r , Basel. —  D. Jakob  
W i p f , Schaffhausen. —  H. W a n n e r - K e l l e r , Basel. [W anner-Keller].

A P P E N Z E L L : Dr. A. M a r t i , Hendschikon b. Lenzburg. [A. M.]
ST. G A L L E N  : Dr. J . M ü l l e r , Stiftsarchivar, St. Gallen. [J. M.] — 

Alois B l c e c i i l i g e r , Uznach. —  H. E d e l m a n n , St. Gallen. [H . E.] — Dr.  
J . E g l i , St. Gallen. [J. E.] —  Dr. W. E h r e n z e l l e r , St. Gallen. [W . E.]
—  J . F æ h , Gem einderatsschreiber, K altbrunn. [J. F.] —  Oskar F.-e s s l e r , 
St. Gallen. [0 . F.] —  G. F e l d e r , St. Gallen. [G. Fd.] —  Pfarrer W. H e i m , 
St. Gallen. —  Dr. Th. H o l e n s t e i n , St. Gallen. [Th. H.] —- Dr. E. K i n d , 
St. Gallen. —  Pfarrer A. M ü l l e r , St. Gallen. [A. Mü.] —  Frl. D. F . R i t t 
m e y e r , St. Gallen. [D. F. R.] —- Dr. K arl Hans S e i t z , Rorschach. —  Pfar
re r S c h e l l i n g , St. Gallen. [Selig.] —  E. S c h l u m p f , St. Gallen. —  Dr. 
M. S c h n e l l m a n n , Rapperswil. [M. Schn.] —  Josef W i l d , St. Gallen.
—  F. W i l l i , Rorschach.

G R A U B Ü N D E N  : Dr. L. Joos, Chur. [L. J.] —  Dr. A. B a u e r , Bern. 
[B.] —  Dr. A. v o n  C a s t e l m u r , Schwyz. [A. v. C.] —  G. Ga s u r a , S ekretär 
der Lia Rom ontscha, Chur. —  Dr. P. G i l l a r d o n , Staa tsarch ivar, Chur.
—  P farrer B . H a r t m a n n , Chur. [ B . H.] —  Florian H e w , Klosters- 
Dörfli. — Dr. C. J e c k l t n , Chur. [C. J.] —  L. J u w a l t a - C l o e t t a , Chur. —■ 
Dr. B . M a t h i e u , Chur. [B .  M.] —■ A nton M o o s e r , M aienfeld. [A. M.] —  
Dr. F. P i e t h , Chur. [F. P.] —  Dr. B . P u o r g e r , Chur. [B . P.] —  Dr. Th. 
S a l i s , Zürich. [Th. S.] —  P. N . v o n  S a l i s - S o g l i o , O ttobeuron. [P. N. v. S.]
—  P farrer T. S e m a d e n i , Celerina. [T. S.] —  Dr. J . S i m o n e t , D om sextar, 
Chur. [J . S.] —  A. v o n  S p r e c h e r , Zürich. —  f  Th. S p r e c h e r  v o n  B e r 
n e g g , Maienfeld. —  Tina T r u o g , Chur. —  J . R. T r u o g , Dekan, Jenaz. 
[J . R. T.] —  P. A. V i n c e n z , K antonsrichter, Truns. [P. A. V.] —  An- 
dry V i t a l , Schuls.

A A R G A U  : f  A lt B ibliothekar F ritz  W e r n l i , Laufenburg. [F. W .] — 
Dr. R. B o s c h , Seengen. —• Dr. H. T r i b o l e t , Bern. [H. Tr.] —  Dr. F. Z i m  - 
m e r l i n - S u t e r , Zofingen.

T H U R G A U  : Dr. E. L e i s i , Frauenfeld. —  Dr. Th. G r e y e r z , F rau 
enfeld. [Grz.] —  Dr. E. H e r d i , Frauenfeld. —  Pfarrer Dr. F. K n i t t e l , 
W indisch. —  Dr. Alb. S c h e i w i l e r , Dingenhard. [Alb. Sch.] —  Dr. F. 
S c h o c h , Glarisegg. [F. Sch.] —  Pfarrer L. W u i i r m a n n , Arbon. [L. W.]

T E S S IN  : Prof. Dr. Celestino T r e z z i n i , Freiburg. [C. T.]

" W A A D T : Staa tsarch ivar Maxime R e y m o n d , Lausanne. [M. R.] —  
V. B o u r g e o i s , Yverdon. [V. B.] —  A. B o n a r d , Lausanne [A. B.] —- G. 
A. B r i d e l , Lausanne. [G. A. B.] —  Ch. G i l l i a r d , Lausanne [Ch. G.]

W A L L I S  : S taatsarch ivar Dr. L. M e y e r , Sitten . [L. Mr.] — Chorherr 
D u p o n t - L a c h e n a l , St. Maurice. [L. D.-L.] —  Dom herr Dr. D. I m e s c h , 
Sitten . [D. I.] —  Pfarrer J . L a u b e r , Agarn. —  Pfarrer J . E. T a m i n i , Bex. 
[Ta.]

N E U E N  B U R G  : A rchivar L. M o n t a n d o n , Neuenburg. [L. M.] —  
Marcel G o d e t , D irektor der Schweiz. Landesbibliothek, Bern. [M. G.] —  
Prof. P. V o u g a , Neuenburg.

G E N F  : Prof. Henri G r a n d j e a n , Genf. [H. G.] —  L. B l o n d e l , Genf. 
L. B.] —  E. B a r d e , Genf. Be.] —  V. v a n  B e r c h e m , Genf. [V. v. B.]
—  E. L. B u r n e t , Genf. [E. L. B.] — E rnest C i i a p o n n i è r e , Genf. — Ed. 
C h a p u i s a t , Genf. [E . Ch.] —  A. C h o i s y , Genf. [A. Ch.] —  Prof. Eugène 
C h o i s y , Genf. [E. Ch.] —  André C o r b a z , Jussy. [A. Cz.] —  H. D e o n n a , 
Genf. [H . Da.] —  Louis D e b a r g e , Genf. —  Ed. D u f o u r , Genf. —  An
dré D ü c k e r t , Genf. —  F. G a r d y , D irektor der B ibliothèque publique, 
Genf. [F. G.] —  Prof. Pierre K ö h l e r , Zürich —  H. M a i l l a r t , Dr. med.
[H. M .]  Marg. M a i r e , Genf. [Marg. M.] —  S taa tsarch ivar Prof. P.
E. M a r t i n , Genf. [P. E. M.] —  Prof. Marcel R a y m o n d , Basel. —  Prof. 
François R u c h o n , Genf. —  Prof. Georges T i e r c y , Genf. —  G. V a u c i i e r , 
U nterarchivar, Genf. [G. V.]

A l l g e m e i n e  M i t a r b e i t e r .
F. B a r b e y ,  Schweiz. Gesandter, Brüssel. [F. B.] —  f  Dr. M. B a u r ,  

Bern. —  Dr. C. B e n z i g e r ,  Danzig. [C. Bzr.] —  Dr. P. B r ü S c h 
w e i l e r ,  Zürich. —  Lucien C r a m e r ,  Pressy - Vandoeuvres. —  Dr. A. 
G a s s n e r ,  Schaffhausen. —  Prof. Henri G r a n d j e a n ,  Genf. [H. G.] — 
A. H æ r r y ,  Zürich. —  F rau  Dr. Ju lie H e i e r l i ,  Zürich. —  Dr. E . H e r d i .  
Frauenfeld. —  Pfarrer 0 . H e r o l d ,  W interthur. —  Dr. A. L a r g i a d è r ,  
Staatsarch ivar, Zürich. —■ Prof. Dr. F. M a n g o l d ,  Basel. —  Prof. Dr. 
Karl M e y e r ,  Zürich. [M.] —  P. Dom. P l a n z e r ,  Freiburg. —  f  Prof. Dr. 
H. S c h a r d t ,  Zürich. —  Dr. E. S c h e n k e r ,  Bern. —  Dr. G. S c h i r m e r ,  
Zürich. [G. Sch.] —  H. S e g e s s e r  v . B r u n e g g ,  Schweiz. Gesandter in 
W arschau. [H . S. v. B.] —  Prof. Dr. Jak . S t e i g e r ,  Bern. —  Dr. H. 
T r i b o l e t ,  Bern. [H . Tr.] —  D. V i o l l i e r ,  Vevey. [D. V.] — Dr. F . Vi- 
s c h e r - E i i i n g e r ,  Basel.



BERICHTIGUNGEN ZUM VI. BANDE
DES

H I S T O R I S C H - B I O G R A P H I S C H E N  L E X I K O N S  D E R  S C H W E I Z

( S E I T E N  1-792). .

S A L I S .  S. :17, Sp. 2. Zeilen 38 und  39, von oben : 
Erwiderung... usw. is t nach  Zeile 13 von oben einzu
setzen.

S A N K T  M O R I T Z .  S. 76, Sp. 2, Zeile 37 von u n 
ten , lies : Gebirgswelt.

S A V A R Y .  S. 94, Sp. 2, N. 5. ÉDOUARD, gehört zur 
w aad tländ ischen  Fam ilie, n ich t zur freiburgischen.

S C H Æ R E R .  S. 118, Sp. 1, Zeile 22 von oben, Z u
satz : U lrich ein Seiler, der CG 1599, Vogt von Frienis- 
berg 1614, von B iberstein 1631-1637.

S C H A F F H A U S E N .  S. 119, Sp. 2, Zeile 23 von u n 
ten , liess : der zwölfte , s ta t t  der neun te . — S. 123, Sp. 
2, Zeile 11-15 von oben : nach neuesten  Forschungen 
h a t  B erchtold V. von Zähringen die Vogtei über Schaff
hausen  nie besessen. [A lb. S t.]

S C H E N K E R .  S. 160, Sp. 2, Zeile 7 von oben : 1903- 
1919, nachher in  W im m is, s t a t t  se it 1903-1919.

S C H E U R E R .  S. 168, Sp. 2, Zeile 13 von un ten , 
liess : Technikum  s ta t t  G ym nasium .

S C H  I B L E R .  S. 169, Sp. 2, Zeile 32 von u n ten , lies : 
1872, s ta t t  1862. —  Zeile 31 von u n ten  lies : O berst 
der In fan terie , K re isin stru k to r der 1. Division.

S C H I E S S L E .  S. 173, Sp. 1, Zeile 29 von un ten , 
beifügen : von Solothurn,

S C H W A B .  S. 260, Sp. 1, Zeile 27 von oben, lies : 
1751, s ta t t  1781.

S C H W E I Z .  S. 281, Sp. 2, Zeile 38 von oben, lies : 
1892, s t a t t  1895. —  S. 283, Sp. 1, Zeile 9 von oben, 
lies : 16. v. 1920.—  Zeile 34 lies : 1932, s ta t t  1930.

S I N N E R ,  von .  S. 377, Sp. 2, Zeile 5 von un ten  : 
die A bkürzung nat. is t zu streichen.

S O C I N .  S.. 392, Sp. 1, Seile 26 von oben, lies : in  
Polen. U n ter I I ,  Nr. 4, lies : A m brosius, in  der gl. Z. 
Z. F inningerhandel. — Sp. 2, Zeile 23 von oben, lies : 
Hessen- Hanaizischer. Zeile 21 von u n ten , lies : Diwan.

S P E Y R ,  von.  S. 467, Sp. 2, Zeile 8 von oben : das 
Zeichen * ist durch  das Zeichen f  zu ersetzen.

S P I L L H O F E R .  S. 471, Sp. 2, Zeile 20 von oben, 
lies : Ruswil, s ta t t  Huswil.

S P R E C H E R .  Bei den Bildnissen is t in  der Legende 
überall von Sprecher zu lesen. — S. 481, Sp. 1 : in der 
Legende zum Bildnis Theophil v . Sp. lies ; B üste von 
Hubacher, s ta t t  von Haller.

S P R E N G E R .  S. 482, Sp. 2, Zeile 36 von oben : 
f 1894, s ta t t  kurz nach 1893.

S T E I G E R .  S. 522, Sp. 2, Zeile 28-30 von oben : die 
V ariante  zum  W appen, in Blau ein w achsender schw ar
zer S teinbock au f grünem  Dreiberg, is t la u t M itteilung 
von H errn  B ernhard  von Steiger, M ont, Bern, zu s tre i
chen.

S T E I N H Æ U S L I N .  S. 537, Sp. 2, Zeile 21 von oben : 
In sp ek to r der Schw. M obiliarversicherung.

S T E I N I V I A N N .  S. 539, Sp. 1, Zeile 6 von un ten , 
lies : R ubberp roefsta tion .

S U L S E R .  S. 601, Sp. 1, Zeile 2 von u n ten . Beifü
gen ; U lrich R eich .L anghaus : Beiträge zur Chronik von 
Werdenberg und Sargans.

S U T E R .  S. 18, Sp. 2, Zeile 33 von oben, lies : M a
rine, s t a t t  Maine. I

T A M B O R .  S. 632, Sp. 2, Zeile 35 von oben, Zusatz : 
PD . 1897, a. o. Prof. 1906.

T E C K ,  T E C K ,  von .  S. 648, Sp. 1, Zeile 36 von 
oben. Zusatz : Die B rüder L udw ig u. K onrad  Herz. v. 
T., genehm igen als L ehensherren die Schenkung von 
Hof u n d  K irchensatz von Scherzligen an  die P robste i 
In terlak en  1272 (F R B ) .

T E S S I N .  S. 691, Sp. 1, Zeile 30 von oben, lies : 
Fetscherin . —■ S. 693, Sp. 1, Zeile 19 von oben, lies ; 
bis 1823. —■ S. 698, Sp. 1, Zeile 33 von u n ten , lies : 
Arogno, s ta t t  Agno. — S. 699, Sp. 1, Zeile 14 von u n 
ten , lies : H. Ft. Schinz.

T H U N .  S. 740, Sp. 1, Zeile 35 von  u n ten , lies : 
Freiherren s t a t t  H erren.

In  der Legende zur K arte  der th u rg . G erichtsherr
schaften lies : im  T hurgau  s ta t t  der T hurgau.



VERZEICHNIS DER TAFELN DES VI. RANDES

[B em erkung  fü r den B u ch b in d e r : D er VI. B and  e n th ä l t  792 S eiten  T ex t, V I I I  S eiten  T ite l, E rra ta , L is te  der 
M ita rb e ite r  u n d  de r A b k ü rzu n g en  u n d  V erzeichnis v o n  11 se lb ständ igen , b ed ru ck ten  B ildertafe ln . 
D ieselben m üssen  in  n ach s te h en d e r W eise e in gehefte t w erden .]

1. A. K arte  des st. gallischen Gebietes in vorgeschichtlicher und
röm ischer Z eit.................................................................................. Zwischen Seite 40 und 41

B. H istorische K arte  des K antons St. Gallen.

2. A. St. Galler T r a c h t e n ............................................................................ Zwischen Seite 64 und  65

B. St. Galler Uniform en.

3. A. K arte  des K antons Schaffhausen in vorgeschichtlicher, römi
scher u n d  frühgerm anischer Z e i t ......................................... Zwischen Seite 120 und 121

B. H istorische K arte  des K antons Schaff hausen.

4. A. Schaffhauser T rach ten ........................................................................... Zwischen Seite 136 und 137

B. Schaffhauser Uniform en.

5. A. Schwyzer T r a c h t e n ............................................................................ Zwischen Seite 312 und 313

B. Schwyzer Uniform en.

6. A. K arte  des K antons Solothurn in  röm ischer und frühger
m anischer Z eit............................................................................... Zwischen Seite 408 und  409

B. Territoriale Entw icklung des K antons Solothurn

7. A. Sololbu rner T ra c h te n ........................................................................... Zwischen Seite 432 und 433

B. Solothurner Uniform en.

8. A. Archäologische K arte  des K antons T e s s in .................................. Zwischen Seite 664 und 665

B. K arte  der tessinischen Vogteien.

9. Tessiner U n i f o r m e n  Seite 700

10. A. Archäologische K arte  des K antons T h u r g a u .................................Zwischen Seite 752 und 753

B. K arte der H errschaften  und  G erichtsbarkeiten  im Thurgau
ca. 1750 (nach J . A. Pupikofer, in T B  2 ............................

11. T hurgauer U niform en.............................................................................................................Seite 776

Die beiliegende T afel m it der U rk u n d e  de r E w igen R ich tu n g  m it (E sterre ich  1474 w urde aus V ersehen 
dem  B ande V n ich t beigegeben. D er L eser is t  gebeten , sie beim  A rtik e l (E S T E R R E IC H , Bd. V, p. 337, 
einzuheften .
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ASHF 

AS HR

ASJ

ABKÜRZUNGEN IM TEXT

althochdeutsch . Vieil h a u t aUe- Hsr. = H äuser. Pr. =  Program m .
m and. i. G. = im  G eneralstab. rp. =  Rappen.

B and. = Jah rh u n d ert. S.
= Bezirk. K t. = K anton. s. =  siècle.
= canton. Ib. = livre (monnaie), Pfund. SA. =  Separatabzug, Sonderabdruck
= Chronik. mais. = maisons. Soc. =  société.
= commune. mhd. = m itte lhochdeutsch. Moyen h au t .s. Z. =  seiner Zeit.
= distric t. allem and. t. =  tom e.
= eidgenössisch. Ms. = M anuskript. u. a. =  u n te r anderem .
= florin, Gulden. = m anuscrit. Ur. =  U rbar.
= Einwohner. n. F. = neue Folge Ver. =  Verein.
= Franken, francs. nhd. = neuhochdeutsch. Nouvel h au t vergi =  vergleiche.
= Gemeinde. aUemand. Vge =  village.
= GeseUschaft. n° = num éro. né. —  G eburtsdatum
= h ab itan ts . Nr. = Num m er. t  = m ort. —  Todesdatum
= Herausgeber. N. S. = nouvelle série é te in t —  erloschen
= herausgegeben. P- = pagina, page, Seite.

BIBLIOGRAPHISCHE ABKÜRZUNGEN

=  A rchiv des hist. Vereins des ASMZ =  Allgem. Schweiz. M ilitär-Z ei BT I = B erner Taschenbuch.
K ts. Bern. tung. BT II = Neues Berner Taschenbuch.

=  A nnuaire du Club Alpin Suisse. ASN =  Actes de la Soc. helvétique des BU = B ibliothèque universelle e t Re
=  AUgemeine deutsche Biogra sciences naturelles. vue suisse.

phie. A. Socin 1903 =  Mhd. N am enbuch von BVG Bas. =  B eiträge zur va te rländ . Ge
=  Annales fribourgeoises. Adolf Socin 1903. schichte, Basel.
=  A lm anach généalog. suisse. AU =  AppenzeUer U rkundenbuch. BVG Sch. =  B eiträge zur va te rländ . Ge
=  Archives héraldiques suisses.— AV =  Annales Valaisannes. schichte, Schaffhausen.

Schweiz. Archiv für Heraldik. B ächtold =  Gesch. der deutschen Lite- BW = B erner Woche.
=  A bhandlungen (Archiv) des ra tu r  in der Schweiz. BWG = B lä tte r aus der WaUiser Ge

hist. Vereins des K an t. Bern. B arth =  Bibliographie der Schweizer Ge schichte.
=  Appenzellische Jahrbücher. schichte. BZ = Basler Zeitschrift für Ge
=  Allg. Lexikon der bild. K ünst B arth Rep. =  R epertorium  1891-1900. schichte und  A ltertum s

ler. Bas. G =  Basler Chroniken. kunde.
=  Anniversar. Bas. T =  Basler Taschenbuch. Covelle LB =  CoveUe, Livre des Bour-

SG =  Archiv für Schweiz. Ge BB =  Biographische B lätter. geois.
schichte. BBG =  B lä tte r für bernische Ge DGS = D ictionnaire géographique de

=  Argo vi a ; Jahresschrift der schichte, K unst u. A lter la  Suisse.
histor. GeseUschaft des K an t. tum skunde. DHBS = Dictionnaire historique e t bio
Aargau. BBS =  B ibliograph. BuUetin der graphique de la Suisse.

=* AmtHche Sam m lung der altern Schweiz. DHV = Dictionnaire historique, géo
eidg. Abschiede. Serie 1245- BGN =  Beiträge zur Geschichte N id graphique e t sta tistique  du
1798. waldens. canton de Vaud.

=  A m tliche Sam m lung der neuern BIG =  Bull, de l 'In s t i tu t  national D ierauer =  Gesch. der schweizer. Eid-
eidg. Abschiede. Serie 1803- genevois. genossenschaft. —  Hist, de
1848. B J =  Basler Jahrbuch . la Confédération suisse.

=  Anzeiger fü r Schweiz. A lter B JN =  Biographisches Jah rb u ch  u. D ok.W aldm ann =  Dokum ente zur Gesch.
tum skunde. deutscher Nekrolog. des Bürgerm eisters Hans

=  Anzeiger fü r Schweiz. Ge BM =  B ündnerisches M onatsblatt. W aldm ann ; hgg. von Ga
schichte. BP =  B ibliothèque publique. gliardi.

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

=  Archives de la Soc. d ’histoire d ’archéol. de Genève. D ürsteier G. =  Geschlechterbuch, Ms. der
du cant, de Fribourg. BSL =  Bibliographie der Schweiz. L an Zentralbibl. Zürich.

=  Amtliche Sam m lung der Akten deskunde. D ürsteier S . =  S tam m tafeln, Ms. ebendort.
aus der Zeit der helvetischen BSN =  Bulletin  de la Soc. suisse de FA = Fribourg  artistique.
Republik 1798-1803. num ism atique. Bd. I (2. Aufl.), I I  (3. Aufl.).

=  Actes de la  Soc. jurassienne BStor. =  BoUettino storico della Svizzera FG = Freiburger Geschichtsblätter.
d ’Ém ulation. italiana. Förstem ann =  A ltdeutsches N am enbuch



V i l i 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 echts"
Gal. N ot. gén. =  Galiffe, Notices généalo- sellschaft für E rh a ltu n g  hi quellen.

giques. stor. K unstdenkm äler. SStG = Schweiz. S tudien  zur Ge
Galiffe mns. =  M anuscrits Galiffe aux Arch. MHN =  Musée H istor. de N euchâtel et schichtsw issenschaft.

d ’É ta t  de Genève. Valangin. StGA = St. Gallische A nalekten ; hgg.
G autier = H istoire de Genève. MH VS =  M itteilungen des histor.V ereins von J . D ierauer.
G autier, médecine =  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. = D er G eschichtsfreund. Vereins des K antons Solo Ordens.
GHS = Genealogisches H andbuch zur thu rn . Stum pf = Gemeiner lobi. E idgenossen

Schweizergeschichte. MIG =  Mémoires de l’In s titu t national schaft S tä tten , Landen und
GL = G azette 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, D iet, biogr. des schrift.
Gr. = Genealogien von G rüner (Mns. Genevois et des Vaudois. SV = Schweiz. Volkskunde ; K orres

in der S tad tb ib i. Bern). MS Gal. =  Galiffe. 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 fü r die
GS = Galerie Suisse. Biographies na  Ms. H ist. =  Arch. d ’É ta t  Genève, Manus- Geschichte des Bodensees.

tionales p a r Secrétan. crits historiques. SW = Solothurnisclies W ochenblatt.
H = H elvetia ; illustr. M onats MVG =  M itteilungen zur vaterländ . 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 St. Gallen. SZGL = Schweizerisches Zeitgenossen-
HBLS listorisch-biographisches Lexi Nbl. =  N eujahrsb latt. Lexikon.

kon der Schweiz. NSW =  Neues Soloth. W ochenblatt. TA = T aschenbuch der histor. Ges-
Hoppeler, Beiträge =  Beiträge zur Gesch. N W T =  Neues W in te rthu re r T agb la tt. des K an t. Aargau.

des Wallis. NZZ =  Neue Zürcher Zeitung. TB = T hurgauische Beiträge zur v a 
Hst. = H elvetia, politisch-lit. M onats OBG =  K indler von ICnobloch, Ober- terländ . Geschichte.

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

HSVSV = Reichesbergs H andw örterbuch Jah rhundert. Till i er = A. v. Tillier, Gesch. des F rei
der Schweiz. V olksw irtschaft. OG =  O bwaldner G eschichtsblätter. s ta a ts  Bern.

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

an tiquar. Ges. von G rau PH =  Arch. d ’É ta t  Genève, Pièces Trouillat = M onum ents de l’Évêché de
bünden. historiques. Bàie.

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

JNG G = Jahresberich t d. n a tu rf. Ges. tonales vaudoises. T u r. II = Nova Turicensia 1911.
Graubünden. PS =  P atrie  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. Eidgenossenschaft. UBer. = U rkundenbuch des S tiftes Be

schichte. Pup . Th. =  Pupikofer, Geschichte des rom ünster.
JSG U = Jah resberich 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 = Jah rze itbuch . QSRG =  Quellen und A bhandlungen zur schichte des K ant. G larus.
KKZ = ICathol. 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. U R = U rkundenregister.
KSA == K orrespondenzblatt für schwei RC im pr. =  Registres des Conseils im pri- US = U rkundenregister für den K an

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

rioud : L ivre d ’or des fa Lausanne 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 ’histoire ecclésiastique VSNG = V erliandl. der Schweiz. N a tu r
1765. suisse. forschenden G esellschaft.

LLH = Holzhalb, Suppl. zu  LL. RHS =  Revue d ’histoire suisse. v. W er d t =  B urgerregister (Ms. in der
Matile = M onum ents de l ’h ist. de N eu RHV =  Revue historique vaudoise. S tad tb ib i. Bern).

châtel. Rivoire bibl. =  Bibliographie 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 = Mémoires e t docum ents de la RS =  Le Ram eau de Sapin. des Oberrheins.

Soc. d ’h ist. e t d ’archéol. de RSN =  Revue suisse de num ism atique. ZP = Züricher Post.
Genève. SAV =  Schweiz. Archiv für Volkskunde. ZSA = Zeitschrift für Schweiz. A rtil

MDR = Mémoires e t docum ents de la Soc. SB =  Schweiz. Bauzeitung. lerie.
d ’hist. de la Suisse rom ande. SBB =  Sam m lg. berm scher Biogra ZS G = Z eitschrift für schweizerische

MDS = Mémoires e t docum ents de la phien. G eschichte.
Soc. savoisienne d ’histoire et SGB =  Schweiz. Geschlechterbuch. ZS IC = 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 fü r Schweiz. S ta ti

MF = M émorial de Fribourg. SKL =  Schweiz. K ünstler-Lexikon. — stik .
MGS = Manuel généalog. pour servir à D ictionnaire des artistes ZStB = Zürcher Steuerbücher.

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

vaterl. 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 R eform ation.

und  an tiquar. Gesellschaft in SPZ =  Schweiz, pädagogische Zeit ZW Chr Zürcher W ochenchronik.
Basel. schrift. ZZ = Z en tra lb la tt d. Zofingervereins



HISTORISCH-BIOGRAPHISCHES LEXIKON 

DER SCHWEIZ

s
FORTSETZUNG

SAINT GELIN SAINT JULIEN

S A I N T  G E L I N  (K t. B ern, Am tsbez. P ru n tru t,  Gem. 
Covnol. S. GLS). K apelle und W eiler. Sanctus K ilianus  
1139 ; Sanctus Ju lia n u s  1147.Die Kapelle ist am  S tan d o rt 
der ehem aligen P farrk irche v. S t. G., die bis 1784 v. 
Cornol und den 2 im  15. u. 17. Ja h rh . verschw undenen 
Dörfern C ourtari und C ourtem blin b en ü tz t w urde, er
b a u t. Die gen. Kirche w ar eine der ä lte sten  des L an
des ; sie w urde im 30j. Krieg von den Schweden zer
s tö rt, 1699 aber wieder au fgebaut. Nach der Verlegung 
der Kirche nach Cornol errich te te  m an  die Kapelle, die 
heute noch ein W allfah rtso rt is t. —  T rouillat. —  L. 
V au trey : Notices I. — A. D aucourt : Diet. I, 164. [G. A.]

S A I N T  G E O R G E S  (K t. W aad t, Bez. Aubonne. 
S. GLS). D orf und Gem., b en an n t nach einem P rio ra t 
bei E ssertines, das 1153 dem K loster Sain t Je a n  in 
Genf gehörte. Es s tan d  u n te r  dem  Schirm  der H erren 
von Mont und  von Rolle. N ach der R eform ation (1542) 
w urde daraus eine H errschaft gebildet, die nachein
ander in den Besitz der Ghallet, Q uisard, Loys, Crousaz 
und Goum oëns gelangte. Lange Zeit zerfiel die H err
schaft in drei Teile, sie w urde 1759 durch  Ch. S. de 
M artines w ieder verein ig t. Die K apelle ist eine Filiale 
der K irche von L o n g iro d .—  D H V . [M. R.]

S A I N T  G E O R G E S .  S ie h e  M a r s a y .
S A I N T  G E R M A I N ,  d e .  Adelige Fam ilien der K te. 

Freiburg , Genf und W aadt.
A. K a n t o n  F r e i b u r g .  Adelige Fam ilie von Greyerz, 

die aus Genf stam m te. Sie siedelte sich um  die M itte 
des 14. Ja h rh . in Greyerz an  und gehörte von da an 
zum  gräflichen Lebensadel bis zum  Tode des Grafen 
Michael, w orauf sich die St. G. in der W aad t u. in B ur
gund niederliessen. W appen : in Blau ein goldener aus
geschuppter Q uerbalken. — 1. A y m o n ,  R atsh err und 
V orm und von Franz  und Jo h an n  von Greyerz 1434, 
K astlan  von Greyerz 1439-1459. —  2. R o d o l p h e ,  
Sohn von Nr. 1, K astlan  von Chateau d ’CEx 1475, 
R a tsh err von Greyerz 1495. — 3. L ou is , K astlan  von 
Greyerz 1501-1515. — H iscly : M onuments (in M D R  
X X II und  X X III) . — H . Thorin : Notice historique 
sur Gruyères. — Genealogien von D aguet und Grem aud 
(Mss. im  S taa tsa rch . F reiburg). — S. auch A rt. R ö m 
l i n g e n .  [ J .N .]

B. K a n t o n  G e n f .  — M a r t i n  d e  St. G., aus einer 
Fam ilie aus B igey (Savoyen), die sich M itte des 13. 
Ja h rh . in G nf nieJerliess, D om herr von Genf 12/3, 
Bischof 1295, t  1. x il. 1313. W appen  : in Gold ein 
ro te r Balken. — de Mo ite t : Diet. [Mai g. M.]

C. K a n t o n  W a a d t .  Adelige W aad tländer Fam ilie, 
Zweig der H erren  v. M ontricher, der seit dem 15. Jah rh . 
in Moudon erw ähnt w ird. —  R o d o l p h e  von M ontricher 
erhielt 1213 vom Bischof von L ausanne das Lehen Saint 
G erm ain bei Bussigny. — Die Fam ilie erlosch im  14. 
Ja h rh . — R F V . [M. R.]

S A I N T  G I N G O L P H  (K t. W allis, Bez. M onthey. 
S. GLS). An der französisch-schweiz. Landesgrenze 
gelegene O rtschaft, die eine schweizerische und eine 
französische Gem. um fasst. St. G. im  Vieux Chablais 
b ildete den M itte lpunkt einer der Abtei Abondance

H B L S  V I ----  1

gehörenden H errschaft, die dort einen Meyer, sp ä ter 
einen K astlan  hielt. 1475 huldig te das D orf den sieben 
Zenden des Oberwallis. Der V ertrag  von 1569 m it 
Em anuel Ph ilibert von Savoyen bezeichnete die Morge 
als Grenze ; das rechte  U fer w ar schweizerisch, das 
linke savoyisch. Der A bt von A bondance t r a t  S t. G. 
an  Jacques D unan t, H errn  von Grilly und Sain t Paul, 
um  100 T aler und einen jährlichen  Zins von 200 11. 
ab. Die W alliser an erkann ten  au f dem  rech ten  Ufer die 
Ansprüche der H erren  von Grilly, die ihre H errschaft 
den Tornery  von Vevey verpfändeten  und sp ä ter Jakob  
von R iedm atten  um  4000 Taler verkauften . Die Fam ilie 
R iedm atten  behielt ihren  Besitz bis 1798. Das Schloss 
ging von den Grilly an die R iedm atten  über, sp ä ter an 
die R ivaz, endlich an die B ürgerschaft von S t. G., die 
daraus ih r G em eindehaus m achte. Die erste Kirche 
von St. G. gehörte im  12. Ja h rh . der Abtei A inay ; auf 
dem  linken Ufer der Morge stehend, w ar sie im Bistum  
Genf ; die Morge bildete von jeh er die Grenze zwischen 
dieser Diözese und  derjenigen von S itten . Die R ied
m atten  erbau ten  1677 eine Kapelle, die bei der Schlies
sung der P farrk irche 1793 vom P farrer ben u tz t w u rd e .—
A. M. de R ivaz : Topographie. — Chaperon : M ono
graphie de Saint- Gingolph. — Grem aud. —  B. R am eau : 
Châteaux du Valais. [Ta.]

S A I N T  J E A N  (K t. W allis, Bez. Siders. S. GLS). 
Gem. und seit dem 13. Ja h rh . genanntes Dorf. Es bil
dete ein V iertel der Gesam tgem . des E infischtales und 
wurde 1912 eine selbständige polit. Gemeinde. Die n icht 
sesshaften Bewohner gehen m ehrm als im  Jah re  nach 
Villa bei Siders h inun ter, um  do rt ihre R eben zu b ea r
beiten. Das Dorf besitz t eine St. Johanneskapelle , ist 
aber nach Vissoie pfarrgenössig. — Leo Meyer : Unter
suchungen über die Sprache von E infisch. —  Erasm e 
Zuffe ev : Le Val d 'A nniviers. [Ta.]

S A I N T  J E O I R E ,  d e .  Adelige Fam ilie von Savoyen. 
Wappen : in Gold ein schwarzes A ndreaskreuz. Diese 
Fam ilie gab von 1240 an  den K irchen von L ausanne 
und Genf m ehrere D om herren und weist hohe B eam te 
der Grafen von Savoyen auf. — 1. A l a m a n d ,  t  2. IV. 
1366, Bischof von Genf 1342, s. A rt. A l a m a n d .  — 
2. P i e r r e ,  t  1344, D om herr von L ausanne 1320, von 
Genf 1329, Schatzm eister von L ausanne 1323. — 3. 
G u i l l a u m e ,  t  vor 1405, Syndic von Genf 1390. —
4. T h o m a s ,  f  1421, D om herr 1411, Schatzm eister der 
K athedrale  von L ausanne 1414. — 5. F r a n ç o i s  M e l 
c h i o r ,  f  1596, le tz te r ehelicher Spross des Geschlechts, 
Baron von H erm ance 1550, G ouverneur des Chablais, 
spielte eine bedeutende Rolle im  Kriege m it Genf. — 
M D G  X V III. — A. de Foras : Arm orial. — M. Rey- 
m ond : Dignitaires. — Reg. genevois. — A. G autier : 
H ist, de Genève. [M. R . und G. V.]

S A I N T  J U L I E N .  D orf in Hochsavoyen, wo m ehrere 
fü r die Genfer Geschichte w ichlige V erträge abgeschlos
sen w urden W ährend des Löffelbundkrieges schlossen 
dort am  10. III. 1529 Bern u. Freiburg  m it dem  Herzog 
von Savoyen einen W affenstillstand und am  19. x . 153Ò 
den Frieden von S t. J .  U. a. m usste der Herzog darin
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seine w aadtländ ischen  B esitzungen fü r die S icherheit 
Genfs einsetzen. Diese K lausel gab B ern sechs Jah re  
sp ä ter das R ech t, sich der W aad t zu bem ächtigen . Nach 
der E skalade w urde ein neuer F riede von S t. J .  am
21. v i i .  1603 u n terzeichnet. Der H erzog gestand  den 
Genfern au f seinem  H oheitsgebiet H andelsfre iheit zu 
und  versprach , in  einem  U m kreis von 4 Meilen um  die 
S ta d t herum  keine T ruppen  zu sam m eln und  kein 
Festungsw erk  zu erstellen. Genf sollte in den V ertrag  
von Vervins einbezogen sein. — A. G autier : Hist, de 
Genève I I .  —  D ierauer I I I .  [D . S.]

S A IN T  L A U R E N T  (K t. W allis, Bez. und  Gem. 
Sain t M aurice. S. G LS). R e k to ra t der A btei Saint 
Maurice, gegen 1150 e rw äh n t. Die Kapelle d iente 
F rau en  als Einsiedelei u n d  sogar als K loster, wie In 
schriften  und  A usgrabungen des 17. Ja h rb . beweisen. 
Im  März 1611 b au te  m an  d o rt das erste K loster der 
K apuziner von S t. M aurice, aber infolge der U ngesund
he it des O rtes m ussten  die Mönche ihre W o h n stä tte  
nach  der S ta d t verlegen. Am R and  der S trasse gelegen, 
h a tte  die K irche S t. L. oft u n te r  T ruppendurchzügen 
zu leiden, so nam entlich  1800 durch  diej. B onapartes. 
Die A btei S t. M aurice w urde erm äch tig t, sie ih rer 
u rsprünglichen  B estim m ung zu entziehen und  eine 
Scheune daraus zu m achen ; diese ging am  6. v. 1899 
in F lam m en auf, w urde aber w ieder aufgebau t. — 
Bcrody : Chronique. — R am eau (Ms.). — Arch, der 
A btei St. M aurice. [T a.]

S A IN T  L A U R E N T , d e .  Zweig der H erren  von 
M ontricher und St. G erm ain in der W aad t, der in L au
sanne 1216 das Lehen St. L au ren t erw arb und  dessen 
N am en annahm . W appen : sechs kreuzförm ig gestellte 
R au ten . —  1. R o d o l p h e ,  f  nach  1303, R itte r , käm pfte  
w ährend  der W irren  von 1282 gegen den Bischof. — 
2. J e a n ,  t  nach  1318, B ruder von Nr. 1, D om herr von 
L ausanne 1272, K ellerm eister des K apite ls, D ekan von 
St. Inner, W o h ltä te r der K a th ed ra le . Die Fam ilie er
losch, finanziell ru in ie rt, im 13. Ja h rh . [M. R.]

S A IN T  L E G IE R  (K t. W aad t, Bez. Vevey. S. GLS). 
D orf u . Gem. sanctus Leodegarus 1228. H appen: in R o t ein 

grünes K leeb la ttk reu z . Im  M ittelalter 
bildete St. L. den w estlichen Teil der 
H errschaft B lonay, b ek an n t u n te r  dem 
N am en Vallis de B lonay  ; es lag rings 
um  die Kapelle, dessen N am en es an 
nahm . Das Gem eindegebiet um fasst 
noch das D orf L a Chiesaz, wo sich die 
P farrk irche  von B lonay befindet. Die 
T our de Peilz besassen dort R echte, 
die sie au f unabgek lärte  W eise von 
den Grafen von Genevois erhalten  h a t

ten  und die sie 1257 an  P e te r  von Savoyen a b tra ten . 
1300 fügte der G raf A m adeus V. das erworbene Gebiet 
dem Besitz der B lonay bei. Diese tra ten  1363 das Lehen 
dem G rafen A m adeus V I. ab, der es dem K astlan  von 
Vevey und La T our u n te ro rd n e te . 1497 schenkte der 
Herzog von Savoyen die H errschaft V evey-St. Lögier- 
La Chiesaz seiner m it François von Luxem burg, dem 
Vizecomes von M artigny, verhe ira te ten  N ichte ; deren 
Sohn v e rkaufte  1537 St. Légier-La Chiesaz an Domi
nique R obin von Y verdon, der die H errschaft 1565 den 
B lonay a b tra t.  Sie kam  h ierau f durch  E rb sch aft 1686 an 
die Joffrey, 1733 an die H erw art, schliesslich an  die Can
nae, die sie zur Zeit der R evolu tion  noch besassen. — 
Vergl. A rt. C h ie s a z .  —  D H V . [M. R.]

S A IN T  L É O N A R D  (K t. W allis, Bez. Siders. 
S. GLS). Gem. u n d  Dorf, das seit dem  11. Ja h rh . er
w äh n t w ird. Es bildete eine M etralie, sp ä ter eine K ast
lan ei des Bischofs, m it der die P orte rii, die im  13. Jah rh . 
den N am en St. L éonard annahm en , sp ä ter die Saillon 
belehn t w urden  ; um  1337 k ehrte  sie an  das bischöfliche 
T afelgu t zurück. Die Gem einde s tam m t vom  Ja h r  
1300. Der H err fü h rte  an  der G em eindeversam m lung 
(plaid), den V orsitz, wobei m an  die In teressen  der 
O rtschaft und die A ngelegenheiten der B ruderschaft des 
hl. Geistes v e rhandelte . Die G erich tsbarkeit w urde vom 
H errn , sp ä ter vom  M etral und  schliesslich vom  K astlan  
ausgeüb t. Die Gem einde folgte dem grossen P an n er von 
Siders. An der R ièrebrücke, wo ein bischöflicher Zoll
posten  w ar, fanden zwei K äm pfe s ta t t  : 1375 die Be

siegung der vom  T urn  durch  die T ruppen  des Bischofs 
nach der E rm ordung  von W itschard  TaVelli, 1840 der 
Z usam m enstoss zwischen den Ober- u. U nterw allisern . 
Die ursprüngliche S t. Leonhardskapelle  gab dem  D orf 
den N am en ; sie w urde von den B enedik tinern  von 
A ynai e rb au t und  von B enediktinern  bed ien t. S pä ter 
zur P farrk irche  um gew andelt, ging sie ans K apite l von 
S itten  über, das die K o lla tu r au sü b te . Sie w urde w ieder
ho lt vergrössert ; nam entlich  1549. N eubau 1896. [Ta.]

S A I N T  L I V R E S  (K t. W aad t, Bez. A ubonne. S. 
GLS). D orf u. Gem. aput sanctum Liberium  1235. Lehen 
des Bischofs von L ausanne, der die H erren  von F au c i- 
gny, dann  1259 P e ter von Savoyen, sp ä ter die H erren  
von A ubonne d am it belehnte. Die seit 1235 genannte  
K irche gehörte zum  P rio ra t S t. B ernhard . D urch eine 
U eberschw em m ung der A ubonne zerstö rt, w urde sie 
1453 erneuert und erfuhr sp ä ter m ehrere U m bau ten . 
T aufreg ister seit 1599, E heregister seit 1712, S terbere
g ister seit. 1730. —  D H V .  [M. R.]

S A I N T  L O U P  (K t. W aad t, Bez. Cossonay. S. GLS). 
Nam e des Dorfes, das im  M itte lalter Sain t Didier (s. d.) 
hiess und von 1552 an  erschein t. Um eine in ä lte sten  Zei
ten  bek an n te  Schwefelquelle herum  erstand  um  die 
M itte des 18. Ja h rh . ein H eilbad. Es h a tte  n u r wenig 
Zuspruch, 1852 verlegte der P fa rrer Louis Germ ond 
das D iakonissenhaus d o rth in , das er 1842 in Échallens 
ins Leben gerufen h a tte . Das a lte  K rankenhaus w urde 
1897 in  ein grosses Sp ital um gew andelt ; die Zahl der 
D iakonissinnen ist bis heute von ursp r. 4 au f über 300 
gestiegen, von denen viele im  K t. W aad t, in F rankreich  
und Ita lien  tä tig  sind. — G. Borei-G irard : Après SO ans 
(1922). — D H V .  [M. R.]

S A I N T  L U C  (K t. W allis, Bez. Siders. S. GLS).
Gem. und Dorf, im  12. Ja h rh . u n te r  dem  N am en Lux, 
sp ä ter Luc b ek an n t ; im 19. Ja h rh . S t. Luc. Es stand 
u n te r  der H errschaft des Bischofs von S itten  u. gehörte 
zur P farrei E in fisch und bildete zusam m en m it Chan- 
dolin eines der v ier V iertel der T alschaft, besass aber 
im 15. Ja h rh . schon eine organisierte B ürgerschaft. 
Die polit. Gemeinde w urde 1802 gebildet ; sie um fasste 
auch Chandolin bis 1884, das dam als se lbständ ig  
w urde. S t. L. gehörte zur P farrei Vissoie ; seine St. 
L ukaskapelle w urde 1802 zur P farrk irche . — Leo Meyer : 
St. Luc. — Derselbe : Untersuchungen über die S p ra 
che von E infisch. — E. Zufferey : Le Val d ’A nniviers. 
— Arch. A nniviers. [Ta.]

S A I N T  M A R T I N  (K t.W allis, Bez. H érens. S. GLS). 
Gem. und Dorf, b en an n t nach dem  P a tro n  der K irche, 
um  die herum  es im  12. Ja h rh . e rstand . Es gehörte 
savoyischen L ehen trägern , den A yent, Bex, vom Turn- 
Gestelen u. a. und kam  schliesslich in Besitz des Bischofs 
und des K apite ls von S itten . Die Gem einde, die 
seit dem 13. Ja h rh . bezeugt ist, versam m elte sich im 
Dorfe Suen u n te r dem Vorsitz des G rundherren  oder 
der zwei M etrale von A yent und Bex. Nach der E r
oberung des U nterw allis h a tte  St. M. seinen V ertre ter 
im kan to n a len  L an d tag . Beim Bischof und K apite l 
löste die Gem. nach  und  nach die Feudallasten  ab . Sie 
teilte sich in die Viertel St. M artin, Suen, Eison und La 
L u e tte . 1882 te ilte  sich das E ringerta l in die zwei Ge
m einden Evolène und St. M artin , die schon von 1723 
an zwei P farreien  b ildeten . Bis zu diesem Z eitpunk t 
w ar St. M. der Sitz der P farrei Hörens. Die heutige 
K irche sta m m t von 1723. —  G rem aud. [Ta.]

S A I N T  M A R T I N  (K t. N euenburg). Siehe Cl-IÈZARD- 
S a i n t  M a r t i n .

S A I N T  M A R T I N ,  d e ,  Fam ilien der K te . Freiburg
und W aad t.

A. K a n to n  F r e i b u r g .  Adelige Fam ilie von E sta- 
vayer le Lac, wo sie in der 2. H älfte  des 13. Ja h rh . 
erscheint ; sie erlosch verm utlich  Ende des 15. oder 
anfangs des 16. Ja h rh . W appen : ein K reuz (Farben 
u nb ek an n t). — 1. U l r i c h ,  Ju n k e r 1288. — 2. P i e r r e  
von E stav ay er, gen. von Sain t M artin , V izedekan von 
Avouches 1317. — 3. J e a n n e t t e ,  Priorin  der Dom ini
kanerinnen  in E stav ay er 1482-1488 ; f  19. v ir. 1488. — 
E iner freiburgischen Fam ilie gehört an : — 4. N i c o l a s ,  
N o tar 1310-1319. — A. D aubigney : Le monastère d’Es- 
tavayer. —  J .  G um y : Hegeste de Hauterive. —  S ta a ts 
archiv  F reiburg . [R æ m y.]
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B. K a n t o n  W a a d t .  D ynastenfam ilie  der W aad t, ! 
deren Schloss in  St. M artin du Chêne stan d . W appen : 
in B lau drei goldene Balken. — f . W i a r d ,  R itte r, 
Zeuge 1007-1011. — 2. R a b o l d  schenkte 1142 Arrissou- 
les dem  K loster H au terive . — 3. R i c h a r d  (1219-1245), 
R itte r  im Gefolge Pe ters von Savoyen. — 4. G u i l l a u m e ,  
B ruder v. Nr. 3, erhielt die H errschaft B ioley-M agnoud. 
— 5. R i c h a r d ,  Enkel von Nr. 3, M itherr von S t. M. 
1303, D ekan von N euenburg 1293-1314. Die Fam ilie 
erlosch im  14. Ja h rh . — D H V . —  M. R eym ond : D i
gnitaires. — R F V .  [M. R.]

S A I N T  M A R T I N  D U  C H Ê N E  (K t. W aad t, Bez.

S A I N T  M A U R I C E  (K t. W aad t, Bez. Grandson. 
S. G LS). D orf und Gem. Ü eberreste einer grossen röm i
schen Villa m it Münzen und Mosaiken. Im  M ittelalter 
gehörte St. M. zur H errschaft G randson und teilte ihre 
Geschicke. Schon 1228 bestand  dort eine Pfarrk irche. 
Die R eform ation  w urde 1555 eingeführt. Die Kirche 
w urde 1904 restau rie rt ; sie besitz t noch eine Vorhalle 
aus dem 15. Ja h rh . Tauf- und Eheregister seit 1647, 
S terberegister seit 1728. Die Pfarrei heisst seit 1910 
K irchgem einde Cham pagne. — D H V . [v . B. und l l .  R .)

S A I N T  M A U R I C E  (K t. W allis, Bez. S t. Maurice.
S. G LS). S ta d t und B ezirkshaup to rt ; A btei. Die Ort-

Sain t M aurice lim 1654. N ach einem K upferstich der Topographia  v . M atth. Merian.

Moudon. S. GLS). D orf und Gem., einst M itte lpunkt 
einer grossen H errschaft, die ein D utzend Gemeinden 
um fasste. Der ä lteste  bekannte  Herr ist W iard 1007. 
Vom 13. Ja h rh . an w urde die H errschaft w iederholt 
zerstückelt. Um 1300 h a tte  Jean  von Vucherens durch 
H eira t den T urm  erworben, der heute noch steh t und 
die ganze Gegend beherrsch t. S t. M. ging dann nachein
ander an  die E stavayer, Bittens, Champion, Pesmes, 
M ontm ajor und Hennezel über, w ährend der R est des 
Schlosses an  die Allinges, Cojonay und R avier kam, um 
schliesslich auch in Besitz der Hennezel zu gelangen. 
1752 verkaufte  A lbert Müller den Rest der H errschaft 
an  die S tad t Bern. Der T urm , heu te  der einzige Ueber- 
rest des Schlosses, s tam m t aus dem  13. Ja h rh . und 
gehört je tz t  dem K t. W aad t. In  St. M. bestand  eine zum 
P rio ra t L u try  gehörende K irche (1228 P farrk irche). Sie 
wurde -1667 abgetragen, als diejenige von Pâquier er
b a u t wurde. — D H V . [M. R .]

S A I N T  M A U R I C E  (K t. Genf, linkes Ufer, Gem. 
Collonge-Bellerive. S. GLS). Dorf, alte  P farrei, Man fand 
in der Gegend G räber m it Töpfereiw aren aus röm ischer 
Zeit und zahlreiche alte  Goldm ünzen. Die K irche, sowie 
der grössere Teil des P farrgeb iets gehörten zur Cister- 
zienserabtei Bellerive. Nach dem 16. Ja h rh . w urde S t. M. 
kirchlich m it Collonge verein ig t. —  Arch. Genf. [L. R.]

I schaft hiess anfänglich Acaunum , A gaunum , und war 
der H auptflecken  der N an tu a ten . Nach der Besetzung 
des W allis durch die Röm er erlangte A gaunum  eine 
gewisse B edeutung ; es h a tte  einen Hafen an der Rhone 
bei Massongex, der Tarnaiae oder Tarnades genannt 
w urde. Im  1. christl. J a h rh . w ar S. die grösste S tad t des 
R honetales, wo die v ier Civitates des W allis den röm i
schen K aisern D enkm äler errich te ten . N ach dem 
A ufstand von O ctodurum  liess Galba in T arnaiae einen 
M ilitärposten zurück. W as aber besonders zur E n t
w icklung Agaunum s beitrug , w ar die U eberführung der 
Ü eberreste von M ärtyrern  in die von Theodor 360-370 
erstellte  Basilika. Diese w urde so ein viel besuchter 
W allfah rtso rt, dem, wie der sp ä ter gegründeten  A btei, 
der O rt sein Gedeihen v e rd an k t. Im  9. Ja h rh . nahm  er 

zu E hren  des F ührers der thebäi-

0
r sehen Legion den Nam en St. M. an. 

D ie  S t a d t .  W appen  : gespalten von 
Blau und R ot, darüber ein silbernes 
K leeb lattk reuz. Die Geschichte des 
Fleckens ist m it derjenigen der A btei 
eng verbunden , denn über einen Teil 
davon geboten die Æ bte . Vom 9. 
Ja h rh . an w ar St. M. w iederholt Resi
denz der B urgunderkönige, von denen
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R udolf I. sich 888 in  S t. M .h a tte  ausrufen  lassen. V orher 
h a tte  es u n te r  den E infällen der F ranken , L angobarden 
und  sp ä ter der Sarazenen zu leiden. 1018 w urde die 
Hälfe des Fleckens von R udolf I I I .  v. B urgund der 
A btei geschenkt ; um  1034 ging das Chablais an  Savoyen

Siegel der A btei S a in t Maurice, 13. Jah rb .

über, u. S t. M. w urde dessen H a u p to r t. So gehörte es zur 
H älfte  dem  Grafen von Savoyen und zur H älfte  der A b
tei ; le tz te re  schein t im  Flecken einen V itz tum  geh ab t zu 
haben . Im  11. Ja h rh . w ird eine B ürgerschaft erw ähnt. 
Indem  die G rafen diese begünstig ten , d ehn ten  sie a ll
m ählich  au f K osten  der A btei ih ren  Besitz aus. Die sa- 
voyische Herrschaft. S t. M. m it M onthey b ildete  zuw ei
len die M itgift von Angehörigen des Hauses Savoyen, z.
B. 1239 der M argarethe v. K iburg-B urgdorf. Der K astlan  
bew ohnte Mont.hey bis gegen 1300, dann b au te  m an ihm  
ein befestig tes H aus in S t. M. Der K astlan  w ar im
14. Ja h rh . öfters zugleich R ich te r des Chablais. Der 
Flecken St. M. erh ielt ohne Zweifel schon früh  eine 
H andfeste , die durch  eine F euersb ru n st zerstö rt w urde ; 
1317 w urde sie von A m adeus V. b e s tä tig t. Das Gem ein
wesen w urde von 2 Syndics u n d  B eeidigten verw alte t. 
U n m itte lb a r vor A usbruch der B urgunderkriege ver
tra u te  Y o lan tha  von Savoyen S t. M. der H u t der von 
S ch a rn ach ta l befehligten B erner an . Dieser blieb auf 
seinem  Posten , selbst nach  dem  Gesinnungsw echsel der 
Herzogin, und übergab den O rt den W allisern, die 1475 
bei La P la n ta  den Sieg d avon trugen . Aus dem  Gebiet, 
das sich von der Morge de C onthey bis zur Visp de Mon
th e y  erstreck te , m ach ten  die sieben Zenden die L an d 
vogtei S t. M., an  deren Spitze sie einen fü r 2 Jah re  
e rn an n ten  Vogt se tz ten . U n te r diesem  s tan d  ein 
K astlan , der in  e rster In stan z  R ech t sprach. In  m ili
tä r isc h e r  H insich t b ildete  S t. M. ein grosses B anner, 
wozu das G ebiet zwischen M assongex bis M artigny 
geh ö rte . 1798 n ah m  diese O rganisation  ein Ende. 
U n te r der französischen H errschaft m ach te  Napoleon 
aus St. M. einen Bezirk m it M onthey, M artigny und 
E n trem o n t als K an tonen .

Im  E ngpass von St. M. bestanden  die zwei Zoll
posten  Faucigny  u n d  Evêchés m it einer Sust, die in  ein 
T h ea te r um gew andelt w urde. Die S tad t w urde schon 
frü h  m it Festungsw erken versehen, der M auergürtel 
(m it zwei Türm en) 1386 ausgebessert. Im  Norden 
befand sich das un tere  S ta d tto r , im  Süden das grosse 
Tor. Um  1300 b au te  m an den T urm  des Grafen Condé- 
m ine, der den G erichtshof und das Gefängnis beher
bergte Die S ta d t k au fte  1669 vom  S ta a t die R ing

Sain t M aurice. Die goldene « IÇanne K arls der Grossen » 
(Originalhöhe 30,3 cm.). N ach  einer Photographie.

Topographie. — R. H oppeier : Beiträge. — A rchiv v. 
S t. M. [T a J

A b t f . i .  W appen : in R ot ein silb. K leeb lattk reuz . Das 
grosse Siegel des K apite ls, dessen A bdrücke von 1217- 
1636 vorhanden  sind, ste llt den hl. M auritius zu Pferd 
dar. Vom 4. Ja h rh . an vereh rte  m an in A gaunum  das

m auern  zurück, die um  1740 in  T rüm m er fielen. Vom
12. bis 15. Ja h rh . u n terh ie lt Savoyen in S t. M. eine 
M ünzstä tte  ; die do rt gepräg ten  M ünzen gaben dem 
M aurizius pfund  den N am en. Die S ta d t w urde 1349, 
1529-1531, 1589 und 1638 von der P est heim gesucht, im 
15. und 16. Ja h rh . von U eberschw em m ungen, um  1300 
und  n am en tlich  1693 von F eu ersb rünsten , wovon 
le tz te re  den F lecken fast gänzlich einäscherte . Das 
heutige R a th au s  s tam m t verm utlich  von 1732 ; es t rä g t 
die In sch rift : Christiana sum  ab anno 58. Die A btei w ar 
u rsp r. K ollato rin  der P farre i St. M. Die schon im
6. Ja h rh . bestehende K apelle des hl. Johannes E v an 
gelist w urde zur P farrk irche  des hl. S igism und, welche 
das B istum  m it derjenigen von N endaz austau sch te . 
Die St. S igism undkirche v e rb ran n te  um  1300, erhob 
sich ab er w ieder aus den T rüm m er, w urde 1715 bis au f 
den K irch tu rm  neugebau t und  1900 re s tau rie rt. Die 
zuerst in St. L au ren t ansässigen K apuziner liessen sich 
1640 im  heu tigen  K loster nieder. Das Sp ital St. Jacques 
s tam m t aus dem  10. Ja h rh . ; es w urde 1218 von Thom as 
von Savoyen der A btei abgetre ten . — G rem aud. — 
R R am eau  : Châteaux valaisans u . Mss. — R ivaz :
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A ndenken von M ärtyrern . Der B ericht vom  M artyrium  
der thebäischen  Legion, wie sie uns durch die vom  hl. 
Bischof E ucher von Lyon um  die M itte des 5. Ja h rh . 
geschriebene Passio A caunensium  m artyrum  überlie
fert, scheint eine Legende zu sein. Von W alliser Ge
schich tschreibern  w ird dieses M artyrium  au f den 
22. IX. 302 angesetzt. Diese A nsicht w urde 1749 im 
Journal helvétique von Joseph  de Rivaz erstm als ve r
fochten. E inige ausländische G eschichtsforscher geben 
als D atum  den 22. ix . 285 oder 286. N ach der ersten 
A nnahm e zogen die Soldaten von G erm anien nach 
Italien , um  sich in B rindisi nach A frika einzuschiffen ; 
nach  der zweiten kam en sie von Ita lien  und  zogen ins 
Land der B agauden. N ach der Passio  sollen diese 
Soldaten niedergem etzelt w orden sein, weil sie sich 
w eigerten, au f den heidnischen A ltären  zu geloben, 
C hristen oder solche, die m an  als Christen ansah, zu 
verfolgen. Der h ingerich te te  K om m andan t prim icerius , 
hiess M auritius. U n te r seinen G efährten  befanden sich 
V ictor, Candid und E xuperus. W ie dem  auch sei, ein 
M ärtyrergrab  m achte  die S tad t b e rü h m t. Der erste 
Bischof des W allis, Theodor, grub die Gebeine aus und 
e rstellte  gegen 360-370 zur B ergung derselben eine 
B asilika, die er an  den Felsen an lehn te . Salvius (s. d.) 
schlug w ahrsch. seinen W ohnsitz  in der N ähe dieser 
Basilika auf. 515 berief der B urgunderkönig Sigism und 
eine grosso V ersam m lung von P rä la ten  und Grafen nach 
A gaunum . E r te ilte  ih r die G ründungsurkunde einer 
A btei m it, der er zahlreiche G üter im  W allis, in  der 
W aad t und  in den Diözesen Lyon, Vienne, Grenoble, 
Genf, Besançon und A osta schenkte. Die Mönche sollten 
n ich t zu körperlicher T ätigkeit verp flich te t w erden. Am
22. ix . 515 oder 516 begann die laus perennis  oder ewige 
Psalm odie, die den höchsten  R uhm  der A btei ausm acht 
und sie in  ganz Gallien be rü h m t m ach te. Sie w urde von 
5 M önchschören gesungen, die einander Tag und  N acht 
ablösten . Das K loster w ar im  Bau begriffen, als Sigis
m und am  515 die A btei stifte te . Diese genoss zu 
Anfang Privilegien, die ihre weltlichen und  geistlichen 
In teressen  gegenüber der W illkür des Bischofs gew ähr
leiste ten . A ber u n te r  den K arolingern än d erte  sich die

Sachlage. Es gab A chte, die g leichzeitig  Bischöfe von 
S itten  w aren. Das K loster verlor an A nsehen , und u n ter 
Ludwig dem From m en w urden die M önche durch  Chor
herren  ersetz t. Die V erw altung durch  K om m endatar- 
äb te  w urde dem  K loster verhängnisvoll, denn es wurde 
die B eute w eltlicher F ürsten . 888 liess sich Rudolf I. in 
St. M. zum  K önig von B urgung ausrufen . E r legte die 
H and au f die V erw altung der A btei und  ve rfü g te  über 
ihre G üter wie über diejenigen der K rone zur Belohnung 
seiner G etreuen. Die Nachfolger Rudolfs handelten  in 
gleichem  Sinn. Im m erhin  gab 1018 der letz te  B urgun
derkönig, Rudolf I I I . ,  der A btei einen Teil ih res  
Besitzes zurück  und  liess die C horherren da rü b er ver
fügen. Um  1034 t r a t  K onrad der Salier, der E rbe des 
K önigreichs B urgund, das Chablais an  H um bert « aux 
Blanches Mains » ab, und so kam  St. M. an  Savoyen, 
dessen F ü rs ten  gegenüber . der A btei keine andere 
H altung  e innahm en als die B urgunderkönige. A u f 
D rängen des Grafen A m adeus I I I .  w urde 1128 eine- 
R eform  des K losters vorgenom m en. E r berief den  
Bischof Hugo von Grenoble, um  das K loster w ieder zu 
Ansehen zu bringen, und ersetzte die W eltgeistlichen 
durch  A ugustinerchorherren; die P ropstw ürde, welche 
die des A btes ve rd rän g t h a tte , blieb bis 1143 in H änden 
des Hauses Savoyen, um  in diesem Jah re  wieder an 
die C horherren zurück zufallen ; 1147 g ib t es wieder 
einen Ordensgeistlichen als A bt.

Die Æ bte  von St. M. w aren 1150-1798 H erren  des 
B agnetales, von Sal van , Chouex, Vérossaz, Chiètre und 
Vouvry ; sie h a tte n  auch in der W aad t Besitz : in Vivis, 
Gryon, St. T riphon, Lavey, Aigle, Bex, Com mugny, das 
G ut Oron, C hätillens u . a. m. 1798 beschlagnahm te die 
helvetische R egierung den Besitz des K losters, dank 
dem  A bte konnte  aber der K losterschatz g e rette t 
werden. Der A bt übergab  die kostb a rsten  G egenstände 
den Bew ohnern der benachbarten  T äler ; 1814 b rach ten  
diese die ih rer H u t a n v ertrau te n  Gegenstände zurück. 
Der W alliser L and tag  verhandelte  1805 über die Auf
hebung des K losters und  dessen Anschluss an  den 
Grossen St. B ernhard . Die Frage blieb noch offen, bis 
1810 N apoleon die 1805 vorgesehene Vereinigung

Verzeichnis der Æbte :

H ym nem ode, 515-f 3. i. 516. 
Arnbroisius I., 516-j- 2. X I. 520. 
Achive, t  29. m .  523.
T ranquilliüs, t  12. x . 526.
V énérand, t  7. x . 539.
Paul I., t  8- XI. 557.
Placidius, f  5. m . 568.
E utrop ius, t  19. ix . 568.
Paul II ., t  15. v. 577.
M artin I., t  13. m . 580.
Arnbroisius II ., t  15. x . 610. 
Léonce, f  27. m . 616.
Jocondin .
Secondin (vielleicht m it dem Vor

genannten  identisch).
Florence, vor E nde 629.
Siagre, gegen 654-656.
Rocolène, gegen 673-691.
Raggo.
Aigolfus.
E rm enbert.
A gobert, gegen 711-715.
Lodolfus, gegen 725-730.
Airoind.
P ro tade.
Laifm us.
B ertelaus, gegen 742-752.
A irastus.
Vulchaire, gegen 760, t  782-785. 
Altèe, 804.
Adalong.
Aimon I., 825-856.
Evifroi, P ropst 872.
Franco, P ropst, 916-917.
H erluin, P ropst, 929-930.
Mainier, P ropst, 942-943.

E v rard , A bt, vor 993.
B urcard  I., P ropst, 983-1001, A bt 

1001, t  22. vi. 1027/1032.
B urcard  I I .,  A bt, f  10. VI. 1046.
Aim on I I .,  P ro p st 1046 oder 1047, 

dann  A bt, t  13. v u . 1053 oder 
1054.

B urcard  I I I . ,  1064-1087.
Gui, P ro p st 1108.
R enaud von Savoyen, w eltlicher 

P ro p st 1128-1143.
A im erard, P rio r 1135-1136.
Hugues, P rio r 1137, P ro p st 1143, 

A bt 1147.
R odolphe de Voserier, 1156, f  zwi

schen 12. v u . 1160 und 1172.
B ourcard IV ., 1173, t  nach 1184.
Guillaum e I. d ’É cublens, 1179, f  9. 

oder 10. v u . 1196.
Gontier, 1198, t  1 ■ ix . 1200-1203.
Aimon I I I . ,  1204, t  23. v m . 1219 

1223.
N antelm e, 1224, f  30. x . 1258 oder 

1259.
G irard T., 1260, t  12. m . 1275.
Pierre I. de Saint Sigismond, 1275- 

1286.
G irard I I . fde G um oëns?), 1286-1292.
Jaques d ’A yent, 1292-1313.
B arthélém y I. B artholondi, 1313- 

1347.
! B arthélém y I I .  J  usti, 1348-1356.
I Jean  I. Bartholom ei, 1356-1376.

G irard I I I .  B ernardi d ’AUinges, 
1376-1378.

Jean  I I .  G arreti, 1378-1410.
Jean  I I I .  Sostion, 1410-1427.
Guillaum e II . Villieni, 1427-1434.

Pierre II . Fournier, 1434-1438.
Michel B ernardi d ’Allinges, 1438- 

1458.
B arthélém y I I I .  B ouvier, 1458-1463.
Guillaum e IV . B ernardi d ’Allinges, 

•1463-1496.
Je a n  IV . B ernardi d ’Allinges, 1496- 

1521.
B arthélém y IV . Sostion, 1521-1550.
Jean  V. Miles, 1550-1572.
M artin I I .  du P lâ tre , 1572-1587.
Adrien de R iedm atten , 1587-1604.
Pierre I I I .  du N an t de Grilly, 1604- 

1618.
Georges I. de Q uartery , 1618-1640.
Pierre IV. Maurice Odet, 1640-1657.
Jean  V I. Jodoc de Q uartery . 1657- 

1669.
Joseph  I. Tobie F ranc, 1669-1686.
Pierre V. François Odet, 1686-1698.
Nicolas I. Z urthannen , 1698-1704.
Nicolas I I .  Camanis, 1704-1715.
François I. Defago, 1715-1719.
Louis C harlety, 1719-1736.
Jean  V II. Joseph  Claret, 1737-1764.
George I I .  Schinner, 1764-1794.
Joseph  I I .  A ntoine Cocatrix, 1794- 

1795.
Joseph  I I I .  G aspard E xquis, 1795- 

1808.
É tienne I. Germ ain P ierraz, 1808- 

1822.
François I I .  de R ivaz, 1822-1834.
E tienne I I .  B arthélém y Bagnoud, 

1834-1888.
Joseph  IV . Paccolat, 1888-1909.
Joseph V. Émile A bbet, 1909-1914.
Joseph V I. Tobie M ariétan, seit 1914.
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beschloss. Die A btei w urde 1814 w ieder hergeste llt. Im  
Laufe des 19. Ja h rh . l it t  sie w iederholt u n ter den B ür
gerkriegen im  W allis ; w ährend  des Sonderbundes war 
das K loster in eine K aserne verw andelt.

Der A b t von St.. M. erhie lt 1782 vom  K önig von 
Sardin ien  den G rafen tite l, 1840 vom  P ap st die W ürde 
eines Bischofs von B ethlehem .

Die K irche oder die A btei e rlitten  im  Laufe der 
Ja h rh u n d e rte  allerlei H eim suchungen, z. B. die E in 
fälle der L angobarden 574-576, der Sarazenen 940, 
ferner F eu ersb rünste , Felsstürze 1584 und 1611, die 
öfters N eu b au ten  erheischten . 523 w urde die Kirche 
u m g eb au t ; der heu tige  B au s tam m t von 1627. Eine 
K losterschule bestan d  seit der G ründung der A btei ; 
sie ging im  8. Ja h rh . ein ; 1559 schuf der W alliser 
L an d tag  das Kollegium , das 1806 durch  die A btei 
reo rg an isie rt w urde.

Der K irchenschatz  von St. M. is t b e rü h m t durch  
kostbare  K unstw erke, alles Geschenke von F ü rs ten  
und  P rä la ten . Zu erw ähnen sind u. a. : die angeblich 
von K arl dem  Grossen geschenkte goldene K anne, ve r
m u tlich  o rientalischer H erk u n ft, aus dem  6.-8. Ja h rh . ; 
das griechisch-röm ische Gefäss aus Sardonyx aus dem
4. Ja h rh . ; das K ästchen  von Teuderich  (6.-8. Jah rh .), 
der grosse R eliquienschrein von S t. M auritius (12. 
Ja h rh .)  u . a. m.

Bibliographie. E d. A ubert : Trésor de Saint-M aurice  
d ’Agaune. —  M. Besson : M onasterium  Acaunense, 1913 
(R ezensionen in A S  G 1914; Rea. de théol. et de philos. 
1914 ; Le M oyen Age ; Revue bénédictine ; Analecta  
Bollandìana). — D. L. G alb rea th  : Sigilla  agaunensia  
(in A H S  1925-1926). — P. B ourban  : Les fouilles de 
Saint-M aurice  (in A SA  1916-1919). —  M. R eym ond in 
Z S  G 1926. —  M. Besson : Antiquités du Valais. — 
Derselbe : Recherches sur les origines. — Derselbe : Nos 
origines chrétiennes. — G rem aud. — F . K ehr : Regesta 
pontificum . — A. B rackm ann : Helvetia pontificia . — 
L. D upont-L achenal : Les abbés de Saint-M aurice  I. — 
V. van  Berchem  in R H V  1897. —  Ju les Michel : Contri
butions à l'histoire de l ’abbaye de St. M aurice  (in Rev. 
Suisse cathol. 1898). — Derselbe : L ’abbaye de Sain t- 
M aurice  (in A SA  1896). —  M. R eym ond : Les avoués de 
Saint-M aurice aux X I e et X I I e s. (in R H V  1924). — 
V. van  B erchem  : Un conflit d'avouerie au X I I e s. (in 
QSG  1921). —  Mélanges d’histoire et d’archéologie de la 
Soc. helv. de S .-M .  I. —  D H V .  —  C. Ju llian  : Hist, de 
la Gaule V II. —  N. Poissard : La découverte de la tombe 
de saint M aurice  (1922). [L. D .-L.]

S A I N T  M A U R I C E ,  d e . Adelige Fam ilie, die ihren  
Nam en von St. M. im  W allis fü h rte . Sie soll sich in 
3 Zweige gete ilt haben  ; der eine behielt den u rsp r. 
N am en bei und gab der A btei St. M. m ehrere C horher
ren. Aus dem  zweiten, nach  einem H aus in S t. Maurice 
du Paravis g en ann t, gingen hervor : —  JACQUES, N otar, 
Syndic 1298. — J a c q u e m e n t , S ta tth a lte r  des savoy- 
ischen K astlans 1331. Der d r itte  Zweig, Sain t Sigis
m und g en ann t, zäh lt einen A bt von S t. Maurice : — 
P i e r r e ,  1275-1286. N ach d ’Angreville b eh au p ten  die 
M arquis de Saint M auris-C hantenois, von der W alliser 
Fam ilie  abzustam m en. — P . Bioley : La famille de 
S t. M aurice  (in A n n . valais. 1922). — G rem aud. — 
R am eau  : Ms. [Ta.|

S A I N T  M A U R I C E  D E  L A Q U E S  (K t. W allis, 
Bez. Siders, Gem. Mollens. S. G L S). Anfangs des 13. 
Ja h rh . u n te r  dem  K irch en p a tro n a t von St. Maurice ge
bildete P farrei, die anfänglich folgende Dörfer um 
fasste : R andogne, Blusch, Cordonnaz, Mollens, Ven- 
Ihone und A nchettes (welche zwei sich 1666 ablösten), 
Miège (1785), V eyraz (1884 abgelöst, um  sich Miège 
anzuschliessen). 1928 errich te te  M ontana-S tation  eine 
eigene K irchgem einde. —  G em eindearchiv. [Ta.]

S A I N T  O U R S .  Aus St. Ours im D auphine s ta m 
m ende R efugiantenfam ilie , die sich 1701 in Lyon, sp ä ter 
in Genf niederliess. —  1. J a q u e s ,  * 1708 in Genf, f  1773, 
E m ailm aler, G raveur und Ziseleur, eröffnete 1746 eine 
Zeichenschule, die m ehrere talen tvo lle  K ü n stle r h e ran 
bildete. B ürger 1759. —  2. J e a n  P i e r r e ,  Sohn von 
Nr. 1, 4. IV. 1752-6 . i v .  1808, Maler, stu d ierte  in Paris 
und erhielt 1780 den G rand P rix  de Rom e. 1792 liess 
er sich endgültig  in Rom  nieder. Mitglied der N ational-

■Tean Pierre Sa in t Ours.
Li thographie n. einem Selbstb ild

nis (Schw. Landesbibi. Bern).

Versammlung 1793, des Comité législatif 1794, G em einde
p räsiden t von Les E au x  Vives w ährend der französi
schen Zeit ; m alte  nam entlich  P o rtra its . — Note des 
tableaux et des portraits exposés dans le salon de la Soc 
des A r ts , J a h r  V II. —
Rigane! : Rens, sur les 
beaux-arts à Genève, 197- 
206, 382. — J .  P . de
La R ive : Éloge hist, de 
Saint-O urs.—  P etit-S en n  :
Saint-O urs, peintre gene
vois. —  0 .  B aud-B ovy :
Peintres genevois I . — Nos 
anciens et leurs œuvres V II.
— S K L .  [G. V.]

S A I N T  O V E N S  (K t.
W aad t, Bez. Aubonne.
S. GLS). Gem. u . Dorf. 
de Sancto Eugendo  1139 ;
Sancto Eugendo de Röteres 
1221. So hiess u rsp r. das 
heu te  Rottières genannte  
G ebiet, das vor 1139 die 
A btei S t. Oyend oder 
Sain t Claude erw arb, um  
d o rt eine K irche und ein 
festes H aus zu bauen.
Mit der Œ rtlichkeit w ur
den sp ä ter Adelige belehn t, die sich nach  derselben 
b en an n ten  und  u n te r  den H erren  von Mont le Vieux 
standen . Der O rt te ilten  politisch die Schicksale dieser 
B aronie. Die K irche w ar schon 1285 eine Filiale derje
nigen von Gimel. N eubau 1878. — D H V .  [M. R.j 

S A I N T  P I E R R E  D E  G L A C E S  (K t. W allis, Bez. 
Gundis, Gem. Chamoson. S. GLS). Dorf, wo im  11. Ja h rh . 
ein B ened ik tinerp rio ra t gestifte t w urde, das zur Abtei 
A inay in Lyon gehörte u . Ende des 15. Ja h rh . an die 
bischöfl. Tafel in S itten  kam . Dieses K loster b ildete  den 
M itte lpunk t der B esitzungen der A btei im R honeta l. Die 
K irche m it ihrem  achteckigen T urm  und bem erkens
w erten  P o rta l soll aus dem 10. Ja h rh . stam m en. 1669 
w urde do rt von Nicolas M ugnier, D om herrn  von S itten , 
ein R e k to ra t g estifte t, dessen K o lla tu rrech t er sich 
vorbehielt St. P . gehörte früher zur M ajorie Chamoson ; 
1218 w urde Boson, Vicecomes von A osta, vom  Bi
schof L and ri dam it belehnt. In  der Folge b ildete  St. P . 
bisweilen ein Fam ilienleben, der M ontheolo. — B. R a 
m eau : Les châteaux du Valais. [Ta.]

S A I N T  P R E X  (K t. W aad t, Bez. Morges. S. GLS). 
Flecken und Gem. W appen  : in Rot (früher Schwarz) 

eine silberne Lilie. St. P . ist eine der 
ä lte sten  Siedelungen der W aad t. Man 
ha t drei P fah lbausta tionen  festge
ste llt ; die in der B ucht von Frédai- 
gue besass eine W erk s ta tt zur H e r
stellung von Steinbeilen. Ferner ist 
St. P . eine B ronzesta tion  und besitz t 
ein La Tene-G räberfeld. Aus röm i
scher Zeit stam m en die Q uartiere 
(villae) D racy, M arey (S ta tu e tte  des 
Bacchus Cocliensis) und Dizy m it 

einer basuge, einer christlichen K apelle in der Nähe 
des Boiron (wo ein röm ischer M eilenstein gefunden 
wurde), w ährend die heutige  K irche verm utlich  ei
nen heidnischen Tem pel e rsetz t h a t und von einem 
burgundischen Friedhof um geben w ar. Im  7. Ja h rh . 
w urde der im Ju raw ald  gestorbene Bischof P ro th a - 
sius in der obgenannten  Kapelle beigesetzt ; die nach 
ihm  benann te  K irche scheint zu seinen E hren er
rich te t w orden zu sein. Sie bestand  schon 885. K aiser 
K arl der Dicke schenkte sie m it dem Gut D racy seinem 
G etreuen Reginold, der sie der K irche von L ausanne 
ab tra t. Andere Schenkungen kam en dazu, und im 
11. Ja h rh . w urde alles E igen tum  des L ausanner K a
pitels. 1234 siedelte dasselbe alle Bew ohner in einer 
befestigten kleinen S tad t an, die es am  Seeufer erbau te  
und m it F re iheiten  nach dem Vorbild derjenigen von 
Lausanne und D om m artin  a u ss ta tte te . S pä ter ging das 
Schloss und  die P fründe  von St. P . ein Ja h rh u n d e rt 
lang als Lehen an  die jüngere  Linie der Fam ilie G rand-
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son-C ham pvent über. Gegen 1340 nahm  das K apite l 
w ieder Besitz von seinem  E igen tum  in St. P . und errich
te te  zunächst ein erbliches M eieram t und setz ten  dann 
im 14. Ja h rh . einen abse tzbaren  K astlan  ein. Die G ra
fen von Savoyen such ten  h ierau f in St. P . Fuss zu fas
sen und t ra te n  bei Gelegenheit d o rt als Schiedsrichter 
auf. 1358 hu ldig te  ihnen die B ürgerschaft, doch gewann 
schliesslich das K apitel die O berhand. 1536 w urde St. 
P . von den B ernern  besetz t und  bildete dann bis 1798 
eine K astlanei. Die Gemeinde h a t seit dem  14. Jah rh . 
ihren  eigenen R a t und Syndic. Die E rrich tu n g  einer 
G lashütte  in  St. P . 1910 h a t das vorher L andw irtschaft 
treibende D orf in ein ansehnliches industrielles Zen
trum  verw andelt. Das vom K apitel gebaute Schloss m it 
einem grossen viereckigen T urm  diente den B ernern als 
K ornhaus und Salzlager ; h eu te  ist es eine P riv a tw o h 
nung. Die heutige sehr in te ressan te  K irche s tam m t aus 
dem  12. Ja h rh . Sie ru h t au f einem noch a lte rn  F u n d a
m en t und w urde aus röm ischem  M aterial erstellt ; sie 
besitz t noch Schm uckm otive aus dem  13. u . 14. Ja h rh . 
1913 w urde sie re s tau rie rt. R ingsherum  fand m an zahl
reiche G räber, w ovon einige von den Fundam enten  
d u rchschn itten  w aren ; m an  fand auch eine goldene F i
bel aus dem 7. Ja h rh . u. goldene Fingerringe. P farrk irche 
seit 1228, ist die K irche von S t. P . seit der R eform ation 
eine Filiale von É to y . —  D H V . [M. R.]

S A I N T  R O M A I N  (K t. W allis, Bez. Hérons, Gem. 
A yent. S. G LS). P farrdorf, Sitz eines seit 1108 genann
ten  B enedik tiner-P rio rates, das der A btei A inay u n te r 
s tand . Dieses K loster w urde 1396 m it dem jenigen von 
Granges vereinigt ; beide kam en 1620 an das K apite l 
von S itten . Die heutige K irche s tam m t von 1866. — 
G rem aud. — A. de R ivaz : Topographie. — Pfarr- 
archiv . [Ta.]

S A I N T  S A P H O R I N  (K t. W aad t, Bez. La vaux. 
S. GLS). D orf u . Gem. de Sancto Sufforiano  1138. W ap
pen : gete ilt von Silber und R o t m it gewelltem  Quer
balken in gewechselten Farben . Röm ische Siedelung 
(H ausüberreste , Münzen von A ntoninus Pius, Meilen
stein m it einer In sch rift zu E hren  des T iberius, ein u n te r  
dem Tem pel gefundener V o tivaltar). Im  12. Ja h rh . 
gehörte St. S. dem  Bischof von L ausanne, der 1303 von 
den Paiézieux die Meierei m it dem Schloss Glérolles 
zu rückkaufte . S t. S. besass einen P laid  général und be
sondere F reiheiten . Die Pfarrei oder die Gemeinde 
St. S. um fasste u rsp r. auch Chexbres, Puidoux  und 
Publoz, die 1809 selbständige Gem einden w urden. B ru
derschaft des heil. Geistes seit 1287, eine der ä ltesten  
des K an tons ; G em eindeverw altung im 14. Ja h rh . ;

heroische K astlanei 1536. Der Bischof verlieh 1450 den 
E inw ohnern S teuerfreiheit. 1536 nahm en sie die Re
form ation n u r widerwillig an ; 1657 h a tte  der P farrer 
noch gegen U eberbleibsel von katholischen G ebräuchen 
zu käm pfen. Die K irche s tam m t aus dem 15. Jah rh .

und w urde 1926 re s tau rie rt ; sie ru h t au f a lten  F u n d a 
m enten , die nach einigen A utoren  röm isch sein sollen ; 
schöne G lasm alerei von Sebastian  von M onlfalcon. 
Tauf- und E hereg ister seit 1587, S terbereg ister seit 
1821. —  D H V .  [M. R.]

S A I N T  S A P H O R I N  (K t. W aad t, Bez. Morges. 
S. GLS). D orf und Gem. Sanctus Sim phorianus  1177. 
Zur H errschaft Cossonay gehörende O rtschaft. Vor 1218 
w ar sie Besitz einer gleichnam igen adeligen Fam ilie, 
die im  16. Ja h rh . erlosch ; einer ih rer letz ten  Spröss
linge, F r a n ç o i s ,  der in Ita lien  u n te r  dem  K onnetabel 
von B ourbon gedient h a tte , verte id ig te  1536 Y verdon 
gegen die B erner. N ach dem A ussterben der Fam ilie 
wurde die H errschaft zerstückelt. E in  Teil kam  an die 
Pon they , die Chalon und Greyerz, ein anderer an die 
Colombier, die Allinges und endlich an  die Pesm es. 
Der General und D iplom at François Louis de Pesmes 
( t  1737) w ar H err von St. S. Seine T ochter b rach te  St. S. 
ihrem  G atten  G. H . de M estral in die Ehe ; dessen N ach
kom m en besitzen das Schloss heu te  noch. Dasselbe 
s tam m t aus dem  Ende des 17. Ja h rh . Die K irche S t. S. 
gehörte von 1177 an  der Abtei am  Jouxsee. Dam als 
Pfarrk irche , w urde sie nach der R eform ation eine Filiale 
der K irche von Vullierens, seit 1846 derjenigen von Co
lom bier. — D H V . — Vergleiche auch den A rtikel 
P e s m e s ,  d e .  [m. r . ]

S A I N T  S I M P H O R I N  (SAINT SAPHORIN). Adelige 
Fam ilien der W aadt. ; die eine besass G rundbesitz  in Per- 
roy im 12. u. 13. Ja h rh . ; eine zweite w ar B esitzerin  der 
H errschaft St. Saphorin su r Morges (s. obigen A rt.). 
— D H V . [M. R.]

S A I N T  S U L P  ICE (K t. N euenburg, Bez. T raversia]. 
S. G LS). Gem. und  Dorf, das bis 1848 zur K astlanei 

T raversta l gehörte und  dessen Ge
schicke te ilte . W appen : gev ierte t, 1 
in  Blau ein weisser T urm  au f grünem  
Dreiberg, 2 in Gold eine grüne, ro t- 
bezungte Schlange (D rache), 3 in Gold 
ein schwarzes M ühlrad, 4 in R o t zwei 
gekreuzte weisse Schm iedehäm m er ; 
der weisse Schildrand m it einer 
schwarzen K e tte  belegt. S t. S . wird 
1228 erstm als erw ähnt und besass 
schon dam als eine Kapelle, die bis 

zur R eform ation dem  P rio ra t M étiers u n te rs tan d . 
E in einziger K aplan versah S t. S. und B u ttes ; von 
der R eform ation  bis 1835 an  bildeten  diese beiden 
Dörfer eine K irchgem  ; dann w urden die beiden 
K irchen selbständig. 1820 ve rb ran n te  die K irche in 

St. S. Vom 14.-16. Ja h rh . bestanden  in 
St. S. Schm ieden und Hochöfen, wo das 
in Les B ayards und La Côte aux Fées 
gewonnene E isenerz v e rarb e ite t w urde. 
A uf dem Gebiet von S t. S. s tand  die 
sog. Tour B ayard . N ach einer u ra lten  
H eberlieferung soll ein Einw . von St. 
S . einen D rachen, der in den 'Felsen 
oberhalb des Dorfes hauste, g e tö te t h a 
ben. Schon 1372 in einer G renzbe
rich tigung  der D rachenfelsen (la roche 
à ia  vuivra) erw ähnt. G eburts- und E h e
register seit 1660, S terbereg ister seit 1725. 
— Vergl. E . Q uartier-la-T ente: Le C. de 
Neuchâtel, I I I .  Serie. — H enri B ovet : 
L ’exploitation du fer au Val-de-Travers. 

L. M ontandon : Notes sur les pre
da Val-de-Travers (in M N  

[L. M.]
S A I N T  S U L P I C E  (K t. W aad t, Bez. 

Morges. S. G LS. Gem. und Dorf, in a r
chäologischer und historischer H insicht 
eine der in te ressan testen  O rtschaften  des 
Landes m it P fah lb au sta tio n  aus der E i
sen- und Bronzezeit, w ichtigen H elve

tie rg räb ern  (in Cham pagne und Péto- 
leyres) der 1. und 2. La Tènezeit (100 G räber, da
ru n te r  13 B randgräber) und Funden von Fibeln, A rm 
bändern , W affen und phönizischen M asken. Aus dem  
Röm erzeit fanden  sich keine R este, ausgenom m en in 
den F u n d am en ten  der K irche. In  C ham pagne befindet

miers févriers 
1920).

Der sog. Cfufyturm in Sa in t Saphorin (Lavaux) um  1830. N ach einem Aquarell.
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sich ein F riedhof aus der M erowingerzeit m it m ehr als 
260 G räbern , deren Beigaben eher fränk ischen  als 
bu rgundischen  U rsprungs sind. U ebrigens w ird die 
burgundische Besiedelung des O rts durch  seinen frühem

l i .  J .  Gruaz : Le cimetière mérovingien. —  M. R eym ond : 
Le cimetière mérovingien. — P e rro t u. M. W irz : L ’église 
romane de Sain t-Sulp ice. — E . C havannes : M anuaux  
du Conseil de Lausanne. —  J .  L au ren t : Cartulaire de 
l ’abbaye de Molesmes. — D H V . [M. R.l

S A IN T  T R IP H O N  (K t. W aad t, Bez. Aigle. S. GLS). 
D orf der Gem. Ollon, das im  M itte la lter eine H err
schaft b ildete  : Sancti T riffon is  1332. Man fand  dort 
zwei Giessereien und G räber aus der B ronzezeit und  
röm ische R uinen , sowie zwei M eilensteine, einen aus 
der Zeit T rajan s und  einen ändern  aus dem Beginn des
4. Ja h rb . In  dem  au f einem nahen  H ügel noch b estehen
den T urm  is t m öglischerweise im  9. J a h rh . A b t W ala 
de Corbie gefangen gehalten  w orden. E ine dem  hl. 
T riphon, der auch  Schutzheiliger der Kapelle von Chil
lon aus dem  9. Ja h rh . is t, gew eihte K apelle w urde ganz 
in der N ähe gebau t. N achrich ten  fehlen bis 1232, wo 
das feste H aus von S t. T. von T hom as von Savoyen 
an  Gui de Saillon oder de P on tv erre  ab g e tre ten  w urde. 
Das Schloss (m ajus castrum ) w urde w ahrsch. von le tz 
terem  gebau t. Die P o n tv erre  besassen die H errschaft 
S t. T. ein Ja h rh . lang. Sie ging 1341 an die lom bard i
schen B ankiers Thom e über, von denen Gui 1364 Vogt 
des Chablais w ar. Im  15. Ja h rh . w urde der Besitz 
zerstückelt und  1530 neugebildet als Besitz der R ovéréa,

K irche von Sa in t Sulpice (W aadt) um 1909. N ach einer 
Photographie.

Nam en Cherelenges (heute Terretenges) bezeugt. Die 
heutige , aus dem  12. Ja h rh . stam m ende K irche, ru h t 
zum  Teil au f R esten  eines Baues aus dem  10. Ja h rh ., 
der zwischen 1098 und  1111 von T u ru m b ert de Baiz 
der B enedik tinerab te i Molesmes in F ran k reich  ge
schenkt w urde. Die Mönche b au ten  eine neue, der hl. 
M aria M agdalena gew eihte K irche, von der n u r  noch 
der Chor und  das Querschiff e rhalten  sind ; das H a u p t
schiff s tü rz te  im  15. J a h rh . ein und  ist n ich t w ieder 
au fgebau t w orden. U ebrigens h a tte  zu jen er Zeit das 
K losterleben in  S t. S. aufgehört. Die Mönche von Mo
lesmes h a tte n  d o rt ein P rio ra t gegründet (erster P rio r : 
H ugues, 1107), le tz te r : Aym on de Gingins ; zur Zeit 
der K om m endatarp rio re  aber w aren  d o rt keine Mönche 
m ehr ; von 1463 an w urde der K irchendienst des P rio ra ts 
ausschliesslich von einem  W eltgeistlichen, dem  P fa r
re r der ben ach b arten  K irchgem . Écublens, versehen. 
Das K loster w urde 1538 von der B erner R egierung der 
S ta d t L ausanne ab g etre ten  ; diese m ach te  aus dem 
H au p tgebäude  ein H errenhaus und  Hess es bis 1798 
von einem  K astlan  verw alten . H eute  s te h t das ehem alige 
P r io ra t in P riv a tb esitz . Die K irche, ein schöner Bau 
aus dem  12. Ja h rh .,  1896 re s tau rie rt, w ird von den 
zur K irchgem . É cublens gehörenden E inw ohnern  von 
S t. S. b e n ü tz t. Dem  P rio ra t S t. S. u n te rs ta n d en  die 
P rio ra te  B lonay, die K irchen von B lonay, S t. Saphorin 
sur Morges, É cublens und  P reverenges. Anfangs des 
13. J a h rh . besass Aym on de Faucigny  die K astv o g te l 
von S t. S. ; sie ging an  seinen Schwiegersohn Peter 
von Savoyen und dann  an  die H erren  von B lonay über ; 
der Bischof von L ausanne kaufte  sie zu Beginn des 14. 
Ja h rh . zurück ; se ither w ird sie n ich t m ehr erw ähnt. 
1429 gew ährte der A bt von Molesmes den L euten  von 
S t. S. B efreiung von den G rundzinsen ; von da an 
d a tie rt ihre eigene G em eindeverw altung. — J .  Gruaz 
u . D. Viollier : Le cimetière gaulois de Saint-Sulpice. — 
V. H . Bourgeois : Le cimetière gaulois. — A. de Molin

T urm  in S a in t T riphon um 1899. Nach einer Photographie.

die St. T. noch 1798 besassen. Das Schloss ab er w ar 1476 
von den W allisern zerstö rt worden. K urz  nachher erw ar
ben die B erner die G erichtsrechte und schlugen St. T. 
zum  M andem ent Ollon. —  D H V . [M. R.]

S A IN T  U R S A N N E  (deutsch  S a n k t  U r s i t z )  (K t.
Bern, Bez. P ru n tru t.  S. GLS). Gem.

  und S ta d t. Im  12. Ja h rb . Sanctus
Ursicinus. W appen  : in Silber ein 
schw arzer B är m it einem goldenen 
B ischofstab. Im  K loster w urden gallo- 
röm ische G räber aufgedeckt. Der 
Nam e kom m t vom  hl. U rsicinus (f ge
gen 620), einem  irischen Mönch und 
Schüler Columbans, dem  er in die

  Schweiz folgte. Ursicinus Hess sich
am  U fer des Bielersees nieder, wo 

er seine Lehre v e rk ündete  ; um  das J a h r  612 zog 
er sich in die E insiedelei zurück, die noch je tz t  in 
einem Felsen bei St. U. zu sehen ist. Zahlreiche Jü n g er
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Irltmwc.'

zogen ihm  nach, so dass am  Ufer des Doubs ein 
K loster, sowie eine dem  hl. P e tru s geweihte Kirche 
en tstanden . Das G rab des hl. U rsicinus befindet sich 
u n te r  dem  H a u p ta lta r  der S tiftsk irche. Zehn Ja h re  nach 
seinem  Tode h ielt sich der 
aus A ustrasien  kom m ende 
hl. W andregisil v ier Jah re  
lang in  S t. U . au f und liess 
daselbst eine Basilika und 
ein neues K loster bauen.
Alle diese A ngaben beru
hen au f blossen Legenden 
u. ebenso unsicher ist in v ie
lem die Geschichte des 
K losters bis E nde des 12.
J a h rb . L au t in te rpo lie rten  
U rkunden  von 768 /71, 849,
1040 u. 1053 wäre S t. U. 
von der A btei M tinster- 
Granfelden abhängig  ge
wesen. In  W irk lichkeit 
blieb es aber selbständig  
bis zum  Beginn des 13.
J a h rb .,  als es dem Bischof 
von Basel gelang, die P ro p 
stei u n te r  seine B otm äs- 
sigkeit zu bringen (s. P r i
vileg von 1210). D orf und 
P farre i von St. U. standen  
schon w enigstens seit 1139 
u n te r  der H errsch aft des 
Bischofs. Vier Ja h rh . lang 
lebten  die Mönche von St.
U. nach  der Regel des hl.
B enedikt. W ährend des In 
v estitu rstre its  ergriffen sie 
m it denen von M ünster P a r
te i für den legitim en P apst,
aber der Basler Bischof B urkard  von Penis, der auf | 
Seiten des Kaisers s tand , v erjag te  1077 die gegen ihn 
em pörten  Mönche. Die A btei St. U. zerfiel u. erlebte erst 
1119 eine neue G ründung, als der Basler Bischof R u 
dolf darin  ein K ap ite l w eltlicher Chorherren e inrichtete. 
Von da an gehörte das K loster zur Diözese Basel, m usste 
aber dem Erzbischof von Besançon, der 1096 R echte 
an  dem selben besass, alle S chaltjahre  ein Chorhemd 
und einen ehernen Kessel geben. Diese Abgabe wurde 
en trich te t bis zur französischen R evolution, obschon 
das K apite l und der E rzbischof darüber s tre itig  waren. 
Das K ap ite l zählte  zwölf Chorherren m it einem P ropst 
an der Spitze. Der P ro p st Hugo von H asenburg  erwarb 
um  1173 die K irche von Glovelier. Der K astv o g t H ein
rich von H asenburg  w ar so verschuldet, dass er 1241 
die K astvogtei von St. U. dem Bischof von Basel a b 
t r a t  gegen ein Leibgeding ; Herzog Leopold von CEster- 
reich nahm  1397 die Kirche von St. U . in seinen Schutz. 
Bischof H . v. Venningen kaufte  1461 die von ihm  dem 
Grafen E berhard  von M üm pelgard verpfändete  S tad t 
zurück. Die F reiheiten  der K irchgem . von 1498 w ur
den 1540 bestä tig t. E ine F euersbrunst beschädigte 1558 
einen Teil der S tiftsk irche und zerstörte  die H älfte  der 
S tad t. Im  17. Ja h rh . b rach te  der 30j. K rieg S tad t und 
K loster St. U. viel Ungem ach ; sie m ussten  den Schwe
den und den Franzosen schwere K riegskontributionen 
en trich ten . Die S tad t w urde eingenom m en und geplün
dert. Auch die Ereignisse der Jah re  1730-1740 gingen 
an St. U. n ich t spurlos vorbei; das K apite l beteiligte 
sich am  A ufstand ; fünf seiner M itglieder w urden ve r
u rte ilt. P ropst Bassand w urde abgesetzt und  gebüsst. 
Zur Zeit der französischen R evolution  u . des E inbruchs 
der Franzosen ins F ü rs tb is tu m  w urde das K apite l auf
gelöst ; die S tad t teilte  das Los des übrigen Landes. 
1814 zogen zahlreiche T ruppen  der AUierten : (Esterrei
cher, Russen, Böhm en usw . durch S t. U.

Die Geschichte der S tad t ist identisch  m it derjenigen 
des K apitels. Die S tad t erh ielt 1338 ihre ersten  F re i
heiten von Bischof Jo h an n  Senn von Münsingen ; sie 
wurden 1371 von Jo h an n  von Vienne b estä tig t. Ein 
neuer F reiheitsbrief wurde ih r 1429 ausgestellt ; ein a n 
derer von 1436 ordnete die V erw altung der S tad t u. der

Propstei. Die K irchgem . um fasst auch M ontenol, Mont- 
m elon und Sciente. Das A ltersasyl des Bez. P ru n tru t 
befindet sich im  ehem al. H ause des K apite ls in S t. U. 

Die S tad t h a t viel von ihrem  m alerischen Aussehen

Sain t U rsanne um 1580. Nach einem Stich des W appenbuchs von W urstisen  
(S taatsarchiv  Basel).

erhalten . Die S tiftskirche ist zum Teil in rom anischem  
Stil gebaut, besonders der Chor, die Fenste r und das 
Südporta l. 1905 R estau ra tion . Die S tad t h a t drei Tore : 
S t. Peter, St. Paul und  ein d rittes, durch  das m an  zu 
einer 1670 im Holz u . 1728 in Stein e rneuerten  Brücke 
über den Doubs gelangt ; sie ist m it einer S ta tue  des 
hl. N epom uk geschm ückt. Bevölkerung : 1764, 1038 
E inw . ; 1920, 1149. Taufregister seit 1691, Ehe- und 
S terberegister seit 1663.

E ine adelige, gegen Ende des 14. Ja h rh . erloschene 
Fam ilie v. St. U. h a tte  ihr Schloss w ahrscheinlich an der 
Stelle einer röm ischen specula gebau t. Es ging 1426 an 
die Bischöfe von Basel über und w urde 1796 als N atio 
nalgu t v e rk au ft und zum  Teil abgebrochen ; es liegt 
je tz t  in Trüm m ern.

Bibliographie. T rou illat. — G. F. Chèvre : H ist, de 
Saint-U rsanne. — A. D aucourt : Diet. VI. — P. Grel
le! : Sur les sentiers du passé. — Schweiz. K unstdenk
mäler, neue Serie I I I .  — K . Stehlin : Die Inschrift über 
dem Kirchenportal zu St. Ursanne (in B Z  1903). —  G. 
Amweg : B ibliographie.—  W. Merz : Schloss Zwingen, 
p. 88, 91. — M. G happate : La col'égiale de St. Ur- 
sanne (in A S J  1928). — A. Næf in  M onum ents histori
ques 1913. |G. A.l

S A I N T E  C A T H E R I N E  (K t. W aad t, Bez. und 
Gem. L ausanne. S. GLS). G ut au f dem W ege von 
L ausanne nach  M oudon, wo sich 1228 das ospitale de 
Joral befand ; dieses w urde 1461 vom  Bischof Georg 
von Saluzzo erneuert und au sg es ta tte t ; 1497 ab er en t
stand  daraus ein K arm eliterk loster, das 1536 wieder 
aufgehoben und der S ta d t L ausanne übergeben w urde. 
Diese verlegte um 1668 das W irtshaus, das sich im 
H aus von Ste. C. am  w ildesten Teil der Strasse befand, 
nach dem Chalet à Gobet. B onivard w urde d o rt von 
den A genten des Herzogs von Savoyen gefangen ge
nom m en. —  D H V .  [M. R.]

S A I N T E  C R O I X  (K t. W aad t, Bez. G randson. 
S. GLS). D orf und  Gem. Sancta Crux 1177. D er Ort 
liegt an der R öm erstrasse von Y verdon nach P o n ta r- 
lier. Man fand d o rt Æ xte , Vasen aus der neolithischen 
Zeit, R uinen einer röm ischen Villa und Münzen. A ndere 
Münzen, die auf dem Chasserai gefunden w urden,
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beweisen, class die R öm er do rt eine den U ebergang 
beherrschende N iederlassung h a tte n  ; der O rt wird 
aber erst vom  12. Ja h rh . an  erw ähn t. E r gehörte zuerst 
den H erren  von G randson ; P e te r  von G randson b au te  
1317 d o rt in « La V illette  » ein Schloss, teils zur Ver
teid igung  gegen seinen N achbarn  Hugo von Chalon, 
teils als R a u b ritte rb u rg . Hugo liess d a rau f die Veste 

le F ran c  Castel bauen , deren  Besitz 
ihm  1319 infolge einer V erm ittlung  
durch  L udw ig von Savoyen b e s tä tig t 
w urde. Die beiden feindlichen F am i
lien s tan d en  das ganze 14. Ja h rh . h in 
durch  in S tre it. N ach dem  trag ischen  
Tode O ttos von G randson (1397) w ur
den dessen G üter eingezogen. Die 
H errschaft Ste. Croix w urde dem  Lu- 
quin de Saluces zu Lehen gegeben ; 
dann  aber von Savoyen zurückgenom 

men. Sie ging 1536 an die B erner über. Das F ran c  Cas
tel ab er blieb bis zum  gl. J .  im  Besitz der Chalon; dann 
nahm  es der bernische L andvog t T ribo le t durch  Ueber- 
rum pelung ein und  liess es zerstören . Die T rüm m er sind 
noch zu sehen. Die B erner beh ie lten  für sich den W eg
zoll, den die Chalon seit 1317 erhoben h a tte n .

Die Gem. Ste. Croix erh ielt 1396 von O tto  von G rand
son und seinem  Sohne W ilhelm  einen F reiheitsbrief. 
Die bernische R egierung übergab  ih r 1591 ausgedehnte 
W eiden und  1664 das T av ern en rech t. Den L eu ten  von 
Ste. Croix kam  auch der rege in te rn a tio n ale  V erkehr 
au f dem  Pass zu s ta tte n , ebenso die E ntw ick lung  der 
In d u strie  (A usbeutung  von E isenm inen, Sp itzen
industrie , U h ren industrie  von 1740 an, H erstellung  von 
M usikdosen von 1811 an, G ram m ophonfabrika tion  seit 
dem  W eltkrieg). Die K apelle von Ste. Croix w ird 1177 
erw äh n t ; 1375 erh ie lt sic neue E in k ü n fte . Sie h ing von 
der P fa rrk irche  von Peney, am  Fuss des Ju ra , ab, w urde 
aber 1540 selbständ ig . E ine neue, 1569 gebau te  K irche 
w urde 1744 im  grossen D orfbrand  zerstö rt, ab er sofort 
w ieder neugebau t. R estau ra tio n  1912. T aufreg ister seit 
1702, E hereg iste r seit 1746, S terbereg ister seit 1728. 
Die früheren  R egister sind durch  die F euersb ru n st von 
1744 zerstö rt w orden. — D H V  (m it B ibliogr.). — 
J .  F av re  : Notice sur Sainte-C roix. [M. H .]

S A I T S C H I C K ,  R obert  (R ubin), von M istilave 
(L ittau en ), * 24. iv . 1867, Dr. phil. 1890 (Bern), M oral
philosoph und K u ltu rh is to rik e r, P riv a td o zen t an  der 
U n iv ersitä t Bern 1889-1895, dann in N euenburg , Pri- 
v a tdoz . und  T itu larprofessor fü r m oderne L ite ra tu r- 
gesch., slavische L ite ra tu r und russische Sprache an der 
E . T. H . 1895-1914, Prof. in Köln 1914-1923, verf. u. a. 
M eister der Schweiz. D ichtung des 19. Jahrh. (1894) ; 
Der M ensch und sein Ziel (1914) ; Von der inneren Not 
unseres Zeitalters (1917) ; Der Staat und was mehr ist 
als er (1919) ; Die geistige K rise der europäischen M ensch
heit (1924). B ürger von Zürich 1899. — N Z Z  1928, 
N r. 749. — Der Fall Saitschick  (1902). —  Tagespresse 
J u n i- J u li  1902. [D. F.]

S A I T Z E W ,  Ma n u el , von Kiew (R ussland), * 1885, 
D r. ing. 1914 (K arlsruhe), P riv a td o zen t fü r N a tiona l
ökonom ie an  der U n iversitä t Zürich 1915, a. o. Prof. 
1921, O rd inarius 1923. V erfasser von zahlreichen wis
senschaftlichen  P ub lik a tio n en . H erausgeber der Z ü r
cher volkswirtschaftlichen Forschungen  seit 1924. [D.F.] 

S A I X ,  I-Iugues d u ,  1513, D om herr von L ausanne 
1482, von Lyon 1502, P rio r von B urier i486 , von St. 
R am b ert de Jo u x  1504, B eam ter am  savoyischen 
H o fe .—  M. R eym ond : D ignitaires. [M. R.]

S A L ,  von (Saler). K iburg isch-habsburg . M iniste
rialengeschlecht, wohl ben an n t nach 

. der B urgstelle Ober-Sal bei Pfungen.
 ^ In  W in te rth u r bezeugt seit 1279.

W appen  : in Silber ein aufgerichtetes 
— schwarzes P ferd  m it ro tem  Satte l und

Zaum  (V arianten). — W . Merz und F. 
H egi : Die Wappenrolle von Zürich , 

L N r. 520. — Sigelabbildungen zum  HZ
\  Æ r X , p. 210. — Die S. w aren  in W inter-

Î  th u r  von 1294 an  im R a t ve rtre ten . —
1. J oha n nes , Schultheiss 1337-1350. 

—  2. An n a , Priorin  des K losters Töss 1351-1357. —  3.

R u d o l f ,  Schultheiss 1353-1354. —  4. K o n r a d ,  Sohn 
von Nr. 1, Schultheiss 1364-1396, österreichischer R a t 
in den G rafschaften T hurgau  und A argau 1389. —  5. 
L a u r e n z ,  Sohn von N r. 4, Schultheiss 1396-1405, t  als 
H au p tm an n  der W in te rth u re r in der Schlacht am  Stoss 
1405. — K . H auser : W interthur zur Zeit des A ppenzel
lerkrieges, p . 10, 27. —  6. A n n a ,  Priorin  des K losters 
Töss 1400. —  7. H a n s ,  Sohn von Nr. 5, Schultheiss 
1409-1434, k au fte  1429 die Feste F reienste in , in die er 
1434 übersiedelte , nachdem  er das W in te rth u re r B ür
gerrecht aufgegeben. — 8. E l i s a b e t h a ,  Æ bt.issin des 
K losters F ra u e n ta l 1409-1425. —  Zuger N bl. 1909, p. 60.
— 9. J c e r g ,  Sohn von Nr. 7, A usburger von W in te rth u r 
1437, B ürger 1441, des Kleinen R a ts 1442-1445, 1448- 
1453, sand te  1453 Erzherzog Sigm und von Œ sterreich  
seine Lehen auf. f  1454-1457. — 10. L a u r e n z ,  Sohn 
von Nr. 9, des K leinen R a ts  1456, Seclcelmeister 1458, 
Schultheiss 1459-1462, 1464-1468, O rganisator der 
S tad tv e rte id ig u n g  1460, S ta d th a u p tm a n n  bei der B ela
gerung W in te rth u rs  durch  die E idgenossen. U n te r ihm  
erfolgte der U ebergang W in te rth u rs  an Zürich, t  1469.
— 11. K o n r a d ,  B ruder v. Nr. 10, nahm  an der Schlacht 
von M urten teil ; B ürger von W in te rth u r 1482, sp ä te r in 
österr. D iensten, P rov isionär M axim ilians, k a u fte  1489 
die Burg S ch latt bei Elgg. — 12. HANS, Sohn v. Nr. 10, 
des K leinen R a ts  1484, Schultheiss 1491-1506, kaufte  
1514 das Schloss G irsberg von den Giel von G la tt
burg , m usste  es jedoch 1525 w ieder verkaufen , f  1529.
— A H S  X X V I, p. 117. — F . Hegi : Glückshafenrodel.
— 13. K ü n g o l t ,  Schw ester von Nr. 12, Priorin  zu Töss 
1494. — UZ. —  US. —  UStG . —  M A  GZ X X II I ,  p . 362.
— N bl. der Stadtbibliothek W interthur 1908, p. 75 ; 
1919, p . 86 ; 1925, p. 11 ; 1926, p. 27, 37. — QSG  X IV , 
XV. —  QSDG  I I I .  — A. F arn er : Gesch. der Kirchgem. 
Stam m heim . — Gfr. Reg., bes. X IV , p. 195. — 
.4S GA  VI, p. 119, 137. — LL . — L L H .  — M on. Germ. 
Neer. I. [D. F.]

S A L A  (K t. Tessin, Bez. Elenio, Gem. Semione). 
Zwei heu te  verschw undene O rte. In  dem  einen (1215 
erw ähnt) fanden a lljährlich  im Nov. die piacila donne- 
galia des B leniotals s ta tt .  —  K . Meyer: Blenio u. Le- 
ventina. [C. T.]

S A L A ,  d e  S A L A .  Tessiner Fam ilie, die in Lugano 
schon 1441, in  Bellinzona 1445, in  Corzoneso (erloschen) 
1614, in Olivone u. a. O. e rw ähnt w ird. Die Fam ilie von 
Lugano verzw eigte sich nach  Ita lien . Bei den n ach s te 
hend genann ten  Personen s te h t n ich t im m er fest, ob der 
Nam e Sala die Fam ilie oder den H e im a to rt b ed eu tet.
—  1. J o h a n n e s ,  gen. Rossinus de Salla, N o ta r in L u
gano 1441, procuratore 1457. —  2. F i l o s o f o ,  soll aus 
der Gegend von Corno stam m en. Ju r is t  in Bellinzona 
1445. —  3. J a c ö  oder Jacopo , gen. Danes, magister, 
le ite te  die B auarbe iten  des Schlosses Locarno 1457. —
4. A n t o n i u s ,  E rzp ries te r v. Lugano 1474-1483, Gene
ra lv ikar des Bischofs von Como B randa de Casti
glione, D elegierter des Papstes in einem  S tre it m it dem 
K ap ite l von Bellinzona 1474. — 5.-6. A m b r o g io  und 
F r a n c e s c o ,  Söhne des maestro Dom enico, K ünstler, 
a rb e ite ten  in Siena, wo sie 1473 erw ähn t w erden. — 
7. B a r t o l o m e o ,  Ingenieur, S up erin ten d an t der Be
festigungsw erke von Bellinzona 1477. —  8. S t e f a n o ,  
von Lugano, erw. 1528-1559, in einen langen S tre it m it 
dem  K önig von F rankreich  verw ickelt wegen der 
G aran tie , die Stefano dem  H au p tm an n  T em pesta  
leiste te  ; die T agsatzung  t r a t  fü r ihn ein. — 9. A l b e r t o ,  
aus dem  M ailändischen, in Lugano w ohnhaft, erw. 
1545-1577, G rosskaufm ann in G etreide, Zollpächter von 
Lugano 1567-1568 und  1572-1574, v ielleicht identisch 
m it Giovan A lberto, von Lugano, der 1555 ein Lehen 
bei N ovara  besass. — 10. P i e t r o ,  von L ugano, P ropst 
von Agno 1545-1566. —  11. D o m e n ic o ,  P farrer von 
T esserete in der 2. H älfte  des 16. Ja h rh ., erölfnete dort 
eine Schule. — 12. N i c o l o ,  von L ugano, P ro p st von 
Agno 1567-1599. — 13. M i c h e l e ,  Provinzial der 
K apuziner in M ailand 1586 und  1588. — 14. M a u r i z i o ,  
von L ugano, H aup tm ann , in einem  Schw eizerregim ent 
in französischen D iensten, zeichnete sich im Krieg 
in der Gascogne aus, wo er 1594 s ta rb . —  15. C r i s t o -  
f o r o ,  von Corno, Goldschm ied, liess sich in Lugano 
nieder, wo er B ürger w urde ; leb te  noch 1608. — 16.
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G io v a n n i A n g e lo , von Lugano, S tuckkünstle r, w irk te 
in  Bergam o, Alzano u . a. O., w ahrsch. iden tisch  m it 
G iovanni Angelo, der 1641 wegen der E rm ordung  seiner 
F rau  aus Lugano v e rb an n t, aber 1663 begnadig t w urde ; 
j" gegen 1688. — 17. D io n ig i, von Olivone, * 1763 in 
Olivone, t  im  Kriege gegen die E ngländer 1797, t r a t  
1782 in die französische M arine, w urde K ap itän  und 
Hess sich in B ordeaux nieder. 1792 rü s te te  er ein Schiff 
aus und  liess sich in S. Dom ingo nieder. Die E ngländer 
b e rau b ten  ihn seiner H abe ; er k eh rte  in die Armee 
zurück, w urde aide de cam p des K om m andan ten  
Edouville, dann  General und  V ertre ter von S. Domingo 
in  der N ationalversam m lung, wo er aber n ich t an den 
S itzungen teilnahm , um  gegen die E ngländer käm pfen 
zu können. —  18. Giovali B a t t is ta  * 19. iv . 1764 in 
Olivone, t  30. v m . 1847 in Giornico, verh inderte  1799 
die Bevölkerung von Chironico, am  A ufstand  der 
L even tina  gegen die Franzosen teilzunehm en, w ar 1814 
A nhänger der Vereinigung der L even tina  m it dem 
Tessin. G rossrat 1830-1844 (P räsiden t nach der R evo
lu tion  von 1839). —  19. A n to n io , von Lugano, w urde 
am  21. H. 1798 an  die regierenden O rte zur E rlangung  
d e r U nabhängigkeit Luganos abgeordnet ; seine Mission 
w ar erfolgreich ; im April 1799 versuchte  er, die von der 
G egenrevolution V erurte ilten  zu befreien. — A. Oldelli : 
D iz. —■ S K L .  — Archiv, stor. d. Svizzera ital. 1927. — 
A S  1. —  A S H R .  — L. B ren tan i : Miscellanea storica. — 
G. P o m e tta  : Briciole di Storia bellinzonese. —  P . Ve- 
gezzi : Esposizione Storica. — Archiv, stor. lomb. X II . 
—  Nel I I I  Centenario d. Convento di Faìdo. —  BStor. 
1879, 1889, 1909, 1911, 1915, 1928. — C. W irz : Re
gesten. [C. T h e z z i n i .]

S A L A  C A P R I A S C A  (K t. Tessin, Bez. Lugano. 
S. G LS). D orf u. Geni, der K irchgem . Tesserete. Salla  
1467. Das D orf w ird schon 1078 und als Gemeinde 
1335 erw ähn t ; in der 1. H älfte  des 15. Ja h rh . m usste 
es dem  Herzog von M ailand 51 Soldaten und  zahl
reiches K riegsm ateria l stellen. In  der E bene von S. 
U nterzeichnete im O kt. 1413 K aiser Sigism und ein 
A bkom m en m it dem Herzog Philipp  M aria Visconti 
von M ailand. Im  Dez. 1478 nahm en die Schweizer 
den O rt ein, tö te ten  zwei E inw ohner und  steck ten  
das D orf am  9. Dez. in B rand. D am als w ar es befe
stig t. P est 1484. Seit a lte r Zeit w ohnt einer der P fa r
re r von Tesserete in S. und  ü b t  dort die geistliche Ju - 
risdi tion aus, ausgenom m en in den W eilern Bigorio, 
Pezzolo und  Lelgio. Die K irche wird schon 1413 
erw ähn t und  h a t  ihre eigene P a trim on ial Verwaltung. 
Sie besitz t hölzerne S ta tu en  aus dem 16. Ja h rh . Der 
G lockenturm  is t rom anisch. Bevölkerung : 1778, 556 
E inw . ; 1920, 568. — BStor. 1881, 1882, 1884, 1888, 
1890. — M onitore di Lugano  1918, 1924. — A rchiv stor. 
d. Svizzera italiana  1928. — E. A. S tückelberger : 
Cicerone im  Tessin. — L. B ren tan i : Codice diploma
tico ticinese. [C. T.]

S A  L A D  I IN. Genfer Fam ilie, die aus V illefranche im 
B eaujolais s tam m t. W appen : I . fünfm al gespalten von 
Blau und Silber (E nde des 16 .u . im 17. J a h rh .)  ; I I .  (von 
1705 an) : a)  in R o t ein au fgerich te te r weisser L eopard ; 
b) gete ilt, oben vorsteh . W appen, u n ten  in B lau ein 
weisser Helm . — 1. Sé b a stien , 1543-1618, T uchhändler 
in Lyon, wo er sich der reform ierten  K irche anschloss, 
dann in Genf, wo er 1596 B ürger w urde. Im  17. Ja h rh . 
bereicherten  sich seine N achkom m en im  H andel. — 
2. A n to in e , E nkel von Nr. 1, K aufm ann  und  B ankier, 
des R ats der Sechzig 1690, Schatzm eister der G etreide
kam m er, f  1709. —  3. J acques An d r é , 1675-1744, des 
R ats der Sechzig 1721, u n d  — 4. J ean D a n ie l , 1682- 
1754, Söhne von Nr. 2, B ankiere in Paris, wo der erstere 
in enger Beziehung m it M arschall Herzog von Villeroi, 
dem  G ünstling Ludwigs X IV ., sowie m it dem englischen 
G esandten Grafen de S tairs s tand . Der andere wurde 
in Paris einer der w ichtigsten T eilhaber der M anu
factu re  royale des Glaces (St. Gobain).

Æ Iterer Zweig. — 5. . le a n  L o u is ,  gen. Saladin 
d ’Onex, 1701-1784, E nkel von Nr. 2, gew andter U n te r
händler und einsichtiger M agistrat, begleitete  seinen 
Onkel Jacques A ndré nach London, dann  nach  Paris, 
wo er bis 1751 w ohnte. R esiden t H annovers am  fran 
zösischen Hofe fü r K önig Georg I I .  von E ngland, 1731-

Antoine Saladin.
N ach einem Oelgemälde von 

Van Loo.

1734. 1737 erlangte er m it Isaac Thellusson vom K ard i
nal F leury  die In terv en tio n  des Königs von F rankreich  
in den genferischen W irren. Von Ludw ig XV. w urde er 
zu einem der V erw alter der Indischen Compagnie (1745- 
1748) e rn an n t und erhielt als Belohnung seiner D ienste 
das Bild des Königs. Des R a ts  der Sechzig 1740 ; 
M inister ad in te rim  der R epublik  in Paris 1744-1749 ; 
s tand  dem Syndic M ussard in  den U nterhand lungen  
über den G renzberein igungsvertrag  zwischen F ra n k 
reich und Genf (1749) zur Seite. Des K leinen R ats 1750, 
dann v ierm al Syndic, 1. Syndic 1769, 1773 und 1777 ; 
G ründer des L andgu tes M alagny (G. F a tio  : Le château 
de M alagny). —  6. J e a n  F r a n ç o i s ,  gen. Saladin de 
Monrepos, 1754-1836, Sohn von Nr. 5 ; Offizier in 
französischen D iensten, R itte r  des M érite m ilitaire  
1788, O berst im R egim ent 
Schonberg 1789, res. 1790.
— 7. C h a r l e s ,  1793-1861,
Enkel von Nr. 5, eidg.
O b erstlieu tenan t, des 
R epräsen tierenden  R ats 
1827. —  8. A u g u s t e ,
1798-1875, E nkel von Nr.
5, Maire v . Collex-Bossy,
V erfassungsrat 1841. —
9. E r n e s t ,  1827 - 1911,
U renkel von Nr. 5, le tz 
te r  des Nam ens, ve r
m ach te  der p ro te s ta n ti
schen K irche von Genf 
den grössten  Teil seines 
beweglichen Verm ögens u. 
dem Museum der S tad t 
m ehrere K unstw erke.

Jüngere Linie. — 10.
A n to in e ,  gen. Saladin de 
Grans, 1725-1811, Sohn 
von Nr. 4, liess sich in 
Paris nieder, wo er reich
w urde, erw arb nach  seiner R ü ckkehr nach  Genf von 
den Quisard 1763 die bernische H errschaft Crans bei 
Nyon und b au te  dort das Schloss (Bürgerhaus XV, 
p. X L IV ). Des R a ts  der 
CG 1758, einer der A n
führer der k o n stitu tio 
nellen oder negativen 
P a rte i und einer der Gei
seln, die beim  W affengang 
vom 8. iv . 1781 von den 
R epräsen tan ten  im H otel 
des Balances eingeschlos
sen w urden. Mit ändern  
w ar S. auch A nstifter 
der bew affneten In te rv e n 
tion F rankreichs, Sardi
niens und Berns in Genf 
und beteilig te sich lebhaft 
an  der V orbereitung des 
reak tionären  E d ik ts von 
1782. Des R ats der Sech
zig 1786 ; vom ersten 
revolutionären  T ribunal 
in contum aciam  zum Tode 
v e ru rte ilt (Aug. 1794).—
11 . Charles ,  gen. Saladin- 
E gerton, 1757-1814, Sohn 
von N r. 10, w urde 1783 b eau ftrag t, das M isstrauen 
zu bekäm pfen, das die von den verbann ten  An
führern  der R ep résen tan ts u n te rrich te ten  englischen 
Liberalen und der M inister Fox der Verfassung von 
1782 und der daraus hervorgegangenen a ris to k ra 
tischen R egierung entgegenbrach ten . A ud iteu r 1785- 
1788. N ach dem A ufstand  vom  Dez. 1792 verliess er 
Genf und w urde wie sein V ater zum Tode ve ru rte ilt. 
E r liess sich 1794 in London nieder, v e rm itte lte  zwei 
M itgliedern des K ab in e tts  P i t t ,  dem  Herzog von 
P o rtlan d  und W . W indham , die N achrich ten , die er 
über die europäischen Angelegenheiten einzuziehen in 
der Lage w ar (V. v. Berchem  : Lettres de Mallet-Du Pan  
à Saladin-Egerton 1794-1800). In  London veröffent-

Charles Saladin. 
Nach einem Aquarell von 

Downnian.



12 SALAMIN SALENEGG

lichte S. im  Ja n . 1800 : Coup d ’œil politique sur le 
Continent, eine Schrift, die im  gleichen J a h r  auch in 
Paris erschien und  in der er die N otw endigkeit eines 
bald igen Friedens m it F ran k re ich  voraussah . —  12. 
Au g u ste , gen. Saladin-de B udé, 1760-1822, Sohn von 
Nr. 10, des Prov isorischen  R a ts  1813, w urde m it J . 
Des A rts und  P ic te t-d e  R ochem ont an  die a lliierten  
Souveräne in Basel zur E rlangung  der A nerkennung 
der re s tau rie rten  R epublik  (Jan . 1814) abg eo rd n e t, m it 
R a tsh e rr  S chm id tm eyer an  die T agsatzung  in Zürich 
zur U n te rh an d lu n g  über die A ufnahm e Genfs in die 
E idgenossenschaft (A pr.-Ju li 1814) ; Syndic der Garde 
1816. E in  Auszug seines T agebuchs w urde in L. A chard 
und E . Favre  : La restauration de la République de 
Genève 1813-1814, veröffen tlich t. —  13. Guillaum e, gen. 
W illiam  Saladin de Crans, 1785-1865, Sohn von N r. 11, 
des R ep räsen tie renden  R a ts  1814 ; S ek re tä r der Ge
san d tsch aft P ic te t-de  R ochem onts zur U n te rh an d lu n g  
über den T uriner V ertrag  1816 ; A bgeordneter an die 
T agsatzung  1816, 1823, 1824 und 1826. — 14. A u g u ste , 
1785-1857, Sohn von N r. 12, des R epräsen tie renden  
R a ts  1814, e rh ie lt vom  K önig F ried rich  W ilhelm  IV . 
von Preussen  am  21. m .  1842 das R ech t, den N am en 
Saladin-de L ubières w ieder anzunehm en, der von 
seinem  U rgrossva ter A ntoine, allié de Lubières (Enkel 
von N r. 2 und  Schw iegervater von N r. 10) geführt 
w orden w ar und  seinem  W appen dasjenige dieser (in 
der Schweiz E nde des 18. Ja h rh . t )  Fam ilie  h inzuzu
fügen. [V. v .B .]

S A L A M I N .  t  P a triz ierfam ilie  von F re ibu rg . W appen  : 
in R o t eine gelbe H ausm arke  über grünem  Dreiberg. 
—  J e a n ,  Grossweibel 1478-1481, Venn er des Sp ital
v iertels 1481-1484, des K l. R a ts  1484-1490. —  LL. — 
P . de Zurich : Catalogue (in A F  1918). —  S taa tsa rch . 
F re ibu rg . [J. N.]

S A L A T  (früher SALATIN, Se l e t i, Sa liti). Fam ilien  
des A m tes Sursee (E ich seit ca. 1300, M ünster von ca. 
1386-1808). P e t e r , 1418 Stiftsoffizial in  M ünster. — 
H irn s  (auch gen an n t Seiler), von Sursee, 1498 - 20. x . 
1561, S tad tb ü rg e r von Luzern 1529, G erichtsschreiber 
1531-1540, Schulm eister 1543, Chirurg 1547-1551, 
W a rsager, w ährend  des A u fen th alts  zu Luzern  bedeu
ten d e r L ite ra t (B ächtold), L iederdichter, D ram atu rg , 
V erfasser von polit. L iedern und  S tre itsch riften , nächst 
M urner der b ed eu tendste  Polem iker der k a th o l. Schweiz 
in Poesie und  Prosa, verf. im  A uftrag  der V Orte 
eine R eform ationschron ik  der Ja h re  1517-1534, h in ter- 
liess eine B ib lio thek . — A D B  30. — B ächto ld  : H . S. 
sein Leben u. seine Schriften. —  Th. v. L iebenau : Das 
alte Luzern, 63, 115, 224. — A. B üchi : H. S . Ende und  
Nachlass (in A S G 1896, 385). — v. W yss : Historio
graphie, p. 222. —  E berle : Theatergesch. der innern  
Schweiz. —  G fr. 23, 107-153. — A SA  102, 53. — 
F G  18. — A S R G  I I .  — R. D ürrer : Bruder K laus, 
p. 661. [P. X. W.]

S A L A T H E .  Aus dem  B aselbiet (L iestal und Seltis- 
berg) stam m ende Fam ilie, die sich in versch. Zweigen in 
Basel e ingebürgert h a t,  so von L iestal 1623, 1632 u. 
1635, von Seltisberg 1659. —  1. J ohann Geo rg , 1629- 
1704, H ofprediger beim  Grafen F r. Casimir zu Orten- 
burg  1654, O berstp farre r zu M ülhausen 1657. — 
2. H ier o n y m u s , 1823-1887, D irek to r der Schweizer. 
A lters- und  S terbekasse Basel. —  Zu den n ich t s ta d t-  
baslerisch gew ordenen Zweigen der S. gehört — F r ie d 
r i c h ,  aus Seltisberg, * 1793 in B inningen, f  1858 in 
Paris, L andschaftsm aler, Schüler von P e te r  B irm ann 
und  F reund  vom  Sam uel B irm ann, in Neapel, Sizilien 
und  Rom  1817-1821, bis 1823 V edutenm aler für 
Falkeisen und  H uber in Basel, von 1823 an  in Paris als 
A q u a tin ten stech er. — Vergl. M. L utz  : Basler Bürger
buch. — L L . —  Sam m lung Lotz und  Merian im S ta a ts 
arch . Basel. — Sam m lung Meyer in der U niv.-B ibl. 
Basel. —  S K L .  [C. Rn.]

S A L A V A U X  (K t. W aad t, Bez. Avenches, Gem. 
B ellerive. S. G LS). W eiler, wo m an einen röm ischen 
V o tiv a lta r fand . Am 28. IX. 1802 h a tte  do rt ein Gefecht 
zwischen den helvetischen  und den föderalistischen 
T ruppen  s ta t t .  —  D H V . (M. R.]

S A L C H L I .  Fam ilien der K te . A argau, Bern und 
W aad t. Der Nam e ist die K oseform  von Salomon.

A. K a n t o n  A a r g a u .  Aus dem  K t. B ern stam m ende, 
1603 in Zofingen e ingebürgerte  Fam ilie. H a n s  R u d .  
t  1737 do rt als Schultheiss. F e rn er weist die Fam ilie 
eine A nzahl Geistliche auf, d a ru n te r  — J o b .  R u d o l f ,  
1688-1746, Phitolog und  Pädagog, Professor in U trech t 
1713-1715, Prof. der griechischen Sprache in Bern von 
1720 an . —  L L .  —  K eller im Jahresber. W eltingen  1894- 
1895. —  J e a n  J a c q u e s  siehe u n te r  C. W aad t. —  H a n s  
R u d o l f ,  P fa rre r in R tiegsau 1697, D ekan 1710 u. sein 
Sohn. —  C. Schauenberg-O tt : Stammregister von 
Zofingen. [H. Tr.]

B. K a n t o n  B e r n .  A lte A arbergerfam ilie, die sich 
auch in Bern e inbürgerte . —  1. C h r i s t i a n ,  W erk
m eister in B ern, des R a ts  1570-1607, e rrich te te  1568 die 
schöne hölzerne B rücke in A arberg, B au h err 1580, 
Schaffner im  Frien isberghaus zu Bern. —  2. B en d ic h t , 
w ahrsch. Sohn von Nr. 1, ebenfalls W erkm eister der 
S tad t Bern, e rtra n k  1575 beim  B au der hölzernen 
B rücke zu W angen a. A. —  Die in  Bern eingebürgerte  
Linie is t erloschen. In  A arberg  bek leideten  die S. versch . 
Æ m ter. — 3. Ga b r ie l , S tad t-  und  L andschreiber. —
4. A b rah am , Sohn von N r. 3, L andschre iber 1759, 
B ürgerm eister 1779. — L L .  —  S K L .  — B urgerarch iv  
A arberg . —  5. E m a n u e l , P fa rre r in Orbe u. Montche- 
rand  1739-1770, V erfasser von Le mal (7000 A lexan
driner) 1789 .— V. Rossel : H ist. L itt. Suisse Romande, 
p. 426. —  [P . A e s c h b a c h e r . ]  —  6. E d u a r d  A le x a n 
d e r ,  Dr. m ed., 1833 - 4. ix . 1886, sehr b ek an n ter A rzt 
und  Chirurg in  A arberg, h au p tsäch lich ster M itbegrün
der des dortigen  B ezirksspitals. [O. S.]

C. K a n t o n  W a a d t .  Fam ilie  von Zofingen, die sich 
1732 in  L ausanne e inbürgerte . — 1. J e a n  J a c q u e s ,  
1695-1774, B ruder v. Jn h . R ud. der äarg. Fam ilie, P ro 
fessor an der A kadem ie L ausanne 1726, P fa rre r und 
Professor der Theologie in  B ern 1748, V erfasser m ehre
rer kleinen theologischen W erke. —  2. J e a n ,  1724-1808, 
Sohn von N r. 1, * in Zofingen, Professor der K atechese 
und des H ebräischen an  der A kadem ie L ausanne 1759- 
1808. —  de M ontet : Diet. — S. auch  S a l k l i .  [m. r .]

S Ä L E N - R E U T E N E N  (K t. T hurgau , Bez. u . Muni- 
zipalgem . S teckborn . S. GLS). K leine O rtsgem einde m it 
den W eilern Ober- und N iedersalen, R eutenen  und 
H aidenhaus nebst einiger H öfen. Curia Sala  1272. Sä
len und  ein Teil von R eu tenen  s tan d en  vor 1798 u n 
m itte lb a r u n te r  dem  L andvogt im  T hurgau ; der Rest 
von R eutenen  gehörte zur G erich tsherrschaft K lingen
berg ; vier Höfe u n ters tan d en  dem  K loster Feldbach. 
Die K apelle S t. A ntonius in R eu tenen  w urde 1862 
durch  K ap lan  A lienspach von H om burg  gegründet. 
Beim H aidenhaus en tdeck te  m an  1914 die G rund
m auern  zweier röm ischen G ebäude. —  K eller und 
R einerth  : Urgeschichte des Thurgaus. —  P u p . Th. — 
K . K ulm  : Thurg. sacra. —  H . H asenfratz  : L and
grafschaft Thurgau. [ L e i s i . ]

S A L E N E G G  (K t. G raubünden , Bez. U n te rlan d 
q u a rt, K reis M aienfeld). B e tü rm ter E delsitz  der Fam ilie 
Gugelberg von Moos. Bis gegen E nde des 16. Ja h rh . 
tru g  dieser Sitz den N am en Prestenegg. Diese Be
nennung rü h rte  nach  der U eberlieferung daher, weil das 
S tift Pfäfers das Domizil seiner E rho lungsbedürftigen  
oder m it G ebresten (Presten) b eh afte ten  K onventualen  
in die sonnige Lage von Maienfeld verlegte. Diese 
Gepflogenheit fü h rte  w ahrscheinlich zu dem S erv itu t, 
das bis zu der 1838 erfolgten Säkularisierung des 
K losters P fäfers an  Salenegg h a fte te , a lljährlich  an 
einem bestim m ten  Tag säm tliche Pfäferser K loster
b rü d er zehrfrei zu h a lten . 1330 w ar P restenegg eine 
B esitzung der G rafen von W erdenberg-Sargans und von 
diesen an M aienfelder B ürger zu Lehen erte ilt. Von 1450 
bis zu A nfang 1500 besassen die Beeil von B eifort diesen 
Sitz. A uf diese folgte die Fam ilie von R ickenbach, 
welche P. an  einen Carli von H ohenbalken verkauften . 
Thom as A dank, S tad tv o g t von Maienfeld und  B esitzer 
von P ., veräusserte  1594 P . an  Vespasian Salis von 
Jen ins, und  dieser n a n n te  seinen neuen Sitz Salenegg. 
V iolanda, seine T ochter, b rach te  S. ihrem  Gem ahl, dem 
R itte r  A nt. Molina aus der Mesolcina zu. Dessen 
T öchter v e rk au ften  S. 1656 an  L an deshaup tm ann  H ans 
Luzi Gugelberg von Moos. —  D. Jecklin  : Burgen u. 
Schlösser. [A. M.]
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S A L E N S T E I N  (K t. T hurgau , Bez. Steckborn . S. 

G L S ). M unizipal- und  O rtsgcm einde, D orf m it den 
B urgstellen R iedern und Sandegg, der B urg Salenstein 
und den Schlössern A renenberg und Eugensberg. Im  
Götschenholz am  B lüm listobcl lag  vo r
dem  ein Schw esternhaus, das nach  Schloss 
Salenstein und  nach  R eichenau zehn tete  
und  im Adelmoos seinen F riedhof h a tte , 
ab er 1599 als abgegangen erw ähnt w ird.
Die niedere R ech t prevhung im Dorfe 
S. w urde vor 1798 zusam m en m it der
jenigen von M annenbach durch  einen 
A m tm ann  der R eichenau ausgeübt. —
TB 31, p. 65. —  P up . Th. — H. H asen
fra tz  : Landgrafschaft Thurgau.

Die B urg  Salenstein w ar ein Lehen 
der A btei Reichenau, dessen In h ab er 
sich m it dem Bew ohner des Schlosses 
H ard  (E rm atingen) in die G erich tsbar
ke it über H elsighausen und H a tte n h a u 
sen te ilte . Sie dürfte  im  11. Ja h rh . e rbau t 
w orden sein, da das Geschlecht von Sa
lenstein 1092 erstm als g enann t w ird.
D icht neben A lt- oder O bersalenstein 
e n ts ta n d  eine zweite Burg : N iedersalen- 
stein , die 1343 erstm als e rw ähn t is t. Auf 
O bersalenstein sassen bis 1375 die Schen
ken von Salenstein ; in diesem Jah re  er
w arb R itte r  H einrich von H elm sdorf das 
Schloss ; 1381 u. 1400 gehörte es W etzel 
von Hegi, 1495 dem B ürgerm eister Jakob  
M u ntp ra t von K onstanz, im  16. Ja h rh . 
den H erren  von Hallw il, von ca. 1610 
an  bis Ende des 18. Ja h rh . der Fam ilie B reiten- 
landcnberg. N iedersalenstein w ar 1372 und  sp ä ter im 
Besitz der K onstanzer Patriz ierfam ilie  H arzer. Um 
1599 w ar N iedersalenstein zerfallen, w urde aber wieder 
au fgebau t ; denn es erscheint w eiter in den L ehen
briefen und auch im Bild bei H errliberger, bis Oberst 
Parqu in , der 1828 das G ut erworben h a tte , das un tere  
Gebäude abreissen liess. Bei seinem  K onkurs 1841 war 
auch  O bersalenstein völlig unbew ohnbar, w urde aber 
von O berst A m m ann in E rm atin g en  1842 wieder 
eingerichtet und gehörte 1870-1905 dem Freiherrn
A. von H erder, einem N achkom m en des berühm ten  
D ichters. —  T U . — T B  31. —  D. H errliberger : Topo- 

' graphie. —  K . Beverie : K ultur der Reichenau. —  P up . 
Th. — R. R ahn  : Architelcturdenkmäler. [Lei i . ] 

S A L E N S T E I N ,  von. M inisterialen der A btei Rei
chenau, welche gegen 200 Ja h re  lang d i- Schenken- 
am i dieses K losters bekleideten  und  au f Burg Sa
lenstein am  U ntersee sassen. W appen  : gespalten  von 
Gold und  Silber, belegt m it einem blauen Zehnberg. 
Nach der U eberlieferung gründete  ein H err von Salen
stein zum D ank fü r erlangte R e ttu n g  im  Heiligen Lande 
die Kapelle M annenbach (1155) ; ebenso sei ..ie Kirche 
St. G o tth ard  au f der R eichenau zur E rinnerung  an 

zwei B rüder von S. gestifte t worden, 
die auf dem G otthardpass im Schnee in 
N ot geraten  w aren. Das Geschlecht er
schein t zum ersten  Mal m it A dalbert 
von S., Zeuge bei der G ründung des 
K losters St. Georgen auf dem Schw arz
wald 1092 und 1094. Als In h ab er des 
Schenkenam tes w erden genannt : Al
brecht 1197, 1221; E berhard  1246; 
Albrecht  1255; K onrad 1269-127 ì ; 
E ber h a r d 1283-1304; D iethelm  1343- 

1381. —  R itte r  K o n r a d  w ar 1265 K äm m erer des 
K losters. —  Die finanzielle Z errü ttu n g  der Abtei 
nö tig te  die M inisterialen, ihre Lehen zu verkaufen  und 
b rach te  sie schliesslich in A rm ut. D i e t h e l m  Schenk, 
der letz te  Salensteiner, verkaufte  1375 die S tam m burg 
an  H einrich von H elm sdorf und zog nach  K onstanz ; 
t  1381. —  L itte ra tu r  wie bei i A rt. Sa len st e in . —  
Zürcher Wappenrolle, 2. Aufl., Nr. 286. [Leisi.] 

S A L E R .  Fam ilien der K te . F reiburg , Solothurn  und 
Zürich.

A. K a n t o n  F r e i b u r g ,  f  Patriz ierfam ilie  ; sie s tam m t 
aus Chesalles (Moudon) und w urde 1587 ins gemeine

B ürgerrecht, 1592 ins P a tr iz ia t aufgenom m en. W appen : 
in Gold eine grüne entw urzelte  Palm e. —  1. F r a n ç o i s ,  
N otar, der Sechzig 1672-1679, 1680-1682, des K leinen 
R a ts  1679-1680, 1682-1696, Vogt von Locarno 1680-

Schloss Salenstein um  1754. Nach einem K upferstich der Topographie 
von D. Herrliberger.

1682, Seckeim eister 1685-1690 ; t  f9 . it. 1696. —
2. F e r d i n a n d ,  Sohn von Nr. 1, * 10. I. 1675, N otar, der 
Sechzig 1730-1742, H eim licher 1737-1742. —  LL. — 
F uchs-R aem y : Chronique fribourgeoise. — A .W eitzel : 
Répertoire (in A S H F  X). — Genealogien D aguet und 
Schneuwly (Mss. im  S taatsa rch . F reiburg). [J. N.J

B. K a n to n  S o lo th u rn , f  Fam ilie der S tad t Solothurn. 
Bürger wird H a n s  1470. L etzte r : J a k o b  C h r i s t o p h ,  
Ju n g ra t, f  1627. Wappen : in Silber eine na türliche  
Salweide.— 1. W e r n i . i ,  Vogt zu Tierstein 1551, S ta d t
schreiber 1553, G esandter nach N euenburg 1561, Genf 
1565 und 1573, f  1578. —  2. W e r n e r ,  Sohn von N r. 1, 
1576-1623, S tad tschreiber 1606, Seckeim eister 1616, 
Vogt zu K riegste tten  1617. Venn er 1618, Vogt zu 
Buchegg 1618, Schultheiss 1620 (Drei Tannen, Beil. z. 
Cltner Tagblatt 1923, Nr, 38). — N Z Z  1923, N r. 458. 
— Vergl. auch L L . — P . P ro t. W irz : Bürgergeschleck
ter. — G. von Vivis : Bestallungsbuch. — S taatsarch iv  
Solothurn. [ t  v. v.]

C. K a n to n  Z ü rich . Siehe S a l .
S A L E S  (K t. F reiburg , Bez. Greyerz. S. GLS). D orf 

und Gem. D er Ort w ar sicher zur R öm erzeit bew ohnt. 
E r gehörte im M itte lalter zur H errschaft, dann L and
vogtei V aulruz (von 1538 an), zum  Bez. Bulle 1798- 
1848, dann zum  Bez. Greyerz. Die P rim arschulen  gehen 
in das 17. Ja h rh . zurück. Die K irchgem . S. um fasst 
ausser S. noch Maules, R om anens und  R uevres-Tréfayes 
und wird schon Ende des 12. Ja h rh . erw ähnt, doch ist 
sie w ahrsch. noch ä lte r. Die Chorherren vom Grossen 
S t. B ernhard  besassen schon 1177 das P a tro n atsrech t 
von S., das aber 1538 an  Fre ibu rg  fallen sollte. Nach 
langen V erhandlungen zwischen dem Grossen St. B ern
h ard , den R egierungen der K te . F reiburg  und W allis 
und dem K apite l von St. N ikolaus w urde die Pfarrei 
1603 dem  K ap ite l von S t. N ikolaus zugeteilt. Die 
P farrk irche  befand sich 1453 in sehr schlechtem  
Z ustand  ; 1550 bestand  eine neue. Die gegenwärtige 
K irche w urde 1637-1642 gebau t. Das K apite l von St. 
N ikolaus schenkte dazu ein gem altes Fenster, das 1900 
von der K irchgem . v e rk au ft wurde. Das W aisenhaus 
der Kirchgem . ist der F reigebigkeit d s G eneralvikars 
Abbé Progin (1857) und des P farrers W uilleret von S. 
(1873) zu verdanken  und w urde 1873 eröffnet.— Del- 
lion '.Diet. X I . —  K u enfin : Dici. I I . —  G. B rasev : Le 
chapitre de Saint-N icolas. — A S H F  IV . — S ta a ts 
arch. F reiburg . ( J .  J o r d a n . ]

S A L E S  (K t. F reiburg , Saanebezirk. S. GLS). Dorf
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und Gem. F rühere  Form en : Sales, Sala. Die Gegend 
w ar seit der keltischen u n d  der röm ischen Zeit bew ohnt. 
K aiser H einrich  IV . schenkte  1082 S. und m ehrere 
um liegende D örfer dem  G rafen K uno von O ltingen. 
Später, a u f  alle Fälle im 15. Ja h rh .,  gehörte  das D orf zur 
A lten  L andschaft F reiburgs. 1798-1803 w ar es dem 
Bez. La Roche zugete ilt, 1803-1848 dem  Bez. F reiburg , 
d ann  dem  Saanebez. S. w ar im m er m it der K irchgem . 
É pendes verein ig t. — Dollion : Diet. —  K uenlin  : 
Dici. I I .  —  G um y : Regeste de Hauterive. —  S taa tsa rch . 
F re ib u rg . [J. J o r d a n .]

S A L E S  (K t. W aad t, Bez. Vevey). W eiler der Gem. 
C hätelard-M ontreux , wo m an  U cberreste  von a lten  H äu 
sern  gefunden h a t.  E in  aus einem a lte rn  G ebäude u m 
gebau tes B ernerhaus en th ä lt h eu te  das historische 
M useum von M ontreux. [M. R.]

S A L E S .  Fam ilie der Genfer L andschaft, die 1581 ins 
B ürgerrech t von Genf aufgenom m en w urde und  im 
19. J a h rh . erlosch. W appen : in  B lau zwei weisse H äu s
chen nebeneinander ü b er einem goldenen H erz, das 
linke m it einem  ro ten  S tern  belegt. — 1. P i e r r e ,  1682- 
1769, des R ats , Syndic. —  2. J e a n  L o u i s ,  Sohn von 
Nr. 1, 1716-1794, des R ats , Syndic. —  Galiffe : Not. 
g in . I I I .— Galiffe e t G autier : A rm orial genevois.[ H. L.] 

S A L E S ,  M a rc ., D om inikaner, *2 . x .  1877 in  Som m a- 
riva  (P iem ont), Professor in Chieri, T urin  und  Rom , 
Professor der dogm atischen Theologie an  der U niver
s i tä t  F re ibu rg  1911-1925 ; M eister des apostolischen 
P a lastes 1925. — Sem . cathol. 1926, 713. —  Liberté, 
29. x . 1925. [J. N.]

S A L E T T  od. S C H A L E T T .  t  Fam ilie des K ts. G rau
b unden , die im  16. Ja h rh . im  P rä tig au  in der Politik  
h e rv o rtra t  und sich 1536 in Chur einkaufte . — 1. W o l f 
g a n g ,  H au p tm an n  in französischen D iensten, t  1554 
in der Schlacht von Siena. — 2. J a k o b ,  von Fideris, 
P o d e sta t zu Borm io 1583, zu T rahona  1603/1604. — 
Vergl. L L . — D ietrich  Jäck lin  : Bürgergeschlechter der 
Stadt Chur. — F. Jeek lin  : Amtsleute, im  Veltlin. [L. J.] 

S A L E Z  (K t. S t. Gallen, Bez. W erdenberg . S. GLS). 
D orf, O rts- und  K irchgem . Im  F o rs t Salectum  847 ; in 
Salecto 896 ; curtis Sales 1220 (von Salictum  — W eiden
gebüsch). Politisch  gehörte S. u rsp r. zur H errschaft 
W erdenberg , k irch lich  zur liech tenstein ischen  P farrei 
B endern, die 1178 dem  K loster Schänis, von 1194 an 
dem K loster St. Luzi in C hur u n te rs ta n d . 1396 verkaufte  
G raf A lbrecht I I I .  von W erdenberg-B ludenz den auch 
S. um fassenden H of in Sennw ald. Im  Schw abenkrieg 
1499 v e rb ran n ten  die (E sterreicher S. Bis 1512 bestand  
d o rt n u r eine K apelle ; dann w urde eine K irche erbau t 
u nd  1514 eine selbständige P farre i e rrich te t. Die 
K o lla tu r verblieb dem  K loster S t. Luzi. Mit Zürichs 
Hilfe w urde auch in S. die neue Lehre e ingeführt. 1529 
k au ften  sich die Salezer vom  K loste r St. Luzi vom 
grossen Z ehnten  um  120 Pfund  los. N ach dem  zweiten 
K appelerkrieg  1531 w urde der evangel. G ottesd ienst 
w ieder verbo ten , die Messe w ieder eingeführt ; 1564 
aber nahm  S. au f D rängen des L andesherrn  U lrich 
P h ilipp  von H ohensax die evangelische Lehre von 
neuem  an . Von 1571 m usste  auch das bisher katholisch  
gebliebene D orf H aag , tro tz  der Beschw erden des 
P ropstes von B endern, der V katholischen O rte und  des 
Bischofs von Chur au f der eidg. T agsatzung , au f Ver
langen des L andesherrn  Ph ilipp , den G ottesd ienst in S. 
besuchen. D urch einen Spruch von ziirch. A bgeordneten 
(1595) w urde dem F re ih errn  Jo b . Ph ilipp , dem  Sohne 
des obgen., die K o lla tu r von Sennw ald und S. zuge
sprochen. U n te r der V erw altung des F re iherrn  F riedrich 
Ludw ig von H ohensax k onn te  in S. kein eigener P farrer 
m ehr e rhalten  w erden ; der G ottesd ienst m usste  von 
den P lä rre rn  von Sax und  Sennw ald versehen werden. 
E rs t 1634 ste llte  Z ürich als neue O brigkeit an  die seit 
30 Ja h ren  v ak an te  P farrste lle  Jo s t Grob an, der es m it 
dem  L andvog t H einrich  L ochm ann zustande  b rach te , 
dass die H aager evangelisch w urden und  sich 1637 der 
P farre i S. anschlossen. 1804 übernahm  der K t. St. 
Gallen die K o lla tu r. A lljährlich  fanden  in S. zu St. 
Jo h an n i und am  M ichaelstag grosse P fe rd em ärk te  s ta tt .  
1770 w urde das P fa rrh au s , 1859 die K irche neu e rb au t. 
Oft h a tte  S. du rch  grosse U eberschw em m ungen des 
R heins zu leiden, so bes. 1853. — H . W artm an n  :

UB St. Gallen. —  C. M ohr : Cod. dipi. —  C. W egelin : 
Regesten von Pfävers. —  Ad. H elbok : Regesten von  
Vorarlberg und  Liechtenstein. —  C. T hom m ann : F rey-  
IIerrschaft Sax, hgg. von N. Senn 1863. — N. Senn : 
Werdenberger Chronik. —  A. N äf : Chronik. —  R. 
Schedler : Die Freiherren von Sax  zu Hohensax. — 
D erselbe : Jost Grob. —  Zeller-W erdm iiller : Joh. Ph.. 
von Hohensax  (in J S G  3). —  II . Sulzberger : Gesch. 
der R ef. des K ts. Glarus und Werdenberg. —  Derselbe : 
Die 1. xmd 2. Ref. der... Freiherrschaft Hohensax-Forsteck  
(in M V  G X IV ). —  IT. Kreis : Die Freiherrschaft Sax- 
Forsteck als Zürch. Landvogtei (in Z T  1923). — D. H. 
H ilty  : Die werdenberg. Gotteshäuser. — U. R eich : 
Beiträge zur Chronik der Bezirke Werdenberg und Sar- 
gans. ' [A. Mü.]

S A L G E S C H  (franz. S a l q u e n e n )  (K t. W allis, Bez. 
Lenk. S. G LS). Gem. und  P farrei. F unde au f dem 
n ahen  K apellenhügel und im  D orfinnern deu ten  a u f  
m enschliche W o h n stä tten  aus der F rü h  - L atenezeit. 
Der Nam e (bei den E inw ohnern  Salggesch, bei den 
welschen N achbarn  Sarqueno, Salquenen), weist au f eine 
germ anische Siedelung hin : eine Sala K unos, Salconio 
im  11. Ja h rh . ; Salqueno 1219 ; Sarqueno 1229, von 1655 
an  Salges und  Salgesch. S. besass ein Spital der R itte r  
des hl. Joh an n es von Jerusa lem  (Joh an n ite r), das sich 
400 Ja h re  erh ie lt. Es s tan d  u n te r  der K om turei von 
Conflans (Sav.) ; 1235 s tan d  ihm  P e tru s de la Glu sa als 
R ek to r vor. Am 26. I. 1655 k au fte  O berst K asp ar von 
S tockaiper von Sim on, R itte r  von M aupas, K o m tu r von 
Cham bery, alle B esitzungen der Jo h a n n ite r  im W allis ; 
1680 v e rkaufte  er die Kapelle und  alle R echte  zu S. den 
L eu ten  von S. Der O rt w ar am  9. x . 1387 Schauplatz  
eines Friedensschlusses zwischen Savoyen u. Lenk. Am
5. v. 1416 w aren die O berwalliser von L enk aufw ärts 
in S. versam m elt u . schw uren, W ilhelm  von R aron  n ich t 
w eiter als ihren Bischof oder L andesherrn  anzuerken
nen. 1468 (u. 1664) erfolgte die G ebietsabgrenzung gegen 
V aren, 1486 gegen Siders, am  5. m . 1520 die erste 
B auernzunft (ergänzt 1561 u. 1706). E in T afelgut des Bi
schofs von S itten , löste S. die bischöfl. Z ehnten  am  30. 
IV. 1808 m it 1212 K ronen ab. Die K irche von S. gehörte 
zur P farrk irche  von L euk ; am  19. v m . 1682 erlaub te  
B ischof A drian  V. den T aufste in  aufzuste llen  u . erhob 
am  25. i. 1685 S. zur P farre i. Die a lte  gotische K apelle, 
1537 e rbau t, w urde vnrgrössert und am  11. X I. 1687 
eingeweiht, 1887 durch  einen gotischen N eubau ersetz t. 
Vom a lten  R ek to ra tsh au se  der Jo h a n n ite r  blieb noch 
der T urm  im neuen P farrhause  erhalten . Bevölkerung : 
1798, 269 E in w. ; 1920, 822. T aufreg ister seit 1695, 
E hebuch  1693, S terbebuch  1715. — G. M athier : Gesch. 
der P farrei S . (in B W  G IV, 14). —• O rtsarch iv . [L. Mr.] 

S A L I  B A C H E R .  Fam ilien der Æ m ter L uzern, Sur- 
see, H ochdorf. — H a n s ,  1554 A m m ann zu M enznau, 
1565 A m m ann zu Rusw il. —  M o r iz ,  städ tisch er W erk
m eister ca. 1647-1654, Bürgerrecht. 1654, begann 1651 
den B au der K irche im H ergisw ald. — Gfr. Reg. — 
Korrespondenzblatt der leant. Beamten  1925. [P .X .W .]

S A L I C E T O ,  S A L I S E T O ,  d e .  Bankiersfam ilie von 
A sti, die im  14. und  15. Ja h rh . in F re ibu rg  und M urten 

niedergelassen war. W appen : in Silber 
ü ber einem  ro ten  E ichhörnchen ein 
g rüner T urn ierkragen  überhöh t von ei
nem  grünen K reuzchen ,(V arian ten). •— 
1. J a q u e m i n ,  B ankier, Schultheiss v. 
M urten 1381-1382.— 2. O t t o ,  Ju n k e r 
und  B ürger von F reiburg , des R a ts  
der Sechzig 1415, V erw alter des K ir
chenbaus von St. N ikolaus 1416-1418, 
Gläubiger der Grafen von G rey erz .—
3. A n t o n ,  Sohn von Nr. 2, Ju n k er, 

reicher G rundbesitzer, des K leinen R a ts  von F reiburg  
1441-1446, V erw alter des K irchenbaus von S t. N ikolaus 
1445-1446, K astv o g t des B arfüsserklosters, nahm  als 
savoyischer Vasall und  Schwager des Schultheissen 
W ilhelm  von Avenches am V errat des le tz tem  teil, 
floh 1446 aus F re ibu rg  und  u n te rs tü tz te  W ilhelm  von 
Avenches in seinen P lünderungen  in der freiburgischen 
L andschaft. N ach dem M urtonerfrieden fü h rte  A nton 
seine Feindseligkeiten w eiter, bis er von den F rei
burgern  1460 gefangen und h in g erich te t wurde. —
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A m iet : Die französischen und  lombardischen Geld
wucherer (in J S G  I). — P . Æ bischer : Banquiers, com
merçants, diplomates et voyageurs italiens à Fribourg  (in 
Z S G  1927). — G irard : Guillaume d ’Avenches et A ntoine  
de Saliceto (in É tr. frib. 1902). — A. Büchi : Frei- 
burgs Bruch m it Œslerreich. —  G. Castella : Histoire 
du canton de Fribourg. — F. E . W elti : Das Stadtrecht 
von M urten. — F uchs-R aem y : Chronique fribcurgeoise. 
—  M D B  X X II . [J. N.]

S A L I N S  (K t. W allis, Bez. S itten . S. G L S ). Gem. und 
Dorf, das seit dem  11. Ja h rh . b ek an n t ist. Es gehörte 
u rsp r. zur Baronie S itten  und bildete sp ä ter eine H err
schaft des B istum s. Der Bischof belehnte den dortigen 
W eibel m it seinen R echten  in S. W enn die M annschaft 
von S itten  in bischöflichen D iensten abwesend w ar, 
m usste diej. von S. nach S itten  gehen, um  dort den 
W achdienst zu übernehm en. Von 1375 an  bildete S. eine 
Gem. ; 1798-1815 gehörte es zum Zenden Hcrém ence, 
dann zum  Zenden und Bez. S itten . K irchlich löste sich
S. 1893 von S itten  ab und  w urde eine eigene K irchgem . 
Die heutige  K irche w urde 1890 gebau t und ist dem hl. 
F ranz  von Sales gew eiht. — Vergl. G rem au d .— O rts
arch iv . [Ta.]

S A L I N S ,  J e a n  d e .  D om herr und  Schatzm eister von 
Lausanne 1471, leitete  m ehr als ein halbes Ja h rh . lang, 
bis 1526, die Geschäfte des D om kapitels. — M. R ay
m ond : D ignita ires. [M. R.]

S A L I S ,  von (ehem als auch S a l i x ,  S a l i s c h ,  S a l e s c h ,  
S a l i c e ,  d f. S a l i c e  usw .). Bischöflich - churische M i
nisterialen  und adelige G otteshausleute  ; H äu p terge
schlecht im F re is taa t der 111 Bünde ; in einzelnen Li
nien : D ynasten  au f H aldenste in , G erichtsherrenge
schlecht der Schweiz. E idgenossenschaft ; 1578 B ürger

von Basel, 1601 von Schaffhausen. 1670 von Zürich, 
1670 von evangelisch Glarus, ebenfalls um  1670 st. 
gallische G otteshausleute, 1674 B ürger von Solothurn 
usw. Stammwappen : gete ilt, oben in Gold ein e n t
w urzelter W eidenbaum  (salix), un ten  fünfm al gespalten 
von Silber und  Rot. Helm zier : geflügelte Jungfrau . 
Zahlreiche D iplom w appen (R eichsfreiherren, Reichs
grafen), Münzen usw. — A U S  1927 u. 1928.— Gemein
schaftlicher S tam m 
v a te r ist Ser oder Do
m inus R u d o l f u s  
de Salice de Solio 
(S tam m sitz Soglio 
im  Bergeil) (1282- 
1293, 1300 to t). Sei
ne Söhne J o h a n n e s  
(1300-1310, 1319 tot) 
und G u b e r t u s  gen.
Sussus (1300- 1332,
1334 tot) gründen 
die zwei H a u p ts täm 
m e. Im  14. und 15.
Ja h rh . erscheinen 
die V ertre te r beider 
S täm m e bei Frie
densverträgen, sitzen 
in Pfalz- u. Schieds
gerichten , siegeln S taatsv e rträg e  und V erfassungsur
kunden.

I .  J o h a n n e s s t a m m .  In zahlreiche Linien und Zweige 
gespalten . Von der noch blühenden N achkom m enschaft 
kann einzig die sog. Skerlinie  in die Stam m folge einge
re ih t werden.

e a  S b

V e r z w e ig u n g  d e s  J o h a n n e ss t a m m e s
J o h a n n e s  I. (Nr. 1)

1300-1310 ; to t 1319.

R u d o l f  gen. Madochus 
(Nr. 2) 

1326-1362, to t 1370.

A n d r e a s  gen. Scolaris 
N otar 

1319-1326, to t 1370.

J o h a n n e s  gen. Scazzus 
(N r. 3)

1336-1367, to t  1369.

G a u d e n z  Madoch 
(Nr. 4) 

1342-1387, to t 1403.

R u d o l f  C astellan A n t o n  M uxoldus 
(Nr. 6) (Nr. 11)

1387-1437. 1395-1412, to t  1415.

Linien zu Prom on- 
togno, Sam aden- 

8 ils, Celerina, 
Zernez, M ünster tal,

B ernarduslinie 
zu Soglio 

und Castasegna 
(Zweig der N otare).

S k e r u s  Madoch 
(N r. 5) 

1387-1412, to t 1431.

Skerlinie 
Zweige zu Vicoso- 

prano und Gasacela.
Noch blühende 

Zweige im Bergell, 
in Basel u. Zürich.

1. J o h a n n e s  (s. oben) erw irbt 1300 zusam m en m it 
seinem B ruder G ubert gen. Sussus verseli. G üter im 
Bergell. — 2. R u d o l f  gen. Madoch (1326-1362), Sohn 
von Nr. 1, w ird m it m ehreren  V erw andten von Bi
schof P e ter dem  Böhm en m it dem grossen Zoll zu 
Castelm ur belehn t. —  3. J o h a n n e s  gen. Scazzus, 
B ruder v. Nr. 2, gen. 1336, wohl identisch m it Hans 
Salisch von Stils (Soglio), der 1367 m it vielen ändern 
churischen Vasallen beim  S taa tsv e rtrag  (grundlegend 
für den G otteshausbund) zwischen dem D om kapitel 
und den G otteshausleuten  a u f tr i t t  ; to t  1369. —
4. G a u d e n z  gen. Madoch, Sohn von Nr. 2, ersch. 1342- 
1387 ; to t  1403. — 5. S k e r u s  gen. Madoch, B ruder von 
Nr. 4, s. u n te r  Skerlinie. — 6. R u d o l f  (R udolfett) gen. 
Castellan, Sohn von Nr. 4, gen. 1387-1437, verpflich te t 
sich 1399 seine M isshelligkeiten m it denen v. Castelm ur 
Vor dem bischöfl. Vogt in Chur aus zu tragen, w ird 1410

im Verein m it seinen V ettern  beider S täm m e m it den 
alten M annlehen der Fam ilie belehnt. — 7. F r i e d r i c h ,  
Sohn von Nr. 6, 1410-1470, erhält 1436 m it seinen 
V ettern  B ernhard und R udolf Salisch und deren Schwa
ger U lrich v. Castelm ur von Bischof Johannes Naso den 
grossen Zoll im  Bergell als Pfandlehen. S tam m vater der 
Antoninischen L inie zu Castasegna und der Ber- 
tram ’schen L inie zu Soglio-Silvaplana, die beide zu 
Beginn des 17. Ja h rh . erloschen. —  8. B a r th o lo m ä u s ,  
U renkel von Nr. 7, * ca. 1500, E rzpriester von S. Ger- 
vasio u. S. P rotasio  in Sondrio, käm pfte  tro tzd em  im 
ersten Müsserkrieg (1525-1526) ; bischöfl.-comens. Vikar 
im Veltlin und Vizekanzler, w iederholt K an d id a t für 
den bischöfl. S tuhl in Chur, 1565 von der Fam ilie auf 
denselben gew altsam  in tru d ie rt, m usste 1566 nach 
heftigen K äm pfen weichen, f  1570 zu Albosaggia 
(Veltlin). — 9. R u d o l f  (1459-1471, to t 1492), Sohn von
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Nr. 7, g ründete  die Linie zu Promontogno, aus der die 
L inie Sam aden-Sils  hervorging, die im  M annesstam m  im 
ä lte ren  Zweige 1813, im  jüngeren  1832 erlosch (s. u n ten  :
A. Sam aden-Sils). — 10. J akob (1465-1489), Grossneffe

von Nr. 7, G ründer der 
Lin ie  Zernez, die im  18. 
Ja h rh . erloschen zu sein 
scheint. Von Zernez aus 
liess sich ein Zweig im  
M ünstertal n ieder (s. u n ter 
B). Ebenfalls von Jak o b  
s tam m en die S. in  Avers ab.
—  1 1 . A n t o n  gen Muxol- 
dus (M atschöl) (1395-1412, 
to t 1415), B ruder von Nr.
6, kom m t 1403 m it seinen 
V e tte rn  beider S täm m e 
überein, ihre Fehden m it 
den G asteim ur m it Hilfe 
des Bischofs zu schlichten, 
n im m t 1411 am  bische II. 
P falzgericht au f der F ü r
stenburg  teil (P . C. P la n ta  : ; 
Chron d. F am il. P lanta.
— A. v . C astelm ur : Conra- ■ 
din v. M arm els). Von A n
tons Söhnen geh t eine 
ganze Reihe von kaiser- ;

liehen N otaren  des Bergeils aus. —  12. R u d o l f  (1441- 
1482), Sohn v . N r. 11, kais. N otar, V ertre te r der G ottes
hausleu te  von G reifenstein in deren S tre it m it G raf j 
Hugo von M ontfort. Beisitzer des bischöfl. Pfalzgerichts 
au f der F ü rs ten b u rg  1460, siegelt 1462 den sog. « F ü n f
siegelbrief » (O berengadiner V erfassungsurkunde). — 
J H G G  31 u . 35. — P . C. P la n ta  : Chronik. —  13. B e r -  
n a r d u s  (1415-1436), B ruder von N r. 12, B egründer der 
Bernarduslinie  zu Soglio und  C astasegna. — 14. J o 
h a n n e s  Oli veri us, Sohn von N r. 13, 1469 1536, kais. 
N o tar, 1506 von Bischof P au l Ziegler belehn t, welche 
Lehen 1553 fü r seinen Sohn G audenz O liver und die 
übrigen  V ette rn  a is dem Joh an n esstam m  b e s tä tig t 
w erden. —  A H S  1927 u. 1928.

A. Lin ie  S a m a den-S ils .—  1. F r ie d r ic h ,  zu P rom on
togno und Sam aden, U rurenkel von Nr. 7, 1512-1570, 
Com missari zu Cläven 1559, m ehrm als G esandter der 
I II  B ünde nach  Venedig, v e rm itte lt das erste B ünd
nis m it der Signoria. H ervorragender G elehrter, F ö r
derer der R eform ation  und  F reund  Bullingers. — B ul- 
lingers Korrespondenz... in QSG  I I .  — Z T  1901. —  Cé- 
résole : République de Venise et les Suisses. — 2. A n t o n ,  
B ruder des Vo gen., Feldzeugm eisle: i r  kaiserli lien 
D ien -ten, f  1558 zu Linz. — 3. J o h a n n e s  zuben. Tra
vers (nach seinem  G rossvater m ü tte rl.ch e rse its  Jo h a n 
nes T ravers von Zuoz), Sohn v. Nr. 1, 1546-1624, Gom
mi sari zu Cläven 1571, V ikar des Veitlins 1583, w ieder
ho lt G esandter nach  Venedig, Bürger von Schaffhausen 
1621. —  4. F r i e d r i c h ,  Sohn von Nr. 3, 1574-1616, Kon- 
v e iti t,  Dr. ju r .  et theol., A lm osenier König H einrichs 
IV . v. F rankreich , C om m endatar-P rio r v. S t. Jam et, aus- 
g rz rich  re te r Apologet. — 5. A n t o n  C o n r a d i n ,  * 1777, 
H au p tm an n  im russischen Feldzug 1812, f  au f dem 
R ückzug 1813, L etz te r des ä lte ren  Zweiges Sam aden. —
6. V in z e n z ,  1681-1717, P iä sid en t der Synd icatu r, H a u p t
m ann  in Spanien, durch seine F rau  B arbara  von R osen
rot! E rbe der R um elli-R osenroH ’schen G üter zu Sils i. D. 
u. des Schlosses B aldenstein, B egründer dieses A stes. —
7. R u d o l f ,  Sohn von Nr. 6, 1724-1795, L an d esh au p t
m ann  des Veitlins 1759, heftiger Gegner der Partei 
P lan ta -T rav ers . —  8. V in z e n z ,  Sohn von N r. 7, 1760- 
1832, L andvogt zu F ü rs tm a  j ,  m it 11 ändern  Salis Geisel 
nach F rankreich  1799, sp ä ter w iederholt T agsatzungs
g esandter, P räsid en t des G otteshausbundes, G esandter 
G raubiindens zur K aiserkrönung  Napoleons 1804, zum 
W ienerkongress 1814, L etz te r des Zweiges Sam aden und 
Sils ; verf. Tagebuch meiner Reise nach P aris  (Ms.). —
9. V in z e n z ,  1677-1738, G ard eh au p tm an n  u n d  R egts.- 
K om m andan t in französ. D iensten, k o n v e rtie rt 1699, 
S t. L udw igsritter, lässt sich zu St. Denis bei Paris 
n ieder, begründet den Zweig Samaden in  Frankreich. —
10. V in z e n z  G u id o ,  Sohn v. N r. 9, * 1708, O berst und

M aréchal de cam p in französ. D iensten, In h ab er eines 
R egim ents seines N am ens, R itte r  des S t. Ludwig- 
Ordens, t  1794. — 11. J o s e p h  V in z e n z ,  Sohn von 
Nr. 10, 1741-1802, H err zu Tagstein  i. D. 1796, M ajor 
im  R egt. C häteauvieux, O berstlt. im R egt. D iesbach, 
q u itt ie r t  als solcher 1792, d ien t 1798 u . 1799 gegen das 
französ. R évo lu tionsheer als O berstkom m andan t des 
R egts. A nton Salis-M arschlins in Österreich.-englischem  
Solde. — 12. T a t i u s  R u d o l f  G i lb e r t ,  B ruder v. N r. 11,
1757-1820, M ajor in französ. D iensten, em igrierte m it 
den französ. P rinzen  u. beteiligte sich an  deren Feld
zügen gegen die R epublik , k eh rte  u n te r  der consu- 
larischen R egierung nach  F rankreich  zurück, resid ierte  
au f Schloss T hugny  in den A rdennen, wo er sich durch  
grossartige W ohltä tigkeit auszeichnete. M aréchal de 
cam p 1815, Mitglied der D epu tie rtenkam m er, hervor
ragender politischer Schriftste ller. Seine V erdienste 
w urden durch  P räg u n g  einer eigenen Medaille aner
k an n t. Mit ihm  oder sein im  B ruder V alentin  erlosch 
der Zweig Sam aden in F rankreich .

B. Linie im  M ünstertal. — 1. I- Ia n s  der ä ltere , 1505- 
1566, P ro p st (A m m ann) des adeligen F rauenk losters zu 
M ünster 1558, 1560, 1563, P ro p s t au f der F ü rstenburg  
1565. — 2. H a n s  der jüngere , E nkel von Nr. 1, 1574- 
1634, ebenfalls P ro p s t zu M ünster, R ech tsprecher 
zwischen der Gem. M ünster und  der N achbarschaft 
Sielva-Cham p 1634. —  3. J o e l ,  Sohn von N r. 2, B ürger 
von M ünster 1634, siegelt 1660 als R ich ter des M ünsler- 
tales. — 4. J a k o b ,  Sohn 
v. N r. 3, 1651-1686, P fa r
re r zu S ta. M aria, zu Zi- 
zers 1679, erbau te  das dor
tige P fa rrh au s ; D om herr 
zu Chur.

C. Linie in  Celerina. —
1. GIOVANNI, L an d am 
m ann 1524. — 2. G i o v a n 
n i  (Jann), Sohn von Nr. 1,
1575-1629, Commissari zu 
Cläven 1613-1615, 1622 
u n te r  den von [Esterreich 
prosk rib ierten  F lü ch tlin 
gen in Zürich erw ähnt. —
Ul. v. Salis - M arschlins :
Denkwürdigkeiten. — 3.
J a k o b ,  Sohn von Nr. 2,
* 1615, t r a t  1632 in das 
R egt. H ans W olf v. Salis 
im  D ienst der k a th o li
schen Liga ; C apitänlieu- 
ten a n t und K om m andan t 
zu D onauw örth , Oberst- 
In h ab er eines K avallerieregim entes 1644, leitete  1646 
die V erhandlungen zwischen der österr.-tiro lischen 
R egierung  und  dem Z ehngerichtenbund wegen des 
A uskaufs der österr. H errschaftsrech te  ein. General- 
Feld W achtm eister in kaiserlichen D iensten 1657, f  1659 
vor S te ttin . — 4. J o h a n n  A n t o n ,  Urgrossenkcl v . Nr. 1, 
1643-1693, L andam m ann des Oberengadins. — 5. J o 
h a n n  A n t o n ,  U renkel von Nr. 4, 1769-1820, P fa rrer, 
Verfasser m ehrerer Schriften in rä to rom anischer S pra
che. —  6. J a k o b ,  Sohn von Nr. 5, * 1807, Dr. m ed., 
R eg im entsarzt in portugiesischen D iensten, D irek tor 
der H osp itä ler zu M ozambique (O stafrika), P räsiden t 
des Sanitätsw esens und R egierungsm itglied m it O ber
stenrang , pensioniert 1870 m it G eneralsrang, f  1880 zu 
Lissabon. —  Ob Angehörige dieser Linie noch leben, ist 
frag lich . —  S tam m baum  dieser Linie, verfasst v. Th. v. 
Mohr, 1850, im  Besitze von Th. Salis, Zürich.

D. Skerlinie. —  1. S k e r u s  gen. Madoch (1387-1431), 
Sohn von Nr. 2 (R dolf M adoch. s. oben), ist der B e
gründer dieser wohl einzig noch bek an n ten  Linie des J o 
hannesstam m es und der einzigen der G esam tfam ilie, von 
welcher bis je tz t  im m er einige V ertre te r au f dem  al
ten  S tam m sitz  w ohnhaft blieben. — 2. J o h a n n e s  Ste
phani (1474-1492), U renkel von Nr. 1, v e rm itte lt 1487 
m it Francisons de R ipa den Frieden zwischen den Ber
gellern und den Clävnern, s tif te t 1492 die G o ke für 
San Lorenzo in Sogl o u. die grössere Glocke zu Nossa- 
D onna au f C astelm ur, welche bis in die neuere Zeit ste ts

B artholom äus von Salis (Nr. 8). 
N ach einem Oelgemälde.

Jakob  von Salis (Nr. 3). 
N ach einem Oelgemälde.
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beim Begräbnis des P od esta ten  oder eines Mitgliedes 
der Fam ilie Salis g e läu te t w urde. — Fr. Jecklin  : Die
Wormserzüge, in JH G G  26. — Leehner : Bergell. —
Cam inada : B ündner Glocken. — 3. J ohannes (1544- 
1588), aus dem  älte ren  Zweige zu Gasacela, L andam 
m ann d ortse lbst u. P o d esta t des Bergells 1574. — 4.

R udolf (R udolfett) (1544- 
1589), zu V icosoprano, aus 
dem  Zweige « Skeri D om i
nae Mennae », L an d am 
m ann von O b-Porta, fran- 
zös. H au p tm an n , w ieder
ho lt P o d esta t des Bergells, 
erw arb 1580 den grossen 
T urm  zu V icosoprano. —
5. P etru s , 1670-1724, aus 
einem jüngeren  Zweige zu 
Gasacela, Dr. ju r ., L an d 
am m ann zu Gasacela und 
Bivio, A bgeordneter zum 
B undestag  zu Ilanz, Be
sitzer der « Casa Salis » zu 
Gasacela u . eines grossen 

Teils des Silsersees, die 
dann durch E rbschaft an 
die Fam ilie Gadina über- 

Jak o b  Arnold von Salis (Nr. 6). oingen —  6 J a k o b  A r -  
N ach einer Photographie. 1847-1923, D r.th eo l.

h. c., P fa rrer in B raunau, 
L iestal u n d  Basel, H au p tp farre r am  M ünster daselbst 
1891-1920, le tz te r A ntistes der Basler Kirche u. P räsi
d en t des K irchenrats, auch lyrischer u . d ram atischer 
D ichter (Leim bach : Die deutschen Dichter der Neuzeit u . 
Gegenwart, Bd. 9, p. 272 ff.), Verfasser historischer S tu 
dien (A grippa d ’A ubigné. E ine Hugenottengestalt, 1885 ; 
Antistes Peter Werenfels, in B V G B a s., n. F . 1 ; E rin 
nerungen an Arnold Böcklin, in B J  1902). —  E. Miescher 
in B J  1924 und 1925. —  7. A rnold , * 1881, Sohn von 
Nr. 6, Dr. phil., P riva tdoz . an der U n iversitä t Bonn

1909, Professor der klassischen Archäologie in R ostock 
191.0, M ünster i. W. 1916, H eidelberg 1929, Verf. von 
Der A ltar von Pergamon (1912) ; Die K unst der Griechen 
(1919) ; Die K unst des A ltertums (1924).

Bibliographie. Dokumente der Fam ilie  von S. betref
fend den Johannesstamm, im  bes. die Skerlinie  (1927), 
hgg. von Prof. Arnold v. Salis in M ünster, Dr. H . v . Salis 
in Basel, Ingenieur Adolf Salis und A potheker Theo
phil Salis in Zürich. —  S G B  I I , p. 684 ; I I I ,  p. 667 ff. 
— Codex Fasciati, Sam m lung von Regesten aus ca. 
2000 U rk . von N o tar Gaud. Fasciati (f  1738) ; Ms. im 
Besitze von Th. Salis, in Zürich —• P . Nicolaus von 
Salis-Soglio : Neue Genealogie (Ms.). [Th. S. u . P . N. v. S.]

II . G u b e r t u s s t a m m .  —  Fam ilienkoalition 1755, F a 
m ilienverband 1877. — A. l i .  und 15. Jahrh. bis zur 
Glaubensspaltung. — 1. R u d o l f  Sussus, Sohn des Gu- 
be rtus Sussus, von Soglio, 1358 u n te r  den V erm ittlern  
des Friedens zwischen Bischof P e ter u . den H erren  von 
Marmels (Celerina). Mit seinen Söhnen A n d r i o t t a  und 
A u g u s t i n  in m ailändischen K riegsdiensten, beg ü te rt 
in Soglio, P lurs, Morbegno, Chiavenna und A vers. —
2. A u g u s t i n ,  Sohn von Nr. 1, B ürger von Corno 1378, 
in m ailändischen K riegsdiensten 1391, P o d esta t des 
Bergells 1397, t  1410. — 3. A n d r e a s  Saleschun, Sohn 
von Nr. 2, siegelt 1422 den S taa tsv e rtrag  zwischen 
Bischof Naso und  S tad t Chur ; L eheninhaber der Burg 
Castelm ur 1430. — 4. G u b e h t  der Grosse, Dossa, begü
te r t  au f Soglio, in Gasaccia, in Avers, im E ngadin  und 
auf P lursergebict, f  1490 ; gem einschaftlicher S tam m 
v a te r  säm tlicher heu te  noch blühenden Linien des 
G ubertusstam m es. Seine Söhne waren : — 5.-7. R u d o l f  
der Lange, K om m andan t von Pav ia, f  1515 bei Ma
lignano ; A n d r e a s ,  der erste Com missari von Cläven 
1512, t  1547, und D i e t e g e n  der Grosse, 1515 bei Mari- 
gnano, f  1531 im  Müsserkrieg bei Morbegno. — P. Ni
colaus v. Salis-Soglio : Die Bergeller Vasallengeschlech
ter, p. 19-24. — Standes-Documente derFumilie v. Salis, 
1. Teil, p. 1-13. — E rw iderung a u f  die « K ritik  d. Doku
mente... », 1929 als Msc. gedruckt.

Ve r z w e ig u n g  d e s  G u b e r t u s s t a m m e s  :

G u b e r t  der Grosse D o s s a  (Nr. 4)
+  1490.

R u d o l f  d e r  L a n g e  (Nr. 5)
f  1515.

A n d r e a s  (Nr. 6)
t  1547.

D iet eg en  (Nr. 7)
f- 1531 bei Morbegno.

H e r k u l e s G u b e r t A n t o n G u b e r t R u d o l f J o  H. B a p t i s t Landvogt
(N r .  8) (N r .  9) R unconius L ands (Malans) der ältere D i e t e g e n

1503-1578 1544 Bürger (Nr. 11) hauptm ann f  1579. (N r. 12) (N r .  10)
(Chiavenna). von Mailand. f  1554 (Chiavenna) 1521-1597 1510-1590

I I
vor Siena.

I
ca. 1512-1591. 

I I
(Soglio).

I
(Soglio).

I
1

Linie A lt-p rüsch
1

Linie Regensburg.
I 1

Linien Jenins
1

Linie Zizers.
1

Linien Soglio :
I

Linie Seewis u
u. M arschlins. . R ietberg-Chur. u. Maienfeld. Casa B attis ta Neu-Grüsch.

B . Von der Glaubensspaltung bis Ende der Bündner 
W irren : die v . S. als höchste B eam te in den bündn . 
U n te rtanen ländern , A nführer der B ü n d n ertruppen  und 
zahlreiche General-Offiziere in kaiserlichen und ändern 
D iensten. — 8. H er k u les , Sohn v. Nr. 5. im  Müsser
krieg 1525-1526, venezianischer O berst 1560, sp ä ter in 
französischem  Dienst, w ohnte in C hiavenna. Beförderer 
der Reform ation, L andeshaup tm ann  des Veitlins, f  1578. 
—• 9. Gu b er t , B ruder von Nr. 8, B ürger von Mailand 
durch K arl V. 1544. — 10. D ie t e g e n , Sohn von Nr. 7, 
H auptm ann  in U ngarn  gegen die T ürken, österr. L an d 
vogt der V III Gerichte au f Gasteis 1556-1573, Gesand
te r  nach M ailand, W ien, Venedig, Rom , an die T agsat
zung in B aden, f  1590. — 11. A n t o n  R unconius, Sohn 
von Nr. 6, Churer B ürger 1537, A nführer der B ündner 
nach Siena, t  1554. — 12. BATTISTA der /E itere, B ruder 

h b l s  v i — 2

Casa di Mezzo. Casa Antonio 
(Zweige Bando il. Gemiinden).

des Vorgen., L andeshaup tm ann , G esandter nach In n s
bruck, Venedig, Rom , M ailand, f  1597. — 13. R u do lf , 
Sohn von Nr. 8, in französischen D iensten, veneziani
scher O berst 1560, Feld zeugm eister ■ in kaiserlichen 
D iensten 1566, geheim er K riegsrat 1578, B ü rg e r v. B a 
sel 1579, R eichsfreiherr 1582. f  1600 i q  Basel. ,— 14. 
Ab u n d iu s , B ruder d. Vorgen., kaiserlicher O berstlt. ge
gen die T ürken, f  1567 in W ien. — 15. A n dreas , Sohn 
von Nr. 11, 1541-1563, D om propst in Chur. — 16. V es
pa sia n , V etter des Vorgen., 1550-1628, H err au f As- 
perm ont u. R ich ter zu Jen ins, Vicari des Veitlins 1581
u. 1599. — 17. H er k u l e s , Sohn von Nr. 14, 1566-1620, 
liess sich in Grüsch nieder. G esandter ins W allis 1600, 
nach Venedig 1603, nach  Paris 1606, H a u p t der vene
zianischen P a rte i, f  1620 in Venedig. — 18. BATTISTA 
der Jüngere, Sohn von Nr. 12, 1570-1638, G esandter

Jan u a r 1930



18 SALIS SALIS

nach  B ern 1602, nach  Venedig 1603, B undesoberst ge
gen die Spanier 1622. —  19. R u d o l f ,  Sohn v. Nr. 17,

1589-1625 , zu M alans, 
D reibündegeneral im  P rä - 
tig au er A ufstand . — 20 . 
U ly s s e s ,  B ruder desVor- 
gen., 1594-1674, kaufte  
1633 Schloss M arschlins ; 
im V eltlinerkrieg 1620, 
im  P rä ttig a u e r A ufstand 
1622 , als R egim entsin 
haber im  Veltlin 1629, 
K om m an d an t von Cläven 
1 6 3 5 , franz. M aréchal de 
cam p 1641, B undslandam 
m ann  1646 , Verfasser 
v . M emorie (italienisch), 
deutsch  hgg. (D enkw ür
digkeiten■ ) von C. von 
Mohr. — 2 1 . R u d o l f
A n d r e a s ,  Schwager des 
Vorgen., 1 5 9 4 -1 6 6 8 , von 

Herkules von Salis (Nr. 81. 1614 an zu Zizers, Gesand-
N ach einem Exlibris. te r  an  die E idgenossen u.

1637-1639 nach  M adrid, 
v e rm itte lt den Frieden m it Spanien ; R itte r  von Sant 
Jago  di C om postella .— 22. H a n s  W o l f ,  1597-1640, zu

R egensburg, k u rb ay r. Ge
neral - Feld W achtm eister 

1632, In h ab er eines K a
vallerieregim ents, K om 
m an d an t von München 
und 1634 Festungskom 
m an d an t zu Ingo lstad t, 
Feldzeugm eister in kai- 
serl. D iensten 1638,1 1640 
zu S tra lsund in schwedi
scher G efangenschaft. —
23. A n n a  M a r i a ,  Schwe
ster des Vorgen., F ü rs t
äb tissin  v . N iederm ünster 
zu R egensburg 1616. —
24. M a r i a  E l i s a b e t h ,  
Bas der Vorgen., F ü rs t
äb tissin  von O berm ünster 
zu R egensburg 1648. —
25. C a r l ,  B ruder v. N r. 19 

R udolf von Salis (Nr. 19). und 20, 160o - 1671, zu
N ach einem Oelgemälde. M aienfeld, B undsland

am m ann 1656, E rbauer
des « obern Spaniol » in Chur und des « M arschallhau
ses » in  M aienfeld. — 26. A n t o n ,  H aus A ugustin  auf

Soglio, 1578-1620, Vicari 
im V eltlin, im V eltliner
m ord um gekom m en. — 
P . N ikolaus v. Salis-So- 
glio : Die Fam ilie von S a 
lis , p . 39-243. —  Derselbe: 
Notanden der Barbara von 
Salis - M eiss nebst biogr. 
M itteilungen über die drei 
ersten Generationen der 
Lin ie  Soglio. — Derselbe: 
Ju nker N ikolaus v. S . zu  
Chiavenna. — Derselbe : 
General Hans W olf v. S. 
und die Regensburger Sa 
lis.

C. Vom M adrider F rie
den (1639) und M ailänder 
Capitulât bis zur Revolu
tion und zum  Anschluss 

Ulysses von Salis (Nr. 20). an die Helvetische Repu-
Nacli einem Oelgemälde. blik , 1799 : die V. S. in

den höchsten  S ta a tsä m 
te rn  und als G esandte ; zahlreiche General - Offiziere 
in ausländischen D iensten. — 27. H e r k u l e s  (M arsch
lins), Sohn von Nr. 20, 1617- 1686, H err au f Elgg 
und 1670 B ürger von Zürich, O berst eines zürch. Re
g im ents zu Pferd  und  eines B ündner Regim ents,

L andesoberst des G otteshausbundes, L andshaup tm ann  
des Veltlins, G esandter an den Herzog von L othringen.
— 28. J o i i .  R u d o l f  (Zizers), Sohn von Nr. 21, 1619- 
1690, B ürger von Solo thurn  1674, M aréchal de cam p 
1688 (Feldzüge von 1655-1656 und 1674-1678), E rb au er 
des u n teren  Schlosses zu Zizers. — 29. J o h a n n e s  
(Zizers), B ruder des Vorg., 1625-1702, L an d sh au p tm an n  
des Veitlins 1679, P räsid en t der Syndicatu r, R eichsgraf 
1694. — 30. H i e r o n y m u s  D i e t e g e n  (Seewis), U renkel 
von Nr. 10, 1632-1705,
H au p tm an n  in spanischen 
D iensten, B undslandam 
m ann  des X G erichten- 
bundes 1678 und 1686.
—  31. G u b e r t  (M aien
feld), Schwiegersohn von 
Nr. 25, 1638-1710, Com
m issari zu Cläven 1701.—
32 . J o h .  B a p t i s t  (C a sa  
Antonio), E nkel von Nr.
18, 1646-1702, « Sa lis-le  
jeune », O berst - In h ab er 
eines R egim ents in fran- 
zös. D iensten , t  vor A th  
zu Beginn des spanischen 
Erbfolgekrieges. — 33.
H e r k u l e s  (Casa di m ez
zo), V ette r des Vorgen.,
1650-1727, L an d sh au p t
m ann  des Veltlins, Run- W sses von Salis (Nr. 50).
clespräsident des G ottes- N ach einem Oelgemälde.
hausbundes, G esandter
an  die E idgenossen, D oyen der Fam ilie. — 34. A n 
d r e a s ,  B ruder des Vorgen., 1655-1725, «le chevalier 
de Salis », R itte r  von San Marco, Vicari des Veitlins, 
agen t secret Ludwigs X IV . —  35. R u d o l f  (Zizers), 
Sohn von Nr. 29, 1654-1739, Dr. theol., D om propst 
von Chur u . K apite ls-V ikar 1692, C om m endatar-A bt, 
agen t secret Ludwigs X IV . — 36. H o r t e n s i a ,  T och
te r  von Nr. 31, 1659-1715, verm äh lte  Gugelberg von 
Moos (s. d. A rt., Nr. 8, u.
L. F rey  : Hortensia von 
Salis, Diss. 1920). —  37.
C a r l  G u b e r t  (Maienfeld),
Sohn von Nr. 31, 1660- 
1740, B undslandam m ann,
G esandter nach  M ailand
1726. —  38. G u b e r t  
(B othm ar), B ruder d. Vor
gen., 1664-1736, L ands
h au p tm an n  des Veltlins.
—  39. J o h .  L u c i u s ,  B ru
der der Vorgen., 1672- 
1722, in preussischen u. 
niederländischen D ien
sten , F re iherr zu H al
denstein  m it M ünzrecht 
usw . —  40. A n d r e a s  
(Chur, ehem. R ieth  erg),
1671- 1757, O b erst-Inha
ber eines B ündner Regi- T ,________ ____ -  ..., T-.. °  Joh . (jaudenz von onlis (Nr. 62).
m ents in spanischen Dien- N ach einem Oelgemälde. 
sten , B undspräsiden t. —
41. P e t e r  (Casa Antonio), Schwiegersohn von Nr. 33. 
1675-1749, L andesoberst des G otteshausbundes, O berst 
in venezianischen D iensten, G esandter nach  London, 
dem  H aag und U trech t 1709-1713, Doyen der F am i
lie von 1727 an, R eichsgraf 1748, erbau te  das «alte 
G ebäu » in Chur, sein Sohn den Palazzo in Bondo. —
42. H e r k u l e s  D i e t e g e n  (Seewis), Enkel von Nr. 30, 
1684-1755, B undslandam m ann 1718, Vik ari des Veltlins
1727, L an d sh au p tm an n  des Veltlins 1745. — 43. R u 
d o l f  A n t o n  (Maienfeld), S tiefbruder von Nr. 36-39, 
1688-1745, O berst-Inhaber eines R egim ents in n ieder
ländischen D iensten, f  bei Fontenoy. — 44. M a r t i n  
(Chur, ehem. R ietberg), V etter von Nr. 41), 1696-1756, 
O berst in französ. D iensten, B undspräsiden t, G esandter 
an  die T agsatzung in B aden. — 45. A n t o n  (Casa B a t
tis ta ), Schwiegersohn von Nr. 41, 1702-1765, B undsprä
sident (K onkorda ts-U nterhandlungen), Doyen der Fa-
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milie. — 46. C a r l  U l y s s e s  (Maienfeld), Sohn v. Nr. 37, 
1707-1777, M aréchal de cam p 1761. —  47. Joli .  G a u 
d e n z  (Seewis), 1708-1777, B undslandam m ann 1734 und 
1750, Commissari von Cläven 1737, P räsiden t der Syn
d ica to r 1747, m it B undspräsiden t A nton (Nr. 45) und 
General Salom on Sprecher « das T rium virat » ; kam  als 
französicher M inisterresident in F ra g e ; französischer 
G raf 1777. — 48. J o n . H e i n r i c h  (Zizers), Enkel von 
Nr. 28, 1711-1770, M aréchal de cam p 1746, S t. L ud
w igsritter. — 49. R u d o l f  D i e t e r e n  (M aienfeld-H ol
land), Sohn von Nr. 43, 1719-1779, G eneralm ajor in 
n iederländischen D iensten. —  50. U ly s s e s ,  (M arsch
lins), 1728-1800, G esandter nach M ailand 1762, franzö
sischer M inisterresident 1774-1792, Doyen der Fam ilie, 
t  in W ien. — 51. P e t e r  (Casa B a ttis ta ), Sohn v. Nr. 45, 
1729-1783, P räsiden t der Syndicatur, in der L andesge
schichte als In h ab er und P ä c h te r der Landeszölle und 
des B a n k -u . Speditionshauses M assner (s. d.) b ek an n t.
— 52. J o n . B a p t i s t ,  B ruder des Vorgen., 1731-1797, 
G esandter an die niederländ. G eneralstaaten . Regi
m entsinhaber und 1794 G enerallieu tenan t. — 53. A n 
t o n  (M arschlins), B ruder v. Nr. 50, 1732-1813, Inspec
teu r Général des Suisses et Grisons, M aréchal de camp 
1780, G rande Croix du M érite M ilitaire 1783, Gene
ra llieu ten an t in neapolitanischen D iensten. — 54. JOH. 
H e i n r i c h  (Zizers), 1733-1775, D om propst von Chur

1759. — 55. A n d r e a s  
(Chur, ehem . B ietberg), 
Sohn von N r. 44, 1735- 
1805, L andesoberst des 
G otteshausbundes 1771, 
B undspräsiden t. —  56.
S im o n  (Zizers), B ruder v. 
Nr. 54, 1736-1827, Feld
m arschall in siziliani- 
schen D iensten. — 57. 
,loh. U lrich  (Seewis), 
Sohn von Nr. 47, 1740- 
1815, B undslandam m ann 
1766, 1782, 1792, P rä si
den t der S ynd icatu r 1769, 
L an dshaup tm ann  des 
Veitlins 1789, G esandter 
nach M ailand 1792, m it 
der W ahrung der franzö
sischen In teressen  b e tra u t 
1792 ; einer der G ründer 
der ökonom ischen Gesell
schaft, der K antonsschule 
usw. —  58. J o h .  B a p t i s t  

(Chur, ehem. R ietberg), B ruder von Nr. 55, 1741-1816, 
Oberst, B undspräsident. — 59. A n t o n  (Casa Antonio), 
1760-1832, Commissari von Cläven, P räsiden t der In- 
terim al-R egierung 1799-1800 (polit. T ätigkeit m it Mini
ste r Ulysses S.-M arschlins und G raf Jo h an n  Bondo) ; 
k. k. K äm m erer, f  in Innsbruck .

Von 1512 an  tre te n  v. S. als oberste B eam te in den 
U n te rtan en lan d en  auf : L an dshaup tm ann  des Veltlins 
25 m al, V ikari des Veltlins 16 m al, P räsiden ten  der Syn
d ica tu r 16 m al, Commissari von Cläven 20 m al. — Als 
B undeshäupter : von 1642 an  B undslandam m ann des 
X G erichtenbundes 25 m al, B undspräsiden ten  des G ot
teshausbundes 33 m al. —  In  frem den D iensten zählt 
m an an die 30 General-Offiziere, zahlreiche R egim ents
inhaber und R egim entskom m andanten . N icht e in treten  
kann m an hier im  einzelnen au f die zahlreichen d iplo
m atischen G esandtschaften  und Missionen. —  J .  A ndr. 
v. Sprecher : Gesch. der Rep. der drei Bünde im  IS . Jahrh.
— Bürgerhaus X II , X IV  und X V I. — Biogr. Univer
selle Bd. 40. —  A D B  30. —  S GB I I I .

D. Zeit der Helvetik, M ediation, Restauration und  
Regeneration (bis 1847). —  60. Baron H e i n r i c h  (Zizers), 
1753-1819, m it seinem B ruder R udolf 1792 bei der 
V erteidigung der Tuilerien, A nführer im  Churer S taa ts
streich 1814, 1816 franz. Generali! eu ten an t und Kom 
m andan t der Schweizergarden. — 61. K a r l  U l y s 
s e s  (M arschlins), Sohn von Nr. 50, 1760-1818, nam haf
ter N aturforscher und M itarbeiter fü r den Sammler, die 
A lp in a  u. a. m . —  B M  1922 ff. —  62. ,7 o /j. Gaudenz, 
(Seewis), 1762-1834, nam h afte r lyrischer D ichter, Gene

Johann  von Salis (Nr. 63). 
N ach einer Photographie.

ra ls tabschef der helvet. Armee 1799, A bgeordneter an 
die T agsatzung in Bern 1801. —  Ad. F re y : Joh. Gaud, 
v. S.-Seewis. — Biogr. von Em il Jena! (1924). —  Rose 
F riedm ann : Die Wand
lungen in  den Gedichten 
von J . G. v. S . (Diss.
Zürich 1917). —  B arth . —
63. Gra f J o h a n n  (Bondo),
1776-1855, biindn. Ge
san d ter nach W ien 1800, 
einer der führenden  kon
servativen  Po litiker der 
Schweiz, w iederholt T ag
satzungsgesandter, P rä si
dent des G otteshausbun
des 1817, S ta a ts ra t  und 
O bersthofm eister der E rz
herzoge F ranz  IV. und 
Franz V. von Œ sterreich- 
E ste-M odena .— 64. J o h .
U lr ic h  (Seewis), B ruder 
von Nr. 62, 1777-1817, 
n am h afte r Geschichtsfor
scher, R edak to r des N eu- T , . , _ ,. ...L _  , n  ■ 1 ,  Johann  U lrich v. Salis (Nr. 67).en Samm ler P räsident Nach einem Portrlä t.
der Ökonomischen Gesell
schaft, M itbegründer der bündn . K antonsschule. -— 
Biogr. bei Sauerländer, A arau , 1926. — JH G G  55. —  
65. G raf F r a n z  S im o n  (Zizers), 1777-1845, P räsiden t 
des G otteshausbundes, G esandter, franz. M aréchal de 
cam p, päpstl. G enerallieu tenant, K om m andeur des Leo
poldordens, der eisernen K rone, der Ehrenlegion, des 
St. Georgordens usw. —  66. R u d o l f  M a x  (Soglio), 
1785-1847, P räsiden t des G otteshausbundes, O berst
kriegsrat, ach tm al B ürgerm eister von Chur. Gesand
te r  nach M ünchen und  W ien, b ay r. K am m erherr. — 
67. J o h .  U l r i c . i i  (Soglio), 1790-1874, m achte  1813- 
1814 den A llianzkrieg m it ; R itte r  des W ladim iror
dens ; zeichnete sich 1830 in n iederländ. D iensten in 
Belgien aus und q u ittie rte  1839 als Oberst. Eiclg. O berst 
1842, in ’s W allis zur D äm pfung der dortigen U nruhen 
1844, G eneralstabschef, General der Sonderbundsarm ee 
1847. — ZSG  1929.

E. Im  Schw eiz. Bundesstaat se it 1848. — 68. E d u a r d  
(Soglio), 23. v i. 1802-27 . 1. 1884, B ruder von N r. 67, 
in französischen D iensten 1828-1830, im eidg. General
stab  1832, O berst 1839, fü h rte  1847 im  Sonderbunds
krieg eine Brigade. Mitglied des K riegsgerichts in N euen
burg  1856, D ivisionskom m andant bei der Grenzbe
setzung im  Engadin  und M ünstertal 1866, in Zürich 
1870-1871. — 69. J a k o b  (Jenins), 8. x . 1815-18. v m . 
1886, m achte  1830 den 
belgischen Feldzug in n ie
derländ. D iensten m it ; 
eidg. Oberst 1856, O ber
in s tru k to r der Schweiz.
Scharfschützen 1865-1874,
D ivisionskom m andant bei 
der G renzbesetzung 1870- 
1871, K re isinstruk to r in 
Colombier. — 70. A d o l f  
(Soglio), 22. il. 1818-6 . 
v . 1891, förderte  1854- 
1871 als Oberingenieur 
des K ts. G raubünden 
S trassenbau , W ildbach
verbauungen  und F luss
korrek tionen . Eidg. O ber
bau inspek to rin  Bern 1871- 
1891, In spek to r der Rhein- 
und Ju ragew ässerkorrek
tionen von 1884 an, Vize
p räsiden t der L inthkom - Jakob von Salis (Nr. 69).
m ission 1886, V ertre ter Nach einer Photographie,
der Schweiz bei den in 
te rn a t. B innenschiffahrtskonferenzen in W ien und 
F ra n k fu rt (V izepräsident). Veröffentlichungen : Das 
Schweiz. Wasserbauwesen (1883) ; Die Wildbachver
bauungen in  der Schweiz (2 Bde.) u . a. m . — Ehren
tafel bündn. Ingenieure, 1927. — 71. P e t e r  (Soglio),
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7. ix . 1823-4 . il. 1893, T echniker in  K onstan tinopel 
1848-1851, bei den ersten  T elegraphenkursen  in Bern 
1852-1853, eidg. T elegrapheninspektor des Kreises G rau

bünden, Tessin, Uri 1855- 
1893. — 72. F r i e d r i c h  
(Soglio), B ruder v. N r. 71,
15. II. 1825-23 . i. 1901, 
als Nachfolger von Nr. 70, 
O beringenieur des K ts. 
G raubünden 1871 - 1894, 
von ausserorden tlicher 
Energie und T a tk ra f t 
(S trassenbau, W ildw asser
verbauungen  usw.) ; P rä 
sident der Sektion R ätia
S. A. C. 1873-1893, des 
b ü ndn . Ingenieur- und 
A rch itek tenvereins 1880- 
1896, Verfasser zahlrei
cher Schriften über Gesch. 
des Bergbauwesens, K a r
tographie, G letscher, m e
teorologische und hy d ro 
graphische B eobachtun
gen u. a. m. — A lp in a  
1901.— Ehrentafel bündn. 
Ingenieure, 1927. —  73. 

1825-27. in .  1886, stud .

Adolf von Salis (Nr. 70). 
N ach einer Photographie.

G a u d e n z  (Seewis), 5. x n .

G audenz von Salis (Nr. 73). 
N ach einer Photographie.

phil. u . ju r .  in Bonn, H eidelberg und Berlin, wo er 
1848 durch  die Gewalt seiner Rede m assgebenden E in 
fluss au f S tuden ten  und A rbeiterschaft gewann, be

teilig te  sich am  B arrika
denkam pf und füh rte  eine 
A bteilung der B ürger
wehr, keh rte  1849 in die 
H eim at zurück. Grossrat 
und Mitglied des K an 
tonsgerich ts, des K leinen 
R a ts  1855, S tän d era t 
1857 - 1860, N a tionalra t 
1860-1869 und 1875-1881 ; 
einer der g länzendsten  
R edner seiner Zeit, der 
volkstüm lichste  Politiker 
in G raubünden. —  B M  
1919. — 74. G raf P i e r r e  
(Bondo), 22. X I. 1827-27 . 
m . 1919, K unstm aler (in 
E ngland  erzogen, in Düs
seldorf und Paris ausge
b ildet) ; K onservator des 
K unstm useum s in  N euen
burg  1885-1912. — S K L .  
— 75. R u d o l f  (Maien

feld), 7. IX. 1829-1912, Mitglied des Gr. R ats , der 
Standeskom m ission und des K antonsgerich ts, R e
gierungsrat 1871, D irek tor der K an to n alb an k  1875- 
1885, dann  deren P räsiden t bis 1907. — 76. P a te r  N i
c o l a u s  (Soglio), B enediktiner der E rzab te i Beuron, * 24. 
v ii. 1853, Verfasser von Die Bergeller Vasallengeschlech
ter (1921), einer Geschichte der Fam ilie v . Salis (1891), 
sowie zahlreicher M onographien und E inzelstudien zur 
Fam iliengeschichte v. S. — 77. M e t a  (M arschlins), 1. 
m . 1855 -1 5 . m . 1929, Dr. phil., Schriftstellerin , in den 
zwei le tz ten  Jah rzeh n ten  des 19. Ja h rh . eine der tä tig 
sten  Schweiz. V orkäm pferinnen fü r die R echte der F rau . 
W erke : Agnes von Poitou, K aiserin von Deutschland 
(1887) ; Philosoph und Edelmensch, e.in Beitrag zur Cha
rakteristik Nietzsches (1897) ; Auserwählte Frauen u n 
serer Zeit (1900) ; aus dem  Italienischen übersetz t (P. D. 
Pasolini) : K atharina Sforza  (1895) ; G edichtsam m lun
gen 1881, 1892, 1909 ; u . a. m . — Jahrbuch der Schwei
zer Frauen  1923. — 78. L o u is  R u d o l f  (Maienfeld), * 28. 
v . 1863, Dr. ju r ., P riva tdoz . für R echtsgeschichte an 
der U niversitä t Basel 1887, o. Professor für Schweiz. 
R echt und K irchenrech t 1888, R ek to r der U niversitä t 
Basel 1894, A bteilungschef im eidg. Ju s tizd ep artem en t 
1897 u. Prof. an der U n iversitä t Bern. Mitglied des Gr. 
R ats von G raubünden 1911-1922 und seit 1926, im  K an 
tonsgericht seit 1912, dessen V izepräsident 1921. P ub li

kationen  : Rechtsquellen des K ts. Graubünden (1885 ff., 
b earb e ite t m it R . W agner) ; Schweiz. Bundesrecht (4 Bde. 
1891 ff., 2. Aull. 5 Bde. 1903-1904), u . a. m. —  79. 
A d o l f  (Soglio), Sohn von Nr. 70, 18. ix . 1 8 6 3 -4 . v. 
1929, Dr. m ed., Chefarzt der n ichtklin ischen m ediz. 
A bteilung am  Inselspital in Bern, ste llv e rtr. L eiter des 
In tern a tio n a len  Sanatorium s in Davos, Som m er 1916.
— K S A  1929. — 80. F e r d in a n d  (Soglio), * 14. v i. 1864, 
a. o. G esandter und bevollm . M inister der Schweiz in 
Tokio 1909-1919 (F reu ndschaftsvertrag  m it China vom
13. v i. 1918), seit 1920 in B ucarest, seit 1925 auch fü r 
Belgrad und A then. — 81. A lbert  (Jenins), * 17. v n t. 
1873, O berstd iv isionär und K om m andan t der G o tth a rd 
besatzung seit 1927.

F . v . Salis im  A usland  (neueste Zeit). — 82. Graf 
H e in r ic h  (Zizers), Sohn von Nr. 56, 1805-1858, zeich
nete sich in der italienischen R evolution  aus als 
K om m andan t und  R eorgan isator der T ruppen  des 
H erzogtum s P arm a  ; k. k. Feldm arschall-L ieu tenan t 
und D ivisionskom m andant in W ien 1854. —  83.
Conte U lis s e  (Tirano), 1819-1893, nahm  tä tig en  
Anteil am  R isorgim ento, w ar in G efangenschaft in 
M antua und au f K ufstein  (E rinnerungen im  Museo del 
R isorgim ento und G edenktafel in M ailand, Via Samt'- 
A ndrea 21) ; Chef des italienischen C ivil-Ingenieur- 
Corps. —  84. Comte J e a n  F ra n ç o is  (Bondo), ä lte re r 
B ruder von Nr. 74, 1825-1871, n am h afte r N um ism a
tiker, E hrenkonserva to r und R eorganisator des B ritish  
Museum, D ept, of Coins and Medals, 1859-1869. — Hist, 
de Jules César (Paris 1866) I I , app. C, p . 487. —  H. de 
T riqueti : Les trois musées de Londres (Paris 1861). — 
Times, 5. x . 1911. — 85. D a n ie l  (Soglio), 1826-1919, 
k. k. Feldzeugm eister, G eneral-G enieinspektor (Be
festigungen von V erona und  Przem isl). — 86. F ra n z  
(Seewis), 1835-1898, Je su iten p a ter, R ed ak to r der Civiltà 
cattolica, Verfasser vieler w issenschaftlichen Schriften, 
hervorragender K onferenz-R edner in Rom  und Ge
nua (H B L S  IV, p . 403). — 87. W illia m  Fane, * 1858, 
engl. R ear-A dm iral und « N aval aide de cam p » König 
E duards V II. 1909-1911. — 88. C h a r le s  Fane, B ruder 
von Nr. 87, * 1860, Lord Bishop Suffragan of T aunton .
—  89. G raf Jo n . Ulrich  (Seewis), * 1862, k. k. Feld
zeugm eister, M ilitärgouverneur von Serbien 1915-1916, 
V izepräsident des obersten M ilitärgerichtshofes 1916- 
1917, ö sterr.-ungar. G eneralkom m andant in R um änien .
— 90. G raf J ohn (Bondo), * 1864, a. o. G esandter und 
bevollm . M inister E nglands in M ontenegro 1911-1914, 
dann englischer G esandter am  V atikan. — 91. F ranz 
(Seewis), B ruder von Nr. 89, * 1872, Dr. theo l. u. phil., 
D om herr in Agram , Episcopus Coriciensis und Auxiliar- 
bischof von Agram  1926.

H eutige W ohnsitze im K t. G raubünden : Schloss 
M arschlins (erworben 1633), oberes Schloss in Zizers 
(erbau t um  1680/ 1685), Schloss B o thm ar (durch H ei
ra t  um  1690), Malans « zum grünen T urm  », Soglio 
« Casa B a ttis ta  », Chur « Altes Gebäu » (erbaut um  1730), 
M aienfeld « S tam m haus » (erbau t um  1660), Jenins 
« S tam m haus » (erbau t um  1620), Palazzo in Bondo 
(erbau t um  1766-1775), Revers (durch H e ira t um  1854), 
Schloss Paspels.

Bibliographie. P . N icolaus v. Salis-Soglio : Die F a m i
lie von S., Gedenkblätter aus der Gesch des ehem. F rei
staats der I I I  Bünde. — Derselbe : Die Convertiten der 
Fam ilie v. S . — Carl v . Salis-Sam aden : Die... österr. 
Generäle und Obersten aus der Fam ilie  v. S . (in Œsterr. 
militärische Zeitschrift 1892, I). —  P. Nicolaus v. Salis- 
Soglio : Regesten der im  A rchiv des Geschlechts-Verbandes 
derer v. S . bef. Pergamenlurkunden. — Derselbe : Das 
untere Schloss Zizers (in B M  1902). — Derselbe : Die 
Fam ilie v. S . (in SG B  I I I ) .  — Derselbe : Die Fam ilie  
v. S . in  ihren Beziehungen zum  Kloster St. Gallen (in 
Studien und M itteil, zur Gesch. des Benediktinerordens 
n. F . 1912). — Derselbe : W appen und Siegel der Fam . 
v. S. (1927). — Standesdok. der Fam ilie v. S . (Sigm arin
gen 1914). —  Meta v. Salis-M arschlins : M itteilungen  
aus dem Fam ilienarchiv von A ll-M arschlins (in B M  
1914). — P . Nicolaus v. Salis-Soglio : Tapfer und treu... 
(in J H G G  1916 U .S .A . ) .  —  v. W urzbach : Biogr. Lexi
kon des Kaisertums Œsterreich, 27. Teil. —  A D B . — 
B M  1917, 1921, 1922, 1923, 1924. [N. N.]
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S A L K L I  ( S a l c h l i ) ,  J e a n  J a c o b ,  von Grossaffoltern 
(Bern), B ürger v . Orbe (W aadt) 1686, Chirurg, H aup tm . 
in französischen D iensten, verfasste  1702 einen un v er
öffentlicht gebliebenen R eisebericht.—  Livre d ’Or.[M. R.]

S A L L E N B A C H  (SALKENBACH, S a l a b a c h ) .  Alte F a 
milie der Gem. W errikon-IJster, die von K em pten- 
W etzikon, wo sie bereits 1323 bezeugt ist, d o rth in  kam .
—  UZ. —  F. Meier : Gesch. v. W etzikon, p . 127, 132, 
281. — H. B ühler : Gesch. d. Gem. N änikon. — Pfarr- 
blätler von Uster I I , p. 90. — H oppeier S S R  I. —  G fr. 
XLV, p. 118. — V erpflanzung nach Zürich 1543 und 
1592, wo sie m it H e i n r i c h ,  des Grossen R ats, Obm ann 
des N adler-H andw erkes 1676, aussta rb . W appen : in 
Blau über goldener gesichteter Mondsichel silberne 
fü n fb lä ttrig e  Blume m it grünem  Kelch, ebensolchen 
B lättern  und Stiel. — D ietrich Meyer : Wappenbuch 
1605. — Z S tB .  —  J .  H äne : M ilitärisches aus dem 
alten Zürichkrieg. — Ein anderer Zweig kom m t seit 
dem  17. Ja h rh . in W iedikon vor. — J .  Frick : Das 
Gemeindebuch des Limmattales I I , p. 61, 65. —  H a n s  
E d u a r d ,  von W iedikon, 31. t. 1889-21. v i i .  1909, D ich
te r  und Musiker ; B ürger von Zürich 1889. [D. F.]

S A L L I N .  B ürgerfam ilien in zahlreichen fre ibu r
gischen Gem. Der Nam e wird erstm als 1419 in Fuyens 
e rw äh n t. W appen : gev ierte t ; 1 u . 4 in B lau ein weisser 
Pfennig, 2 u . 3 in R o t ein gelber S a tte l. —  1. P i e r r e  
J o s e p h ,  * 1806 in Villaz S t. P ierre, P riester 1830, 
C horherr von F reiburg  und Superior des kleinen 
bischöflichen Sem inars 1838, Superior des grossen Semi
nars 1840, bischöflicher Sekre tär 1854, Mitglied des 
bischöflichen Hofs 1856, P fa rre r von Bulle 1864-1879, 
t  29. x . 1879. — 2. J u l e s ,  Staatskassie r von Freiburg  
1886-1893, D irek tor der S taa tsb an k  1893-1912, R itte r  
des St. Sylvesterordens ; f  1918. — G um y : Begeste de 
Hauterive. —  Dellion : Diet. I I , 294. —  K K Z  1879, 374.
— B ien public , 2. x i. 1879.—  Liberté, 4. v . 1912. [J. N.)

S A L M S A C H  (K t. T hurgau, Bez. A rbon. S. GLS).
M unizipal- u . Schulgem einde, kirchlich m it R om anshorn 
verbunden . Salmasaa  1159; Salmsalie 1201. P räh isto ri
sche Funde fehlen. Der Nam e wird au f Bischof Salomo
I. oder I I I .  von K onstanz zurückgeführt, der dort im 
9. Ja h rh . ein K loster gegründet haben  soll, das um  
910 wegen der U ngarneinfälle nach K onstanz ve r
legt worden wäre. Das C horherrenstift S t. S tephan 
daselbst besass denn auch 1159 den H of S. und teilte  
sich 1201 m it vier B rüdern  von K irchhof zu A rbon in 
den P a tro n a t der K irche zu S. Dieser gelangte durch 
K au f 1471 an  die A btei S t. Gallen, die ihn bis zu ihrer 
Aufhebung 1805 ausüb te. Die P farrei S., u rsp r. selb
ständ ig , erscheint seit ihrem  Anschluss an  die R eform a
tion (1526) m it R om anshorn  verbunden, zuerst als des
sen Filiale, seit 1588 zufolge eines V ertrags m it einem 
A bt als H auptk irche, deren P fa rrer das grössere R . als 
Filiale zu versehen h a tte . In  langw ierigen konfessionel
len S tre itigkeiten  fand S. einigen H a lt an  Zürich u. Bern. 
E nde des 17. Ja h rh . verlor es infolge einer schweren 
H ungersno t allein 46 E inw ohner uncï wies 138 B ettler 
und 89 H ausarm e auf. Im  18. Ja h rh . hob sich die Gem. 
wieder, b au te  1701 ein eigenes P farrhaus und gründete 
1742 nach U eberw indung grosser W iderstände eine eigene 
Schule in H ungerbühl. H eute ist evang. S. m it R om ans
horn zu einer Gemeinde verbunden. — Vergl. Boltshau- 
ser : Gesch. von Rom.-Salmsach  (1873). —  Sulzberger : 
Ev. thurg. Kirchgem. I I .  (Ms. in der th u rg . K antonsb i
b liothek). — T Ü  I I .  — T B  4-5, 39, 40. —  L it. wie bei 
A rt. R o m a n s h o h n .  [Grz.]

S A L O ,  S A L O Z .  Fam ilien d. K te . F re ib u rg u . W aad t.
A. K a n t o n  F r e ib u rg ,  f  Fam ilie, die sich 1454 in 

F reiburg  einbürgerte . —  1. P f . t e r m a n ,  Vogt von P on t 
1511-1513. — 2. PIERRE, P riester, P fa rrer von Cor- 
mondes 1493, C horherr von S t. N ikolaus 1515 ; P farrer 
von Freiburg  1524-1535 ; f  1535. — A. W eitzel : 
Répertoire (in A S H F  X). — Dellion : Diet. V I. —
G. B rasey : Le chapitre de Saint-N icolas. [J. N.]

B. K a n t o n  W a a d t .  SALOZ. Fam ilie in Moudon 1449.
—  J e a n  F r a n ç o i s ,  1774-1851, g ründete  in Moudon ein 
T ierspital. C hefveterinär der R egierung von Cherson 
(R ussland), zeichnete sich in einer Pestepidem ie in 
Odessa aus und w urde in den russischen Adel aufge
nom m en. —  Livre d ’Or. — de M ontet : Diet. [M. R.]

S A L O M O , Bischöfe von K onstanz .— 1. S a l o m o  I., 
B ischof 838 (839 ?)-871, Mönch von Fu lda  und L ehrer 
O tfrieds von W eissenburg, der ihm  seine Evangelien
harmonie w idm ete, ausgezeichnet durch  hohe Gelehr
sam keit und  einflussreiche Stellung am  Hofe Ludwigs- 
des D eutschen. U n te r S. vollzog sich der A bschluss der 
E m anzipa tion  des K losters St. Gallen vom  B istum  
K onstanz (U rk. Ludwigs des D eutschen von 854). 864 
fü h rte  er au f der D iözesansynode die K anonisation  
des S t. Gatter Abtes O tm ar durch, g ründete  w ahrsch. 
das C horherrenstift St. Pelagius zu Bischofszell ; f  2. iv . 
871. —  S a l o m o  I I .,  Neffe von N r. 1, Bischof 875-889, 
t  23. x i i.  889. — 3. S a lo m o  I I I . ,  B ischof 890-919, 
Grossneffe von Nr. 1, der bedeu tendste  Bischof von 
K onstanz, A bt von St. Gallen, * 859, im  K loster St. 
Galten erzogen, D iaconus 884, Mönch 885, bald  da rau f 
I-Iofkaplan am  Hofe K önig Arnulfs, der ihn nach der 
A bsetzung A bt B ernhards 890 zum A bt von St. Gallen 
e rnann te . Noch im gl. J .  w urde S. Bischof von K onstanz. 
E r b rach te  die A bteien Pfäfers und Massino an  das 
K loster St. Gallen und gründete  die P ropste i St. Magnus 
bei S t. Gallen. S. w ar in A lem annien die H a u p ts tü tze  der 
R eichseinheit gegen den S tam m partiku larism us, f  5. i. 
920 in  K onstanz. — A D B . — Jos. Riegel : Bisch. S . I. 
von K onstanz und seine Zeit (in Freiburger Diözesan- 
archiv 42). —  U lr. Zeller : Bisch. S . I I I .  von Konstanz... 
(in Beitr. zur Gesch. des Mittelalters und der Renaissance, 
H eft 10, m it L it.). —  K . Schönenberger : Das alte 
B istum  K onstanz. [ A l b .  S c h e i w i l e r . ]

S A L O M O N .  Mehrere Fam ilien dieses Nam ens wan- 
derten  in Genf ein. I. Aus einer Fam ilie von Moiran 
(Burgund) stam m en : —  1. C l a u d e ,  f  1536, B ürger 
1521, u n te r  den ersten, die 1533 zum  reform ierten 
G lauben ü b e rtra te n , m it Baudichon de la Maison neuve 
G esandter nach  Bern, um  den Schutz dieser S tad t für 
die neugläubigen Genfer zu e rb itten , 1533 Spitalm eister, 
o rganisierte das neue Spital, dem  er sein ganzes Verm ö
gen hin terliess. —  2. G a b r i e l ,  Sohn von Nr. 1, liess sich 
in Paris nieder, t  daselbst 1620, hin terliess den Genfern 
ein ausgedehntes Salzm oor in der N ähe von B ordeaux, 
aus dessen E in künften  ein T heologiestudent erhalten  
w erden sollte.

I I .  Fam ilie von Marcols (D auphine), B ürger 1771. 
Wappen : von Blau, gespalten  durch einen schw arzen 
Streifen, rechts drei goldene Schrägrechts-, links ein 
goldener Schräglinksbalken. — 1. J ean P i e r r e , 1741- 
1826, W echselagent., verf. geistreiche G edichte. —
2. Alp h o n s e , 1815-1876, Sohn von Nr. 1, Schiffs
kap itän  in Frankreich , nahm  teil an den Feldzügen in 
der K rim  und in Mexiko. — Rec. gén. suisse  I I . [H. Da.] 

S A L O N  I U S  (Sa lone , Salvianus). Zwei Bischöfe 
von G enf.—  Salonius  I., Sohn des Bischofs S t. E ucher, 
von Lyon, * um  400, beteiligte sich als Bischof von Genf 
an  den Konzilien von Orange (441), Vaison (442) und 
Arles (455 ?). Verfasser von Dialogues moraux, K om 
m entaren  der Sprichw örter Salomonis und des Buches 
Jesus Sirach. S. I. ist der zweite Bischof von Genf, 
dessen E xistenz h istorisch nachw eisbar ist. — Salo
nius I I .  beteiligte sich als Bischof v. Genf am  Konzil v. 
Lyon 570 u. am  Konzil v. Paris 573 .—  Reg. genevois. — 
Don R ivet : Hist. litt, de France I I .  — B ibi, clés pères 
V III . — M. Besson : Rech, sur les orig, des évêchés de Ge
nève, Lausanne, Sion. — de M ontet : Diet. [G. V.] 

S Ä L O R 1 N O  (K t. Tessin, Bez. Mendrisio. S. GLS). 
Politische und K irchgem . Selorino 1330 (als Gem. 
erw ähnt). Mit Somazzo gehörte S. zum  G ericht Men
drisio, kirchlich zuerst zu B alerna, bis es 1601 eine ei
gene K irchgem . w urde. Die K irche S. Zeno wird 
1330 erw ähnt ; sie w urde am  26. ix . 1819 geweiht. 
Bevölkerung  : 1643, 347 E inw . ; 1801, 274 ; 1920, 405. 
T aufregister und E heregister seit 1610, S terberegister 
seit 1619. — Monitore di Lugano  1921. — S. Monti : 
A tti.  —  E. P o m etta  : Come il Ticino. [C. T.]

S A L T E R I O ,  C a r l o ,  A rch itek t und Ingenieur von 
Castel S. P ie tro , * daselbst 1605, f  1670, arbeite te  in 
m ehreren italienischen S täd ten , besonders in Genua, wo 
er die K irchen S ta. M aria M addalena und dell’Angelo 
b au te  ; w ar auch als Ingenieur tä tig . — S K L .  — 
J .  C. Füssli : Gesch. der besten K ünstler.— A. O'delli : 
Diz. — BStor. 1885. [C. T.]
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S A L U C E S ,  d e .  S ie h e  S a l u z z o .
S A L U T A R I S ,  angeblich  Bischof von A venches 117, 

in W irk lichkeit B ischof von A vignon. —  M. Besson : 
Origines. —  D erselbe : in Revue Charlemagne 1911. — 
D u p ra t : Origines de l ’église d ’A vignon . [M. R.] 

S A L U X  (rom . Salouf) (K t. G raubünden, Kreis 
O b erh a lb ste in . S. G LS). P fa rrd o rf  und  Gem., die aus 
dem  Dorfe und  den H öfen M ulegn-Flex und Del b esteh t. 
1169 sch en k te  U lrich von T arasp  dem  Bischof Adalgott. 
den  M inisterialen  L udw ig de Salugo (Mohr : Cod. I, 
136) ; 1216 erschein t als Zeuge R itte r  H enricus de Sa- 
luge (Cod. I, 240). Die P fan d sch aft au f den bischöfl. 
H of S. besass 1275 W alte r von Vaz (Cod. I, 276). Nach 
A blösung der P fan d sch aft verblieb er in bischöfl. 
B esitz  (Æ m terbünher; —  Cod. I I ,  76). Der Bischof be
sass auch  das K o lla tu rrech t der dortigen  K irche, die 
S t. Georg geweiht, ist. Sie is t wohl am  E nde des 15. oder 
am  A nfang des 16. Ja h rh . in gotischem  Stil u m gebau t 
w orden. D ie F en ste r des Chors en th ie lten  Glasm alereien 
aus der b e s ten  Zeit. In  der K irche befindet sich u. a. das 
W appen  der Fam ilie  F o n tan a . 1641 übergab  der Bischof
S. m it ändern  Gem einden der Seelsorge der K ap u zin er
m ission. 1667 gerieten  die L eute  v . S. in einen heftigen 
S tre it  m it ih rem  P fa rre r C hristian A rdüser, der durch  
den  Bischof gesch lich tet w urde. Die Gem. des Ober- 1 
h a lb s te in s  pflegten  das A m t der L andvogtei dem  m eist
b ie ten d en  zu verkaufen  ; so e rh ie lt S. 1683 von A m m ann 
J a n  M elcher fü r dieses Amt. au f 2 Ja h re  100 fl. Die W ahl i 
des L andvog ts fand zu Salux s ta tt .  Da im  12. und  13. 
J a h r h .  R itte r  von S. e rw ähn t w erden und daselbst 
f rü h e r U eberreste  eines festen  T urm es vo rhanden  ge
wesen sein sollen, m ag der O rt grössere B edeutung 
g e h ab t haben . V erordnung über die V erteilung der 
V eltlinergelder, ü ber Sold- und  W ehrd ienst von 1702 ; 
ähn liche V erordnungen von 1704 u . 1724 ; B estim m un
gen ü b er die G erichtskosten  1740. P farreg iste r seit 
1641 .—  Vergl. Regesten der Gem. S a lu x .—  G. M ayer : 
B istum  Chur. —  A rnold N üscheler : Gotteshäuser. — 
A rt. Ober h a l b s t e in . [l . j .]

S A L U Z  (de  Salugo , de  Saluz , Salutz). Altadelige 
Fam ilie  des E ngadins. W appen : in 
B lau ü ber grünem  D reiberg drei sil
berne Pfeile m it den Spitzen nach 
oben. N ach dem  am  23. x . 1648 vom  
R a t zu Chur eingesehenen W appen
b rie f w aren  die S. u rsp r. H erren  zu 
R eam s und  S teinsberg  (von do rt her 
besassen sie bis ins 19. Ja h rh . das 
G ebiet der Alp Zeznina als M ajorat). 
de  Salugo m iles ... (Mohr : Cod. 
dipi.) ; U lric h , t  1335. —  1. P hilipp  

Ga lliciu s , s . A rt. Ga lliciu s . —  2. Ge o r g , von Seewis 
u nd  L avin , * 1571, P fa rre r zu Seewis 1590, in Chur u .

A n tistes 1606, am te te  
au ch  als A rzt, erh ielt m it 
seinen Söhnen 1606 das 
B ürgerrech t geschenkt, 
reform ierte  H aldenste in , 
T rim m is, Zizers, U nter- 
vaz und  C hurw aiden. Sy
nodalpräses, V erfasser des 
K atech ism us der S tad t 
Chur. — 3. J o h a n n ,  Sohn 
des Vorgen., S ta d tv o g t v. 
Chur, M itglied des K e tte n 
hundes. — 4. J o n  P i t -  
C h e n ,  Neffe v. Nr. 2, 1597- 
1662, P fa rrer, m ach te  sich 
um  die E rh a ltu n g  des re 
fo rm ierten  G laubens w äh
rend  der Österreich. In v a 
sion im  U nterengad in  ve r
d ien t, ü b erse tz te  die zwei 
ersten  B ücher Moses. M it
begründer u n d  T eilhaber 
der ersten  D ruckerei in 
Schuls, H erausgeber ve r

schiedener A ndachtsbücher. — 5. R u d o l p h  A n t o n ,  
E nkel von N r. 4, U nterzeichnete zusam m en m it Capol 
u nd  Be eli von B eifort eine K ap itu la tio n  m it den

G enera lstaa ten . O b erstlieu ten an t 1693, sp ä te r K om 
m an d a n t der B ü n d n ertru p p en , zeichnete sich im  Tog- 
genburgerkrieg  1712 m it P la n ta  u n te r  N abholz aus.
— 6. P e t e r ,  von L avin , 1659-1729, P fa rre r  zu T rins, 
M itübersetzer der Bibel ins O berländer R om ansch  u n te r  
schw eren persönlichen finanziellen Opfern. —  7. N u o t  
P e t e r ,  1720-1810, Sohn von Nr. 6, L andam m ann , 
sch riftste llerisch  tä tig , ü b erse tz te  noch m it 85 Ja h ren  
die M alefizordnung der
I I I  B ünde ins R om an i
sche. —  8. P e t e r  O t t o ,
1758-1808, Sohn v. N r. 7,
P fa rre r  zu Chur, G ründer 
und  erste r R ek to r der 
b ü n d n . K an tonsschu le . —
9. A n d r e a ,  aus der La- 
v iner L inie, 1736 - 1797,
H au p tm an n  in  französ.
D iensten , R itte r  des m ili t .
V erd ienstordens, G ründer 
des Schulfonds v . Lavin.
— 10. A n d r e a ,  1727-1802,
L an d am m an n . —  11. C a s 
p a r  N u o t ,  B ruder von 
Nr. 10, 1740-1827, L an d 
am m ann . —  12. P e t e r  
O t t o ,  1847-1914, O berin 
genieur d. R ätischen  B ah 
nen, E rb au e rd .L in ie n  R e i
chenau - Ilanz  (als Sekt.- 
Ingen.), D avos - F i l is u r ,
Ilanz-D isentis, B evers-Schuls als O beringenieur. —  B M  
1914. —  13. T i n a ,  T och ter von N r. 12, S chrifts te llerin , 
s. A rt. T r u o g .

Die S. der F e tanerlin ie  t re te n  hau p tsäch lich  als 
P fa rre r und  M ilitärs h ervor. — 14. B a l t h a s a r  A n t o n ,  
1660-1752, B rigadier in französ. D iensten , R itte r  des 
m ilita r. V erdienstordens. —  15. J a k o b ,  Professor an 
der K antonsschule  in Chur bis 1848. — Aus dieser Linie 
s tam m en ausserdem  versch . L an dam m änner.

A eltere C hurerlinie : —  16. A d a m ,  * 1577, Z u n ft
m eister, sch riftste llerisch  tä tig . [T. T.]

S A L U Z Z O ,  DI .  Adelige ita lienische Fam ilie, die das 
M archesa! Saluzzo besass. W appen : von Silber m it 
b lauem  S ch ild h au p t.— G e o r g e s ,  * 4. x i. 1461, R a t des 
Herzogs von Savoyen 1416, D om herr von L yon 1424, 
Bischof von A osta 1440, Bischof von L ausanne 1440, 
K astlan  der E ngelsburg  in Rom  1454, V izekäm m erer 
des P ap stes C alixtus I I I .  1456. G. S. w ar einer der 
b ed eu ten d sten  Bischöfe von L ausanne ; er e rneuerte  die 
S ta tu te n  des K apite ls und  des Offizialats, o rdnete  1453 
eine G enera lv isita tion  der Diözese an, erliess 1455 ein 
Gesetz gegen den unnötigen  A ufw and, fü h rte  den Bau 
des Schlosses S t. Maire zu E nde, w ar ein F ö rderer der 
zeitgenössischen L ite ra tu r  (M artin  Le F ran c  w ar zu 
seiner Zeit P ro p s t des K apite ls) und  se tz te  das K ap ite l 
zu seinem  einzigen E rb en  ein. Zwei seiner Neffen, 
E u s t a c i i e  u n d  J a n i n ,  w aren  D om herren  u n d  beklei
deten  auch  andere W ürden  in der Diözese. — Schm itt 
und G rem aud : H ist, du diocèse. —  E m . D upraz : 
Cathédrale de Lausanne. —  M. R eym ond : D ig n ita i
res. _ [M. R.]

S A L V A D È , C h e r u b i n o ,  K apuziner, von Ligor- 
n e tto , * daselbst 5. XII. 1794, f  in Lugano 6.  VI. 1877, 
e rster Provinzial der tessin ischen P rovinz, General- 
defin ito r des K apuzinerordens 1847. —  St. F ransc in i : 
La Svizzera italiana. —  Nell I I I  centenario d. convento 
di Faido. [C. T.]

S A L V A D O R .  Die Schweiz. Kolonie in Salvador geh t 
au f die M itte des 19. Ja h rh . zurück ; sie se tz t sich h eu te  
aus ungefähr 150 Personen  zusam m en, von denen die 
m eisten  dem  K aufm anns- und  P flanzerstande  ange
hören. Seit 1920 b esitz t die Schweiz in  Salvador ein 
H o n orarkonsu la t. Salvador w ar in  der Schweiz von 
1883-1890 durch  einen G esandten  (Carlos G utierrez) 
v e rtre te n . H eu te  n im m t je  ein G eneralkonsu lat in 
Zürich (seit 1914) und  Genf (seit 1885) die In teressen  
dieser R epublik  w ahr. E in  h eu te  gekünd ig ter M eist
b egünstigungsvertrag  vom  30. x . 1883 regelte  b isher 
das gegenseitige V erhältn is der beiden S taa ten . [Bzr.j

Georg von Saluz. 
N ach  einem Oelgemülde.

P e te r  Otto  Saluz. 
Nach einer Photographie.
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S A L V A G N I ,  d e  S A L V A G N  IO.  Fam ilie von N o ta 

ren in Bellinzona, die aus der Mesolcina stam m te  und 
M itte des 18. Ja h rh . erlosch. W appen  : gete ilt, oben in 
R o t ein schw arzer w achsender B är m it einem  weissen 
B ändchen im  Maule ; u n ten  von Schwarz und  Grün 
m ehrm als gespalten . Die S. w aren  w ahrsch. die w ich
tig s ten  A genten  der H erren  von Sax-M isox in B ellin
zona. —  i .  G i o v a n n o l o ,  von Roveredo (G raubünden), 
P o d esta t von B ellinzona fü r die H erren  v. Misox 1409- 
1413. —  2. A l b e r t o ,  Sohn von N r. 1, N o tar, er
w äh n t 1413-1430, w ahrsch . S tam m v a te r der Salvagni 
v. Bellinzona, f  vor 1453. —  Vergl. G. P o m e tta  : B ri
ciole di Storia beüinzonese. — E . P o m e tta  : Come il T i
cino. — BStor. 1909. [C. T.]

S A L V A N  (K t. W allis, Bez. S t. M aurice. S. GLS). 
D orf u n d  Gem. S. bildete u rsp r. eine H errsch aft der 
A btei S t. M aurice und  eine K irchgem ., welche das 
ganze T al m it V ernayaz um fasste. Der A b t liess sie 
durch  einen M etral verw alten , der die niedere G erichts
b a rk e it au süb te  und in A bw esenheit des P rä la ten  die 
V ersam m lungen des Tals p räsid ie rte . Die Gem. bestand  
schon im 12. Ja h rh . ; sie erh ie lt bald  vom  A bte gewisse 
F re iheiten . Die hohe G erich tsbarkeit w urde vom  
K astlan  ausgeüb t. M ilitärisch gehörten  die L eute  von S. 
zum  grossen B anner von St. M aurice. Die K irchgem . 
besteh t schon seit dem  11. Ja h rh . u n te r  dem  P a tro n a t 
von S t. M aurici .s. —  A rch, von St. M aurice. —  Louis 
Coquoz : Salvan-F inhaut. [Ta.]

S A L V E N A C H  (franz. SALVAGNY) (K t. F reiburg , 
Seebezirk. S. G LS). D orf und Gem. Suaniez  1349 ;

Salvagnye  1340 ; Salvagnie  1450 ; 
Salvagnie  im  15. Ja h rh . Der Nam e 
kom m t von Silvanus. S. gehörte  je 
derzeit zur H errschaft M urten (s. d.) 
und te ilte  deren Geschicke. W appen : 
in R o t au f grünem  D reiberg drei gol
dene E icheln. 1390 erhielt S. eine 
E ntschäd igung  fü r die w ährend des 
Krieges zwischen B ern und F reiburg  
e rlitten en  Schäden. Am 21. in .  1448 
w urde es von den m it den B ernern  im 

K rieg stehenden  Fre ibu rgern  eingeäschert. Am 22. VI. 
1476 fand au f den H öhen von S. der erste Angriff der 
Eidgenossen gegen die B urgunder s ta tt ,  die bereits das 
D orf in B rand gesteck t h a tte n . D aran  erinnert noch 
der F lu r ïam e « B einäcker ». 1802, w ährend des
« Stecklikriegs », schlug General B achm ann sein Lager 
in S. auf. In  der N ach t vom  22.-23. iv . 1801 v e rb ran n 
ten  zwölf H äuser. Bis ins 17. Ja h rh . herrsch te  in S. die 
französische Sprache vor ; französisch ben an n te  Oert- 
lichkeiten  und Fam ilien  französischen Nam ens sind 
dort noch je tz t  in der M ehrheit. In  der 1679 gegründe
ten  K irche w urde zuerst französisch, aber schon 1683 
deu tsch  gepredig t ; die französische Sprache ging nach 
und nach  völlig zurück. — E ng elh art : Chronik I I .  — 
Gemeinde- und K irchenarch iv  M urten. —  E W elti : 
Das Stadtrecht von M urten. —■ H . Jacca rd  : Toponymie. 
— J . S tadelm ann  : Toponym ie. —  A. B üchi : Frei- 
burgs Bruch. [ R .  M e r z . ]

S A L V I ,  d e  S A L V I S .  t  Fam ilien von M orcote und 
Melide (Tessin). Die S. w erden 1467 in M orcote und 
zu Beginn des 16. Ja h rh . in Melide e rw äh n t. —  1. G ia
como, seit 1467 in Morcote erw ähnt, B ürger von 
Mailand 1478, beteilig te sich 1467 an  der U ebergäbe des 
Schlosses von M orcote an  den V ertre ter des Herzogs von 
M ailand. —  2. Giovan A ntonio , Sohn von N r. 1, Arzt, 
B ürger von M ailand 1478, w urde 1482 vom  V ertre te r 
des Herzogs in  Lugano m it den V erhandlungen betreffs 
der H ebergabe des Schlosses von Morcote b e tra u t. —
3. F i l ip p o , A rch itek t und  B ildhauer, von Melide, 
a rbeite te  an  der K a th ed ra le  S. Feliciano in Foligno 
1544-1547, wo er die Zeichnungen besorgte u. Skulp
tu ren  au sfü h rte . Als M itarbeiter h a tte  er einen Be r 
nardino  dei Salvi ; auch schreib t m an ihm  den schönen 
P a las t der priori von Foligno zu. — 4. Gabrio , von 
Melide, b au te  1591 die K apelle del Rosario in der P fa rr
kirche von Melide. —  S K L .  —- BStor. 1883, 1893. — 
Periodi, d. Soc. stor. com. IV . —  S. Monti : A tti .  [C. T.] 

S A L V I O N I .  Fam ilie von Bellinzona, die aus der 
B fianza (Lom bardei) s tam m t und  sich anfangs des

19. Ja h rh . in Lugano, sp ä te r in  Bellinzona n iederliess.—
1. G i u s e p p e ,  K aufm ann, in Lugano, S tam m v ate r des 
tessinischen Zweigs, f  1836. —  2. C a r l o ,  Sohn von 
N r. 1, 1826 - 18. v . 1902, käm pfte  1848 au f den B arri
k aden  M ailands, g ründete  in Bellinzona die D ruck- u. 
V erlagsansta lt Salvioni. —  3.  G i u s e p p e ,  Sohn v . N r. 1, 
t  1907, käm pfte  1848 au f der B arrikaden  M ailands und  
w ar 25 Ja h re  lang, bis zu seinem  Tode, Professor der 
H olzschneidekunst an der A kadem ie der schönen 
K ünste  von T urin  ; R itte r  der italienischen K rone. 
—  4. C a r lo ,  Sohn von 
N r 2, * 3. m .  1858 in 
Bellinzona, f  22. x . 1920 
in M ailand, Philolog, P ro 
fessor in T urin  1885, an 
der U n iv ersitä t Pav ia  
1890 und von 1902 bis zu 
seinem  Tod Professor der 
vergleichenden Geschichte 
der klassischen und  ro 
m anischen Sprachen  an 
der A kadem ie M ailand, 
lebte fast im m er in dieser 
S ta d t. M itarbeiter versch.
Z eitschriften  : R om ania,
Zeitschrift fü r  romanische 
Philologie, besonders aber 
des Archivio glottologico 
italiano, das er 1902-1915 
leitete  ; veröffentlichte  u.
a. : Fonetica del dialetto Carlo Salvioni.
moderno della città di N ach  einer Photographie. 
M ilano  (1884) ; Antiche
scritture Lombarde  ; Rim e di Bartolomeo Carassino ; 
Postille italiane al vocabolario latino-romanzo del K örting  
(1897 und 1899) ; Langues et dialectes de la Suisse ita
lienne  (1907). M itglied der Accadem ia della Crusca und 
dei Lincei, sowie K orrespondent von etw a 50 w issen
schaftlichen In s titu te n  und  G esellschaften ; V iccpräsi- 
dent  des Istituto lombardo delle scienze e lettere, D irek tor 
des Dizionario dei dialetti ticinesi und einer der G ründer 
der irreden tistischen  Z eitung L ’A dula , in  G raubünden 
verw andte  sich S. für die O rientierung der rom anisch 
sprechenden B evölkerung nach  Ita lien  hin, was zu einer 
N euerw eckung der Pflege der rom anischen Sprache 
fü h rte . P o litisch  w ar S. u rsp r. Sozialrevolutionär, 
sp ä te r  na tionalistisch  gesinn t. — 5. G i u s e p p e ,  Sohn von 
Nr. 2, * 1867 in Bellinzona, bete ilig te  sich an  der rad i
kalen  R evolu tion  vom  11. ix . 1890. — BStor. 1889, 
1890, 1895, 1896, 1902, 1907. —  Pagine italiane  1918, 
Nr. 6. — Educatore 1920. —  L ’A dula  1920, N r. 46. — 
P S  1920. — Inchiesta su i fa tti dell’l l  sett. 1890. — 
Almanacco dei Grigioni 1922. [C. ' P r e z z i m i . ]

S A L V I S B E R G .  E iner der ä lte sten  Fam iliennam en 
des K t s. B ern, der die H erk u n ft vom  gleichnam igen W ei
ler in der Gem. W ohlen 
ausd rü ck t. Schon im  14.
J a h r h . hau p tsäch lich  in 
der Gem. M ühleberg a n 
sässig, v erb re ite te  sich die 
Fam ilie nach  W ohlen it.
Büm pliz, in welchen 3 
Gem. h eu te  noch Zweige 
v e rb ü rg e n  sind. E ine E in 
bürgerung in  Bern 1875.
B u r c h a r d u s  u .  C h u n r a -  
d u s  de Salvesberg 1325 
(F R B ) .  1389 w urde P e 
t e r  von S., 1429 M i c h e l ,
A usburger v. B ern. W ap
pen  des 17. Ja h rh . : in 
Gold eine schw arze, senk
rech t gestellte  P flug 
schar. — 1. F r i e d r i c h ,
* in  M urten 1820, S ta d t
b au m eister von Zofmgen 
1853-1859, K an to n sb au 
m eister in B ern 1859-1880, 
t  18. v in .  1903, verd ien t um  das A lignem ent und 
die A ufstellung eines B aureglem ents für die S ta d t

Friedrich Salvisberg. 
Nach einer Photographie .
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B ern (A bbruch des G olia th tu rm es, A b tragung  der 
kleinen Schanze 1863), b e k an n t du rch  den A usbau, 
die R e s tau ra tio n  u n d  den N eubau zahlreicher öffent
lichen G ebäude und  A n sta lten , V erfasser zahlreicher 
pre isgekrön ten  P ro jek te  (u. a . fü r den B otanischen 
G arten  in B ern), des E isen b ah n p ro jek ts  der Broye- 
t  alb ahn  und des ersten  (n ich t verw irk lich ten) P ro jek ts  
der d irek ten  L inie B ern-N euenburg . M itglied der 
in te rn a t. J u ry  der W eltausste llung  in W ien 1873, 
Sam m ler aus A u ftrag  des B undesrates fü r diejenige von 
P h ilade lph ia  1876 und  P aris 1878 ; F ach schriftste ller 
(K atalog  der S tad tb ib lio th ek  B ern). —  S K L .  —
2. P a u l , Sohn von N r. 1, * 1855 in  B ern, K u n s th is to ri
ker und  Schrifts te lle r in M ünchen, t  daselbst 18. v . 1925, 
nahm  von 1880 an  die in den U rk . des 14. und  15. Ja h rb . 
überlieferte  N am ensform  v. S . an . B egründer und 
lan g jäh riger H erausgeber der A kadem ischen M onats
hefte, dan n  der Hochschulnachrichten, verf. u . a. Die 
Rudelsburg  (1874) ; K unsth ist. S tudien  (4 H efte, 1884- 
1887) ; Urk. und M itteilungen über das bernische Ge
schlecht v. S . (M ünchen 1894). — H . T iirler : Der 
Adelsnachweis des Dr. P . S . —  O. Salvisberg im  E m m en
taler B latt 1925. —  3. Otto R u d o l f , wie 1 u . 2 von 
M ühleberg, * 1882 in K öniz, vor 1913 p ra k tiz ., A rchi
tekt. in K arlsruhe, dann in B er'in , P ro f. an  der Eidg. 
Techn. H ochschule in Z ürich seit 1928. [N. N.]

S A L V I U S  (ä ltere  Form ) oder S I L V I U S  (vom 
11. Ja h rh . an  gebräuchliche Form ). Nam e des zw eiten, 
sicher b e k an n ten  W alliser Bischofs m it Sitz in O ctodur 
(M artigny), dem  der hl. E ucherius, B ischof von Lyon, 
die Passio A caunensium  M artyrum  m it W idm ungs
schreiben in  der 1. H älfte  des 5. J a h rh . g esand t h a t.  Die 
Id e n ti tä t  is t du rch  L. D uchesne : Fastes ep. I, und 
M. Besson ausser Zweifel gestellt w orden. Sehr w ahrsch. 
ist auch , dass der gleiche S. 448 oder 449 dem  hl. 
E ucherius den sog. Laterculus, einen K alender m it 
etlichen Z usätzen , g esand t h a t,  wohl zum  D ank  fü r die 
geschenkte Passio. In  diesem  Schrifts tück  n e n n t er sich 
selbst Polemius S ilv ius. —  M. Besson : Recherches sur 
les origines des évêchés. — A A S S  V II. [L. Mr.]

S A L Z .  Den U reinw ohnern  unseres Landes w ar der 
G ebrauch des Salzes w ahrscheinlich u n b ek an n t, denn 
die schw eizerischen Salzwerke sind alle v e rh ä ltn is
m ässig ju n g en  U rsprungs, und  an  einen Bezug des 
h eu te  unen tbehrlichen  G ew ürzm ittels aus den uns be
nach b a rten  L ändern  ist in der U rzeit n ich t zu denken. 
V erm utlich  hab en  erst die H elvetier Salz aus den a n 
g renzenden L ändern  bezogen ; nach  A nnahm e der 
Forscher w aren  es zuerst die K elten , die in E uropa 
Salzgew innung be trieben . Die historische Schweiz bezog 
Ja h rh u n d e rte  lang ih r K ochsalz h au p tsäch lich  aus den 
Salzw erken von Salins in  B urgund , R eichenhall bei 
Salzburg  und  H all im  Tirol. D azu kam  zeitweise Meersalz 
aus Peccais (D ept. Gard) u. (sehr wenig) aus Chioggia 
(Italien ), sowie Salz aus bayrischen  und lo thringischen 
Salinen. Ja h rh u n d e rte la n g  w ar infolge des Mangels an 
eigenem  Salz die E idgenossenschaft in Bezug au f den 
Salzbedarf auch  allen W echselfällen der politischen 
B eziehungen zum  A uslande und den L aunen  frem der 
H errscher ausgesetz t. Besonders die Salzw erke von Sa- 
lins sp ielten  in der eidg. Po litik  eine grosse Rolle. In  den 
Ja h re n  523-942 gehörte  der grüsste Teil davon infolge 
einer Schenkung des bu rgundischen  Königs Sigism und 
der A btei S t. M aurice. Vom 13. J a h rh . an  besassen dank 
den V ergabungen des G rafen Jo h a n n  von Chalon 
zahlreiche K löster der W estschw eiz A nteil an  den Sali
nen von Salins. Auch noch nach  der E röffnung der Sa
line von Bex (s. un ten ) w ar B ern der H au p tab n eh m er 
des bu rgundischen  Salzes au f dem  G ebiet der E idge
nossenschaft. G randson b ildete  d a fü r den S tapelp latz. 
— Das Meersalz von Peccais k am  schon im  15. Ja h rh . 
die R hone au fw ärts nach  Genf, das fü r die ganze U m ge
bung, nam en tlich  auch  fü r das W allis, als S tapelp latz  
d ien te . Aus R eichenhall bei Salzburg k am  oberöster
reichisches Salz über K onstanz nach Schaffhausen und 
Basel ; das tiro lische Salz aus H all w urde über L indau 
eingeführt und  versorg te  im  allgem einen die ganze Ost- 
und Innerschw eiz. Zürich bezog indessen im  17. Ja h rh . 
auch  m ehrm als Meersalz aus Peccais, daneben  burgundi- 
sches Salz und besonders im  18. und  anfangs des 19.

J a h rh . Salz aus Moyen vie und  Diciize in Lothringen. 
L ieferungen aus diesen Salinen in  die Schweiz erfolgten 
auch  schon um  1505. S tapelp la tz  d a fü r w ar Basel. Von 
A nfang des 17. Ja h rh . an  gew ann die E in fu h r von Salz 
aus B ayern  (Saline T raunste in ) B edeutung  fü r die O st
schweiz und Innerschw eiz bis nach  Basel und  B ern. 
D er V erkauf von ita lienischem  Meersalz blieb au f den 
K t. Tessin und  in  unbedeu tendem  Masse auch  au f die 
U rk an to n e  b esch ränk t.

Die Salzversorgung aus dem  A uslande b ilde te  zu 
allen Zeiten eine der w ich tigsten  A ufgaben der K an to n s
regierungen ; der Bezug und  der H andel im  In land  
w aren  G egenstand einer Menge von V erträgen  der 
K an tone  u n te r  sich und  m it den L ieferstaa ten , von 
T agsatzungsverhandlungen  u n d  B ündnissen, en tsp re 
chend dem  politischen C harak ter, den der Salzhandel 
dadurch  angenom m en h a tte , dass die ausländ ischen  Sa
linen säm tlich  E igen tum  der betreffenden S taa ten  w a
ren . Dies g ilt ganz besonders vom  burgundischen  Salz 
aus Salins, das sein A bsatzgebiet in der Schweiz tro tz  
aller K onkurrenz  im m er w ieder b eh au p ten  k onn te  und 
sich von allen K ochsalzarten , die in  den H andel kam en, 
der grössten  B elieb theit erfreu te . E in  V ersuch, nach  der 
N iederw erfung K arls des K ühnen  die Salzw erke B u r
gunds in  der H and  zu behalten , w urde ab er n ich t ge
m ach t. D afür m ussten  die E idgenossen, vorab die 
B erner, bei den folgenden politischen W echselfällen der 
F reig rafschaft jedesm al um  den F o rtb e s tan d  der ihnen 
unentbehrlichen  Salzquelle von Salins besorgt sein, die 
w ährend der spanischen H errsch aft in  der F re ig raf
schaft ta tsäch lich  w iederholt in  G efahr w ar, durch 
französische Anschläge zerstö rt zu w erden. Spanien 
sicherte sich u . a. in der Schweiz E influss, indem  es 
das Salz der F reig rafschaft zu sehr billigem  Preise 
lieferte . E influssreiche Persönlichkeiten  in  der Schweiz 
w urden auch  m it regelm ässigen Salzgaben, den sog. 
pensions de sei, beschenk t, nam en tlich  in  F reiburg . 
F ran k reich  such te  diesen spanischen E influss in der 
Schweiz d adurch  zu bekäm pfen , dass es das burgundi- 
sche Salz durch  sein eigenes Meersalz zu verdrängen  
tra c h te te , ab er nie m it durchschlagendem  Erfolg. Auch 
die 1670 von F rankreich  m it m ehreren  O rten  abge
schlossenen Salzlieferungsverträge verm och ten  den E id 
genossen ih r In teresse  fü r die F re ig rafschaft n ich t zu 
nehm en. D eshalb äusserte  noch 1667 der französ. Ge
sand te  in  der Schweiz in einem Schreiben an  seine R e
gierung, das beste  M ittel, um  die F re ig rafschaft F ra n k 
reich zu un terw erfen  und die Schweizer abhängig  zu 
m achen, w äre die Z erstörung der Salzquelle von Salins. 
Als Ludw ig X IV . die F re ig rafschaft dann  besetz te , 
beschw ichtig te  er die E rregung  in  der Schweiz durch 
das V ersprechen, das Salz noch billiger als Spanien 
zu liefern, w om it er die N e u tra litä t der Schweiz und 
d am it die A nnexion der F re ig rafschaft erm öglichte. 
Der K önig liess w irklich die spanischen Salzverträge 
an d au ern  und  schloss m it einer Reihe von K an tonen  
noch neue ab . Den E influss der französischen Salz
lieferungen au f das V erhältn is der Schweiz zu F ra n k 
reich kan n  m an sich n ich t leich t zu hoch denken. E ine 
V orstellung davon  g ib t u. a . eine D enkschrift des 
Grafen Du Luc vom  O kt. 1715 (A H V B  X II , p . 375). 
E ine der in te ressan testen  E pisoden aus der Geschichte 
dieses politischen Einflusses des französischen Salzes 
b ilde t die U nruhenperiode im  K t. Zug 1728-1735, der 
sog. H arten - und L indenhandel (vergl. d a rü b er H B L S  
IV , p. 78 und  A rt. Zu rla u be n ). —  An Schw ierigkeiten 
feh lte  es auch  den eidg. O rten  n ich t, die ih r Salz aus 
CEsterreich und S üddeutsch land  bezogen. Besonders 
im  30jährigen Kriege v eru rsach te  die freie Z ufuhr des 
Salzes viele Sorgen. E ndlich  gerieten  die K an tone  
m anchm al auch u n te r  sich in  S tre itigkeiten  wegen 
der Salzzufuhr, die fü r die K an tone  der Innerschw eiz 
wegen der fehlenden d irek ten  V erbindung m it dem 
A uslande noch schwieriger w ar als fü r die ändern . Das 
erfuhren  sie z. B. in der K orn-, W ein- und  Salzsperre 
Zürichs vor dem  K appelerkrieg  (1531).

E in 1504 von Bern, Basel, F re ibu rg  und  Solothurn  
gem einsam  u n ternom m ener V ersuch, eine Salzpfanne 
in  S t. H ippoly te  im  heu tigen  D ept. Doubs zu errich ten , 
w urde sehr bald  w ieder aufgegeben. U m  Salinen im
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eigenen L ande zu finden, s te llten  unsere V orfahren 
u n ter U m ständen  n ich t n u r  rein  p rak tische  Versuche 

I an, denn 1480 und  1511 w urde zu Riggisberg (Bern) 
' zweimal ein Salzbrunnen u n te r  Teufelsbeschw örung ver- 
I geblich gesucht (Anshelm ). Basel liess schon 1442 erst- 
' m ais in der Vogtei W aldenburg  nach  Salz g raben . 1544 

en tdeck ten  die W alliser zu Lombiolaz im  E ringer tal 
eine Salzsole, die aber n u r  geringe A usbeute ergab 

I und nach ih rer bald igen A ufgabe das Volk noch lange 
wegen angeblich vom  Bischof begangenen B etrugs in 
A ufregung erh ielt (s. D. fm esch : Der Trinkeistierkrieg , 
in  B W  G IV ). Zweim al, 1681 und 1732, versuch te  F re i
burg erfolglos N achgrabungen nach  Salz in Sem sales, 
wo nach  der U eberlieferung 1292 Salzquellen durch ein 
E rdbeben  v e rsch ü tte t w orden sein sollten. Im  K t. 
Schwyz erfolgte ein ebenfalls erfolgloser G rabungs
versuch nach Salz 1719.

Die erste w irkliche au f einheim ischem  Boden en t
deckte Saline der Schweiz w ar die von Bex (s. d.), 
die von 1554 an  regelm ässig ausgebeutet w urde und 
1684 von der B erner Fam ilie T horm ann an  den S ta a t 
Bern überging. N ach der H elvetik  übernahm  sie der 
K t. W aad t, be trieb  sie bis 1866 und  t r a t  sie dann  an 
eine P rivatgesellschaft ab, indem  er sich das E igentum  
d a rau f vorbehielt. Die Saline Bex erfüllte  die grossen 
au f sie gesetz ten  E rw artungen  nie und verm ochte bis 
zur R evolution  n u r etw a den v ie rten  Teil des Bedarfes 
des a lten  S taates B ern zu decken.

In  der H elvetik  e rfuhr auch das Salzwesen eine U m 
gesta ltung  in zen tralistischem  Sinne und  w urde durch 
Gesetz vom  4. v . 1798 zum  S taatsm onopol erhoben. 
Am 1. v u . 1798 t r a t  die neugeschaffene Z entralsalz
v erw altung  in  T ätig k eit. Die oberste  L eitung  w ar in 
den H änden  des h  Iv. F inanzm in isters, F ü r die A uste i
lung des Salzes e rrich te te  m an  in jedem  helv. D istrik t 
Ablagen. Dem E in h e itss taa t w ar aber in Bezug au f 
den Salzbezug die Bew egungsfreiheit genom m en, indem  
der A llian z trak ta t m it F rankreich  der Schweiz auch die 
V erpflichtung auferlegte, jäh rlich  250 000 Z en tner Salz 
aus französischen Salinen zu beziehen. D er Zusam m en
b ruch des E in h e itsstaa tes  1803 b rach te  n a tü rlich  auch 
der helvetischen Salzverw altung den U ntergang .

Anfangs der 20er Ja h re  des 19. Ja h rh . u n tern ah m  der 
deutsche B ergingenieur K arl Christ. Friede. Glenck neue 
B ohrversuche nach  Salz in der Schweiz, so 1821 bei 
Eglisau und Biel, 1823 bei Schleitheim , dann  bei S itten  
und Cornol (Berner Ju ra ) , aber überall erfolglos, bis 
er 1835 Salz beim  R o ten  H ause in  der Gem. M uttenz 
(Baselland) fand. D urch obrigkeitliche Konzession er
h ielt Gien lc zum  voraus das volle E igen tum  und  das 
Monopol fü r 70 Jah re  fü r B aselland an  der neuen 
Saline, die er am  7. v i i .  1837 etw as m ehr rhe inaufw ärts 
bei P ra tte len  eröffnete und  zu E hren  des Landes 
Schweizerhall n an n te . 1897 w urde m it seinen R ech ts
nachfolgern der V ertrag  erneuert bis 1940. —  K on
zessionen erh ie lten  ferner nach erfolgreichen Bohr- 
versuchen im  aarg . Bez. R heinfelden : am  10. II. 1843 
die G esellschaft K ym  u. Cie. fü r eine Saline bei K aiser
augst, am  20. v i. 1844 L ’Orsa, u . Cie. für eine Saline bei 
R heinfelden, am  31. vm . 1846 K ym  u . Cie, fü r die Ver
legung der Saline K aiseraugst nach  R yburg , am-24. vi. 
1863 J .  L ützelschw ab fü r die W iedereröffnung der Saline 
K aiseraugst (1907 von B ase ls tad t infolge der Anlage 
eines W asserw erkes erw orben). Am 1. I. 1874 vereinig
ten  sich diese drei aargauischen Salinen zur « A.-G. 
Schweiz. R heinsalinen ». — 1870-1871 wollte der S tand 
Zürich im  G ebiet der Gem. Möhlin eine eigene Saline 
errichten , aber A argau konnte  au f G rund der schon 
bestehenden Konzessionen die Bewilligung n ich t er
teilen, ohne erheblichen V erlust zu erleiden. Am 20. XII. 
1871 verlängerte  A argau die K onzessionen fü r seine 
drei Salinen bis 1. i. 1907, 1905 noch einm al bis 1965, 
gleichzeitig m it der E rte ilung  einer neuen Konzession 
fü r ein schon 1892 von Cornelius Vögeli en tdeck tes 
Salzlager bei K oblenz, das G rund einer jahrelangen , 
das öffentliche Leben des K ts. A argau beherrschenden 
A ktion geworden w ar, weil ein Teil der Bevölkerung die 
V erstaatlichung  der Salinen verlang t h a tte . N ach 
A blauf der je tz t  in K ra ft stehenden K onzessionen (1965) 
sollen die aarg. Salzwerke an  den S ta a t übergehen. H eute

sind die Schweiz. Salinen in der Lage, den L andesbedarf 
zu decken. 1909 gingen du rch  die G ründung  der 
« Vereinigten R heinsalinen » diese in den gem einsam en 
Besitz der K an tone  über.

Die überaus verw ickelte G eschichte des Salzregals 
oder -Monopols in den einzelnen K an tonen  m üsste  den 
fü r diese knappe  U ebersicht m öglichen R ahm en spren
gen. In  allen K an to n en  befasste sich die O brigkeit 
schon sehr früh  m it dem Salzhandel, ohne die P r iv a t
konkurrenz auszuschliessen. E rs t nach und  nach  en t
w ickelte sich das Monopol zu Steuerzw ecken, im m erhin 
in Zürich schon 1483, in B ern i486, in den ändern  S tän 
den m eist im  17. oder 18. Ja h rh . N ach der H elvetik  
zogen die K an tone  das Salzregal w ieder an sich, auch 
die neuen. In  allen h a t  es sich u n te r  bundesrech tlicher 
G aran tie  bis zur G egenw art e rhalten . Im  Sinne des 
V orrechts des S taa tes  zur ausschliesslichen Gewinnung 
des Salzes h a t  es p rak tisch  n u r für die K te . W aad t, 
B aselland und  A argau B edeutung  ; in  den ändern  K an 
tonen  is t es im  E ffekt n u r eine Form  der V erbrauchs
steuer. —  Bibliographie. B a rth  I I I ,  p. 323 ff. — A S I.
—  A S H R .  — Zweifel-W eber : Die Salzwerke und Salinen  
der Schweiz (im Bericht über die Tätigkeit der S t. Gail. 
N aturw . Gesellschaft 1885-1886). —  Die Salzverträge 
der Schweiz m it Frankreich  (in Balthasars Helvetia  II) .
— E . R ibeaud  : Z u r Gesch. des Salzhandels und der 
Salzwerke in  der Schweiz (im Jahresb. d. Höheren Lehr
anstalt Luzern  1894-1895). —  T. de R aem y : Aperçu  
hist, sur le régime du sel clans le canton de Fribourg  (in 
A F  V II). —  P . K ölner : Das Basler Salzwesen seit dem 
13. Jahrh. —  M arg. H auser-K ünd ig  : Das Salzwesen 
der Innerschweiz bis 1198. —  J .  B randenberger : Das 
Salzrecht im  K t. Zürich  seit 1869. —  H S V S V .  [H. Tr.]

S A L Z G E B E R ,  F am ilien  der K te . G raubünden  und 
W allis.

A. K a n t o n  G r a u b ü n d e n .  A lte Fam ilie  im  Zelin- 
gerich tenbund , die w ahrsch . aus dem  M ontafon (V orarl
berg) eingew andert is t. Zweig Jen az  : — 1. V a l e n t i n  
(W alter), P o d esta t von T rahona  1555-1557. —  2. R u 
d o l f  t r a t  1672 in französ. D ienste (R egt. Salis), q u it
tie r te  1705 als O berst. —  L L .  —  Zweig Seewis, von 
Schuders hergezogen : —  1. J a c o b ,  1713-1785, B unds
schreiber des Z ehngerichtenbundes. —  2. J o h a n n e s ,  
1748-1816, P o d esta t von Borm io 1773-1775, L an d 
am m ann  des G erichts Seewis-Valzeina, M itglied der 
S y n d icatu r 1790, P rä sid en t der M unizipalitäten  Seewis, 
Fanas und  Valzeina 1799, nachher A m tss ta tth a lte r  der 
In terim alreg ie ru n g ; eifriges M itglied der Ökonom. Ges., 
bedeu tend  als L an d w irt und  H änd ler m it Salz und 
Vieh, V erfasser einer A utobiographie  (hgg. durch 
F . P ie th  im  Churer K antonsschulprogram m  1902). — 
Zweig Luzein, von St. A ntonien  hergezogen : —  P e t e r ,  
1832-1889, L andw irt und  R ech tsan w alt, L andam m ann 
des Kreises Luzein, M itglied der S tandeskom m ission, 
R eg ie ru n g ss ta tth a lte r, R eg ierungsrat 1872-1873, kon
se rvativer Po litiker, bekäm pfte  die B undesverf. von 
1874, gehört zu den U rhebern  der b ü ndn . K an to n s
verfassung von 1880. N am hafter Förderer des Baus der 
ersten  b ü n d n . Schm alspurbahn  L an d q u art-D av o s . — 
B ündn . Tagblatt 1889. —  Fam ilienpap iere . —  Zweig 
Saas : — P e t e r ,  1830-1908, L andam m ann  u. G rossrat 

des Kreises K ublis 1868, zog nach  L u
zein (Bargis). [B. H.]

B. K a n t o n  W a ll is .  A lte W alliser
fam ilie in S t. G erm an, R aron , wo sie 
im  18. Ja h rh . au ss ta rb . E in  Zweig 
w anderte  nach  dem  V orarlberg  aus, 
wo 1347 W ilhelm , Monz und Jo h an n  
m it 9 än d ern  W allisern das Tal W al
lav ier als Z inslehen erh ie lten . Die F a 
milie h a t sich daselbst erhalten  und 
gab Zweige nach  G raubünden  (? s. 

oben), Berlin und W ien ab ; le tz te re  erhie lten  u n te r  
K aiser Jo sef I I .  den B aronen tite l. Von V orarlberg 
k eh rte  ein S. anfangs des 19. Ja h rh . nach R aron  zurück 
und begründete  die jetz ige  Fam ilie S. W appen : schräg 
gete ilt von B lau und  Gold, belegt m it einem Adler in 
gewechselten F arben , dieser ü b erh ö h t von einem 
Sstrahligen goldenen S tern . Auch in Z erm att finden 
sich S. seit dem 18. Ja h rh . — J u l i u s ,  * 29. i. 1893, v..
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R aron , K u n stm ale r, se it 1928 P rof. am  K ollegium  von 
Brig (A usm alung versch iedener K irchen ; W ieder
herstellung  der F rescogem älde in der K irche von 
R aron). —  M itt. von J .  Salzgeber. —  Jo s . R üden  : 
F am iliensta tistik  v. Zerm att. [D. i.]

S A L Z M A N N .  F am ilien  de r K te . L uzern , W allis u. 
Zürich.

A. K a n t o n  L u z e r n .  F am ilien  der A em ter Sursee und 
W illisau (13. Ja h rh .)  u n d  L uzern  (14. Ja h rb .) . — 1. L e o 
d e g a r ,  le tz te r  F ü rs ta b t  von E ngelberg, * in  Luzern
22. H. 1721, Mönch 1738, A b t 5. VI. 1769 - |  14. v .  1798, 
fü h rte  ein m ildes R egim ent und  fü h rte  zur H ebung  der 
A rm u t im  Tale die Seidenkäm m elei ein. Am  20. I I I .  i 798, 
u n te r  dem  D rucke der kom m enden Ereignisse, gab er 
se inen  po litischen  U n te rtan en  die F re ih e it. —  P. B ona
v e n tu ra  Egger : Die letzten Tage der freien Herrschaft 
Engelberg  (in A ngelom ontana, Ju b iläum sgabe  fü r A bt 
Leodegar I I .  Scherer, 1914). —  Die S tellung Engelbergs 
zu r E in fü h ru n g  der lielv. Verfassung  (in Gfr. 83). — 
A lb u m  Engelbergense (1882). — F . Mangold u. H . F . 
Sarasin  : Industriegesellschaft f. Schappe  (1924). — 
[R .  D.] —  2. J o s e f ,  Dr. m ed., S tad tb ü rg e rrech t 
1756, O bm ann des Collegium m edicum  1767. —  3. 
J a k o b  M o r i z ,  L ieu ten an t, H irschcnw irt, e rh ie lt 1759 
das B ürgerrech t geschenkt, wegen E inholung  eines 
H a u p ttä te rs  beim  D iebstahl im  W assertu rm . —  4. 
B e r n a r d ,  17. ix . 1763-25 . v i. 1832, D r. m ed., Pfle
ger des m ediz. Collegiums 1792, E rz iehungsrat 1798- 
1801, 1814, K le in ra t 1814, S a n itä ts ra t, B esitzer des 
englischen G artens h in te r  der A lienw indenhöhe, um

1810 eine Sehensw ürdig
k e it der S ta d t. — B a lth a 
sar P fy ffer: Lebensnotizen 
zur Porträtgalerie. —  Jos. 
L usingar : Die Stadt L u 
zern (1811), p. 82. —  P. 
X . W eber : Das Luzerner 
Sanitätspersonal bis 1798. 
—  [P. x . w . ]  —  5. J o se p h  
A n to n ,  * 25. IV. 1780, 
P rofessor am  G ym nasium  
1801, P rieste r 1803, Prof. 
der Theologie 1818, Chor
h e rr u. bischöfl. K om m is
sar 1820, P ro p st zu St. 
L eodegar 1824, zeitweise 
G eschäftsträger der N un
t ia tu r  1827, D om dekan 
u . B istum s Verweser 1828, 
B ischof von Basel 10. XII.

Joseph Anton Salzmann. 1828. Die heftigen  kir- 
Nacli einer L i thographie  von X. chenpolitischen K äm pfe 
Amiet (Schw. Landesbibi.  Bern), m ach ten  seine A m tstä tig 

ke it äu sserst schwierig, 
besonders b e tr . Sem inarfrage, B adener K onferenz, 
K lösterau fhebung , Jesu iten b eru fu n g , Sonderbund ; 
wegen seiner grossen Z urü ck h a ltu n g  und  Milde oft ge
tad e lt. t  23. IV. 1854. — B. B ury  : Gesch. d. B istum s  
Basel u . seiner B ischöfe. —  Das B is tu m  Basel 1828-1928. 
—  H . D om m ann : Die K irchenpolitik  im  ersten Jahrzehnt 
des netten B istum s Basel, p. 11, m it der ä ltc rn  L ite 
ra tu r .  [J .  T.]

B. K a n t o n  W a l l i s .  B ereits 1302 bestehende, je tz t  
z ah lre ichste  Fam ilie  von K aters, die sich auch nach 
M artinach und  R aron  verzw eigt h a t.  —  1. J o h a n n ,  
K astlan  1541, B an n erh err von Brig 1545-1560, L an d 
vogt von E vian  1550. —  2. L u d w i g ,  von K aters, 1851- 
1914, G rossrat 1877-1909, M itbegründer der B ank von 
B rig, W o h ltä te r des K re issp itals in Brig und  des 
Greisenasyls in  L euk-Susten . —  B1FG V I. —  D. Im esch: 
Gesch. v. Naters. — W all. Bote 1914. —  B rig . Anzeiger 
1914. [D .I .]

A. K a n t o n  Z ü r i c h .  I. f  Fam ilien verseti. U rsprungs 
der S ta d t Zürich. E inbürgerungen  1376-1476 von S te t
ten , B aden und  D ietenheim . W appen : in R o t ein silber
n e r  Fluss. —  1. T h o m a n ,  K irchherr zu Gansingen 1375, 
C horherr und  Sänger an  der P ropste i Zürich 1396- 
t  5. v in .  1418. —  K . R ieder : Römische Quellen zur 
Konstanzer Bistum sgesch. — D. F re tz  : Die Schnorf I, 
p . 69. — O. Ringholz : Einsiedeln  I, p. 298. —  2. R u 

dolf , g enann t von H undsbach , C horherr der .Propstei, 
1383 seiner P fründe  en tse tz t. —  3. J ohann , L e u t
prieste r der P ropste i von 1453 an , t  27. x . 1466. — 
Gfr. X X IV  p. 17. —  M on. Germ. Neer. I, p . 582. — 
St.aatsa.rch. Zür. — F. X . W oher : Die Miller I, Sp. 
496 ; I I ,  B, Sp. 90 ; I I I ,  Sp. 10. [D. F.]

I I .  Fam ilie  der ehem . Gem. W iedikon. — J .  F rick  : 
Das Gemeindebuch des Limm attales I I ,  p . 73, 75. — 
Ja k o b ,  * 1805, A rzt, B ezirksrich ter 1836-1852, des Gros
sen R a ts  1843-1853, O berrich ter 1852-1869. [D F.] 

SALZ1V1ANIM, J a k o b  ( Sa landronius), L ehrer im 
K loster S t. Luzi zu Chur, schon von 1517 an  m it 
Zwingli im  Briefw echsel, gew ann etliche K lo sterb rüder 
fü r die evangel. L ehre, w urde um  1522 deswegen e n t
lassen, d ann  L ehrer an  der neugegr. deu tschen  Schule 
der S ta d t Chur, w irk te  m it C om ander zusam m en fü r die 
R efo rm ation  der S ta d t ; 1 1526 an der P est. [J. r . T uvog .)

S A M A D E N  (rom anisch Samedan) (K t. G raubün
den, Bez. M aloja, Kreis O berengadin. S. G LS). Ge
rich tso rt und  P farrdo rf, hau p tsäch lich  re form iert und 
rom anisch , m it A nteil an  der F rem den industrie  des 
O berengadins, H a u p to r t des O berengadins. Im  V erkauf 
der B esitzungen der Grafen von G am ertingen an  den 
Bischof von C hur 1139 w ird die K irche beatissim i P e tri 
in Samadene  e rw äh n t (M ohr : Codex I, K r. 117). B ereits 
1156 besass das K loster K azis daselbst eine colonia 
(Cod., Kr. 132) ; auch  ha  te  der Bischof daselbst R echte 
(Cod., N r. 144). Mit den  Talgem . des O berengadins 
b ildete  S. u rsp r. eine te rrito ria le  E in h e it (M arkgenos
senschaft). Im  M itte la lter w ar es eine der drei P leven 
(Pfarrgem einden) des O berengadins oberhalb  der P u n t 
A n ta . W ahrsch . ist die Petersk irche  zu S. ü b e rh au p t die 
ä lte ste  K irche des O berengadins. Sie w urde 1491 
um g eb au t und  d ien t heu te  n u r noch als B egräbnis
k irche. Die te rra ss ie rten  W iesen in  ih re r  U m gebung 
zeigen, dass h ier einst, wie vielfach im  O berengadin, 
noch G etreide gepflanzt w urde. U eberhaup t is t die 
m itte la lte rlich e  D orfsiedelung bei dieser K irche, 10 Mi
n u ten  oberhalb  des heu tigen  Dorfes, zu suchen. Noch 
1530 w ird der W ald ob St. P e te r  als B annw ald  e rk lärt, 
um  die dortigen  H äuser zu schü tzen . Neben der H a u p t
kirche gab es noch zwei K apellen , S. Sebastian  im  heu
tigen  Dorfe (d iente in jü n g ste r  Zeit als k a th o l. K irche 
bis zum  B au eines neuen  G otteshauses) und  St. A nton . 
Die K irche und  die K apellen  h a tte n  gesonderte  E in 
kün fte  (U rb ar von 1550). Die P le iv  Sam aden um fasste 
n eb st S. die Gem. Bevers, P o n tresin a  und  Celerina, 
u rsp r. sicherlich auch  die P le iv  S t. M oritz, also auch den 
obersten  Teil des Tales bis M aloja. Die Grenze b ildete  
gegen die P leiv  Zuoz die F o n tan a  Merla (A m selbrunnen). 
Som it s tim m t die k irchliche E in te ilung  m it derjenigen 
der beiden G erichte Ob- und U n te r-F o n tan a  Merla 
überein . Die k irchliche Loslösung der gen an n ten  D örfer 
se tz te  im  15. Ja h rh . ein und  w ard  im  16. Ja h rh . voll
s tänd ig . So w erden am  21. m . 1527 von der P fru n d  St. 
P e te r  die K irchen von Bevers und  Celerina ab g e tren n t. 
N ur die Z ehnten  gehen im m er noch nach  S t. P e ter. Die 
A blösung von P o n tresin a  w ar schon vorher erfolgt. Die 
heutige  D orfkirche w urde 1772 e rb au t. Die gerichtlichen 
V erhältn isse zwischen Ob- und  U n te r-F o n tan a  Merla 
w urden in  einem  V ertrag  von 7. v . 1462 geregelt. Sitz 
der K rim ina lgerich tsbarkeit blieb Zuoz (U n te r-F . M). 
Zivile S tre itigkeiten  bis 12 solidi w urden fü r O b-F . M. 
in Sam aden entschieden. W älder, W eiden und A lpen 
blieben noch u n g ete ilt. Es se tzte  n u n  ein Ja h rh u n d e rte  
dau ern d er K am p f der E m anzipa tion  fein. Das Zivil
gerich t in O b-F on tana  Merla schrieb sich im m er m ehr 
K om petenzen  zu, es k am  zu stü rm ischen  Szenen, 
sodass sich sogar die E idgenossen in die H ändel ein
m ischten . 1577 b au te  S. ein Gem einde- und  G erichts
haus und  e rrich te te  um  diese Zeit auch  Stock und 
Galgen. Am 19. x i. 1577 b rach te  ein Schiedsgericht aus 
V ertre te rn  aller I I I  B ünde eine zeitweilige E inigung 
zu stande . Das ganze O berengadin blieb eine Gerichts- 
gem ., das Fähn lein  blieb in Zuoz, S tock und  Galgen 
in S., das Zivil- und  besch ränk tes K rim inalgerich t 
beh ielt. N achdem  bereits  eine G ebietsteilung zwischen 
den beiden G erichten  vorgenom m en w orden w ar, be
schlossen am  24. v. 1538 säm tliche G em einden, das 
T errito rium  genau zu teilen . Die Gem. Sam aden,
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Celerina, P on tresina  und Bevers te ilten  ih r Gebiet am 
19. v in . 1538. Am 24. Mai gl. J .  h a tte n  S. und  Bevers 
von Ja n e  It Schockan von Zuoz das B everser Tal 
gekauft. 1542 en tb ra n n te  zwischen S. und Zuoz ein

heftiger S tre it ü ber die A ufbew ahrung der G erichts
fahne ; ein Schiedsgericht entschied fü r Zuoz. Sam aden 
nahm  regen Anteil am  W arenverkehr über den B erni
napass. Am 6. v i. 1522 bean sp ru ch te  es das alleinige 
R echt des thelonium  (Fulirleite) ; am  16. I. 1438 w urde 
m it P usch lav  eine V ereinbarung getroffen. U eber die 
innere O rganisation  der Gem. g ib t das G em eindeproto
koll vom  1., 5., 8. und 23. v . 1558 A uskunft (pubi, von 
Dr. A. Ganzoni). Im  19. Ja h rh . w urde S. der politische 
H a u p to rt des O berengadins und  der T reffpunkt der in 
ihre H eim at zurückkehrenden  E ngadiner (H otel B er
n ina). S. nahm  A nteil an  der au fb lühenden  F rem den
industrie . 1895 w urde in  S. das K re issp ital eröffnet. 
Pfarregis ter seit 1639.

E in Adelsgeschlecht de Zemedo oder de Samadenz 
t r a t  im  13. Ja h rh . auf, schein t dann aber erloschen zu 
sein. S. w ar die H eim at des b iindn. N ationalhelden Jü rg  
Je n a tsch .

Bibliographie : Regesten des Gemeindearchivs. —
Theod. Mohr : Codex dipi. — P . C. P la n ta  : Cur- 
rätische Herrschaften. — A. Meuli : Die Entstehung der 
autonomen Gem. im  Oberengadin. —  R. A. Ganzoni : 
Das Gemeindeprotokoll von Samaden von 1558. —  Gian 
Bundi : Las Agnas. — E . L echner : Illustrierter Reise
begleiter durch alle Talschaften. — Samaden  : A lp iner  
L uftkur- und Touristenort. —. Em il Camenisch : Refor- 
mationsgeseh. —  E. R up p an n er : Das Kreisspital Ober
engadin. —  Nicolaus Sererhard  : E infalte  Delineation. —
F. Sprecher : Rälische Chronik. —  A. N üscheler : 
Gotteshäuser. —  H . L. L ehm ann : Die R epublik  Grau
bünden... (1797). — R. A. Ganzoni : Peter Conradin 
Planta und  das Strassenprojekt Chiavenna-Nauders. — 
Ulrich Campeil : Zwei Bücher rät. Gesch., deu tsch  von 
Conr. v. Mohr. [L. J.]

S A M A R A T E ,  W i d o  od. G ui do  d e ,  langobardischer 
Adeliger aus der Um gegend von G allarate, f  vor 1120, 
liess um  1104 in Contone eine K irche bauen , die er den 
K luniazenserm önchen von Q uartino  schenkte, besass in 
Claro und  in der pieve  B iasca G rund- und  H errschafts
rechte, die 1120 von seiner Fam ilie  dem  D om kapitel von 
M ailand abgetre ten  w urden. —  K . Meyer : Blenio u. 
Leventina. —  B Stor. 1922. —  A rchiv. Stor. d. Svizzera  
italiana  1926. [C. T.]

S A M M L U N G  S C H W E I Z E R I S C H E R  R E C H T S 
Q U E L L E N .  A uf V eransta ltung  des Schweiz. Ju r is te n 
vereins herausgegebene Q uellenpublikation, die 1894 
beschlossen w urde und , nach einem  1897 erschienenen 

P robeband  von U. S tu tz  : 
Die Rechtsquellen v. Höngg, 
seit 1898 läu ft. Sie um fasst 
S tad t-  und  L andrech te , 
H errschafts- und A m ts
rech te, W eistüm er u . H of
rech te  usw . Von den m it 
der offiziellen Reihenfolge 
der heutigen Schweizer 
K an tone  übereinstim m en
den A bteilungen w urden 
b isher deren sechs in A n
griff genom m en. Es ve r
öffentlichten von der I. A b
teilung  R . H oppeier zwei 
Bände 1910-1915 ; H F . E . 
W elti und  L. S. v .T scharner 
2 Bde. 1902-1914 ; IX . F . 

W elti 1 B d. 1925 ; X V I. 
Gm iir 2 Bde. 1903- 

X V I. W . Merz und 
Bde, 1898- 

R ivoire
und  V. van  Berchem  1 Bd. 
1927. [ D . F . l

S A M M L U N G  D E R  
/ E L T E R N  E I D G E N .  A B 
S C H I E D E  ( A M T L I 
C H E ) .  Siehe A b s c h i e d e .

S A M N A U N  (rom anisch 
S a m a g n u n )  (K t. G raubün
den, Bez. In n , Kreis R em üs. 
S. G LS). Talgem einde und 

T alschaft. Der rom anische T alnam e rü h r t  ohne Zweifel 
von der ä lte sten  K apelle S t. Magnus im  h in te rsten  
W eiler des Tales her. Das ganze Tälchen w ürde geogra
phisch genom m en zu Tirol gehören. Schon im  M ittel
a lte r sind die oberen S tufen des Tales B ündner Boden. 
Alle Zeichen sprechen dafür, dass diese inneren  T al
gründe vom  U nterengadin , d. h . von R em üs und 
Schieins aus besiedelt w urden. W ie alle U n terengad iner 
Gem einden, haben  auch diese über die W asserscheide 
hinübergegriffen, um  d o rt Som m erw eideplätze zu 
erw erben. Das Seitentälchen Sam puoir  is t h eu te  noch 
Besitz der Gem. Schieins. In  U rk. von 1345 und 1352 
w erden G üter in Salvaplan  ausdrück lich  als im  Sam- 
nau n  und  in der P farre i R em üs gelegen bezeichnet. Die 
a lte  Z ugehörigkeit Sam nauns zu R em üs k om m t auch 
sp ä ter k la r zum  A usdruck. Die Loslösung von Rem üs 
schein t ganz allm ählich und  au f Entgegenkom m en 
der R em üser vorgegangen zu sein. Von 1660 an  w ur
den die Gerichts Verhältnisse geordnet. P farreg iste r 
seit 1695.

Die Bew ohner des Tales sprachen u rsp r. rom anisch 
und w aren zum  evangelischen G lauben ü b ergetre ten . 
Die m angelhafte  V erbindung m it dem  E ngad in  und der 
ständige V erkehr m it Tirol bew irk ten  ein allm ähliches 
A ussterben der rom anischen Sprache und  den U eber
gang zum  katho lischen  G lauben. E rs t zu A nfang des 19. 
Ja h rh . w urde im  Verlaufe eines M enschenalters durch  
den E influss eines deutschen P farrers u. eines deutschen 
Lehrers die rom anische Sprache völlig v e rd rän g t. E rs t 
1905 beschloss die B undesversam m lung, das Tälchen 
durch  den Bau einer S trasse d irek t m it der Schweiz 
zu verb inden  Bis dahin  ging jed er V erkehr über 
österreichischen Boden ins Sam naun, was durch  S ta a ts 
verträge zwischen O esterreich und  der Schweiz gere
gelt w a r . — Vergl. O. Stolz : Beitr. z. Gesch. des Un
terengadins (in JH G G  1923). —  H ans Schm id : B ünd
nerfahrten. [B. M.]

S A M N U N G  oder S A M M L U N G .  Kleine religiöse 
F rauenverein igungen ohne b indende K lostergelübde, an 
vielen O rten der Schweiz, die sp ä ter entw eder eingingen 
oder sich an  bestehende Orden anschlossen. Manche 
F rau enk löster beh ielten  den a lten  N am en bei. — 
P. Gab. Meier : Beginen  (in Z S K  1915). [Ignaz H e s s . ]

M.
1906 ;
F. E . W elti 10 
1927 ; X X II .

Samaden um 1840. Nach einem Stahls tich von G. M. Kurz.
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S A M S O N .  A lte Basler Fam ilie .— J o h a n n  U l r i c h ,  
1729-1806, M edailleur u n d  S tem pelschneider, lern te  I 
zuerst die K upferstech erk u n st bei D aniel Courvoisier 
in La C haux de Fonds, verleg te  sich dan n  in L a Chaux 
de Fonds au f das G ravieren  von U hrschalen . In  T urin  
und anderen  S täd ten  O beritaliens b ildete  er sich in  der 
K u nst des M edailleurs und  P etsch afts tech ers  aus. 1754 
w ieder in  Basel, M itglied der Z unft zum  Him m el, 
m ach te  noch eine kurze  S tud ienzeit bei Jo b . K arl 
H edlinger durch  und  g a lt nach  dessen Tod (1771) als j 
der erste M edailleur der Schweiz. W erke : u . a. Medaillen 
der Professoren  Jo h an n es Bernoulli und  J .  J .  Spreng, 
des B ürgerm eisters W etts te in , des K aisers Joseph  I I .  
Grosse Zahl von in S tah l geschn ittenen  W ap p en d ar
stellungen. —  LL. —  Die Schweiz 1918, p . 285. — 
S K L .  [C. Ro.]

S A M S O N ,  B e r n h a r d i n ,  rich tiger S a n s o n ,  ita l. 
A blassprediger (G eburts- u . T odesjahr unb ek an n t), 
durchzog 1518 bis F rü h ja h r  1519 die Schweiz, fand 
vielfach, bes. in B ern, gu te  A ufnahm e. Da er aber m it 
seinen V erheissungen w eit ü b er seine V ollm achten 
hinausging, v e rb o t ihm  die T agsatzung  jede w eitere 
T ätig k eit und  erw irk te  beim  P ap ste  seine A bberufung. 
— L. R . Schm idlin : B . Sanson. [T. Q.]

S A M U E L Y ,  A d o l f ,  D r. ju r .,  von Jä g e rn d o rf  
(CEsterreich), * 1843, a. o. Prof. fü r S ta a tsre ch t und 
S tra frech t an  der U n iv ersitä t B ern 1871, o. P rof. 1872, 
t  in Bern 30. v m . 1881. — B und  1881, N r. 241. [H . T . j  

S A N  B E R N A R D I N O  (K t. G raubünden , Bez. ! 
Moesa, Gem. Mesocco. S. GLS). A lpiner L u ftk u ro rt. ]

Pass m it Hospiz. Die Heilquelle (S tah lbad) w ird schon 
1717 vom  N atu rfo rscher Scheuchzer e rw ähn t und 
w urde 1898 neu gefasst. —  G. N ussberger : Heilquellen 
und  Bäder im  K t. Graubünden. —  Der Pass  S. D. ist 
einer der ä lte sten  A lpenpässe und  w urde schon in der 
V orröm erzeit b e n u tz t. E r h a t  seinen N am en vom  hl. 
B ernhard  von Siena ( t  1444), dem  an der S trasse im
15. Ja h rh . eine K apelle  e rrich te t w urde. Der frühere 
Nam e mons avium  (Vogelberg) verblieb dem  die S trasse 
überragenden  Pizzo Uccello. Die je tz ige  4-7 m breite  
S trasse w urde 1818-1823 von Chur ausgehend u n te r  der 
L eitung  der Ingenieurs Pocobelli e rb au t, bei einem 
K ostenaufw and  v. 3 190 800 F r., w ovon die sardinische 
R egierung den grössten  Teil b e itrug . —  Vergl. G. Gilli : 
Das Slrassennetz des K ts. Graubünden. — J .  Heierli u. 
W . Oechsli : Urgeschichte Graubündens. [B.P.]

S A N  G I A C O M O  (K t. Tessin, Bez. L eventina . 
S. GLS). P assübergang  aus der oberen L even tina  (Val 
B edretto ) ins Form azzata l und  nach  Dom odossola, 
schon 1270 erw ähn t. E in  V ertrag  von 1340 zwischen 
U ri und  dem  E schen tal gew ährleistete  den freien

W arenverkehr über diesen Pass. Die E idgenossen 
ü b ersch ritten  ihn  m ehrm als au f ihren  Feldzügen ins 
E schen tal. Im  H erb st 1410 ra u b te n  die L eute  dieser 
T alschaft den L even tinern  au f dem  S. G .-Pass Vieh, 
was zum  ersten  E infall der Schweizer ins E schental 
A nlass gab. F reischaren  von U ri, Obw alden und  der 
L even tina  zogen über den Pass, schlugen in der Fop- 
p ianosch luch t 800 Ita lien er und  bese tz ten , du rch  die 
H iilfs truppen  aus än d ern  K an to n en  v e rs tä rk t, das Tal 
bis südlich  von Dom odossola. E in  a ltes Hospiz au f der 
Passhöhe w urde sam t seiner K apelle 1799 von den 
Franzosen  n ied ergebrann t. Ita lien  e rstellte  im  Som m er 
1929 bis zur Schweizergrenze eine b re ite  S trasse an 
Stelle des a lten  Saum pfades. —  N bl. Uri 1911. —  
K . M eyer : Elenio und  Leventina. —  D erselbe : E idg . 
P olitik ... (in Schweizer Kriegsgesch. ITI). —  A. C at
taneo : I  Leponti. —  Berner Tagblatt, J a n .  1930. [C. T.]

S A N  J O R I O  ( J œ r i s b e r g )  (K t. Tessin, Bez. B ellin
zona. S. GLS). Pass von Bellinzona (und Roveredo) 
nach Don go und  G ravedona du rch  das Val M orobbia 
und  über den M onte Dongo. Schon im  15. Ja h rh . w ar 
die S. J .-S trasse  s ta rk  begangen ; 1465 w urde die 
L ebensm itte lkam m er von Corno vom  H erzog von 
M ailand erm äch tig t, zu ih rem  U n te rh a lt einen Zoll zu 
erheben. In  s tra teg ischer H insich t kam  diesem  Pass 
im m er grosse B edeutung  zu, denn er b ilde t eines der 
drei E infallsto re  in die Lom bardei von Bellinzona aus. 
D arum  n ahm en  1403 die H erren  von Sax-M isox diesen 
Pass und  den M onte Dongo in Besitz und  beh ielten  ihn 
1419, als Bellinzona zur S icherung der V erbindung m it 

dem  Comersee an  Uri und  Obw alden a b 
g e tre ten  w urde. W ährend des Giornico- 
krieges (1478) h ielten  m ailändische T ru p 
pen den S. J .  b ese tz t ; die F u rch t der 
eidg. H au p tleu te , von d o rt aus angegrif
fen zu w erden, w ar einer der G ründe ih 
res R ückzuges. In  den M üsserkriegen liess 
der L andvog t von Bellinzona den S. J .  
zur V erhinderung eines U eberfalls von 
Bellinzona m ilitärisch  besetzen (1524). 
1591 w ird au f der Passhöhe, ab er au f 
italienischem  Boden, eine K apelle er
w äh n t. Die von den Fam ilien  M agatti 
von G ravedona und P e ta rd i 1610 aus
gebesserte  S trasse ga lt als unsicher we
gen der schon im  16. Ja h rh . erw ähnten  
S trassen räuber. — BStor. 1881, 1882, 
1883, 1889. —  K . Meyer : Eidg. P olitik  
... (in Schweiz. Kriegsgesch. I I I ) .  — 
S. M onti : A tti.  —  A S  I. — E . P o m e tta  : 
La battaglia di Giornico. (C. T.j

S A N  M A R T I N O  (K t. Tessin, Bez. 
Lugano, Gem. P arad iso . S. G LS). O rt
schaft und  ehem alige Burg, die 1122 im 
Kriege zwischen Corno und  M ailand von 
Corno eingenom m en w urde. Der Zeit
p u n k t ih rer Z erstörung is t n ich t b e k an n t ; 
E nde des 18. Ja h rh . w aren noch R uinen 
sich tbar. U n te r Schweiz. H errschaft s tand  

bei San M artino der Galgen der L andvogtei Lugano ; 
daher wird der O rt noch h eu te  vom  Volke forca di San  
M artino  g en an n t. Bis 1861 gehörte die CErtlichkeit zur 
italienischen E nklave C am p io n e .—  A .B aroffio  : M e
morie storiche.—  C. C antù  : Storia d. città e diocesi di 
Como. —  L. B ren tan i : M iscellanea storica.—  LL. [C. T.] 

S A N  N A Z A R O  (K t. Tessin, Bez. L ocam o. S. GLS). 
Gem. und P farrei. Bei der K irche dieses Ortes v ersam 
m elte sich im M itte la lter die vicinanza  oder G eneral
versam m lung  des G am barogno ; 1803 w urde der Sitz 
des Friedensgerichtes d o rth in  fix iert. 1929 vereinigten 
sich die Gem. Casenzano und  V airano u n te r  dem  N am en 
San N azaro. K irchlich gehörte S. N. bis 1558 zu V ira 
und bildete dann  eine eigene P farre i, die V airano, 
T averna, M ossana, L ab ard ia  und Casenzano um fasst. 
1596 w urde der P fa rre r vom  K ap ite l von Locarno 
ern an n t. Die San R occo-K apelle w ird 1591 erw ähnt. 
Die P fa rrk irche  w urde bei der G ründung der Pfarrei 
u m gebau t oder vergrössert und  E nde des 18. Ja h rh . 
re s tau rie rt. Die u rsp r. K irche von S. N. w ird 1258 er
w ähn t. Bevölkerung  : 1591, 75 H aushaltungen  ; 1801,

San Bernardino  im Anfang d. 19. J ah rh .  Nach einer Aquat in ta  von 
J . Sperlé (Schw. Landesbibi.  Bern).
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347 E in w. —  S. M onti : A tti .  — M onitore di Lugano 
1921. —  G. B u e tti : Note storiche religiose. — BStor. 
1885, 1894. [C. T.]

S A N  P I E T R O  P A M B  IO (K t. Tessin, Bez. Lugano). 
P farrei, welche die Gem. Pam bio-N oranco, Pazzallo und 
Paradiso  (früher Calprino) um fasst. U rspr. bildete S. P . 
u n te r  dem  N am en C onsilium  Sancii Petri eine vici
nanza. In  der ersten  H älfte  des 15. Ja h rh . h a tte  diese 
Gem. dem  H erzog von M ailand 17 Soldaten zu stellen 
u . an  San Lorenzo di Lugano eine S teuer zu en trich ten , 
w ovon sie sich 1686 loskaufte . S. P . gehörte bis 1468, 
1472 zur P fa rre i Lugano und w urde dann  eine selb
stän d ig e  K irchgem einde. Die heu tige  P farrk irche 
s ta m m t von 1752, weist ab er noch Teile des ä lteren  
B aues auf. 1903 legte m an alte  Malereien bloss, u. a. 
Fresken aus dem  15. Ja h rh . Der K irch tum  g eh t auf 
das J a h r  1570 zurück und w urde 1925 re s tau rie rt. Die 
Senagokapelle w urde 1925 erste llt. Bevölkerteng der 
P farre i : 1591, 88 H aushaltungen  ; 1801, 398 E in w. ; 
1920, 2018. — BStor. 1885, 1888, 1890, 1926. — S. 
M onti : A tti.  —  Monitore di Lugano, 1923. — A S A  
1903-1904. —  G. Sim ona : Note di arte antica. [C. T.] 

S A N  P O M E R I O  K loster im  Puschlav . Siehe A rt. 
F o s c h i  a v o .

S A N  S A L V A T O R E  (K t. Tessin, Bez. Lugano. 
S. GLS). Berg, au f dessen Gipfel 1681-1847 eine E in
siedelei s tan d . Die 1258 erw ähnte , von P ap st A lexan
der IV . m it Ablässen versehene K irche d iente  den 
um liegenden D örfern als W allfah rtso rt. Z uerst Besitz 
des K apite ls San Lorenzo von Lugano, ging die K irche 
1536 an  San ta  M aria delle Grazie über, 1680 an  die 
K ongregation  oder B ruderschaft San ta  M arta von 
Lugano. Diese bau te  die K irche 1703-1704 um . Die 
D rah tseilbahn , die von P arad iso  bis au f den Gipfel 
fäh rt, w urde 1890 eröffnet. —  B Stor. 1926. —■ L. B ren
ta n i : M iscellanea storica. [C. T.]

S A N  S E V E R I N O  ( S A N S E V E R  I N O ) . W eifen
fam ilie, die als H errin  der T alschaft Lugano, von 
Mendrisio und B alerna eine bedeutende Rolle spielte. 
Sie soll von der Fam ilie der norm annischen Könige 
abstam m en . T u r g i s i o  soll m it R obert Guiscard nach 
Neapel gekom m en sein und von ihm  die G rafschaft San 
Severino erhalten  haben , wovon die Fam ilie sp ä ter den 
N am en tru g . Sie gehörte zum  Adel m ehrerer i ta 
lienischer S täd te  und  w eist K ard inale, spanische 
Grosse, C ondottieri, M alteserritter usw. auf. In  der 
T alschaft L ugano, sowie in Mendrisio und  B alerna 
herrsch ten  die S. m it einigen U nterbrechungen  1434- 
1485, tru g en  aber nie den T itel v . Grafen v. L ugano. Die 
H errschaft h ö rte  ta tsäch lich  m it Nr. 10 auf. Ueber 
die verw andschaftlichen Beziehungen der F eudalherren  
von L ugano m it der adeligen Fam ilie von Neapel 

ist n ich ts b ek an n t. W appen  : in Sil
ber ein ro te r  B alken. — 1. A l o i g i  
oder L u i g i ,  G eneralkap itän  des H er
zogs Philipp  Marie Visconti von Mai
land , 1434 von diesem m it der G raf
schaft des L uganertales m it Mendrisio 
und B alerna und Schloss Pandino,
ab er o b re  den G rafen tite l, sowie ohne
Zollrecht und  Salzsteuer belehn t, ve r
lor das Lehen 1436, um  es 1438 wieder 
an  sich zu reissen ; f  24. iv . 1447. 

—- 2. B e r n a b ò ,  Sohn von Nr. 1, übernahm  von 
seinem  V ater das Lehen von Lugano, behielt es aber 
n u r einige ■ M onate lang, denn bei der A usrufung 
de r am brosianischen R epublik  verlor er seine H err
schaft. D ank der Francesco Sforza von den B rüdern 
S. geleisteten D ienste erhielten diese vor dem Septem ber 
1450 das Lehen zurück. B. w urde 1460 B ürger von 
M ailand, G eneralkap itän  von P arm a  1462, f  um  1463. 
— 3. F r a n c e s c o ,  Sohn von Nr. 1, M itherr von Val 
Lugano, B alerna und Mendrisio wie sein B ruder Ber
nabò, siedelte sich in Mendrisio an, f  1464. Seine 
G attin  A l o i s i a ,  geb. Gossa, übernahm  das Lehen von 
Mendrisio und B alerna, aber die B evölkerung erhob sich 
und zwang sie zur F lu ch t. — 4. A m e r i c o ,  Sohn von 
Nr. 1, M itherr von Lugano neben seinen B rüdern  B er
nabò und Francesco, 1449 von Francesco Sforza auch
m it den E inkünften  von Ghemme und  R om agnano |
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belehnt, f  vor 1461. Diese drei B rüder entw arfen  den 
P lan , in Lugano am  S tan d o rt der jetz igen  K athedra le  
San Lorenzo eine m ächtige F estung  zu bauen, füh rten  
ihn jedoch nie aus. Das Schloss Lugano w urde 1458 auf 
K osten  der T alschaft re s tau rie rt ; dasjenige von Capo
lago im  gl. J .  au f K osten  von Mendrisio und B alerna. 
Die R egierung der drei B rüder w urde von den R usca 
und  ih ren  gibellischen Parte igängern  heftig  bekäm pft.
—  5. A n t o n i o ,  —  6. A l o i g i  und  —  7. F r a n c e s c o ,  
Söhne v. Nr. 2, übernahm en m it ihrem  V ette r U g o  die 
H errschaft. 1466 em pörte sich die B evölkerung des 
Val Lugano wegen schlechter B ehandlung gegen ihre 
H erren, auch von den R usca dazu getrieben. T rotz 
ih rer U nbelieb theit b estä tig te  im  F ebr. 1467 der 
Herzog von M ailand die S. in ihren Lehen, was zu einer 
neuen E rhebung  Anlass gab. Die Gibellinen bem ächtig 
ten  sich aller Schiffe au f dem  Luganersee, konzen trie rten  
sie in Bissone und bew affneten sie ; in Lugano erstü rm 
ten  sie das R a th au s u . befestig ten  die die S tad t beherr
schende San Lorenzokirche. Die S. w arfen sich in ihren 
P a las t von Lugano u n d  in die Schlösser von Morcote, 
Capolago und  Sonvico. Im  März erlang ten  die Gibellinen 
vom  Herzog die A bsetzung der S. ; das Schloss Morcote 
ergab sich erst Ende Mai, dasjenige von Sonvico am  
5. Sept. Aloigi und  Francesco tra te n  in den D ienst 
Venedigs über. 1499 w urde Francesco von Ludwig X II . 
m it Lugano be lehnt, der Beleim ung w urde ab er keine 
Folge gegeben. —  8. UGO, Sohn v. Nr. 4, folgte au f sei
nen V ater und  w ar M itherr des Val Lugano m it seinen 
V ette rn  (N r. 5, 6 und 7). Mit seinen V ette rn  aus dem 
Besitze der T alschaft Lugano vertrieben , t r a t  Ugo in 
venetianische D ienste, k eh rte  aber alsobald in den 
D ienst des Herzogs von M ailand zurück und  erhielt von 
ihm  1467 die H älfte  der E inkünfte  der T alschaft L u
gano, sowie in Mendrisio und  B alerna. 1475 wurde ihm  
die volle B elehnung zugesprochen, am  3. II. 1476 
dieselbe ab er an n u lliert. Ugo behielt die 1467 zuge
b illigten E n k ü n fte . 1479 bekam  er das Lehen von 
P andino zurück ; 1491 w ar er Mitglied des Geheimen 
R a ts  des Herzogs ; 1499 erhielt er auch die illusorische 
B estätigung  des Lehens von Lugano durch  Ludwig X II.
—  9. A m e r i c o ,  Sohn von N r. 8, H err von Porlezza 1486, 
das ihm  sein V ater k au fte , H err von Pandino nach 1497, 
w ird 1520 in P ad u a  gen an n t. — 10. R o b e r t o  (über 
dessen verw andtschaftliche  Beziehungen m it den 
Vorgen. n ich ts b ek an n t ist), M arkgraf von Castel- 
nuovo 1474, G raf von Cajazzo, C ondottiere, Neffe des 
Herzogs Gian Galeazzo Sforza von M ailand, bald 
P arteigänger, bald  Gegner der Sforza, w urde 1479 m it 
Lugano be lehnt, sp ä te r  noch m it den Festungen, 
w enigstens 1481 m it derjenigen von M orcote. 1482 
w urde ihm  sein Lehen entzogen, 1484 /1485 kam  er 
w ieder in  dessen Besitz, f  1487 in der Schlacht bei 
Galliano. — 11. G i u l i o ,  Sohn von Nr. 5, w ahrsch. 
identisch  m it Giulio, der nach  Cesare C antù 1515 
Lugano bese tz te  u n d  gleich d a rau f w ider daraus 
vertrieben  w ard . —  E . M otta : I  Sanseverino feudatori 
di Lugano e Balerna (in Periodico d. Soc. stor. com. II 
und BStor. 1880). —  BStor. 1884. —  Periodico d. 
Società stor. com. IV . —  P . V ege zzi : Esposizione  
storica. — E. P o m e tta  : Come il Ticino. — Derselbe : 
La battaglia di Giornico. —  C. W irz : Regesten. —- 
L. B ren tan i : Miscellanea storica. —  C. C antù  : Storia 
della città di Como. [ C .  T h e z  i n i . ]

S A N  V I T T O R E  (K t. G raubünden, Bez. Moesa.
S. GLS). P fa rrd o rf und  Gem. im M isoxertal, zu der 
auch Monticello bei Lum ino (Tessin) gehört. Die ä lteste  
Kirche is t S. Croce in Cam pagna ; a lt ist auch S. Lucio 
in Palla  und die M arienkirche in M onticello. Die H a u p t
kirche is t St. Johannes B ap t. und  V ictor geweiht. Die 
« Collegiata » oder das C horherrenstift m it 6 Chorher
ren in S. V. w urde 1219 v. H einrich v. Sax gegründet. 
Diese h a tte n  die Seelsorge in beiden Tälern der Mesol- 
cina und Calanca. Mit der A nstellung eines eigenen 
Geistlichen anfangs des 17. Ja h rh . begann die Dismem- 
b ra tio n  der einzelnen K irchen und dam it die Auf
lösung des S tiftes. Am 3. x i i .  1885 w urde der P ropst 
bloss als P fa rre r von S. V. e rk lä rt. Bis h eu te  h a t aber 
Rom  die Zustim m ung zur Auflösung des S tiftes noch 
n ich t gegeben. —  P . R . Henggeier im  Einsiedler Ka-
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I  den S ta tth a lte r  von K lingenberg v erw alten  Hess. Von 
i diesem  K loster k am  S. erst 1807 w ieder in P riv a tb esitz . 
I  Die B rüder Delisle, welche S. 1814-1817 besassen, 
I  Hessen den a lten  T urm  ab trag en . Ih n en  folgte als

[iitiótecf1

Schloss Sandegg um 1654. Nach einem Kupfers tich der Topographie 
von  M atth .  Merlan.

lender 1927. —  [J. S i m o n e t . ]  —  Bis 1646 w ar S. V. m it 
R overedo verein ig t ; dam als fand die T eilung der 
W älder und  A lpen s ta t t .  Seither b ilde t S. V. eine eigene 
Gem ., deren  Geschichte m it derjenigen des M isoxertales 
z u sam m en fä llt.— Vergl. auch  Giov. A nt.
M arca : Compendio storico della Valle M e
solcina. —  von L iebenau : Die Herren 
von S a x-M isox. —  B. Puorger : Der A n 
schluss der M esolcina an Graubünden. —
D. Tagliabile : La Signoria  dei Trivulzio  
in  Valle M esolcina. [B. P.]

S A N A T O R I E N .  Siehe T u b e r k u l o s e .
S a n c t i s ,  F r a n c e s c o  d e ,  * 1817 in 

M orrà Irp ino  (Neapel), b ek an n te r ita lie 
nischer Po litiker, L ite rarh isto rik e r, K ri
tik e r u . L iebersetzer, Professor fü r Æ sthe- 
t ik  und italienische L ite ra tu r  am  eidg. 
P o ly techn ikum  in Zürich 1856-1860, P a r 
te igänger G aribaldis, U n te rrich tsm in iste r 
im  K önigreich N eapel 1860, in Italien  
1862, 1878, 1879-1880, Professor an der 
U n iv e rsitä t Neapel von 1871 an . Von 
seinem  Briefwechsel aus der Z ürcher Zeit 
erschienen 1913 Lettere da Zurigo a Dio
mede M arcasi, 1856-1860. + 28. XU. 1883 
in  Neapel. — Vergl. M ariano : F r. de 
Sanctis. [D.  F. ]

S A N D .  Aus D eutsch land  eingew an
d erte , 1825 in  der S ta d t S t. Gallen ver- 
bü rg erte  Fam ilie, früher von W unsie- 
del (B ayern). — 1. G e o r g  F r i e d r i c h  
K a r l ,  1788-1860, Schu lra t und Gem ein
d e ra t in S t. Gallen. —  2. C h r i s t o p h  
O t t o ,  * 24. x i.  1822, K aufm ann, Vize
p rä sid en t des K aufm ännischen  D irektorium s, t  8. v ii. 
1895, te s tie r te  zu w ohltätigen  und  gem einnützigen 
Zwecken 24 000 F r. —  St. Gail. N bl. 1896, p. 34. —
3. G e o r g ,  * 24. x i .  1822, F rü h v e rtre te r  des. A lpinism us, 
M itbegründer des S. A. C. und  der Sektion S t. Gallen 
(E rstbeste igung  der R ingelspitze 9. v i. 1865) ; f  9. IV.
1900. —  Z ur E rinnerung  an G. S .  —  Ludw ig : Festschrift 
des St. Gallischen S . A .C .  1863-1913. —  St. Galler N bl.
1901, p. 40. — A lp in a  1900, Nr. 6. — B ürgerbuch der 
S ta d t S t. G. —  Tagblatt der Stadt St. Gallen 1900, 
N r. 78-81, 85. —  4. W i l h e l m  O t t o ,  * 8. iv . 1856, Sohn 
von Nr. 2, Ingenieur, an  der st. gall. R heinkorrek tion  
tä tig , dann  in  F rankreich , B au leiter und  1889-1894 
B etriebsleiter der S trassenbahn  St. Gallen-Gais, te c h 
nischer D irek to r der Ver. Schweizer B ahnen von 1896 
an , einer der G enerald irektoren  der S. B. B. (L eiter ihres 
B audepart.) 1. v u .  1901, O berst, f  18. x n .  1921. — 
S t. Galler Tagblatt, 19. x i l .  1921. —  54. B ulletin  der 
Ges. ehem. Polytechniker, 1922. —  Jahresber. des 
Althäuserverbandes d. M inerva S t. Gallen 1920-1921. — 
S t. Galler N bl. 1922, p. 79. —  Schweiz. P o rträ t-Gal
lerie X II .  [O k ,  F æ s s l e r . ]

S A N D E G G  (K t. T hurgau , Bez. Steckborn , Gem. 
Salenstein). Ehem alige B urg am  U ntersee bei M annen
bach. N ach R eichenauer Chroniken w ar sie einer der 
ä lte sten  Edelsitze im  T hurgau , au f dem  schon zur Zeit 
der G ründung der A btei R eichenau (724) ein fränkischer 
S ta tth a lte r  S intlas gesessen h ä tte . S p ä ter w ar die Burg 
E igen tum  der R eichenau und  w urde m eist vom  K loster 
selber v e rw alte t. U n te r A bt B u rkhard  von Hewen 
(1253-1259) kam  sie an  den D eu tsch ritter-O rden , der 
h ier eine K om m ende ein rich te te , aber 1272 die B urg dem 
S tift R eichenau zurückgeben m usste . A b t A lbrecht 
von R am stein , der die R ü c k ers ta ttu n g  durchgesetzt 
h a tte , h ielt sich in der Folge besonders gerne in Sandegg 
auf. Die zunehm ende G eldnot zwang sp ä ter das 
K loster, die B urg zu verpfänden , m eist an  K onstanzer 
P a triz ie r (K onrad  Pfefferli, 1362 R itte r  K onrad  von 
W olfurt, sp ä te r  die Fam ilie  M u n tp ra t). A b t Friedrich  
von W artenberg  löste 1447 das P fand  noch einm al ein, 
doch 1497 w ar die B urg w ieder v e rsetz t (an K onrad 
M angold). Als U lrich H u rte r  das G ut S. 1575 zu Lehen 
em pfing, lag die Burg in  T rüm m ern  ; er b au te  sie 
w ieder auf. Mit G enehm igung der T agsatzung  kauften  
1671 die Jesu iten  das Schloss, v e rk au ften  es aber schon 
1693 w ieder an  die A btei Muri, welche S. n unm ehr durch

B esitzerin  Louise Cochelet, eine H ofdam e der Königin 
H ortense  au f A renenberg. Als das Schloss fü r einen 
neuen K äufer, B ankier H o ttinger, eingerich tet w urde, 
b ran n te  es durch  die U nvorsich tigkeit eines A rbeiters in 
der N ach t vom  2.-3. Sept. 1833 völlig ab und  w urde 
n ich t m ehr au fgebau t. H eute  gehört die B urgstelle zum  
Schlossgarten Eugensberg . — T B  31. —  R . R ahn  : 
Architekturdenkm äler... Thurgau. —  K . Beyerle : K u l
tur der Reichenau. —  M. K iem  : Geschichte der A btei 
Metri. [ L e i s i . ]

S A N D H E R R ,  f  Fam ilie der S ta d t Bern, die dort 
im  16. Ja h rh . b lü h te  und  1585 noch m it 3 M itglie
dern im Gr. R a te  v e rtre te n  w ar. —  W i l h e l m ,  K astlan  
zu F ru tigen  1566, L andvog t zu Signau 1572 und  1583, 
des K l. R a ts  1582, t  1603. —  L L . —  Gr. —  Tillier I I I ,  
526. [ t  Th. ImHof.]

S A N D W E I E R ,  T r a u g o t t ,  von Seengen (A argau), 
* 15. ix . 1854 in W ettingen  als Sohn des L an d w irt
schaftslehrers M e l c h i o r  S. (1813-1854) (Jahresb. Sem . 
W ettingen  1854 ; —  V S N G  1855), in der Fa. Jo b . R ud. 
Geigy in Basel 1888-1919 tä tig , sehr b ed eu tender Che
m iker und  E rfinder, bes. au f dem  G ebiet der F a rb 
stoffe (Sandm eier’sche R eak tion  ; neues Ind igover
fahren), Dr. phil. h . c. der U n iv ersitä t H eidelberg 1891, 
Dr. techn . h . c. der E . T. H . in Zürich 1915, f  9. iv . 1922 
in Zollikon. —  Vierteljahrsschrift d. nalurf. Ges. Zürich  
1922, p. 413. — Chemikerzeitung  (Göthen), Bd. 46. — 
Journ. o f  the So iety o f Chemical Industry  (London) X L I, 
N r. 9. —  Helvetia Chimica Acta  1922. [H. Tr.]

S A N D O L ,  S A N D O L - R O Y ,  d e .  Aus Le Locle 
stam m ender, 1814 in Couvet e ingebürgerter Zweig der 
Fam ilie  Sandoz (s. d.) von V alangin und  N euenburg, 
der bis zum  A nfang des 18. Ja h rh . ebenfalls Sandoz 
hiess. —  1. I s a a c ,  1643-1716, Maire von Le Locle 1702. 
— 2. A b r a m ,  1722-1802, Enkel von Nr. 1, S ta a ts ra t  
1754, M itglied des G erichts der Trois É ta ts  1798, w urde 
1754 zusam m en m it seinem  V ater Isaac geadelt und 
infolge seiner H e ira t m it der le tz ten  T ochter der Fam ilie 
R oy zur F ü h ru n g  des N am ens Sandol-R oy erm äch tig t. 
W appen : gev ierte t, 1 und 4 in R o t 3 rich tig  gestellte 
silberne S terne, 2 u . 3 in B lau 2 goldene verschlungene 
gebrochene Sparren  ; H erzschild  gehärm t m it zwei ve r
sch ränk ten  n a tü rlichen  H änden . — 3. G o t t v a l t ,  B ru
der v. N r. 2, 1726-1760, in B ern niedergelassen, H a u p t
m ann  in französischen D iensten, t  bei der Belagerung 
von M ünster. —  4. H e n r i ,  1751-1808, Sohn von N r. 2,
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Maire von Les Verrières 1781-1799. —  5. F rançois ,
1753-1827, Sohn von Nr. 2, O berst
lieu ten an t im D ienste H ollands, wo 
zwei seiner Söhne in die Fam ilie van  
den Bosch einhe ira te ten . —  6. Sim on ,
1754-1831, Sohn v . Nr. 2, H au p tm an n  
im  R egim ent M euron, t r a t  in den 
D ienst der holländisch-indischen K om 
pagnie ü ber ; G ouverneur der M oluk
ken, B rigadegeneral, G eneralm ajor u.
O berkom m andant aller europäischen 
T ruppen  in H olländisch-Indien , ve r

te id ig te  Ja v a  gegen die E ngländer. —  7. Victo r , Sohn 
von Nr. 3, * 1752, t  in Bern 1832, B ata illonsarzt in fran 

zösischen D ien sten .—  E in 
zu A nfang des 19. Ja h rb . 
in F ran k reich  angesiedel
te r  Zweig erlosch 1904.
—  Vergl. L L H . —  A  GS.
— Biogr. neuch. I I .  —
Fam ilienarch iv . [L. M.]

S A N D O Z .  Aus Le Lo
ci e stam m ende, seit Ende 
des 14. Ja h rh . bekann te ,
1508 in V alangin, 1659 in 
N euenburg  eingebürgerte 
Fam ilie, die sich im  K t.
N euenburg weit verzweig
te , nam entlich  nach  La 
Brévine und  Dom bresson, 
sowie nach  Basel und in 
den K t. W aad t. W appen : 
in Blau zwei versch ränk te  
na tü rliche  H ände (zahl
reiche V arian ten). E ine 
t  adelige Linie h a t im K t.
N euenburg eine bedeu
tende  Rolle gespielt ; eine 

zweite geadelte nahm  im  18. Ja h rh . die Schreibweise 
Sandol (s. d.) an . —  1. D avid , f  1650 etw a 70jährig, 

erw irkte 1624 die E rrich tu n g  der Mai
rie Chaux des Tailleres (Brevine), die 
er als E rs te r  verw altete . — 2. J ean 
J acques , Sohn von Nr. 1, 1626-1711,
Dr. ju r ., G eneralkom m issär 1661,
S ta a ts ra t 1673, Mitglied des Gerichts 
der Trois É ta ts  1707, 1657 geadelt,
S tam m v ate r der nachgenannten  :

I. Adeligen L in ie. W appen : in Sil
ber ein ro t und gold in zwei Reihen 
geschachter Schrägbalken. —  3. GÉ- 

d é o n ,  Sohn von Nr. 2, 1677-1759, Dr. ju r ., General
kom m issär. —■ 4. B e n o i t ,  Sohn von Nr. 3. 1706-1754,
S taa tsan w alt von V alangin 1759, befasste sich m it 
N aturgesch ich te  und stan d  m it G agnebin in Bezie
hungen .

Erster Zweig. — 5. D avid , Sohn von N r. 2, 1667- 
1746, P fa rrer von V alangin 1696, von Dom bresson 1701, 
von N euenburg 1720, D ekan der « Classe » 1707. —
6. D avid F rançois , Sohn von N r. 5, 1703-1757, Maire 
von La Sagne 1730. — 7. Charles  L ouis , Enkel von 
Nr. 5, 1748-1834, Salzverw alter 1794, S ta a ts ra t 1790- 
1831, Mitglied des G erichts der T ro is-É tats 1814; 
adop tie rte  1823 seinen E nkel Alphonse Frane! (1809- 
1892), der N am en und  W appen der Sandoz annahm .
B ankier in N euenburg, G rossrat 1856-1859. Sein Sohn 
Charles  (1834-1904), B ankier in Genua, w ar der letz te  
Spross dieser Linie. — 8. J ean H e n r i , 1698-1753, Sohn 
von Nr. 5, S ta a ts ra t 1738, Kast.lan von Zihl 1741,
Chevalier de la Générosité, h e ira te te  1739 eine der 

le tz ten  T rägerinnen des Nam ens Rol- 
lin und  nahm  von da an den Nam en 
Sandoz-Rollin  an, den ebenfalls seine 
N achkom m en füh rten .

Nebenzweig der Sandoz-R ollin . W ap
pen : in Silber der oben erw ähnte 
Schrägbalken, begle ite t von je einem 
goldenen M alteserkreuz im linken 
Ober- und rech ten  U ntereck . —  9. D a
vid A lp h o n s e ,  Sohn von Nr. 8, 1740-

Simon de Sandol-Roy.  
Nach einem Oelgemiilde.

Henri  Alphonse 
de Sandoz-Rollin. 

Nach einem Por trä t .

1809, L egalionsra t und G esand tschaftsra t in London 
und Paris, bevo llm ächtig ter M inister Preussens am 
spanischen H of 1784 und in Paris 1796-1801, w urde 
vom  K önig von Preussen zum  Baron erhoben u . er
h ie lt das Grosskreuz des ro ten  A dlerordens. Mitglied 
der A kadem ie der W issenschaften von Berlin. — Dr. 
Guillaum e : Le baron de Sandoz-Rollin  (in M N  1867).
—  A. B achelin : D .-A . de 
Sandoz - R ollin  (in M N  
1876). — 10. J e a n  H e n r i ,
B ruder von Nr. 9, 1741- 
1784, S t a a t s s c h r e i b e r  
1767, S ta a ts ra t  1774. —
11. H e n r i  A l p h o n s e ,
Sohn von N r. 10, * 10. x .
1769 in N euenburg, f  da
selbst 23. IV. 1862, letz
te r  Spross der adeligen L i
nie, S taatssch re ib e r 1791,
S ta a ts ra t  1799-1806 und 
1814-1831, A bgeordneter 
an  die T agsatzung  von 
Zürich 1815, an  die Au
diences générales von 1816 
an, M itglied des Gerichts 
der Trois É ta ts , einer der 
G ründer und erster P rä 
sident der E rsparniskasse 
von N euenburg, verf. Sta
tistischer Versuch., (im 
Helvetischen A lm anach
1818), franz. u n te r  dem  T ite l E ssai statistique sur le 
canton de Neuchâtel ; gab das nachgelassene W erk von 
F . D ubois de M ontperreux heraus (Les monuments de 
Neuchâtel, 1852).

Zweiter Zweig. —  12. H e n r i ,  Sohn von N r. 2, 1653- 
1694, Offizier in F rankreich , E innehm er im  T raversta l, 
durch  seine H e ira t m it A nna Marie von B onstetten  
(1678) H err von Noiraigue. Von seinen Söhnen w ar 
Ulrich H err von Noiraigue ; Je a n  Jacques und  François 
w urden 1761 m it der H errschaft T ravers und  Rosières 
b elehn t, die durch  den Tod ihres V erw andten  Jo h an n  
von B o n ste tten  frei geworden w ar. Der erste erhielt 
T ravers und  der andere Rosières. So en ts tan d en  die 
drei Nebenzweige dieser Linie :

a) Sandoz-Noiraigue. —  13. U l r i c h  obgen., 1682- 
1753, H err von Noiraigue,
Dr. ju r ., B ürgerm eister 
von N euenburg . — 14.
H e n r i ,  Sohn von Nr. 13,
* 1709, H au p tm an n  der 
Leibwache des Herzogs 
von Modena, f  als Gene
raloffizier in M ailand. —
15. U l r i c h  F r a n ç o i s ,
Sohn von Nr. 13, * 1723,
O berst in Spanien, K om 
m an d an t von Reggio.

b) Sandoz-Travers. —
16. J e a n  J a c q u e s  obgen.,
1684-1764, P fa rrer in Böle,
La Chaux de Fonds und 
B oudry , Feldprediger der 
N euenburgertruppen  bei 
V illm ergen, D ekan der 
« Classe », H err v . T ravers 
1761. — 17. J e a n  J a c 
q u e s ,  Sohn von N r. 16,
1737-1812, Dr. ju r ., K ast- 
lan von Zihl 1770-1799,
S ta a ts ra t  1775, Mitglied
des Gerichts der Trois É ta ts  1798, hin terliess ein Traité  
du notariat (Ms.) und übersetz te  eine Schrift von Müller- 
F riedberg  u n te r  dem  T itel : De l ’intérêt politique de la 
Suisse relativement à la principauté de Neuchâtel (1790).
— 18. F r a n ç o i s ,  Sohn von Nr. 17, 1771-1835, H err von 
T ravers, Maire von Cortaillod 1792-1799, D olm etscher 
des Königs 1799, K astlan  von Zihl 1799-1807, S ta a ts ra t 
1802, S taatssch re iber 1807, K anzler 1810 ; P räsiden t 
des obersten G erichtshofs. — 19. F r a n ç o i s ,  1804-1844,

François  de Sandoz-Travers 
(Nr. 18).

Nach einem Oelgemälde.
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Sohn von Nr. 18, H err von T ravers, Maire von Les Ver
rières 1828-1831, K astlan  von Le Landoron und  Maire 
von L ignières 1831-1836, G eneralschatzm eister 1836, 
Maire von T ravers 1840. —  20. J u l e s ,  1814-1847, 
B ruder von N r. 19, le tz te r  m ännlicher Spross des 
Zweiges, V erfasser von Notice hist, sur la seigneurie de 
Travers (1881) und  von einigen G edichten  (Le cabaret de 
Brot usw .) ; gab 1843 die Châteaux neuchâtelois von 
D. G. Ilu g u en in  und  die Description de la m airie de 
Travers von D r. A llam and heraus.

c) Sandoz-Bosières. —  21. F r a n ç o i s  obgen. (s. N r. 12), 
S ta a tsan w a lt v . V alangin, S ta a ts ra t  1727-1775. —  22. 
F r é d é r i c ,  Sohn v . Nr. 21, 1731-1807, H err v. Rosières, 
O b e rs tlieu ten an t in H olland. —  23. J e a n  H e n r i ,  Sohn 
von Nr. 21, 1738-1796, M ajor in P reussen . — 24. D a v i d  
F r a n ç o i s ,  1726-1783, Offizier in holländischen D ien
sten . Sein E nkel, E d o u a r d  E m m a n u e l ,  1807-1852, 
Ingenieur, O berbauaufseher des S taa tes  1829, le tz te r 
Spross des Zweiges. —  L L . —  L L H .  —  Biogr. neuch. II. 
—  La Société du Jard in . — Livre d'Or de Belles-Lettres 
■de Neuchâtel. —  E . Q uartie r la T ente  : Fam illes bour
geoises de Neuchâtel. —  J .  de Sandoz : Notice hist, sur la 
seigneurie de Travers. —  A H S  1899, p. 104.

I I .  Verschiedene andere Zweige. —  1. C l a u d e  A u 
g u s t e ,  * gegen 1706, f  1790, O berst in H olland 1748, 
G eneralm ajor 1766, kom m and ierender O berst des 
Schweiz. G arderegim ents 1776, G enera llieu tenan t 1779, 
K o m m an d an t im  H aag  w ährend der W irren  von 1785, 
q u ittie r te  den D ienst nach  V erlauf eines Jah res . —
2. A b r a m  L o u i s ,  1712-1766, Z iv ilrichter von La Chaux 
de Fonds 1759, Schw iegervater des M echanikers Pierre 
Jaq u e t-D ro z , den er 1758 nach  Spanien begleitete , 
hin terliess einen B ericht ü b er diese Reise. —  3. H e n r i ,  
Maire von Le Locle 1757, t  1776. —  4. H e n r i ,  * im 
Ja n u a r  1730 in  Le Locle, f  2. II. 1820, H au p tm an n  in 
französischen D iensten  bis 1792, nah m  an den Schlach
ten  von F o n tenoy  und R ossbach te il und  w urde 1772 
zum  R itte r  des M érite m ilita ire  e rn an n t. U n te r der 
R estau ra tio n  m ach te  ihn Ludw ig X V III . zum  O bersten 
und  R itte r  der E hrenlegion und erhob ihn  in den A dels
s tan d . —  5. G u i l l a u m e ,  t  1811, Sohn von N r. 1, O berst 
in H olland, G ouverneur der F ü rs ten  von M ecklenburg- 
Schwerin. —  6. H e n r i ,  Sohn von Nr. 4, * 1777 in 
M ülhausen, f  1859 in Cernav, erw arb ein grosses Ver
m ögen als H andelsm ann  im  Eisass und  verm ach te  über 
136 000 F r. fü r w ohltätige  Zwecke in Sennheim . ■—•
7. U l y s s e ,  Enkel von Nr. 2, f  1815 im  A lter von 
27 Ja h ren , Maler, im  S K L  e rw äh n t. —  8. L o u is  
T h é o p h i l e ,  8. v i. 1799 - 30. Ul. 1869 in La C haux de 
Fonds, Maire von La C haux de Fonds 1823, t r a t  
w ährend der U n ruhen  von 1831 zurück, weil er der 
R egierung v e rdäch tig  erschien. Zweim al M itglied des 

•Corps lég isla tif und  G rossrat 1866-1869, nach  einem 
A u fen th a lt in P orto -R ico  1840-1865. —  La Chaux-de- 
Fonds, son passé. — 9. L o u is  Sandoz-M orthier, 1804- 
1866, K aufm ann , M itglied der provisorischen R e
gierung von 1848. —  10. J u l e s ,  Sohn von Nr. 9, 
* 8. IV. 1833 in L a C haux de Fonds, f  21. II . 1916 in 
P éra , Schuld irek to r der Société évangélique von 
F rankreich  und  H ebräisch lehrer im M issionshaus von 
Paris 1857-1860, D irek to r der Gem eindeschulen von 
N euenburg , Professor der A udito ires 1860-1868, V er
lagsbuchhändler, L e tz te r R ed ak to r der Revue suisse, 
R ed ak to r der Union libérale 1865-1868, R ed ak to r und 
B egründer des Foyer domestique 1887, G rossrat 1877- 
1883, Professor in K onstan tinopel 1892-1896, dann dort 

.Jo u rn a lis t, Verfasser von La vérité entre les extrêmes 
(1864) ; Le Père Suchard  (1884) und  von einigen 
G edichtsam m lungen. —  11. A d o l p h e ,  * 7. II. 1846 in 
Trebosow ka (R ussland), A rch itek t in  Galizien, dann  in 
Paris, K u n s tm  iler und  I llu s tra to r, M itarbeiter bei 
illu strie rten  Zeitungen. —  12. G e o r g e s ,  Sohn von 
Nr. 10, * 12. v . 1861 in N euenburg, f  3. II. 1917 in 
M arin, Dr. m ed., D irek to r des Hospice de P erreu x  1908- 
1912, der I r ren a n s ta lt P réfarg ie r seit 1912. — Biogr. 
neuch. I I .  — La Société du Jard in . —  Livre d ’Or de 
Belles-Lettres de Neuchâtel. — A. Chapuis : Pendulerie 
neuchâteloise. —  [L. M.] —  13. E d o u a r d ,  * 28. x . 1853 

lin Basel, f  9. I. 1928 in L ausanne, g ründete  1886 m it 
„Alfred K ern  die F ab rik  chem ischer P ro d u k te  Sandoz in

Basel, m ach te  zahlreiche V erm ächtnisse zu w ohltätigen  
Zwecken, u . a. 500 000 F r. zur G ründung eines nach 
ihm  b en an n ten  Spitals in L ausanne. —  14. E d o u a r d  
M a r c e l ,  * 21. m .  1881 in Basel, Sohn von Nr. 13, Maler 
und  nam en tlich  B ildhauer, leb t in P aris ; P o r trä t-  und 
L andschaftsm aler, auch  B ildhauer (bes. T ierfiguren), 
schuf das D enkm al der Schweizerkolonie in B aradero  
(A rgentininien) und  das D enkm al des ita lienisch- 
tü rk ischen  F riedens in O uchy. —  15. M a u r i c e  Y v e s ,  
* 2. IV. 1892 in Basel, Sohn von N r. 13, in  Rom  n ieder
gelassen, D ich ter, S ch riftste ller (Le jeune auteur et le 
perroquet), K om ponist von Abdala el M orgiane, Rubaya  
u. a. m. (A. B.]

S A N D R E U T E R .  Aus S an d reu th  bei N ürnberg  
stam m ende Fam ilie, die sich 1634 in Basel e inbürgerte . 
W appen : in Gold au f b raunem  Boden ein schw arz 
gekleideter R eite r au f schw arzem  P ferde. —  1. H a n s  
J a k o b ,  1684-1744, G rossohn des S tam m v ate rs , Gold
schm ied, erh ie lt 1743 au f sein Gesuch h in  die Konzession 
zum  G raben nach  S teinkohlen in der L andschaft 
Basel. —  2. H a n s ,  1850-1901, K u n stm ale r, zuerst als 
L ithograph  tä tig , bildete sich dan n  in M ünchen 
und  Florenz u n te r  Arnold 
Böcklin zum  M aler aus, 
k eh rte  1885 aus I ta lien  zu
rück  u. liess sich dauernd  
in Basel, zu le tz t in R ie
hen , nieder. S. h a t  n a 
m en tlich  als L andschafts
und  dek o ra tiv e r F igu ren 
m aler eine rege u n d  er
folgreiche T ätig k eit en t
fa lte t. Sein bekann testes 
W erk is t der Ju n g b ru n 
nen  (1895, B asler Mu
seum ) ; ferner : Römische  
Hochwacht (1891, Basler 
Museum) ; Som m erland
schaft m it badenden Frauen  
(1892, Basler K u n s tv e r
ein) ; Lac de Champex  
(1893), Der verlachte Pan  
((Eff. K u nstsam m l. 1883) 
u. a. Von ihm  s tam m t 
auch  die A usschm ückung 
des gotischen Z unftsaales 
aus der G eschichte der G em einnützigen G esellschaft 
(1889). —  3 E m ä n u e l ,  1851-1916, B ruder von N r. 2, 
K aufm ann , G ründer der F irm a S an d reu te r u. Co., hoch
verd ien t um  Basels M usikleben, als K onzertsänger in 
der ganzen Schweiz b ek an n t. —  S K L .  —  B J  1903. — 
S taa tsa rch iv  B ase l-S tad t. —  H . S. : Erinnerungen, 
Briefe u. Tagebücher. — Nbl. Kunstges. Zürich  1904. 
— W ilhelm  B a rth  : Basler M aler d. Spätrom antik  (in 
Bas. N bl. 1930). [P.  R -.j

S A N D W E G  (u rspr. AN DEM S a n t w e g b ) .  Fam ilien 
zu B eiden und W ykon (Luzern) seit dem  14. Ja h rh . — 
U l r i c h  am  Santw ege, A m m ann am  G ericht zu B ü ttik o n  
1316. —  H a n s ,  U n tervog t zu W ykon 1585-1598. —  Gfr. 
Reg. —  S taa tsa rch iv . [P. X.  W .j

S A N K T  A G N E S .  B enedik tiner-N onnenk loster in 
Schaffhausen. N ach dem  Tode (1078 ?) des G rafen 
E b erh ard  von N ellenburg, des S tifters von Allerheiligen, 
zog sich seine Gem ahlin I ta  in eine K lause (cellula 
s. A gnetis)  zurück, die ca. 1080 von ih rem  Sohne 
B u rkhard  zu einem  K loster e rw eitert w urde. Der P ap st 
u n te rs te llte  es dem  K loster A llerheiligen (1092). Das 
K loster erh ie lt G üter, E in k ü n fte  und  V ogtrechte in 
A ltorf, Beringen, B euren, B erslingen, B inningen, Buch, 
B üsslingen, B ü tte n h a rd t, G ennersbrunn, N eunforn, 
N eunkirch , N ordhalden, O ehningen, S ch latt, Schaff
hausen  und  Siblingen. In  Verfall geraten , w urde es bei 
der R eform ation  aufgehoben. 1542 verlegte m an  den 
Spital der S tad t Schaffhausen in die R äum e des 
K losters, dessen G ebäulichkeiten beim  grossen B rand 
von 1372 vo llständ ig  zerstö rt, n achher neu  e rrich te t, bis 
1824 in ziem lich u n v erän d ertem  Z ustand  blieben, in 
w elchem  Ja h re  die K irche in ein A rm ensp ita l um ge
w andelt w urde. An Stelle des K apite lhauses en ts tan d  
die kan to n a le  S tra fan s ta lt, seit 1914 V erw altungs

Hans  Sandreuter.
Nach einem Selbstbildnis.

zu Schm ieden m it B ildern
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gebäude des B ü rgerra ts Schaffhausen. — Vergl. J .  J .  
lUieger : Chronik , p. 285. —  H ard er : Chronik. — 
v. Mülinen : Helvetia sacra. — A. N üscheler : Gottes
häuser II.  —  J .  R . R ahn  : S ta tistik ... (in A S A 1889). —  
H enking in Festschrift cles K ts. Schaffh. 1901, p. 160. — 
Ms. von H . VV. H ard er im H ist. Verein Schaffh . [D. S.]

S A N K T  A L B A N .  E hem aliges B enedik tinerk loster 
der K luniazenser K ongregation  in  der S tad t Basel, 
gegr. 1083 durch  den Bischof von Basel B urkhard  
von Fenis. D ieser, zuvor bischöflicher K äm m erer zu 
Mainz, verpflanzte  von dort den K u lt des hl. A lban 
nach Basel und w eihte ihm  das neugegründete  K lo
ster. Das K loster w urde ausserhalb  der dam aligen 
S tad tm au ern  nahe dem  R heine e rbau t. Der P ropst 
w urde H err eines kleinen Gem eindewesens m it eigener 
G erich tsbarkeit. H au p tb es tan d te il des S tiftungsgutes 
des K losters b ildeten  die P farrk irchen  zu St. M artin  in 
Grossbasel und  S t. T heodor in  K leinbasel. Die St. 
A lbansklosterk irche selbst w urde m it der Seelsorge 
innerhalb  eines bestim m ten  Sprengels in v es tie rt, sodass 
dem  K loster alle pfarrlichen Befugnisse in der S tad t 
Basel zustanden . Die ben ach b arten  Müller an  den 
A lbanteichen b ildeten  eine zu St. A lban kirchgenössige 
B ruderschaft. Auch die Holz M aser v erkehrten  hier. 
1383 w urde der s täd tische  M auergürtel um  die St. 
A lb an v o rstad t und das K loster ausgedehnt, infolge
dessen die richterlichen R echte  des P ropstes an den R a t 
der S ta d t übergingen. Abgesehen von einem  Teile des 
u rsp r. K reuzganges gingen alle Bauteile aus rom ani
scher Zeit infolge des E rdbebens von 1356 verloren. 
Was je tz t  noch s teh t, s tam m t aus der N acherdbeben
zeit. Jedoch  m usste  sich die Anlage im 19. Ja h rb . 
m anche V eränderung gefallen lassen. Die R eform ation  
b rach te  dem  St. A lbanstifte  den U ntergang. 1526 kam  
das K loster ganz u n te r  die L eitung des R ates und löste 
sich rasch auf. 1538 üb ern ah m  der R a t förm lich die 
G rundherrschaft zu St. A lban und setzte  zu deren 
A usübung einen w eltlichen O bm ann, der bis ins 19. 
Ja h rb . noch den T itel P ro p st fü h rte . Die K loster
gebäulichkeiten  d ienten  im 19. Ja h rh . einige Zeit als 
Se idenbandfabrik . Seit 1875 ist in ihnen das « St. A lban
slift » für P farrers- und  Lehrersw itw en un tergebrach t.
—  Vergl. Basler Kirchen, hgg. E . A. Stückelberg, 4. Bd.
— B J  1894, p. 224 ; 1895, p. 119. — B Z  21, p. 4 ; 22, 
p. 86. — P e ter Sarasin : Das St. A lbanstift 1875-1915.
— A. Büchi : Z ur Gesch. des St. Albanklosters in  Basel 
(Z S K  II,  1908). [C. Ro.]

S A N K T  A N T Œ N I E N  (K t. G raubünden, Bez. Ober
lan d q u art. S. GLS). R echtes Se iten tal des P rä tigaus, 
das z. T. von K losters über Schlappin her durch  W alser, 
z. T. von Luzein her über G ad en s tä tt besiedelt w urde. 
Die linke Talseite gehörte daher bis 1854 zum  Gericht 
K losters, die rech te  zum  G ericht Gasteis. K irchlich war 
das Tal bis 1493 eine T ochtergem einde von Jenaz. Die 
K irche S t. A ntonius, im Jah re  der L ostrennung  erbau t, 
m it schöner Holzdecke, w urde kunstgerech t erneuert. 
Die R eform ation fand schon 1521 durch H einrich Sprei- 
te r  E ingang. F rü h er herrsch te  lebhafte r G renzverkehr, 
auch  viel Schm uggel, über die ins M ontafun führenden 
Pässe : G ruben-, Plassecken- und Gargelienpass, und in 
K riegszeiten brachen  die (E sterreicher öfters verhee
rend ins Tal. J e tz t  h errsch t ein lebhafte r F rem denver
kehr. Das Tal h a t eine gem einsam e K irche u. Schule 
für seine 330 E inw ohner, zerfällt aber in 3 politische 
Gem einden : R üti, Gasteis u. A scharina. P farreg ister seit 
1687. — Vergl. F ien t : Das P rä ttig a u .— Schröter : Das 
St. A ntöniental... in  seinen wirtschaftlichen u. p flanzen
geographischen Verhältnissen. — Thöny : Lawinen- und  
Wasserschaden im  P rättigau. • [ J .  R .  T r u o g . ]

S A N K T  A N T O N I  (franz. SAINT A n t o i n e )  (K t. 
Freiburg, Sensebez. S.  GLS). W appen : geteilt, oben in 
Gold ein schwarzes T m it zwei angehängten  schwarzen 
Glöcklern, u n ten  in B lau drei silberne Ringe. P farr- 
dörf, b enann t nach dem  P a tro n  einer Kapelle, die seit 
dem  15. J a h rh . nachw eisbar und w ahrsch . eine Stif
tung der Freiburger Fam ilie G am bach ist, von der 
das P a tro n a t m it U n te rhaltsp flich ten  an den städ tischen  
Spital überging. U rspr. gehörte sie zur P farrei Tafers, 
w ar aber seit 1767 m it einem  ständ igen  Geistlichen 
versehen und w urde, m it gleichzeitigem  Bau einer neuen
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K irche, 1895 von Tafers abgelöst. —  A. Dellion : 
Diet. [A. B.]

S A N K T  B A R T H O L O M Æ U S .  Siehe B C t t e n b f . r g .
S A N K T  B E A T U S .  N ach schriftl. U eberlieferung 

soll B., aus E ngland stam m end, im 1. christlichen Ja h rb . 
an  den Thunersee gekom m en sein und sich nach Ver
treibung des in der Höhle des Balm holzw aldes h ausen
den D rachen do rt als V erkündiger des E vangelium s 
niedergelassen haben. Die ä lteste  noch vorhandene 
D arstellung eines Lebensbildes von B. s tam m t vorn 
A ugustinerm önch Daniel Agricola (1511). 1590 beschrieb 
Canisius in F re ibu rg  Beats Leben und Lehre zu dem  
Zwecke, die V erehrung des Heiligen in der katholischen 
Schweiz neu aufleben zu lassen. Herrschen bezweifelte 
1680 als e rster die G laubw ürdigkeit der B eatuslegende, 
und in  den Analecta Bollandiana  grub ih r 1907 H enri 
M oretus ein w ahrsch. endgültiges G rab. A uf die Gründe 
fü r und gegen die E xistenz eines Schweiz. L andes
apostels B. kann  hier n ich t e ingetre ten  w erden, ausge
nom m en au f die T atsache, dass die D aten  der Schweiz, 
und der französischen B .-V erehrung (6. Mai, sowie
18. u. 24. Okt.) n ich t m ite inander übereinstim m en, 
w oraus hervorgeh t, dass der Schweiz. Lokalheilige m it 
dem  franz. S. Béat de Vendôm e n ich t identisch sein 
k a n n . Im m erh in  w urde w ahrsch. die Kapelle, die m an 
am  Thunersee in a lte r Zeit in der als R ast- und  Zu
fluchtsort fü r W anderer dienenden H öhle (in der m an 
einen D rachen verm utete) b au te , jenem  Heiligen 
B eatus geweiht, von dem  verm utlich  aus F rankreich  
K unde kam , er besitze die M acht, Drachen unschädlich  
zu m achen. Aus der B eatus bloss gew eihten K apelle 
entw ickelte sich sp ä ter der W allfah rtso rt und die 
P farrei St. B eaten . Vor der B .-Höhle befanden sich bis 
1534 Kirche und  P fa rrh au s von S t. B eaten.

Im  B ernbiet selbst h a t  die B eatusverehrung  auffal
lend wenig Spuren h in terlassen . Reliquien und St. B. 
geweihte A ltäre und  H eiligenhäuschen gibt es : um 
1500 in Kägiswil, 1510 zu M elchnau, um  1521 in 
E insiedeln, M ülhausen 1. E ., im  Jo n en ta l, 1523 zu 
Schliengeh (Breisgau), 1528 in  Zug. In  Zürich (F rau 
m ünster) gab es einen B eatu sa lta r. Bei A nlass des 
B ildersturm es in der R eform ationszeit w urden vor der
B .-H öhle m anche R eliquien v e rb rann t, andere durch  
A ltgläubige in S icherheit geb rach t. Den Löw enanteil 
davon erhielt L uzern. Reliquien w erden ausserdem  noch 
aufbew ahrt in Eggenwil, E m m eten, Lunkhofen, B ürg
ten, Ruswil, B eckenried, P ru n tru t,  F reiburg , Her- 
m etschwil, Engelberg, A ris tau , Schwyz, A rth , Egg im 
E ntlebuch , bes. in L ungern, auch  in B uttisho lz , B aar, 
Iberg und Siebeneich in  Obw alden. Da tro tz  dem  von 
Seiten Berns erfolgten W allfah rtsverbo t im m er noch 
Innerschw eizer nach S t. B. w allfah rte ten , liess der R a t 
von B ern die H öhle zum auern  (Tagsatzungangelegen
he it 1566 und 1567), sah sich aber noch 1593 genötigt, 
gegen W allfahrer nach  St. B. einzuschreiten. — G. B uch
m üller : St. Beatenberg... (m it L it.). — B B G  X II , p. 278, 
294. —  E. A. S tückelberg in  Die Schweiz 24, p. 469. — 
J .  S tam m ler : Der hl. Beatus und sein Grab. — R. D ü r
rer in K unstdenkm äler Unterwalden, p. 721. — OG 
1904. — Z S K  1912. [G. B.j

S A N K T  B E R N H A R D .  B ernhard  v. C hätillon (1090- 
1153), A b t v. C lairvaux, g ründete  1115 in C lairvaux 
(Aube, F rankreich) die A btei, au f die auch  die G rün
dung zahlreicher C isterzienserklöster in der Schweiz 
zurückgeht (s. A rt. C i s t e r z i e n s e r ) .  E r w ar wohl einer 
der bedeu tendsten  G eister seiner Zeit ; sein Einfluss 
e rstreck te  sich sowohl au f politische wie au f religiöse 
A ngelegenheiten in ganz E uropa. A uf einer Reise nach 
Italien  zog er 1135 (vielleicht schon 1133) durch die 
W aad t. V ielleicht w ohnte  er bei dieser Gelegenheit der 
E inw eihung der A btei Grâce-D ieu oder M ontheron bei. 
Anfangs 1145 predig te  er in Basel die Teilnahm e am 
K reuzzug ; am  10. Dez. kam  er nach  Schaffhausen, dann 
nach K onstanz, W in te rth u r und  Zürich, von wo er über 
B irm ensdorf, Frick  und  R heinfelden nach Basel zurück
kehrte  und dann nach  Speyer zog. St. B. s tan d  m it dem 
Bischof G érard de Faucigny  von L ausanne in K orres
pondenz über den H äresiarchen H einrich ; auch tru g  er 
zur W ahl der Nachfolger G érards : Guy de M aligny und 
Amédée d ’H au terive , bei. Von ihm  sind auch zwei

J an u a r  10.10
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Briefe an  den Bischof A rducius de Faucigny  von Genf 
ü b er dessen W ahl e rhalten . —  E . V acandard  : Vie de. 
Sain t Bernard. — M. R eym ond : L ’œuvre de S . B . dans 
les diocèses de Lausanne et Genève (in Nova et Vetera II) . 
—  M . R eym ond : S . Amédêe de Clermont (in M eni. Soc. 
Savoisienne  LX V ). [M. R.]

S A N K T  B E R N H A R D  ( G R O S S E R )  ( M o n t  Jo u x , 
M o n s  J o v i s )  (K t. W allis, Bez. E n trem o n t. S. GLS).

Schon vor der E roberung durch die R öm er w ar der 
Mont Jo u x  begangen ; über ihn zogen die Gallier auf 
ihren E infällen nach Ita lien . Die R öm er e rrich te ten  
au f der Passhöhe dem  Ju p ite r  Penninus einen Tem pel. 
In  seinen R uinen w urden noch zahlreiche V otiv tafeln  
und kleine S ta tu en  aufgefunden. N ach ihren Itin e rari en 
zu schliessen, b au ten  die R öm er über den Pass eine vieil, 
fahrbare  S trasse und au f dem Gipfel einen M ilitärpo
sten . Röm ische Legionen b en u tz ten  den Pass au f ihren 
Zügen nach Gallien oder G erm anien od. um gekehrt, so 
Caecina 69 n. Ch.M ahrsch . u n te r  den Söhnen des Theo
dosius fiel der Tem pel in T rüm m er ; im  A nsturm  der 
B arbaren  verschw and auch die Garnison.

C hristliche N ächstenliebe bew irk te  au f dem  in te rn a 
tionalen Verkehrsw eg den B au einer von den Bene
d ik tinern  in Bourg St. Pierre versehenen Z uflu ch tstä tte . 
Deren K loster wird schon seit dem  9. Ja h rh . e rw äh n t. 
Im  10. Ja h rh . bem äch tig ten  sich Sarazenen des P ass
weges und der from m en N iederlassung. Selbst nach 
ih rer N iederlage im  D auphiné um  974 k onn ten  sie sich 
au f dem  St. B. h a lten , tro tzd em  sie bis in die un tern  
R honetä ler hinein verfolgt w urden. A uf alle Fälle bo t 
der Pass den R eisenden n ich t m ehr die nötige Sicher
heit. So fiel St. Maiolus, A bt von Cluny, 972 in die 
Hände der W egelagerer ; K önig K n u t von E ngland  und 
D änem ark bek lag te  sich 1027 in Rom  bei K aiser 
K onrad und seinem  Gefolge über die U nsicherheit die
ses W eges. Der königliche P ilgerer keh rte  aus Italien  
zurück m it der V ersicherung des K önigs R udolf I I I .  
von B urgund als H errn  des Landes, dass die nötigen 
V orkehren getroffen w ürden ; R udolf I I I .  h a tte  seiner 
zw eiten G attin  Irm engard  die A btei des Mont Jo u x  in 
Bourg S t. Pierre geschenkt.

W ahrscheinlich um  die M itte des 11. Ja h rh . kam  es 
zur In terv en tio n  durch den hl. B ernhard  von M enthon

(* im  gleichnam igen Schloss am  Annecysee, t  1081), der 
verm utlich  m it der K önigin Irm engard  verw and t w ar. 
Ih m  als dem  dam aligen E rzdechan ten  von A osta 
gelang es, vielleicht m it der U n te rstü tzu n g  einfluss
reicher und in den Alpen m äch tiger Persönlichkeiten , 
die w ohltätige  Siedelung au f dem M ont Jo u x  w ieder 
herzustellen , indem  er sich u n te r  grossen Schwierigkei
ten  in den Besitz des Berges se tzte  und die religiöse 

S tiftung  zur U n te rs tü t
zung der R eisenden neu 
e rrich te te . Die erste bezüg
liche U rkunde  d a tie rt von 
1125.

Das K loster bestan d  im
12. Ja h rh . u n ter |dem N a
m en K irche der HI. N ico
laus u. B ernhard  u . heisst 
se ither Hospiz oder P ro p 
stei vom  Grossen S t. B ern
h ard . Anfänglich Messen 
die es versehenden Geist
lichen P ro p st und B rüder 
vom  M ont Jo u x  ; seit der 
1. H älfte  des 13. Ja h rh . 
sind es A ugustinerchor
herren .

Im  Laufe der Ja h rh . h a 
ben zahllose Pilger nach 
Rom  oder Jerusalem  die 
G astfreundschaft des H os
pizes in A nspruch genom 
m en. U .a . zogen über den 
Pass K arl der Grosse und 
sein Onkel B ernhard  ge
gen 800, die P äp ste  S te 
phan  I I .  (754), Leo I I I .  
(807), Leo IX . (1049), E u 
gen I I I .  (1147), das Heer 
K onrads I I .  (10 3 3 ), der 
K aiser H einrich IV . (1079), 
B arbarossa (1189), F ried
rich I I .  (1211), Sigism und 
(1412), schliesslich B ona
p a rte  u . sein H eer (1800). 
Solche Persön lichkeiten , 

wie auch viele andere W o h ltä te r erwiesen ihre D an k b ar
keit durch  Verleihung verschiedener Privilegien und 
Schenkungen, sogar in w eitentlegenen L ändern , durch 
G ründung von K apellen, Spitälern , P farrgem . in der 
Schweiz, F rankreich  und sogar in E ngland . D urch die 
religiösen W irren  im  16. und 17. Ja h rh ., wegen der 
E n tfe rn u n g  und  anderen  U rsachen gingen die abgele
gensten  S tiftungen  verloren, und dem  K loster blieben 
nu r noch B esitzungen in den ben ach b arten  Diözesen.

Das H aus vom  Grossen S t. B ernhard  erhielt 1466 die 
Obliegenheiten des Hospizes vom  Kleinen St. B ernhard , 
was seine w eiten B esitzungen jenseits der Alpen 
bedeu tend  v erm ehrte . Die U m stände fü h rten  1752 zu 
einer T rennung  zwischen den W alliser Chorherren und 
denjenigen vom  Val d ’A osta. P a p s t B enedikt X IV . 
nahm  dem  K loster noch die in den sardischen S taaten  
gelegenen G üter und gew ährte ihm  dagegen das R echt 
der E rnennung  der R egularpröpste, das b isher dank 
der Verleihung durch  P ap st N ikolaus V. 1453 den H er
zogen von Savoyen zugestanden h a tte .

1801 zog der erste K onsul B onaparte  an  der Spitze 
eines Heeres von 40 000 Mann über den Pass nach I ta 
lien (Sieg bei M arengo). E r beau ftrag te  die K anoniker 
vom  Grossen S t: B ernhard  m it der O rganisation  der 
Hospize au f dem  Mont Cenis und dem  Sim plon und 
überliess es der zisalpinischen R epublik , ihnen eine 
Jah res ren te  von 20 000 F r. auszurich ten . Aus Mangel 
an  G eistlichen k o nn te  sich die P ropste i n u r m it dem 
Sim plonhospiz befassen ; bis zur E rrich tu n g  eines neuen 
Gebäudes m ie te te  sie zu diesem  Zweck den als altes 
Hospiz bezeichneten S tockalperbau und rich te te  ihn 
zweckgemäss ein.

Infolge seiner Lage au f dem grossen in te rnationalen  
Verkehrsweg au f dem M ont Jo u x  h a tte  das K loster 
häufig u n te r  dem D urchzug von T ruppen zu leiden ; so

Hospiz vom Gr. St. Bernhard, Mitte des 19. Jahrh .  Nach einer Aquatinta  
von L. W eber (Schw. Landesbibi.  Bern).
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waren es 1475 die M ailänder, 1691 die Franzosen, 1789- 
1800 zahlreiche T ruppen (sicher bei 200 000 Mann) 
frem der Generäle, die das Hospiz schwer schädigten . 
Mehrmals kam  es zu F euersbrünsten , so 1557, wo alles 
n iederb rann te  ; dreim al e rs tan d  das K loster w ieder aus 
den R uinen. Die neue Kirche s tam m t aus dem E nde des 
17. Ja h rb . und w urde 1689 eingeweiht. Am 30. in .  1775 
brach  ein neuer B rand aus, jedoch ohne allzugrossen 
Schaden zu verursachen .

1775 erhie lt die K ongregation vom  St. B ernhard  
wieder das R ech t, ihren Obern selber zu ernennen. Der 
von je tz t  an von den W alliser C horherren ernannte  
P ro p st verlegte seine Residenz nach M artigny ; 1762 
erhielt er vom  P ap ste  die Inful.

In den politischen W irren  der Jah re  1847-1848 
bem ächtig te  sich die neue W alliser R egierung der 
G üter des Hospizes, gab sie ab er bald w ieder zurück.

Auf der Schweiz. Seite w urde 1903, au f der ita lien i
schen Seite 1905 die neue F ah rstrasse  eingeweiht ; 
dies fü h rte  zu einer bedeutenden  U m w andlung in der 
Aufnahm e der Passreisenden. Schon 1898 h a tte  das 
Hospiz einen grossen A nbau errich ten  m üssen. Die 
Zahl der Reisenden ging im W in ter s ta rk  zurück, w äh
rend im Som m er der T ouris tenverkehr viel s tä rk er 
w urde. Motorwagen und  -räder führen alltäglich  300- 
500 Personen au f die Passhöhe. Die K leriker vom  St. 
B ernhard  beschäftig ten  sich zu allen Zeiten neben der 
Verpflegung der Reisenden m it der Seelsorge. Schon 
P ap st Eugen I I I .  verlieh ihnen zahlreiche P farräm ter in 
m ehreren Diözesen, die A lexander I I I .  dem  K loster 
durch Bulle vom  18. v i. 1177 bestä tig te  : in der Diözese 
S itten  die K irchen Bourg S t. P ierre, Tiddes, Orsières, 
Sem brancher, M artigny, Lens, die K apellen St. Pierre 
in Aigle und B elm ont in Bex ; die K irche St. Jacques in 
Roche m it dem  Spital ; die K irchen von Noville und 
Corbeyrier, zu denen 1200 diejenige von V ouvry kam  ; 
in der Diözese L ausanne das P rio ra t É toy , die K irchen 
von Lussy, Lully, Devens, Villars sous Yens, Mont- 
preveyres, Chapelle-V audanne, Reverolles, St. Loup, 
Bière, B ettens, das Spital L ausanne ; in F reiburg  die 
Niederlassungen in Sales, Serm uzy Sévaz, die K irchen 
von Farvagny , A vry  dev an t P on t, Semsales u . a. Das 
H aus auf dem Grossen St. B ernhard  zählt heu te  m ehr 
als sechzig A ugustinerchorherren . Der P ro p st u n te r 
steh t u n m itte lb a r dem  hl. S tuhl. — G rem au d .—  E . P. 
Duc : La M ais, du St. Bernard. — R. R . H oppeier : 
Beitr. z. Gesch. des W allis, 283. —  A .B ü c lii:  Urk. u. 
A kten  z. Gesch. des Stiftes a u f dem Gr. St. B . (1503- 
1513)  (in Z S K  X II , 1918). — A ufzeichnungen von 
Mgr. P ro p st Bourgeois. [Ta.]

S A N K T  C H R I S C  H O N  A (K t. B aselstad t, Gem. 
B ettingen. S. G LS). Bergkirche und ehemalige W all
fa h rts s tä tte  auf dem D inkelberg, g enann t nach einer 
daselbst b e s ta tte ten  verehrungsw ürdigen Christin n a 
m ens C hristina (dial. Chrischona), die von der späteren  
Legende den 11 000 Ju n g frau en  zugeteilt w urde. Das 
über der G rab stä tte  errich te te  H eiligtum , durch  das 
E rdbeben von 1356 zerstö rt, erhielt sein heutiges 
Aussehen im 15. Ja h rb . 1504 liess der für die Aus
b re itung  des R eliquienkults tä tig e  K ard inallega t R ay- 
m und Peraud i das Grab öffnen und dem  Vorgefundenen 
Skelett einige P artik e l en tn eh m en . F rü h er eine Filiale der 
auch B ettingen um fassenden P farrei Grenzach, w urde St.
G. 1513 infolge der E rw erbung B ettingens durch  Basel 
von Grenzach losgelöst. Die R eform ation  von 1529 
im Gebiete Basels m achte  der W allfahrt ein E nde. Die 
Kirche gelangte zu profaner Verwendung, w urde im 
30j. Krieg schwer beschädigt und d iente  1818 schliess
lich als S tall. W eiterer P rofan ierung  m achte  1840 die 
E rrich tung  der « Pilgerm ission », einer A nsta lt zur 
Ausbildung von E vangelisten  und M issionaren, durch
C. F . Sp ittler ein E nde. — Vergl. Basler Kirchen  I, hgg. 
von E. A. Stückelberg. — Vom Jura  zum. Schwarz
wald I I I ,  p. 241. — R ap p ard  : 50 Jahre der P ilger
m ission... [C. Ro.]

S A N K T  C L A R A .  Clarissinnenkloster in Kleinbasel, 
en tstanden  1278 nach  der A ufhebung des Ordens der 
Sackbrüder, in deren ehem alige B ehausung die Schwe
stern  vom Orden der hl. Clara durch den Bischof ver
se tzt wurden. Das K loster zählte  u n te r  seinen Insassen

viele vornehm er H erkunft, wie die T öchter der M ark
grafen von H ochberg-Sausenberg-R öteln. Infolge der 
R eform ation s tand  das C larakloster seit 1525 u n ter 
zwei Pflegern des R ates ; die U ebergabe an  die S tad t 
fand 1529 s ta t t .  Seit 1798, definitiv  seit 1817, d ient 
die C larakirche dem katho lischen  G ottesdienste. Die 
K lostergebäude fielen infolge der S tad terw eite rung  um 
1860. :— Vergl. Hist. Festbuch zur Basler Vereinigungs
feier (1892). —  B VG Bas. 13, p . 96. [C. Ro.]

S A N K T  E R H A R D  (K t. Luzern, A m t Sursee, Gem. 
K nu tw il. S. GLS). W eiler m it Funden  von neolithischen 
P fah lb au ten  und R öm erm ünzen. — J S G U  15, p. 49. — 
Gfr. 7, X I. — Die K apelle wurde ca. 1604 von Grund 
au f re s tau rie rt. Grosses Schadenfeuer 1716. —  Gfr. 
Reg. [P. X. W.]

S A N K T  F I D E N .  Siehe TABLAT.
S A N K T  G A L L E N  ( A B T E I ,  S T A D T ,  K A N 

T O N )  (S. GLS). Schweizerischer K an to n  seit 19. II. 
1803, in der offiziellen Reihenfolge der K antone der 14.

A. K l n le i tu n f j ■ Der N am e  leitet sich her vom 
G ründer des K losters, dem Irlän d er Sank t Gallus. 
In  dessen S tam m baum  sind die gälischen N am ens
form en Calech (Callech) — Cailech, m odern coileach, 
Hahn und Gallech, A djek tiv  zu Gail in der Bedeu
tung « F rem der » überliefert ; beide konnten  ihre la te i
nische U ebersetzung in Gallus finden. F ü r die O rts
bezeichnung wechseln in den O riginalurkunden des 
K losters von ca. 700-771 die Form en ecclesia oder 
m onasterium sancii Gallimi, Gallonis, Galloni, Cal- 
lonis, G iliani usw. m ite inander ab ; von 771 an er
scheint ecclesia oder monasterium sancii Galli, wird 
dann vorherrschend und endlich allein gebraucht. A pud  
sanctum Gallum  1210 : A bt und S ta d t zi sante Gattin 
1272 ; sante Gallen 1275 ; sant Gallili 1284 ; ze sant 
Gallen 1290, usw . Die A bkürzung St. Gallen findet sich 
au f Briefen des beginnenden 17. Ja h rh . ; offiziell ist sie 
festgehalten  in den Drucken der ersten K an to n sv er
fassung von 1803. — V ergi. J .  M. Clark : The Abbey of 
St. Gall, p. 20. — UStG  I - I I I . — M V G  X V II, p. 76. — 
St. Gallisches Kantonsblatt 1803.

I. W a p p e n  u. S i e g e l .  Das W appen der Abtei ist 
der E rzäh lung  der L ebensgeschichte des hl. Gallus, der 
dem B är Holz herbeizu tragen  befahl und ihm  dafür 
B rot schenkte, entnom m en : in Gelb ein schreitender

Erstes Siegel des Klosters St.  Gallen um 1294.

schw arzer ro tbew ehrter B är. Es ist frühestens als 
Fahnenbild  überliefert in der Zürcher W appenrolle und 
der Manessischen L iederhandschrift. Nach dem K auf 
der G rafschaft Toggenburg (15. XII. 1468) w urde das 
A bteiw appen an das toggenburgische und das person-
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liehe des regierenden A btes aneinander gereih t. Das 
spä tere  gev ierte te  W appen : 1. A btei S t. Gallen, 2. 
A btei St:. Jo h an n  im  T h u rta l (in B lau weisses Lam m  
G ottes), 3. persönliches W appen des regierenden Abtes,

Abbatialsiegel des Abtes Codes lin II. uni 1740.

4. Grafschaft. Toggenburg (in Gold schw arze Dogge) 
w urde erstm als 1565 von A bt O tm ar I I .  K unz ge
b rau ch t. Als A m tsstücke  kreuzen  sich zwei A b tstäb e  
h in te r  dem  Schilde zum  Zeichen, dass der exem pte A bt 
von S t. Gallen zugleich In h ab er der 1555 inkorporierten  
A btei St. Jo h a n n  sei. Seitdem  1686 die Æ bte  In h ab er 
des savovischen A nnuncia tensordens gew orden w aren, 
um schling t diese O rdenskette  oftm als das W appen.

Das W appen der Stadt St. Gallen soll ih r von F ried 
rich I I .  verliehen w orden sein. Ih r  ä ltestes erhaltenes 
F ähnli, vom  A nfang des 15. Ja h rh .. zeigt in Silber den 
schreitenden  schw arzen B ären, goldbew ehrt, m it golde
nen A ugenbrauen und  Gold in  den Ohren. So w ird es 
auch  im W appenbriefe F riedrichs I I I .  von 1475 be
schrieben, der als W appenbesserung ein goldenes 
H alsband  h inzufüg te. Die S tad tfa rb en  sind Schwarz- 
W eiss-R ot.

Das W appen  des K antons  w urde durch  Beschluss der 
Regierungs-K om m ission vom  5. iv . 1803 festgesetzt : in 
G rün silberne Fasces, m it einem  b re iten , g la tten , grünen 
Bande um w unden. Die Fasces, als S innbild  der E in 
tra c h t und  der S o u v erän itä t, en th a lten  8 zusam m en
gebundene S täbe, nach  der Zahl der 8 D istrik te , m it 
oben hervorstehendem  Beil. « Die F arb en  sind weiss u. 
hellgrün ». A nlässlich eines herald ischen S tre ites um  
die R ich tung  des Beiles entschied  1848 der Regie- 
rung sra t, es sei unbedenklich  u. zulässig, das W appen  
m it Bezug au f die R ich tung  des Beiles in verschiedener
lei Form en zu geben. A uf den K antonsm ünzen  zeigt das 
Beil nach  links.

Alle w ichtigen U rkunden  der A btei w urden vom  A bt 
und  dem  ihm  koord in ierten  K onvente  gesiegelt. Die 
Abbatialsiegel, spitzoval, sind vorhanden  von U lrich VI. 
(1204) an  ; sie zeigen den gewöhnlichen T ypus der 
/Ebtesiegel. Mit dem  Siegel A b t Rudolfs I I .  (1329) 
erschein t im  u n te rn  Teile der B är, zunächst n ich t in  der 
D arstellung  des W appens, sondern  wie er in  seinen 
T atzen  das (von Gallus em pfangene) B ro t h ä lt, in 
A nlehnung an  das Siegelbild des K onventsiegels v. 1294

u. des ä lte s ten  Stadt-S iegels. Von A bt Georg (1360) an 
w erden als kleine Schilde u n te r  der D arstellung  des 
sitzenden A btes das A btei- u n d  das persönliche W appen 
zusam m engeschoben, von A bt O tm ar 11. an  (1565) als 
gev ierte tes Schildchen u n ten  beigefügt. Von U lrich V III. 
an  (1463) führen die A chte noch ein Sekretsiegel m it 
den W appenschildern  der A btei und des A btes. D ane
ben besassen sp ä ter die K anzleien in St. Gallen, W il und 
im Toggenburg, der P fa lz ra t usw . ihre eigenen Siegel. 
Ob das an  der U rkunde vom  20. x i. 1135 hangende 
B ruchstück  das früheste  Konventsiegel ist oder das 
Siegel des A btes W erinhers, ist fraglich. U rkundlich  
nachw eisbar ist das K onventsiegel m it 1222, welches 
das B rustb ild  des hl. Gallus zeigt. Das erstm als an  einer 
U rkunde  A bt 
W ilhelm s 1294 
n i e  h w e is b a re  
K o n v en ts ieg e l,
S t. Gallus s it
zend re ich t dem  
B är das Brot, 
w ar bis zur Auf
hebung des Stif- 
t e s  im  G e 
brauch , wenn 
auch  fü r einige 
Z e i t  a n d e r e  
K o n v e n ts ie g e  1 
b e n ü tz t  w u r 
den.

D as ä l t  e s t e  
Stadlsiegel, im 
Siegelfeld s te 
hender B är, in 
den T atzen  ein 
B rot ha lten d , 
m it der U m schrift s ’, c iv ili M d e  s a n c t o  g a l l o  ist 
zum  24. v. 1312 bezeug t; erst das R atssiegel, zum  17:
I. 1401 nachw eisbar, zeigt das S tad tw appen . N ach 
der W appendarste llung  im W appenbriefe vom  1475 
ist das, bis 1798 gebrauch te  grössere Sekretsiegel, m it 
zwei Engeln  als S ch ildhaltern , 1566 durch  J .  S tam pfer 
g eschn itten  w orden.

U eber das Kantonssiegel besagt der Beschluss der 
R egierungskom m ission vom  5. IV. 1803, dass es das 
W appen en th a lten  m üsse m it der In sch rift : Respublica 
H elvctiorum  foederata . Pagus Sangallensis, oder : Ver
b ündete  helvetische R epublik . K an to n  St. Gallen.

Vergl. F . Gull : Ueber W appen, Siegel und Flaggen
farben der Abtei und  der Stadt St. Gallen (in Die Stadt St. 
Gallen, hgg. durch G. Felder, p. 572). — Derselbe in 
A H S  1907, p. 68 ; 1917, p . 99 ; 1918, p. 97 ; 1919, p . 83. 
—  Fr. Th. Dubois : Les princes-abbés de St. Gall (in 
A H S  1917, p. 148). — J . Egli : Die Glasgemälde des 
M onogram misten N W , Beitr. zur St. Gallischen Gesch., 
p. 279. — Derselbe im  Bericht über die H ist. Sam m 
lungen  1908/1909, p. 44. — Z S K  1920, p. 92. — 
UStG  I I I .  — St. Gallisches Kantonsblatt 1803, p . 76. — 
S taa tsarch iv . [J. M.]

I I .  V or- u n d  F r ü h g e s c h ic h te .  F ü r das Paläolithi- 
kum  s. die A rtikel D r a c h e n l o c h  und W i l d e n m a n n -  
LISLOCH.

Das N eolithikum  h a t im  K t. St. Gallen n u r wenige 
Spuren h in terlassen . S treufunde in grösserer Zahl sind 
auf Burg bei Vilters, vereinzelte au f Gasteis bei Meis und 
im R h e in ta l: S te inhäm m er bei A lts tä tte n  und  Au, Beil 
bei St. M argreten, Beilfragm ente am  Schlosshügel von 
H erbrugg, zu Tage g e tre ten . Spuren  eines neolithischen 
P fahlbaues sind 1866 im  « H eidenländli » bei R orschach 
v e rm u te t worden. Die am  Sonnenbühl bei Buchs- 
A ltendorf gefundenen S kelettreste  gehören wohl eben
falls dieser Periode an.

E rgiebiger w aren die F unde aus der Bronzezeit. 
R hein ta l und Sarganserland tre te n  als bek an n te  oder 
w enigstens begangene Gebiete in  die E rscheinung ; 
Streufunde sind w eit häufiger als in neolith ischer Zeit. 
Von B edeutung is t der D epotfund v . Salez u. Gasenzen, 
der in die F rü h ze it der Periode w eist, wichtig Sargans an 
der Schneidelinie zweier F lusstäler. Im  nahen Vild kam  
neben ändern  O bjekten  der sp ä tem  B ronzezeit das

Heutiges Siegel des Kts. St. Gallen.
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Figürchen eines behelm ten  K riegers zum Vorschein. 
W ohl au f einen bew ohnten P la tz  lässt der w ichtige 
G rabfund von H eiligkreuz bei Meis (s. d.) schliessen, wo 
die M ohnkopfnadel als typ ische L eitform  zur E rk en n t
nis der spätbronzezeitlichen K ulturbew egung in M ittel
europa e rk an n t w orden ist. Burg bei Vilters lieferte 
folgende Bronzefunde : Nadeln, R inge, P feilspitzen 
Knöpfe, Messer, F ibeln und einen K am m , O bjekte, die 
zum Teil w eit in  die E isenzeit hineinreichen. Auch die 
Um gebung des W alensees : W alenstad t, Berschis,
Q uarten  und  U n terte rzen , lieferte E inzelfunde ; des
gleichen W eesen und  das L in thgebie t, sowie die U m 
gebung von K em praten .

In  den U ebergang der Bronze- zur H a lls ta ttz e it weist 
die in te ressan te  H öhensiedlung am  M ontlingerberg (s. 
d.), die u n te r  dem  E influss der V illanova- und der 
illyrischen K u ltu r  s tan d  und von der ersten  Bronzezeit 
bis in die La Tènezeit hinein u n u n terb rochen  dauerte. 
— Der N orden des K an tons w ar zum eist unbew ohntes 
W aldgebiet. Der einzige Zeuge von B edeutung ist 
ein G rabfund im  Gärtensbergvvald bei B ronshofen 
1892, der ein B ronzeschw ert und eine verzierte  A rm 
spange zu Tage fö rderte . — Der Hallstattzeit gehört 
ein 1897 im  K ügelisw indenholz (Gem. Häggenswil) en t
decktes B randgrab  m it H ügel und  einer A rt von S te in 
denkm al an.

In  römischer Zeit w ar der Süden des K an tons besie
delt, das R hein ta l, wie M ünzfunde in  Grabs, Salez, 
O berriet, A lts tä tten , Balgach (Schatzfund 1906), B er
negg und  R orschach beweisen, häufig begangen. Das 
Gebiet des heutigen K ts. St. Gallen lag an  w ichtigen 
röm ischen S trassenzügen, von denen der eine, von P fyn  
herkom m end, noch n ich t gefunden, aber von A m m ianus 
M arcellinus (XV, 4) als iter latum  am  Bodensee bezeugt 
ist und  die S täd te  A rbor Felix und B rigan tium  ver
band . Der andere S trassenzug füh rte , von der le tz t
genann ten  S tad t ausgehend, au f dem  rech ten  R heinufer 
über Clunia (A ltenstad t bei Feldkirch) nach  Curia 
R aetorum  (Chur).

Eine d irekte  W egverbindung lief von dieser H a u p t
strasse aus über Sargans durch das Seeztal an  den 
W alensee, dann — vielleicht dem  Südufer des Sees 
en tlang  — nach W eesen und von dort über K em praten  
nach T uricum  (Zürich). Ih re  besondere W ichtigkeit 
besass diese Linie wegen der von der Südseite auf ihr 
ausm ündenden  A lpenpässe. Festungsanlagen wie das 
Sperrfo rt an der P o rta  R om ana bei R agaz-Pfäfers, die 
W arten  au f Burg bei Vilters, au f dem  Georgsberg bei 
Berschis, auf dem Biberlikopf bei Ziegelbrugg, sowie die 
Näfelser und M aseltranger Letzi h ielten  gegen Einfälle 
von N orden und N ordw esten treu e  W acht. Röm ische 
Siedelungen w aren im  Seez- und L in th ta l zweifellos 
vorhanden. G rabungen des historischen Museums in St. 
Gallen fö rderten  1865 und 1920 in der M alerva bei 
Sargans die R este einer Villa rustica  m it heizbaren 
R äum en und CEkonomiegebäuden nebst verschiedenem  
In v en ta r, sowie einen Ziegelofen zu Tage.

Das E rz  des Gonzens w urde, wie ein 1891 in Ober- 
Heiligkreuz bei Meis en tdeck ter Schm elzofen erwies, seit 
der sp ä tem  Eisenzeit und jedenfalls auch in  röm ischer 
Zeit ausgebeutet.

Spuren röm ischer Siedelung finden sich in der Gegend 
von Meis u n d  W alenstad t, w ährend w ir bei W eesen eine 
grössere N iederlassung annehm en dürfen, wie auch bei 
K em praten , wo bauliche Im berreste, zahlreiche E inzel
objekte, röm ische Inschriften  und grosse M ünzfunde, 
die in der N ähe gem acht w urden, einen W ohn- und 
U m schlagsplatz am  V erein igungspunkt der S trassen von 
Turicum  (Zürich) und  V itodurum  (O berw interthur) 
verm uten  lassen.

Die fränkisch-alamannische Zeit ist durch  eine Anzahl 
von G rabfunden gekennzeichnet. D ahin gehören die 
R eihengräber von Capöle bei Berschis. Grabungen 
durch das H istorische Museum in St. Gallen fö rderten  
1916, 1917 u. 1923 Skelette, W affen und Schm uck aus 
der M itte des 6. Ja h rb . zutage. Beim Seehof in R or
schach fanden sich 1869 Bronzearm ringe und  Schnallen, 
Riem enzunge und Beschläge. R eihengräber in der 
Gegend von W artau  (1886) weisen m it ihren  Skelett
resten  wohl in unsere Periode. Die Skelettg räber von

Maugwil (Gem. Bronshofen) ergaben Spatha, Skram asax 
und Schildbuckel aus der W ende des 6. zum  7. Jah rb ., 
Sorenthal bei W aldkirch Skram asax und tausch ierte  
Gürtelschnalle.

Bibliographie. M V G  II, 1 7 3 ; III , 2 0 4 ; IV, 1 8 5 ; 
X I, 204. — F. Keller in M A G Z  X II , 327 ; XV, 65. —

Sankt Gallen. Bei Ziegelbrücke gefundene bronzene 
Merkurstatuette.

Keller : Archäolog. Karte der Ostschweiz, — J .  H eie rii in 
A S A  IV, 251 ; V, 2, 103, 245. — G. K ra ft in A S A  
X X IX , 1, 74, 148, 209 ; X X X , 1, 78. — JaAresògr. dea 
Hist. M us. St. Gallen. —  J .  Egli : Das St. Galler 
Oberland in  römischer Zeit. [«T. E.]

ß .  A b te i  S t .  G a l le n . I. K lo s te r . G ründer des 
K losters St. Gallen w ar der h l. Gallus. Zwar wollte er, 
als er sich um  613 von seinem L ehrer Columban 
g e tren n t h a tte  u. in A lem annien zurückblieb, sich als 
E insiedler in den U rw ald des bis zum Säntis reichenden 
Arb on er Forstes zurückziehen. Doch bezeugt seine 
Lebensgeschichte, dass er, wie die Regel Columbans es 
vorsah, 12 Schüler um  sich sam m elte, von denen 
Johannes, der spätere  Bischof von K onstanz, Maginald
il. T heodor m it N am en bek an n t sind. Auch errichte te  
Gallus ein B ethaus (oratorium ) u. die von der Regel 
vorgesehenen Gebäude für die B rüder (officina fratribus 
arpta). Desgleichen ist ein A nfang der Schule durch  die 
U nterw eisung, die Johannes w ährend dreier Jah re  von 
Gallus empfing, bezeugt. Dagegen zog sich vielleicht die 
C hristianisierung der nachm aligen S tifts landschaft bis 
zu Beginn des 8. Jahrb .. h inaus, in die erste Zeit A bt



38 SANKT GALLEN (a b t e i ) SANKT GALLEN

O tm ars. Gallus, der bei A usübung seiner P red ig ttä tig 
keit am  16. O ktober, — ungewiss, ob 630 oder spä ter, 
erst um  645, — in  A rb on s ta rb , w urde in seinem 
B ethause in S t. Gallen beigesetz t u . als H eiliger ve reh rt, 
so dass bald  auch  V ergabungen an  die Galluszelle zu 
lliessen begannen. Zweim al, zuerst im  Verlaufe des
7. Ja h rb ., als M aginald u . Theodor noch lebten , dann  in 
den Ja h re n  709-712 w urde die Galluszelle überfa llen  u. 
b e rau b t. Das k lösterliche Leben w ar erloschen, als um  
720 der C entenar W altram  den in Chur ausgebildeten  
P riester O tm ar, einen A lam annen, mit. E inw illigung 
des A lam annenherzogs Nebi u . K arl K arte lls , zum 
V orsteher S t. Gallens berief. Auf Befehl P ipp ins fü h rte  
O tm ar 747 oder 748 die B enediktinerregel ein. Die 
D urchführung  der Synodalgesetze von Verneuil (755) 
gab den Anlass, dass aus der unsichern  g ru n d h e rr
schaftlichen  S tellung, die S t. Gallen u n te r  O tm ar zeigt, 
m it Bischof Sidonius von K onstanz  der S tre it en ts tan d , 
der zur A bsetzung O tm ars u . zu dessen G efangenschaft

au f der Insel W erd bei S tein a /R h . fü h rte , wo O tm ar 
am  16. XI. 759 s ta rb .

Von 759 bis 816 818 w ar S t. Gallen u n b estritten es 
E igenkloster des B istum s K onstanz . E in  759/760 von 
Bischof H eddo von S trassburg  v e rm itte lte r V ertrag  
zwischen Bischof Sidonius u. A b t Johannes, dem  N ach
folger O tm ars in St. Gallen, bestim m te  einen vom 
K loster an  K onstanz zu leistenden Zins als Zeichen des 
bischöflichen B esitzrechtes, wogegen Sidonius dem 
K losterkonvente  das P rivileg freier V erw altung u. 
X utzniessung des K lostergu tes gew ährte ; dieses h a tte  
u n te r  O tm ar, wie die noch erhaltenen  T rad itio n s
urkunden  zeigen, eine erste grössere V erm ehrung er
fahren. Eine B estätigung  des V ertrages erfolgte 780 
durch  K arl den Grossen u . noch am  27. i. 816 durch 
Ludwig den From m en. A ber 816/817, u n m itte lb a r bei 
oder nach  der E insetzung  Gozberts als A b t von St. 
Gallen, erh ie lt das K loster das bischöfliche Privileg der 
freien A btw ahl, dem  818 die Verleihung der Im m u n itä t 
durch  Ludwig den From m en folgte, w ährend 854 auch 
noch die Z insverpflichtung an  K onstanz  du rch  A b tre 
tung  st. gallischer B esitzungen abgelöst u. St. Gallen 
dafür der Königszins, zwei Rosse m it Schilden u. Spee- 
ren, auferleg t w urde.

Mit der durch  die Diplome von 816/818 gesicherten 
S tellung eines königlichen K losters, die durch  die A b
m achung von 854 vollendet w urde, begann der grosse 
w irtschaftliche u. w issenschaftliche Aufstieg, der bis 
zum  Tode A bt-Bischofs Salomo 920 an h ie lt u. die 
B lütezeit des K losters bezeichnet. Sie w urde eingeleitet 
durch  A bt G ozbert m it dem 830 begonnenen N eubau 
der K losterkirche, die 835 eingeweiht w urde, fo rtgesetzt 
durch  G rim ald, der, zugleich K anzler Ludwigs des

D eutschen, die K losterb ib lio thek  äu fnete, u. A bt 
H a rtm u t, welcher die W ohn- u. W erkgebäude der 
Mönche vollendete, für den A b t die Pfalz e rrich te te  u. 
v o r allem  die Schule zur w e itbekann ten  u. sta rk  
besuch ten  au sb au te . Iso, Moengal, R a tp e rt, Tutilo , 
N otker I., der S tam m ler, gehören dieser grossen Zeit 
St. Gallens an  u . begründen  seinen R uhm  für die Ge
schichte der Schule, der K u n st, der Poesie u. der Musik. 
H and in Hand dam it geh t die Schreibschule des 
K losters, deren P rach th an d sch riften  n u r teilweise noch, 
im Psalterium  aureum  u . im Psalter F o lcharts usw . sich 
in der S tiftsb ib lio thek  St. Gallen erhalten  haben . 
Dieser k u ltu re lle  H ochstand  be ru h te  au f dem  w irt
schaftlichen. Diesseits u. jenseits  des Bodensees u. 
Rheins dehn te  sich um  920 der ausgedehnte  G rund
besitz  St. Gallens aus. Vor allem  im T hurgau  u. Zürich- 
ga.u, aber auch im A argau u . h inab  bis in das Eisass, 
rech tsrhein isch  u jenseits  des Bodensees vorzüglich im  
Breisgau u. in der B aar, im Linz-, Argen- u . im Nibelgau,

im  jetz igen  B aden u. 
W ü rttem b erg  u . te i l 
weise B ayern lag ne
ben kleineren E igen
besitz, der se lb stän 
dig b ew irtsch afte t 
oder gegen F ro n 
dienste an  H öri
ge ausgegeben war, 
die um fangreichere 
G ruppe von G ütern, 
die von freien Zins
bauern  dem  K loster 
übergeben u. gegen 
eine Zins Verpflich
tu n g  zurückem pfan
gen worden w ar. 
E ine wohl in dieser 
Zeit en ts tandene  
Zusam m enstellung 

führt 1897 solcher 
Z insbauern auf. Die 
Zahl der Professen 
h a tte  sich dem en t
sprechend v e rm eh rt ; 
ein Verzeichnis von 
895 zäh lt 101 Mön
che, d a ru n te r  42 

P riester, 24 D iakone, 15 Subdiakone und 20, welche 
die n iedern kirchlichen W eihen em pfangen h a tte n .

Anzeichen des kom m enden w irtschaftlichen  Zerfalles, 
dem  der w issenschaftliche folgen sollte, zeigten sich 
schon in den le tz ten  R egierungsjahren  Salomos. Innere 
P arte iu n g  liess die W ahl seines Nachfolgers H artm an n  
bis 922 hinausschieben. Seit 909 w iederholten sich die 
U ngareinfälle nach  A lem annicn ; Herzog B urchard  von 
Schw aben entriss in den K äm pfen gegen H einrich I. u. 
König R udolf I I .  von B urgund dem  K loster viele 
Besitzungen. Schicksalsschläge w aren der U ngareinfall 
in S t. Gallen vom  1. v. 926 u. noch m ehr der K loster
brand  vom 26. IV. 937. W iederholte M issjahre folgten. 
Nach dem R öm erzuge m it O tto  I. w ar A bt P u rc h a rt 1. 
963 n ich t m ehr im stande, seine Mönche aus den 
K lostereinkünften  zu ernähren . Grösser noch als der 
m aterielle  Schaden w ar der ideelle, die L ockerung der 
K losterdisziplin , au f welche die u n ter den O ttonen 
einsetzenden B em ühungen fü r R eform en unzw eideutig 
hin weisen. Noch w ar aber der H au p tsto ck  des w irt
schaftlichen Besitzes in H änden des K lo ste rs. Es 
bedurfte  n u r eines tü ch tig en  W irtschafte rs, wie des 
Propstes R ichere u. des D ekans E k k eh a rt 1., um  noch 
u n te r  P u rc h a rt I., N otker, Im mo u. Ulrich I. den 
V erm ögensstand heben, die vom B rande w ieder he r
gestellte K irche u. die K lostergebäude schm ücken u. 
die K loster-Schule ih rer zweiten B lütezeit entgegen
führen  zu können, die sie u n te r  Abt. P u rc h a rt I I .  m it 
N otker dem  D eutschen erreichte, um  u n te r  E kke
h a r t  IV. als L ehrer eine N achblü te  zu erleben.

Das stolze W ort E k k eh arts  IV ., dass der hl. Gallus 
nie andere als Freie u n te r  seinen Mönchen gehab t habe, 
wird durch das Zeugnis der U rkunden b estä tig t. St.

Das Kloster St. Gallen um 1741. Nach einem Gemälde von Carl Anton Weber
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Gallen war von A nfang an  ein « freiständiges » K loster. 
E kk eh arts  N achsatz aber, dass die Mönche vom  hohen 
Adel eher als die ändern  au sg earte t seien, kann  als p ro 
phetisches M otto über die Schicksale St. Gallens bis 
zum  15. Jahrb.. gesetzt w erden. Mit der A blehnung der 
Cluniazenser-Reform  u n te r  A bt N o rtp e rt, m it der H in 
wendung zur kaiserlichen P a rte i durch die A nnahm e 
des 1077 von H einrich IV . zum  A bte eingesetzten 
Ulrich I I I .  aus dem K ärn tn e r Herzogsgeschlechte der 
E ppenstein  w urde St. Gallen ein « freiherrliches » 
K loster, in welches n u r noch Mönche aus edelfreien 
Fam ilien Z u tr it t  fanden. Das gem einsam e K loster
leben zerfiel ; zu Beginn des 13. Ja h rh . schon bew ohnte 
jeder K onven therr sein eigenes H aus. Der H o f-u . Mili
tä rd ien s t der Æ bte , verbunden  m it der im m er höher 
steigenden sozialen S tellung der M inisterialen zwang 
zur Ausleihe der Benefizien Die Schädigungen des 
Lehenwesens fü r das K lostergu t werden schon u n te r  A bt 
K erhart hervorgehoben ; nach den langen K äm pfen 
U lrich’s I I I .  im  In v es titu rs tre ite  u. dem Zwiespalt, der 
sich in der ersten  strittig en  A btw ahl H einrichs von 
Twiel u< M anegolds von M am mern im  K onvente gezeigt 
h a tte , sagt der C hronist geradezu, dass die G otteshaus
leute die K losterbesitzungen u n te r  sich aufte ilten . 
W enn auch A bt W erinher in der K losterdisziplin  wie 
auch in der W irtschaft reform atorisch  eingriff, wenn er 
auch die Schule durch  A nlehnung an  die bairischen 
S chottenk löster zu heben versuchte, so wird doch u n ter 
ihm in zwei U rkunden von 1166 u. 1167 das M inisteria
lenrecht bereits in K ra ft u . die E rb lichkeit der Lehen 
d irek t vorausgesetzt.

Nochm als hob sich das K loster St. Gallen im
13. Ja h rh . durch die grossen Æ bte  K onrad von Buss- 
nang u. B erchtold von Falkenstein  zu u n g eahn ter Höhe. 
Aber es w ar der Glanz eines w eltlichen Fürstenhofes, 
um geben von E deln u . R itte rn  ; die Schule wie der 
G ottesdienst an den verschiedenen K apellen u. an  der 
P farrk irche w urde von W eltgeistlichen besorgt. W äh
rend zu A nfang des Ja h rh u n d erts  A bt U lrich VI. von 
Sax ein an den U niversitä ten  Paris u . Bologna gebil
deter Mann w ar, bezeugen zu E nde desselben n ich t 
bloss der G egenabt u. grosse Schuldenm acher K onrad 
von Gundelfingen, sondern 1293 m ehrere der ach t 
dam aligen M itglieder des K losterkap itels von sich, dass 
sie des Schreibens unkundig  seien. Noch w eitern  N ieder
gang brach te  das 14. Ja h rh . durch  die zw iespältigen 
W ahlen u. die Schwäche der Æ bte , gegen welche sich 
imm er m ehr die S tellung der nach Fre iheit ringenden 
S tad t S t. Gallen befestigte. B ereits 1329, nach dem 
grossen, das Dasein des G otteshauses in F rage stellen
den K loster- u. S tad tb ran d e  von 1314, w ar der K loster
konvent au f 5 M itglieder zusam m engeschm olzen, die 
sich aber so wenig in  der W ahl des Nachfolgers H ilt- 
bolds von W erstein einigen konnten , dass P ap st 
Jo h an n  X X II . den Bischof von K onstanz R udolf von 
M ontfort 1330 m it der P flegschaft St. Gallens b e trau te  
u., nachdem  dieser zu K aiser Ludwig dem Baier ü b er
g e tre ten  war, 1333 den E insiedler Mönch H erm ann von 
B onste tten  als A b t von St. Gallen bestellte . W enn auch 
der Titel einer Abtei beibehalten  w urde, w ar St. Gallen 
der Sache nach ein C horherrenstift geworden — 1328 
nenn t sich B erchtold von Falkenste in  ausdrücklich 
sogar « K orherre ze san t Gallen »— , dessen Mitglieder 
kein N oviziat m ehr bestanden  u. sich « installieren  » 
Hessen, a n s ta t t  der Regel des hl. B enedikt gemäss die 
Profess abzulegen. W ohl suchten  H erm anns Nachfolger 
Georg von W ildenstein u. Kuno von Stoffeln wenigstens 
der V ernachlässigung im  Einziehen der S teuern u. 
Abgaben entgegenzutreten , welche teils durch die 
schwächliche R egierung, teils aber auch  infolge der 
kirchenpolitischen K äm pfe u. der Verödung der 
Besitzungen durch die V erheerungen des « schwarzen 
Todes » sich eingeschlichen h a tte . A ber es fehlte  ihnen 
der m oralische H a lt. U nd der durch Jah rzeh n te  n icht 
m ehr gefühlte S teuerdruck  rief, verbunden  m it den 
allgemeinen Z eitum ständen, jene w irtschaftlichen u. 
politischen Bündnisse der S tad t u. der st. gallischen 
S tiftsu n te rtan en  hervor, die zuletzt in dem A ppenzeller
kriege gipfelten u. in V erbindung m it dessen Folgen 
die Abtei an den R and des U nterganges fü h rten . Als

A bt K uno am  19. x . 1411 sta rb , bestand  der K loster
konven t n u r noch aus zwei M itgliedern, von denen der 
eine, Georg von Enne, den ändern , H einrich I I I .  von 
Gundelfingen, zum  A bte w ählte.

Mit A bt H einrich I I I .  endigt die « freiherrliche » 
Periode des K losters. Als er .unm itte lbar nach dem 
B rande von 1418 ab d an k te  u. K onrad I I I .  nach n u r 
ach t M onaten Regierungszeit sich an  seine frühere 
A btei Pegau in Sachsen zurückversetzen liess, bestellte  
P ap st M artin V. 1419 zu Florenz H einrich IV. von 
M ansdorf, P ro p st von Skolen in der Diözese N aum burg, 
der n ich t m ehr freiherrlich war, zum  V orsteher St. 
Gallens. A ber erst der K onstanzev P a triz ier Eglolf 
B larer, P rio r des K losters St. B lasien im  Schwarzwald, 
verm ochte nach  dem Frieden m it den A ppenzellern von 
1428 an den ökonom ischen Z ustand  des K losters allm äh- 
lig zu heben u. dam it durch  H eranziehung von Mönchen 
aus ändern  K löstern  u. durch A ufnahm e von neuen 
M itgliedern, freilich n ich t m ehr adeligen Standes, 
w ieder zu bevölkern. Der K onvent h a tte  sich u n te r  ihm 
so w eit gekräftig t, dass er dem V erkauf der H oheits
rechte an die S tad t S t. Gallen, die Eglolfs Nachfolger 
K aspar von B reiten-L andenberg  1455 eigenm ächtig 
vorgenom m en h a tte , en tgegenzu treten  u. im kirchlichen 
Prozesse gegen dessen üble H aushaltung  dessen Ab
setzung durchzusetzen  verm ochte. Der von Rom 
zunächst (1457) m it der A dm in istra tion  b e tra u te  u. 
1463 zum  A bt erhobene U lrich V III . Rösch w urde, wie 
der B egründer des T errito ria ls taa tes, so auch der 
R estau ra to r des K losters St. Gallen. W enn auch 
m anche M isstände der Zeit S t. Gallen n ich t ganz fern 
blieben, so w ar doch der ökonom ische S tand  völlig 
gesichert, durch  die von Ulrich geschaffenen S ta t t - 
haltere ien  von St. Gallen, W il u. R orschach auch fü r die 
Z ukunft geordnet ; 1461 w urde ein K atalog  der S tifts
b ib lio thek aufgenom m en, die B üchersam m lung durch 
H andschriften  u. Inkunabeln  verm ehrt ; die schon 
u n te r  Eglolf wieder e rrich te te  Schule w urde zu einem 
G ym nasium  ausgebau t ; der G ottesdienst in den ve r
schiedenen K apellen zu einer S tiftung  des L iebfrauen
am tes m it 6 K aplänen  zusam m engefasst u. die W all
fa h rt zu U. L. F rau  im  G atte r eingeführt. Die Zahl der 
K lostergeistlichen stieg w ieder au f 20, so dass schon des 
m angelnden Raum es wegen 1483 U lrich dem K on
v en te  den P lan  des K losterbaues in R orschach vor
legte, dessen A usführung fü r S tift u . S tad t im St. 
Gallerkriege von 1489-1490 so folgenschwer werden 
sollte.

Auch über die S türm e der R eform ationszeit ve r
m ochte das K loster St. Gallen den verhältnism ässig 
blühenden innern Z ustand beizubehalten . A bt Franz 
G aisberg, der fü r die A usschm ückung des M ünsters 
sich, gleich A bt U lrich, verd ien t gem acht h a tte , war 
auch nach  dem Zeugnisse seiner religiösen Gegner ein 
s ittlich  un tadeliger C harak ter. Vier junge K onventualen  
w aren 1524 ausgetre ten  ; aber noch am  20. II.  1529, drei 
Tage, bevor die T rüm m er des im  B ildersturm  zerstö rten  
M ünsterschm uckes in 46 W agen nach dem  B rühl zum 
V erbrennen geführt w urden, h a tte n  sich die 11 im 
K ap ite l versam m elten  Mönche un tersch riftlich  ve r
pflich tet, beim  alten  G lauben bleiben zu wollen. A bt 
D iethelm  B larer se tzte  sich, nachdem  der zweite L and
friede ihn u. den K onven t aus dem Exil in das S tifts
gebiet zurückkehren  liess u. der V ertrag  vom  28. II. 1532 
ihm  die K lostergebäude zurückgegeben h a tte , k räftig  
fü r die innere Reform  des K losters ein. V orschriften 
A b t O tm ars I I .  K unz nach  der K onstanzer Diözesan- 
synode von 1567, der Besuch K arl Borrom eos 1570, die 
V isitation  des N untius G iovanni Bonhom ini 1579 
bezeichnen E tap p en  in der D urchführung  der R eform 
dekrete  des Konzils von T rien t, die in S t. Gallen m it 
der V isitation  des N untius H ieronym us P o rtia  1595 zur 
vollen D urchführung  gelangten.

Schon u n te r A bt B ernhard  I I .  Müller u . ebenso u n ter 
Pius R eher is t St. Gallen zu einem R eform kloster ge
worden, dessen Mönche zur Verbesserung der K loster
zuch t innerhalb  u. ausserhalb der E idgenossenschaft 
berufen w urden. Neben K em pten, wo sich die D urch
führung  der Reform  am  W iderstande des R itte rstandes 
zerschlug, nahm  sich St. Gallen besonders der S tifte
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Mui'bach u. F u ld a  an, bis auch  hier dio politischen 
Ereignisse seine B em ühungen v e reite lten . Von St. Gal
len aus w urde 1601 die schweizerische B enediktiner- 
K ongregation  gegründet, welcher der A b t von St. 
(lallen bis 1829 V orstand. D er P lan , den schon A bt 
Franz G aisberg 1509 erwogen h a tte , das K lostergebäude 
M ariaberg bei R orschach  zur E rrich tu n g  einer hohem  
Schule zu b enü tzen , tau c h te  im  Laufe des 16. Ja h rh . 
v ersch ieden tlich  in den V erhandlungen  der katholischen 
oidg. O rte w ieder auf. N ach Bem ühungen A b t Bern
hards I I .,  1614 eine Zentralschule der schweizerischen 
u. schw äbischen B ened ik tinerk löster d o rt ins Leben zu 
rufen , b egann  er 1624 m it der E rrich tu n g  des G ym na
sium s in R orschach, dem  von 1642 an Philosophie u. 
Theologie angegliedert w urden . 1666 von A bt Gallus I I . 
gegen den W illen des K onventes aufgehoben, 1692 von 
A bt Goelestin I. w iederhergestellt, ging die Schule in 
R orschach  1699 vorzüglich der K onkurrenz  der Jesui- 
tengym nasien  von K o n stanz  u . F eldk irch  wegen ein ; 
doch w urde d a fü r ein kleineres G ym nasium  bis 1798 in 
N eu-S t. .Johann w eitergeführt, w ährend  die hohem  
S tudien  fü r die K losterm itg lieder in St. Gallen doziert u. 
fü r den W eltk lerus in  dem  In s t i tu t  der P orth e rren  
ebendort eine kleine P flan zs tä tte  geschaffen w urde, 
nach  dem  der P lan  des A btes Pius, in R orschach  das 
vom  K onzil v. T rien t geforderte  Sem inar e inzurichten , 
aus finanziellen G ründen sich zerschlagen h a tte . Mit 
dem  A usbau der Schulen ging H and  in H an d  ein neues 
A ufblühen der w issenschaftlichen B etätigung , wenn 
auch  die Oekonom ie u. die M itw irkung an  der poli
tischen V erw altung der F ü rs ta b te i teilweise die besten 
K räfte  abso rb ierten . Auch die S tiftsdruckerei, 1633 in 
N eu-S t. Jo h a n n  begonnen, 1640 nach  St. Gallen ver
legt, w urde m ehr noch als fü r die w issenschaftlichen für 
die w irtschaftlichen , staa tlich en  u. kirchlichen Zwecke 
des G otteshauses m it Beschlag belegt. Um  die Reform en 
des Konzils von T rien t auch in  der S tifts landschaft, im 
T oggenburg u. im  R h e in ta l zur D urchführung  bringen 
zu können, h a tte  A b t B ernhard  I I .  sich alle Mühe 
gegeben, eine vom  B istum  K onstanz unabhängige 
geistliche Ju risd ik tionsgew alt zu erlangen. Dem ersten 
K onkordate  von 1613 u. der E rrich tu n g  des stift- st. 
gallischen Offizialates 1614 folgte nach m ehrm aligen 
A useinandersetzungen m it K onstanz 1748 das zweite 
K onkordat, das die geistlichen R echte  des A btes über 
das S tiftsgeb iet noch w eiter ausdehnte . 1663 berief A bt 
Gallus I I .  eine V ersam m lung des K lerus nach  R or
schach, die 1690 als eine d irek te  Synode gem äss den 
B estim m ungen des K irchenrech tes w iederholt u . 1737 
in einer 2. Synode e rn eu ert wurde.

U eberraschend schnell gelang es A bt Joseph  von 
Rudolf!, die Schäden, welche der T oggenburgerkrieg u. 
das lange E xil, 1712-1718, dem  K loster geschlagen 
h a tte , zu ersetzen . E r erm öglichte dam it die oeko- 
nom ische B lü tezeit der R egierung Coelestin’s II . Gugger 
von S taudach , die sich in dessen grossen B au ten  u. dem 
vorbildlichen finanziellen S tande des K losters au s
w irkte. Ebenso schnell aber w ar u n te r  A b t Beda 
Angehen eine s ta rk e  V erschuldung eingetre ten , die bei 
seinem  Tode 1796 sich zu einem  Passivstande  von 
I 099 544 11. u . einer jäh rlich en  Z insbelastung von 
49 608 II. aufgelaufen h a tte . Sie ve ru rsach te  die 
klösterliche O pposition gegen AbI. Beda, schw ächte 
durch  das innere Zerw ürfnis eine einheitliche S tellung
nahm e von A bt u . K onvent gegen die U nruhen  im 
S tiftsgeb ie te  u. führte  am  1. v i. 1796, m it 56 von 
68 abgegebenen S tim m en, zur W ahl des le tz ten  Abtes 
von St. Gallen, P ankraz  V orster.

Die Zahl der M itglieder des K onventes, die Convers- 
h rü d er ausgenom m en, b e tru g  1594 : 27, 1659 : 59, 1767 : 
72, welch letz tere  Zahl auch noch der K atalog  von 
1798 zeigt. Vor dem  E inm ärsche der Franzosen in  St. 
Gallen, 6. v. 1798, h a tte n  sich die m eisten  der K onven- 
tualen  über den R hein geflüchte t, wohin m an  die 
H andschriften  der B iblio thek u . das A rchiv vorher 
gesandt h a tte  u. A bt P an k raz  sich schon am  23. v u . 
1797 begeben h a tte , um  den im m er grösser w erdenden 
politischen W ünschen seiner U n te rtan en  auszuw eichen. 
Auch die kurze R estau ra tio n  u n ter der österreichischen 
Besetzung, 26. v. - 27. ix . 1799, verm ochte n ich t m ehr,

den ganzen K onven t in S t. Gallon zu vereinigen. 
E n tgegen  dem  Beschlüsse der eidg. T agsatzung  zu 
Schwyz vom  9. x . 1802, w elcher das K loster S t. Gallen 
in den Genuss seiner schweizerischen B esitzungen ein- 
tre ten  lassen u. dam it seine W iederauferstehung  als 
klösterliche K orporation  n ich t verh indern  wollte, liqui
d ierte  der Beschluss des Grossen R ates des K antons 
St.. Gallen vom  8. v. 1805, in der entscheidenden 
A bstim m ung m it 36 gegen 33 S tim m en gefasst, das 
K losterverm ögen von 3 540 353 fl. u. hob d am it das 
K loster S t. Gallen auf.

W i s s e n s c h a f t l i c h e  T / e t i g k e i t .  Der erste S t. Galler 
Mönch, von dem  w issenschaftliche T ätig k eit n ach 
gewiesen w erden kann , is t W in ith ar, der m indestens bis 
768 leb te . E r  ist auch der ä lte ste  m it N am en genannte  
V ertre ter der S t. Galtor Schreibschule, für welche im
8. Ja h rh . die sog. rä tische Schrift bodenständ ig  w ar. Mit 
dem  U ebergang zur karolingischen M inuskel, der m it 
der Jah rh u n d ertw en d e  e insetzt, beg inn t auch  ein St. 
Galler S til der B uchm alerei, besonders der In itia l- 
O rnam entik , sich auszubilden. Die U ebergangszeit, bis 
ca. 840 reichend, ist u . a. v e rtre te n  in dem  P sa lte r des 
W olfcoz (Cod. 20 der S tiftsb ib lio thek), die fo rtsch re i
tende E ntw ick lung  in der Zeit A bt Grim alds zeigt sich 
in dem  P salteriu m  des Stiftes Göttw eig, O berösterreich, 
u . in der P rach th s . des F o lchart-P sa lte rs  (Cod. 23), 
w ährend  das Psalterium. A ureum  (Cod. 22), das E va n 
gelium Longurn (Cod. 53) u . der sog. Gundis-Codex 
(Cod. 54) etc. den H ö h ep u n k t der o rnam entalen  B uch
m alerei S t. Gallens darstellen , der m it Salomos I I I .  Tod 
(920) ab b rich t. Dagegen sind bis zum  E nde des 11. J a h r h . 
noch m anche m it Federzeichnungen u. m it Bildern 
geschm ückte Hs. vo rhanden , welche den F o rtb estan d  
der St. Galler B uchm alerei d a rtu n . Es seien erw ähnt 
eine M akkabäerhs. der U n iversitä tsb ib lio thek  Leiden 
m it 28 D arstellungen, das A n tip h o n ar H a rtk e rs  u. 
verschiedene Sakram en tarien  der S tiftsb ib lio thek . Als 
im  15. Ja h rh . der neue A ufstieg des K losters begann, 
w aren die Schreiber der P rach th s . n u r ausnahm sw eise, 
wie K onrad  H aller u. A nton  Vogt, K o n ven tualen  ; 
Illum inato ren  aus dem K onvente  sind keine b ek an n t, 
w ährend w ir wissen, dass die seit 1712 verschollene 
P rach th s . der St. Galler Sequenzen, die A bt Franz 
Gaisberg 1510 hersteilen  Hess, L eonhard  W irst lin aus 
A ugsburg zum  Schreiber h a tte , das v ierstim m ige G ra
duale u. A ntiphonar zwar von P . H einrich K eller 1562- 
1564 geschrieben, aber von dem L indauer K aspar 
H a r t  eh m it B ildschm uck versehen w urde. Aus der 
le tz ten  Zeit des S tiftes haben  sich kalligraphisch 
a u sg esta tte te  hebräische Ils . P . H onorâ t P e y e r’s (1716- 
1785) erhalten .

W in ithars « Sermo » an seine k lösterlichen M itbrüder 
gehört der Theologie an. Von P. Jo h an n  Bischof 
( t  1495) abgesehen, der an  der U n iv e rsitä t Pav ia  
kanonistische V orlesungen gehalten  h a tte , gehören 
bedeutendere  theologische Leistungen erst dem 17. 
Ja h rh . an, die ihre Zusam m enfassung in  dem  Cursus 
theolofjicus... (E rstd ru ck  1666) u . Cursus philosophions
S . Galli (E rstd ru ck  1696) u. in den W erken A bt Coo
les tin S fondratis ih ren  H ö h epunk t fanden . Das Leben 
des S tifters, in seiner ersten  Fassung nach  B runo 
Krusch dem  E nde des 8. J a h rh . zuzuweisen, fand  seine 
F o rtse tzu n g  in  den ersten  Dezennien des 9. Ja h rh ., im 
Libellus de m iraculis s. Galli des Diakons G ozbert u. in 
dessen Vita s. Othmari, w om it zugleich der S ch ritt zur 
his tori ograp bischen B etä tigung  St. Gallens geschehen 
w ar. Diese fü h rt  über J s o ’s F o rtse tzu n g  der Vila S. 
Othmari zu R a tp e rts  Casus s. Galli, der bew ussten 
G eschichtsschreibung der Schicksale des K losters St. 
Gallen.

Bis E k k eh a rt IV . um  1047 die F ortse tzung  der Casus 
au fnahm  — die von ihm  A bt H a rtm a n n  zugelegten 
A ufzeichnungen ü ber dessen R egierungszeit sind ve r
schollen — setzte die st. gallische A nnalisti!; ein : der 
letzte A bschluss der Annales A lam annici bis 926, die 
A nnales Sangallenses majores, von verschiedenen bis 
1044 w eite rgeführt, dazwischen vielleicht die verlorenen 
schw äbischen R eichsannalen . W ie m it E k k eh a rt IV. 
die B lüte der S t. Galler Schule abschliesst, so ist bei den 
fünf anonym en F o rtse tzern , die bis 1203 die Schicksale
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des K losters w eiter beschrieben, n u r jen e r Teil eine 
bessere historische Leistung, der au f die verlorenen, aber 
auch in S t. Gallen en ts tandenen  Jah rb ü ch e r von 1074- 
1094 sich s tü tz t .  Die erste Periode der K loster-H isto rio 
graphie schliesst m it den G elehrsam keit u. L ite ra tu r
kenntnis v e rra ten d en  Casus des Gonradus de F ab aria  
über die Zeit v. 1203-1232. Sein F o rtse tze r C hristian Ku- 
chim eister, der um  ein Ja h rb . sp ä ter deutsch  schrieb, 
ist ein Laie u. B ürger der S tad t S t. Gallen. W ieder, wie 
zuerst, le ite t das B estreben, u n te r  den Æ b ten  U lrich 
Rösch u. F ranz  Gaisberg, das Leben der K loster
heiligen in deutschen U ebersetzungen b ek an n t zu 
m achen, zur H istoriographie über, die bei Ulrich 
Rüeggers Chronik des Schwabenkrieges u . bei R udolf 
Sailers Tagebücher der Æbte K ilian  German u. Diethelm 
Blarer, Schriften zweier äb tischen  B eam ten, eine ollizielle 
D arstellung der Tagesereignisse w ar, um  m it der 1604

sehen Choral die st. gallische Sängerschule gegründet 
habe, so m ancher A bstrich  an  den N otker dem  S tam m 
ler von der T rad ition  zugeschriebenen Sequenzen u. 
deren Melodien gem acht w erden m uss, so ungewiss im 
einzelnen T ntilos Tropen u. der Anfang des kirchlichen 
liturg ischen D ram as sein m ögen, die B edeutung der 
St. Galler Sängerschule, des D ichtergenies N otkers, des 
B ruches m it der m etrischen  D ich tkunst der A ntike u. 
der Forten tw ick lung  zum  m ittelhochdeutschen  Leich, 
zu den L iedern der Goliarden u . dem m ittela lterlichen  
D ram a wird doch im m er hervorgehoben werden m üssen. 
Sie deu ten  au f den volkstüm lichen E inschlag hin, der 
sich in den st. gallischen L ite ra tu rp ro d u k ten  : im 
verlorenen deutschen Liede R a tp e rts  au f den heiligen 
Gallus, in  N otkers Taten Karls des Grossen, in Ekke- 
h a rts  1. W allharilied  zeigte, um  in N otker Labeo, dem 
b edeu tendsten  a lthochdeutschen  G ram m atiker u . P ro 

verfassten  Chronik P. Jodok  M etzler’s zur K loster
geschichtschreibung zurückzukehren . Die folgenden 
Verdienste um  die H istoriographie knüpfen sich einmal 
an den R ü ckkauf der ä lte sten  Schenkungsurkunden 
(1636-1637) u. deren P riv a td ru ck  im Codex Traditionum  
(1645), sowie an das p rak tischen  B edürfnissen en tsp run
gene U nternehm en, die U rkunden  des S tiftsarchives 
durch die S tiftsd ruckerei der B enützung besser zu
gänglich zu m achen. Sodann w aren die verschiedenen 
Teil-Chroniken der P P . Magnus B rüllisauer (1582-1646), 
Sebastian  Göldlin von T iefenau (1640-1702), H erm ann 
Schenk (1653-1706), Basil B a lth asa r (1709-1776) etc. 
die V orarbeiten , au f denen P. Ildefons von Arx 1784- 
1786 schon einen ersten  E n tw u rf der K lostergeschichte 
von Gallus bis 1696 ausarbe iten  u . 1810-1813 m it der 
Veröffentlichung seiner « G eschichten des. K antons St. 
Gallen » die Schicksale des K losters abschliessend 
behandeln konnte.

So w ichtig m anche A bschnitte  der a lte rn  St. Galler 
G eschichtsschreibung als Quellen zur deutschen Reichs
geschichte sind, b e ru h t doch die universelle B edeu
tung St. Gallens, zu dem  die Forschung im m er wieder 
zu rückkehrt, au f dem  Einfluss, den es in seiner B lütezeit 
au f die E ntw icklung der Musik u. Poesie gew ann . So 
u m stritten  E kkeharts IV. E rzäh lung  von R om anus ist, 
der, in St. Gallen zurückgeblieben, m it dem  Gregoriani-

saislen, einen zwar lehrhaften , aber für die K enntn is der 
deutschen Sprache n ich t hoch genug einzuschätzenden 
Abschluss zu finden u . in der ä lte sten  sym m etrisch 
gebau ten  deutschen Sequenz, dem St. Galler Memento 
mori, überzuleiten  zur geistlichen D ich tung  des 11. u.
12. Jah rh s . Von d o rt an ha t S t. Gallen sich wohl noch 
an der F orten tw ick lung  bescheiden bete ilig t : — am 
Hofe der Æ bte  durch  die M inisterialen Ulrich von 
Singenberg u. K onrad  von Landegg u . selbst durch 
einen u ngenann ten  A bt am  M innesang, zu Beginn des
16. Jah rh s . am W iedererw achen der kirchlichen Musik 
durch die von P. Joach im  K unz 1507 gesam m elten u. in 
die N otenschrift übertragenen  St. Galler Sequenzen u. 
Tropen (Cod. 546), am  barocken Schxdth ea te r  durch die 
Schöpfungen P . A thanas Guggers (1606-1669), — 
bestim m end aber h a t es in diese kulturelle  Entw icklung 
n ich t m ehr eingegriffen, « stolz im  Bewusstsein, dass 
die V ergangenheit dies getan  habe ».

B a u g e s c h i c h t e .  An Stelle der von Gallus aus 
Holz e rbau ten , m it m indestens 3 A ltären  versehenen 
K irche errich te te  A b t O tm ar eine gem auerte ein
schilfige Basilika m it 3 östlichen A ltarapsiden , deren 
m ittle re  sich über einer K ry p ta  erhob. Daneben 
bestand  ein S t. P e te r geweihtes H eiligtum  als F ried 
hofskirche. O tm ar h a t auch ein G asthaus fü r die 
Arm en u. ein Siechenhaus fü r die Aussätzigen errich te t,

Das Kloster St. Gallen um 1769, Nach einem Stich von C. Mayr.
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neben den K loste rb au ten  nach der G ew ohnheit einer 
Sch o tten b rü d ersch aft. Die lang u m stritten e  Frage, ob 
der K losterp lan  von 820 ein Ideal- oder der B auplan  sei, 
h a t J .  H ech t fü r die K irche dah in  ab g ek lärt, dass der 
P lan um  820 von A bt H eito  von R eichenau A bt 
G ozbert ü b e rsan d t w urde, um  gem äss der Reform  
B enedikts von A niane u. den W eisungen der V ersam m 
lung zu Inden  bei A achen von 816 als B auplan  m in 
destens für die K irche zu dienen. Die 830-835 von 
G ozbert e rb au te , u n te r  Grim ald durch  H a r tm u t m it 
vergoldeten  B ildern aufs reichste geschm ückte G allus
kirche w ar eine dreischiffige K reuzbasilika  m it zwei 
k ry p ten u n te rb a u ten  Chören, zwei Apsiden fü r die 
H a u p ta ltä re  u. dem  von H a rtm u t e rrich te ten  isolierten 
N ordw esttu rm  Gegenüber dem  B auplane un terb lieben  
die R und  tü rm e u. ein L an g h au sq u ad ra t." In  der Längs
achse dieses G allusm ünsters e rb au te  Grim ald 864-867 
nach  W esten  S t. O tm ar, w ahrscheinlich als P fa rr
k irche, eine kleine, dreischiffige Säulenbasilika m it 
h a lb ru n d e r Apside u. einem  von einer H a llen k ry p ta  
u n te rb a u te n  W estchor. Die 867 zugleich geweihte 
M ichaelskapelle s tan d  isoliert, v ielleicht im Erdgeschoss 
des H a rtm u t-T u rm es. Der B rand von 937 v e ränderte  
n ichts an  der A rch itek tu r der beiden K irchen, deren 
M auerw erk in ta k t  geblieben w ar u. deren innerer 
Schm uck vorzüglich u n te r  A b t Im m o erneuert w urde. 
A b t N o rtp e rt b au te  das W esta triu m  der Gozbert - 
B asilika zu einem  zweigeschossigen W estw erk um , 
welches das G allusm ünster m it der O tm arskirche ve r
band , im  Erdgeschoss als sog. « H elm haus » die E in 
tr ittsh a lle  fü r beide K irchen  b ildete  u . im  ersten  Stock 
n unm ehr die M ichaelskapelle um fasste. Den hohen 
N ord o sttu rm , sp ä ter m it v ier W im pergen u . schlankem  
lle lm  versehen, e rb au te  u n te r  U lrich V I. dessen Oheim 
H einrich von Sax. N ach dem B rande von 1-418 liess 1439 
A bt Eglolf den beschädig ten  Chor abbrechen , an dessen 
Stelle in langer B auzeit bis 1483 ein gotischer aufgeführt 
w urde.

Eine gleich eingehende K ritik  der baugeschichtlichen 
N otizen der K lo ste rb au ten  nach  dem  P lane von 820, 
besonders aber nach  den Zerstörungen des B randes von 
937 u . du rch  das M itte la lter h indurch  m angelt bisher. 
A uch g ib t H einrich V og therr’s e rster S tad tp ro sp ek t von 
1545 noch keine A nsich t der K lostergebäude, sondern 
erst jen e r Melchior F ran k s von 1596. Inzw ischen waren 
nach  den teilweisen Z erstörungen der R eform ationszeit 
die 10-12 K apellen, welche w ährend des M itte lalters um  
das M ünster u . au f dem  Friedhofe e rb au t w orden waren, 
w iederhergestellt w orden, h a tte  A b t D iethelm  1551 den 
W estflügel des eigentlichen K lostergebäudes als Biblio
thek errich te t, w ar der K losterbezirk  infolge des Ver
trages von 1566 durch  die, S ta d t und  S tiftseinfang 
trennende  M auer u . das eigene, die S tad tum w allung  
durchbrechende T hor (A btsto r, K arlsto r), zu einem 
abgeschlossenen B aukom plexe gew orden. Eine erste 
V ereinfachung des B aubildes erfolgte u n te r  A b t B ern
h ard  I I .  Das W estw erk  A b t N o rtp e rts  wurde 1623 a b 
gebrochen, das L anghaus des M ünsters um  dessen 
Masse verlängert u . m it der neu aufgebauten  O tm ars
kirche verbunden , diese u. das M ünster im  Innern  
renoviert. Verschiedene K apellen w urden, weil auch 
der F riedhof aufgelassen w orden w ar, abgebrochen. E in 
w eiterer S ch ritt nach V ereinheitlichung begann 1666 
m it dem  B au des vom  M ünster nach Osten ausladenden 
« Hofflügels » u . des m it ihm  rechtw inklig  sich treffenden 
« D ekanatsflügels ». D ieser B au tä tig k e it fielen die beiden 
ä lte sten  B audenkm äler, die P e tersk irche u . der H art- 
m u t-T u rm , sp ä te r  Schultu rm  g enann t, zum  Opfer, 
w ährend die Galluskapelle in den « Hofflügel » m it- 
einbezogen w urde.

Der le tz te  grosse B auherr St. Gallens, A b t Gozbert 
ebenbürtig , wurde Coelestin II. Gugger von S taudach. 
Aus karolingischer Zeit s tan d  n u r noch der grösste Teil 
des M auerw erkes des M ünster-Schiffes. Dessen B au
fälligkeit w urde der Anlass, dass Coelestin I I .  von 1755- 
1760 durch  P e ter T hum b an Stelle des a lten  Langhauses 
und der O tm arskirche das Schilf m it der grossen 
R o tunde, u . von 1761-1765 durch  Michael B är den Chor 
u. die T urm fassade der jetz igen  S t. Galler K athedra le  
e rrich ten  liess. C hristian W enzinger w ar als B ildhauer,

M aler u. S tu k k a te u r am  Schilf, F ran z  Joseph  F e u c h t
m ayer als B ildhauer an  der T urm fassade, als H olz
schnitzer an  den B eich tstüh len  u . am  C horgestühl, J o 
seph W annenm acher an den (untergegangenen) Gem äl
den, Jo h an n  Georg u. M athias Gigl am  S tuck  des Cho
res beschäftig t. Dazw ischen liess A b t Coelestin I I . von 
1758 an den Süd (lüget des K onventbaues nach W esten 
v erlängern  u . den da ran  stossenden W estflügel m it 
dem  P runksaa l der S tiftsb ib lio thek  durch  P e ter Thum b 
neu erbauen . Die G ebrüder Gigl u . W annenm acher 
w aren auch  h ier beschäftig t, für die H olzbildhauerei u; 
S chreinerarbeiten  Joseph  Schwaiger u . daneben  die 
s tift-s t. gallischen C onversbrüder P au l W ucherer, 
T haddäus C ustor u . Gabriel Loser ; le tz te rer w ar auch 
beteiligt, an  dem  endgültigen  B auplane der K loste r
kirche. A bt Beda A ngehrn  vollendete die innere Aus
s ta ttu n g  der K irche bis au f den erst 1808 errich te ten  
H och alta r u. e rbau te  durch Ferd inand  B är 1767-1768 
als w eitern , der K irche gegenüberliegenden Flügel « die 
neue Pfalz », das jetzige R egierungsgebäude. Nachdem  
1807 die T rennungsm auer gegen die S ta d t n ieder
gerissen w orden w ar, w urde durch  den von W . K ubli 
1842 e rb au ten  Zeughausflügel u . durch  die K inder
kapelle der « K losterp la tz  » im  jetzigen Z ustande 
geschaffen.

I I .  F ü r s ta b te i .  Zur Zeit, da 1207 die st. gallischen 
G eschichtsquellen erstm als den A b t als F ü rs ten  be
zeichnen u. 1229 das Diplom K önig H einrichs V II., 
1236 jenes K aiser F riedrichs I I .  K onrad  von B ussnang 
F ü rs ta b t nennen, w ar die E ntw ick lung  des K loste r
gebietes zum  m itte la lte rlich en  L ehenstaa te  vollendet 
u . begannen sich die Anfänge des sp ä tem  T errito ria l
s taa tes  zu zeigen. Der H ofdienst A b t G rim alds u. 
Salomos w ar eine Pflicht ihres gleichzeitigen K anzler
am tes. Aber bereits bei der W ahl A bt B ernharts 1. 
w urde 883 sein Adel u. seine Jugend  m it der B egründung 
hervorgehoben, dass er dadurch  für den Königs dienst 
befähig t sei, u . K önig A rnulf legte 892 bei der B estä
tigung der freien A btw ahl dem  K onvente die Ver
pflich tung  auf, einen solchen A bt zu wählen, der zum 
D ienste am  Hofe geeignet sei. Bis zum  Schlüsse der 
K arolingerzeit h a tte  sich die S t. Gallen erstm als 818 
verliehene Im m u n itä t soweit entw ickelt, dass daraus 
die g rundherrschaftlichen  N iedergerichte u n te r  den 
K irchenvögten des K losters en ts tan d en  w aren, deren 
B estätigung  fü r St. Gallen in der U rkunde Ludwigs des 
K indes vom  1. i. 90:1 vorliegt. M itte des 10. Ja h rb . 
scheinen die verschiedenen bisherigen Klost.ervogteien 
einem  allgem einen Schirm vogte, W ito , u n te rs te llt 
worden zu sein, der von 950-971 nachw eisbar ist. 947 
h a tte  A bt Craloh von O tto I. M ark trech t, Münz- u. 
Zollregal in R orschach erhalten , deren E inkünfte  als 
zum  R echte  des A btes gehörend bezeichnet sind. Die 
M inisteria li tä t  w ar bereits soweit ausgebildet, dass 
E k k eh a rt IV . für die Zeit A b t N otkers die E rb lichkeit 
der Lehen v o rausse tz t u . im  Schenken- u . T ruchsessen
am t die Anfänge der äbtischen  H ofhaltung , sowie die 
A usbildung der Söhne des neuen M inisterialadels zum 
W affendienste beschreib t. E in Ja h rh u n d e rt sp ä ter 
besassen die S t. Galler M inisterialen schon ein D ienst
m an n enrech t, das König H einrich IV. 1064 au f die 
M inisterialen des K losters E insiedeln ü b ertru g . Die 
grossen K äm pfe Ulrichs III . von E ppenste in  im 
In v estitu rs tre ite , die R ücksichten , welche nach dessen 
Tod 1122 die beiden Bewerber bei der Doppelwahl 
durch  B elehnungen au f ihre Vasallen nehm en m ussten , 
s tä rk te n  den Einfluss der M inisterialen d e rart, dass, wie 
früher bem erk t, A bt W erinher sich wohl bem ühte , der 
A nm assung der S tiftsvasallen  en tgegenzutreten , aber 
n u r erreichen konn te , dass deren R echte  sich auch 
urkund lich  auszuprägen begannen. U n te r ihm  ging die 
Schirm vogtei 1166 um  300 M ark Silber an G raf R udolf 
von Pfullendorf über, der sie bei seinem A ufbruche nach 
P a läs tin a  1180 an K aiser Friedrich  I. a b tra t.  Die 
K irchenvogtei w urde d am it zur R eichsvogtei, m it der 
nun  auch die hohe G erich tsbarkeit über die K loste r
u n te rtan en  verbunden  war.

Um die Geschichte der Reichsvogtei g ru p p iert sich im 
wesentlichen die folgende E ntw icklung der F ü rs tab  tei 
St.. Gallen zum abgeschlossenen T errito ria ls taa te . Bis zur
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Zeit der H ohenstaufen w ar die Po litik  der F ü rs tab te i I  

jene der In h ab er der Reichsgew alt gewesen. Schon U l
rich VI. besch rift 1208 m it seiner Fehde gegen K onstanz 
um  die H errschaft R hcineck, die fü r ihn m it dem Ge- l 
fechte au f dem B reitfeld  so unglücklich endete, den 
Weg eines n u r  um  st. gallischer In teressen  willen 
un ternom m enen K am pfes. Begonnen, um  der H aus
m acht seines B ruders u. K lostervogtes H einrich v.
Sax die H and  reichen zu können, fü h rte  die Nie
derlage die Reichsvogtei w ieder an König O tto  IV. 
zurück. St. Gallen aber w urde durch  diese E reig
nisse davor bew ahrt, durch  die von B erchthold  v. 
Zähringen um  das hohe A ngebot von 4000 Mark ge
w ünschte Vogtei m it dem Besitze dieses D y nasten 
hauses w eiter veräussert zu w erden. Glücklicher 
w ar A b t K onrad von B ussnang. Die 1220-1227 
u n ter A ufw endung der verhältn ism ässig  hohen 
Sum m e von 600 M ark festgehaltene Schenkung 
der S tad t W il aus der H and D iethelm s I I .  von 
Toggenburg, verte id ig t gegen den B ruderm örder 
Diethelm  I I I .  in den K äm pfen von 1227 u. 1232, 
vergrösserte das S tiftsgeb ie t westlich über den U m 
fang der Reichsvogtei hinaus, schuf das Bollwerk, 
um sich gegen ein U ebergreifen der sich bilden
den toggenburgischen G rafschaft au f st. galli
sches T errito rium  zu schützen u . gab durch  die 
gleichzeitige E rw erbung der A lttoggenburg  m it de
ren G ütern den bisherigen K losterbesitzungen im 
T hurta le  H alt und Festigung. Zugleich ging die 
Schirm vogtei 1226 als Pfand vom  Reiche an  die 
A btei selbst über, nachdem  K onrad das Angebot 
Graf H artm an n s von K iburg  zurückgewiesen h a tte .
Noch selbständiger g esta lte te  Berchtold von F a l
kenstein die Politik  der F ü rs tab te i. Zwischen der 
ghibellinischen u. wölfischen P arte i wechselnd, wie 
es ihm  die Lage u. der Vorteil des Stiftes zu fordern 
schien, in Fehden und durch  diplom atische Ver
handlungen wusste er W il zu behaupten , das S tifts
gebiet gegen K onstanz zu sichern, im R heintale 
gegen M ontfort zu festigen, durch den Heimfall 
von N eu-R avensburg  u. die P fanderw erbung der 
Reichsvogtei über die S tad t W angen auch jenseits 
des Bodensees die H errschaftsrech te  zu verm ehren 
ü. zu letzt noch die H errschaft Grüningen im Zü
richgau zu erw erben. Auch R udolf von H absburg 
h a t nach der Besitznahm e des reichen kiburgi- 
schen E rbes 1266 n ich t gew agt, sich in Fehde m it 
A bt B erchtold einzulassen oder als Inhaber des 
T hurgaus eine Yog teige wait, auszuüben, so schnell 
er nach B erchtolds Tod 1273 noch vor seiner K ö
nigswahl die Vogtei übernahm  u. sich von den G ot
teshausleuten  diese sogar bestätigen  liess. Denn 
wenn es auch Berchtold gelungen w ar, die st. gal
lischen M inisterialen zu dem ütigen, wenn u n ter 
ihm erstm als das Burglehen der A btei m it B esat
zungsrecht im Kriegsfälle sich durchsetz te  u. die 
Bildung kleiner D ynastengebiete im allgemeinen 
verunm öglicht wurde, so tra te n , ein Zeichen der 
fortschreitenden  E ntw icklung zum T errito ria ls taa 
te, korporativ  die Leute des G otteshauses in der 
letzten  Regierungszeit in einem Geheim bunde zusam 
men, der von Grüningen bis W angen i /A llgäu alle 
S tiftsu n te rtan en  zusam m enschloss. Gegen die U m 
klam m erung der sich ausbildenden habsburgischen 
T errito ria lm acht u. gegen die Loslösungsbestrebungen 
der S tiftsu n te rtan en  h a tte  die P o litik  der F ü rs tab te i 
im folgenden Ja h rh u n d e rt nun anzukäm pfen.

Gegen beide zugleich den K am pf zu führen, verh in
derte auch für die Z ukunft die nach  Berchtolds Tode
10. VI. 1272 erfolgte zwiespältige A btwahl H einrichs von 
W artenberg u. U lrichs von G üttingen. Ih re  u . ihrer 
A nhänger Fehden rissen in zwei Ja h ren  zusam m en, was 
un ter K onrad von B ussnang u. Berchtold aufgebaut 
worden war. Dagegen bo t die Uebert.ragung der 
Reichsvogtei durch  Köllig R udolf von I-Iabsburg an 
Ulrich von Ramswag, tro tz  dessen Bedrückungen, St.. 
Gallen den Vorteil, dass die Vogtei n ich t habsburgisch 
wurde, m it dem Tode des Königs an das Reich zurück
fiel u. von da an von den wechselnden H errschern des 
deutschen Thrones als F inanzobjekt b en ü tz t w urde.

Gegenüber den habsburgischen Befehdungen aber h a tte  
A bt W ilhelm  von M ontfort m it der ersten rechtsgültigen 
H andfeste für die S tad l St. Gallen vom  31. VII. 1291 den 
L oslösungsbestrebungen die erste Sanktion erteilen

Sankt  Gallen. Tutilo-Tafel. Elfenbeinskulplur U. Jahrb.

m üssen Im  deutschen T hronstre ite  zwischen Ludwig 
dem B ayer undF ried rich  dem Schönen von Œst,er
reich h a tte  le tz te rer 1320 die st. gallische Vogtei 
seinem B ruder Leopold verp fändet und noch 1326, 
nach seiner A ussöhnung m it Ludwig, bestä tig t. Doch 
tra te n  diese V erpfändungen n ich t in K ra ft und von 
1331 an  begann Ludwig der B ayer die Z erstückelun
gen der St. Galler Reichsvogt ei, die es (Esterreich 
verunm öglichten , au f dem  Wege über die Vogtei die 
F ü rs tab te i den habsburgischen In teressen d ienstbar 
zu m achen, und die anderseits die F ü rs tab te i in Son 
dergebiete auflösten und die gem einsam en B estrebun
gen der G otteshausleute h in te r deren Sonderinteressen 
zurückste llten .

Als w ichtigste R ech tsm itte l, welche die Bildung des 
s tift-s t. gallischen T errito ria ls taa tes nach den entge
genstehenden B estrebungen des A ppenzellerkrieges er
m öglichten, erw arb  A bt K uno von Stoffeln am  16. x. 
1379 die beiden Privilegien König W enzels auf E in 
lösung aller vom Reiche verpfändeten  K lostervogl eitm
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u. au f B efreiung aller G otteshausleu te  von königlichen 
Hof- u. L andgerich ten . Zwischen dem  Gefecht von 
Yögelinseck u. der Sch lach t am  Stoss versuch te  schon 
A bt Ivuno 1403 durch  Z ürich eidgenössische U n te r
s tü tzu n g  zur V erm ittlu n g  m it A ppenzell zu erhalten . 
D er erste  bürgerliche F iirs tab t St. Gallons, H einrich  IV. 
von M ansdorf, h a t  sodann von 1420 an  die In itia tiv e  
ergriffen, durch  die E idgenossen zum  endgültigen Frie 
den m it A ppenzell zu gelangen. Diese V erbindungen au s
bauend , schloss A b t Eglolf B larer am  18. v. 1437 fü r Wil 
u . die st. gallischen G otteshausleu te  im  Toggenburg m it 
Schwyz ein L an d rech t au f 20 Ja h re . Der A usgang des 
a lten  Z ürichkrieges w urde d a rau f von A bt K asp ar von 
B reiten-L andenberg  rich tig  dah in  b ew erte t, dass er, 
der S ta d t St. Gallen zuvorkom m end, am  17. v m . 1451 
m it Zürich, L uzern, Schwyz u. G larus fü r des Stiftes 
St. Gallen Land u. L eute, jetzige u. noch zu erw erbende, 
zwischen Bodensee u. Zürichsee, ein ewiges Burg- u. 
L an d rech t schloss. D am it w urde die F ü rs ta b te i e rster 
Z ugew andter O rt der E idgenossenschaft u . blieb es 
bis 1798. Die Privilegien K önig W enzels wie den 
R ü ck h alt an  den E idgenossen h a t A bt U lrich R ösch 
b e n ü tz t, um  die S tifts landschaft von R orschach bis 
W il zum  abgeschlossenen T errito ria ls taa te  der F ü rs t
ab te i um zuschaffen, der einerseits durch  den R egalien
em pfang der F ü rs tä b te  in einem  losen Zusam m enhang 
m it dem  D eutschen  Reiche blieb, anderseits s ta a ts 
rechtlich  zur E idgenossenschaft gehörte  u . du rch  die 
Teilnahm e an  ihren  Kriegen u. die Zulassung an  die 
(w ichtigem ) T agsatzungen  sich innerlich  im m er s tä rk er 
m it ih r v erband  (s . A rt. A l t e  L a n d s c h a f t  u .  die über 
die einzelnen Æ bte).

Mit dem  K aufe der H oheitsrech te  der G rafschaft 
T oggenburg (s. d.) durch  A b t U lrich R ösch w urde am  
15. x ii. 1468 die F ü rs tab te i eine D oppelm onarchie, 
fü r deren  V erhältn is zur E idgenossenschaft in der 
A lten  L andschaft n ebst dem  Burg- u . L andrech t von 
1451 der H au p tm an n sch aftsv e rtrag  von 1479 u . dessen l 
E rläu te ru n g  von 1490 m assgebend w urde, im  Toggen
burg  dagegen die L andrech te  m it Schwyz u. Glarus, die 
am  19. iv . 1469 U lrich Rösch fü r die F ü rs tab te i, am
2. v u . 1469 die S ta d t L ich tenste ig  u. die G o tteshaus
leute des O beram tes geschlossen h a tte n , neben denen 
die bis 1440 m it Schwyz u . G larus e rrich te ten  L an d 
rech te  n ich t aufgehoben w urden. Diese Stellung der 
toggenburgischen L andleute  b ildete  den R echtsgrund  
des besondern  L andfriedens von E nde N ovem ber 1531 
u. 16. v m . 1533 zwischen Schwyz u . dem  Toggenburg, 
d u rch  den der F ü rs ta b t die G rafschaft in R eligions
sachen den Gem einen Landvogt.eien gleichstellen m usste, 
w ährend er in der A lten L andschaft den Religions
zwang durchführen  u . 1572 den P ro te stan tism u s voll
s tän d ig  ausschliessen konnte.

D urch diese V erhältn isse allein schon sab sich die 
Po litik  der F ü rs ta b te i gezwungen, sich nach  der R e
form ation  vo llständ ig  den katho lischen  Schirm orten  
Schwyz u. L uzern  u. der allgem einen Innern u. äussern  
P arte is te llu n g  der V O rte zuzuw enden. D urch sie t r a t  
1604 die F ü rs tab te i dem  B ündnis m it Spanien bei, 
erh ie lt den ständ igen  Beisitz an  den Tagsatzungen
u. 1676 eine H oheitserw eiterung  im R h ein ta l durch  das 
« Gommimeli ». Gegenüber der äussern , F rankreich  zu
gew andten  P o litik  der V O rte begann seit 1677 die 
F ü rs ta b te i u n te r  der L eitung  des L andshofm eisters 
F idel von T hurn  sich der österreichischen P olitik  anzu- 
schliessen ; in der in nein P o litik  w urde die B edeutung 
der schirm örtischen H au p tm an n sch aft zurückgebun
den. der fürstliche B eam tenorganism us ausgebau t u. 
1685 die b isher fast ausschliesslich von Schwyz besetzte 
toggenburgische L andvogtei den A nw ärtern  dieses 
Schirm ortes schroff entzogen. Gewisserm assen die 
K rönung  dieser äussern  u . Innern se lbstständ igen  Poli
t ik  der F ü rs ta b te i sollte das 1692 von T hurn  ange
bah n te  D efensivbündnis m it B ern bilden, das, vom  
st. gallischen K losterkonvente  bereits angenom m en, 
1696 von Bern infolge des W artauerhandels n ich t r a ti 
fiziert w urde.

Der m it diesem  Z eitpunk te  sich anbahnenden  Politik  
der evangelischen S tände, durch den d r itten  Religions
krieg das staa tsrech tlich e  U ebergew icht der k a th o li

schen O rte in den Gem einen L andvog teien zu brechen, 
haben  w eder die F ü rs ta b te i noch die V O rte in ihrem  
gegenseitigen V erhältn is eine sofortige politische F ro n t
änderung  entgegengesetzt. Die 1692 beim  toggenburg i
schen L an d ra te  anhängig  gem achte  F orderung  einer 
B eitragsleistung  an  die 1688 aufgelaufenen W achtko- 
sten  an der Grenze der A lten L andschaft w urde, obwohl 
sie im  T oggenburg als ein E ingriff in die staatliche  
U nabhäng igkeit ihres Teiles der fü rstäb tiseh en  D op
pelm onarchie em pfunden w urde, n ich t zurückgezogen 
oder gü tlich  v e rm itte lt, sondern bis zum  einseitigen 
R ich terspruche  des F ü rs ta b tes  gesteigert. Diese F o r
derung gab die H andhabe , das d irek t n u r  die Gemeinde 
W a tt wil berührende  G eschäft der R ickenstrasse  zur 
toggenburgischen L andessache zu m achen u. dam it 
die Toggenburgerw irren  zu entfachen. Die folgen
schwere F o rtse tzu n g  der se lbstständ igen  äussern Poli
t ik  durch  das geheim e Sep aratb ü n d n is der F ü rs tab te i 
m it Œ sterreich vom  28. v u . 1702 w urde am  schärfsten  
von den katho lischen  O rten  zurückgew iesen, so dass, 
als von E nde 1706 an  die P o litik  der F ü rs ta b te i u . jene 
der katho lischen  O rte sich w ieder zu n äh ern  begann, 
es zu sp ä t w ar, um  die nun  konfessionell gewordenen 
Gegensätze zu schlichten . Der F riede von B aden 1718 
hob im  Toggenburg das L andrech t m it Schwyz u. 
G larus ta tsäch lich  au f u . se tzte  an  dessen Stelle das 
P ro te k to ra t von Zürich u . Bern. D er L an d ra t, nach  der 
konfessionellen P a r i tä t  gew ählt, fügte sich nun  orga
nisch in die V erfassung ein, so dass auch s taa tsrech tlich  
von 1718 an die G rafschaft eine rep räsen ta tiv e  M onar
chie w ar, wie die abso lu te  R egierungsform  in der A lten 
L andschaft beibehalten  w urde.

Ein Versuch der S tad t W il, gleich dem  T oggenburg 
H oheitsrech te  zu beanspruchen , w urde 1733 durch die 
IV  Schirm orte  abgewiesen. In  den politischen A us
einandersetzungen  m it dem T oggenburg um  das M ann
schaftsrech t h a t  1753 Ab t Cœlestin 11. G ugger von S tau- 

I dach n ich t gezögert, dem  von Bern erte ilten  R a te  n ach 
zukom m en, durch  die V erm ittlung  F rankreichs den 
R ech tsschutz  der beiden P ro te k to ra tss tä n d e  zu erhalten . 
A ber das V erhältn is zu den Schirm orten  w ar im 18. 
Ja h rh . zeitweise so sehr eine Form  ohne Inhal t geworden, 
dass die Schirm orte in jahrelangen , von 1767 bis 1780 
fo rtgesetz ten  B em ühungen A bt Beda Angehen n ich t 
einm al zu einer E rhöhung  ih rer T itu la tu r  zu bewegen 
verm ochten . E rs t  der A usbruch der revolutionären 
Bewegung in der A lten  L andschaft Hess die politische 
B edeutung  des Schirm orts-V ertrages noch einm al au f
leben. A b t P an k raz  Vorst er h a t 1797 indessen in seiner 
R a tifik a tio n  der von den R ep räsen tan ten  der IV  Orte 
v eran lassten  L an d ra tso rd n u n g  die E inw illigung des 
K aisers als des L ehensherren  der F ü rs tab te i ausd rück
lich V orbehalten u. sich nach der U m w älzung gegenüber 
der helvetischen R egierung am  9. VI. 1798 darau f 
berufen , es sei die V erbindung der F ü rs tab te i m it der 
Schweiz als gelöst zu b e trach ten , sie selbst aber als 
Glied des Reiches als ein Teil dieses frem den S taates 
zu behandeln . Auch wenn ein V erzicht au f die H oheits
rech te  der F ü rs ta b te i das K loster St. Gallen vor der 
A ufhebung vom  8. v . 1805 n ich t g e re tte t u . die n ach 
folgenden, bis 1823 fortgesetzten  B estrebungen für 
W iederherste llung  des S tiftes kaum  zur E rfü llung  ge
fü h rt h ä tte , so w ird m an  doch « kaum  der A nsicht sich 
erw ehren können », dass die P rä tenden ten -S te llung , 
die A b t P an k raz  Vorst er bis zu le tz t einnahm , den 
Gegnern des K losters St. Gallen sta rk en  V orschub ge
leiste t h a t.  Als der B egründer des K antons, L andam 
m ann  K arl M üller-Friedberg, durch  seinen B rief vom  
29. vi. 1829 den to tk ra n k en  A bt P an k raz  u n te r  der 
Adresse « an den ehem aligen A b t von St. Galten » um  
Vergebung b a t, liess der S terbende seine verzeihende 
A n tw o rt vom  4. v i i .  1829 durch P. Colum ban Ferch ge
ben als dem  S ek re tä r des « F ü rs ta b tes  zu S t. Gal
len ». Es w ar das le tz te  A k tenstück  zur Geschichte 
der F ü rs tab te i.

Die Bibliographie  zur Geschichte des K losters St. 
Gallen findet sich « aus der ungeheuren  Zahl » der 
d a rü b er handelnden  Schriften auszugsweise zusam m en
gestellt bei A. B rackm ann : Helvetia Pontificia, p . 32-35. 
An neuerer oder bei B rackm ann  n ich t erw ähnter, hier
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b en ü tz te r L ite ra tu r  sei folgende nachgetragen  (die 
A ufzählung geschieht m öglichst nach der Reihenfolge 
der B enützung, kürzere N otiznahm e aus Zeitschrift- 
A rtikeln  n u r  m it dem  Hinweise au f die Zeitschrift) : T. 
Schiess : Die ältesten Kirchen... (in St. Gallisches Jahr
buch 1928). — J .  M. Clark : The Abbey o f St. Gall. — W. 
Pfiste r : Der Grundbesitz der Abtei. S t. G. zwischen Rhein
u. L im m at im  13. u . 14. .Jahrh. — Z S K 1909, p. 162 ; 1919, 
p .5 5 ,1 9 2 7 ,p .l6 1 ;1 9 2 0 , p . 81; 1928, p . 2 9 .— G .R ich te r: 
Z ur Reform  der Abtei F ulda... (in Quellen u. A bhandlun
gen zur Gesch... von Fulda, 1915). — J .  Müller : A bt 
Beda A ngehrn. — K. Löffler : Die St. G. Schreibschule 
in  der 2. H älfte des S. Jahrh. (in Paleographia Latina, 
P a r t  VI, edited by W . M. L indsay). — A. M erton :

Verzeichnis der Aebte von St. Gallen.

O tm ar, 720-759.
Johannes, 760-782.
R au d p ert, 782.
W aldo, 782-784.
W erdo, 784-812.
W olfleoz, 812-816.
G ozpert, 816-837.
B ernw ik 837-840.
E ngilbert 840-841.
Grim ald, 841-872.
H artm u t, 872-883.
B ernhart, 883-890.
Salomon, 890-920.
H artm an n , 922-925.
E ngilbert, 925-933.
Thieto , 933-942.
Craloh, 942-953 u. 954-958 
Anno, 953-954.
P u rch a rt L , 958-971.
N otker, 971-975.
Im m o, 976-984.
U lrich I., 984-990.
K erh art, 990-1001.
P u rch a rt I I .,  1001-1022.
T hietpald , 1022-1034.

Die Buchmalerei in  St. G. vom !). bis zum  11. Jahrli.  —  

A. F äh  : Die Stiftsbibliothek in  St. G. (in St. Gail. Nbl. 
1929). — M V G  X X X III , X X X IV . — J .  Müller : 
Neugarls Briefwechsel m it St. G. (in Festschrift P . Kehr).
— J . M. Clark : The Abbey..., in  den A bschnitten  : 
A r t ,  M u s i c ,  D r a m a ,  L i t t é r a t u r e ,  p. 125-272. — 
P . Th. Hoffm ann : Der mittelalterliche Mensch. — Ch. A. 
Cingria : La civilisation de Saint-Gail, (in Cahiers ro
mands 1929). — 0 . M axer : Z ur mittelalterlichen
Ghoralgeschichte St. G. — J .  H echt : Der romanische 
Kirchenbau des Bodenseegebietes. — A. H ardegger : 
Stiftskirche u. Stiftsgebäude (in Die Baudenkmäler der 
Stadl St. G.). — A. Fäh  : Die Cathédrale in  S t. G. — 
Derselbe : Die Schicksale der Kathedrale St. G... — 
L. Cavetti : Entw icklung der Landeshoheit der Abtei 
S(. G... —  S(. Goller NW. 1875. —  M F G  X X X V I, p. 
190. — W. (Echsli : Orte u. Zugewandte (in J S G  X III) .
— Z S K  1914, p. 207. — E. W ild : Verfassungsgesch. der 
Stadt W il.  —  J . O ierauer : M üller-Friedberg  (in M V G  
X X I). ' [J. M.]

M i l i t æ r w e s e n  d e r  F ü r s t a b t e i  S t .  G a l l e n .  E s  
gab kein einheitliches W ehrwesen fü r das gesam te 
fürstäb tische Gebiet, denn das M annschaftsrecht stand 
n ich t überall gleicherm assen dem A bte zu. U rsp rüng
lich w ar er unbeding t oberster K riegsherr, n ich t n u r in 
der a lten  L andschaft, sondern bis zum  F re iheitskam pf 
auch im Lande Appenzell und bis zum  Zwölferkrieg 
auch im  Toggenburg. Von der gu ten  W ehrorganisation 
der appenzellischen G otteshausleute  zeugt der W affen
rodel der inneren R hoden, den A bt Kuno noch Ende 
des 14. Jah rh . aufnehm en liess. Im  Toggenburg waren 
schon die Grafen In h ab er des M annschaftsrechts ge
wesen ; dieses w ar an ihre E rben, 1468 von diesen an 
den A bt von St. Gallen ü b ertragen  worden. Im  Thurgau 
besass der A bt fast überall dort, wo ihm  die niedere Ge
rich tsbarkeit zustand, auch das M annschaftsrecht. Auch 
nach 1460 zogen diese Thurgau er n ich t u n te r  ihrem  eidg.

L andvogt, sondern als Teil der äbtischen  T ruppen  in 
den Krieg.

Bis ins 13. Ja h rh . h a tte n  die /E b te  ihre Kriege durch  
die kleinen H eere ihres Vasallenadels aus fechten lassen. 
D ann ab er verw endeten  sie neben Söldnern (z. B. aus 
Schwyz und  Uri) die Miliz ih rer G otteshausleute. Deren 
W ehrorganisation  wird im  allgem einen der schweizeri
schen en tsprochen  haben . K riegskosten w urden auf 
die einzelnen Gem einden im  V erhältnis ihres S teuerver
m ögens v e rte ilt. Gegen das R eislaufen erliess der A bt 
ebenso vergeblich wie die eidg. O rte seine V erbote. 
Seit E nde des 16. Ja h rh . schloss er m it dem A usland 
M ilitärkap itu la tionen  ab . Zweck der E rlaubnis fü r die 
W erbung w ar oft, sich au f diese W eise der L andstrei-

H erm ann  v. B o nste tten , 1333-1360. 
Georg von W ildenstein, 1360-1379. 
K uno von Stoffeln, 1379-1411. 
H einrich ITI. v. Gundelfingen, 1412- 

1418.
K onrad von Pegau, 1418.
H einrich  IV . v . M ansdorf, 1419-1426. 
Eglolf B larer, 1427-1442.
K aspar von B reiten  - L andenberg , 

1442-1457 (1463).
U lrich V III . R ösch (1457) 1463-1491 
G o tth a rt Giel, 1491-1504.
F ran z  Gaisberg, 1504-1529.
K ilian Germ an, 1529-1530.
D iethelm  B larer, 1530-1564.
O tm ar I I .  K unz, 1564-1577. 
Joach im  Opser, 1577-1594.
B ernhard  I I .  Müller, 1594-1630. 
Pius R eher, 1630-1654.
Gallus I I .  A lt, 1654-1687.
Cœlestin I. S fondrati, 1687-1696. 
Leodegar Bürgisser, 1696-1717. 
Joseph  von Rudolf!, 1717-1740. 
Cœlestin I I .  Gugger von S taudach, 

1740-1767.
Beda A ngehrn, 1767-1796.
P ankraz  Vorste r , 1796-1829.

cher zu entledigen ; auch w urden Vergehen geradezu 
m it der V erurte ilung  zu venezianischem  K riegsdienst 
gegen die Türken bestra ft.

Die K riegsbereitschaft im  Lande selbst b estan d  in 
einer A larm organisation , in der Anlage von W affen
v o rräten  und  einer E in te ilung  der M annschaft m it Kon- 
tro llfüh rung  und M usterungen. Im  17. Ja h rh . zählte  
m an 16 st. gall. H ochw achten. Die in einzelnen L andes
teilen  gelegenen Zeughäuser w urden von Zeit zu Zeit 
inspiziert ; die B efunde w aren aber, z. B. 1694, ganz 
unbefriedigend, das M aterial zum grossen Teil v e ra lte t 
oder d irek t u n b ra u ch b a r. Bei der 1610 drohenden K riegs
gefahr Hess der A bt in der a lten  L andschaft 4 Fähnlein  
auf P ik e tt stellen und e rnann te  einen K riegsrat und 
H au p tleu te . Der K riegsrat m usste aber wegen der 
L ieferung von Pulver, M usketen, H arnischen und 
Spiessen zuerst m it dem  österreichischen Vogt in B re
genz verhandeln  und  sah auch V erhandlungen m it K on
stanz und U eberlingen vor.

Als durch den Zwölferkrieg das T oggenburg eine 
eigene Verfassung erh ielt, w urde die Frage des M ann
schaftsrech ts offen gelassen, was zu endlosen K on
flikten fü h rte . 1743 w eigerten sich die Toggenburger, 
ih r K o n tingen t zur eidg. G renzbesetzung nach Basel 
(österr. Erbfolgekrieg) zu schicken. E rs t 1755-1759 kam  
es zu einem Kom prom iss : der toggenb urgische K riegs
ra t  sollte zur H älfte  durch den äb tischen  L andvogt, 
zur H älfte  durch  den einheim ischen L an d ra t gew ählt 
w erden ; V orsitzender w ar der L andvogt ; der von der 
Landsgem einde zu w ählende P an n erh err h a tte  dem A bt 
den Treueid zu leisten. Die K riegssatzungen wurden 
vom  L andvogt in U ebereinstim m ung m it dem K riegs
ra t  verfasst, z. B. 1793 durch  M üller-Friedberg.

Die O rganisation des M ilitärs der A lten  L andschaft, 
das als das eigentliche äbtische H eer zu gelten  h a t, ist 
im 18. Ja h rh . m ehrm als rev id iert worden. Zahlreich 
w aren die gedruck ten  E xerzierregiem ente und  Dienst-
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Vorschriften. Die W ehrpflich t ging vom  14.-60. Ja h r . 
Der Soldat h a tte  selbst, fü r A usrüstung  und  Bewaffnung 
zu sorgen. D urch die M ilitärordnung von 1776 
w urde die U niform ierung befohlen ; die R egierung 
droh te  denen, die sich die vorgeschriebene U niform  
nielli anschafften , m it Verw eigerung der H e ira tse rlau b 
nis. Im m erhin  w urde dem  W ehrm ann  die drückende 
Pflicht, sich fü r die grosse M usterung selbst mit. Pu lver 
und  Blei zu versehen, abgenom m en und  die K osten  
w urden an  die G em einden, dam it auch au f die N icht- 
D iensttuenden  übertrag en . Die m ilitä rischen  H ebungen 
fanden  jed en  S onntag  N ach m ittag  vom  Mai bis Sep tem 
ber s ta tt .  Die M annschaft jed e r Gem einde kam  z. B. 
im  Schulhause zusam m en und  w urde v o re rs t von den 
Unteroffizieren eingedrillt. Bei sp ä teren  H ebungen k a 
men die ganzen K om pagnien  zusam m en und exerzierten  
u n te r  ihren H au p tleu ten . Im  F rü h ja h r und H erb st 
h ielt m an  regelm ässige M usterungen ab, wobei die 
H erb stm u steru n g  m it M anövern verbunden  w ar. Mit. 
der Disziplin bei diesen H ebungen w ar es oft rech t 
schlim m  bestellt. Die R egierung suchte m it scharfen 
B ussen der im m er w ieder bek lag ten  N achlässigkeit der 
S tifts leu te  in der E rfü llung  ih rer m ilitä rischen  P flich ten  
entgegen zu w irken. Die M ilitärorganisation  von 1776 
b rach te  eine um fassende N euordnung : L eitendes mi
litärisches O rgan w ar der dem  F ü rs ten  und  seinem 
K riegsrat v e ran tw ortliche  Insp ek to r. Diesem u n te r
ste llt w aren der L an d esh au p tm an n , welches A m t m eist 
n ich t b ese tz t w ar, und  die D istrik tsm ajo re , denen wie
der die H au p tleu te  u n te rs tan d en . Aus 4 F üsilierkom pa
gnien  und 1 G renadierkom pagnie se tz te  sich das B a
taillon, aus 2 B ataillonen  das R egim ent zusam m en, 
welches ohne den im  F rieden n ich t gebildeten  S tab 
1038 M ann zäh lte . E igene O rganisation  h a tte n  das 
Jäg erk o rp s und  die R eiterei (D ragoner und  G renadiere 
zu Pferd). Besondere A rtillerie-E inheiten  gab es n ich t. 
E ine u n te r  A bt Jo sef (1717-1740) verfasste  ordre de 
bataille n e n n t 4 K om pagnien Zu Pferd , 4 G renadierkom 
pagnien und  24 M usketierkom pagnien m it einem Ge
sam tb estan d  von 4856 M ann. W enn es fraglich ist, 
ob dieser Sollbestand in W irklichkeit erre ich t worden 
ist, so s tan d  doch das K ader fü r diese E inheiten  voll
zählig zur V erfügung. Bei den H erbstm usterungen  k a 
m en jeweils ziem lich grosse A bteilungen zusam m en. 
1784 z. B. w urde bei Espen-H eiligkreuz ein M anöver 
m it 1296 M ann d u rch geführt. N ach dem  Defensionale 
war der A b t zu einem H ilfskontingent, von insgesam t 
3000 M ann verp flich te t. Das äb tische M ilitär nahm  
m it der N euordnung von 1776 einen gewissen A uf
schw ung ; ein grosses V erdienst da ran  h a t der junge 
M üller-Friedberg, der vor seiner E rnennung  zum 
L andvogt im Toggenburg als M ajor in der äbtischen  
Miliz diente.

Seit dem  B ündnis m it den 4 eidg. Schirm orten  sandte  
das S tift regelm ässig seine H ilfstruppen  zu eidg. 
Kriegszügen, allerdings in  sehr w echselnder S tärke. Als 
im 17. Ja h rh . die gem eineidg. W ehrordnungen  e n ts ta n 
den, w ar da rin  dem A bte  von St. Gallen eine bedeu
tende Rolle zugedacht. Das Defensionale von 1668-1673 
v erp flich te te  ihn zur S tellung v. je  1000 M ann in den 
drei Auszügen u. zu schw erer A rtillerie . Der A bt hielt 
am  Defensionale fest, auch dann  noch, als m anche O rte 
sich von dieser gem einschw eizerischen Sache lossagten.

Das M ilitär der A btei S t. Gallen im  spä teren  18. Ja h rh . 
w ar jedenfalls u n te r  den H eereseinrichtungen der a lten  
E idgenossenschaft noch verhältn ism ässig  gu t.

Als nach  1803 der neue K an to n  sein W ehrwesen orga
nisierte . k o nn te  er die T rad itionen  und  E rfahrungen  
des einstigen Stifts-M ilitärs als w ertvolles E rbe an tre ten .

Bibliographie. Ild . v. A rx : Gesch. des K ts. St. Gallen. 
—- J .  D ierauer : M üller-Friedberg. — L. Cavelti : 
E ntw icklung der Landeshoheit der A btei St. Gallen in  
der alten Landschaft. — H . G. W irz : Die Grundlagen 
der Appenzeller Freiheit. — A. Pochon u. A. Zesiger : 
Schweizer M ilitär von 1700 bis a u f  die Neuzeit. — 
J .  H äne : Kriegsbereitschaft der alten Eidgenossen  (in 
Schweizer Kriegsgesch., H eft 3). — Derselbe : Eine  
stift-st. gall. K om pagnie im  venez. K riegsdienst 1688- 
1691. —  R egiem ente und A kten im S tiftsarch iv  und 
au f der S tad tb ib lio th ek  St. Gallen. [E. K ind .]

C. S t a d t .  1. Entstehung der städtischen Siedelung. 
Die A nfänge der S ta d t S t. Gallen gehen au f das b enach
barte  K loster zurück. D urch N iederlassung freier und 

unfreier H andw erker und D ienstleute 
* - —  en ts tan d  neben dem K lostergebäude

eine Siedelung, die anlässlich des U n 
garneinfalls 926 als villa  (W eiler) b e 
zeichnet w ird . D urch die zahlreichen 
W allfahrten  zu den G räbern der K lo
sterheiligen Gallus u. O tm ar u. durch 
den festtäglichen Besuch des G o ttes
d ienstes von Seiten der B evölkerung 
der U m gebung steigerte  sich deren 
w irtschaftliche B edeutung. Die allm äh- 

lig en ts tehenden  M ärkte erh ielten  als W ochenm ark t 947 
(M arktprivileg fü r R orschach, w ahrsch. vom  A bt au f St. 
Gallen übertragen) u. als Ja h rm a rk t 1117 die königliche 
Genehm igung u. veran lassten  K aufleu te  u . W irte  zu 
vorübergehender, sp ä ter zu dauernder N iederlassung. 
Infolge des U ngarneinfalls w urde diese Siedelung in 
die 953 /54 begonnene K losterbefestigung einbezogen. 
1170 w ird  auch  das M ark trech t, 1228 der M arktplatz 
g enann t. So en ts tan d  aus dem W eiler eine befestigte, 
m it M arktpriv ileg  und M ark trech t au sg esta tte te  
städ tische  Siedelung, deren  erste B ürger eine U rkunde 
von 1170 n en n t. T opographisch, w irtschaftlich  und 
politisch  m it dem K loster in engem  Zusam m enhänge 
stehend, w ar sie dem  F ü rs ta b te , der zunächst als 
G rundherr u . L eibherr ü b er sie gebot, u n ters te llt. 
Der A b t verlieh das B ürgerrech t u . e rnann te  den Am 
m ann, den V orsitzenden des n iedern  Gerichts für die 
S tad t. Als 1180 die Schirm vogtei über das ganze K loster 
v. F riedrich  B arbarossa  ans Reich gezogen w urde, wurde 
diese Gewalt einem R eichsvogt übergeben und St. 
Gallen w urde zur R eichsstad t, wenn auch  die äbtischen  
R echte sich noch lange erh ielten  u . der G rund der 
H äuser äb tisches Lehen blieb.

2. Bestrebungen nach städtischer Selbstverwaltung. Der 
allgem eine Aufschw ung des S tädtew esens im 13. /14. 
Ja h rh . spiegelt sich auch in der Geschichte St. Gallens 
w ieder. Die B ürgerschaft en tw ickelte  sich zu einem 
geschlossenem  V erbände, in dem  R echtsgleichheit der 
einzelnen Glieder an g estreb t und schliesslich auch 
erre ich t w urde. Das S tad tg eb ie t w urde als gesonderter 
G erichtsbezirk ausgeschieden. Der A btei gegenüber 
suchte die S tad t, zunächst bei A btw ahlen , dann auch 
in ändern  Fragen, ihren  Einfluss geltend zu m achen, 
aber die gew altigen Æ bte  K onrad  von Bussnang (1226- 
1239) und  B erchtold von F alkenste in  (1244-1272) 
hielten  sie m it s ta rk e r F au st darn ieder. Gegen das 
Lebensende B erchtolds verein ig te sich die S tad t m it 
W il, W angen im Allgäu und den A ppenzellern zu einem 
heim lichen B unde w ider den A bt, dem  ersten  Volks
bunde in der Geschichte der N ordostschw eiz. S trittig e  
A btw ahlen und der Zwist zwischen dem  A bte W ilhelm 
von Mont fort und dem  H ause H absburg  verschafften 
der S ta d t Privilegien von Seiten des A btes wie des 
R eichsoberhaupts (erste H andfeste , noch n ich t in 
rech tsgü ltiger Form  ausgestellt von 1272 oder 1273 : 
königliche Zusicherung an die S ta d t, die B ürger 
dü rften  n u r vor ih rem  eigenen R ich ter be lang t werden 
1281 ; B estätigung  der H andfeste  durch  A bt W ilhelm 
von M ontfort 1291). Den B ürgern w urde darin  vom 
S tad th e rrn  freies E rb rech t und freie Verfügung über 
den G rundbesitz  eingeräum t und ihre A bgaben an ihn 
w urden au f eine kleine H andänderungsgebühr ein
gesch ränk t. Die B estrebungen der A btei, die Reichs
vogtei (hohe G erich tsbarkeit) über die S tad t w ieder in 
ihre H and  zu bringen, w urde von den B ürgern durch 
w iederholte G esandtschaften  an den K önig du rchkreuzt, 
die wohl den ersten  Anstoss zur Bildung des 1312 
erstm als erw ähnten  R ates gaben. Auch der Gefahr der 
V erpfändung, die die S tad t w iederholt bedroh te , so 
1330, entging sie dank  ihrem  Bündnisse m it ändern 
S täd ten .

Das im m er noch abhängige städ tische  Gemeinwesen 
w ar seit 1312 im B unde m it zwei angesehenen m ächtigen 
S täd ten  Schwabens, Zürich und K onstanz, auch mit 
Schaffhausen, dem sp ä ter w eitere V erbindungen, vorab 
m it den B odenseestädten , aber auch m it entlegenen
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S täd ten , m it dem  rheinischen und dem schwäbischen | 
S täd tebund  (seit 1331) folgten. 1329 t r a t  St.. Gallen j 
durch Zürich neben  K onstanz, Lindau, Ueberlingen und 
R avensburg in eine vorübergehende politische Ver
bindung m it den W ald- 
s tä tte n  ein. In  dieser 
B ündnispolitik  werden 
zwei verschiedene geo
graphische Tendenzen 
sich tbar : einerseits der
enge Z usam m enhang St.
Gallens m it dem  B oden
see und den oberschw ä
bischen S täd ten , der auch 
durch  gem einsam e H an 
delsinteressen gefördert 
wurde, anderseits die V er
b indung m it Zürich, das 
dem kleinen N achbar ein 
reges, wenn auch nicht, 
ganz uneigennütziges In 
teresse en tg eg en b rach te .
Zunächst w ar die V er
b indung m it den schw ä
bischen S täd ten  eine sehr 
enge. An den K äm pfen 
des schw äbischen Bundes 
m it den Grafen von W ü rt
tem berg  nahm en auch St.
Gallar und  in ihrem  Solde 
A ppenzeller teil, wie denn 
auch der E in tr i tt  der 
A ppenzeller Gem einden 
in den schw äbischen Bund 
1377 zweifellos au f St.
Gallens V erm ittlung  zu
rückgeht. Die regen Be
ziehungen füh rten  aber 
auch St. Gallen zu grös
serer Selbständigkeit und Sankt Gallen um 1548
regten seine U n te rn eh 
m ungslust an.

T rotzdem  sich der A bt bei K aiser K arl IV. um 
B estätigung seiner säm tlichen Rechte über die S tad t 
bewarb und sie erhielt, t a t  die B ürgerschaft zu Anfang 
der 50er Jah re  des 14. Ja h rb . einen kühnen Schritt 
vorw ärts, indem  sie die Zunftverfassung einführte und 
an die Stelle des vom  A bt e rnann ten  A m m anns einen 
von den B ürgern gew ählten B ürgerm eister setzte, eine 
Neuerung, die durch ähnliche Vorgänge in den B oden
seestädten  und in Zürich angeregt w urde. Im  Gegensatz 
zu Zürich und K onstanz erfolgte aber die E inführung  
der Z unftverfassung ohne K äm pfe innerhalb  der B ür
gerschaft.. Der Gegensatz gegen die A btei und ihre 
ritterlichen D ienstleute m achte  den S t. G all er Bürgern 
festes Z usam m enhalten zur P flicht. So verzich teten  die 
Spiser, K uchim eistcr, Schulm eister, Völi und  andere 
altbürgerliche Geschlechter au f das ausschliessliche 
Recht auf die R atsstellen  und räu m ten  dieselben auch 
den H andw erkern  ein. Im  B ürgerm eisteram te erhielt 
die S tad t nun eine vom  A bt unabhängige, in wichtigen 
Kragen an die Zustim m ung des R ats gebundene 
Führung, der gegenüber die B ürgerschaft zum  Gehor
sam  verpflich te t war. Seit dieser N euerung t r i t t  die 
S tad t zielbew usster und selbständiger auf. W enn der 
A bt n ich t gewillt w ar, sich aus seiner O berherrschaft 
gänzlich verdrängen zu lassen, m usste es zum  Zusam- 
menstosse kom m en.

3. Streitigkeiten m it dem■ Abte. Der Volksbund. E in 
Konflikt t r a t  denn auch schon u n te r  A bt Georg von 
W artenberg  (1360-1379) ein, dem die B ürger die 
Huldigung verw eigerten. Das von seinen D ienstleuten 
n icht im m er treu  u n te rs tü tz te , von äussern Gegnern 
und von ökonom ischem  Zerfall bedrohte  K loster war 
für sich allein n icht im stande, die aufstrebende S tad t 
zum Gehorsam  zu zwingen, die zudem  in den F reiheits
bestrebungen der G otteshausleute, besonders in den 
appenzellischen Æ m tern  wie im  schwäbischen S täd te 
bund einen bedeutenden R ü ck h alt besass. K arl IV. und 
seine Nachfolger waren n ich t m ächtig  genug, den A bt

als K irchenfürsten  gegen seine U n te rtan en  zu s tü tz e n . 
So kam  es zum  E in tr i t t  des Abtes in den schwäbischen 
S täd teb u n d , indem  schon Georg von W artenberg  das 
B ürgerrecht von L indau annahm . L indau und K onstanz

Nach einem Holzschni tt der Chronik von Stumpf .

begünstig ten  von nun  an  in den B eratungen des 
schwäbischen S täd tebundes den S tan d p u n k t des A btes 
Als aber nach der Niederlage von Döffingen 1388 der 
schwäbische S täd teb u n d  seine politische M acht ein- 
büsste, m usste sich Georgs Nachfolger Kuno von 
Stoffeln (1379-1411) auch nach anderer Hilfe u m sehen . 
Er schloss sich eng an das H aus (Esterreich an, das nach 
der E rw erbung Tirols und seiner ersten  Festse tzung  im 
Vorarlberg alles Interesse h a tte , seine Stellungen in den 
Gebieten zwischen T hurgau und V orarlberg auszu
bauen. 1392 kam  es zu einem G eheim vertrag zwischen 
(Esterreich und  dem A bte. Als um  1400 dieser V ertrag  
den äb tischen  U n te rtan en  bek an n t w urde, griff a ll
gemeine B eunruhigung um  sich, ln dieser politischen 
S ituation , n ich t in einzelnen Uebergriffen äb tischer 
A m tleute, liegt die Ursache zu den Appenzellerkriegen. 
Anfangs 1401 kam  es zwischen der S tad t, deren B ehör
den m it einer appenzellischen Delegation verhandelt 
h a tten , und den G otteshausleu ten  in der a lten  L an d 
schaft (F ürsten land) und in Appenzell zum  Abschluss 
eines V olksbundes, der seine Spitze gegen die B estre
bungen (Esterreichs rich te te , ähnlich dem vor einigen 
Jah rzeh n ten  abgeschlossenen rä tischen  G o tteshaus
bunde. Im  Gefühl ih rer K raft Hessen sich die V erbün
deten bald zu Uebergriffen gegen die A btei hinreissen. 
H erausgefordert durch  den K losterp ropst Jo h an n  von 
Bussnang, der seinen H und auf einen B auern hetz te , 
welchen er bei der Jag d  überrasch t h a tte , besetz ten  sie 
das Schloss H elfenberg, südw estlich von Gossau, und 
zwangen den P ro p st, dem  Volksbund zu huldigen. 
Noch grösseres Aufsehen m achte  die E innahm e und der 
B rand der Feste Clanx nördlich von Appenzell, des 
bedeu tendsten  äbtischen  Schlosses im  A ppenzeller L an 
de. N un übernahm en die S täd te  um  den Bodensee und 
im Allgäu die V erm ittlung , zu der sie von ihrem  
M itbürger, dem  Abte, aufgefordert w urden. Das wegen 
seiner H andelsverbindungen über den A rlberg und 
durch den Schwarzwald (Esterreich zugeneigte K on
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stan z  schein t, ebenso wie die allgem eine A bneigung I 
gegen B auernerhebungen , die S täd te  bestim m t zu ! 
haben , sich au f die Seite des A bts zu stellen. N achdem  
der S täd teb u n d  von beiden P arte ien  das V ersprechen 
erlangt, h a tte , den Schiedsspruch zu beobachten , fällte 
er Ende 1402 das U rte il, der V olksbund m üsse aufgelöst 
w erden, (österre ich ische R üstungen  im Thurgau 
b rach ten  den V erbündeten  den E rn s t der Lage zum 
Bew usstsein.

A ngesichts dieser U m stände kam  es in der S tad t 
St. Gallen zu einem  heftigen  Innern  Gegensatz zwischen 
der appenzellischen P a rte i und den F reunden  der 
R eichsstäd te. L etzte re, auch fü r die H andelsverb indun
gen der S ta d t besorgt, erlang ten  vorübergehend die 
M ehrheit und  erzw angen den R ü c k tr it t  S t. Gallens vom  
Volksbund. Sie w urden durch  eine m ilitärische In te r 
ven tion  der B odenseestädte  in S t. Gallen u n te rs tü tz t. 
Die Gem einden des F ü rs ten landes folgten dem  Beispiel 
der S ta d t, w ährend die A ppenzeller tro tz ig  bei ihrem  
W iderstand v e rh arrten . In  diesem  fü r die Geschichte 
der N ordostschw eiz en tscheidenden M om ente n äh erte  
sich Schwyz, das über die L in th  und den R icken 
h inüber die Vorgänge im  Toggenburg und in den 
äb tischen  L anden au fm erksam  verfolgte, den von St. 
Gallen verlassenen B ergleuten von Appenzell und 
schloss m it ihnen ein L andrech t ab, eine V erbindung, 
die zu allm ählig  im m er s tä rk e re r  E inm ischung der E id 
genossen in  der Ostschweiz und sp ä ter zum  Abschluss 
engerer B ündnisse fü h rte . P o litisch  und  m ilitärisch  
w urde nun  Appenzell von Schwyz aus u n te rs tü tz t,  
zuerst geradezu geführt, bis es seine ersten  Erfolge 
errang.

4. St. Gallen in  den Appenzellerkriegen. Der Angriff 
des äb tischen  H eeres, in  dem  auch  die T ruppen  der 
R eichsstäd te  um  den Bodensee u n d  im  A llgäu und die 
B ürgerschaft S t. Gallens m itk äm p flen , w urde von den 
A ppenzellern und  schw yzerischen Söldnern un terh a lb  
Vögelinsegg bei Speicher, beim  Hofe « Loch » am
15. v. 1403 abgewiesen und  die fliehenden Feinde bis an 
die Tore S t. Gallens verfolgt. Schon kurze  Zeit d a rau f 
schlossen die B odenseestädte einen W affenstillstand m it 
dem  siegreichen B erglande. Die A btei w ar für sich allein 
n ich t im stande , Appenzell zu un terw erfen , dessen E in
wohner bald ins R h ein ta l und in den T hurgau  einfielen, 
und die S tad t St. Gallen sah sich von ih ren  V erbün
deten , die sie zu dem  fü r sie verhängnisvollen  E n t
scheid gezwungen h a tte n , verlassen. N ach einer Epoche 
des K leinkriegs schloss sich St. Gallen politisch  w ieder 
an  Appenzell an, zu nächst ohne ein form elles B ündnis 
einzugehen. Freilich, au f die Führerro lle , die sie bis 
zum  H erbst 1402 gespielt h a tte , m usste  die S tad t nach 
ihrer Schw enkung und  Niederlage verzichten .

Der Angriff (E sterreichs, das als V erbündeter der 
A btei v erp flich te t w ar, h ier beizuspringen, rich te te  sich 
darum  im  Ju n i 1405 n ich t nu r gegen Appenzell, sondern 
auch gegen die S ta d t St. Gallen. Allein es gelang deren 
B ürgerheer in einem  Ausfall, die Angreifer, bei denen 
sich Herzog F riedrich  IV. befand, über den ganzen 
H ügelzug nördlich  der S tad t in östlicher R ich tung  
zurückzuw erfen (G efecht am  H auptlisberg) und dam it 
ihre W affenehre w ieder herzustellen . Am gleichen Tage 
erfochten  die A ppenzeller ihren  g länzenden Sieg am 
Stoss. N un verein ig ten  sich zwei W ochen nach  der 
Schlacht die S ta d t S t. Gallen und die A ppenzeller aufs 
neue in einem  förm lichen B ündnis zu w eit ausgreifender 
Politik , die zur A ufrich tung  des Bundes ob dem  See 
füh rte , der von Elgg bis zum  A rlberg reichte und ausser 
Appenzell den nördlichen Teil des heu tigen  K antons 
St. Gallen, die südlichen und  östlichen G ebiete des 
T hurgaus, den Osten des K antons Zürichs, V orarlberg, 
B regenzerw ald und  die tirolische T alschaft Paznaun  
zu einer w ohlgeordneten F ödera tion  verein ig te. F e ld 
kirch, W il, Elgg und Bischofszell fielen in die H and des 
B undes, dessen U nternehm ungen  appenzellische und 
s t. gallische K rieger in die M arch, vor K onstanz und 
F rauenfeld  und  bis K em pten  und Im st bei Innsbruck  
führten . S t. Gallens A nteil an diesem  B unde is t bedeu
ten d . Es ste llte  die A rtillerie ; seine R atsh erren , d a r
u n ter der in itia tiv e  H erm ann Schirm er, füh rten  
vielfach die U n ternehm ungen . Allein nach der N ieder

lage bei Bregenz, wo ein H eer des schw äbischen R itte r 
bundes zum  S t. Georgenschild im  Nebel die die S tad t 
belagernden T ruppen  des Bundes überfiel und  in die 
F lu ch t schlug (13. t. 1408), füg te  sich die S ta d t der 
V erm ittlung  K önig R u p rech ts von der Pfalz und ve r
z ich tete  au f E xpansionspo litik  grossen Stils, die au f die 
D auer an  W ehrw esen und  H au sh a lt der m ittelgrossen 
S ta d t allzu hohe A nforderungen ste llte . 1412 schloss sie 
ein erstes B ündnis m it den Eidgenossen ab, die sich 
du rch  die E ntw ick lung  der Lage veran lasst sahen, die 
Ostschweiz fester an  sich zu b inden, nachdem  sich die 
A btei St. Gallen wie die B odenseestäd te  unfähig  gezeigt 
h a tte n , die dortige  s taatliche  O rdnung w iederherzuste l
len und der erste V ersuch (Österreichs hiezu geschei
te r t  war, seine W iederholung aber den eidg. In teressen  
zuwiderlief. So fü h rten  diese Ja h re  die allinälige 
Ablösung St. Gallens von den B odenseestäd ten  und  
seinen E in tr i t t  in das eidgenössische B undessystem  
herbei.

5. Lösung von der Abtei. Beziehungen zu den E idge
nossen. N ur langsam  erholte  sich die A btei St.. Gallen 
von den schweren Folgen der A ppenzellerkriege. W ie
derho lt w an d te  sich der A bt H einrich  IV. von M ausdorf 
(1419-1426) an  die E idgenossen um V erm ittlung  eines 
dauernden  Friedens m it Appenzell. E rs t u n te r  Eglolf 
B larer (1426-1442) kam  es nach  einem  neuen W affen
gang, den G raf F ried rich  V II. von T oggenburg im 
B unde m it der schw äbischen R itte rsch aft 1428 m it 
Erfolg u n tern ah m , 1429 u n te r  V erm ittlung  der E id 
genossen in K onstanz zu einem  dauernden  Frieden. 
U n te r K asp ar von L andenberg  (1442-1463) brachen  
neue S tre itig k eiten  zwischen der S ta d t und der Abtei 
aus. Beide Teile w an d ten  sich an  die E idgenossen und 
such ten  sich deren Hilfe zu sichern. Der A b t t ra t  1451 
in ein B ündnis m it den O rten  Zürich, L uzern, Schwyz
u. G larus ; auch  die S ta d t schloss m it den v ier Schirm 
orten  des A btes, dazu noch m it Bern und Zug 1454 
einen B ündn isvertrag  ab. Die S tre itigkeiten , die infolge 
von K aspars verschw enderischer R egierung zwischen 
ihm  und dem  K onvente  ausbrachen , b en u tz te  die S tad t 
1455 zur E rw erbung  der L andeshoheit in  den äb tischen  
Vogtpion von M onstein bei Au (R hein ta l) bis M ünster- 
1 Ingen bei K onstanz u n d  Schw änberg bei H erisau . Der 
K onven t erhob indes bei der T agsatzung  E insprache 
gegen das eigenm ächtige V orgehen des A btes und 
bew irkte die A ufhebung des K aufvertrages. So w urden 
du rch  den Spruch der Eidgenossen die e rneuten  
B estrebungen der S ta d t, zu einem grössern H errschafts
gebiete zu kom m en, vere ite lt. Den Eidgenossen fiel 
infolge ih rer Bündnisse m it beiden S t. Gallen die 
schwierige A ufgabe zu, den S tre it zwischen dem K loster 
und der S ta d t zu schlichten, was du rch  den Schieds
spruch  der S ta d t Bern vom  5. II. 1457 und durch den 
ergänzenden Spruch des B erner S tad tsch re ibers Thom as 
von Speichingen und des R a tsh errn  P e ter Schöpfer aus 
Bern geschah. Das K loster verzich te te  gegen Zahlung 
von 7000 Gulden durch  die S tad t au f seine w ichtigsten 
R echte über dieselbe. Die freie W ahl des R ates u. des 
S tad tam m an n s, die niedere G erich tsbarkeit (die hohe Ge
rich tsb ark eit w ar bereits 1415 durch  König Sigism und 
der S tad t verliehen worden, zum  Dank fü r ih r rasches 
Vorgehen gegen den geäch te ten  Herzog Friedrich  IV .), 
die H oheit über Münze, Zölle und die A ufsicht über die 
Maasse w aren nunm ehr in u n b estritten em  Besitze der 
S ta d t, die d am it den Rang einer freien R eichsstad t, 
allerdings u n te r  K ontrolle  ih rer ausw ärtigen  Politik  
durch  die Eidgenossen, erlang t h a tte .

An den kriegerischen U n ternehm ungen  der E id 
genossenschaft n ah m  auch die S tad t, ihren  B undes
pflichten folgend, teil. Schon 1422 zogen die S t. Galler 
m it ihrem  S tad tb an n e r über die A lpen, um  die In n e r
schweizer bei der Belagerung von Bellinzona zu u n te r
s tü tzen . Doch w ar es ihnen bei der weiten E n tfernung  
n icht m öglich, an  der Schlacht von Arbedo teilzuneh
m en. Im  alten  Zürichkrieg h ie lt sich die S tad t n eu tra l, 
w ährend A bt Eglolf B larer und die H erren  des Toggen- 
burgs, die Freiherren  von R aron, sich m it Schwyz ver
b ündeten  und  die Appenzeller, m it denen die Stadt, zu 
Beginn des K onflik ts sich v e rb ü n d et h a tte , das von 
(Österreich besetzte R hein ta l angriffen (Schlacht bei
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W olfhalden 1445). E ine B estim m ung des Bundes von 
141%, überdies die a lte  F reundschaft m it Zürich und  die 
A chtung vor den E idgenossen legten diese H altung  
nahe. 1460 ha lf S t. Gallen den E idgenossen bei der 
E roberung des T hurgaus, 1468 nahm  es m it 160 Mann 
am  Sundgauer Zug und  an der B elagerung von W alds
h u t teil. Am Auszug nach H éricourt finden w ir 100 
S tad t-S t. Galler beteilig t, an  der Schlacht von G randson 
fochten ih rer 131 u n te r  U lrich V arnbüler bei der ei dg. 
V orhut. Zur B esatzung von F reiburg  zählte  eine Anzahl 
St. Galler. F ü r die Schlacht von M urten, zu der das 
Aufgebot erst sp ä t erging, kam en die St. Galler n icht 
m ehr rech tzeitig  an . 1478 finden wir beim  Auszug nach 
Bellinzona 51 St. Galler. Beim Schw abenkrieg käm pften  
sie im Gefecht bei H ard  (westlich von Bregenz) m it, 
ebenso bei F rastenz. In  den italienischen Kriegen 
zeichneten sich St.. Galler vor Genua aus, sie nahm en am 
Pavierzug 1512 teil, halfen den Sieg von N ovara  
erfechten (1513) und  D ijon belagern (1514) und schlugen 
sich bei M arignano (1515) gegen die Franzosen. Die 
R ücksich t au f den ebenfalls v e rbündeten  A bt bestim m 
ten die E idgenossen, tro tz  dieser H ilfeleistungen die 
w iederholten Begehren der S tad t um  A ufnahm e als 
vollberechtigtes O rt in die E idgenossenschaft abzu
lehnen.

6. Der Florschacher Klosterbruch und der St. Galler- 
krieg. U n te r A bt Ulrich Rösch kam  es zu neuen Zwistig
keiten. Ulrich R ösch erneuerte  die K losterverw altung  
im Sinne der K onzen tra tion  der Befugnisse und 
strengster Sparsam keit und ste llte  so den zerrü tte ten  
H aushalt w ieder her. ja  er erw arb sogar 1468 von den 
verarm ten  Freiherren  von R aron die L andschaft Tog- 
genburg, was eine be träch tliche  Steigerung der K loster
m acht bedeu tete . In  der S tad t sah m an diesen W ieder
aufschw ung des a lten  Gegners n ich t gern. Die B ürger 
trugen  auch deshalb besonderen Groll gegen Ulrich 
Rösch, weil sie seinem  energischen Eingreifen das 
Scheitern des K aufs der Vogteien 1455 zuschreiben 
m ussten  (s. oben u n te r  5). R eibungen zwischen dem 
Abte und  den Appenzellern, die 1445 das R hein ta l in 
ihre H and  gebrach t und dam it ein lange erstreb tes 
Ziel erre ich t h a tte n , schufen w eitere Beunruhigung. 
Bald herrsch te  zwischen S tad t und K loster wieder ein 
feindseliges V erhältnis, was den A bt zum  sogenannten 
H aup tm annschafts ver trag  (s. d.) m it den Eidgenossen 
veranlasste, der die E insetzung  eines jeweils zwei Jah re  
am tierenden  R epräsen tan ten  der Schirm orte, den die 
Schirm orte in bestim m ter Reihenfolge e rn ann ten , be
gründete.

Um den ständigen Reibungen m it der S tad t zu 
entgehen, die im K losterbezirk m annigfache R echte 
besass, fasste Uli Rösch den Plan , das K loster nach 
Rorschach (M ariaberg) zu verlegen und gewann zu
nächst den K onvent für seine A bsicht ; dann erhielt er 
die Z ustim m ung von K aiser und  P ap st. Die S t. Galler 
B ürger m achten  vergebliche A nstrengungen, ihn von 
der Neuerung, durch  die R orschach zur N ebenbuhlerin 
von St. Gallen erhoben w orden wäre, und durch  die die 
S tad t beträch tliche  E inbusse e rlitten  h ä tte , abzubrin 
gen. N un n äh erten  sich die leitenden Persönlichkeiten 
St. Gallens, Ulrich V arnbüler und H einrich Zili, den 
Appenzellern und verlangten  von Uli Rösch und den 
Schirm orten in drohendem  Tone die E instellung des 
K losterneubaus in R orschach. Auf die W eigerung des 
Abtes überfielen am  28. v u . 1489 eine Anzahl St. Galler, 
A ppenzeller und R hein ta ler R orschach und zerstö rten  
die begonnenen B auten  (R orschacher K losterbruch).

Nun m ussten  die vom  A bt angerufenen Schirm orte 
einschreiten, sie verlangten  von der S tad t und den 
Appenzellern Schadenersatz v. 13 000 Gulden. W ährend 
der V erhandlungen riefen die St. Galler und  A ppen
zeller die Bewohner des F ürsten landes zum  A bfall von 
der Abtei au f und schlossen am  21. O kt. den sog. W ald- 
k ircher Bund m it ihnen, der als eine neue Form  des 
Bündnisses von 1401 erscheint. Die Besetzung des 
Schlosses Rom anshorn und  die Belagerung des St. 
Annaschlosses ob R orschach zwangen die Eidgenossen 
zu bewaffnetem  E inschreiten  fü r die W iederherstellung 
des Landfriedens (sog. St. Galler Krieg). Bei der 
A nnäherung eidg. T ruppen  unterw arfen sich die

Bew ohner der A lten L andschaft ; die A ppenzeller blie
ben h in te r ihren Grenzwehren, und so m ussten  die 
s ta d t-s t. gallischen T ruppen , die in w estlicher R ichtung 
ausgezogen w aren, den R ückm arsch an  tre ten . N ach der 
E innahm e von R orschach und der U nterw erfung  der 
Appenzeller zogen die Eidgenossen am  12. II. 1490 vor 
St. Gallen, das sich von seinen V erbündeten  verlassen 
sah. W ährend  V arnbüler, um  einer Auslieferung an die 
Eidgenossen auszuweichen, die er bei der U nruhe in der 
Bürgerschaft befürch tete , noch vor der Belagerung aus 
der S tad t entw ich, t r a f  H einrich Zili energische V ertei
d igungsm assnahm en, m usste aber dem im m er s tä rk er 
hervortre tenden  Friedenswillen nachgeben und die 
V erhandlungen m it den E idgenossen beginnen lassen. 
Die S tad t w urde zur Z ahlung von 4000 Gulden an den 
Abt, von 10 000 Gulden an die Eidgenossen verpflich
tet. Sehr em pfindlich war ih r auch der V erzicht au f die 
A nnahm e von A usburgern und die A b tre tu n g  der 
Gerichte überb erg  und Andwil, sowie der Besitzungen 
und R echte in Steinach, die ih r die Eidgenossen au fer
legten. Ja , St. Gallen m usste  froh sein, seine Selbst
verw altung behaup ten  zu können und n ich t zur eidg. 
Vogtei herabgedrück t zu w erden. T rotz dieser fü r die 
S tad t unglücklichen W endung der Ereignisse h a t  der 
K losterbruch die bedeutsam e Folge gehabt, eine Ver
legung des K losters nach  R orschach zu v e rh ü ten . Die 
E n ttäu sch u n g  in der st. gallischen B ürgerschaft über 
den Ausgang des U nternehm ens h a tte  die einzige 
Verschwörung gegen den R a t, die die S tadtgeschichte 
aufw eist, zur Folge, die aber durch verfrüh tes Los
schlagen am  10. It. 1491 erfolglos blieb. Vier Rädels
führer büssten  m it dem  Tode fü r ihre Pläne.

7. Topographische Entwicklung. Stadtbefestigung. Um 
die M itte des 15. Ja h rh . erfuhr St. Gallen eine b e trä ch t
liche E rw eiterung  durch E inbeziehung der Q uartiere 
nördlich des sog. « Bohl » (nördl. v. der A ltstad t) in die 
S tad tbefestigung , sodass diese das ganze Tal zwischen 
B erneck-Freudenberg und R osenberg ausfüllte . Der 
Kern der Siedelung ist beim  G allusplatz anzunehm en, 
westlich der K losterk irche. D ann wuchs die S tad t in 
nördlicher und nordöstlicher R ichtung. Es en tstanden  
die H andw erkergassen, die (W eber-, Schm id-, Multer- 
(Bäcker-) und Gerber- (später Neu-) Gasse, w ährend die 
Kaufleute die Speisergasse und Brühlgasse bevorzugten. 
Schon die erste, vom  A bt und den Bürgern gemeinsam  
erstellte  M auer reichte nördlich  bis zum Irabach  (un ter 
dem jetzigen M arkt-, H ech t- und T heaterp latz). Der 
Aufschw ung der S ta d t in politischer und w irtschaft
licher Beziehung liess nördlich und östlich V orstädte 
en ts tehen  ; nördlich  : jenseits des Irabachs in der 
U m gebung der St. M agnuskirche u. des Frauenklosters 
St. K ath arin a , östlich die sog. Speiservorstadt (Linse- 
b ü h lstr.). M itte lpunkt der S tad tan lage  w ar der M arkt
p la tz , der sich nördlich von dem Strassenkreuz M arkt- 
gasse-M ultergasse-Speisergasse ausdehnte , an dem sich 
auch das R a th au s (N eubau w ahrscheinlich 1449) be
fand. Die genannte  E rw eiterung der Befestigung 
brach te  zu den bisherigen vier Toren (M ark tto r unw eit 
des R athauses, Speiser- und M ultertor am  Ende dei' 
gleichnam igen Gassen, M üllertor beim Aufstieg zu den 
Mühlen in der S teinachschlucht, vier neue befestigte 
S tadteingänge (Scheibenertor am  westlichen, B rühltor 
am  östlichen Ende des Bohls, M etzgertörli und B letztor 
am  Ende der Goliathgasse). Die schw ächste Stelle der 
S tad tbefestigung  w ar der Teil der M auer, der sich un ten  
an der steil ansteigenden Berneck hinzog ; darum  
wurde hier ein besonderes Bollwerk errich te t, flankiert 
vom starken  « G rünen T urm  ». Die Entw icklung der 
Artillerie bedroh te  die S tad t m it der Gefahr eines 
B om bardem ents von den benachbarten  Hügeln. Darum  
und weil eine B efestigung der Hügel wegen ihrer Aus
dehnung unm öglich w ar, unterliess die S tad t eine 
U m w andlung ihrer Befestigung im  17. Ja h rh . und 
begnügte sich m it ihrem  alten  M auerring, der im
19. Ja h rh . dem W achstum  der Siedelung weichen 
m usste.

8. Verfassung und Verwaltung. S t. Gallen gebot nur 
über ein sehr kleines T errito rium . N ur die nächste 
U m gebung vor den Toren w ar zum alten  G erichts
bezirk des Am m anns und dam it zum  S tadtgebiet
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geschlagen w orden, dessen Grenzen durch  v ier K reuze 
bezeichnet w aren . E ine V ierte lstunde vor den S ta d t
to ren  begann das äb tische G ebiet. Die 1579 erworbene 
H errschaft B ürglen im  T hurgau  w ar die einzige Vogtei 
der S ta d t. D er G egendruck des im m er sich wieder 
au frich ten d en  K losters und  die S te llungnahm e der 
Eidgenossen verw ehrten  der S ta d t S t. Gallen die freie 
A usbreitung .

In n erh a lb  ihres Gebietes aber w ar die S ta d t von 1457 
an  im  Besitze der S taa tsh o h e it, n u r m it den B eschrän
kungen , die das B ündnis von 1454 auferlegte. Die 
m assgebende Behörde w ar der K leine Rat, der w öchent
lich zu sam m en tra t und  sich aus 24 M itgliedern zusam 
m ensetzte , den drei « H ä u p te rn  », neun R a tsh erren  und 
je  sechs Z unftm eiste rn  und  U n te rzu n ftm eistern , die 
übrigens jäh rlich  in bestim m ter R eihenfolge w ech
selten . Der K leine R a t erledigte die laufenden Geschäfte 
der S ta d tv e rw a ltu n g  und  gab vielfach den Ausschlag 
fü r die H a ltu n g  der S ta d t. Bis zum  A nfang des 16. Ja h rb . 
reg ierte  er fast u n b esch rän k t. E r w urde vom  A m ts
bürgermeister einberufen u n d  geleitet, dem  jeweils auf 
ein J a h r  gew ählten  O berhaup te  der S ta d t. Ihm  zur 
Seite stan d en  der A m tsbürgerm eister des V orjahres als 
Altbürgerm eister u . der Reichsvogt, der im  N am en des 
K aisers die hohe G erich tsbarkeit ausü b te . Diese drei 
M änner b ilde ten  die « Häupter » der S ta d t. Der Grosse 
Rat, der sich aus dem  K leinen R a t u. den sog. E lfern der 
sechs Z ünfte zusam m ensetz te , also 90 M itglieder zählte, 
w urde zur A bnahm e der V erw altungsrechung, zum 
E ntsche id  über K rieg und Frieden, zu W ahlgeschäften, 
B ürgerrech tsau fnahm en  und  als G ericht über Leben 
und  Tod in der Regel fü n f Mal im  Ja h re  einberufen und 
ebenfalls vom  A m tsbürgerm eister geleitet.

F ü r die V erw altung  bestan d en  eine A nzahl K om m is
sionen, z. B. die « V erordneten  zu den B auen », die 
Sp italherren , die V ogteiherren  (V orm undschaftsbe
hörde), der K riegsrat, der Schulrat, K irch en ra t, die 
« W indw äch ter », die M ark therren , B ro tschauer, Biblio
thekkom m ission  usw . Die V erw altung  w ar sorgfältig 
u nd  sparsam , sodass die S ta d t eine Reihe von Fonds 
anlegen k o n n te . Die S tad tsa tzu n g en  w urden a lljährlich  
der B ürgerschaft zusam m en m it den neuen R a tsm an 
d a ten  vorgelesen.

Die Bürgergemeinde  w urde jäh rlich  dreim al ein
berufen, in  die S t. L aurenzenkirche einm al am  ersten  
A dv en tso n n tag  zur W ahl des neuen A m tsbürgerm eisters, 
wobei fa st ohne A usnahm e der R eichsvogt gew ählt, also 
die b estim m te  Reihenfolge beo b ach te t w urde. Die 
zweite Gem einde folgte am  2. W eihnach tstage  (alter 
Jah resan fan g ), wobei die E id le is tung  der neuen R ä te  
und  der ganzen B ürgerschaft s ta ttfa n d  ; die d r itte  am  
Sonntag  vor B artho lom äi (24. A ugust), die über die 
E rhebung  der neuen S teuer zu beschliessen h a tte . Die 
gesam te B ürgerschaft w ar in  sechs Zünfte  e ingeteilt 
(W eber-, Schneider-, Schm iede-, Schuster-, Müller- und 
M etzgerzunft), die neben  der Regelung ih rer B erufs
fragen auch  politische B edeutung  h a tte n , insbesondere 
durch  die W ahl der Z unftm eister. D aneben bestand  
noch die V ereinigung zum  Notenstein  (s. d.), welche die 
adeligen G eschlechter und  die L eiter der grössern 
E xportgeschäfte  um fasste  und  einige E hrenvorrech te  
besass.

Das Gerichtswesen wies das Fünfer- oder B ussenge
rich t auf, das Siebnergericht, das S tad tg e rich t, das teils 
aus R a tsh erren , teils aus Z unftabgeordneten  sich zu
sam m ensetzte  und  u n te r  der L eitung  des S tad tam m an n s 
s tan d . Zum  E hegerich t w urden  auch  drei Geistliche 
beigezogen.

Die V erfassung blieb m it einigen Æ nderungen  im
16. Ja h rb .,  die den H andw erkern  einen grössern E in 
fluss e in räum ten , von der M itte des 14. Ja lirh . bis zum 
U n tergang  der S tad trep u b lik  1798 in ih ren  G rundzügen 
die gleiche. Sie ste llt eine wohl abgewogene K om bina
tio n  von aris to k ra tisch en  und  dem okratischen  E lem en
te n  dar, ve rh in d erte  persönliche U eberm acht und  sorgte 
doch fü r S ta b ilitä t der R egierung. W enn in St. Gallen 
am  E nde des 18. Ja h rh . die überw iegende M ehrheit der 
B ürger n ich ts von politischen N euerungen wissen wollte, 
so h a t zweifellos die A nhänglichkeit an  die bew ährten  
staa tlich en  Form en  das Meiste dazu beigetragen.

9. Leinw and-Industrie  und  Leinwandhandel. W ährend 
es durch  die V erhältnisse St. Gallen verw ehrt w ar, zu 
grösserer politischer B edeutung  aufzusteigen, h a t die 
S ta d t dafür ihre H au p tle is tu n g  au f w irtschaftlichem  Ge
biete aufzuw eisen, indem  sie sich zu einem bedeu tenden  
E x p o rtm itte lp u n k t aufschw ang. Auf ih r kleines S ta d t
gebiet politisch  eingeengt, w arf die B ürgerschaft ihre 
E nergie au f den A usbau ih rer H andelsbeziehungen und 
sprengte durch  ihre W arensendungen, der ungünstigen 
Lage zum  T rotz , den frem den G ürtel, der um  die S tad t 
gelegt w ar. Die H andelsgeschichte S t. Gallens en t
w ickelte sich aus der w irtschaftlichen  B edeutung  des 
B odenseegebietes im  S p ä tm itte la lte r, die au f der In d u 
strie  (bes. Leinw and) u. dem  Fernhandel über die Al
pen, nach  Südfrankreich  und  B arcelona beru h te . Schon 
die im  14. 15. Ja h rh . b lühende « Grosse R avensburger 
G esellschaft » h a tte  Beziehungen zu einzelnen st. galli
schen K aufleu ten . In  den ersten  Jah rzeh n ten  des 15. 
J a h rh . en ts tan d  die Diesbach-Wattgesellschaft, eine V er
b indung  der von D iesbach von B ern m it G liedern der 
st. gallischen Fam ilie v. W a tt, die erste in der Schweiz 
nachw eisbare H andelsgesellschaft. Sie handelte  v. Spa
nien bis Polen m it allerlei W aren, bes. auch  m it L ein
w and. S p ä ter en ts tan d en  in St. Gallen ähnliche Gesell
schaften , so die F irm en  der Zollikofer u. Zili, zu denen im 
Laufe der folgenden Ja h rh u n d e rte  die S tan d er oder Stri
der, Schlappritzi, F itle r, Schlum pf, Schobinger, Fels u. 
G onzenbach und andere K au fm an n sd y n astien  tra te n . 
Diesen sprachkundigen, w eitgereisten  K aufleu ten , die 
im  « N otenstein  »gesellschaftlich zusam m engeschlossen, 
auch die oberste Schicht der s täd tischen  B evölkerung 
b ildeten , wenn sie auch in der M ag istra tu r n ich t im m er 
gebührend  v e rtre te n  w aren, v e rd an k t St. Gallen m an 
che Förderung  seines H andels.

Schon im 13. Ja h rh . lässt sich die P ro d u k tio n  von 
L einw and in St. Gallen belegen. Im  Laufe des 15. Ja h rh . 
überflügelte  St. Gallen das a ltbefreundete  K onstanz und 
b rach te  die F ü h ru n g  im ganzen Bodenseegebiet fü r die 
L einw andherste llung  an  sich, vorab  dank  der obrig
keitlichen Leinw andschau und  der strengen H an d h a 
bung der L einw andsatzungen, die an  die W aren q u alitä t 
ganz bestim m te  A nforderungen ste llten  und  jede Ueber- 
tre tu n g  unnachsich tlich  ah ndeten . O brigkeit, K auf
m an n sch aft und W eberzunft überw ach ten  gem einsam  
die gesam te P ro d uk tion . Die in  S ta d t und  L and ge
w obenen T ücher m ussten , wenn m an  sie von St. Gallen 
aus exportieren  wollte, zuerst der « rohen Schau » u n te r
worfen, dann au f den s täd tischen  Bleichen u n te r  Auf
sicht der von der S tad t vereid ig ten  B leichem eister ge
bleich t w erden. D ann w urden sie nochm als genau ge
p rü ft (sog. « weisse Schau ») und  u n te r A ufsicht s tä d ti
scher B eam ter sorgfältig  v e rp ack t. A uf den M ärkten  der 
Cham pagne, in Lyon, in  B arcelona wie in Venedig und 
Bozen, W ien und  K rak au , F ra n k fu rt und  A ntw erpen 
w urde St. Galler Leinw and gehandelt.

So entw ickelte  sich aus dem  frühen  A u ftre ten  der 
H andelsgesellschaften zusam m en m it den richtigen  
M assnahm en der Behörden und  der W eberzunft ein 
gew altiger E x p o rth an d el, der seinen H öhepunk t zu 
A nfang des 18. Ja h rh . erreichte m it 38 232 Stück, die 
w ährend des Jah res  1714 produziert w urden. Die F a 
m iliengesellschaft der Zili verd ien te  1575-1578 : 53 862 
Gulden, 1578-1582 : 60 957 Gulden. Das im  H andel 
gewonnene Geld w urde in  s ta ttlich en  B ürgerhäusern , 
L andsitzen  und  zahlreichen F am ilienstiftungen  ange
leg t. Auch Schenkungen an  die In s titu tio n en  der S tad t 
w urden gem acht, Freilich blieben auch schwere R ück
schläge, bes. zur Zeit des 30j. Krieges n ich t aus, die 
zum  Z usam m enbruch auch  angesehener F irm en füh rten .

D urch gem einsam e O rganisation  von Seiten verschie
dener S t. Galler F irm en w urde im  16. Ja h rh . ein re
gelm ässiger B otendienst nach N ürnberg  e ingerichtet, 
sp ä te r  (1575) eine ebensolche 14tägige V erbindung m it 
Lyon (« Lyoner O rdinari »). So sorgte die K au fm an n 
schaft, ohne Hilfe der O brigkeit, aus eigenen K räften  
fü r einen P ostd ienst, der bis gegen E nde des 17. Ja h rh . 
d auerte . Aus gelegentlichen B eratungen  « gem einer 
K aufleu te  » ging die h eu te  noch bestehende K a u fm ä n n i
sche Korporation  m it eigenem b e träch tlichem  Vermögen, 
das ein Ausschuss, das K aufm ännische D irektorium , vor-
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w alte t, hervor. D ieser h a t  neben  seiner F u n k tio n  als ! 
H andelskam m er auch die L eitung  der von K aufleu ten  
g estifte ten  F ranzösischen K irche in S t. Gallen.

Im  18. J a h rb . w urde der L einw andhandel durch die |

S an k t G-allen. Z unfthaus  zum  A ntlitz , nacliheriges (t T uchhans » 
N ach der v. J .  U. H aider hcrgesteilten  Kopie eines alten Oelgemiild

neu aufkom m ende ' Baum wollindustrie  ve rd rän g t, die | 
sich im  19. Ja h rb . zur S tickerei entw ickelte. S t. Gallen 
besitz t a u f  dem  G ebiete der T ex tilp ro d u k tio n  eine bis 
ins H och m itte la lte r zurückgehende T rad ition .

10. E in fü h ru n g  der Reform ation. N ur in  wenigen Ge
b ieten unseres Landes w irk ten  sich die V erhältn isse der 
R eform ation so günstig  aus wie in  der S ta d t St. Gal
len. D er jah rh u n d e rte lan g e  Zw ist m it der A btei, die 
E rb itte ru n g  ü b er deren W iederaufrich tung  u n ter Ulrich 
Rösch, Hessen die B ürgerschaft gern einer neuen  Lehre 
b e itre ten , die die D aseinsberechtigung der K löster 
g rundsä tz lich  vernein te  und  der S ta d t neue M öglichkei
ten  eröffnete. W ohl b estan d  in H andw erker- und  K au f
m annskreisen  daneben  eine grosse A nhänglichkeit an  
die überlieferten  k irchlichen E in rich tungen , allein sie 
konnte  der m itre issenden  K ra ft der N euerung n ich t 
w iderstehen . Der V erlauf der St. Galler R eform ations
bew egung is t dad u rch  gekennzeichnet, dass zu der 
B egeisterung fü r die neue Lehre in  der Bevölkerung 
eine kluge, schrittw eise  V erw irklichung ih rer Ziele durch  
die weltliche B ehörde, den R a t, kam , der die Bewegung 
fest in  der H and  beh ielt und  fü r ih ren  geordneten  F o r t
gang sorgte. Diese R efo rm ation  durch  den R a t w urde 
durch  den b e rü h m ten  H um anisten  Joach im  von W a tt 
(V adian, 1484-1551) gele ite t, der 1518 aus glänzender 
W irksam keit an  der U n iv e rsitä t W ien heim gekehrt war, 
um  in  S t. Gallen zunächst die bescheidene S tellung eines 
S ta d ta rz te s  zu bekleiden. Seit 1521 M itglied des Grossen 
R ates, t r a t  er 1523 als einer der P räsid en ten  der 2. Z ür
cher D isp u ta tio n  öffentlich an  der Seite Zwinglis auf.
E r fü h rte  die Geistlichen der S ta d t in V orträgen  in 
die neue Lehre ein u n d  begünstig te  die B ibelerk lärun
gen, die der aus W itten b erg  zu rückgekehrte  junge  T heo
loge Jo li. Kessler, welcher in St. Gallen als S a ttle r a r 
b eite te , u n te r  den N am en « Lesinen » u n te r  grossem  
Zulaufe der B ürgerschaft h ielt. 1524 w urden  die G eistli
chen v. S t. Laurenzen, der S tad tp fa rrk irch e , vom  R ate  
angewiesen, das E vangelium  nach der Schrift zu p re 
digen, w om it der U e b e rtr itt  S t. Gallens zur kirchlichen 
N euerung ohne grösseren W iderstand  eingeleitet w urde.
S t. L aurenzen w urde allm älig den neuen  A nschauungen 
gem äss, u n te r  E n tfe rn u n g  der S ta tu e n  und A ltäre, 
e ingerich tet, eine A rm enordnung  nach  S trassburger V or

bild aufgeste llt und  die S tad tk irch e  fü r die « Lesinen » 
geöffnet. D a die S tad tb eh ö rd e  nach  den A nschauungen 
der stü rm ischen  N euerer zu langsam  vorging, sonderten  
sich diese, von Zürich aus aufgereizt, von der allgem ei

nen Bewegung und  schlossen sich 
u n te r  V erw erfung der K indertau fe  
als « W iedertäu fer » zu einer Sekte 
zusam m en, die rasch  grossen 
A nhang gew ann, sodass sie eine 
Zeitlang die M ehrheit zu erlangen 
hoffte. J e tz t  griff V adian energisch 
ein, u n te rs tü tz t  von Zwingli und 
Dom inik Zili ; er veran lasste  den 
R a t zum  obrigkeitlichen V erbot 
der Sekte, nachdem  freundliche 
B elehrung sich als unm öglich er
wiesen h a tte . T odesurteile  w urden 
zw ar verm ieden und die H äu p te r 
der V olksbewegung n u r aus der 
S ta d t verw iesen. Die bald  e in tre 
tende  E n ta r tu n g  des T äufertum s, 
die bewies, dass die Zeit fü r re li
giösen Ind iv idualism us noch n ich t 
reif sei, t ru g  ferner viel bei zur 
Beruhigung der B ürgerschaft, die 
Vadian vor der G efahr der re li
giösen und  politischen A narchie 
bew ahrt h a tte . Seine W ahl zum 
B ürgerm eister w ar der D ank dei 
S tad t für die feste F ü h ru n g  in ver
w irrter Zeit.

N un w urde m it E ifer am  A usbau 
der neuen  kirchlichen E in rich tu n 
gen gearb e ite t, die K indertau fe  ge- 

im 15. h. 16. Jahrli. bo ten , eine neue K irchenordnung  
es (VadianaSt. Gallen), eingeführt (1525), eine neue O rd

nung  der Feiertage u . ein E hegericht 
geschaffen (1526), sowie eine A bendm ahlsordnung  nach 
dem  Vorbild Zürichs, und  fü r kirchlichen Ju g  e n d u n te r
rich t gesorgt (1527). Von St. Gallen aus v e rb re ite te  sich, 
w iederum  u n te r  der tä tig en , doch n ich ts ü berstü rzenden  
L eitung  V adians, die R eform ation  im  A ppenzellerlande, 
besonders in den äusseren  R hoden, im  R h ein ta l und 
im  F ürs ten lan d e  und im  b en ach b arten  A rbon. Die 
P fa rre r dieser Gebiete w urden  von St. Gallen aus in 
einen Synodalverband  zusam m engefasst, und  an  den 
B eratungen  der neuen  ostschw eizerischen Synode nahm  
w iederholt auch  Zwingli teil, m it dem  die st. gallische 
R eform ation in  enger V erbindung s tan d . 1528 w urde 
auch  die b isher ein kleines C horherrenstift bildende 
Kirche S t. Mangen in städ tische  V erw altung genom 
m en u. re form iert, das F rau en k lo s te r St. K a th arin a  u. 
das Feldnonnenhaus S t. L eonhard  aufgehoben, die k a 
tho lisch  gebliebenen R a tsh erren  ih rer Stellen en tse tz t 
und die Feier der Messe im  S tad tg eb ie t verbo ten . Im  
W iderspruch zum  B ündnis von 1454 t r a t  die S tad t dem 
evangelischen B urgrech t von Zürich und  B ern bei. 
J e tz t  legte sie ihre H and  au f das nach  den neuen 
A nschauungen n ich t m ehr daseinsberechtig te  K loster, 
aus dessen H au p tk irche, dem  St. Gallen M ünster, am
23. n . 1529 die B ilder und  A ltäre u n te r  V adians L eitung 
in  einem  B ilderstu rm  en tfe rn t w urden, wobei w ertvolle 
K unstw erke der oberdeutschen Spätgo tik  zu G runde 
gingen. Die Bildw erke w urden au f dem B rühl ve r
b ra n n t. Am 7. März h ie lt D om inik Zili in dieser K irche 
vor 4000 Z uhörern den ersten  evangelischen G ottes
dienst.

Zum  ersten  K appelerkrieg  1529 zogen auch  die S tad t- 
S t. Galler aus. Die P läne, das K loster aufzuheben und 
sein G ebiet in die V erw altung eines re form ierten  Ortes 
zu nehm en, stiessen indes au f den W iderstand  Berns. 
T ro tzdem  beschlossen u n te r dem  E indruck  des den 
R eform ierten  günstigen Ausgangs des Krieges die K a n 
tone Zürich u n d  Glarus, zwei Schirm orte des K losters, 
den A bt n ich t m ehr anzuerkennen  ; sie gew ährten  den 
G otteshausleu ten  Selbstverw altung  u n te r  der O berho
h e it der Schirm orte und  v e rk au ften  fü r 11 000 Gulden 
die K lostergebäude an  die S tad t. W eitergehende Hoff
nungen der S tad t S t. Gallen au f die E rw erbung  äbti- 
scher Gebiete sche iterten  an der T errito ria lpo litik  Zü
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richs, das in  der Ostschweiz im m er eigenm ächtiger vor
ging, im  F ü rs ten lan d  S teuern  erhob u n d  rheintalisc.be 
Dörfer besetz te , und  m it dem St. Gallen doch in enger 
V erbindung stan d . Die Zürcher R eform ation, deren 
innerer Z usam m enhalt sich tro tz  der Erfolge gelockert 
h a tte , e rlitt im  zw eiten K appelerkricg  am  11. x . 1531 
bei K appel ihre K a tas tro p h e . Der ersten  Niederlage 
folgte bald  die zweite au f dem Gubel. Zwinglis Tod be
raub te  die gesam tschw eizerische R eform ation  ihres w eit
schauenden, stürm isch  vorw ärtsdrängenden  Führers. 
Der Friedensschluss, den B ern und Zürich m it den fünf 
O rten der Innerschw eiz eingingen, liess St. Gallen, das 
treu  zu ihnen gehalten , im Stiche. St. Gallen w urde, 
wie V adian  schreib t, « veräch tlich  verschuflet » (abge
schaufelt) und  m usste um  einen dem ütigenden S ep arat
frieden nachsuchen und  die B urgrechtsbriefe he rau s
geben.

Je tz t  folgte eine lebhafte  katholische Reaktion. Die 
S tad t m usste die K lostergebäude zurückgeben, in deren 
Räum e die A btei w ieder einzog. Im  F ü rs ten lan d , 
Toggenburg und R hein ta l k eh rte  ein Grossteil der Be
völkerung u n te r  dem E indruck  des Sieges der fünf 
O rte zum  a lten  G lauben zurück. J a  in der S tad t selbst 
reg ten  sich, vorab in der W eberzunft, dessen A nhänger 
wieder. W ieder bedurfte  es der festen  H and  V adians, 
um  die kirchliche N euerung zu erhalten . Die Folge 
dieser Epoche war die w eitere Isolierung der S ta d t. Von 
dem sie um gebenden F ü rs ten lan d , m it dom sie w ieder
holt politisch zusam m en gegangen w ar und in welchem 
sie zahlreiche A usburger besessen h a tte , tren n te  sie 
nun  n ich t n u r der politische, sondern auch der bis tie f 
in die B evölkerung dringende konfessionelle Gegen
satz, der sich bis in  sprachliche und bauliche E igenart 
e rstreck te . In  der N ot ih rer E insam keit lern te die S tad t 
ihren C harakter zähe verteid igen ; sie w urde zu einer 
S tä tte  eifriger p ro tes tan tisch er Gesinnung, ab er die 
politischen und  geistigen Verhältnisse fü h rten  von 
nun ab die Gefahr einer gewissen Engherzigkeit herauf.

Vadians E inw irkung ban n te  diese M öglichkeit zu
nächst. So bedeutend  seine Rolle in der st. gallischen 
R eform ation auch w ar, sie is t zunächst n u r eine Epoche 
in diesem Lebensbild. Voraus geht ihr die W irksam keit 
als G elehrter von in ternationalem  Rufe an  der U niver
s itä t  W ien, dann als G eschichtschreiber. Es folgen 
theologische Publikationen  und Fehden, sein W irken 
als S ta d ta rz t und, au f seinem T odbette  1551 die Be
gründung  der S tad tb ib lio thek  durch letztw illige Schen
kung seiner grossen B üchersam m lung an  die S tad t. Kein 
St. Galler h a t durch sein Leben tiefere Spuren h in te r
lassen als Joach im  von W att.

11. Von der M itte des 10. Jahrh. bis 1798. Nach den 
bewegten Zeiten 1489-1531 folgte eine ruhigere Epoche, 
in der vor allem  die In d u strie  und der H andel die H a u p t
tätigkeit, der S tad t blieb. Die S tad t fand  sich m it der 
sekundären  Rolle, zu der die Ereignisse von 1454 /1455, 
1489/1490 und  1529/1531 sie veru rte ilten , ab und ge
w ann dafür im  w irtschaftlichen  Leben eine F ührerste l- 
lung. W ichtig w ar vor allem  die gänzliche A usscheidung 
der K om petenzen und R echte zwischen K loster und 
S tad t, die als eine Folge der R eform ation  durch  die 
Schirm orte im  sog. W iler V ertrag  1566 zustande kam , 
der auch den B au einer T rennungsm auer vom  Spei
serto r um  die N ord- und W estgrenze des K lo ste rte r
ritorium s herum  bis zum  M üllertor bestim m te und dem 
Kloster ein eigenes Tor, das K arls tor (nach K ard inal 
Carlo Borrom eo b enann t) e inräum te. D er m it der 
B lütezeit der L einw andindustrie  zusam m enhängende 
W ohlstand kam  allm älich auch in öffentlichen und p ri
v a ten  B auten  zum  A usdruck. 1563-1564 w urde das 
neue R a th au s an  der Stelle des früheren e rrich te t, nach
dem schon 1560 das Speisertor neu aufgebaut worden 
war. 1584 en ts tan d  das je tz t  noch einzig von den ä lte rn  
öffentlichen G ebäuden übrig  gebliebene K aufhaus 
(jetzige Post liliale). Die Chefs der Leinw andfirm en 
errich te ten  s ta ttlich e  grössere P riv a th äu se r wie das 
Schlosst! an der Speisergasse, das L aurenz Zollikofer, 
der Neffe des S tifters des Fam ilienfideikom m isses Al
tenklingen, 1587 erbau te, und das jetzige S tad thaus, 
das au f H ans Schlum pf zurückgeht (1589).

Der V erlauf des Hl Ojährigen Krieges zeigte, wie St.

Gallen durch  die eidg. N eu tra litä t einen unschätzbaren  
Vorteil erlangt h a tte . W ohl w urde sein H andel durch die 
K riegsw irren schwer geschädigt, wohl such ten  P est und 
T euerung die S ta d t heim , sie blieb doch von den schwe
ren  S türm en, die ihre ehem aligen V erbündeten , die Bo
denseestädte , verheerten , verschont. W enn auch w ieder
ho lt T ruppendurchzüge erfolgten (so zog 1635 Herzog 
R ohan m it seinem  Heere durch  St. Gallen nach  G rau
bünden), so w urde ih r doch weder der schwedische A n
griff au f K onstanz 1633 noch die E innahm e von Bre- 
g en z!6 4 6 d u rch W ran g el zum  V erhängnis. Der F riedens
schluss b rach te  auch St. Gallen, wie der ganzen E idge
nossenschaft die form elle L ostrennung  vom  deutschen 
Reiche. Am B auernkrieg  v. 1653 nahm  auch die S tad t 
teil, indem  sie Zürich und B ern T ruppen  u n te r  C hristoph 
S tud  er und L aurenz Zollikofer in den A argau zu Hilfe 
sand te. Dagegen bew ahrte  sie im ersten  Vilmerger- 
krieg 1656, den E rfah rungen  von 1531 gemäss, ihre 
N eu tra litä t.

W iederholte R eibungen m it dem  K loster ergaben sich 
in der Zeit 1658-1719, in  welcher der energische Fidel 
v. T hurn  L andshofm eister (L eiter der V erw altung und 
der A ussenpolitik) der A btei w ar, einer der führenden 
S taa tsm än n er der katho lischen  Schweiz. W egen der 
Folgen des W igoltinger H andels 1664 verband  sie sich 
au f 10 Jah re  m it Appenzell A. R h. 1697 en ts tan d  in 
der F rage des Durchzuges fü rsten ländischer Prozessio
nen durch  die S tad t zum  K loster, wobei die A bnahm e 
der K reuze von den S tangen und deren « N iederschla
gung» im  s tä d t. T errito rium  verlang t w urde, ein heftiger 
K onflikt m it dem L andshofm eister und dem  A bte 
L eonhard B ürgisser (1696-1717), der sog. « Kreuzkrieg».

1712, im  zweiten Vifmergerkrieg, der wegen des Auf
standes der T oggenburger gegen die Abtei ausgebrochen 
w ar, nahm  die S tad t w ieder eine n eu tra le  H a ltu n g  ein, 
obschon die Zürcher nach  der E innahm e Wils das 
vom  Abte verlassene K loster besetz ten  und  Bibliothek 
und K eller p lü nderten . Die A ufnahm e Berns in die 
V erw altung der rhein talischen  Vogteien und des Sar- 
ganserlandes, der U ebergang der geistlichen G erichts
b a rk e it im  R hein ta l an  Zürich v e rs tä rk ten  den E in
fluss dieser Orte au f die G ebiete des sp ä tem  K ts. St. 
Gallen. Die H errschaft der A btei über F ürsten land  und 
Toggenburg w urde, zwar m it E inschränkungen, nach 
dem 1718 von A bt Josef von Rudolf! (1717-1740) ge
schlossenen F rieden w ieder aufgerich te t. Die S tad t trug  
aus dem  Sieg ihrer G laubensverw andten keinen d irek
ten  V orteil davon.

Im  18. Ja h rb ., u n te r  dem  Einfluss der A ufklärung 
und des T oleranzgedankens, herrsch ten  zwischen K lo
ster und S tad t m eist friedliche, oft sogar freundschaftli
che Beziehungen. Zwar blieben die gewaltigen N eu
bau ten  der A ebte Cölestin Gugger (1740-1767) und Beda 
A ngehrn (1767-1796) (H aup tk irche, S tiftsb ib lio thek, 
Neue Pfalz), die das a rch itek ton ische Bild S t. Gallens 
bis heu te  bestim m en, ohne jede N achahm ung in der 
S tad t. Aber diese nahm  teil an  den S trassenbau ten  
von A b t Beda (S trassenzug W il-R orschach und S t. Gal- 
len-Speicher).

12. Vom Untergang der Stadirepublik bis zur E n t
stehung des Kantons S t. Gallen, 1798-1803. Die gewaltige 
politische u. geistige Bewegung, die die franz. R evolu
tion  in allen N achbarländern  zur Folge h a tte , m achte  
sich in der Ostschweiz zuerst, im  Fürsten lande  bem erk
bar, das nach E rle ich terung  seiner L asten , sp ä te r nach 
B efreiung von der A btei u n te r  dem klugen F ü h re r Joh . 
K ünzli aus Gossan trac h te te . Die S tad t-S t. Galler waren 
durch ihre H andels Verbindung m it F rankreich  zu gu t 
über die die R evolution  begleitenden Schreckensszenen 
u n terrich te t, um  die naive B egeisterung fü r die « F ra n 
ken » m itzum achen. Den F ü rs ten län d ern  wie dem  Abte 
gegenüber nahm en sie eine n eu tra le  H a ltu n g  ein. Das 
gegen F rankreich  käm pfende Bern u n te rs tü tz te  die 
S tad t m it 200 M ann, von den 100 u n te r  Am brosius 
E hrenzeller bis in die U m gebung Berns, w eitere 100 bis 
B assersdorf (Zürich) kam en. V ertre ter der N euerungs
freunde aus Basel fanden in St. Gallen einen schlim m en 
E m pfang  und m ussten  schleunigst heim kehren. Die 
R egierungen der S tad t, beider Appenzell, sowie der neu 
k o n stitu ie rten  F re is taa ten : F ü rsten land , Toggenburg,
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R h ein ta l und  T hurgau , berie ten  ü ber gem einsam e Mass
n ahm en  zur A bw ehr der helvetischen E in h e itsv er
fassung. Indes das V ordringen der F ranzosen nach Zürich 
und  in  die Ostschweiz m ach te  bei allgem einer V er
w irrung  w eiteren  W iderstand  unm öglich, zu r grossen 
U nzufriedenheit der L andbevölkerung . Am 20. iv . 1798 
n ahm en  K leiner und  Grosser R a t die neue V erfassung 
zur K enn tn is , die le tz te  B ürgergem einde am  29. April 
genehm igte m it Stillschweigen und schw eren H erzens 
den V erzicht au f die S o u v erän itä t und  die S elbstver
w altung , der m it der A nnahm e der helvetischen V er
fassung verb u n d en  w ar. So fand  die S tad trep u b lik  St.

Gallen in einer Zeit allgem einer U m w älzung und neuer 
A nschauungen ih r Ende.

St. Gallen w ar nun  ein Teil und  bald  die H a u p t
s ta d t des neu geschaffenen K ts. Säntis. Jedoch  g e s ta tte te  
die von K riegen und innern  K risen erfüllte Zeit keine 
ruhige Festigung  der neuen Form en. Auch m ach te  sich 
der französische E influss und die frem de B esatzung 
durch  w iederholtes E ingreifen und B randschatzung , von 
der auch S t. Gallen n ich t verschon t blieb, bem erkbar. 
Die K assen der S ta d t leerten  sich, und  um  die R e ttu n g  
eines Teils der B ürgergü ter und S tiftungen  m ussten  die 
neuen B ehörden, die zum eist aus bisherigen R ä ten , an 
ih rer Spitze der le tz te  B ürgerm eister Caspar Steinlin, 
bestanden , einen zähen K am pf führen .

1799 w urde der K an to n  Säntis durch  den zweiten 
K oalitionskrieg  in M itleidenschaft gezogen. F ranzösi
sche T ruppen  beim  Angriff au f Feldk irch , dann  O ester
reicher au f ihrem  V orm arsche gegen M assena und  auf 
ih rem  raschen R ückzuge nach  der zw eiten Zürcher- 
schlacht passierten  die S ta d t. Im  Gefolge der O ester
reicher k eh rte  auch  der seit 1797 als F lüch tling  im  A us
lande weilende A bt P an k raz  V orster, der le tz te  V or
steher des K losters 1796-1805, zurück, m usste  aber 
bald  w ieder sein G ebiet den B eam ten der R epublik  
überlassen . In  der K riegszeit d iente S t. Gallen auch als 
L azare tt, als H au p td ep o t fü r die V erpflegung der ö ste r
reichischen Arm ee, beherberg te  russische K riegsge

fangene und  m usste  an  K on trib u tio n en , R equisitionen 
und E in q u a rtie ru n g  schwere Opfer leisten . Zu A nfang 
1 8 0 0  b ilde ten  M enschenfreunde eine besondere O rgani
sa tion  zur B ekäm pfung  der N ot. E in E n tw u rf fü r den 
K an to n  S t. Gallen im  heu tigen  U m fange vom  2 7 .  I I .  
1 8 0 2  w urde in den V erfassungsw irren n ich t ausgeführt. 
Als die helvetische R egierung von der föderalistischen 
P a rte i endgültig  g estü rzt w urde, w ählte  die S tad t St. 
Gallen eine provisorische R egierung von 21 M itgliedern, 
neben der die helvetischen Lokalbehörden der Form  
nach im  A m te blieben, aber das neue E inrücken  der 

I französischen T ruppen  und  die energische In te rv en tio n

des V erm ittlers N apoleon m achte  eigenm ächtigen Ver
suchen bald  ein E nde. Als dann  in Paris am  19. II. 1803 
die V erm ittlungsak te  v e rk ü n d et w urde, w urde S t. Gal
len zur H a u p ts ta d t der neugeschalfenen K an tons be
stim m t.

13. St. Gallen von 1803-1918. W ährend  die U m w äl
zung v. 1798 St. Gallen den V erlust seiner S o u v erän itä t 
auferleg t h a tte , b rach ten  die neuen V erhältnisse nun 
anderseits eine der S ta d t günstige E ntw ick lung . Sie 
ging politisch  in einem  grössern Gemeinwesen auf, m it 
dem  sie zwar n u r allm älig verw uchs, aber au f das sie, 
dank  ih rer Lage, n ich t ohne E influss w ar. Die A ufhe
bung des K losters durch den Grossen R a t des K antons 
löste eine Frage, die die ganze ä lte re  S tad tgesch ich te  
erfü llte. Politisch  w urde die S tad t seit dem A usgang der 
20er Ja h re  zum  Sitz der liberalen Partei, die n u r m it 
Mühe das U ebergew icht in  dem m ehrheitlich  k a th o li
schen K an to n  errang  und  bis 1890 m it U n terb rechun
gen b eh au p te te .

In  der K risis, die infolge des Z usam m enbruchs der 
napoleonischen H errschaft 1814 im K t. St. Gallen 
ausbrach , suchte die S ta d t ihre a lte  U nabhängigkeit 
zurückzugew innen. Als sich dies als unm öglich erwies, 
w ünschte sie eine bevorzugte S tellung im  K an to n  und 
erh ielt auch eine stä rkere  V ertre tung  im  Grossen R ate . 
A uf die E in führung  einer besonderen Ortsgem einde 
w urde zunächst verzich te t. Der S ta d tra t,  fü r besondere

S ankt Dalton um 1700. N ach einer A quatin ta  von J. B. Isenring.
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Fälle um  18 Beisitzer aus der O rtsbürgerschaft e rw eitert, 
das besondere S tad tg e rich t sowie die H andw erksvorste 
herschaft verbürg ten  der S tad t eine gewisse Selb
ständ igkeit und sicherten  den O rtsbürgern  den entschei
denden E influss. Doch k a 
m en in den 20er Jah ren  
neuere A nschauungen auf.
1824 w urde das R echnungs
wesen der politischen und 
Ortsgem einde g e tren n t,
1830 die öffentliche R ech
nungsablage der S ta d tb e 
hörden vor der B ürgerschaft 
eingeführt. Die neue V er
fassung von 1831 b e raub te  
die S tad t ih rer Sonderstel
lung wieder. Es w urde die 
E rrich tu n g  einer E inw oh
nergem einde (politische Ge
meinde) u . einer O rts(B ür- 
ger-)gem einde vorgeschrie
ben, von denen die erstere 
durch den G em einderat, 
die le tz te re  durch  den Ver- 
w altungs-, sp ä ter Bürger- 
R a t geleitet w urde. Die 
A usscheidung der s tä d ti
schen V erw altung (Fonds 
und  G üter) zwischen den 
beiden O rganisationen w ur
de am  29. v i. 1832 nach 
langen V erhandlungen ve r
e inbart und von beiden 
G e m ein d ev e rsam m lu n g en  
gutgeheissen. Die O rtsge
m einde übernahm  die W ai
sen- und Arm enpflege fü r ihre B ürger und  schuf 
und un terh ie lt In s titu tio n en  fü r das kulturelle  Leben 
(S tad tb ib lio thek , städ tische  Museen, Subventionen an 
verschiedene Schulen) und fü r K ranke, Arm e und alte 
B ürger (B ürgerspital), w ährend die Polizei, das M arkt-, 
das Bau- und G esundheitsw esen an die polit. Gemeinde 
übergingen, 1918 auch  das Schulwesen, sodass die polit. 
Gemeinde eine grössere B edeutung erh ie lt. Im m erhin  
besitz t dank der Ortsgem einde die S tad tb u rg ersch aft in 
St. Gallen nach der A ufhebung der Z ünfte ihren festen 
V erband und eigene V erw altung ih rer G üter und 
Stiftungen.

Mit dem industriellen  Aufschwung, den die Stickerei 
und ihre Hilfszweige b rach ten , änderte  sich auch das 
Baubild der S tad t. Vor den Toren, die im Laufe des 
19. Ja h rh . niedergelegt w urden, en ts tan d en  im W esten 
und Osten neue Q uartiere ; in  der N ähe des 1856 er- 
öffneten Bahnhofs bildete sich sp ä ter ein G eschäfts
und V erkehrsm itte lpunk t. Der R osenberg bedeckte sich 
m it Villen, schliesslich stieg die S tad t auch am  Südhang, 
an Berneck und D reilinden em por und schuf aus dem 
kleinen Dörflein St. Georgen ein m odernes W ohnquar- 
tier. So en ts tan d  aus der a lten  T a ls tad t die heutige 
Hügelsiedelung St. Gallen. Mit den V ororten St. F iden 
und Brüggen wuchs die S tad t allm ählig zusam m en und 
füllte ih r kleines T errito rium  aus, so dass am  1. v it. 
1918 die E inverleibung der N achbargem . Straubenzeil 
und T ab lat und  die A ufhebung des Bez. T ab lat, die st. 
gallische S tadtverschm elzung, notw endig wurde.

Bevölkerung : 1821, 8906 Einw . ; 1918, ca. 77 000 ; 
O kt. 1926, 64 926 (A bnahm e infolge der scharfen Krisis 
der Stickerei). V erhältnis der K onfessionen: die früher 
ausschliesslich p ro testan tische  S tad t zählte  1926 : 31 340 
K atholiken, 30 607 P ro te s tan ten , 758 C hristkatholiken, 
747 Israeliten . Seit den N ationalra tsw ahlen  von 1928 
ist in der Stadtgem einde die sozialdem okratische P a r
tei die stä rkste , ih r folgen die freisinnig-dem okratische, 
die konservative (katholische) V olkspartei und zwei 
aus der frühem  dem okratischen P a rte i hervorgegangene 
politische G ruppen.

14. Bildungswesen und  geistiges Leben. Die Anfänge 
des städ tischen  Schulwesens, reichen ins 15. Ja h rh . 
zurück. Es bestanden  eine «deutsche» (Prim är-) Schule, 
eine Lateinschule (Gym nasium ) und eine M ädchen

das Casino um 1535. N ach einer A quatin ta  von J . B. Isenring.

m ilien Zollikofer, Locher, Keller und  H ochreu tiner 
m ach ten  grössere Schenkungen an die städ tischen  Schu
len und  erw arben dadurch  das R echt au f eine ständige 
V ertre tung  im Schulrat. D adurch  erm öglichten sie eine 
R eorganisation  der Schulen, die der Basler A m andus 
Po lanus E nde des 16. Ja h rh . d u rch fü h rte . Auch sonst 
sind zahlreiche Schenkungen der K aufm annsfam ilien  
an  die Schulen nachzuw eisen (sog. M atrikel der Schul- 
s tiftungen  im  H istor. Museum). 1712 w urde eine 
A nsta lt für höhere Studien , bes. in der Theologie ge
stifte t, das sog. « P rofessorat », das sich aber infolge 
der Z urückhaltung  der B ehörden n ich t zur eigentlichen 
Akadem ie zu entw ickeln verm ochte. Um  die E in führung  
des F ranzösisch-U nterrich ts, den die K aufm annschaft 
schon lange gefordert h a tte , und die H ebung der R eal
fächer erw arb sich Caspar W ette r E nde des 18. Ja h rh . 
bleibende V erdienste, um  die R eorgan isation  des ge
sam ten Schulwesens R ek to r Jo h . Qeorg W irth  (1785- 
1869). Die G ründung der gem einsam en K antonsschule 
1856, in welcher das s tä d t. G ym nasium  und das 1809 
errich te te  katholische G ym nasium  (im K lostergebäude) 
aufgingen, w ar auch für das geistige Leben der S tad t 
von Vorteil. Als gem einsam  von S tad t und  K an to n  die 
V erkehrsschule und 1897 die H andelsakadem ie, die 
spätere  H andelshochschule, ins Leben gerufen w urden 
(von denen die erst sp ä ter ganz an  den K an ton  
überging, der sich dafür von der U n te rstü tzu n g  der 
H andelshochschule zurückzog), erhielt S t. Gallens 
Schulwesen, auch  durch  d ie 'S chaffung  des In dustrie- 
und Gewerbem useum s (hauptsäch lich  Stickerei- und 
Kunstgew erbeschule), einer s täd tischen  Gewerbeschule 
(für das H andw erk), der Fortb ildungsschule  und der 
Schule des K aufm ännischen Vereines (H andelsfächer) 
seinen reichhaltigen, m odernen A usbau. S t. Gallen 
w urde neben der In d u strie s tad t zur Schu lstad t.

R ückhalt des geistigen Lebens in der S ta d t w ar durch 
Jah rh u n d erte  die von V adian gestifte te  Stadtbibliothek, 
nach dem  S tifte r als Vadiana  bezeichnet, die eine reiche 
Sam m lung von H andschriften  Vadians und  von Briefen 
aus dem  R eform ationszeita lter besitz t.

W enn auch  der H andel und das kirchliche In teresse 
Jah rh u n d erte  lang im  V ordergründe standen , so weist 
St. Gallen doch auch ein beachtensw ertes w issenschaftli
ches Leben auf ; besonderer Pflege erfreute sich in

I schule, von denen die beiden ersten  seit 1594 im  ehem a- 
I ligen S t. K a th arin en k lo ste r, die le tz te re  seit dem  glei

chen Z eitp u n k t in dem  von Michael Sailer der S tad t 
I geschenkten  Schulhause u n terg eb rach t w aren. Die Fa-

S ank t Gallen. Das R athaus  u.
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verschiedenen Ja h rh u n d e rte n  die Geschichtsschreibung, 
deren Anfänge au f das K loster (s. A rt. S t .  G a l l e n ,  
A b t e i )  zurückgehen. Schon im  14. Ja h rh . finden w ir 
in C hristian K uchim eisters N üw e casus monasterii Sancii 
Galli ein lebendig  geschriebenes G eschichtsbild  aus dem 
Hoch- und  S p ä tm itte la lte r . Joach im  von W a tt (Yadia- 
nus) und  Jo h . K essler se tz ten  die h istoriographische 
T rad itio n  fo rt, e rstere r m it seinen A rbeiten  über die. 
S ta d t S t. Gallen, den Bodensee, S t. Gallus, seiner grössern 
und k leinern  Chronik der A ebte, le tz te rer m it seiner 
H auschron ik  Sabbata und  seiner V adian-B iographie. 
Jo h . R ü tin e r verfasste  ein latein isches T agebuch (D ia
rium , noch ungedruck t), das w ertvolle  N otizen über die 
R eform ationszeit n ebst vielem  K la tsch  e n th ä lt. Die 
h isto riographische Linie fü h rt w eiter ü b er M arx H a lt
m eyer (1640-1702) (Beschreibung der cidg. S tad t St.

S an k t Gallen. Das M arkt-T or Anfangs des 10. Jah rh .
N ach einem K upferstich  von J . J . R ietm ann.

Gallen, 1683) zu Jaco b  W egelin (1721-1791), Prof. der 
G eschichte an  der R itte rak ad em ie  in Berlin, Verfasser 
geistvoller h isto rischer Schriften , zu Georg Leonhard  
H artm an n  (1764-1828) (G eschichte der S tad t St. Gallen, 
1818). P e te r  Ehrenzeller (1798-1847) (St. gall. J a h r 
bücher 182311'.), Jo h . Ja k . B erne! (1800-1851) (Ge
schichtliche U n te rh a ltu n g en , 1826-1829; Verdienst - 
volle M änner der S ta d t St.. Gallen, 1830) zu H erm ann 
W artm an n  (1835-1929), dem H erausgeber des st. gall. 
U rkundenbuches, Ernst. G ötzinger (1837-1896), dem 
G erm anisten  und Jo h . D ierauer (1842-1920), dem Ver
fasser der G eschichte der Schweiz. E idgenossenschaft 
(s. d . A rt, ü ber diese Nam en).

Von V adian zweigt aber auch eine andere Linie, die 
naturw issenschaftlich-m athem atische  ab, die ü ber ve r
schiedene Glieder der Fam ilie Schobinger zu C hristoph 
G irtanner, Georg L eonhard  H a rtm a n n  (1764-1828), 
P e te r  Scheitlin (1779-1848), Georg Leonhard  von Zyli 
(1774-1860), F riedrich  von Tschudi (1820-1886), dem 
V erfasser des « T ierlebens der A lpenw elt », B ernhard  
W artm an n  (1830-1902) und  A lbert Heim, dem Geologen, 
fü h rt. Um  die M itte des 19. Ja h rh . w ar S t. Gallen auch 
als V erlagsplatz, bes. fü r alpine L ite ra tu r  (Iw an  von

T schudis R eisebuch : Der Turisi in  der Schweiz, usw .) 
b e k an n t. Als R eiseschriftsteller erw arb  sich auch 
J .  Theod. Gsell-Fels (1818-1898) einen b ek an n ten  
N am en.

Von V ertre te rn  der bildenden K ünste  sind zu nennen : 
Georg Gsell (1673-1740), H ofm aler in Petersburg , 
A drian  Zingg, P rof. an  der K ünstle rakadcm ie  zu D res
den (1734-1816), W ilhelm  H artm an n  (1793-1862), D a 
niel E hrenzeller (1765-1836) und Em il R ittm ey e r (1820- 
1904), der Maler des st. gallischen und  appenzellischen 
Volkslebens.

N ur geringe Pflege fand die schöne L ite ra tu r. S t. Gal
len weist in seiner a lte rn  Zeit keinen D ich ter von einiger 
B edeutung  a u f ;  zu nennen sind die D ia lek td ich tungen  
A rnold H aiders (1812-1888). — Auch die p ro tes tan tisch e  
Theologie von S t. Gallen geh t au f die theologisch ge
b ilde ten  u n d  in teressierten  H u m anisten  V adian und 
Jo h . K essler zurück. Im  18. Ja h rh . w ar Georg Joach im  
Zollikofer (1730-1788) als P rediger in  Leipzig und  V er
fasser religiöser Schriften  sehr b ek an n t. E ine m ehr 
lokale W irksam keit ü b ten  die verschiedenen P fa rre r 
aus der (f) Fam ilie  Scherer aus, bes. D ekan H ans Jak o b  
Scherer (1653-1733) und  der A ntistes Georg Caspar 
Scherer (1757-1821) und  die D ekane H einrich Stähelin  
(1698-1778) und P e te r  Stähelin  (1745-1815). —  Der 
Pietism us fand  im  18. Ja h rh . in S t. Gallen eifrige A n
hänger, bes. in den Fam ilien  S ch la tte r und S te inm ann 
und dem ihnen  n ah estehenden  Kreise.

Das 19. Ja h rh . b rach te  auch in S1. Gallen die G rün
dung w issenschaftlicher und  künstlerischer Vereine, die 
z. T . Sam m lungen begründeten  und eine rege P u b lik a 
tio n stä tig k e it eröffneten. So en ts tan d en  1815 der j a h r 
zehntelang  u n te r  der L eitung  von Prof. P e te r  Scheitlin  
stellende. « W issenschaftliche Verein », 1819 die « N a tu r
w issenschaftliche G esellschaft », 1827 der « K u n s tv e r
ein », 1856 die « M useum sgesellschaft », 1859 der von 
H erm ann W artm an n  begründete  und lange geleitete 
« H istorische Verein » und  sp ä ter die « Geographisch- 
Kom m erzielle Gesellschaft ».
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und T . Schiess : Die Baudenkmäler der Stadt St. G. —
3. W ith. E hrenzeller : Polit. Gesch. der Stadt S t. G. bis 
1458 (Ms.).

cl Bestr ebun g en  um s t æ d t . Selbstverwaltung  : 
wie 6, dazu 1. Gh. K uchim eister : N üwe Casus... (in 
M V G  18). — 2. UStG  I I I - V I. — 3. Vadian : Deutsche 
hist. Schriften, hgg. von E . Götzinger.

d) Str e it ig k e it e n  mit der  A btei  ; V olksbund  : 
l)ie Heimchronik des Appenzellerkrieges, hgg. von T. 
Schiess (in M VC, 35).

e) Ap pe n z e l l e r k r ie g e  : Die ältesten Secleelamtsbn- 
clier... hgg. v. T. Schiess (in M VG  35).

f )  L ösung von der  A btei  : L it. wie a-c.
g) R orschacher K losterbruch  ; St . Gallerkrieg  :

1. A. Seheiwiler : A bt Ulrich Rösch  (in N bl. 1903). —
2. Jo h . H äne Der Klosterbruch... 1489-1490. — 3 D er
selbe : Der A u fla u f... (in M V G  26). —  4. W illi. E h ren 
zeller : Gesch. der F am ilie Z ili.

h) T opogr . E ntwicklung  ; Sta d tbefestig u ng  : s. 
auch b, 2. — S. S ch la tte r in  Felders Heim atkunde  I, 
p. 315 ff.

i )  Verfassung  und  Verwaltung  : s. auch a, 3-4 ; 
g, 2. —  1. Giov. Ant.. Pazzaglia  : Sopra la lodabile re- 
publica e città eli San Gallo (1709, ü b erse tz t 1718).
—  2. L L . — 3. K . Moser : Rechtsgesch. der Stadt S t. G. 
(in V orbereitung). — 4. Die Herrschaft Bürgten  (in 
St. Galler Nbl. 1884).

k )  I ndu strie  und  H andel  : s. auch o, 3 ; g, 4. — 
Alfr. Schelling : Urkundenbuch zur st. gall. Handels
und Industriegesch. (bis 1433). —  Joh . H äne : Lein
w andindustrie... in  alt St. G. — E . Götzinger : Die 
F am ilie Zollikofer (in N bl, 1887). — Alfr. Schelling :
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Die kaufm . Botenanstalt St. G .-Nürnberg  (in M V  G 36).
— H ek to r A m m ann : Die Piesbach-W att-Gesellschaft 
(in M V  G 37). —  Derselbe : Die W irtschaftsstellung  
St. Gallens im. M ittelalter.

I) R eformation  : s. auch c, 3 ; g, 4. — G. A. Schel
ling : Gesch. der evang. Landeskirche des K ts. St. G.
— E m il Egli : Joh. Kesslers Sabbata. —  Derselbe : 
Schweiz. Reformations gesch. I. —  Vadianische B rief
sam m lung  (in M V  G 24, 25, 27-30). — E. G ötzinger : 
Joachim Vadian  (in Schriften des Vereins f. Reforma- 
tionsgesch., Nr. 50, H alle 1895). — W ilh. E hrenzeller : 
Joachim Vadian. Sein  Leben und seine Bedeutung. — 
T. Schiess : .Joh. Kesslers Sabbata (Leipzig 1911). — 
Th. Müller : P ie st. gall. Glaubensbewegung... (in M V  G 
33).

m )  Mitte  des  16. J a h r h . bis 1798 : s. auch a, 1-3 ; 
», 1. — St. Gallen vor 100 Jahren  (in N bl. 1869).

n )  1798-1803 : J .  D ierauer in St. Caller N bl. 1899
u. 1900. — Derselbe : M üller-Friedberg (in M V  G 21).
— Die Entstehung des K ts. St. G. (in N bl. 1870).

o ) 1 8 0 3 - 1 9 1 8  : P e ter E hrenzeller : Jahrbücher, 1 8 2 3  f f .
— Führer... hgg. vom V erkehrs verein. — W ilh. E h ren 
zeller : A ll- und N eu-S t. Gallen.

■p) Bildungsw esen  u . geistiges  L ebe n  : K uoni : 
Schulgesch. der Stadl St. G. (Ms. der S tad tb ib lio thek ).
— Jo h . Ja k . Berne! : Verdienstvolle M änner der Stadt 
St. G. ( 1 8 3 0 ) .  —  Oskar Fässler : Peter Scheitlin. — Eine 
Anzahl B iographien in den Nbl. 1 8 8 0 ,  1 8 8 2 ,  1 8 9 7 ,  1 9 1 2 ,  
1 9 1 4 ,  1 9 2 1 ,  1 9 2 3 ,  1 9 2 4 .  [ W i l h .  E h r e n z e l l e r . ]

D. K a n to n .  I . G e s c h i c h t e .  1. Die Entstehung des 
Kantons, 1798-1803. N icht ein historisch gewordenes, 
sondern ein künstliches, am  D ip lom aten tisch  geschaffe
nes S taatsgeb ilde  is t der K t. St. Gallen. Vor 1798 ge
hörten  die sp ä ter zum  K t. verein ten  G ebiete in keiner 
W eise zusam m en. Die alte  L andschaft (Fürsten land) 
vom Bodensee bis W il bildete m it dem Toggenburg 
zusam m en den S ta a t des F ü rs tab tes  von St. Gallen. 
D arin eingeschlossen lag die selbständige S tad trep u b lik  
S t. Gallen. U n te r eidg. P ro te k to ra t (Zürich, Bern, Gla
rus), aber p rak tisch  autonom  w ar die S tad t R appersw il. 
Alles Uebrige w ar U n te rtan en lan d  einzelner oder m ehre
rer eidg. Orte : R h ein ta l u n te r  9 O rten und A bt von 
St. Gallen, H errschaft Sax u n te r Zürich, G rafschaft 
W erdenberg u n te r Glarus, Gams u n te r  Schwyz u. Gla
rus, Sarganserland u n te r  8 O rten, U znach und  Gaster 
u n ter Schwyz und Glarus. E in politischer M itte lpunkt 
fehlte durchaus ; weder sprachlich, noch konfessionell, 
noch w irtschaftlich  gehörten  diese Gebiete zusam m en. 
Gem einsam  w urde einzig, u n te r  dem E indruck  der 
französischen R evolution, der W unsch aller U n te rtan en  
nach Selbständigkeit, und 1798 en tstanden  h ier überall 
kleine R epubliken, ziel- und haltlos, bis die Franzosen 
sie nach wenigen M onaten der F re iheit in das neue Ge
bilde des helvetischen E in heitsstaa tes h ineinzw ängten. 
Dort b ildeten  sie die zwei K antone Säntis und L in th  
(s. diese A rt., sowie farbige h ist. K arte). Zwei Versuche, 
die zentralistische V erw altung abzuschü tte ln , 1799 und 
1802, w urden durch die Franzosen vereite lt. Das Kriegs- 
Jahr 1799 m it den w iederholten D urchm ärschen und 
langdauernden E inquartie rungen  von Franzosen, CE st er
re i ehern und R ussen b rach te  unermessliches Elend über 
das ganze Land, und nach dem Kriege lit t  es w eiter 
u n te r  den P arte ikäm pfen  zwischen Föderalisten  und 
U nitariern . 1803 entschied B onaparte  defin itiv  durch  
die M ediationsakte, welche m it ändern  den heutigen 
K anton S t. Gallen schuf. Es geschah n ich t nach dem 
W unsche der A bgeordneten des K an tons Säntis, welche 
ungefähr dessen bisheriges T errito rium  vorgeschlagen 
h a tten , sondern im Sinne des d irek t vom helvetischen 
Senat an die K onsu lta  abgeordneten  K arl Müller- 
Friedberg. Der neue K an to n  w urde gebildet aus den 
Gebieten der beiden bisherigen helvetischen Ver
w altungskantone Säntis und L in th , abgerechnet die 
w ieder selbständig w erdenden L änder Appenzell und 
Glarus und die zu Schwyz zurückkehrende M arch. Schon 
im F ebruar 1802 h a tte  der helvetische Senat und im 
H erbst 1802 der helvetische L andam m ann Alois von 
Reding in seinem V erfassungsentw urf die genau glei
chen Gebiete für einen K an to n  St. Gallen vorgeschlagen. 
So kam en in diesem K an to n  die geographisch, w irt

schaftlich, konfessionell und sprachlich verschiedensten 
Stücke zusam m en, durch keine historische T rad ition  
m ite inander verbunden , so rech t ein « S ta a t als K u n s t
werk », wenn auch  n ich t im Sinne Jakob  B u rck h ard ts !

2. Der Kanton St. Gallen 1803-1831. Die Verfassung 
des neugegr. K antons, en th a lten  im 9. K apite l der 
französischen M ediationsakte, is t bis in m anche E in 
zelheiten hinein in U ebereinstim m ung m it der aarg au i
schen V erfassung. Offenbar h a tte  B onaparte  die zahl
reichen Parallelen  dieser zwei S taatsw esen erk an n t und 
sie deswegen gleich behandelt (s. A rt. A a r g a u , 7. A b
schn itt). Der K an to n  bildete 8 Bezirke : S t. Gallen, 
Rorschach, Gossan, O bertoggenburg, U ntertoggenburg , 
R hein ta l, Sargans, U znach. Diese zerfielen in 44 Kreise. 
Legislative w ar ein aus 150 M itgliedern bestehender, 
sehr kom pliziert zu w ählender Grosser R a t ; dieser 
bestellte  aus seiner M itte die E xeku tive , den Oköpfigen 
K leinen R a t, dem die E rnennung  w ichtiger B eam ter 
zustand  und der allein das V orschlagsrecht fü r Gesetze 
besass. Dieser Kleine R a t w ar bis 1831 die führende 
kan tonale  B ehörde. Die richterliche Gewalt, lag bei den 
8 Bezirksgerichten, dem K rim inalgericht und einem 
le tz tinstanzlichen  A ppella tionsgerich t. Am 15. m . 1803 
tra te n  die helvetischen B ehörden der K te . Säntis und 
L in th  zurück, und am  15. April versam m elte sich der 
Grosse R a t zum  erstenm al. Bald legte ihm  die R e
gierung, an deren  Spitze der eigentliche G ründer des 
K antons, K arl M iiIler-Friedberg, gew ählt w orden w ar, 
zahlreiche w ichtige G esetzesentw ürfe vor, und  es be
gann die im ganzen glückliche E ntw ick lung  des K a n 
tons w ährend der M ediationszeit. Das Schulwesen w urde 
u n te r  s taatliche  O berleitung gestellt und ein gem ein
sam er, nicht, wie sp ä ter konfessionell gete ilter, E rzie
hu n g sra t bestellt. M üller-Friedbergs H offnung au f eine 
gem einsam e, überkonfessionelle K antonsschule  w ar frei
lich noch ve rfrü h t, n u r  ein katholisches Gym nasium  
konnte  1809 eröffnet w erden. Dessen finanzielle G rund
lage ergab sich nach der fü r den neuen S ta a t glücklichen 
E rledigung der K losterangelegenheit : wie gegen den 
K t. A argau die heimischen Patriz ier, so in trig ierte  gegen 
den K t. S t. Gallen in dessen ersten  Jah ren  der F ü rs ta b t 
P ankraz  V orster. 1805 entschied ab er N apoleon als 
P ro tek to r der Schweiz defin itiv  zugunsten  des S taates. 
Die A btei w urde als aufgehoben b e tra ch te t, das S tifts
verm ögen liqu id iert durch das Gesetz vom  8. v . 1805. 
D arin  w urden S taa tsg u t und  katholisches G ut ausge
schieden ; letz teres blieb katho lischen  religiösen und 
sozialen Zwecken erhalten  und w urde einer katholischen 
Pflegschaft übergeben, bis es 1813 in die H ände des 
zur R egelung aller katholischen A ngelegenheiten er
rich te ten  katholischen A dm in istra tionsrates kam . Diese 
konfessionelle B ehörde m it ihren gross en K om petenzen 
und reichen G eldm itteln  aus der K losterliqu idation  
w urde bald  eine eigentliche N ebenregierung im K an ton . 
Schon 1804 beschloss der Grosse R a t eine M ilitärorga
nisation m it allgem einer W ehrpflicht bis zu 45 Jah ren . 
An W erken der öffentlichen W ohlfah rt sind zu nennen : 
eine obligatorische k an tonale  G ebäudeversicherung ge
gen B randschaden, ferner die eifrige finanzielle B eteili
gung des K antons an der L in th k o rrek tio n . Das W irt
schaftsleben w urde in den letz ten  Jah ren  der M ediations- 
zeit schw er gestö rt durch die rücksichtslose D urch 
führung  der napoleonischen K on tin en ta lsp erre ; beson
ders die den E x p o rt lähm enden französischen Zölle 
d rohten  die st. gallische B aum w ollindustrie  zu vern ich
ten. Napoleons Z usam m enbruch 1813 1814 w irk te  auch 
h ier befreiend.

W ährend 1814 nach A ufhebung der M ediationsver
fassung die lange T agsatzung  in Zürich einen neuen 
eidgenössischen B und vorbereite te , kam  es im K t. St. 
Gallen zu einer bedenklichen politischen K risis ; das 
künstliche Staat.sgebilde'schien aus den Fugen zu gehen. 
Noch gab es kein Zusam m engehörigkeitsgefühl, und 
so regten  sich an allen E nden A bfallgelüste. Am ge
fährlichsten  w ar wohl die von Jo h . B ap t. Gallati im 
Sarganserland geführte  Bewegung, welche das St. Gal
lar O berland m it den K an tonen  G raubünden und Glarus 
verbinden wollte. N ur durch  das von M üller-Friedberg 
veranlasste  Veto der a lliierten M ächte und die dadurch  
bew irkte In te rv en tio n  eidg. K om m issäre und Truppen
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konnte  der B estand  des K an to n s g e re tte t w erden. Am 
31. v in .  1814 nahm  der Grosse R a t eine neue (die 2.) 
K an to n s Verfassung an, die en tsprechend  dem allgem ei
nen Z eitgeist viel a ris to k ra tisch er als die bisherige w ar. 
Auch zeigte sie deu tlich  die beginnende Konfessionali- 
sierung der P o litik  : fo rtan  w ählte  m an  je  1 p ro te s ta n ti
sches und 1 katholisches R egierungshaup t (L an d am 
m ann), und  der Grosse R a t sp a lte te  sich in 2 konfessio
nell g e tren n te  Kollegien. Alle politischen Behörden w ur
den p a ritä tisch  b este llt. F ü r das Schulwesen schuf m an 
einen p ro tes tan tisch en  und  einen k a th o l. E rziehungsrat. 
Die ka tho lisch-k irch lichen  V erhältn isse w urden en tge
gen den allgem einen W unsche nach  einem  eigenen st. 
gallischen B istum  von der röm ischen K urie geregelt 
du rch  E rrich tu n g  eines D oppelbistum s C hur-St. Gallen.

Die R estau ra tionsperiode  is t eine politisch  stille Zeit 
gewesen. F ü r  den K a n to n  S t. Gallen w ar sie ein Glück. 
De m gerade das Fehlen  po litischer K äm pfe, die ruhig  
zielbew usste, allerdings fast au to k ra tisch e  L eitung des 
S taa tes  durch  M üller-F riedberg m it ih rer n ich t engherzi
gen und  doch vorbild lich  sparsam en V erw altung schuf 
die V oraussetzungen fü r die in jenen  Ja h rze h n ten  ein
tre ten d e  S tabilisierung und  V erankerung  des S ta a ts 
gedanken im  Volk, sodass fo rtan  « am  K t. S t. Gallen 
n ich t m ehr zu verzagen » w ar. Es w ar n ich t die Schuld 
dieses System s, w enn es 1830-1831 beseitig t w urde ; 
die U rsache lag einfach in dem  g rundsätzlichen  S treben 
der liberalen  O pposition nach  m ehr dem okratischer 
R egierung, m ehr V olksrechten , (E ffentlichkeit der V er
w altung  usw . Seit etw a 1826 w ar das A nw achsen der 
Opposition unverk en n b ar. Als die französische Ju lirev o 
lu tio n  1830 die Auslösung der Spannung veran lasste , 
w urden die liberalen W ünsche in m ehreren  F lugschriften  
fo rm ulie rt (B aum gartner, B. F . C urti). D arau f beschloss 
der Grosse R a t am  8 . X I .  1830, die V erfassung durch 
eine Kom m ission revidieren  zu lassen. A ber m ehrere 
grosse, dem agogisch geleitete  V olksversam m lungen in 
A lts tä tte n  (E ichm üller), W attw il und  St. G allenkappel 
(Diog) zwangen ihn  zum  Beschluss, einen V erfassungs
ra t  d irek t vom  Volke w ählen zu lassen. Im  Früh ling
1831 arb e ite te  dieser die 3. K an tons Verfassung aus, die 
E nde März u n te r  tu m u ltu arisch en  Vorgängen bei ein
zelnen V olksabstim m ungen angenom m en w urde. Die 
N ich tstim m enden  ga lten  als A nnehm ende.

3. D er Kanton S t. Gallen von 1 8 3 1 -1 8 3 1 .  Die neue, von 
B au m gartner redig ierte  V erfassung legte die Volks
so u v erän itä t und die allgem einen bürgerlichen R echte 
des liberalen  Program m es fest, d a ru n te r  sogar ein Ve
to rech t des Volkes in der G esetzgebung, eine A usnahm e 
u n te r den sonst rein rep rä sen ta tiv en  Verfassungen der 
1830-1831 regenerierten  K an tone. Die von den L ibera
len erhoffte A ufhebung des K onfessionalism us in Ver
w altung  und Schule w ar n ich t erreicht w orden, für 
Æ m terbese tzung  w ar B erücksichtigung der konfessio
nellen S tärke Verhältnisse geradezu vorgeschieben. An
stelle der bisherigen 8 Bezirke gliederte  sich der S taa t 
in 15 (St. Gallen, T ab lat, R orschach, U n ter- und 
O berrhein tal, W erdenberg , Sargans, G aster, Seebezirk 
Ober-, Neu-, A lt- und U ntertoggenburg , W il und Gos
san). 1916 w urde der Bezirk T ab la t m it dem  Bezirk St. 
Gallen verschm olzen. Der K leine R a t m usste  seine 
V orm achtstellung  je tz t  an den Grossen R a t a b tre ten , 
im  K leinen R a t w urden seit 1833 die bisher v. m ehreren 
K om m issionen besorgten  G eschäfte u n te r  7 D eparte- 
m ente  v e rte ilt, en tsprechend der neuen M itgliederzahl 
dieser B ehörde. An die Spitze der R egierung (Müller- 
F riedberg  w urde n ich t m ehr gew ählt) t r a t  Gallus Jak o b  
B aum gartner, fü r das nächste  Ja h rze h n t der « Selbst
herrscher aller S t. Gatter »; in der übrigen E idgenossen
schaft sprach m an  bald vom  K an to n  B aum gartner. 
A uf Ja h re  h inaus h ielt sich im  Grossen R a t (und m ei
stens sogar auch  im  k a tho l. R atskollegium ) eine liberale 
M ehrheit. U n te r B aum gartners F ü h rung  t ra t  St. Gallen
1832 dem  S iebnerkonkordat zum  Schutze der liberal
regenerierten  V erfassungen bei. Im  gleichen Jah re  ve r
fasste  B au m gartner als Mitglied einer T agsatzungkom 
m ission den E n tw u rf fü r eine schweizerische B undes
verfassung, den nach  dem  B erich te rs ta tte r  genannten  
R ossi-E n tw urf (verw orfen im  Ju li 1832). Inzwischen 
w aren im  K an to n  bereits die schweren kirchenpoliti

schen K äm pfe ausgebrochen, die sich 1833-1836 um  die 
E rrich tu n g  eines eigenen st. gallischen B istum s drohten . 
Der Grosse R a t h a t  1833 nach  dem  Tode des Bischofs 
K arl R ud . von B uol-Schauenstein  die N ich tanerkennung

S ank t Gallen. K a rik a tu r (m it den Köpfen dam aliger Politiker} 
auf die sog. «Friedens-V erfassung» von 1 SGI : « Der Frieden von 
G allonen, dargestellt im neugellickten und frisch geschnürten 

S t. G allerwappen». Aus Der Inspekter 1862, Nr. 3.

des D oppelbistum s Chur-St.. Gallen beschlossen (s. 
A bschn. K a t h .  K i r c h e ) .  W urde dieser S tre it 1836 
durch  päpstliche A ufhebung des D oppelbistum s und 
durch  E insetzung  eines apostolischen Vikars fü r die 
Diözese S t. Gallen (Dr. P . Mirer) vorläufig geschlichtet, 
so b rach  1838 ein neuer aus über die L iqu ida tion  des 
K losters Pfäfers, dessen A ufhebung vom  Grossen R a t 
v erfüg t w urde. Die st. gallische Po litik  w urde en t
scheidend beeinflusst durch den seit 1840 e ingetretenen, 
n ich t vö lligerg ründeten  Stellungsw echsel B aum gartners ; 
dieser bisherige liberale F ü h re r ging a llm ählich  zur 
konservativen  P a rte i über und  w urde schliesslich deren 
H a u p t. A uf rad ika l-libera ler Seite tra ten  in den V order
grund  die A dvokaten  H ungerbühler, C urti und W eder 
als V erfechter der unbeding ten  S taatsg ew alt gegenüber 
k irchlichen und  auch p riv a ten  A nsprüchen. Zum ersten  
Mal t r a t  die folgenschwere Spaltung  in der liberalen  
P a rte i zutage im  sogenannten  D irek to rialhandel 1840- 
1843. Im  Gegensatz zu B aum gartner v e r tra te n  die 
jüngeren  F ü h re r die A nsicht, das reiche, zum  Teil aus 
dem  Postm onopol gewonnene Verm ögen des kau fm än n i
schen D irektorium s in St. Gallen sei öffentliches Gut 
und  m üsse vom  S ta a t verw alte t w erden. N ach fru ch t
loser U n tersuchung  verw arf schliesslich der Grosse R at 
den V erstaa tlichungsan trag . /E usserst heftig  w urden 
die A useinandersetzungen zwischen st. gallischen F re i
sinnigen und K onservativen  in den seit der aargauischen 
K lösteraufhebung  von 1841 beginnenden allgem ein ei dg. 
P a rte ik o n flik ten . 1843 stim m te St. Gallen m it jener 
M ehrheit der T agsatzung, die m it der H erstellung der 
v ier F rau enk löster die ganze aargauische K losterfrage 
als erledigt ansah . 1845 ergab sich bei den W ahlen in 
den Grossen R a t eine lähm ende Stärkegleichheit bei
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den P arte ien . Die U nruhe wuchs, als von 1846 an  die 
ganze Schweiz au f eine eindeutige S tellungnahm e des 
zum  « Schicksalskanton » gewordenen St. Gallen w ar
te te . Die G rossratsw ahlen von 1847 bekam en dadurch  
schweizerische, in d irek t fast europäische B edeutung. 
Von ihrem  Ausgang h ing die N eugestaltung der Schweiz 
ab, und au f diese w arte ten  m it höchster Spannung n ich t 
nu r die revo lu tionsbereiten  L iberalen ganz E uropas, 
sondern auch alle konservativen  Regierungen. Der 
überraschende W ahlsieg der von O berst Dom. Gm ür 
geführten  L iberalen im Bezirk G aster b rach te  eine 
freisinnige M ehrheit im  Grossen R a t zustande (77 : 73) ; 
der R a t sprach sich nun  gegen den Sonderbund aus und 
stim m te im O ktober 1847 nach beispiellos heftigem  
R edekam pf auch der m ilitärischen E xekution  zu. Beim 
Aufgebot zum  Sonderbundskrieg gab es M eutereien 
in katholischen T ruppenteilen , die aber rasch  ü b er
w unden w urden. Das St. Galler K on tingen t, ca. 6000 
M ann, gehörte grösstenteils der 5. Division (Gmür) an 
und w ar an den A ktionen bei M eierskappel beteiligt. 
D a die S t. Galler aber n ich t eigentlich ins Feuer kam en, 
verloren sie im  K am pf keinen einzigen M ann. Die R e
gierung, m it H ungerbühler an  der Spitze, zeigte in 
dieser k ritischen  Zeit eine feste H altung. 1848 nahm  
der K an to n  m it 16 893 gegen 8072 Stim m en die neue 
eidg. Verfassung an ; im ersten  B undesrat w ar S t. Gallen 
durch W ilhelm  Näff ve rtre ten . Ohne besondere Schwie
rigkeiten w urde die eidgenössische V erw altung in  Post, 
Zoll und Münze e ingeführt, und durch  ein M ilitärgesetz 
von 1852 passte  sich der K an to n  den allgem einen eidg. 
V orschriften fü r das W ehrwesen an. Die erste Schweiz. 
V olkszählung von 1850 ergab fü r St. Gallen 169 625 
Seelen. Im  kan tonalen  Leben ru h ten  die P a rte is tre itig 
k eiten  auch nach 1848 keineswegs. 1849-1851 w urde 
u n te r  grossem  A ufw and an  F lugschriften  um  eine Ver
fassungsrevision gekäm pft und die Revision vom  Volk 
zweimal abgelehnt. Als die L iberalen 1855 eine beson
ders s ta rke  M ehrheit im Grossen R a t bekam en, erzw an
gen sie u n ter W eders Führung  durch  Gesetz eine 
S tärkung  der S taatsgew alt gegenüber den Konfessionen. 
Als ind irek te  Folge dieses Gesetzes kam  1856 die ü ber
konfessionelle « V ertrags-K antonsschule » zustande (s. 
A bschnitt S c h u l e ) ,  gegen welche die K onservativen  
schon im  folgenden Jah re , allerdings vergeblich, S turm  
liefen. Das J a h r  1859 brach te  zum  ersten  Mal seit 
1831 eine konservative  M ehrheit im  Grossen R a t und 
ebenso in dem dam als bestellten  V erfasm ngsrat ; dessen 
R evisionsentw urf w urde aber am  28. V. 1860 vom  
Volke verw orfen. Nach den W ahlen von 1861 (ver
s tä rk te  konservative  M ehrheit) zeigten sich P u tsch 
gelüste bei den R adikalen . Da gelang es der Regierung, 
einen Verm ittlungsV orschlag fü r eine V erfassungsrevi
sion anzubringen. Die W ahlen in den V erfassungsrat 
fanden n ich t m ehr nach  Bezirksgem einden, sondern 
nach politischen Gem einden s ta tt ,  w odurch die vieler
orts s ta rken  liberalen M inderheiten besser zur Geltung 
kom m en m ussten. Die von einem m ehrheitlich  frei
sinnigen V erfassungsrat am  17. x t. 1861 beschlossene, 
vom  Volk b estä tig te  (4.) Verfassung brach te  als w esent
liche Æ nderungen neues W ahlsystem  (W ahlkreis ist 
die politische, n ich t m ehr die Bezirksgem einde), Auf
hebung der konfessionalen P a r i tä t  bei Bestellung der 
Behörden, völlige A utonom ie der kirchlichen Organe 
in ihren innern  A ngelegenheiten. Das Schulwesen aber 
wurde einem überkonfessionellen gem einsam en E r
ziehungsrat u n ters te llt, und die Schaffung einer s ta a tli
chen K antonsschule beschlossen. Der Kleine Rat. hiess 
nunm ehr R egierungsrat.

4. Der Kanton St. Gallen seit IS S I.  1862 anerkann te  
der Grosse R a t die konfessionellen O rganisationen, 
welche sich der evangelische und  der katholische K an 
tonsteil entsprechend der neuen Verfassung gegeben 
h a tten . Der K am pf um  die M acht des bürgerlichen 
S taates ging aber w eiter. In  seinem M itte lpunkt stand  
das R ingen um  die staatliche K antonsschule (1865 
eröffnet). 1867 erstand ein Gesetz über die staatliche 
B eurkundung des Z ivilstandes, 1873 über das bürgerli
che Begräbniswesen. 1868 w urde eine K an to n alb an k  
eröffnet. Im Z eitraum  weniger Ja h re  schieden die be
deutenden a lten  Führer aus der st. gallischen P olitik  :

B. F . C urti 1866, B au m gartner t  1869, W eder 1872. 
Die 70er Ja h re  lenk ten  den Blick etw as aus der k a n to n a 
len Enge in die w eitere eidg. Um gebung. Die Grenzbe
setzung von 1870-1871 verlang te  s ta rke  A ufgebote, be
sonders auch seit dem  U eb ertr itt  der B ourbakiarm e 
(Febr. 1871) die B ew achung der über 7000 dem  K an 
to n  zugeteilten in te rn ierten  Franzosen. Die st. gallische 
Bevölkerung w ar übrigens m it ihren  Sym pathien  aus
gesprochen au f französischer Seite. Als nach der Grenz
besetzung die Revision der B undesverfassung in Angriff 
genom m en w urde, w ar S t. Gallen schon 1872 bei der 
A bstim m ung ü ber den ersten  E n tw u rf u n te r  den a n 
nehm enden K an to n en  ; die erneuerte B undesverfassung 
von 1874 w urde in St. Gallen m it 26 134 : 19 939 S tim 
m en angenom m en. Dass der K u ltu rk am p f der 70er 
Jah re  in S t. Gallen m it Leidenschaft geführt wurde, 
ergab sich schon aus der T rad ition  dieses S taates ; es 
geschah aber um som ehr, als der S ta a t in Bischof K arl 
G reith  (seit 1862) einen rücksichtslosen V erfechter des 
kanonischen R echtes zum  Gegner h a tte , der sich z. B. 
um  das P lace trech t der R egierung n ich t küm m erte. 
Zur B ildung einer ch ristkatho lischen  Gem einde kam  es 
tro tz  einer von A nfang an  sta rk en  Abneigung gegen das 
päpstliche U nfehlbarkeitsdogm a erst jah re lan g  nach 
dessen V erkündung. Von 1868 an  setzte, angeregt durch  
die dem okratischen Erfolge in  den K an tonen  Zürich 
und T hurgau , eine entsprechende Bewegung in St. Gal
len ein. Schon seit etw a 1855 w ar bei den L iberalen 
als dem okratischer Flügel die « Junge  Schule »hervorge
tre ten . Da die P arte ifü h rer am  R ep räsen ta tiv sy stem  
festh ie lten , tren n ten  sich die D em okraten  allm ählich 
als eigene P a rte i ab, die 1880 bei der Frage einer neuen 
eidg. V erfassungsrevision ein erstes Mal m it der kon
servativen  P a rte i ein B ündnis gegen die L iberalen ein
ging. 1877 ste llte  auch die konservative  P a rte i ein sogar 
ex trem  dem okratisches R evisionsprogram m  auf, das 
ab er 1878 verw orfen w urde. D arau f dauerte  es ein 
Jah rze h n t, bis die Revisionsfrage w ieder ak tue ll w urde. 
Den Anstoss gab eine dem okratische P a rte iv ersam m 
lung vom  26. X II. 1888 in Wil, welche ausser den ä lteren  
dem okratischen Forderungen  wie obligatorisches Ge
setzesreferendum , V olksin itiative, Volkswahl der R e
gierungs- und S tän d erä te  auch  als neue Forderungen das 
obligatorische F inanzreferendum , das proportionale 
W ahlverfahren , Schw urgerichte u. eine entschiedenere 
Sozialpolitik verlang te . Soweit ging ab er der 1889 zu
sam m entre tende  V erfassungsrat n ich t. Die 5. kantonale 
Verfassung vom  16. X I. 1890 ist ein K om prom iss zwi
schen dem Program m  der verein ig ten  D em okraten  und 
K atho lisch-K onservativen  und jenem  der L iberalen : 
E rw eiterung  der V olksrechte (V olksinitiative, Volks
wahl der R egierung), A usbau der Sozialpolitik und des 
bürgerlichen Schulwesens. Die W ahlen von 1891 ergaben 
zwar eine liberale G rossra tsm ehrheit, ab er in den 
R egierungsrat konnte  die konservativ -dem okratische 
Allianz 5 M itglieder delegieren, die L iberalen n u r 2.

Seit 1891 ist die Verfassung als Ganzes n ich t m ehr ge
än d ert worden. In  dieser jü n gsten  Periode st. gallischer 
Geschichte sind tro tz  fo rtgesetz te r P a rte istre itigke iten  
bedeu tende Gesetze und öffentliche W erke geschaffen 
worden : 1892 ein Sparkassengesetz, 1902 ein Gesetz 
über die Zivilrechtspflege, 1910 eine V erfassungs
änderung  zur E in führung  der Proportionalw ahl des 
Grossen R ates. Neue w ichtige B ildungsstä tten  en ts ta n 
den : 1896 der « Gusterhof » in Rheineck, 1898 die 
V erkehrsschule und die H andelshochschule in St. Gal
len. An einzelnen politischen Ereignissen seit 1891 sind 
noch zu erw ähnen : 1892 der S taa tsv e rtrag  m it Güster- 
reich wegen der gern insam en R heinkorrek tion , wobei 
der Bund 80 %, sp ä ter sogar 90 % des Schweiz. K osten
anteils am  K analisa tionsw erk  übernahm  und dam it dem 
K t. St. Gallen in  grosszügigster W eise half ; 1895 ein 
kleiner, durch  B undesgericht entschiedener G renzstreit 
m it Appenzell A. R h., 1903 das Ju b iläu m  des lOOjähri- 
gen B estandes des K antons, 1905 die Bildung einer kan 
tonalen  sozialdem okratischen P a rte i, 1919 A bspaltung 
einer kleinen jungfreisinnigen P a rte i von der freisinnig
dem okratischen, 1924 deren W iedervereinigung m it der 
M u tterparte i, 1926 Spaltung  der dem okratischen und 
A rbeiterparte i, von der sich die dem okratische Fort-



SANKT GALLEN (KANTON) SANKT GALLEN

sch rittsp a rt ei ab löste . D er R ü c k tr it t  von B undesra t 
Hoffm ann 1017 erregte im  K a n to n  grosse B estürzung, 
gefolgt von E rb itte ru n g  über die m asslosen Angriffe 
au f den hervorragenden  S taa tsm an n  von seiten  der 
W estschw eiz. Beim österreichischen Z usam m enbruch im 
N ovem ber 1918 w urde p lö tz lich  ein s ta rk e r Grenz
schu tz  im  R h e in ta l nö tig , um  die m it zw eifelhaften 
E lem en ten  verm isch te, aus H unger hereindrängende 
vorarlbergische B evölkerung zurückzuhalten . Als 1918- 
1919 V orarlberg  A nschluss an  die Schweiz suchte, bil
dete sich in  St.. Gallen u n te r  L eitung  v. Dr. U. Vetsch 
ein K om itee  « P ro  V orarlberg  » ; die G em einden G aissau, 
Fussach und  H öchst fo rd erten  Vereinigung m it dem 
K t. St. Gallen. A ber der oberste  R a t in Paris entschied 
am  15. x i i .  1919 fü r Verbleiben von V orarlberg bei 
Œ sterreich . Verzeichnis der st. gallischen T agsatzungs
gesand ten , S tän d erä te , N atio n a lrä te , L andam m änner, 
R eg .-R äte , G erich tspräsiden ten  u . E rz iehungsratsp räsi
den ten  bis 1891 bei 0 .  H enne am  R hyn  : Gesch. des 
Kts. St. Gallen I u .  IL  [E. K i n d . I

I I .  K u l t u r e l l e  E n t w i c k l u n g .  —  1. KIR CHE, a) Oer 
katholische Konfessionsteil. D er 1803 neugeschaffene 
K t. S t. Gallen w ar ein konfessionell gem ischtes S ta a ts 
wesen. Der Regierung s tan d  die A ufsicht ü b er die kon
fessionellen A ngelegenheiten zu. Die Schulen galten  als 
annex um  confessionis und w aren der T rad itio n  gemäss 
konfessionell organisiert. Die R egierung e rnann te  den 
aus V ertre te rn  beider K onfessionen bestehenden  ' E r
z iehungsra t. Die V erfassung von 1814 b rach te  eine 
w ichtige .E nderung . Die Besorgung der konfessionellen 
Angelegenheiten und des Erziehungsw esens w urde den 
Konfessionen zu selbständiger V erw altung, u n te r  O ber
aufsich t des S taa te s , überlassen. Jed e r K onfessionsteil 
erh ie lt seine besondere gesetzliche O rganisation . Oberste 
B ehörde des katho lischen  Konfessionsteils w ar das k a 
tholische G rossratskollegium . Dasselbe w äh lte  als E xe
ku tiv b eh ö rd e  den katholischen A d m in is tra tio n sra t, dem 
die A ufsicht über das V erw altungs- und  R echnungsw e
sen der katho lischen  K irchgem einden, K löster und 
k irchlichen S tiftungen  zustand , ebenso die A ufsicht 
ü ber das V olksschulwesen und die katho lische K an to n s
schule, sowie die V erw altung  des dem  ka tho lischen  K on
fessionsteil aus dem  Nachlass des 1805 aufgehobenen 
K losters S t. Gallen zugefallenen Verm ögens.

Die selbständige Besorgung der konfessionellen k irch 
lichen und Erziehungsangelegenheiten  w ar insbesondere 
auch  von dem  evangelischen Konfessionsteil gew ünscht 
w orden, der, als M inorität, in der selbständ igen  Be
sorgung jen er A ngelegenheit die beste G arantie  seiner 
In teressen  und seiner U nabhäng igkeit sah. Diese 
O rdnung der V erhältnisse sicherte  au f Ja h re  h inaus den 
konfessionellen Frieden. Sie fand, n ich t ohne A nfechtung 
von ju n g rad ik a le r Seile, ihre B estä tigung  in der V er
fassung von 1831.

Die B estrebungen, jene  O rdnung aufzuheben, K irche 
und Schule dem  S taa te , bezw. dem E inflüsse der h e rr
schenden P a rte i zu u n terste llen , w aren V eranlassung zu 
heftigen  politischen, m it w echselndem  Erfolg geführten  
K äm pfen  in den 30er und 50er Ja h ren  des 19. Ja h rb . 
D ieselben fanden  ihre E n tsp an n u n g  in  der K om prom iss
oder Friedens Verfassung von 1861, welche die L eitung 
des Schulwesens dem  S taa te  ü b ertru g , dagegen den 
Konfessionen die selbständige Besorgung ih rer Angele
genheiten  g a ran tie rte  und  als oberste Behörde, an  Stelle 
der konfessionellen G rossratskollegien, eine von den 
K irchgem einden gew ählte V ertre tu n g  (katholisches K ol
legium) b estim m te . Versuche in den K u ltu rk am p fjah ren  
(1873-1875), die Se lbständigkeit zu schw ächen und sie 
dem S taa te  zu u n terste llen , w urden in der V olksabstim 
m ung  zurückgew iesen.

Dem katholischen Kollegium , als V ertre tu n g  des k a 
tho lischen  Volkes, kom m t bei der W ahl des Bischofs 
die Befugnis zu, von der vom  D om kapite l aufgestellten  
K an d id aten liste  drei N am en zu streichen. Die W ahl 
der, D om dekans und  zweier M itglieder des R esidential- 
kapitels s teh t dem  katho lischen  A d m in istra tionsrate  zu. 
In  der 1893 rev id ierten  katho lischen  O rganisation  w urde 
bestim m t, dass die katholische K irche im K t. St. Gallen 
ein Glied der röm ischkatholischen K irche sei. Die von 
der chris tka tho lischen  Gem einde m it der B egründung,

dass die in der Verfassung gew ährle iste te  katholische 
K irche die röm ischkatholische und die christkatho lische 
als g leichberechtig te  N om inationen um fasse, erhobene 
E insprache w urde vom  Grossen R a te  und vom  B undes
gerichte abgewiesen.

D urch den Beschluss des katho lischen  K ollegium s 
w urde 1869 eine R e ttu n g sa n s ta lt fü r K naben  und  1910 
eine solche fü r M ädchen gegründet. Dem  katho lischen  
Konfessionsteil gehört auch  die in St. Gallen bestehende 
katho lische K naben- und M ädchenrealschule. D a die 
aus der L iqu ida tion  des K losters S t. Gallen verbliebenen, 
durch  V erm ögensex trad itionen  an  katholische K irchen- 
und  Schulgem einden in den 30er und  50er Ja h ren  
geschw ächten  Fonds in der Folge fü r die m ateriellen  
B edürfnisse des B istum s, der allgem einen V erw altung 
usw . n ich t m ehr genügten, w urde 1911 eine Z en tra l
steuer e ingeführt, deren E rträg n is  auch zur U n te r
s tü tzu n g  bedürftiger K irchgem einden, kirchlicher B au 
te n  und  R enovationen  zu verw enden ist. Seit 1906 be
s te h t eine. Spar- und  Leihkasse, deren  E rträg n is  den 
F u n d a tio n en  des katho lischen  Konfessionsteils zu
kom m t. Dem katho lischen  Konfessionsteil gehören 
neben den ehem aligen S tiftsgebäuden  auch  die S tiftsb i
b lio thek  von S t. Gallen, sowie ca. SJ00 ha. ehem alige 
K losterw aldungen. [ T h .  H o l e n s t S Ï n . )

b) Evangelische Kirche. I. Von der Reformation bis 
zur Entstehung des Kantons St. Gallen. W ie dieser K t. 
ein S taatsgeb ilde  d a rste llt, das sich als seltsam e F ru ch t 
aus den politischen W irren  der französisschen R evolu
tion und der napoleonischen G ew altherrschaft h e rau s
gebildet h a t, so ist auch die st. gallische L andeskirche 
evangelischer Konfession ein O rganism us, der diesen 
E reignissen seine E n ts teh u n g  v e rd an k t. Von den Ge
b ieten  der a lten  E idgenossenschaft, aus denen 1803 
u n te r  dem  D rucke des F ranzosenkaisers der K t. S t. Gal
len ko n stru iert w urde, h a t jedes einzelne n ich t n u r seine 
eigene R eform ationsgeschichte, sondern auch  seine be
sondere k irchliche E ntw ick lung  g eh ab t. D er Anstoss 
zur kirchlichen N euerung freilich w ar fü r alle derselbe, 
die D urchführung  der R eform ation  im  ben ach b arten  
Zürich und der z. T . u n m itte lb a r persönliche Einfluss 
ihres geistesm ächtigen F ü h re rs U lrich Zwingli. T räger 
der neuen, tie f  eingreifenden Z eitström ung w aren auf 
dem  Gebiete des heutigen K ts. St. Gallen hauptsäch lich  
die S ta d t St. Gallen, das T oggenburg als U n te r ta n en 
land des F ü rs ta b tes  von St. Gallen und  das Sarganser- 
land  als gem einsam e Vogtei von sieben a lten  O rten 
des E idgenossenbundes.

In  der S ta d t St. Gallen w urde schon von 1520 an 
du rch  die Geistlichen zu S t. Laurenzen, B enedikt 
B urgauer und  W olfgang W etter, im  evangelischen 
Geiste gepred ig t. Die eigentlichen V äter und  B egründer 
der dortigen R eform ation  aber w aren der als H um an ist 
hochangesehene B ürgerm eister und  S ta d ta rz t Joach im  
von W a tt (V adianus) und  der in b iblischer W issen
schaft w ohlbew anderte S a ttle rm eis te r Johannes K ess
ler (s. A bschn itt S t a d t  S t .  G a l l e n ) .

R asch u. un au fh a ltsam  verb re ite te  sich die neue Lehre 
im  Laufe der 20er J .  des 16. Ja h rh . auch  in den jen i
gen Gegenden des sp ä teren  K ts. S t. Gallen, die bei des
sen G ründung und bis au f den heu tigen  Tag eine 
ausschliesslich oder doch w eit überw iegend katholische 
B evölkerung aufzuw eisen h a tte n . J a , von säm tlichen 
nachm als st. gallischem  Gem einden blieb zur Zeit der 
R eform ation  einzig das S täd tch en  U znach m it seiner 
U m gebung infolge der ab lehnenden H a ltu n g  k a th o li
scher L andvögte  von der reform atorischen Bewegung 
völlig u n b e rü h rt. Mit dem  Ausgang des zw eiten K ap- 
pelerkrieges (O kt. 1531) jedoch setzte  dann , wie in 
vielen ändern  Gegenden der Schweiz, die G egenreform a
tion  m it aller W uch t ein und  schuf im  w eiteren  Verlauf 
des 16. Ja h rh . u n te r  viel unerquicklichen R eibungen 
und  Z w istigkeiten ungefähr diejenigen konfessionellen 
V erhältnisse, die dann  für den K t. St. Gallen ch arak te 
ristisch  gew orden und geblieben sind : drei Fünfte l der 
B evölkerung K atho liken , zwei F ünfte l R eform ierte  u. 
demzufolge eine anh alten d  s ta rke  Beeinflussung fast 
aller öffentlichen A ngelegenheiten durch  konfessionelle 
R ücksich ten , In teressen  und B estrebungen.

2. E ntstehung und Entw icklung einer evangelischen
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Landeskirche. Die politischen U m w älzungen des Jah res 
1798 und  der nachfolgenden Ja h re  des helvetischen 
E in h e itss taa tes , die aus drei zugew andten O rten  der 
a lten  E idgenossenschaft (S tad t St. Gallen, A btei S t. Gal
len und S täd tch en  R appersw il), sowie aus fü n f früheren  
U n te rtan en län d ern  verschiedener ei dg. S tände  (Sar- 
gans, W erdenberg, R hein ta l, U znach, Gaster) den neuen 
K t. S t. Gallen en ts teh en  Hessen, haben  auch die k irch li
chen V erhältnisse der betreffenden L andesteile von 
G rund aus um g esta lte t. Noch gegen das E nde des
18. Ja h rh . h ä tte  sich wohl kaum  jem and  in diesen ost
schweizerischen Gebieten träu m en  lassen, dass je  einm al 
die evangelischen Gem einden des fiirs täb tischen  Toggen- 
burgs, des b isher u n te r  g larnerischer Schirm hoheit s te 
henden W erdenberger L ändchens und der eidg. L an d 
vogtei R hein ta l, die u n te r  m eist rech t schwierigen 
V erhältnissen das E rbe der R eform ation  tre u  b ew ahrt 
h a tten , sich zu einem K irchenverbande vereinigen w ür
den m it der seit nahezu 300 Ja h ren  ausschliesslich re
form ierten und kirchlich au tonom en S tad t St. Gallen 
als ih rem  M itte lpunk t. Dass dies wirklich geschah, w ar 
eine na türliche  Folge der G ründung des st. gallischen 
S taates, in dessen V erband die genann ten  Gebiete durch 
die M ediationsakte (1803) einverleibt w urden. Es ve r
s tan d  sich von selbst, dass dieser neue Schw eizerkanton 
auch  die konfessionellen und  k irchenrech tlichen  Ver
hältn isse  der in ihm  verein ig ten  V olksteile verfassungs
m ässig zu ordnen h a tte , was bei deren bisher völlig 
verschiedenartiger kirchlichen E ntw ick lung  und Zuge
hörigkeit keine leichte Sache war. Das V erdienst fü r eine 
an erk an n t glückliche Lösung dieser Aufgabe g ebührt 
einerseits dem  stan tsm änn isch  hervorragend begabten  
ersten  L andam m ann  des K antons, K arl M üller-Fried- 
berg, anderseits dem  ersten  « A ntistes » der ref. L andes
kirche, D ekan P e te r  Stähelin  v . S t. Gallen. Grundlegend 
fü r dieses kirchliche V erfassungsw erk w ar das R ech ts
prinzip : «Die beiden v. der Verfassung a n erk an n ten  K on
fessionen besorgen ih re  kirchlichen A ngelegenheiten 
gesondert und selbständig  u n te r  der O berhoheit und 
A ufsicht des S taates ». D ieser A rtikel der st. gallischen 
M ediationsverfassung ist das F u n d am en t des st. galli
schen K irchenrech ts geblieben und h a t — w enigstens 
evangelischerseits — au f die D auer ein friedliches und 
gedeihliches V erhältn is zwischen S ta a t und K irche er
m öglicht. Dieses V erhältn is ist denn auch  in allen fünf 
Verfassungsperioden, welche die evangelische L andes
kirche, der s taatlichen  V erfassungsentw icklung en t
sprechend, seit ih rer G ründung durchlaufen  h a t,  nie 
ernstlich  gestö rt worden.

O rganisatorisch hat das evangelische K irchenw esen 
in dieser Zeit wohl allerlei W andlungen durchgem acht. 
Die O berleitung des Schulwesens w urde in  der V erfas
sung v. 1861 nach langen u. heftigen P arte ikäm pfen  den 
Konfessionen vom  S taa te  endgültig  entzogen, doch 
keineswegs im  Sinne einer g rundsätzlichen  und allge
m einen V erstaa tlichung  der Schule ü b e rh au p t. Das 
R ech t der k irchlichen O rganisation  und  Gesetzgebung 
ging dam als beim  evangelischen K an tonsteil von der 
bisherigen G eistlichkeitssynode und dem  evangelischen 
G rossratskollegium  an eine aus Geistlichen und  Laien 
gem ischte V olkssynode über, deren vollziehendes Organ 
ein von ih r selbst beste llte r K irch en ra t von sieben M it
gliedern w urde.

A uf dieser verfassungsrechtlichen Grundlage h a t sich 
das kirchliche Leben des reform ierten  St. Gallervolkes 
norm al und  gedeihlich entw ickelt. D er K am pf der th eo 
logischen und  k irchlichen R ich tungen  innerhalb  der 
K irche vollzog sich dank  einer allezeit loyalen und 
neu tra len  O berleitung in  m assvollen Form en, so dass 
die Jah rh u n d ertfe ie rn  der R eform ation  von 1919 und 
1929 in  voller p ro tes tan tisch er E in tra ch t gefeiert w er
den konnten .

Der Zusam m enhang m it den übrigen Landeskirchen 
der evangelischen Schweiz wird u n te rh a lten  und  ge
pflegt durch  den V erkehr m it ausw ärtigen  A m tsbrüdern  
im Schosse der Schweiz, reform ierten  Predigergesell
schaft, durch  die Jah resversam m lungen  der kirchlichen 
Vereine m it den Gesinnungsgenossen der ändern  K an 
tone, durch  das in te rk an to n a le  K onkordat betreffend 
gegenseitige Zulassung der evangelisch-reform ierten

G eistlichen zum  K irchendienst und die gem einsam e 
B ehörde zur P rüfung  der P fa rram tsk an d id a ten , endlich 
durch  den 1920 ins Leben ge tre tenen  evangelischen 
K irchenbund .

Die Zahl der reform ierten  K antonseinw ohner is t von 
der ersten , 1809 vorgenom m enen kan tonalen  Zählung 
bis zur le tz ten  eidg. Volkszählung (1920) v. 50 900 auf 
111 860 Seelen angewachsen. Mit dieser äussern Zu
nahm e der B evölkerung vollzog sich, besonders seitdem  
die B undesverfassung von 1848 die Schranken der he r
gebrach ten  konfessionellen A usschliesslichkeit du rch 
brochen h a tte , eine M ischung der K onfessionen in den 
einzelnen L andesteilen, die sich in der G ründung einer 
Reihe von sog. evangelischen D iaspora-G em einden aus
w irk te. Es en ts tan d en  in den einst durchwegs k a th o li
schen Bezirken im  Laufe der Jah rzeh n te  folgende evan
gelische Gem einden : R appersw il (1837), R orschach 
(1855), R agaz (1863), W allenstad t (1885), W il (1890), 
Gossau (1896), Straubenzell (1903), Tablai; (1906), 
B ütschwil-M osnang (1907), W eesen (1913), U znach 
(1919), Gaiserw ald (1922), so dass der K an to n  z. Z. 
(1929) 54 reform ierte  G em einden zäh lt.

Bibliographie. J .  D ierauer ; Polit. Gesch. des Kls. 
St. Gallen. — H . F  ehr : Staat und  Kirche im  K t. St. Gal
len. — G. A. Schelling : Gesch. der evangel. Landeskirche 
des K ts. St. Gallen. — W iget : Das reformierte K irchen
wesen des Kts. St. Gallen. — Müller : Die Bevölkerungs
bewegung im  K t. S t. Gallen. [Sehe.]

c) Christkatholische Kirche. Auch im K t. S t. Gallen 
kam  es wie in ändern  Schweiz. S täd ten  und D örfern zu 
einer O ppositionsbew egung gegenüber den dogm ati
schen E rlassen des V atikanischen Konzils vom  18. VII. 
1870 über die päpstliche A llgew alt und U nfehlbarkeit, 
und aus dieser erwuchs nach langw ierigen und schweren 
K äm pfen die G ründung einer christkatho lischen  Ge
m einde in der S ta d t S t. Gallen. Die F ü h ru n g  dieser 
K äm pfe lag in den H änden  des Vereins freisinniger 
K atho liken , der sich am  1. XII. 1872 gebildet h a tte . 
An O stern  1875 konnte  der erste christkatholische 
G ottesd ienst durch  den dam aligen P fa rrer von Olten 
und sp ä tem  Bischof Ed. Herzog gefeiert, am  6 .x .  1877 
ein ch ris tk a th o l. V ikaria t geschaffen und  am  21. v u . 
1878 die A nstellung des ersten  ch ris tka tho l. P lärrers. 
A dolf Gschwind, vorgenom m en w erden. Mit Hilfe 
eines bundesgerichtlichen E ntscheides vom  10. x i. 1898 
erw arb die Gemeinde die s taatliche  A nerkennung 
als öffentlich-rechtliche K orpora tion  und besitz t seither 
das k irchliche S teuerrech t, von dem  sie aber erst seit 
einem Ja h rze h n t G ebrauch m ach t. 1895 sch ritt die Ge
m einde, nachdem  ih r bis dah in  die M itbenützung der 
p ro tes tan tisch en  S t. M agnuskirche zur V erfügung ge
standen  h a tte , zur E rw erbung  einer L iegenschaft au f 
dem R osenberg und b au te  dieselbe zur C hristuskirche 
um . Als w eitverzw eigte D iaspora is t dem  P fa rram t 
S t. Gallen n ich t bloss der K t. St. Gallen, sondern auch 
die w eitere Ostschweiz : Appenzell I. R h. u . A. R h., 
G raubünden  und der südliche T hurgau zugeteilt. Eine 
Reihe von Gemeinde vereinen dienen den verschiedenen 
G em eindeinteressen (Arm enpflege, K irchengesang, V or
tragsw esen, D iaspora- und  Jugendpflege). Als Glied des 
ch ris tk a th o l. Schweiz. B istum s is t die Gem. S t. Gallen 
durch  A bgeordnete an  der ch ris tk a th o l. Synode ver
tre ten , die auch  schon m ehrm als in S t. Gallen g e tag t 
h a t. H ervorragende F üh re r in  den K äm pfen um  die Ge
m eindebildung und A usgesta ltung w aren u . a. D om ini
kus Beier, Dr. Joseph  Morel, Dr. F ranz  R eal, D r. J o 
hannes Seitz, Em il L um pert. — Vergl. K arl W eiss : 
Gesch. der christkatholischen Gemeinde St. Gallen. — 
Christkatholisches Gemeindeblatt, seit 1916. — Archiv 
der K irchgem einde. [w . H e i m . ]

2 . L a n d w i r t s c h a f t .  Zur Zeit der K antonsg ründung  
w ar der st. gallische L andw irt des F lach- u n d  H ügel
landes A ckerbauer ; die durch  die neuen V erkehrsm itte l 
erm öglichte K onkurrenz des billigeren ausländischen 
Getreides verd rän g te  ab er den einheim ischen A nbau, 
an  dessen Stelle V iehzucht und M ilchw irtschaft tra te n . 
Der in gewissen Gegenden sehr w ichtige W einbau ging 
ebenfalls durch  ausländische K onkurrenz, aber auch 
infolge häufiger M issernten seit Ende des 19. Ja h rh . 
s ta rk  zurück. In  den A lpengegenden h a t  sich die früher
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allgem einere V iehzucht spezialisiert au f R assenzucht 
von R indern . Die A lpen kam en im m er m ehr in öffentli
chen Besitz (Gem. oder K orpora tion). Die w ertvollste  O r
gan isation  zur H ebung  der L andw irtschaft ist die lan d 
w irtschaftliche Gesellschaft, hervorgegangen aus der 
1819 durch  P fa rre r  S teinm üller in R heineck gegründeten  
G esellschaft zur B eförderung der L andw irtschaft, der 
K ünste  und  Gewerbe. Seit 1891 besteh t ein L an d w irt
sch aftsd ep artem en t in der R egierung. S taatliche  lan d 
w irtschaftliche Schulen : 1886-1896 die M olkereischule 
Sorn ta l, übergegangen in die 1896 geschaffene lan d 
w irtschaftliche W interschule  und m ilchw irtschaftliche 
S ta tio n  C usterhof bei R heineck. Seit 1897 g ib t es ferner 
landw irtschaftliche Fortb ildungsschulen . Die eidg. H a 
gelversicherung w ird im K t. speziell fü r Obst- u. W ein
k u ltu ren  viel b e n ü tz t. Gesetze fü r eine obligatorische 
V iehversicherung w urden vom  Volk w iederholt verw or
fen, zu le tz t 1915. Seit 1898 b esteh t ein R ebfond zur 
B ekäm pfung der R eblaus. Der G rossratsbeschluss von 
1885 ü ber F örderung  der L andw irtschaft leitete  grosse 
k u ltu rtechn ische  A rbeiten  ein, Alp Verbesserungen, Gü
terzusam m enlegungen  im R hein ta l. Die L in thkorrek- 
tio n  aus dem  Anfang, die Saar- und  Seezkorrektion der 
M itte des le tz ten  Ja h rh . und  vor allem  die R heinkorrek 
tion  der le tz ten  Jah rzeh n te  (1892 S ta a tsv e rtra g  m it 
(Österreich, 1900 Fussacher D urchstich , 1923 Diepolds- 
au er D urchstich) schufen neues oder sicherten  bisher 
bedroh tes K u ltu rlan d . Das V eterinärw esen ist seit 1894 
einer selbständigen kan tonalen  Kom m ission u n ters te llt.

3. H andel  und  I n d u s t r i e . Die a ltb e rü h m te  s t. gal
lische T ex tilindustrie  (bis ins 18. Ja h rh . Leinw and, dann 
besonders Baumwolle) m it der S tad t S t. Gallen als 
Z entrum  h a t die fu rch tb a re  Krise der napoleonischen 
A bsperrungsjahre  und  n achher auch  die zweite Gefahr 
der englischen K onkurrenz in zäher A rbeit überw unden 
und sich schon im  1. D ritte l des 19. Ja h rh . a n s ta t t  der 
zum  Teil verlorenen europäischen A bsatzgebiete ü b er
seeische M ärkte (Nord- und Südam erika, Indien) ero
b e rt. C harak teristisch  fü r diese In d u strie  ist ihre In i
tia tiv e  in der E in führung  neuer techn ischer M ittel und 
ihre A npassungsfähigkeit an  die B edürfnisse ihrer 
verschiedenartigen  A bnehm er. Ih ren  H ö h epunk t im
19. Ja h rh . erreichte sie nach  1865, als (seit 1848) die 
w irtschaftlichen  H em m nisse in der Schweiz verschw un
den w aren und  die Freihandelsperiode m it ihren  g ü n sti
gen H andelsverträgen  der ostschweiz. Indu strie  auch 
die a lten  europäischen A bsatzgebiete, vor allem  F ra n k 
reich, w ieder öffnete. Doch n u r  vorübergehend ; die 
neue Schutzzollperiode seit den 70er Ja h ren  schädigte 
die s t. gallische W eiss- und B untw eberei schwer. Aber 
m it der E inführung  der durch  den S t. Galler F . E . R i t t 
m eyer verbesserten  S tickm aschine begann seit etw a 
1865 die fieberhafte  E ntw ick lung  der Stickerei zur 
G rossindustrie  (1865 gab es im K an to n  ca. 650 Stick- 
m aschinen, 1890 deren 10 649). Um 1880 erfand J .  Gröb- 
li in Oberuzwil die Schifflimaschine. In  Grabs, De- 
gersheim , K irchberg , R heineck en ts tan d en  seit 1894 
Stickfachschulen, in St. Gallen ein Industrie- und Ge
w erbem useum  m it F achkursen . Als typ ische M odein
dustrie  w ar aber die Stickerei w iederholt K risen u n te r
worfen, glänzende Zeiten w echselten m it Ja h ren  m assen
h a fte r  A rbeitslosigkeit. Dem le tz ten  m ärchenhaften  A uf
stieg bis etw a 1910 folgte seit dem  W eltkrieg  ein k a 
tas tro p h a le r  N iedergang. Ausländische K onkurrenz und 
durch V a lu tan o t v eru rsach te  Schw ächung der K au f
k ra ft m ancher A bsatz länder läh m ten  den E x p o rt ; heu te  
is t diese einstige H au p tin d u s trie  des K an tons fast 
ru in ie rt, und  die st. gallische V olksw irtschaft bem üht 
sich u n te r  schweren Opfern um  einen E rsa tz  durch 
andere  Erwerbszw eige. Die zürcherische Seidenindustrie 
h a t in den G ebieten von Gast er und U znach Fuss ge
fasst. Grössere M aschinenfabriken bestehen  in S t. Gal
len und  N iederuzwil. Das a lte  E isenbergw erk am  Gon
zen is t nach  etw a SOjähriger R uhe seit 1920 w ieder im 
B etrieb ; die E rzv e rh ü ttu n g  geschieht allerdings im 
A usland. 1926 schloss die D ornier-M etallbauten  G. m. 
b. H . in F riedrichshafen einen V ertrag  m it dem  K an ton  
und  den bete ilig ten  Gem einden über die Anlage einer 
F lugzeugw erft am  A ltenrhein , w om it eine grosszügige 
F lugzeugindustrie  in den K an to n  einzog. Ebenfalls 1926

S ank t Gallen. E rker am  ehem aligen 
Hause zum Kam el 1673-1720 (je tz t im  Museum). 

N ach einer Photographie.
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begonnene Versuche, im L in thgebiet nach  E rdöl zu 
bohren, blieben ergebnislos.

4 . V e r k e h r .  Die erste K unststrasse  im  K an ton  
(R orschach-S t .  G allen-W il) s tam m t noch aus der 
äbtischen  Zeit (1774). F ast alle übrigen grossen Strassen- 
züge en ts tan d en  in  der 1. H älfte  des 19. Ja h rb . Dabei 
waren in dem  tie f  durchschn ittenen  Gelände schwierige 
und teu re  K u n stb au ten  notw endig. B edeutende B rücken
anlagen sind : die 1811 eröffnete grossartige K räzeren- 
brücke über die S itte r, die erste st. gallische R heinbrücke 
(1866) bei Monstern, die neue M artinstob  elbrücke (1876), 
vor allem  die grossen E isenbahnbrücken  der S. B. B. 
und der B odensee-Toggenburgbahn ü ber das S itte r
tobel. M assgebend fü r das Strassenw esen w aren die 
Gesetze von 1833 und 1889. Schon 1837 h a tte  L andam 
m ann B aum gartner den B au einer E isenbahn  Rorschach- 
St. Gallen vorgeschlagen, von 1838 an dach te  m an  an 
eine O sta lpenbahn. A ber erst nach  dem Bundesgesetz 
von 1852 begann im  K t. St. Gallen der B ahnbau. Die 
st. gallisch-appenzellische E isenbahngesellschaft 1852 
(Linie R orschach-S t. G allen-W interthur 1856), die Süd
ostbahn-G esellschaft 1853 (R orschach-C hur 1858, Sar- 
gans-W eesen-R appersw il 1859) und die G latt.albahn- 
Gesellschaft 1853 (Rappersw il-W allisellen 1859) schlos
sen sich 1857 zusam m en als Vereinigte Schweizer 
Bahnen (V. S. B.). 1869 nahm  die Linie W il-W att wil 
(Toggenburgbahn) den B etrieb auf, 1874 Gossau-Sulgen. 
K urz d a rau f gewann R appersw il über den 1875 erbauten  
Seedam m  und die schwyzerische Strecke Pfäffikon- 
Goldau Anschluss an  die im B au befindliche G o tth ard 
linie. Der lange K rieg zwischen dem  L ukm anier- (ev. 
Splügen- oder Greina-) O sta lpenbahnpro jek t und dem 
G o tthardp lan  w ar schon 1871 fü r die Ostschweiz ve r
loren gegangen. Die B estrebungen fü r eine O stalpenbahn 
gingen allerdings w eiter ; 1908 b ildete sich ein st. galli
sches Splügenkom itee, 1914 ein ostschweizerisches 
G reina-A ktionskom itee. Der W eltkrieg  und seine Folgen 
kam en dazwischen. 1902 gingen die S trecken der V. S. B. 
an  die S. B. B. über. 1910 w urde die Bodensee-Toggen
burgbahn  m it F o rtse tzung  durch den R icken nach 
Rappersw il eröffnet, 1912 E bnat-N esslau . Als Ueber- 
land-S trassenbahnen  en tstanden  St. Gallen-Gais-Appen- 
zell-I-Ierisau-Gossau (in verschiedenen E tap p en  von 
1875-1913), S t. Gallen-Trogen 1903, A ltstätten-G ais 
1911. Die Eröffnung des ersten  A utom obilkurses (Gos- 
sau-W aldkirch-H eiligkreuz) erfolgte 1902. 1836 ü b er
nahm  der S ta a t vom  kaufm ännischen D irektorium  den 
P ostbe trieb , 1852 w urde die erste  Telegraphenlinie 
(St. Gallen-Zürich), 1883 das erste T elephonnetz (in St. 
Gallen) eingerichtet.

5. S o z i a l e  F ü r s o r g e .  F ür die L eitung des Gesund
heitsw esens w urde schon 1803 ein kantonales S an itä ts
kollegium  geschaffen und fü r jeden  Bezirk ein Bezirks
a rz t gew ählt. E in Gesetz von 1849 schrieb die allge
m eine Schutzpockenim pfung der K inder vor, doch ist 
das O bligatorium  seit 1882 w ieder abgeschafft. 1868 
wurde durch  V ertrag m it der S tad t das K antonssp ital 
in St. Gallen gegründet ; von 1886 an begann m an m it 
dem Bau von B ezirksspitälern, die m eist aus p rivaten  
S tiftungen m it S taatsb e iträg en  erstellt w urden. Ausser 
der 1847 im säkularisierten  K loster Pfäfers eingerichte
ten  Irren an sta lt St. P irm insberg  w urde 1892 die 
Eröffnung eines Asyls in W il fü r U nheilbare und Geistes
kranke nötig . Ferner erstellte  der S ta a t ein Sanatorium  
für L ungenkranke au f W allenstad tberg . Der grösste 
Anreger im  st. gallischen Sanitätsw esen w ar der Arzt 
Dr. Laurenz Sonderegger.

6. S c h u l e .  Die konfessionelle Leidenschaft h a t im 
K t. St. Gallon lange Zeit das W erden höherer s taatlich er 
Schulen verh indert. 1859 en ts tan d  durch  V ereinbarung 
zwischen dem p ro testan tischen  E rziehungsrat, dem k a
tholischen A d m in is tra tio n srat und dem städ tischen  
Schulrat die V ertragskantonsschule in St. Gallen, durch  
Zusam m enlegung der seit 1809 bestehenden k a tho li
schen K antonsschule und dem  Ja h rh u n d erte  alten 
städtischen G ym nasium . 1865 w urde sie in  eine s ta a t
liche ungew andelt, bestehend aus Gym nasium , In d u 
strieschule (technische und m erkantile  Abteilung) und 
Lehrersem inar ; le tz teres w urde in M ariaberg bei 
R orschach un terg eb rach t. 1898 w urde die seit 1904

kantonale  Verkehrsschule in St. Gallen geschaffen, z u 
sam m en m it der seit 1 9 0 4  rein städ tischen  H andels
akadem ie, heu te  H andels-H ochschule (über die lan d 
w irtschaftliche Schule Custerhof und industrielle  F ach
schulen, s. oben). E in neues kantonales E rziehungsgesetz 
is t seit 1 9 2 9  in V orbereitung.

7 .  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t .  Die gute B enedik tiner
trad itio n  der H ingabe an  die W issenschaft, im K loster 
S t. Gallen w ährend seiner gu ten  Zeit vorbildlich befolgt, 
lebte auch im  neuen weltlichen Staatsw esen w eiter. 
N aturw issenschaft und historische Forschung stehen 
an  der Spitze. Prof. P e ter Scheitlin, der B egründer des 
w issenschaftlichen Vereins ( 1 8 1 5 )  und des K unstvereins 
( 1 8 2 7 )  in St. Gallen, ist der grosse A nreger au f allen 
G ebieten gewesen, m it ihm  der A rzt K. T. Zollikofer, 
der 1 8 1 9  die st. gallische naturw issenschaftliche Ge
sellschaft schuf. Diese Vereinigung, durch B ernhard 
W artm an n  seit 1 8 6 8  zu neuer B lüte gebrach t, ist bis 
h eu te  der M itte lpunkt aller naturw issenschaftlichen 
B estrebungen im K an ton  geblieben ; ih r Organ sind 
die Berichte 1 8 5 8 - 1 9 0 1 ,  seither das Jahrbuch. Bedeu
ten d ste  In stitu tio n  fü r das w issenschaftliche Leben St. 
Gallens im 1 9 .  Ja h rh . ist der 1 8 5 9  durch H erm ann 
W artm ann  gegr. historische Verein geworden (s. A rt. 
H i s t o r i s c h e  V e r e i n e ) .  U n ter H erm ann W artm anns 
L eitung 1 8 6 3 - 1 9 1 9  gehörte er zu den in der Schweiz. 
H istoriographie führenden w issenschaftlichen Vereini
gungen. H ervorragende Nam en finden sich in seinen 
R eihen, neben dem G ründer z. B. Johannes D ierauer 
und E rn st Götzinger. Die grossen Sam m lungen des 
historischen Vereins, bis 1 9 2 1  in dem von K unkler 
1 8 7 7  erbau ten  städ tischen  Museum m it ändern  Sam m 
lungen un terg eb rach t, befinden sich seither im neuen 
h istorischen M useum, zusam m en m it einer w ertvollen 
Sam m lung fü r V ölkerkunde. Ueber eine lokale W ir
kung hinausreichende W erke der Dichtkunst h a t der 
K t. St. Gallen seit seiner G ründung noch n ich t he r
vorgebrach t, auch auf dem  Felde der A rch itek tu r und 
der b ildenden K ünste  gediehen nu r wenige grössere 
G estalten : der geniale, jung  verstorbene A rchitekt 
Jo h . Georg Müller von W il ( 1 8 2 2 - 1 8 4 9 ) ,  der m ehr dem
1 8 .  Ja h rh . und dem Ausland angehörende K upfer
stecher A drian Zingg von St. Gallen ( 1 7 3 4 - 1 8 1 6 )  und 
vor allem  der Maler Emil R ittm ey er von St. Gallen 
( 1 8 2 0 - 1 9 0 4 ) .  In  der Gegenw art pulsiert ein starkes 
künstlerisches Leben, besonders in der Malerei, dessen 
Sam m elpunkt die H a u p ts tad t ist. Diese is t auch das 
m usikalische Zentrum  des K antons. H ier bestehen 
die grossen Chorvereinigungen (der Dom chor seit 1 8 7 1 ,  
der 1 8 9 6  aus m ehreren Chören vereinigte « S tad tsänger
verein F rohsinn » u . a.) und ein O rchester, seit 1 9 1 8  
u n te r  L eitung von O thm ar Schoeck. 1 8 6 6  wurden alle 
st. gallischen Sängervereine in einem K antonalsänger
verein organisiert. 1 8 6 7  fand in St. Gallen das 1 .  k an 
tonale Sängerfest s ta tt .  E idg. Sängerfeste w aren schon 
1 8 5 6  in St. Gallen, 1 8 6 6  in R appersw il gefeiert worden. 
Der K an ton  h a t in Ferd . H uber aus St. Gallen ( 1 7 9 1 -  
1 8 6 3 ) ,  Jos. G reith aus R appersw il ( 1 7 9 8 - 1 8 6 9 )  und 
W ilhelm  B aum gartner aus R orschach ( 1 8 2 0 - 1 8 6 7 )  drei 
der populärsten  Schweizerlieder-K om ponisten hervorge
b rach t.

Bibliographie. Der Kanton S t. Gallen 1803-1903, 
Denkschrift zur Feier seines 100g. Bestandes. — Aug. 
N aef : Chronik oder Denkwürdigkeiten der Stadt und Land
schaft St. Gallen (1 8 6 7 ). — O. H enne am  R hyn : Gesch. 
des Kts. St. Gallen (1 8 6 3 ). — Derselbe : Gesch. des Kts. 
St. Gallen seit... 1861 (1 8 9 6 ). — G. J . B aum gartner : 
Gesch. d. Schweiz. Freistaates... St. Gallen (1 8 6 8 ). — 
Derselbe : Gesch. des K ts. St. Gallen von 1830-1850 
(1 8 9 0 ). —  H . Gm ür : Die Entwicklung der st. gall. 
Lande zum  Freistaat von 1803. — J .  D uft : Die polit. 
Volksrechte in  der st. gall. Demokratie. — H. F ehr : 
Staat und Kirche im  K t. St. Gallen. — J .  D ierauer : 
M üller-Friedberg. — W. N aef : Landam m ann B . F . 
Gurti. — A. Curti : Landam m ann Dr. F . Curti. — 
P. Alex. B aum gartner : Gallus Jak. Baumgartner. — 
E. Gm ür : Oberst D om inik Gmür. — A lbert Zäch : 
Landam m ann Hungerbühler. — Jo h . (Esch : Dr. Joh. 
P . M irer. — Derselbe : Reg.-rat P . A . Falk. — O. Fäss- 
ler : Prof. P . Scheitlin. — Derselbe : Joh. Dierauer. —
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L'r. Je n n y  : M aler E m il Rittm eyer. — H erm ann  W art
m ann : Industrie u n d  Handel des K ts. St. Gallen. — 
O. Fässler : Die st. gall. Presse. —  J .  D ierauer : Die 
Kantonsschule S t. Gallen 1856-1906. —- M V  G 21, 23, 24, 
36. — St. Gatter N bl. 1870, 1871, 1874, 1877, 1878, 
1880, 1890, 1897, 1898, 1899, 1900, 1902, 1914, 1917, 
1918, 1920, 1921, 1924, 1926, 1928. [E. K i n d . ]

I I I .  M i in z w e s e n .  St. G. gehört zu den ä lte sten  M ünz
s tä tte n  der Schweiz. Mit U rk. vom  12. vi. 947 erte ilte  
K aiser O tto  I. dem  A bte Graloh das R ech t, in R orschach 
eine M ü n zstä tte  e inzurich ten . Dieser O rt w urde ge
w ählt, weil er in  jen e r Zeit eine w ichtige Uebergangs- 
s ta tio n  nach  Rom  u. Ita lien  b ildete. S p ä ter w urde die 
Münze nach St. Gallen verlegt und das Privilegium  
je weilen von den deu tschen  K aisern b e s tä tig t. 1240 
ging der A b t von S t. G. m it dem  Bischof von K onstanz 
und  den S täd ten  Radotfszell, Ueberlingen, R avensburg  
und  L indau eine M ünzkonvention ein. N ach dieser 
sollte das Gew icht der Pfennige so beschaffen sein, dass 
42 Schillinge (der Schilling zu 12 Pfennigen gerechnet) 
eine volle Mark ausm ach ten , Da das Gewicht selten 
überinstim m te , sollten 8 Pfennige au f die M ark zugelegt 
werden.

Die ä lte s ten  vo rhandenen  M ünzen sind H albbrak- 
t.eaten  aus dem  11. oder 12. Ja h rb .,  die 1883 beim  
A bbruch eines Hauses in S teckborn  gefunden worden 
sind. Sie sind viereckig und stellen bald einen ge
harn isch ten  R eite r, bald  das B rustb ild  eines Geistlichen, 
bald  einen B ären  m it einem  Pfeil im  R ücken, bald  eine 
au f das K reuz gelegte behandschuh te  H and  dar. E in 
rü ckw ärts gestelltes R d eu te t zuweilen die Münz
s tä tte  R orschach an. — Im  12. und  13. Ja h rb . w urden 
viereckige B rak tea ten  m it hohem  W u lstrand  gepräg t, 
au f denen das O sterlam m  m it dem  K reuz erschein t.

In  etw as spätere  Zeit dü rften  wohl die runden  
Lam m pfennige m it Perlrand  zu setzen sein, deren 
L am m  das K reuz oder die K reuzfahne t r ä g t . In  die 
M itte des 13. Ja h rb . gehört ein B rak tea t, der im  dop
pelten , vom  P erlran d  um gebenen Kreise die U m schrift 
« M oneta Saneti Galli t  », sowie im  inneren  Kreise einen 
bä rtig en  M önchskopf zeigt. E in w eiteres Gepräge trä g t 
im erhöhten , vom  P erlran d  eingefassten W ulstkreis den 
nach  links schreitenden  B ären , welcher B ra k te a t nach 
Höfken u. S a ttle r  in das E nde des 13. Ja h rh . zu setzen 
ist. — Aus den folgenden Ja h rh u n d e rte n  besitzen wir 
keine Münzen der Abtei S t. Gallen. Doch Hessen sich 
die A ebte das M ünzrecht von den deu tschen  K aisern 
im m er w ieder bestätigen . Zu ih ren  lloh e its rech ten  ge
hörte auch  die E rnennung  des M ünzm eisters der 
S ta d t, was zu vielfachen und langw ierigen S tre itig 
keiten  fü h rte , bis das S tift gem äss einem  Schiedspruch 
Berns 1457 gegen eine E n tschädigung  von 7000 fl. au f 
seine A nsprüche verzich te te .

1621 w andte  sich A bt B ernhard  I I .  um  E rneuerung  
des a lten  M ünzrechts an  K aiser Fe rd in an d  I I .  und 
Hess 1622 einen T aler m it dem  Bild des hl. Gallus im 
A vers und  dem  v iergete ilten  S tiftsw appen  im  R evers 
prägen, der auch  als D oppelta ler und  T alerklippe v o r
kam  und  auch  in Gold gepräg t w urde. Von den späteren  
A chten bis au f Cölestin I. S fondrati (1687-1695) sind 
n u r M edaillen bek an n t.

In  der Folgezeit beschloss e rst A b t Beda A ngehrn 
(1767-1796), das M ünzrecht w ieder auszuüben . 1773- 
1796 w urden folgende Stücke gepräg t : Taler, halbe 
Taler, Gulden, halbe Gulden, V iertelsgulden, Sechs- 
bä tzn er, Zw anzigkreuzer, Zwölfkreuzer, Zehnkreuzer, 
Sechs-, Fünf- u n d  V ierkreuzer, B atzen , H albbatzen , 
K reuzer u. Pfennige. —  Bis 1779 trag en  die Münzen im  
Avers den Schild des S tiftes, im  R evers bis 1776 den hl. 
Gallus, dem  B ären das B ro t reichend, von 1776 an  den 
schreitenden  B ären m it dem  Holz, welches Bild bis zum  
E nde der M ünztätigkeit des S tiftes b le ib t. Von 1780 an 
zeigt die V orderseite  der grösseren M ünzen das F am i
lienw appen des A btes m it der K e tte  des A nnunziaten- 
ordens, w ährend  der Gulden m it seinen T eilstücken die 
Insch rift « Mon. P rinc ip . T errit. S. Galli » und  die 
Scheidem ünzen an  deren Stelle die blosse W ertbezeich
nung  trag en . — j D u k a ten , T aler und  kleinere Münzen 
1773-1777 trag en  den vollen N am en oder die In itia le  11 
des M ünzm eisters J . H aag, T aler und  H alb ta ler 1776

das Zeichen V des Stem pelschneiders A. Voster ; das 
M onogram m  B des M ünzm eisters B indernegelin er
scheint au f den T alern , H alb ta le rn  und Zwanzigern von 
1780. — Die le tz te  vom  S tift gepräg te  Münze w ar der 
lla lb g u ld en  von 1796.

Die Stadt S t. Gallen s tan d  u rsp r. u n te r  der M ünz
hoheit des A btes, such te  aber seit Anfang des 15. Jah rh . 
das M ünzrecht fü r sich selber zu erlangen und ü b te  es 
wohl schon von 1407 an  selbständ ig  aus. D am als 
w urden  au f K osten  der S ta d t A rbeiten  an  der M ünz
s tä tte  (N eubau oder E rw eiterung) vorgenom m en. Die 
V erleihung des M ünzrechts durch den Kaiser erfolgte 
1415 bei dessen A nw esenheit am  Konzil zu K onstanz. 
Sie erhielt die E rlaubn is, kleine M ünzen, H aller und 
Pfennige zu schlagen. W ann  und  wie oft die S ta d t nach 
dieser Zeit von ihrem  M ünzrecht G ebrauch gem acht h a t, 
ist n ich t m it S icherheit festzuste llen , dass aber auch sie 
Lam m pfennige präg te , bezeugt V adian. Eine eigene 
S tellung  nehm en die M ünzen von 1424 ein, da  die im 
gl. J .  m it Zürich u. Schaffhausen zur einheitlichen 
R egelung des Münzfusses geschlossene K onvention  
schon 1425 w ieder aufgelöst w urde. Von den in diesem 
V ertrag  zur Prägung vorgesehenen P lap p arten  haben 
sich noch einige Stücke erhalten . Sie zeigen im  A vers ein 
K nospenkreuz im  Vierpass, das einen kleinen Schild 
m it dem  einköpfigen A dler tr ä g t .  U m schrift : « M oneta 
N ova S an t. Galli ». Im  R evers der hl. Gallus m it dem  
holztragenden  B ären  und  der Legende « S an ttu s  
Gallus ». D aneben die Jah rzah l lx 2 x  (1424). Es ist dies 
die ä lte ste  d a tie rte  Münze der Schweiz.

1500 erw eiterte  K önig M axim ilian das Münz recht 
der S ta d t au f die P rägung  grösserer M ünzen bis zu 
24 K reuzern . Infolgedessen gingen aus ih rer Münze 
P la p p arte , halbe P la p p arte  oder R ollbatzen , Groschen 
und A ngster hervor. Von dieser Zeit an  w erden Dicken 
m it dem  aufrech ten  B ären im  Avers, der U m schrift 
« M oneta N ova Sancti Galli t  » und dem  einköpfigen 
A dler m it der Ja h rza h l und U m schrift « Sanctus Oth- 
rnarus » im  R evers gepräg t. 1527 beschloss der R a t, 
Batzen zu 4 K reuzern  prägen zu lassen. A uf diesen 
erscheint der doppelköpfige R eichsadler m it dem  B ären 
schild der S tad t au f der B ru st und  der U m schrift « Mo
n e ’ Nova C iv ita tis 8. Gali » (Galli) im  Avers, w ährend 
der R evers den hl. L auren tius m it der U m schrift « Uni 
Soli Deo Gloria (m) » und der Ja h rza h l 1527 zeigt.

H ierau f tra t ,  nam en tlich  infolge der R eform ations
w irren, in der M ünzprägung der S tad t ein längerer 
S tillstand  ein. 1563 w urde die Münze w ieder geöffnet. 
Die S tad t fü h lte  sich als freie R e ich ss tad t im  Besitz der 
eigenen S o u v erän itä t und  tru g  kein B edenken, von 
ih rem  H oheitsrech te  durch  P rägung  grösserer Geld
sorten  G ebrauch zu m achen. Dem gem äss w urden 1563- 
1567 die ersten  T aler gep räg t. Sie trag en  im A vers den 
S ta d tb ä ren  m it der U m schrift « M oneta N ova C ivitatis 
Sangallensis », im  R evers den R eichsadler m it der 
U m schrift « Soli Deo Optim o Maximo Laus et Gloria ». 
Dieser T ypus der s täd tischen  Münzen erhielt sich m it 
versch. V arian ten  bis zum  Ausgang der P räg etä tigke it. 
G leichzeitig w urden  auch halbe T aler und  Groschen im 
W ertansch lag  zu drei K reuzern  gepräg t. Die M ünz
prägung  d au erte  bis 1589 und  blieb dan n  bis 1618 
eingestellt. Von da an  erschienen bis 1624 D oppel
d u k a ten , drei- und  vierfache D ukaten , Taler, H alb
ta le r, D icken, H albd icken  und  B atzen . Es w ar die 
erfolgreichste Periode der st. gall. M ünzprägung. — 
1633 w urden D icken oder Sechsbätzner m it der W ert
bezeichnung 24 (K reuzer) gepräg t. D ann t r a t  bis in den 
A nfang des 18. J a h rh . w ieder ein S tillstand  ein. Aus 
den Ja h ren  1714-1739 besitzen w ir H albgulden, V iertel
gulden, Sechskreuzer, B atzen, Groschen, H albbatzen , 
v on  1786-1790 V iertelgulden, Sechskreuzer und  Gro
schen, daneben  K reuzer und  Heller ohne Ja h r . 1790 
h örte  die P räg u n g  auf.

Wo die in  den R echnungen von 1407 / 08 erstm als 
gen. M ünzstä tte  s tan d , lässt sich n ich t erm itte ln . Nach 
Kesslers Sabbata  befand sie sich im  16. Jah rli. an  der 
W estseite  des R in derm ark tes. Nach dem  U ebergang 
des K a th arin en k lo ste rs an  die S tad t w urde im  R efek
to rium  eine « M ünztruckerei » e ingerichtet, 1617 aber 
die a lte  M ünzstä tte  um gebau t, ausserdem  in der N ähe
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Ulrich Bracker, genannt der arme Mann im Toggenburg, 
und seine Frau.

G em alt von Jos. R einhard 1791. H ist. M useum , Bern.

Jos. Müller und A. Maria Teuber von Bütschwyl. 
G em alt von Jos. Reinhard 1791. H ist. M useum, Bern.

Jos. Schlumpf und seine Tochter von Wattwil. 
G em alt von Jos. Reinhard 1791. H ist. M useum , Bern.

Jos. Sivel, Fischer, und Marg. Trempi von Schännis. 
G em alt von Jos. Reinhard 1791. H ist. M useum, Bern.
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Soldat Unteroffizier Fähnrich von St. Fiden Jäger des Abtes
der Grenadier-Comp. der Grenadier-Comp. 1792 von St. Gallen, 1792.

zu Pferd, 1786. zu Fuss, 1786. n  , d iLirenzbesetzung in basel.

Grenadier Scharfschütze v. d. Stabsoffizier v. d. Unteroffizier v. d.
Unteroffizier v. d. freiwilligen Standes- freiwilligen Standes- freiwilligen Standes

freiwilligen Standes- legion, 1804. legion, 1810. legion, 1810 fäger
legion, 1804 zu Pferd.

A u s der Sam m lung A . Pochon-D em m e, Bern.
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Sankt Galler Münzen (leicht verkleinert).
A btei : 1. Taler, 1622. —  3. Taler, 1780 .—  4. D ukaten  (Gold), 1773. —  5. H albbrak teaten , ohne Jah r . —  6. u . 7. B rak teaten , 

ohne Jah r .
Stadl : 2. P lappart, 1424. —  8. % Taler. 1565. —  9. 24 Kreuzer, 1633. —  10. Taler, 1564. —  1 1 .2  D ukaten (Gold), 1621. —  

12. 31) Kreuzer, 1738. —  13. % D ukaten (Gold), ohne Jah r . —  15. P lappart, Rollbatzen, ohne Jah r .
K anton  : 14. 5 B atzen , 1814. —  16. % B atzen, 1807. —  17. % Schweizer B alzen, 1807. —  18. 1 B atzen, 1815.
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der Sp italm ühle  eine S ilberstrecke e rrich te t, die dann 
1738 nach dem  P la tze  (sog. K otw alke) verleg t w urde, 
der h eu te  noch von ih r den N am en fü h rt.

Der Kanton S t. Gallen begann erst 1807, eigene Mün
zen zu prägen. Als e rster M ünzm eister w urde E rasm us 
K unkler, der frühere  M ünzm eister der S tad t, bestim m t. 
Als P rä g e stä tte  d iente  die a lte  Münze der S ta d t. 1807- 
1822 w urden  im  K an to n  gepräg t : 5 B atzen  oder 
20 K reuzer, 1 % B atzen oder Sechskreuzer (Biesli), 
1 B atzen  oder 4 K reuzer, % B atzen oder 2 K reuzer, 
14 B atzen  oder 1 K reuzer, 2 Pfennige oder % K reuzer, 
1 Pfennig oder % K reuzer. Die m eisten dieser Sorten 
trag en  das Zeichen K  (K unkler). Die M ünzen des K a n 
tons trag en  das K antonsw appen , die Fasces im grünen 
Feld au f einem  schlanken, schm ucklosen dreieckigen 
Schild. Um  den oberen R and  der Münzen zieht sich die 
Legende « C anton St. Gallen » h in .D ie  Jah rzah l befindet 
sich bald  au f der Vorder-, bald  au f der R ückseite . Der 
R evers zeigt die W ertangabe  im  L au bkranz. Die P fen 
nige weisen n u r einseitiges Gepräge auf. Die P rägung  
der Münzen des K ts . S t. Gallen vollzog sich in zwei P e
rioden : 1807-1817 und  1818-1822. Indessen trä g t  keine 
Münze ein späteres D atum  als 1817. 1822 wurde die 
M ünze geschlossen und  liqu id iert.

Bibliographie. G. E . H aller : Schweiz. M ünz- u . Me.dail- 
lenkabinel I I .  —  H . Meyer : Die Brakteaten der Schweiz.
—  R. U öfken : Arch, fü r  Brakteatenkunde I (W ien 1886).
— C. F . T rad isc i : La Trouvaille de Steckborn. — Alb. 
S a ttle r : Die M ünzen u. M edaillen der Abtei St. G. (in 
B ulletin  N um ism . 1887). — L. Coraggioni : M ünzgesch. 
der Schweiz. —  Ad. Ik lé-S tein lin  : Die M ünzen d. Stadt 
St. G. (in Revue Suisse de N um ism . X V I u. X V II) —  
H . G irtanner-Salchli u. E . H ahn : Die M ünzen der 
Stadt S t. G., Nachträge (ebendort X V III). —  A. H ar- 
degger, S. S ch la tte r u. T r. Schiess : Die Baudenkmäler 
der Stadt S t. G. — H . G irtanner-Salchli : Das M ünzwesen  
des K ts. St. G. (in Revue Suisse de N u m ism . X X I-X X III ) .
— D. F . R ittm ey er : Zur Gesch. d. Goidschmiedehand- 
werks in  St. Gallen, 1930. j j , E.]

IV . T r a c h t e n .  Die T rach ten  der st. gallischen L an d 
schaften  sind in ih rer V ielgestaltigkeit neben M undar
ten  u . Bauweise ein M erkmal der volkskundlichen Ei
gen art der L andschaften , aus denen der K an to n  k ü n st
lich zusam m engesetzt w urde.

A usgeprägte T rach tenform en b rach te  erst das 18. 
Ja h rh . m it der N achahm ung des franz. Rokoko (ältestes 
bildl. Dok. : W il 1662) : über dem Stecker verschnürtes 
Mieder m it H alstuch  oder Göller (Brüechli, Sattel) und 
K e tte n  (nachdauernd im  G asterland, Toggenburg u. 
F ü rs ten lan d ). Das E m pire  entw ickelte  das L appen
m ieder m it weiss- oder b u n tb es tick tem  Leinen- oder 
farbigem  Seidenhalstuch (beliebt im  R hein ta l u. F ü r
sten land). Von 1830 an kam  überall die Jackenform  
(G stalt) des B iederm eier m it H alstuch  auf. Die S täd te  
h ielten  sich an  die Moden, verw endeten  aber dazu ihre 
landschaftlichen  H aubenform en und gaben in der Klei
dung ca. um  1790 den T rach ten ch arak te r auf.

G enauer begrenzt sind die Form en der K opfbe
deckung, die als auffälligstes M erkm al den W andel der 
übrigen K leidungsstücke m eist ü b erd auerten . Bis zum 
Ende des 18. Ja h rh . w ar in  der S tad t S t. Gallen die 
Stuchenschlappe m it S tirnzacken gebräuchlich, im 
R hein ta l u . F ü rs ten lan d  der B lätz m it S tirnzacken u. 
aufstehenden Flügeln fü r Ledige oder b re it ausladend 
m it H aube fü r V erheira te te , im  O berland die R osen
kappe ohne S tirnzacken u. Flügel, im  Toggenburg der 
B lätz ohne S tirnzacken m it Flügeln (Schlappe). Im
19. Ja h rh . entw ickelte sich aus der nach Süddeutschland 
zu datie renden  Bodenseehaube (Rorschach) die R ad 
oder Schnellhaube für das F ü rs ten lan d , R hein ta l, 
O berland (hier als G asterhaube), deren Fassungen in 
Gold- u . Silberstickerei P run k stü ck e  der B ra u ttrac h t 
w aren. Um  die M itte d. 19. Ja h rh . w urden überall 
B andkappen  (M utschhauben) gebräuchlich.

In Sargans u. W erdenberg w irk te  sich auffällig der 
polit. Z usam m enhang m it G larus aus ; besonders im 
W erdenberg h ielt sich das glarnerische G stältli und der 
Falten rock  (M ätzistoff), sowie die Zughaube.

Als einzige M ännertrach t h a t sich im  19. Jah rh . 
parallel m it der appenzellischen der Sennengruscht im

Toggenburg entw ickelt : F ilzh u t m it Schnalle, weisses 
H em d m it Chiielibroscht, m essingbeschlagener H osen
träg er, ro tes B ru sttu ch  m it aufgestelltem  K ragen, 
gelbe Leder- oder Zwilchkniehosen, gem odelte S trm üpfe,

S ankt Gallen. S ennen trach t im Toggenburg.

H albschuhe m it Schnallen, F uetertschoopen  oder Schlä
fer, fü r den W inter Lism er, als Schm uck schwere, sil
berne U h rk e tte  u. gold. O hrgehänge (Schlangenkopf 
m it Schum er).

Die herköm m liche F ra u e n tra ch t h a tte  sich n u r  im 
W erdenberg erhalten . A ngeregt durch  die neuzeitliche 
T rachtenbew egung erstand  sie w ieder um  1 9 2 3  im 
Toggenburg u. in  W il, 1 9 2 5  in  Sargans, 1 9 2 6  im  R hein ta l
u. innern  F ü rs ten lan d , 1 9 2 7  in R orschach u. R appers- 
wil, 1 9 2 8  in der S tad t u. im L in thgeb iet. — Vergl. SA V 
1 9 0 2 ,  p. 3 0  ; 1 9 0 9 ,  p. 9 5  ; 1 9 1 8 - 1 9 1 9 ,  p. 2 5 0 .  — H. E del
m ann  : Die Trachten im  K t. S t. Gallen (St. Galler 
Schreibmappe 1 9 1 7 ,  p. 1 4  ; 1 9 3 0 ,  p. 2 9 ) .  — J . Heierli : 
Volkstrachten, Bd. I I .  —  Dieselbe : St.. Gall. F rauen
trachten (im Ber. d. H ist. Sam m l. 1 9 1 0 ) .  [H. E d e l m a n n . 1

S A N K T  G A L L E N  ( B I S T U M ) .  Bei der E n ts teh u n g  
des K ts . S t. Gallen ( 1 8 0 3 )  w ar der katholische Teil des 
neuen K antons drei O rdinarien u n te rs te llt, dem  Bischof 
von K onstanz (U znach und  R appersw il), dem  Bischof 
von Chur (G aster, Sargans, Gams und  R üth i) und dem 
A bt von S t. Gallen (die alte  L andschaft, Toggenburg 
und  R hein ta l). Nach der A ufhebung des S tifts S t. 
Gallen 1 7 9 8  ü b ertru g  das eidg. D irek torium  dem 
Bischof D alberg von K onstanz die kirchliche A ufsicht 
über die katholischen Gem einden des K ts. Säntis, und  
der hl. S tuh l genehm igte die provisorische U ebernahm e 
u n te r  V orbehalt des F o rtbestandes des st. gallischen 
O rd inaria ts und  ohne dessen N achteil, bis der O rdina
rius w ieder e in tre te . In  den Statuta conventa vom
1 8 .  X II. 1 8 0 3  w urde der Plan der U m w andlung der 
A btei in  ein B istum  m it reguliertem  D om kapitel du rch  
die R egierung und die M ehrheit der K lo ste rkap itu laren  
genehm igt, vom  F ü rs ta b t und  P ap st Pius V II. ( 1 9 .  v . 
1 8 0 4 )  aber verworfen, doch erk lärte  der hl. Stuhl seine 
Einw illigung zur E rrich tu n g  eines B istum s m it R egular
kap ite l. N ach der A b trennung  der Schweiz. G ebietsteile
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(7. x . 1814) vom  B istum  K onstanz und der B itte  des 
s t. galt, katho lischen  G rossratskollegium s an den hl. 
S tuhl, das st. gallische O rd inaria t zu einem B istum  fü r 
den k a th o l. Teil des K ts. S t. Gallen zu erheben (18. VI. 
1817) fo lg ten  vergebliche Versuche zur E rrich tu n g  eines 
B istum s in V erbindung m it der W iederherstellung des 
K losters S t. Gallen, eines Schweiz. N ationalb istum s aus 
den von K onstanz losgelösten Schweiz. G ebieten, einer 
V erbindung m it dem  B istum  Basel, eines eigenen 
B istum s St. Gallen ohne W iederherstellung des K losters, 
einer E inverleibung  des Ivts. S t. Gallen in das B istum  
Chur, eines st. gall. B istum s m it reguliertem  D om 
kapite l, bis du rch  die päpstliche Bulle Ecclesias quae 
antiquitate  vom  2. VII. 1823 das B istum  St. Gallen 
e rrich te t und m it dem  B istum  Chur vereinigt w urde.

Das D oppelbistum  erfüllte  weder die W ünsche von 
St. Gallen noch von G raubünden . N ach dem  Tode des 
Fürstb ischofs K arl R udolf erk lärte  es das k a th o l. 
G rossratskollegium  (28. x . 1833) als aufgelöst. Am
19. Nov. gl. .1. löste dasselbe G rossratskollegium  das 
provisorische D om kapitel au f und  e rnann te  K anonikus 
Nepom uk Z ürcher als Bis turns Verweser. Der Grosse 
R a t erte ilte  den A ufhebungsbeschlüssen seine Sanktion 
(26. Nov.). Der A dm in is tra tio n sra t m achte  neue 
A nstrengungen zur E rrich tu n g  eines eigenen B istum s, 
aber der N untius verlang te  zuerst die Z urücknahm e der 
Beschlüsse vom  O kt. und  Nov. 1833. D a e rnann te  der 
P ap st k ra ft des D evolutionsrechts den K ap ite lsv ikar 
von Chur, Jo h an n  Georg Bossi, zum  Bischof des Doppel
b istum s (6. iv . 1835). Der V ikar der Diözese St. Gallen, 
Zürcher, nahm  seinen R ü c k tr itt  (13. April), die st. 
gallische R egierung verw eigerte der W ahl Bossis das 
P lacet (15. April), und das katholische G rossratskolle
gium  beschloss, das D oppelbistum  n ich t anzuerkennen 
und gegen die W ahl Bossis zu pro testie ren  (24. April). 
Das neu gew ählte, m ehrheitlich  kirchlich gesinnte 
G rossratskollegium  beschloss aber am  12. Ju n i, die am
24. April ausgesprochene P ro te s ta tio n  zurückzuneh
m en, Bischof Bossi als provisorischen V ikar des Spren- 
gels St. Gallen anzuerkennen, n ich t aber den F o rt
bestan d  des D oppelbistum s. Der A d m in istra tionsrat 
sollte m it dem  N untius in  V erhandlungen tre ten , aber 
dieser sand te  die Beschlüsse zurück, und auch  die 
R egierung m issbilligte sie Am 6. August, beschloss das 
ka tho l. G rossratskollegium  die Z urücknahm e der 
Beschlüsse vom  28. O kt., 19. Nov. 1833, 24. April und
12. Ju n i 1835 und ersuch te  am  17. Nov., nachdem  der 
Grosse R a t obigem  Beschluss am  12. Nov. die Sanktion 
versag t h a tte , den hl. Stuhl um  eine provisorische 
B istum s Verwaltung.

Am 23. m . 1836 sprach P ap st Gregor X V I. die 
T rennung  der Diözese vom  C hurer B istum  aus und 
erm ächtig te  den N untius, einen apostolischen Vikar zu 
ernennen. Als solcher w urde am  26. iv . 1836 Dr. Job . 
Mirer von O bersaxen gew ählt.

1834-1844 w urde im  katho lischen  Grossratskollegium  
w eiter über die E rrich tu n g  des eigenen B istum s oder 
den ev. Anschluss an das B istum  Basel verhandelt, bis 
am  30. x . 1844 die U ebereinkunft des ka tho l. G rossrats
kollegiums des K ts. S t. Gallen m it dem  hl. S tuhle über 
die R eorgan isation  des B istum s St. Gallen durch  den 
N untius d ’A ndrea und L. Gm ür und  J .  B. von Saylern 
in L uzern  u n terzeichnet w urde. W egen einer Reihe von 
B estim m ungen, u . a. weil der Bischof n ich t zur L eistung 
der E ides au f die S taatsverfassung  und die L andes
gesetze v erp flich te t w ar, lehn te  der Grosse R a t am
20. II . 1845 au f A ntrag  des R egierungsrates die Sanktion 
ab  und verlang te  eine Anzahl A bänderungen. Nach 
neuen langen V erhandlungen w urde der N untius 
d ’A ndrea vom  Rom  erm äch tig t, ein m odifiziertes K on
k o rd a t m it den st. gallischen B evollm ächtig ten  (L and
am m ann B aum gartner und  A d m in is tra tio n sratsp räsi
den t Gmür) abzuschliessen. Das geschah am  7. x i. 1845. 
Der hl. S tuhl h a tte  Zugeständnisse gem acht in betreff 
des bische tl. E ides zuhanden der S taatsbehörden  und 
in Bezug au f das E rnennungsrech t der D om kanoniker, 
andere Forderungen aber verw orfen. Dieses K onkordat 
wurde nach heftiger Opposition schliesslich angenom 
m en (21, XI. 1845), aber m it der V ollziehungsbestim 
m ung, die jeweilige Bischofswahl sei dem  Kleinen R ate

zur P lace tie rung  anzuzeigen, bevor die päpstliche 
K onfirm ation  eingeholt w erde. Geber diese B estim m ung 
erhoben sich neue Differenzen zwischen der st. gallischen 
R egierung und dem  hl. S tuhl, die die Verzögerung der 
P rom ulgation  des B istum skonkordats im  K t. S t. 
Gallen und der A usfertigung der Z irkum skrip tionsbulle  
in Rom  zur Folge h a tte n , letz teres auch noch, nachdem  
am  10. x . 1846 der bisherige apost. V ikar, jo h .  P e te r  
Mirer, zum  Bischof von St. Gallen e rn an n t worden w ar. 
E rs t als das ka tho l. G rossratskollegium  am  11. m . 1847 
die V ollziehungsordnung in einigen P u n k te n  ab än d erte  
und  der Grosse R a t sie so am  gleichen Tag sank tion ierte , 
w urde am  8. iv . 1847 die päpstliche Bulle Instabilis  
rerum hum anarum  ausgestellt und diese am  28. Ju n i 
p rom ulg iert.

D urch päpstliches C onsistorialdekret vom  5. i. 1866 
w urde dem Bischof von St. Gallon das V ikaria t über die 
katho lischen  Bewohner des K ts. Appenzell provisorisch 
übertragen . Gegen diese « D iözesanveränderung » p ro 
tes tie rte  der st. gallische R egierungsrat am  27. x . 1873, 
sowie am  14. iv. 1874 und 24. ix . 1875. Seit 1921 b ild e t 
die appenzcllische G eistlichkeit ein eigenes K ap ite l. 
1857 w urde in St. Georgen ein bischöfliches K n ab en 
sem inar eingerichtet, durch  den Grossen R a t am  3. v i. 
1874 aber w ieder aufgehoben. D urch das konfessionelle 
Gesetz vom  17. v. 1923 w urde das regierungsrätliche 
P lacet fü r die R esiden tialkanoniker und  H ilfsvikare, 
n ich t aber für die Bischofswahl aufgehoben.

Bischöfe von St. Gallen :
Jo h . P e tru s  Mirer, gew eiht 29. V I. 1847, t  30. v m . 1862. 
Carl Jo h an n  G reith , gew eiht 3. v. 1863, f  17. v . 1882. 
A ugustinus Egg;er, gew eiht 6. v m . 1882, t  12. m . 1906. 
Ferd inandus Rüegg, gew eiht 10. v i. 1906, f  14. x . 1913. 
R o b ertas  Biirkler, gew eiht 1. H. 1914.

Bibliographie. Posselt : Europäische A nnalen  (T ü
bingen 1816  u. 1 8 1 7 ). —  J . S trickler : A ktensam m lung  
aus der Zeit der helvet. Republik. —  M. K othing : Die 
Bisthum sverhandlungen der Schweiz.-konstanzischen Diö- 
zesanstände von 1 8 0 3 -1 8 6 2 .  — L. Snell : Die Bedeutung  
des K am pfes der liberalen Schweiz m it der römischen 
K urie. — Derselbe : Handbuch des Schweiz. Staats
rechtes. —  M üller-Friedberg : Schweiz. A nnalen . — 
J .  B aum gartner : Die B isthüm elei. — Derselbe : Gesch. 
des K ts. S t. Gallen. — A. B aum gartner : Gallus Jakob  
Baumgartner und die neuere Staatsentw icklung der 
Schweiz. — [L. Gmür] : Das B isthum  St. Gallen u n d  
seine Reorganisation. —  [J. M. H ungerbühl er] : Das S t. 
Gallische Offizialat und  die B isthüm elei. —  I-Ienne- 
A m rhyn : Gesch. des K ts. St. Gallen. — C. Steiger : Das 
Kloster St. Gallen im  Lichte seiner kirchlichen Rechts- 
gesch. —  F. Gschwend : Die Errichtung des B istum s S t. 
Gallen. —  H . Fohr : Staat und Kirche im  K t. St. Gallen. 
— J .  D ierauer : M üller-Friedberg. —  J . Oesch : Re
gierungsrath P . A . F alk. — Derselbe : B ischof Petrus 
M irer. —  Derselbe : Bischof Carl Joh. Greith. — D er
selbe : Bischof A u g . Egger. — Derselbe : Bischof F erd i
nand Rüegg. —  Th. H olenstein : Die kirchenpolitischen  
K äm pfe im  K l. St. Gallen. — H. Cavetti : Die A utonom ie  
des kath. Konfessionsteils des Kts. St. Gallen.

Zeitungen : Der Erzähler, St. Gallen 1806  ff. —  S t. 
Galler Zeitung, 1831 ff. — Schweiz. K irchenzeitung , 
1832 ff. — Der W ahrheitsfreund, S t. Gallen 1835  ff. — 
Schweizer Ztg., S t. Gallen 1842 if. —  Die Neue Ztg., S t. 
Gallen 1848 If. — Z S K  1928  und  1 9 2 9 . [A. MH.]

S A N K T  G A L L E N K A P P E L  (K t. S t. Gallen, Bez. 
See. S. GLS). Dorf, polit., O rts-, K irch- und Sehnigem . 
1275  w ird eine Kapelle zu E hren  des hl. Gallus und der 
erste L eu tp rieste r erw ähnt. Von der S . Galli capella 
erh ie lt das D orf den N am en. 1514 erhielt die K apelle 
einen A blassbrief ; 1661 w urde eine K aplaneipfründe  
gegründet. Bau der P fa rrk irche  1 7 5 1 -1 7 5 7 . St. G. K . bil
dete u n te r  der Bezeichnung des heu te  zur Gem. gehö
renden W eilers R ütersw il einen der sechs Tagw en der 
H errschaft U znach, die von 1469 an von Schwyz und 
G larus ve rw alte t w urde. 1803  w urde die polit. Gem. ge
bildet. 181 4  und 1830 fanden zu S t. G. K . grosse Volks
versam m lungen des Bezirks s ta tt ,  um  die E rw eiterung  
der V olksrechte zu verlangen. Am 3 . v i i . 1816 zerstö rte  
ein E rd ru tsch  in  K o h lrü ti zwei H äuser ; dabei fanden
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16 Personen  den T o d .—• Vergl. Gruss aus dem St. Gal- 
ler Linthgebiet (1911). —  A. N üscheler : Gotteshäuser
III .  —- J .  Schubiger : Schulwesen im  obern Seebezirk 
(1887). — F . Gysi : Die Entw icklung der kirchl. A rchi
tektur in  der deutschen Schweiz im  17. und 18. Jahrh., 
p. 62. [Alois Blœchlîger.1

S A N K T  G E O R G E N .  S i e h e  TA B LA T.
S A N K T  G O T T H A R D  (K an tone  Uri, Tessin, 

G raubünden  und  W allis. S. G LS). G ebirgsstock in der 
K e tte  der Z entrala lpen , im  engeren Sinne jene E in 
sa tte lu n g  (Pass 2114 m) zwischen Airolo und A nder
m a tt ,  über welche die G o tth ard s trasse  fü h rt. Den 
R öm ern w ar das G o tthardgebirge  b ek an n t, doch 
scheint, der Pass von ihnen n ich t b e n ü tz t w orden zu 
sein. Seit der M itte des 13. Ja h rh . tre ten  die a lte rn  
N am en des G otthardm assivs : EIvel, E velinus, Ursern- 
berg und  des Passgebiets : Tremola  vor dem  N am en des 
H ospizheiligen, St. Gotthard, zurück. E in  P assverkehr 
h a t bereits in der 1. H älfte  des 12. Ja h rh .,  eine S trasse 
um  1236 (A lbert von S tade) b estanden . Das ä lteste  
D okum ent fü r einen bedeu tenden  W arenverkehr über 
den Pass b ilden  die S ta tu te n  der L iviner Gem einde 
Osco vom  5. iv . 1237. U m  1240 erschein t der « Berg 
Evelinus, den die L om barden  U rsare nennen », als 
regelrechter W eg fü r R om pilger. Lange w ar dem  
Verkehr die m angelhafte  V erbindung des U rserentales 
m it dem  U nterlande h inderlich . Das Gelände um  St. 
A ntoni gehörte zw ar von jeh e r zu U rseren, und  es 
fü h rten  zwei, n u r fü r M enschen u. K lauenvieh  gangbare 
Pfade aus U rseren  zu den nördlich  von der Schlucht 
gelegenen W eideplätzen. E rs t als m an  die zwischen dem 
B ätzberge und  dem  K ilchberge liegende R eusschlucht 
Schöllenen m it einer hölzernen Brücke ü b erbau te , 
gew ann der G o tth ard  verkehr an  B edeutung . Diese 
« stiebende Brücke », 1303 erw ähn t, nahm  die ganze 
Breite der Schlucht ein (daher auch  « T w erenbrücke » 
genann t), w ar ungefäh r 60 m lang und  hing teils in 
K e tten , teils lag sie m it den Q uerhölzern au f den 
Felsen auf. 1707-1708 w urde dieser Steg, dessen U n te r
h a lt eine ungeheure Menge Holz gekostet h a tte , durch 
das v. Ing . P e te r  M orettini aus Cerentino erbau te  
Urnerloch, eine 40 K la fte r lange Felsgalerie, e rse tz t. — 
U rsprünglich  w urden die W aren  von den Säum ern aus 
Uri und U rseren bis zum  G otthardhosp iz  g eführt und da 
von den L ivinern  in E m pfang  genom m en. A ber bereits 
1315 k am  zwischen Uri und  L ivinen ein V ertrag  
zustande, w onach jed e r Teil das Gebiet des ändern  
gegen E n tric h tu n g  einer Abgabe (Fürle ite) frei du rch 
ziehen und  die W aren  von einem  See zum  ändern  
schaffen konn te . F rü h  schon w ar der W aren tran sp o rt 
über den G. gu t organisiert, was die S ta tu te n  von Osco 
1237, der V ertrag  zwischen U rseren und  L ivinen 1313 
und die Säum erordnungen  von U rsern  1313 und  Uri 
1383 beweisen. Gewöhnlich blieb der U nterhalt, des 
Saum weges den drei Säum ergesellschaften oder Teilen 
in F lüelcn, Silenen und W assen Überbunden, welche 
eine A rt Monopol besassen, das ihnen im  13. Ja h rh . 
w ahrscheinlich vom  Könige oder vom  R eichsvogte ver
liehen w orden w ar. E in gleiches Monopol bestan d  eben
falls zu g unsten  einiger Vicinanze  der L eventina . Für 
die L agerung der T ran sp o rtg ü te r gab es Susten  in 
F lüelen, Silenen u. U rsern  u. im  Tessin, bes. in Airolo, 
G iornicou. Bellinzona. Als kürzeste  V erbindung zwischen 
D eutschland u. Ita lien  gewan i der G o tth ard  rasch an 
B edeutung. Schon Ende des 13. Ja h rh . h a t  (Esterreich 
fü r B enutzung  der S trasse v. H ospental bis B eiden jä h r
liche Zölle im  B etrage v. 55 000 bis 138 000 F r. (nach 
heutigem  W erte) bezogen, w ährend  in Flüelen noch ein 
Reichszoll erhoben w urde, dessen D u rch sch n ittse rtrag  
au f 30 000 F r. gew erte t w urde. Doch die K onkurrenz a n 
derer fah rb a r gem achten  A lpenstrassen  legte die N o t
w endigkeit im m er k larer dar, auch den Saum weg über 
den G o tth ard  in eine fahrbare  S trasse um zubauen . Vor
e rst w urde v. Uri 1820-1824 die Strecke v. A m steg bis 
Göschenen durch  Cirillo Ja u c h  von Bellinzona um  die 
Sum m e von 394 000 M ailänder L iren um gebau t. Das 
genügte  aber n ich t, dem  Zerfalle des T ransithandels 
über den G. vorzubeugen, und  so schlossen die S tände 
Luzern, Uri, Basel, So lo thurn  und  Tessin 1826 ein 
K onkordat ab, nach  welchem  jed e r dieser K an tone

die au f seinem  Gebiete liegenden und  zum  G otthard  
führenden Wege in  fah rb are  S trassen  um zuw andeln 
und  als solche zu u n te rh a lte n  h a tte . So en ts tan d  1827- 
1830 nach  den P länen  des Tessiners Meschini durch  die 
Ing. Colom baia von L igornetto  und K arl E m anuel 
Müller von A ltd o rf die b e rü h m te  K u n sts trasse  über den 
G o tth ard .

Bis E nde des 17. Ja h rh . gab es n u r in ganz w ichtigen 
Z eiten eine A rt P o stverkehr, eine « re itende  P o st ». 
Diego M aderni rich te te  1653 den ersten  regelm ässigen 
w öchentlichen B otend ienst zwischen M ailand und 
L uzern  ein. 1693 w urde von K asp ar M uralt in Zürich 
u nd  B eat Fischer in Bern die sog. « italienische P ost » 
in B etrieb gesetzt, ebenfalls eine re itende  P o s t, die 
zweim al in der W oche von Zürich nach  M ailand abging 
und den ersten  regelm ässigen B riefverkehr besorgte. 
Von 1831 an  beförderte  m an  die G üter und Personen 
au f der Achse und fügte 1835 dem  bisherigen zw eim a
ligen einen d r itte n  K urs bei. Den P o stv e rk eh r über den 
See besorgte ein R uderschiff, das Postschiff, das der St. 
N iklauscngesellschaft gehörte . 1842 fü h rten  die S tände 
Luzern, Zürich, Basel, Uri, Tessin und  A argau einen 
täglichen E ihvagendienst ein ; 1849 w urde ein D oppel
kurs nö tig , welcher bis zur E röffnung der G o tth ard b ah n  
bestanden  h a t.  1850 ging auch  der P o std ien st über den 
G. an  den B und über, der ihn  32 Ja h re  lang bew ältig te .

Die E n ts teh u n g  der Gotthardbahn g eh t au f 1845 
zurück, in welchem  Ja h re  vom  dam aligen K önigreich 
Sardin ien  m it den K tn . S t. Gallen, G raubünden  und 
Tessin ein V ertrag  zwecks einer E isenbahnverb indung  
über den L ukm an ier nach  den süddeu tschen  B ahnen 
hin abgeschlossen w orden w ar. P reussen  und  Baden 
in teressierten  sich fü r Grimsel und  A lbrun, andere fü r 
den Sim plon. Die sog. Gotthardvereinigung, das 1863 
gebildete K onsortium  der sog. G o tth a rd k an to n e  und 
der Z entral- und N ordostbahn , befü rw orte te  die 
G otthard lin ie . Als sich dann  1866 auch Ita lien  fü r die 
G o tth ard b ah n  im  Sinne der D urchbohrung  des 
G o tth ard s aussprach , und 1869 der N orddeutsche Bund 
und  B aden diesem  P ro jek te  zustim m ten , kam  am
15. x . 1869 das G otthard-U ebereinkom m en zwischen 
der Schweiz, Ita lien  und  dem N orddeutschen  B und, an 
dessen Stelle 1871 das D eutsche Reich t r a t ,  zustande. 
Die U nterzeichneten S taa ten  verpflich te ten  sich zur 
L eistung einer S ubvention  von 85 Millionen F ran k en  ; 
45 Millionen fielen au f Ita lien , je  20 au f D eutschland 
und die Schweiz. 1871 ü b e rtru g  die G o tth ard  Vereinigung 
ihre R echte  au f die von ih r ins Leben gerufene G o tth a rd 
bahngesellschaft. P räsid en t der D irektion  w ar D r. Al
fred E scher von Zürich, der eifrige V orkäm pfer fü r den 
G o tth ard  (vergl. G. G agliardi : A l fr. Escher). Die 
A usführung des 14 912 m  langen T unnels w urde dem 
B auun ternehm er L. Favre  aus Genf ü b ertragen , der 
seine A rbeiten  au f der Süd- und N ordseite des G o tt
h ards 1872 begann. Die S trecken Chiasso-Lugano und 
Bellinzona-Locarno, begonnen 1873, w urden im  Dez. 
1874 dem  V erkehr übergeben. Die Strecken Lugano- 
Bellinzona und Biasca-Airolo, begonnen 1879, w urden 
am  10. iv . 1882 eröffnet. Finanzielle Schw ierigkeiten 
erheischten  1877 eine neue Subvention  von 40 Millionen 
F ranken , wobei die Gesellschaft fü r 12 Millionen, 
Ita lien  und D eutsch land  für je  10 Millionen und die 
Schweiz fü r 8 Millionen aufzukom m en h a tte n . Der 
grosse Tunnel w urde am  29. II. 1880 durchgeschlagen.

Die am  23. v. 1882 eingew eihte, am  1. Ju n i dem 
V erkehr übergebene Linie Rothkreuz-C hiasso h a t unge
fähr 230 Millionen gekostet ; sie zäh lt 56 T unnels und 
95 B rücken.

Der R ü ckkauf der G otthard lin ie , au f G rund des 
Gesetzes vom  15. x . 1897, ging n ich t ohne Schwierig
keiten  vor sich. Die du rch  den V ertrag  von 1869-1871 
und die ergänzenden V erträge von 1878 und 1879 m it 
D eutschland und Ita lien  geschaffene R echtslage er
schw erte die F rage. Die beiden genann ten  S taa ten  be
s tr i tte n  der Schweiz das R ückkaufsrech t ohne ihre E in 
w illigung. Der B undesra t h a tte  ihnen 1904 u. neuerdings 
1909 die V ersicherung gegeben, dass die Schweiz zu 
V erhandlungen und eventuell auch  zum  R ück k au f der 
R ech te  der in te ressierten  S taa ten  bereit sei. Am 20. iv. 
1909 w urden zwei V erträge u n terzeich n et : der eine
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zwischen der Schweiz, D eutschland und Ita lien  (er 
rief einer lebhaften  O pposition u n te r  dem  Volke, 
s. H B L S  I I ,  p. 705), der andere  zwischen der Schweiz 
und Ita lien . D urch diese fielen die frü h em  V erträge 
ausser K ra ft. Die G otthard lin ie  ging am  1. v. 1909 
in den Besitz des B undes über. N ach dem W elt
krieg regelten  zwei neue V erträge zwischen der 
Schweiz und Ita lien , vom  1. v u . 1918 und 1. v.
1923, den in te rn a tio n alen  V erkehr durch  den St. 
G o tth ard . Die Linie w urde 1920-1921 elektrifi
ziert.

Gotthardhospiz. E rste  E rw ähnung  eines G ottes
hauses zu E hren  des heiligen G o tth ard  1230 ; 
K irche und  B ruder w erden auch  1331 genann t.
E ine H erberge au f dem  St. G. schein t schon im
13. Ja h rh . bestanden  zu haben. W ährend des 
Basler Konzils w urde 1431 dem  C horherrn Fres- 
sarius d o rt die Verpflegung der vorüberre isen
den ita l. Bischöfe übertrag en . Die von K arl Bor- 
rom äus beabsich tig te  E rw eiterung  des Hospizes 
füh rte  sein N achfolger, der E rzbischof F riedr. Bor- 
rom äus v. 1623 an durch. 1623-29 w urde m it E in 
willigung v. Uri eine Priesterw ohung  erb au t, die 
aber von 1648-1682 leer s tand . 1685 errich te te  
K ard inal V isconti im E in verständn is m it U ri ein 
K apuzinerhospiz m it 2 M önchen. 1775 riss eine 
Lawine das H ospiz sam t Kapelle, und Stall weg, 
doch en ts tan d  1777 durch  m ilde B eiträge ein grös- 
serers G ebäude. Im  W in ter 1799 zerstö rten  franz. 
Posten  das H aus. N ach seinem W iederaufbau 
u n te rh ie lt die Gem. Airolo das Hospiz bis 1830, 
dann ging es an  den K t. Tessin über, der 1838 das 
grosse Zoll- und H otelgebäude erbau te. Mit der 
L eitung  w urden 1837-1841 die K apuziner b e tra u t, 
von 1841 an die Fam ilie Lom bardi von Airolo.
Das a lte  Hospiz w urde 1905 ein R aub  der F lam 
m en. 1880 beherberg te  das Hospiz 18 000 R ei
sende. F ü r die T ouristen  w urde 1866 das H otel 
M onte P rosa eröffnet ; das a lte  Albergo del Got
ta rd o  d ien t als Dependenz des H otels u. das Hos- g t 
piz als m eteorologische S ta tion . E ine alte  T o ten k a
pelle s te h t beim  E ingang  der T rem olaschlucht

Befestigungen  ; kriegerische Ereignisse. Die s tra 
tegische B edeutung des G otthardpasses wurde schon 
früh  e rk an n t. Noch E nde des 17. Ja h rh . s tand  dort 
ein run d er T urm , der sog. L om barden tu rm . 1618 kam  
erstm als der Gedanke auf, den Berg zu befestigen, 
aber er gelangte n ich t zur A usführung. Die heutigen 
B efestigungen w urden zur Zeit der E röffnung der E i
senbahnlinie vorgenom m en. 1799 w ar der St. G. der 
Schauplatz zahlreicher K äm pfe zwischen Franzosen, 
Güsterreichern und R ussen. Am 24. Sept. besetz te  Sou- 
w arow das Hospiz, das die Franzosen am  20. Okt. 
zurückeroberten  und zerstö rten .

Bibliographie. L L . —  L L H .  — Gfr. 4 1 - 4 4 ,  7 4 .  ■— 
Hist. N bl. von Uri 1 9 1 6 ,  1 9 2 0 ,  1 9 2 3 ,  1925, 1 9 2 7 .  — 
v. L iebenau : Urk. und  Heg. zur Gesch. des Gotthard
passes (in Arch. S . G.). — W . Œ chsli : A nfänge. — 
Derselbe : Quellenbuch 1 8 9 3  u. 1 9 1 0 .  —  A. Nüscheler : 
Histor. Notizen über den St. Gotthardpass (in J S A C  V II). 
— A. Schulte : Gesch. des mittelalterlichen Handels. — 
K . Meyer : Blenio und Leventina. — Derselbe : Ennet- 
birgische P olitik  und Feldzüge (in Schweiz. K riegs
geschichte 3 ) .  — R . D ürrer : Die ersten Freiheitskämpfe  
(in Schweiz. Kriegsgeschichte 1 ) .  — Z S G  2 .  — R. L au r : 
Studien zur Eröffnungsgesch. des Gotthardpasses. — 
R . Schollenberger : Gesch. der Schiveiz. P olitik . — Th. 
Curti : Gesch. der Schweiz im  X I X .  Jahrh. —  Paul 
Seippel : Die Schweiz im  19. Jahrh. I I I .  —  Lusser : Der 
Kt. Uri. — K . Gisler : Geschichtliches... aus Uri. — 
E. A. T ürler : St. Gotthard, Airolo u . Val Piora. — 
A. M. Gerber : Entw icklung der geogr. Darstellung des 
Landes Tessin. —  A. B ürgler : Der Franziskus-Orden  
in  d. Schweiz. —  A. Baroffio : Storia d. C. Ticino. — 
Derselbe : Dell’invasione francese. — S. B orrani : Ticino 
sacro. —  A. C attaneo : I  Leponti. —  A S G 1 9 1 8 - 1 9 2 0 .  — 
K . Gubler : Gesch. d. K ts. Tessins 1830-1841. —
E. W einm ann : Gesch. Tessins in  der Regenerationszeit 
1840-1848. —  BStor. 1 8 8 2 ,  1 8 8 3 ,  1 8 9 0 ,  1 9 0 0 ,  1 9 0 3 ,  1 9 0 5 ,  
1 9 0 6 ,  1 9 2 1 ,  1 9 2 4 .  —  Archiv, stor. lomb. 1 9 1 8 ,  1 9 1 9 .  —

J S G  1929. — D ’Alessandri : A tti di S . Carlo. — St. 
Franscini : La Svizzera italiana. — G. R iva : Brevi note 

I storiche sulla storia e sulla politica ferroviaria. —  M. 
I W anner : Geschichte der Begründung des Gotthardunter-

G otthardhospiz, zu E nde des 18. Jahrh . N ach einem Kupfers lieh 
von J . B. Bullinger.

! nehmens. — Derselbe : Gesch. des Baues der Gotthard
bahn. — Derselbe : Rückblick a u f  die Entstehung der 
Gotthardbahn. — R . Bechtle : Die Gotthardbahn. — 
M. S. W ey : Die E ntw icklung und Verstaatlichung der 
Gotthardbahn. —  A. W . Grube : Ueber den St. Gotthard. 

i  — E d. Osenbrüggen : Die Urschweiz. —  Derselbe : 
W anderstudien  IV . — K . E ichhorn  : Die nördl. Täler 
der Gotthardroute. [ K .  G i s l e r  u .  C. T r e z z i n i . ]

S A N K T  H I L A R I E N  (dial. S a n t  L ä r i e n ) .  H of bei 
Chur, früher Kapelle, soll von St. Fridolin  bei seinem 
Besuch in Chur gegründet worden sein ; zuerst erw ähnt 
um  800, dann  958, als K aiser O tto die K apelle dem 
B istum  schenkte. Im  M itte lalter befand sich dabei ein 
F rauenkloster, das dem K loster St. Luzi un ters te llt war. 
W ann das K loster einging, ist u n b ek an n t. In  der R efor
m ationszeit (1538) w urde es säku larisiert. Die Volks
überlieferung will wissen, dass von St. H. u n te r  der 
Plessur auch ein un terird ischer Gang nach dem bischöf
lichen Hofe füh rte . — G. M ayer : B istum  C hur.—  R. D ür
rer : E in  F und  rätischer Privaturkunden aus karolingi
scher Zeit (in Festgabe fü r M eyer von Knonau). [C.J.] 

S A N K T  I M M E R  (französ. SAINT I m i e r )  ( K t .B e rn , 
Am tsbez. C ourtelary. S. GLS). Gem. und  Flecken.

Sanctus H ym erius 884 ; Sanctus Ime- 
rius  1239. W appen : in Schwarz 2 gol- 
dene Pfähle und ein silberner Balken, 
belegt m it ro tem  S tern . Vor dem 
Erscheinen des Heiligen, nach dem er 

I JlmL I b en an n t w urde, weiss m an n ich ts be- 
-r~ U r 7r ^ J  stiinmt.es über diesen O rt. Nach einer 

späten  Legende soll der hl. Im er in der
2. H älfte  des 6. J a h rh . im Schloss Lug- 
nez in  der Ajoie geboren und  615 (?) 
gestorben sein. Nach Mgr. Besson lebte 

er im  7. oder 8. Ja h rh . E r w ar der Apostel des Tals der 
Schüss ; über seinem Grabe en tstand  eine Mönchszelle, 
die v. 884 an dem  K loster M ünster-G ranfelden u n ter
s tand . Sie wurde zum  W allfah rtso rt für die Talbewoh-
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ner, die das A ndenken des Sendboten in der v. ihm  selbst 
e rb au ten  M artinskirche v e reh rten . S p ä ter, im  10. oder 
11. J a h rh .,  w urde eine neue K irche zu E h ren d e s  hl. Im er 
e rs te llt u. darin  seine Gebeine geborgen. Sie befand sich 
am  gleichen O rt wie die heu tige  P fa rrk irche . Die alte  
S t. M artinskirche w urde w iederholt re s tau rie rt und 
d a n n  ih rer u rsprünglichen  B estim m ung entzogen. 
H eu te  is t n u r noch der sog. B e rth a tu rm  davon übrig. 
E in  in u n b e k an n te r  Zeit en tstandenes B ened ik tiner
k lo ster w urde 1146-1177 durch  ein w eltliches Chor
h erren s tif t abgelöst, das bis zur R eform ation  u n te r 
der G erich tsbarkeit des Bischofs von Basel s tan d , w äh
rend  das E rguel sam t der P farre i S t. I. zum  B istum  
L ausanne  gehörte . Das K ap ite l S t. I. besass viele 
G ü te r in  der T alschaft und  im  N euenburgischen 
( W appen : in Silber ein schw arzgekleideter Mönch, der 
a u f  der B ru st ein goldenes, geschlossenes B uch h ä lt) . 
Die K a p ite lss ta tu ten  von S t. I. s tam m en vom  1. vi. 
1372. Das K ap ite l, das 1335 m it der S ta d t Biel ein 
B urgrech t geschlossen h a tte , verschw and bei E in fü h 
rung  der R eform ation . S t. I . nahm  1529-1530 u n te r  
dem  E influss Biels den re fo rm ierten  G lauben an . Das 
K ap ite l w urde aufgelöst, die P fa rre r  des Erguels m it 
dem  P fa rre r von Biel als D ekan (bis 1610) w urden  in 
eine K lasse zusam m engefasst. Der le tz te  P ro p st, 
J e a n  Belleney von P ru n tru t ,  k lag te  bei den eidg. O rten. 
E in aus V e rtre te rn  von Basel u n d  B ern bestehendes 
Schiedsgericht ta g te  1534 in  Basel u n te r  dem  V orsitz 
des Bischofs Ph ilipp  von Gundclsheim  und verte ilte  die 
G üter des K ap ite ls u n te r  die P farrgem einden  des 
E rguel. Der 30jährige K rieg w ar verhängnisvoll fü r 
St. I. ; der Flecken w urde 1635-1639 von den K aiser
lichen verw ü ste t. 1627 tren n te  sich R enan  kirchlich von 
S t. I. ab , 1832 Sonvilier. 1858 bildete  sich in S t. I. 
w ieder eine katho lische P farrei. Die zu E nde des 
18. Ja h rh . eingeführte  U h ren industrie  gelangte in
S t. I. zu grosser B lüte. 1905 b au te  m an  eine D ra h t
se ilbahn  von S t. I. au f den Sonnenberg. Bevölkerung : 
1764, 3225 E inw . ; 1920, 7011. T aufreg ister seit 1645, 
E hereg ister seit 1723, S terbereg iste r seit 1724. — 
T rou illa t. —  P . Mamie : S a in t H im ier eremite. — 
P . César : Notice sur l'Erguel. —
A. D aucourt : Diet. V I. — A S J
1852, 1867, 1877 und  1881. —
M. Besson : Contribution à l ’hist. 
du Diocèse de Lausanne sous la 
domination franque 534-888. —
C. F . L. Lohner : R ef. K irchen.
—  M. R eym ond : Les droits des 
évêques de Bùie et de Lausanne sur 
S a in t- Im ie r  (in Z S K  1913). —
C, Blösch : Gesch. v. Biel. [G-. A.]

S A N K T  J A K O B  (K t. G rau
b ünden , Bez. O b erlan d q u art). P rä- 
m on stra ten serk lo ste r zu K losters 
im P rä tig au , dem  K loster Chur- 
w alden zugehörende und m it d ie
sem  von R oggenburg abhängige 
kleine Propste i. Das K loster w ur
de zwischen 1208 und  1222 ge
g rü n d e t, zählte  ab er s te ts n u r we
nige Insassen . Die du rch  die R an
zer A rtikel von 1526 gewonnene 
E ntscheidungsfreihe it b en u tz ten  
de r P ro p s t B a rth . Bilger und  die 
p a a r Mönche, um  das K loster zu 
verlassen. Die inzw ischen auch 
evangelisch gew ordene Gem. K lo
sters verw endete das K lostergu t 
zur Besoldung der P räd ik an ten  
in  K losters und  Serneus und als 
A rm engu t. Dabei blieb es auch, 
als (Esterreich w ährend  des P rä ti-  
gauer Krieges die W iederherste l
lung des K losters und  die E r s ta t 
tung  des K lostergu tes fo rderte .
Vom K losterbau  is t n ich ts m ehr e rhalten  als der m as
sige T urm  und  das Chor der K irche. L etzte res , vom 
Ende des 15. Ja h rh ., zeigt in den Gewölbewinkeln 
schöne, gleichzeitige F resken. Die C horfenster h a t

{ A. G iacom etti 1928 m it G lasm alereien geschm ückt. —
I Vergl. J .  S im onet : Geschichte des Klosters Churwaiden 
I (in Rätica varia, H eft 2 und 3). —  Jeck lin  : Urbar 
: der Propstei St. Jakob... (in J IIG G  1910). [ J .  R .T r u o g .]  

S A N K T  J A K O B  A M  R I E D W E G  (K t. U ri, Gem.
; A ltdorf). Œ rtlich k e it zwischen Fliielcn und  A ltdorf, 

früher dem  hl. Jak o b u s dem  /E lte rn  gew eihte W all
fahrtskapelle , in welche die fü n f k a th o l. O rte Fenste r 
und  E h renw appen  schenkten . Am 15. 11. 1570 w urde 
sie eingew eiht. Jäh rlich  am  M ittw och in  der K reuz
woche w urde vom  ganzen L ande U ri eine W allfah rt 
dah in  abgehalten  ; auch von ausw ärts , nam en tlich  von 
N idw alden, kam en alljährlich  Prozessionen. Beim 
grossen B rande vom  5. IV. 1799 ging diese L andes
kapelle zugrunde und  w urde n ich t w ieder aufgebau t, 
w ährend die S tiftung  an  die un tere  H eiligkreuz-K apelle  
in A ltd o rf überging. — \  ergi. LL. —  Gfr. 17, p. 153 ; 
20, p. 94 ; 22, p. 239, 256, 27Ò ; 47, p . 125, 1 5 1 .— Z S K  
1913. [F r. G is i.e r.]

S A N K T  J A K O B  A N  D E R  B I R S  (K t. B ase ls tad t. 
S. G L S ). I. H äusergruppe  im  St. A lb an q u artie r der 
S tad t Basel, am  a lten  von der Birs abgeleiteten  Gewer
bekanal « S t. A lban teich  ». Die G ruppe b estan d  bis weit 
ins 19. Ja h rh . hinein aus einem  Siechenhaus, einer 

■ K apelle, einem  Zoll- und  W irtshaus, einer Z iegelhütte , 
einem B runnw erk  und einer W alke. D er Zoll an  der 
B irsbrücke s tan d  schon im 13. Ja h rh . Basel zu ; 1328 
übergab die S ta d t dem  Siechenhaus an  der B irsbrücke 
diesen Zoll m it der V erpflichtung des B rü ck en u n ter
ha ltes. Das S iechenhaus (Spital der Feldsiechen, d. h. 
der A ussätzigen) en ts tan d  offenbar kurz  nach 1250. Es 

: besass ein durch  Schenkungen ste ts  anw achsendes 
! S tiftungsverm ögen u n d  grosse L ändereien . U n terste llt 
1 w ar das S iechenhaus besondern  Pflegern, w ährend der 

u n m itte lb a re  V orgesetzte des H auses der B irsm eister 
w ar, dem  auch  der Bezug des Zolles und  die A ufsicht 
über die Brücke und den höchst unbotm ässigen  B irslauf 
oblag. N ach dem  R ückgang des A ussatzes w urde das 
Siechenhaus zu St. Jak o b  im m er m ehr als D ependenz 
des s täd tischen  Spitals ein K rankenhaus fü r Unheil- 

1 bare. In  der Schlacht bei S t. Jak o b  w urde das Siechen-

Sanlct Jakob  an der Birs um 1750. N ach einer Zeichnung von Em . Büchel.

haus m it der ben ach b arten  K apelle 1444 eingeäschert. 
Der jetz ige  Bau trä g t  die Jah reszah l 1570. 1677 w urde 
das Siechenhaus m it seinen ansehnlichen E inkünften  
m it Zollhaus, Zoll und  W irtschaft dem  seit 1669 in der
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ehem aligen K a rtau s  in  K leinbasel un terg eb rach ten  
W aisenhause in k o rp o rie rt. Die dem  hl. Jacobus ge
w eihte K apelle, die dan n  der ganzen CErtlichkeit den 
N am en gab, is t erst zu Beginn des 15. Ja h rh . en ts tanden . 
Als das H eilig tum  des Schu tzpa trons aller R eisenden 
bildete die K apelle das k irchliche G egenstück zum 
w eltlichen In s t i tu t  des Zoll- und W irtshauses an  der 
grossen V erkehrsstrasse. In  vo rreform atorischer Zeit 
besorgte ein L eu tp rieste r zu S t. Jak o b  den G ottes
d ienst. Die K apelle w urde nach ih rer Zerstörung in der 
Schlacht bei S t. Jak o b  1444 im Laufe der Jah rh u n d erte  
m ehrm als e rneuert und vergrössert, am  eingreifendsten 
1895. Die W andm alerei an der K irchenfassade stam m t 
von A lfred Pellegrini und  is t 1917 en ts tan d en . Die 
P fa rre i St. Jak o b  ist heu te  der M ünstergem einde 
eingegliedert. 1886 ging das ganze Dörflern St. 
Jak o b , m it A usnahm e der K apelle, in der Christoph 
M erian-S tiftung auf. Das ehem alige Siechenhaus beher
berg t h eu te  eine A nzahl M ietw ohnungen. Das W irts
haus w urde 1913 u m gebau t. Die dam als en ts tandenen  
W andm alereien  an  der H ausfassade sind von Franz 
B aur. Jen se its  der Birs, bereits im  G em eindebanne von 
M uttenz, s te h t das sogenannte S t. Jakobsschanzle in . In 
den kriegerischen Zeiten des 17. Ja h rh . aufgew orfen, 
wurde die Schanze 1678 und 1689 m ehrfach  v e rs tä rk t. 
Neben der S t. Jakobsschanze stand  ein H ochgericht. 
Der Galgen w urde 1719 und  1757 w ieder aufgerichtet 
und blieb bis 1821 bestehen. — V ergi. D aniel B ruckner : 
M erkw ürdigkeiten der Landschaft Basel, V. S tück. — 
M arkus L u tz  : Neue M erkw ürdigkeiten. — T rau g o tt 
Geering : Christoph M erian 1800-1800. — D. A. F ech ter
u. J .  J .  Schäublin  : Das W aisenhaus in  Basel.

I I .  Schlacht bei S t. Jakob, geschlagen am  26. v ili. 
1444. Von 1443 an  stand  der toggenburgischen E rb 
schaft wegen das m it [E sterreich  verb ü n d ete  Zürich im  
off men Kriege m it den E idgenossen (A lter Z ürich
krieg). In Basel h a tte  1439 das do rt tagende  Konzil den 
röm ischen P a p st E ugen IV . abgesetz t und  als G egen
papst Felix V. gew ählt. Der Gegensatz zwischen der m it 
Bern und  Solothurn  verb ü n d eten  S ta d t Basel und der 
um liegenden österreichischen R itte rsch aft h a tte  von
1443 an  eine V erschärfung erfahren . Der im  F rü h jah re
1 4 4 4  zwischen Frankreich  und England abgeschlossene 
W affenstillstand h a tte  in F rankreich  grosse K rä fte  an 
Sö ldnertruppen  (die A rm agnaken) zu anderw eitigen 
Zwecken verfügbar gem acht. Bei dieser Sachlage 
w irk ten  der P lan  (Esterreichs, sich die Eidgenossen 
endgültig  zu un terw erfen , die R achsucht 
des österr. Adels gegen Basel, das B estre
ben des Papstes Eugen IV ., das ihm  feind
liche Basler Konzil zu sprengen, endlich 
die Po litik  F rankreichs, am  O berrheine 
Fuss zu fassen und Basel in Besitz zu 
nehm en, zusam m en zum  gew altigen Vor- 
stoss der A rm agnaken u n te r  Führung  
des D auphins gegen Basel im August 
1444. E ine Episode des a lten  Z ürich
krieges w ar die B elagerung der im Be
sitz österreichischer P arte igänger befind
lichen F arnsburg . A uf die K unde vom  
Vorm arsch der A rm agnaken gegen Basel 
en tsan d ten  die Belagerer ein Streifkorps 
zur A ufklärung gegen die Birs h inab.
Bei P ra tte ln  stiess dieses au f die feind
liche V orhu t, w arf sie zurück, verfolgte 
sie und liess sich, an  der Birs angelangt, 
entgegen den Befehlen m it der feindli
chen U eberm acht in den K am pf ein.
Die Schlacht konzen trie rte  sich schliess
lich um  Kapelle und Siechenhaus zu St.
Jak o b , allwo die eidg. Schar, 1500 Mann 
s ta rk , im  K am pfe gegen 30 000 A rm a
gnaken beinahe bis au f den letz ten  Mann 
fiel. E in A usfallversuch der Basler zur 
U n te rstü tzu n g  der E idgenossen wurde 
durch die B edrohung der S tad t durch 
die feindlichen H eeresm assen v ereite lt. Die Schlacht 
bei S t. Jak o b  h a tte  aber den R ückzug der A rm a
gnaken zur Folge. Basels Selbständigkeit w ar geret
te t  und der S tad t der W eg zum  Anschluss an die Eid-

: genossenschaft gewiesen. Zur E rinnerung  an  das für 
Basel höchst w ichtige Ereignis w ird alle 5 Ja h re  in Basel 
in offizieller W eisse das St. Jakobsfest gefeiert. — 
Vergl. Basler N eujahrsblatt 1882. — R. W ackernagel : 
Gesch. der Stadt Basel I . — E d . W ym ann : Schlachtjahr- 
sext von Uri, p . 10. —  B Z  1917, p . 104. IC. Ho.] 

S A N K T  J A K O B  A N  D E R  S I H L  (K t., Bez. u.G em . 
Zürich). E hem . K apelle m it Siechenhaus in  der zürch. 
P farrei S t. P e te r  gelegen, u rk . bezeugt seit 1221, in den- 
B auten  jedoch  in die M itte des 12. Ja h rh . h inau f
reichend. S tiftung  u rsp r. n u r fü r Leprose, seit 1500 in 
zunehm endem  Masse, 1677-1842 ausschliesslich P frund- 
a n s ta lt fü r gesunde A lte. E ine der G renzm arken des 
m itte la lterlichen  S tad tgeb ietes . B eg räbn isstä tte  fü r die 
H ingerich teten  bis 1839. Die m itte la lterliche  K aplanei 
w urde 1534 um gew andelt in eine bis 1844 bestehende 
K atechetenstelle . A bbruch der m it F resken des 13.-16. 
Ja h rh . geschm ückten  B auten  1903. N ach ih r benenn t 
sich die am 22. VII. 1443 vor den Toren Zürichs geschla
gene Schlacht zwischen (E sterreichern  und Zürchern 

I einerseits und den E idgenossen anderseits , in deren 
V erlauf F re iherr A lbrecht von R ussnang, österr. 
B efehlshaber, h in te r dem  H ochaltar, der Zürcher 
B ürgerm eister R udolf Stüssi au f der nahen  Sihlbrücke 
fielen. —  S. Vögelin : Das alte Zürich  I, p. 498 ; I I , 
p .  628. —  A. N üscheler : Gotteshäuser I I I ,  p . 435. — 
K. E scher : Chronik der ehem.. Gem. W iedikon und  A us- 
sersihl, p. 126. — UZ. — A SA, N . F . V, p . 14. — 
Z W  Chr. 1903, p . 161 ; 1906, p. 360, 393 ; 1911, p . 345, 
353, 361. — M A  GZ IV , p .  42 ; X X X , 4, p. 10. — Nbl. 
der Feuenoerlcerges. in  Zürich  1834, p . 11. — E. Künzle 
und K . B änninger : Gesch. des Konsumvereins Zürich  
1851-1926, p. 96, 113, 117. —  K. W irz : E tat. —  
Siegelabb. zum  UZ  IX , p . 165. — F . O. Pestalozzi : 
Zürich 1450-1850, p . 25. [D. F.]

S A N K T  J O H A N N  (K t. S t. Gallen, Bez. Ober- 
toggenburg. S. GLS). A btei. Vor 1152 durch eine 
Schenkung W enzels von Gantersw il an  die beiden 
W aldbrüder Milo und Thüring gegründet und durch  
B enediktiner aus dem K loster T rub bevölkert, w ird das 
K loster S t. J .  erstm als 1152 e rw äh n t. 1178 gehört zu 
seinem Besitze das K loster St. Pcterzell. Die Schirm 
vogtei ging 1226 von den Grafen von Toggenburg an 
König H einrich V II. über ; 1231 erwarb S t. J .  von 
Friedrich  I I .  da rü b er eine goldene Bulle. Die Schirm 
vogtei befand sich im  14. Ja h rh . in den H änden  der 
Herzoge von (Esterreich, im  15. Ja h rh . w ieder bei den

T— r fi ml*i r r r  I r r

Das K loster in S ank t Johann  von 1573 bis 1626. N ach A. H ardegger:
St. Johann im  Turtal.

I Grafen von Toggenburg, von deren R echtsnachfolgern 
! sie nach  dem  K aufe der G rafschaft 1468 an den A bt von 

St. Gallen überging. Als N iedergericht besass S t. J .  die 
Gem einden St. Jo h an n , zum  W asser (Nesslau) und St.
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Peterzell, dazu die In k o rp o ra tio n  der P farre ien  K appel, 
A ltendorf (Schwyz), K lus und  Götzis (V orarlberg). Als 
m it Beginn der R efo rm ation  die n iedergerichtlichen 
R echte  des K losters von den Gem einden angefochten 
w urden, ste llten  sich 1526 A bt und  K onven t u n ter den 
Schutz von Schwyz u n d  G larus. A bt Joh an n es Steiger 
floh infolge des B ilderstu rm es vom  14. IX. 1528 in der 
K losterk irche au f die B esitzungen in V orarlberg, w urde 
ab er durch  den V ertrag  von W il (29. v m . 1532) w ieder 
in seine R echte eingesetzt. D urch seine und  seiner N ach
folger üble V erw altung gerie t das K loster in Zerfall, so 
dass der Bischof von K onstanz, der F ü rs ta b t von St. 
Gallen und  Schwyz gem einsam  1545 den le tz ten  A bt 
Jo h an n es Zoller als abgesetzt e rk lä rten . N ach längeren 
V erhandlungen  m it K onstanz und  Rom  vollzog am
3. XI. 1555 N un tius R av erta  die In k o rp o ra tio n  von 
S t. J .  in  das K loster S t. Gallen. Am  12. ix . 1568 gingen 
die G ebäude infolge B ran d stiftu n g  zugrunde ; sie w ur
den von A bt O tm ar I I .  von S t. Gallen bis 1573 w ieder 
au fg eb au t, um  schon am  8. It. 1626 neuerdings n ieder
zubrennen . Da vorher, seit 1624, eine du rch  keine M ittel 
au szu ro tten d e  K ran k h eit sich in den K lostergebäulich
k eiten  e ingenistet h a tte , entschloss sich A b t B ern
h ard  I I . ,  das K loster ta la b w ärts  in das G ericht Sidwald, 
in die N ähe des Dorfes Nesslau zu verlegen und  als 
N eu-S t. Johann  au fzubauen . A lt-S t. J .  w urde als 
P ropste i w eite rgeführt.

D er Bau des K losters N eu-S t. Jo h a n n , das n unm ehr 
ein P rio ra t St. Gallens w urde, erfolgte 1 6 2 6 - 1 6 2 9  ; der 
K irchenbau , 1 6 4 1  begonnen, 1 6 4 4 - 1 6 7 8  fast ganz ein
g estellt, w urde erst 1 6 8 0  vollendet. Im  K loster befanden 
sich s tänd ig  1 2  P a tres  u n te r  einem  P rio r, der m eistens 
auch  die G eschäfte des S ta tth a lte rs  besorg te. 1 6 9 8  bis 
zur A ufhebung w urde auch  eine kleine S tu d ien an sta lt 
u n te rh a lte n . N ach der A ufhebung des S tiftes S t. Gallen 
überhess der K an to n  durch  V ertrag  vom  6 .  I I .  1 8 0 6  
die K irche sam t dem  Südflügel des K lostergebäudes 
der neu  gegründeten  katho lischen  Kirchgem . N eu-S t. 
Johann, welche die K atho liken  der Gem. K rum m enau  
und Nessläu um fasst. Die beiden än d ern  Flügel des 
G ebäudes w aren zu nächst M ilitärkaserne, gingen dann 
an  P riv a te  über, w urden teilweise fü r F ab rik räum e 
g eb rau ch t und dem  Zerfall entgegen g e führt, bis der 
P h ilan th ro p  D ekan Alois E igenm ann 1 8 9 6  sie k au fte  
u n d  1 9 0 1  m it Hilfe des K onsortium s « Jo h an n eu m  » 
die A n sta lt fü r schw achsinnige K inder e rrich te te . — 
Vergl. A. H ardegger : St. J .  im  Thurtal (in St. Gal- 
ler N bl. 1 8 9 6 ) .  — - F . R othen  flue : Toggenburger
Chronik, p. 8 9 .  —  F . Segm üller : G ründung und
Geschick von St. Johann-N eu-S l. Johann. —- D erselbe : 
Licht- und Schattenbilder aus der Gesch. von Nesslau, 
N eu-S t. Johann und  K rum m enau. —- St. Galler Nbl. 
1 9 2 0 ,  p. 2 9 .  —  S K Z  1 9 2 0 ,  p. 2 1 1 .  [J. M.)

S A N K T  J O H A N N  ( A L T )  (K t. S t. Gallen, Bez. 
Ober T oggenburg. S. G LS). Gem. u . P fa rrd o rf. Zum  
G ericht S t. J .  kam  1 2 4 9  auch  die u rsp r. selbständige 
Vogtei B re itenau  (S tein). 1 4 0 5  besiegelten die « L and lü t 
San t Jo h a n n e rta l » m it än d ern  toggenburgischen Ge
m einden den B und m it S t. Gallen und  A ppenzell. 1 4 3 9  
wird die Gem einde e rw ähn t, welche in der Folge ausser 
dem  D orf die W eiler S ta rkenbach , U nterw asser, Nessel
halde , K lostobel, Schw endi, K ühboden  und  H um m ers
boden um fasste, deren B ew ohner m eist U n te rta n en  des 
A btes und  zum  K loster pfarrgenössig w aren und  deren 
G erich tshoheit noch 1 4 7 4  beim  U eberlassungsvertrag  
m it dem  S tift S t. Gallen dem  K loster S t. J .  V orbehalten 
blieb. Die R eform ation  b rach te  die Selbständ igkeit von 
diesem , m it dessen Geschichte bis dah in  diejenige der 
Gem. verbunden  w ar. 1 5 3 3  Ausscheidung der R echte 
zwischen den beiden K onfessionsteilen, dem  K loster und 
der fü rs täb tlich  st. gallischen S chirm herrschaft, 1 5 3 5  
L oskauf von den m eisten  Gefällen, 1 5 3 7 - 1 5 4 0  Auslösung 
der Alpgenossen v. H o fs ta tt  usw. 1 5 5 9  ste llte  ein « L an d 
rech t » die G em eindegenossen den übrigen toggenburg . 
L an d leu ten  gleich. 1 7 8 6  fielen bei einer A lpaufteilung 
Laui, H in terg räppelen  und M utteli A lt-S t. Jo h a n n  und 
W ildhaus gem einsam  zu und  w urden von den 1 8 3 2  
gebildeten  beidseitigen O rtsgem einden als P riv a tk o rp o 
ra tionsa lpen  übernom m en. Die k a th . K irchgem einde 
w urde seit dem  A ufgehen des K losters in  der F ü rs tab te i

(1555) durch  st. gall. O rdensgeistliche versehen, von  
1808 an  a u sg e s ta tte t anlässlich  der S äkularisa tion  des 
S tiftes m it 2 P frundfonden, du rch  W eltp rieste r. U m bau 
der K irche 1869-1870. Den E vangelischen w urde 1533 
eine besondere K apelle m it Fond zugewiesen, dieser a b e r 
im 17. Ja h rb . g esch m äle rtu . den K irchgcnossen v. W ild
haus zugeteilt. Die seit 1722 w ieder selbständige K irch 
gem einde erhie lt 1781 einen eigenen P fa rrer. K irche 
1817 erw eitert, 1861 u m gebau t. —  S t. Galler N bl. 1896, 
p. 11, 14, 18. —  M. G rnür : Rechtsquellen I I ,  p . 579. — 
A. N äf : Chronik, p. 469. —  R othen  fine : Chronik, 
p. 52. —  E . W agner : Die oberloggenb. A lpkorporationen, 
p. 40, 85, 192, 266, 403. —  K . W egelin : Gesch. I I ,  p . 58, 
122, 164. [ H .  E .]

S A N K T  J O H A N N  ( E D L E  V O N ) .  Abköm m linge 
der E dlen  von G antersw il, L ehensherren  fü r E insiedeln 
über das M eieram t K a ltb ru n n . O s w a l d  f  1405 am 
Stoss. M ehrere weibliche N achkom m en w aren Æ btis- 
sinnen von W urm sbach . Das Geschlecht erlosch m it 
H a n s  1469. W appen  : n ach  links b lickender Vogel, im 
rech ten  Obereck ein S tern  (F arb en  u n b ek an n t) . — 
A. N äf : Chronik, p . 469. —  St. Galler N bl. 1908, 
p . 12, 28. [ H .  E . ]

S A N K T  J O H A N N S E N  (franz. SA IN T J e a n , la te in . 
abbatia Heril icensis, domus sti. Joh. bapt.) (K t. 
Bern, A m tsbez. E rlach , Gem. Gals. S .  G LS). Ehem aliges 
K loster, h eu te  K o rrek tio n san sta lt. Diese B enedik tiner
ab te i, in den m itte la lte rlich en  U rkunden  fast ausnahm s
los als Abtei Erlach  bezeichnet, w ar das b eg ü te rts te  
K loster im  Seeland und  dem  hl. Johannes dem  T äufer 
gew eiht. W appen  (Siegel) : S t. Jo h an n  au f einem  Fische 
stehend und au f dem  linken Arm  ein M edaillon m it 
dem  O sterlam m  und  der F ahne trag en d . Die G ründung 
der A btei erfolgte zw. 1093 u. 1103 durch  Bischof Cono 
v. L ausanne, Sohn des Grafen U lrich v. Fenis, der sie 
au f seinem  Eigen g rü ndete . Die ersten  Mönche kam en 
aus S t. B lasien im  Schw arzw ald. D er G ründer sta rb  
w ährend des Baues, sein B ruder B u rk h a rt, B ischof zu 
Basel, vollendete den K loste rbau  um  1106. Die A btei 
besass schon im  12. Ja h rh . einen vielgestaltigen S treu 
besitz , nam en tlich  im Seeland, aber auch ausw ärts , so 
die Meierhöfe H u ttw il u. M enznau (K t. L uzern). 1185 
b estä tig te  der P a p s t den schon rech t s ta ttlich en  G rund
besitz des K losters, d a ru n te r  den H of Ins, R eben und 
W einzinse zu Nugerol und Tw ann, die K irchensätze  zu 
E rlach , G renchen  und B üren (O berbüren). Zu den 
grössten  W o h ltä te rn  gehörten  der G ründer und dessen 
Angehörige und  N achkom m en, nam en tlich  die Grafen 
von N euenburg und N idau. Von diese i kam en u. a. an 
die A btei die K irchensätze  von S t. M aurizius zu Nuge
rol (v e rd reh t zu « W rol »), von W alpersw il u. von Vinelz 
in d. U rk. v . 1135), fe rner F ischereirechte in der Zihl 
und im  Bielersee, die Z ehnten  von Gals, M üntschem ier, 
L ignieres, Nugerol und  Tess (wo es auch  den K irchen
satz besass), die Höfe B rü tte len , Tschugg und  Mullen 
bei E rlach . Z ahlreich sind die K äufe, n am en tlich  von 
R ebstücken , die das K loster noch im  15. Ja h rh . m it 
Vorliebe erw arb . Schon im  12. u. 13. Ja h rh . w ar St. J . 
A usgangspunkt regen H andels und V erkehrs, und 
erh ielt m ehrfach  Zoll- und W eggeldbefreiung, so in  der 
H errschaft N euenburg , zu Meienried und  zu A arberg. 
Die K astvog tei w ar seit 1225 je  zur H älfte  in  H änden 
der G rafenhäuser von N euenburg  und N idau, was nach  
heftigen  A useinandersetzungen 1303 und 1332 b e s tä tig t 
w urde. D er n idauisehe A nteil fiel 1375 an  Isabella  von 
N euenburg-N idau und 1388-1395 ju re  belli an  Bern, 
w ährend der andere  Teil bei der H errschaft N euenburg 
verblieb, jedoch noch kurz vor der R eform ation , 1517, 
an  B ern käuflich ab g etre ten  w urde. B urgrech t beschw or 
das K loster 1359 zu Biel ; 1358 schloss es m it dem  
K loster Pfäfers eine V erbrüderung  und errich te te  1362 
m it den A bteien Bellelay, F ontaine-A ndre, Frienisberg , 
G o tts ta tt  und  dem P rio ra t St. P eterinsel eine B ruder
schaft. In  den B urg rech tsverträgen  zwischen G raf L u d 
wig von N euenburg, bezw. seiner T och ter Isabella  und 
Solothurn  w urde St. J .  als O rt der T agleistung au se r
sehen. G raf Ludw ig h a tte  h ier übrigens seinen illeg iti
m en Sohn Jo h an n  als Mönch p laziert, der sp ä te r  A bt 
w urde. 1377 verkaufte  Biel in finanzieller B edrängnis 
(B rand v. 1367) das P a tro n a ts re ch t seiner S tad tk irche
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dem  K loster u n te r  gewissen E inschränkungen, aus denen i  

sich m annigfache H ändel ergaben. 1483 fiel ihm  der P a 
tro n a t m it dem  W einzehnten der neuerrich te ten  K irche ; 
Ligerz anheim , 1488 w urde ihm  V erw altung und i

G ottesdienst au f der St. Petersinsel ü b ertragen . U n ter 
den Æ b ten  sind m ehrere V ertre te r von Edelgeschlech
te rn  aus der F reigrafschaft ; gräfliche Sprösslinge waren 
R udolf von Toggenburg (1255), U lrich von Falkenstein 
(1340-1362) und  Jean  de N euchâtel (1394-1410). Der 
letz te  A b t w ar Rod. de Benoît, dessen W appen am 
übrig  gebliebenen T ortu rm  zu sehen ist.

Bei der R eform ation w urde S t. J .  säku larisiert ; die 
G ebäulichkeit w urde nun  Sitz einer kleinen aber 
ergiebigen L andvogtei m it dem « G ericht » Gals. 1798 
w urde sic aufgehoben und kam  1803 zum  A m t Erlach. 
1688 h a tte n  sich bei 300 verzw eifelte W aldenser, 
Flüch tlinge aus P iem ont, ins Landvogteigebäude ge
worfen, von wo sie aber bald  nach der Pfalz weiterzogen. 
1846 v e rkaufte  der S ta a t die D om äne an Louis Roy von 
Orvin fü r 30 000 F r., der eine chem ische Fabrik  
errich te te. 1883 w urde St. J .  vom  S ta a t zurückgekauft 
und is t se ither K o rrek tio n san sta lt. Von den einstigen 
K lostergebäuden ist sehr wenig übrig  geblieben ; 
grössere Neu- und U m bau ten  w aren kurz vor der 
R eform ation  vorgenom m en worden, w orunter ein 
schönes neues Chor und  der p räch tige  achteckige 
V ierungsturm . 15341iess Bern das K irchenschiff zu einem 
L agerraum  um w andeln  ; das Chor w urde in ein K o rn 
haus verw andelt, sp ä ter das Schiff abgetragen, kurz 
nachdem  am  5. x n .  1883 der T urm  zusam m engestürzt 
war. — Vergl. F R B .  — S taatsa rch . Bern, Fach E rlach . 
— W. F . v. Mülinen : Beiträge V I. —  Tillier. —  L L . — 
M N  36. — A S J  27. —• P . A eschbacher : Grafen von 
N idau. —  E . F . v. Mülinen : Helv. sacra. — E . v. R odt : 
Bern. K irchen. —• E . A u d é ta t : Verkehrsslrassen Berns 
im  M itlelalter. [ A e s c h b a c h e r . ]

S A N K T  J O S E P H E N  (K t. St. Gallen, Bez. Gossau, 
Gem. Gaiserw ald. S. GLS). K atho l. P farrdorf. K irch 
lich zur P farrei Gossau gehörend, h a tte n  sich die E in 
w ohner von Gaiserwald gew öhnt, die nähere K loster
kirche zu besuchen. 1645 w alte te  darüber ein S tre it 
m it Gossau ; 1660-1663 w urde die « Josephs »-Kirche 
gebaut, 1673 m it einem  T urm e versehen. Die E rrich tung  
der K oad ju to re i St. J . ,  abhängig  von der K losterpfarrei 
S t. Gallen, erfolgte 1682, diejenige der selbständigen

Pfarrei 1806. E röffnung einer Freischule 1757 ; Neubau 
der K irche 1903-1905. — Vergl. Stifsarchiv . —  St. 
Galler Nbl. 1906, p. 52. —  A rt. G a i s e r w a l d . r j .  m .] 

S A N K T  K A T H A R I N A  (K t. Luzern, A m t H och
dorf, Gem. Inwil. S. GLS). H of m it K a 
pelle. Das ca. 1285 von den Freien von 
Eschenbach do rt gegründete, von In te r
laken her bevölkerte  A ugustinerinnen- 
k loster w urde 1309 zur Zeit der B lutrache 
nach Obereschenbach verlegt. Im  15. u.
16. Ja h rh . leb ten  h ier W aldbrüder. Die 
heutige K apelle s tam m t aus dem  17. 
J a h r h .— Gfr. Reg. — Das Gotteshaus zu 
Ober - Eschenbach (1910). — M. E ster
m ann  : Ruralkapitel, p. 74.— A SA  1885, 
p. 224. [p. x . W.]

S A N K T  K A T H A R I N A  (K t. St. Gal
len, Bez. und Gem. W il). F rauenkloster 
in W il, u rsp r. in S t. Gallen. D urch Ue- 
berlassung eines G rundstückes am  Ira- 
bach  ausserhalb  der dam aligen S ta d t
m auern  von S t. Gallen an Beginn en- 
Schw estern, g ründeten  1228 B erchtold 
K uchim eister und U lrich B larer die 
Klause der « Schw estern am  Brücl ». 
E in Teil der Schw estern w anderte  1244 
aus und  gründete  das K loster Magde- 
n au . 1266 oder 1284 nahm en die «Schwe
stern  am  Brüel » die A ugustinerregel an  
u nd  tra te n  1368, nachdem  sie eine ei
gene, der hl. K a th a rin a  geweihte Kirche 
erhalten  h a tte n , zum  D om inikaneror
den über. Das K loster hiess von da an  
S t. K. 1376 w urde es. in  das B ürger
rech t der S tad t aufgenom m en. U n ter der 
Priorin  Angela V arnbüeler (1476-1509) 
nahm  es einen neuen Aufschwung. 1482 
wurde die K lausur durchgeführt ; 1483 
ist eine Schule e rw äh n t; ein B ibliothek

kata log  von 1484 verzeichnet u . a. 158 lateinische und  
43 deutsche B ücher und bereits Inkunabeln . Der noch 
bestehende K reuzgang w urde 1503-1507 erb au t. Um 
die F rauen  fü r die R eform ation zu gewinnen, d rang  
ihnen der R a t von St. Gallen Christoph Schappeler als 
Prediger auf, zwang sie 1528, die K lausur zu verlassen 
und Hess am  8. v ii. 1528 die K irche von B ildern und 
A ltären  räum en. Der K onvent zerstreu te  sich da rau f ; 
einige F rauen tra te n  in andere K löster über, andere 
aber blieben in St. K . wohnen. Als 1554 noch drei 
F rauen  lebten , zwang sie der R a t, den vorgelegten 
A ussteuervertrag , in dem  das K losterverm ögen als 
A rm enstiftung  an die S tad t überging, anzunehm en, 
wogegen eine der F rauen , R egula Keller von Zürich, 
nachher m it der S tad t den Prozessweg b e tra t.  Mit 
U n te rstü tzu n g  des A btes D iethelm  B larer h a tte  Re
gula Keller 1560 au f dem  Nollenberg das K lösterlein  
w eitergeführt, in das nach  1529 ih ie  nach Bischofszell, 
gezogenen M itschwestern übergesiedelt w aren und das 
R egula als R echtsnachfolgerin  von St. K . bezeichnete. 
A bt B ernhard II . Müller verlegte u n te r  der P rio ria  
B arbara  L iechti 1607 diesen K onvent nach W il, nach 
dem 1594 in einem Vergleich die S tad t S t. Gallen die 
R echtsnachfolgerinnen von St. K. m it 24 000 11. aus
gelöst h a tte . Das K loster in W il, m it dem  1615 sich die 
dort seit 1284 nachw eisbare « Sam nung » von Schwe
ste rn  vereinigte, h a t den Nam en St. K . übernom m en 
und sich s te ts als die fo rtdauernde S tiftung  des St. 
Galler K losters bezeichnet. Die K lostergebäude in S t. 
Gallen w urden als Zeughaus, an  dessen Stelle 1850 das 
T h ea te r en ts tan d , sodann, bis 1855 fü r die K naben
schule, w eiterhin (1614-1855) fü r die S tad tb ib lio thek  
verw endet. Die K irche ist seit 1685 dem französischen 
pro testan tischen  G ottesdienst eingeräum t. —  Vergl. 
[A. Hardegger] : Die Frauen zu  St. K . (in St. Galler 
N bl. 1885). — Derselbe : St. K . (in Baudenkmäler der 
Stadt St. G., p . 250). — K. Steiger : Schweizer Aebte... 
aus Wiler Geschlechtern, p. 117. — A. K n itte l : Die 
Reformation im  Thurgau, p . 182, 193. — J .  Hess : Die 
Sam nung in  W il (in Z S K  1920). —- K a th . Vogler : 
Das Frauenkloster St. K . (in V orbereitung). [J. M.]

.

K loster S t. Johannsen  um 1671, von Süden gesehen. Nach Alb. Kauw.
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Seit. 1808 ste llt das F rau en k lo s te r die L eh rk rä fte  
fü r die konfessionell gem ischte M ädchen-Prim ar- und 
F ortb ildungsschule  Wils und  fü h rt seit 1809 eine M äd
chenrealsehule und ein T ö ch te rin s titu t. — Verz. der 
/•Conventualinnen... (1903). —  I. H e ss : Blicke in  das 

Schulw esen W ils  (in W iler Bote 1919). —• Jah resb e 
rich te . [ P .  Ig . H e s s .]

S A N K T  K A T H A R I N E N T A L  (K t. T hurgau , Bez. 
und Gem. Diessenhofen. S. G LS). Ehem aliges F ra u e n 
kloster. Vallis Sanctae Catherinae 1242. W appen  : K a 
th a rin a  m it dem  R ad . M ehrere M itglieder eines reli
giösen F rauenvere ins zu W in te rth u r siedelten in der 
ersten  H älfte  des 13. Ja h rh . u n te r  F ü h ru n g  der W ilburg 
von H ün ikon  nach  D iessenhofen über, w ahrsch. au f 
V eranlassung des dortigen  P farrers H ug. Der Truchsess 
gab ihnen  im  U nterbot' W ohnung. Um  dem  S tad tlä rm  
zu entfliehen, e rb a ten  sie vom  G rafen H a rtm a n n  von 
K iburg  dessen abgelegenes Jäg erh au s, erw eiterten  und 
bezogen es m it Bewilligung des Bischofs 1242, nahm en 
die A ugustinerregel an  und  n an n ten  den O rt St. K a 
th a rin en ta l. Von allen Seiten m ächtig  gefördert und 
1245 dem  Prediger- oder D om inikanerorden zugeteilt, 
■errichteten die N onnen bald  ein grösseres H aus und 
b au ten  eine K irche, die A lbertus M agnus 1269 w eihte. 
U n te r den ausgedehn ten  E rw erbungen  beiderseits des 
Rheines sind die G üter u n d  R echte  zu B asadingen, 
R udolfm gen und Gailingen besonders w ichtig . Der R uf 
von der strengen  L ebensführung  in S t. K . ve rb re ite te  
sich so sehr, dass es E nde des 14. Ja h rh . bei den R e
form versuchen K onrads von Preussen  dessen erste 
M itarbe ite rin  w ur le. M ystiker wie Suso fanden  hier 
U n te rs tü tzu n g  und  begeisterten  A nhang. Als die E idge
nossen 1460 den T hurgau  eroberten , e n tran n  S t. K. m it 
kn ap p er N ot dem  V erderben, angeblich durch  Da- 
zwischenkunft. des N iklaus von F lüe. Der R eform ation 
se tz ten  die F rau en  e rb itte rten  W iderstand  entgegen 
und  w an d ten  sich auch  dann  n ich t, als ihnen Zwingli 
einen P räd ik an ten  au fnö tig te . Die m eisten  flohen 
schliesslich in B egleitung hegauischer R itte r  nach  Engen 
und Villingen, um  erst 1532, nach  der E n tscheidung  bei 
K appel, zurückzukehren . E ine vollständige innere und 
äussere U m gestaltung erlebte St. K . u n te r  der bedeu
tenden P rio rin  Jo sepha  von R o tten b erg  (1712-1738). 
Diese liess 1715-1720 durch  Franz  Beer ein neues 
K lostergebäude und  1732-1735 durch  Jo h a n n  Michael 
Beer nach ih ren  eigenen P länen  eine neue K irche m it 
G nadenkapelle  e rrich ten . Die D eckenm alereien der K ir
che w urden 1733 von dem  K o n stanzer Maler S tander 
ausgeführt, die R égence-S tukkatu ren  gleichzeitig w ah r
sch. von Michael Schütz. Da die neuen G ebäude auf 
den bisherigen P la tz  zu stehen  kam en, ist von der 
a lte rn  Anlage wenig e rhalten  (gotische C horstühle aus 

■dem 15./16. Ja h rh . im  Thurg . M useum). Josepha , die 
sich auch  schriftste llerisch  b e tä tig te , fü h rte  verschärfte  
K lausu r ein und reorgan isierte  im  A uftrag  des A btes 
von St. Gallen noch eine Reihe an d ere r K löster. Von 
1264 an  besass S t. K . den K irchensa tz  von B asadingen 
und p rä sen tie rte  daselbst bis zur R evolu tion  1798 den 
katho lischen , se itd e m  L andfrieden von 1712 sogar den 
evangelischen P fa rrer. N achdem  1836 die K loste rgü ter 
u n te r  staa tlich e  Verwa tu n g  gekom m en w aren, g rü n 
dete die P rio rin  D om inika B aum er (1836-1854) eine 
Schule fü r verw ahrloste  M ädchen. 1848 entging S t. K. 
dem  Schicksal der übrigen K löster des K antons, au f
gehoben zu w erden, weil d adurch  seine reichen B esitzun
gen jenseits  des R heins nach  dem  E p av en rech t an  den 
S ta a t B aden gefallen w ären. 1861 V erkauf dieser G üter 
an  die badische D om äne u m  330 000 F r. ; 1869 A ufhe
bung des K losters im  Z usam m enhang m it der th u rg au i- 
schen V erfassungsrevision. Seit 1870 K ranken- und 
Greisenasyl. 1928 h a t der S ta a t das Innere  der sehr 
schönen B arockkirche re s tau rie rt. —  Vergl. T U . —  Ho- 
henbaum  van  der Meer : Gesch. des Gotteshauses St. 
Katharinaethal (1792). —  M urer : Vallis s. Catharinae.
—  Derselbe : Helvetia Sancta, 1648. — L L .  —  Stum pf.
— Lebensbeschreibung vieler... K losterjung (rauen (P a 
p ierhandschrift 15. Ja h rh . und  K opie 1720 ; g ed ruck t : 
A lem annia  15). —  K uhn  : Thurgovia Sacra. — Pup . 
Th. —  A. Pupikofer : Gemälde. — von Mülinen : Hel
vetia Sacra. —  A. N üscheler : Gotteshäuser. — A S . —

Die Klosterfrauen im  St. Catharinenthal und die Refor
mation (1837). —  G. M ayer : Das K onzil von '1 rient 
und die Gegenreformation. —  T B  3, 12, 66. — J . 
R . R ahn  : Kunstdenkm äler. — G audy : Die kirchli
chen Baudenkm äler 11. —  N Z Z  1929, Nr. 1183. — 
Thurg. Ztg. 1929, N r. 240.—  Illustr. Führer durch Dies
senhofen u . St. K .  1929. — Das schwäbische M useum
1928, N r. 1. —  K n itte l : Die Reform , im  Thurgau
1929. — A. E tichi : Z u r Tridentinischen Reform der 
Thurg. Klöster (in Ztschr. Schw. Kirchengesch. 1907, 
p . 211-214,. — Schcllhass : Z u r Gesch. der Gegenref. 
im  B istum  K onstanz (in Ztschr. fü r  Gesch. des Oberrheins 
N. F . X X II I ,  61 917). [ H e ,. D I  ]

S A N K T  L E O N H A R D .  Ehem aliges A ugustiner
chorherrenstift in Basel. Die K irche S t. L. w urde 1118 
von einem  reichen K leriker, dem  Diakon E zelin , auf 
einer A llm endhöhe über dem  Birsig, au f der sich bereits 
eine Burg (W ildeck) befand, gegründet und zu Ehren 
des A postels B artho lom äus und des M ärtyrers L eonhard 
gew eiht. 1135 w urde die S tiftu n g  zu einem  A ugustiner
chorherrenstift erw eitert, die K irche e rh ie lt die A ner
kennung  als P fa rrk irche  fü r einen an  S t. P e te r  an g ren 
zenden Sprengel. Zum ersten  Male w ird das S tift 1206 
als von der S tad tbefestigung  u m m au ert bezeugt. 1264 
w urde dem  L eonhardstifte  das A ugustinerklösterlein  
K lein-Lützel im  J u ra  ein verle ib t. D er ä lte ste  B au zer
fiel im  E rdbeben  von 1356. Von ihm  ist heu te  n u r  noch 
die rom anische K ry p ta  u n te r  dem  Chor erhalten . U n ter 
den W o h ltä te rn  der nach  dem  E rdbeben  neu e rstan d e
nen gotischen K irche rag t nam en tlich  hervor H üglin 
von Schönegg aus Basel, päpstlicher M arschall des 
H erzogtum s Spoleto. Ih r  heutiges A ussehen erh ielt die 
K irche 1480-nach 1520. Die W appenscheibe im  Chor
fenster, goldener B aselstab, en tsprechend  dem  Privileg 
des Papstes Ju liu s II ., s tam m t von 1519. Die A ufhebung 
des C horherrenstiftes S t. L. ging 1525 vor sich. N ach der 
R eform ation  w urde die ehem alige S tiftsk irche zur Ge
m eindekirche, das ehem alige S tiftsgebäude zum  Sitz 
des L ohnam tes (D irektion der öffentlichen B auten) bis 
1798 und erh ielt die h eu te  noch übliche Bezeichnung 
« Lohnhof ». 1821 w urde daselbst das heu te  noch im 
G ebrauche stehende Gefängnis e ingerich tet, 1842 w urde 
der Lohnhof der Sitz der Polizeibehörde. —  Vergl. 
R . W ackernagel : Gesch. der Stadt Basel I. — E . Mie- 
scher : Z u r Gesch. von Kirche und Gem. S t. Leonhard 
in  Basel. [C. Ro.]

S A N K T  L E O N H A R D  (K t. und  S ta d t S t. Gallen). 
Ehem aliges K loster der S tad t S t. Gallen. A uf einem 
Hügel w estlich der S ta d t erbau te  vor 1152 A bt W erin- 
her eine S t. Egidius und Leonhard  gew eihte K irche. 
Die K irche w urde 1519 durch  die S tad t St. Gallen te il
weise neu aufgebaut, 1530 aber abgebrochen. N eben 
dieser K irche wird 1397 eine Schw esternklause erw ähnt, 
die m an  die obere n an n te , nachdem  1425 durch  M arga
rete R ütegger am  Fusse des Hügels die un tere  K lause 
g estifte t w orden w ar. Die letz te re, zu einem  K loster u. 
m it einer Kapelle erw eitert, w urde durch  den W ider
stand  der F rau  M utter W iborada Mörli der E in 
fü h rung  der R eform ation  (1524-1528) entzogen. Die 
F rauen  blieben, nachdem  1528 der G ottesd ienst au f
gehört h a tte , dennoch beie inander ; die le tz ten  
N achrich ten  da tie ren  von 1538. 1566 ging das K lös
terle in  S t. L. in der grossen A bkurung  m it den Abtei 
an  die S tad t S t. Gallen über. 1578 e rrich te te  Leon
h ard  S trau b  darin  seine D ruckerei. 1654 w urde die 
ganze L iegenschaft S t. L. von der S tad t S t. Gallen zu
rückgekauft, die Kapelle e rw eitert und in eine F ilial
kirche um gew andelt, 1661 im  Schw esternhause ein 
Z ucht- und  ein W aisenhaus e ingerichtet. 1727 fand  eine 
zweite E rw eiterung  der K irche s ta tt .  1803 übernahm  der 
K an to n  das Z uchthaus als s taatliche  S tra fan s ta lt, 1839 
als S tra farb e itsh au s. Das K lostergebäude ohne die K ir
che und den F riedhof ging 1848 in das E igen tum  des 
K an tons über, der darin  bis 1885 die S tra fan s ta lt 
w eite rfüh rte . D ann übernahm  die polit. Gem. S t. Gal
len das ganze Areal ; die K irche w urde 1887 abgebrochen, 
nachdem  u n m itte lb a r daneben die neue K irche S t. L. 
geb au t w orden w ar. Das Schw esternhaus der F eldnon
nen fiel 1900 einem  neuzeitlichen B aukom plex zum  
Opfer. — Vergl. [E. Götzinger] : Die Feldnonnen bei
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St. L . (in St. Galler N bl. 1868). —  A. H ardegger : St. 
L. (in Baudenkm äler der Stadt St. G.). — UStG  I [I, 
41, 69. [ j. M.!

S A N K T  L U C I U S ,  K önig in B ritann ien , durch Mis
sionare des P ap stes E leu therius (177-192) fü r das Chri
s ten tum  gewonnen, entschloss sich, G laubensbote zu 
w erden, kam  nach A ugsburg, h ierau f nach  Chur, ist 
der erste Bischof und  P a tro n  des B istum s Chur, 
w urde um  das J a h r  200 an  der Stelle des heutigen 
bischöflichen Schlosses gestein ig t. So nach  der Legende. 
Reliquien in der K a th ed ra le  Chur. —  J .  G. M ayer : B is
tum  Chur I. —  P roprium  Curiense, 3. Dez. —  Brevia- 
rium R om anum , 26. Mai. — M artyrologium Rom anum ,
3. Dez. — Osk. E arner : Die K irchenpatrozinien... (in 
J H G G  1924). — L L . — Bündner Tagblatt 1925, Nr. 
207. [J. SlMONET.]

S A N K T  L U Z I S T E I G  (K t. G raubünden, Bez. U n
te rlan d q u art, Gem. F läsch u . Maienfeld. S. G LS  u n ter 
Luzisteig). P asstrasse  zwischen Falknis und Fläscher- 
berg, die aus dem  b ü ndn . R hein ta l (Maienfeld) nach 
L iechtenstein  (Balzers) fü h rt. Bronze- und  M ünzfunde, 
sowie die P e u tin g e r’scho Tafel bezeugen die B enützung 
des U ebergangs in vorröm ischer und röm ischer Zeit. 
1785-1788 w urde die b re ite  F ah rstrasse  an  Stelle des 
ehem aligen Saum - und K arrenw eges angelegt. Der 
U ebergang is t von erheblicher stra teg ischer Bedeu
tung, indem  zwischen Oberalp und  U nterengadin  der 
Pass m it den M aienfelder R heinbrücken  die einzige 
fahrbare  V erbindung von G raubünden m it den nördlich 
davon gelegenen Gebieten der Schweiz und  Vorarlbergs 
b ildet. Bis zur E röffnung der E isenbahn  vom  W alensee 
und vom  Bodensee her nach  Chur (1858) ging der grosse 
W arenverkehr von Süddeutschland nach  Corno u. Mai
land über « die Steig ». Im  M ittel a lt er, bes. zur Zeit 
w ährend des Schwabenkrieges (1499), dann zur Zeit 
des 30j. Krieges (1620-1622) und  endlich in der R evolu
tionszeit (1799) sp ielten sich häufige K äm pfe au f der 
« Steig » ab . Der le tz te  A usbau der heutigen Passbe
festigung erfolgte u n te r  General D ufour 1850-1860. 
/E itere  Letzinen und T alsperren  lassen sich gegen die 
L iechtensteiner Talsohle zu erkennen. A uf der Passhöhe 
liegt der der Gem. Maienfeld gehörende Steighof m it 
der dem hl. Luzius gew eihten kleinen K irche, die vor 
der R eform ation  den oberhalb Maienfeld gelegenen 
a lten  W alserniederlassungon diente. H eute  noch pilgern 
am  H im m elfah rtstag  die Leute der B ündner « H err
schaft » au f die Steig zum G ottesdienst und  zur Feier 
eines Volksfestes. —  Vergl. J . Becker : Z ur Gesch. der 
St. L . — G. K ind : Der A n g r iff  Rotzes a u f die St. L. 
— J . K uoni : M aienfeld, St. L . und die Walser. — D er
selbe : S t. L . und K unkels. [f Th. S p r e c h e r  v . B e r n e g g .] 

S A N K T  M A R G A R E T E N  (K t. Baselland, Bez. A r
lesheim , Gem. Binningen). K irche und  L andgut. 
Herausgew achsen is t die A nsiedelung aus der Kirche 
S t. M. und  der schon frü h  an sie angeschlossenen Schwe
ste rnk lause , aus der sp ä ter ein B ruderhaus w urde. /F i
teste N achrich t von 1251. U rsp r. selbständige Pfarrei 
der Gem. Binningen und B ottm ingen, w urde in der 
2. H älfte  des 13. Ja h rh . S t. M. der K irche S t. U lrich 
beim  M ünster in Basel inkorporie rt. 1529 w urden infolge 
der R eform ation  K irche und B ruderhaus säkularisiert. 
An Stelle von S t. U lrich tra t  nun als M utterk irche St. 
E lisabethen  in Basel. 1604 erhielt die Filialkirche St. M. 
einen eigenen Prediger fü r Binningen und B ottm ingen. 
Die K irche erhielt ihre heutige G estalt infolge einer 
E rw eiterung 1673. Aus dem  B ruderhaus w urde nach 
der Säkularisierung ein L andgu t in P riv a tb esitz . 1547 
von der Sippe des D avid Joris erworben, kam  es 1627 an 
die Farn. H cntzgi, sp ä ter an die Ehinger, 1822 an  den 
D reierherrn K arl B urckhard t-T hurneysen , der das neue 
W ohnhaus m it dem  grossen P ark  anlegte. Nachfolger 
Burclchardts w urde durch  E rbgang  die Fam ilie Von- 
derm ühll, von der das Gut 1896 durch  V erkauf an den 
K t. B aselstad t überging. —  Basler Jahrbuch  1920, 
p. 105. [C. Ro.l

S A N K T  M A R G A R E T E N  (K t. St. Gallen, Bez. 
U n terrhe in ta l. S. GLS). Gem. Und Dorf. Sant M . ze- 
Hölist 1384. Die N iederlassung links des Rheines, wel
che nun  S t. M. um fasst, w ird erstm als 980 ausdrücklich 
e rw ähnt, als K aiser O tto I I .  dem K loster St. Gallen

G üter im  R heingau an  beiden Ufern von H öchst (Roh- 
stedi) überlässt. Der Nam e der O rtschaft bildete sich 
im  A nschluss an die der hl. M argaretha geweihte K irche, 
deren L eu tp rieste r 1384 genannt wird ; als eigene K irch- 
gem., welche die Insassen des Hofes H öchst links des 
Rheins um fasste, is t S t. M. 1406 erw ähnt. Das K loster 
St. Gallen besass im  ganzen Hofe das N iedergericht 
und behielt dieses in beiden Teilen, St. Johann-H öchst 
und S t. M .-Höchst, bei, als m it der E roberung  des 
R hein ta ls durch  die A ppenzeller 1445 die hohe G erichts
ba rk e it in S t. M. an sie übergegangen w ar und  1490 an 
die V II Orte fiel. N iedergerichtliche Befugnisse, welche 
nach 1390 die F reiherren  von E nne als Besitzer der 
Burg G rim m enstein erworben h a tte n , gingen, nachdem  
1416 die Burg gebrochen w orden war, durch K auf 1418 
m it dem  B urgstall an  die S tad t S t. Gallen über. Von 
ihr w urden sie 1483 an A bt Ulrich Rösch v erkauft, der 
im gl. J .  S t. M. eine Öffnung gab. Die A llm eindrechte 
zwischen beiden H ofteilen w urden 1509 durch einen 
V ertrag  geregelt ; 1598 w urde die AUmeind zwischen den 
K irchgenossen von St. M. ob der Letzi (auf dem Gebiet 
von Appenzell) und St. Joh an n -H ö ch st und St. M.- 
IIöchst anderseits gete ilt, 1612 zwischen S t. M. und 
St. Jo h an n . Die K o lla tu r der K irchen in beiden H oftei
len gehörte wohl von A nfang an dem  K loster St. Gallen ; 
sie ist 1322 erw ähnt. 1461 w urden die K irchen beider 
Teile S t. Gallen inkorporie rt ; nach dem  L andfrieden 
von 1531 kehrte  ein k leinerer Teil der Hofgenossen zum 
K atholizism us zurück. 1638 tren n te  sich der appenzel- 
lische Teil, W alzenhausen, los und errich te te  eine ei
gene K irche, 1806 w urde die eigene evangelische Kirche 
erbau t, 1910 die katholische. Sekundarschule seit 1905. 
E inen sta rk en  A ufschw ung h a t S t. M. genom m en, seit
dem  es m it der am  22. VI. 1870 eröffneten Rheinbrücke 
E isenbahn-G renzsta tion  im  V erkehr m it V orarlberg 
und nach  L indau-M ünchen geworden ist. Bevölkerung : 
1860, 111 1 E inw . ; 1920, 3170. — UStG  I I I ,  IV . — 
PI. B ütler : Gesch. des st. gall. Rheintals... (in M V  G 
36). — A. N äf : Chronik, p . 594. —  O. H enne : Gesch. 
des K ts. St. Gallen I I ,  p. 40. — St. Galler N bl. 1906, 
p . 55. — Stiftsarch iv  S t. Gallen. [ J .  M.]

S A N K T  M A R G A R E T H E N  (K t. T hurgau, Bez. 
M ünchwilen, M unizipalgem . Sirnach. S. GLS). Dorf und 
Ortsgem . m it M örikon und Sedei. U rspr. hiess der Ort 
Affeltrangen  und w urde dann zum  U nterschied von der 
gleichnam igen O rtschaft im L auchetal St. M .-Affeltran
gen genann t. A ffeldranga  838 ; Affollrangen Sanctae 
Margarethae 1282. Um  1300 h a tte n  die Grafen von Tog- 
genburg  h ier Besitz. Die G erichtsbarkeit gehörte dem 
Schlossherrn von Lomm is und kam  1599 m it der H err
schaft Lommis an  das K loster Fischingen. Dagegen 
s tand  die Mühle Mörikon vor 1460 u n m itte lb a r u n te r  
dem  H aus H absburg  und  w urde deshalb in eidg. Zeit 
vom  L andvogt verliehen. Die K irche wird 1275 als 
selbständige P farrk irche erw ähnt, sie ging aber zu u n 
bek an n ter Zeit au f die Stufe einer K apelle zurück. In  
der R eform ation w urden 1529 die B ilder zerstö rt. An
fangs des 17. Ja h rh . veräusserte  das K loster Fischingen 
die K apelle an zwei St. Galler Bürger, k au fte  sie jedoch 
1641 zurück, bau te  sie im folgenden J a h r  neu au f und 
liess sie der hl. M argaretha weihen. Seitdem  heisst das 
D orf St. M argarethen. — T U . —  P up . Th. — K. K uhn : 
Thurgovia sacra. [ L e i s : . ]

S A N K T  M A R G A R E T H E N T A L  (K leinbasel). 
K artäuserk loster, gegr. 1401 durch  den Basler P a triz ier 
Jak o b  Zibol, errich te t au f dem  ehem aligen Hofe des 
Bischofs von Basel, S tad th e rrn  von K leinbasel. Die 
Einw eihung der K irche fand 1416 s ta tt .  Das Basler 
Konzil b rach te  der K artau s m anchen hervorragenden 
Gönner u n te r  den anw esenden P rä la ten . Mehrere von 
ihnen fänden ih r Begräbnis in der K losterkirche (G rab
steine und Totenschilde e rhalten). Besondere B edeutung 
bekam  die B ibliothek der K artau s, nam entlich  gefördert 
durch  den B ücher liebenden Prio r Jak o b  L auber, durch 
den grossen gelehrten B üchersam m ler H eynlin von Stein 
und durch den das K loster in jed e r Beziehung fö rdern
den langjährigen, m it dem  D ruckerherrn  Johannes 
Am erbach befreundeten  letz ten  P rior H ieronym us 
Zschekenbürlin (f 1536). Ihm  v e rd an k t die K losterkirche 
auch den Ausbau m it dem schönen R ippengewölbe. Die
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R eform ation  se tz te  die K a rtau s  S t. M argarethen ta l 
au f den A u sste rb ee ta t. D er zwischen dem  K loster und 
dem  R a te  1532 v e re in b arte  V ertrag  se tz te  zw ar den 
P rio r w ieder in die V erw altung  des K losters ein, aber 
u n te r  A ufsicht des R ates und  u n te r  dem  V erbote der 
A ufnahm e neuer B rüder. 1564 is t der le tz te  K artäu se r 
in Basel gestorben . Seit 1669 befindet sich in  der ehe
m aligen K a rtau s  das W aisenhaus. —  Bas. C. I. — 
Basler K irchen, hgg. von E. A. Stückelberg , Bd. 111.—  
H ist. Festbuch zur Basler Vereinigungsfeier (1892). — 
H ans M. M eyer : Gründungsgesch. der K artaus im  m in 
dern Basel (Diss. Basel 1905). —  Chr. Mickies : La char
treuse du vai Ste. M arguerite à Bàie. —  B V G  Bas. 13, 
p . 101. —  D . A. F ech te r und  J .  J .  Schaublin  : Das 
W aisenhaus in  Basel. [C. Ro. |

S A N K T  M A R I A  D E R  E N G E L N .  Siehe P F A N N E R -  
EG G.

S A N K T  M A R I A  M A G D A L E N A  A N  D E N  S T E I 
N E N .  Das ä lte ste  F rau en k lo s te r des m itte la lterlichen  
Basel, gegr. um  1150, zum  Orden der R euerinnen der 
lil. M aria M agdalena gehörend. 1304 nahm  das K lo
ste r die D om inikanerregel an . Die K irche w ar B egräb
n iss tä tte  des Adels und  des P a triz ia tes . Ausserdem  
besass d o rt nam entlich  die Fam ilie  M eyer zum  Pfeil 
ih r B egräbnis. W ährend  der Ja h re  1525-1531 löste sich 
der C onvent infolge der R eform ation  auf. Die K loster
k irche w urde M agazin. 1798 bis gegen 1860 d iente das 
S teinen ldoster als K aserne (B löm leinkaserne). In  den 
1860er Ja h ren  erfolgte der A bbruch des ehem aligen 
K losters und der ehem aligen K irche. — V erg i. Basler 
K irchen , hgg. von E . A. Stückelberg, Bd. 4. —  B VG Bas. 
13, p . 97. [C. R-.-l

S A N K T  M A R T I N  a u f  dem  Z ürichberg (heute 
« K lösterli ») (K t. Zürich, Bez. u . Gem. Z ürich). N ieder
lassung von regu lierten  A ugustiner-C horherren , zu der 
eine 1127 erfolgte ansehnliche G üterschenkung  eines 
R udolf von F lu n te rn  V eranlassung u. G rundstock  gab. 
1142 besteh t bereits  ein dem  hl. M artin  von Tours 
gew eihtes K lösterchen, das P a p st A nastasius IV . 1154 
in Schutz n im m t. Es is t m it dem  elsässischen Stift 
M arbach v e rb rü d e rt. 1271 b esteh t ein K o nven t beiderlei 
Geschlechtes. Das H aus e rh ält 1322 die G erich tsbarkeit 
über die E igenleute  und  diejenigen, die au f seinen zahl
reichen G ütern  zwischen Z ürichberg und  Zürich ge
sessen sind. Es wird 1472 dem  G eneralkapitel des A u
gustinerordens zu W indesheim  im  B istum  U trech t in 
ko rporiert und  reorgan isiert, wobei an  Stelle der seit 
1154 b ek an n ten  P rö p ste  ab 1473 Priore als V orsteher 
tre ten . A ufgehoben und  säk u larisiert 1525. CEkono- 
m isch bis 1540 als Z ürichbergam t selbständ ig  verw altet, 
dann  dem  O bm annam te  u n te rs te llt . Von den rom ani
schen B auten  w urde der grösste Teil 1540 abgebrochen, 
ein le tz te r R est des K reuzganges 1847. —  UZ. —  Sigel- 
abb. zum  UZ. —  Regesta episcoporum Constantiensium  
I - I I I .  —- K . R ieder : Rom . Quellen z. Konstanzer B is- 
tumsgesch. — E . F . von Mülinen : Helvetia sacra I, 
p. 176. —  S. Vögelin : Das alte Zürich  I I ,  p. 553. — 
A. N üscheler : Gotteshäuser I I I ,  p . 445. — J .  R . Denzler : 
Fluntern, p . 14, 200. —  Z T  1892, p. 55. — N Z Z  1890, 
N r. 272, 274. —  F . O. Pestalozzi : Zürich  14.50-1850, 
p. 153. [D. F.l

S A N K T  M O R I T Z  (rom . SAN M u REZZAN) (K t. 
G raubünden , Bez. M aloja, Kreis O berengadin. S. GLS). 
Gem., Bad und  Dorf, das vom  K irchenheiligen M auri
tiu s den N am en h a t  u n d  1139 erstm als m it der K irche 
des hl. M auritius gen an n t w ird, als die Grafen von 
G am ertingen ih ren  dortigen  Besitz dem  Bischof von 
Chur verk au ften . Die politische Gesch. des Ortes fällt 
m it derjenigen des O berengadins (s. A rt. E n g a d i n ) 
zusam m en ; w ahrsch . w urde S t. M. 1499 im Schw aben
kriege v e rb ran n t. N ach einer U rk . von 1356 w ar die 
K irche M utterk irche einer P le if (K irchhöre), die St. M., 
Silvaplana, Sils m it Fex und  G revasalvas um fasste. 
Der seit m ehr als 130 Ja h ren  schief stehende T urm  
dieser ehem aligen S t. M auritiuskirche trä g t  die J a h r 
zahl 1573. Die K irche selbst w urde um  1860 niederge
rissen, eine neue m itten  im  Dorfe w urde schon 1786 
g eb au t. E rs t 1577 nahm  St. M. die R eform ation  an.

Die B edeutung und  E ntw ick lung  von St. M. k n ü p ft 
sich  an  seine Heilquelle (E isensäuerling), die zugleich

die u ra lte  B ew ohnung der T alschaft bew eist, denn 1907 
w urde eine schon 1853 en tdeck te , ca. 3000 Ja h re  a lte  
F assung des S auerbrunnens aus der B ronzezeit blossge
legt (Modelle im  Schweiz. L andesm useum , im  R ätischen 
M useum und im  E n gad inerm useum ). A uf ihrem  G runde 
befanden sich als W eihgaben zwei B ronzeschw erter und 
eine Nadel (w eitere B ronzefunde in S t. M. 1887 und  
1906). Aus röm ischer und spä tere r Zeit v e rlau te t n ich ts 
m ehr ü ber die Quelle bis zum  Beginn des 16. Ja h rh . 
Ih retw egen  m uss S t. M. schon m indestens im  15. Ja h rh . 
ein b e rü h m ter W allfah rtso rt gewesen sein, denn 1519 
verlieh der P a p st Leo X. den Pilgern  nach St. M. einen 
besonderen Ablass. Mit dem  3. Ja h rze h n t des 16. Ja h rh . 
beginnen gedruck te  Pub likationen  ü ber die Quelle zu 
erscheinen, u . a. von Paracelsus (1537), K onrad  Gessner 
(1553), B ifrun (1571) und U lrich Campeil (1575). Sehr 
w ahrsch. haben  die grossen U eberschw em m ungen der 
Ja h re  1566 und  1570, sowie das E rdbeben  von 1567 der 
Quelle grossen Schaden geb rach t, denn erst im  Laufe 
des 17. Ja h rh . kam  sie, je tz t  je  länger je  m ehr, w ieder 
zur G eltung, und  die Pub likationen  da rü b er w urden 
im m er zahlreicher. Vom E nde des 17. Ja h rh . an  zählt 
m an  u n te r  den G ästen von S t. M. bereits F ü rs tlich k e iten . 
1697 liess der Herzog V ik to r A m adeus von Savoyen am  
Quellgehäuse eine M arm ortafel m it la t .  Versen von 
P fa rrer Büsin in S ilvaplana anbringen . Im  18. Ja h rh . er
schienen ca. 30 w eitere P u b likationen  über die Quelle, 
d a ru n te r  eine von J .  J .  Scheuchzer. Zu Badezwecken 
scheint m an  den S auerbrunnen  vom  A nfang des 19. 
J a h rh . an  b e n ü tz t zu haben . Bei Anlass der In nkorrek - 
tion  1815 fand m an  eine zweite, die sog. Parace lsus
quelle, die 1853 gefasst w urde. 1832 gründete  sich eine 
A ktiengesellschaft, die bei der Quelle das erste G asthaus 
errich te te. V orher gab es in St. M. n u r  eine T averne ; 
die B runnengäste  fanden  bei P riv a ten , bes. bei zwei 
Ju n k e rn  Flugi, U n te rk u n ft. Von 1853 an  en ts tan d  ein 
H otel um  das andere . 1859 zählte  m an  ca. 450 K u r
gäste, heu te  sind es zur Som m ers- und W interszeit 
w eit über 10 000. 1886 erfolgte die E n td eck u n g  der 
d ritte n  Quelle (F u n tau n a  Surpun t), was 1887 die G rün
dung der « A.-G. Neues S tah lbad  » veran lasste . 1907 
w urde die alte  Quelle neu gefasst. Seit ca. 1875 h a t die 
B eherbungsindustrie  in D orf und  Bad St. M., durch  ihre 
Lage in m itten  einer g rossartigen  Gegirgswelt, durch  
das sonnige H öhenklim a (Höhe über Meer 1856, resp. 
1760 m) und  ganz besonders durch  die E ntw ick lung  des 
W intersportes in neuester Zeit w eit m ehr als durch 
das Bad gefördert, kap ita listische  Form en angenom m en 
u nd  den K u ro rt in allen W eltte ilen  b ek an n t gem acht. 
Im  Ja n u a r  1928 w urde d o rt als Vorspiel zu der O lym 
piade von A m sterdam  eine besondere in te rn a t. W in te r
sporto lym piade abgehalten . — B ibliographie  bis 1910 
bei J .  R obbi : Quellenbuch für die Gem. St. M . ; neueste 
im « O rtskatalog  » der Schweiz. L andesbibi, in B ern. — 
J .  R obbi : H ist. Skizze über den E isensäuerling von St. M . 
—  Derselbe : Die Heilquellen von St. M . —  Hs. R o b ert
son : St. M ., seine Frem denindustrie u . sein Gemeinwe
sen. —  A. N üscheler : Gottshäuser I. —  J .  Heierli in 
ASA N. F . 9. —  A nnalas  22. [H. Tr.]

S A N K T  N I K L A U S  (K t. Obw alden, Gem. K erns). 
Um  1350 e rb au te  K apelle m it alleinstehendem  in teres
san tem  T urm  und  ü b e rtü n ch ten  Fresken des 14. Ja h rh . 
im Chor. —  R . D ürrer in Gfr. 52. —  Derselbe : K u n st
denkmäler Unterwalden. [ R .  D.]

S A N K T  N I K L A U S  (K t. W allis, Bez. Visp. S. GLS). 
T alschaft (N ikolaital), Gem. und  P farrei, H a u p to rt des 
« V iertels der T alschaft vor der R ufm en » (h in ter Kal- 
p e tran ), u r k . seit dem  12. Ja h rh . Chouson, Chauson, 
Schouson, aus dem der alte  deutsche Nam e Gasen noch 
in Gasenried (W eiler) e rhalten  ist ; wohl vom  G rund
w ort calceone, das die U ebersetzung Fels oder S te in ta l 
e rlau b t. Die heutige  Benennung St. N. rü h r t  vom  K ir
chenpatron  (St. N. von M yra, f  342) her. Das V idom nat 
Chouson w ar von jeh e r ein M annlehen des Bischofs von 
S itten  und w enigstens im 13. und  14. Ja h rh . in glei
chen H änden  wie das V idom nat von S itten . Bald als 
Vidome, bald  als Meier h a tte n  daselbst H errschafts
rechte zu Lehen : vor 1249 die Grafen von Savoyen ; 
1253-1339 die Fam ilie von Ollon, der 1 3 des V idom nats 
gehörte ; vor 1268, da  Ju n k e r  R udolf seine H errschafts-
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rechte seiner G a ttin  N antelm a vom  T urn  verschenkte, 
die H erren  von R aron  ; 1234-1375 die vom  T u rn ; 1249- 
1365 die B landra te , deren R echte die de P la tea  kau ften
u. 1528 an  Jo d . K a lb erm atten  a b tra te n . 1618 w urde die 
T alschaft selbständig . U n te r dem  Y idom nat der Blan
d ra te  geschah 1361 der A ufruhr gegen den Bischof 
Tavelli ; S t. N. w urde darob m it dem  In te rd ik t belegt, 
von dem  es m it Z erm att durch die päpstliche Bulle vom 
28. IV . 1362 gelöst w urde. 1866 schlossen sich die zwei 
a lten  Gem. D orf und M att zusam m en ; 1870 t r a t  in 
ihren V erband die Berggem einde Gasenried. Bevölkerung  : 
1798, 450 E inw . ; 1920, 1148. — St. N. is t die M utter
p lärre  des inneren sog. Grossen Tales oder N ikolaitales, 
war m it Visp kirchlich nie verbunden , w urde von Sa
voyen her gegründet und  bestand  schon M itte des 13. 
Ja h rh . Z erm att w ar 1280 bereits Filiale, k au fte  sich 
1546 frei, blieb ab er St. N. noch bis 1870 zinspnichtig . 
Andere T ochterk irchen  sind Täsch (1423) und R anda 
(1730). T aufbücher seit 1607, E hebücher seit 1648, 
S terbebücher seit 1646. 1749 riss ein Schneesturz die 
Kirche in St. N. bis au f den T urm  und das Chor fort ; 
u n ter dem  E rdbeben von 1855 litten  w ieder Kirche 
und Dorf. — G rem aud I. —  L. Meyer : Zerm att in  alten 
Zeiten. —  O rtsarchiv . [L. Mr.]

S A N K T  N I K O L A I .  Ehem aliges, u n te r  Bischof 
K onrad von B elm ont ca. 1275 in Chur gegründetes 
D om inikanerkloster, das 1538 aufgehoben und vom 
m ehrheitlich  p ro tes tan tisch  gewordenen G otteshaus
bunde in eine Lateinschule um gew andelt w urde. 1623 
m usste das K loster den D om inikanern zurückgegeben 
werden und  die Schule ging ein. E ine Verfehlung des 
dortigen Prio rs fü h rte  1653 zur B esitznahm e des Klo
sters durch  die Bürger. Nach langen V erhandlungen 
wurde dieses der S tad t Chur käuflich ab getre ten  (1658) 
und d iente seither zuerst als Lateinschule und Lyceum , 
im 19. Ja h rh . als evangelische K antonsschule und 
Lehrersem inar, heu te  aber als städ tische  Prim arschule. 
— Tr. Schiess : Z ur Gesch. der Nikolaischule während 
der Reformation. —  P . G illardon : Nikolaischule und  
Nikolaikloster in  Chur im  17. Jahrh. (Diss. 1907). — 
Lienhard Glarners E rzählung v. der Zerstörung des K lo
sters St. N . 16S3 (in M ohrs A rchiv  I). — O. Vasella : 
Gesch. des Klosters St. N . (Diss. 1929). [P. G i l l a r d o n .]

S A N K T  P A N T A L E O N  (K t. Solothurn, A m tei 
D orneck. S. G LS). Dorf, Gem. und Kirchgem . m it Nu- 
glar. Den K irchensatz  erhielt 1139 das K loster Beinwil 
vom Bischof von Basel. 1530-1682 w ar St. P . m it Büren 
verbunden , som it der R a t von Solothurn  auch K ollator 
von St. P . Von 1682 an  besetzte das K loster Maria
stein  die P fründe m it seinen K onventualen . — Bi- 
bliogr. wie zum  A rt. N u g l a r . — P . A. Schm id : K ir
chensätze. [H. Tr.]

S A N K T  P E L A G I B E R G  (K t. T hurgau , Bez. Bi
schofszell, Or sgem. G ottshaus. S. G LS  u n ter Pelagi- 
berg). W eiler m it W allfahrtsk irche, vor 1888 Leuenberg 
(en tste llt aus Pelagienberg) genann t, u. k a tho l. K irch
gem einde. Der Nam e erinnert d aran , dass ehedem  diese 
ganze Gegend dem St. Pelag ienstift in Bischofszell ge
hörte. Man verm u te t, dass schon u n te r  Bischof Sa
lomo I I I .  von K onstanz (890-919) au f St. P . die K a
pelle en ts tan d en  sei, die nachweislich Ende des 15. Jah rh . 
vergrössert w urde. Aus G eldnot inkorporierte  sich das 
Pelag ienstift 1726 das Vermögen der K apelle und liess 
dann  den G ottesdienst durch  einen K onventualen  be
sorgen. Seit der A ufhebung des Stiftes (1849) h a t St. P. 
einen eigenen P riester, auch w urde 1888 an Stelle der 
Kapelle eine K irche gebau t. J e tz t  ist sie P farrk irche für 
das h in tere  G ottshaus, das sich 1908 als selbständige 
K irchgem . S t. P . von katholisch Bischofszell tren n te . 
Das schwarze G nadenbild, eine frühgotische M adonnen
s ta tu e  m it einem  K ind im R enaissancestil, gleicht dem 
jenigen von E insiedeln. Es wird nam entlich  am  Fest der 
sieben Schm erzen M ariae, an  Maria H eim suchung und 
Mariae O pferung besuch t. Am Fuss des Leuenberges 
bestan d  das 18. Ja h rh . h indurch  eine Einsiedelei m it 
einem K lausner ; die Zelle w urde 1811 ab g eb ro ch en .— 
K . K uhn : Thurgovia Sacra. —  A. Schneider : Pilger- 
fuhrer. [ L e i s i .]

S A N K T  P E T E R .  Ehem aliges C horherrenstift zu 
Basel, u rsp r. P farrk irche für den sp ä ter an  St. L eonhard

angrenzenden Sprengel. Das G ründungsjahr ist un b e
k an n t. D er erste L eu tp rieste r zu S t. P e te r  wird 1200 
g en ann t. In  den Ja h ren  1230 bis 1233 w urde St. P e te r 
zum  C horherrenstift erhoben. W ichtig w urde die p a r
tielle E inverleibung des Stiftes in die 1460 gegründete 
U n iv ersitä t, deren Professorengehälter infolgedessen 
aus C horherrenpfründen b e s tr itten  werden konnten . 
Der heutige  K irchenbau  ist nach dem E rdbeben von 
1356, der die a lte  rom anische Anlage zerstö rt h a t,  er
rich te t w orden. Das S tift behielt seine eigene Verwal
tung  auch über die 1529 in  Basel eingeführte R eform a
tion  h inaus. Das S tiftsgu t w urde durch  einen vom R ate  
gesetzten  Schaffner v e rw alte t, der E rtra g  nam entlich  
fü r die U niversitä t verw endet. 1816 ging das P e tersstift 
als solches ein, seine V erw altung w urde m it der des 
K irchen- und Schulgutes verein ig t. —  Vergl. R . W a
ckernagel : Gesch. der Stadt Basel I . —  B V G  Bas. 13, 
p. 126. —  Basler Kirchen hgg. von E . A. S tückelberg, 
Bd. I I .  [C. Ro.]

S A N K T  P E T E R  (K t. G raubünden). Siehe SCHAN- 
FIGG.

S A N K T  P E T E R  ( S a m p e t e r ),  v on .  "i bürgerliche 
Fam ilie der S ta d t Zürich, bezeugt von 1264 an . W ap
pen : 3 (2, 1) Muscheln (Farben  u n b e k a n n t) .—  1. W a l 
t e r  (1264-1296), des R ats 1268, 1272-1278, 1280, 1282, 
1285-1288, 1290-1295, gehört 1291 beim  Bunde Zürichs 
m it Uri und Schwyz den 12 M ännern an, die im  K riegs
fälle die gegenseitige H ülfspflicht der K o n trah en ten  zu 
in te rp retieren  haben, wird 1292 im  F riedensvertrag  
Herzog A lbrechts von (Esterreich m it Zürich zum 
Schiedsrichter in künftigen  H ändeln  ü ber die H err
schaft K iburg  e rn an n t. Sein 1288 begegnendes Siegel 
ist das ä lteste  eines n ich t ritte rlichen  B ürgergeschlechtes 
von Zürich. T ot 1303. — 2. J a k o b u s , M agister, Chorherr 
der P ropste i Zürich 1272-1298, Schiedsrichter im Zehn
ten s tre ite  zwischen A btei Zürich und L azariterhaus in 
Uri 1289,f  23. v i. 1298.—  UZ  I I I -V II . —  Sigelabb.zum  
V I, p. 109. —  M on. Germ. hist. Neer. I. ID . F . ]

S A N K T  P E T E R S I N S E L  (K t. Bern, A m tsbez. Ni- 
dau . Gem. Tw ann. S. GLS). Insel im  Bielersee m it ehe
m aligem  C luniazenserpriorat. Insula comitum  (Grafen
insel) im  12. Ja h rh ., I. medii lacus, Insel m itten im  See 
im 13. Ja h rh . ; Isel, St. Peter in  der Isla, Isle, La Motte 
im 14. u. 15. Ja h rh . Vor der Juragew ässerkorrektion  
bestand  sie aus der grossen und der kleinen (sog. K a
ninchen-) Insel. Die L andzunge erlachw ärts (der sog. 
Heidenweg) lag dam als u n te r  W asser. Mehrere stein- 
und bronzezeitlichc P fah lb au ten  au f der grossen, eine 
au f der kleinen Insel; daneben besonders schöne S treu 
funde aus der Bronze-, wie auch aus der La Tene- und 
R öm erzeit. — A. Ja h n  : K t. Bern. — Th. Ischer : Pfahl
bauten des Bielersees.

Die G ründung des P rio ra ts  ist die A usw irkung einer 
Vergabung des Grafen W ilhelm  I I I .  von Burgund- 
Mäcon, der 1107 der A btei Cluny vielgestaltige G üter 
aus ehedem  oltingischem  H ausgu t zu Beim und bei 
N idau und dazu die « Grafeninsel » verm achte  zwecks 
E rrich tung  eines P rio ra ts  zu B eim und. Dieses w urde 
aber nach kurzer Zeit, wohl schon um  1127, au f die 
Insel verlegt. Es w ar den H l. Pau lus u. P e trus geweiht. 
W appen  (Siegelbild von 1256) : ein steigender Fisch. 
G raf W ilhelm  IV., Sohn des G ründers, erm ordet zu 
Payerne 9. I I .  1127, w urde nach einer n ich t völlig si
cheren U eberlieferung im P rio ra t begraben. Dieses ver
fügte von Anfang an über bedeu tende V ergabungen der 
Fam ilie des G ründers und deren Vasallen (S treubesitz 
im ganzen Seeland, bes. in der H errschaft N idau, auf 
dem Tessenberg und im E m m enta l, dazu zahlreiche 
R eben und Fischereirechte ; K irchensatz zu Port-Bel- 
m und). Die jäh rlichen  E inkünfte  betrugen  d u rch sch n itt
lich bei 200 £. B urgrecht besass das P rio ra t zu Nidau 
(von ca. 1340 an) und zu Biel (1359). Die K astvogtei 
w ar, wohl erbweise, über die Z ähringer an  die Grafen 
von K iburg  gefallen, ca. 1312-1340 lehenweise von den 
Grafen von N idau ausgeübt worden und kam  1382 an 
Freiburg , 1395 an B ern. A usser dem  Prio r w ohnten 
hier 4 bis 5 Mönche, in Zeiten des N iedergangs aber oft 
bios 1 bis 2. Die m eisten Priore s tam m ten  aus dem 
w aadtländischen Adel. Um 1460 der Auflösung nahe, 
h a tte n  sp ä ter Prozesse u. üppiges Leben starke Krisen
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zur Folge, die 1484 zur A ufhebung  des P rio ra ts  füh rten . 
Es w urde dem  V inzenzenstift in  B ern inkorporie rt, das 
1488 die V erw altung  und die P asto risa tio n  der A btei 
St. Jo h an n sen  ü b e rtru g , sie jedoch  von 1505 an  bis zur

R eform ation  du rch  einen K ap lan  u. Schaffner n o td ü rf
tig  besorgen liess. 1530 schenkte  die bernische Obrig
k e it die beiden Inseln  sam t den E in künften  des P rio 
ra ts  dem  U n te rn  Sp ital in B ern, dessen N achfolger, der 
B urgersp ita l, sie noch heu te  besitz t. 1772-1774 liess der 
B urgersp ita l au f der grossen Insel die U m fassungsm auer 
erstellen. Das G asthaus, das n u r noch in der G esam t
form  das einstige P rio ra t v e rrä t, ist m odern isiert wor
den. Die K irche w urde 1557 abgebrochen und  an ih rer 
Stelle w urden K ellergebäude erste llt. Besonders b ek an n t 
w urde die Insel durch  den A u fen th alt J .  J . R ousseau’s, 
der h ier vom  12. Sept. bis 25. O kt. 1765 glückliche 
Tage verleb te  (das Gem ach is t u n v e rän d e rt gelassen). 
U n te r den übrigen b e rü h m ten  Inselbesuchern  seien er
w ähn t : Cagliostro, T hom as P it t ,  Goethe (1779) u n d  die 
E xkaiserin  Josephine (1810).—  Vergl. L. S. v . Tschar- 
ner in  B B G  X. — Léon K ern in B T  1927 u. 1929. — 
W . F . v. M ülinen : Beiträge V I. —  P . A eschbacher : 
Stadt u. Landvogtei N idau . — Sigm. W agner : St. P e
tersinsel, ill. v. K önig u. L afond. — W . Henzi : Rous
seaus A ufenthalt a u f  der St. P .-I .  —  E. Meyer in  B B G  
X X IV , 3 4. —  P. K ohler : Ile de S t. P . [ A e s c h b a c h e r | .

S A N K T  P E T E R Z E L L  (K t. S t. Gallen, Bez. Neu- 
toggenburg . S. G LS). E hem . W aldklause, Hof, Propstei, 
p a rit. K irchdorf, polit, und  O rtsgem . Im  11. Ja h rh . 
(1072 ?) von den Freien von Illnau  gegründet, do tie rt 
durch  die E dlen von R orschach und  die Grafen von 
Toggenburg, w urde vor 1178 (B estätigung  des Besitzes 
der erstm als gen. cella sancii Petri durch P a p s t A lexan
der) die m it einer K aplanei u . K apelle a u sg esta tte te  
S tiftu n g  dem  K loster S t. Jo h a n n  im  T h u rta l e inver
leib t. V orbehalten  blieben gesonderte V erw altung  und 
eigene K irchenvogtei (urspr. bei den Grafen von W er
denberg , dann  bei den E dlen von R orschach, von 1340 
an  bei den Grafen von Toggenburg) über das zugehörige 
G ericht, bestehend  aus den H öfen Arnig, Enzenberg, 
W ald , K äsern , F u rth  und  H o fs te tten . Diese 1399 
erw ähn ten  « V ogtleute » (offenbar Freie im  oberen 
T hurgau) erhielten 1484 als « Gem einde » B efreiung von 
H a u p t-  und  Gewandfall u n d  das R ech t der A m m ann
setzung. Die Seelsorge w urde dam als von H em berg au s
geüb t. Mit der R eform ation  ging die P ropste i ein ;

durch  V ertrag  von 1533 w urde eine reform ierte , von 
St. Jo h an n  d o tie rte  und  von H em berg aus besorg te  
P fründe  g estifte t. Die m eisten  Z ehnten  von S t. Jo h an n  
w urden 1539 ausgelöst. N ach dem  gem einsam en U eber- 

gang m it S t. Jo h an n  (1555) 
an  das S tift S t. Gallen er
h ielten  die G erichtsleute 
1565 zusam m en m it H em 
berg in einem  « L an d rech t » 
die gleiche S tellung wie die 
übrigen T oggenburger und 
w urde die katholische P fa r
rei neu e rrich te t. A bkurung  
der beidseitigen P frundrech- 
te  1610 u . 1650. 1708 er
r ich te ten  die R eform ierten  
eine eigene P farre i ; 1722 
w urde die sim ultan  be
n u tz te  K irche neu e rb au t. 
K a th o l. Schule seit 1516 ; 
evangel. Schule im  Dorfe 
seit 1680, im  Stofel seit 
1835 ; genossenschaftlich 
organisierte  S ekundarschu
le seit 1865. P fa rreg iste r 
seit 1709. — W artm an n  : 
Urk. I I I .  —  M. Gm ür : 
Rechtsquellen I I ,  p. 455. —
F. R othenflue : Chronik,
p. 167.—  A. N äf : Chronik, 
p. 647. —  Geschichte der 
Landschaft Toggenburg, 
p. 130. —  C. W egelin : Ge
schichte der Landschaft Tog
genburg. —  St. Galler N bl. 
1896, p . 5 ,8 ,  1 0 ,1 3 ,1 8 . - -  
Jo h . (Esch : Peter A l. F a lck , 
p . 10. [H. E.]

S A N K T  P I R I V I I N S B E R G  (K t. S t. Gallen, Bez. 
Sargans, Gem. Pfäfers. S. G LS). Am 14. X I .  1845 
beschloss der st. gallische Grosse R a t, in den G ebäu
lichkeiten  des säku larisierten  K losters Pfäfers eine 
k an tonale  Ir ren a n s ta lt zu e rrich ten , die durch  den 
O rganisations-B eschluss vom  16. X I .  1846 den N am en 
S t. P. erh ie lt. 1847 eröffnet, 1866 vergrössert. —  S t. 
Gail. G esetzessam m lung. — Centenarbuch, p . 312. — 
O. H enne : Gesch. des K ts. St. Gallen I, p. 292 ; I I ,  p. 16, 
110, 124, 148. [ J .  M.l

S A N K T  S C H O L A S T I K A  (K t. St. Gallen, Bez. 
R orschach, Gem. T übach. S. GLS). Das B eghinenhaus 
im S teinertobel u n terh a lb  der Burg S teinach, e rstm als 
1430 erw ähn t, u n d  das 1417 bereits m it einer K apelle  
versehene Schw esternhaus im  H u nd tobel (H üntobel) 
zwischen Mörswil und  Berg, w urden 1616 von A b t 
B ernhard  I I .  von S t. Gallen nach  R orschach verlegt, in 
die S te ingrube nahe am  Bodensee. Dieses F ranzis- 
kanerinnen-K loster erh ielt dabei den N am en St. Sch., 
füh rte  1727 die K lausur, 1786 die Ewige A nbetung  ein. 
Infolge der Lage beim  äussern  B ahnhofe und  de r 
B elästigung durch  den steigenden V erkehr übersiedelten  
im  Mai 1905 die K losterfrauen  in  das 1903-1905 e rb au te  
gleichnam ige K loster in T übach, w ährend die G ebäude 
in R orschach noch 1905 niedergerissen w urden. — 
UStG  V, p . 120, 614. —  I. v . Arx I I I ,  p. 307. — A. N äf : 
Chronik, p . 765, 767. —  St. Galler N bl. 1906, p. 52. — 
J .  S tähelin  : Die P farrgeistlichkeit von Rorschach seit 
1S00, p .  25, 27. [J. M.l

S A N K T  S I L V E S T E R  (franz. SA IN T S i l v e s t r e ) 
(K t. F reiburg , Sensebez. S .  G LS). P fa rrd o rf, nach  dem 
K irchenpatron  b en an n t (Sanctus Silvester, aber auch 
Baselgin  =  basilica 1179), zur P farre i M ertenlach, dann  
zu Giffers gehörig, u rsp r. Allod der Herzoge von 
Zähringen, von denen es durch  E rbschaft an die Grafen 
von N euenburg  als H erren  von Arconciel fiel und durch 
Schenkung 1138 an  das K loster A lten ry f kam . Dieses 
e rrich te te  dort eine K apelle, die seit dem  13. Ja h rh . 
auch als W allfah rtso rt besuch t wird m it einer von 1431 
an  erw ähn ten  R eklusenniederlassung. 1593 w urde ein 
neues K irchlein e rrich te t, 1630 eine eigene P farre i. — 
G um y : Reg. d 'H auterive.— A. Dellion : Diet. X I. [A. 13.]

H H i h i i »  1 ,1 1 1 , 
h i i i m h t  fcV

Das G asthaus (und frühere Priorat) auf der S ank t Petersinsel anfangs des 19. Jah rh . 
N ach einer L ithographie von Benz (Schweiz. Landesbibi. Bern).
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S A N K T  S T E P H A N  (franz. S a i n t  É tie n n e )  (K t. 

Bern, A m tsbez. O bersim m ental. S. GLS). Gem. und 
Pfarrei, die eine Reihe von einzelnen Dörfern und 
W eilern (G L S )  um fasst. Ih r  Gebiet gehörte einst zur 
zweiten H errsch aft M annenberg, m it der 
es 1493 an  B ern kam . G estü tz t au f 
eine falsch gelesene Jahreszah l au f ei
ner Glocke (1038 s ta t t  1438) ga lt die K ir
che von S t. S t. lange Zeit als die ä lteste  
K irche des Sim m entals, doch wird sie 
u rk . e rst 1335 erw ähnt, als H einrich von 
S trä ttlin g en  die K irche von Zweisimmen 
m it ih rer Filiale S t. S t. dem  K loster 
In terlak en  vergab te . Die dem  hl. S te
phan  gew eihte K irche w ar vor der R e
form ation  ein W allfah rtso rt. In terlak en  
w idersetz te  sich h a rtn äck ig  dem  Begeh
ren der L eute  von S t. St. um  E rrich 
tu n g  einer eigenen P farrei, bis diese 1433 
au f dem  Konzil zu Basel beschlossen 
w urde. A ber erst Bern se tzte  1525 die 
vollständige T rennung  von Zweisimmen 
durch . 1528 kam  der K irchensatz  an  den 
S taa t. Die E in führung  der R eform ation 
zu St. S t. stiess au f W id erstand . Bis 
1504 gehörte  auch Lenk kirchlich zu 
St. S t., dessen heutige  K irche 1504-08 ge
b a u t w orden sein soll. P est 1565 ; schwe
res H ochw asser in M atten  1850 ; grosser 
D orfbrand  in H üseren  18. v m . 1892.
Tauf- u . E hereg ister seit 1609, S terbe
reg, seit 1683 .—  Vergl. A. Ja h n  : Chro
n ik . — Derselbe : Kt. Bern, p. 299. —
E. F. v. M ülinen : Beiträge I. —  C. F . L.
Lohner : Kirchen. — Ed. v. R od t : Ber- 
nische K irchen. — J .  Im obersteg  : S im 
mental. —  J .  H ch. Schm ied : Topogr.
Beschreibung des K irchspiels St. S t. (Ms. in der B iblio
th ek  der Oelc. G esellschaft Bern). — S A P  20. —  Die 
Brände v. Grindelwald u. St. S t. 1S92-, Berichte. [ H .T r . ]  

S A N K T  U R B A N  (K t. L uzern, A m t W illisau, Gem. 
Pfaffnau. S. GLS). Ehem alige C isterzienser-A btei, seit 
1870 kan tonale  Heil- und  P flegeanstalt. Das A ugustiner- 
C horherrenstift R ot (seit ca. 1148) w urde 1194 in  ein 
C isterzienser-K loster um gew andelt und zunächst m it 
Mönchen aus L ützel bei Basel besiedelt. U n te r den 
W o h ltä te rn  befinden sich die Grafen von F roburg , 
deren L etz te r 1367 als A bt zu S t. U. s ta rb , die Freien 
von Langenstein-G rünenberg , B echburg, Balm , Kien, 
U tzingen, sowie V ertre te r der Fam ilien von Torberg, 
Ifen ta l, B ü ttik o n , A arw angen, E ptingen , R uoda, K ien
berg, L u te rn au , K apfenberg, P faffnau, Roggliswil usw. 
Das K loster w urde von geistlicher und  w eltlicher Seite,
u . a. von K önig H einrich V II. (ca. 1230) und von den 
H absburgern  beschü tz t. Es s tan d  im B urgrecht m it 
Solo thurn  seit 1252, Sursee 1256, Zofmgen 1283, 
L iestal 1288, Bern 1415, Luzern 1416 und Biel 1636. 
Beim zweiten K losterbau , der 1246-1375 bestand , 
waren die Sank t U rbaner B acksteine als B aum aterial 
verw endet worden, jene v ie lbeach teten  Perlen sp ä t
rom anischer D ekorationskunst. S t. U. d iente zu le tzt 
w ährend 18 Tagen als H a u p tq u a rtie r  der Gugler, die 
ihn als rauchende T rü m m ers tä tte  zurückliessen. Der 
d ritte  K losterbau  w ar höher und s ta ttlich e r, voll 
H olzschnitzereien und  W andm alereien, er fiel einem 
grossen B rand zum  Opfer. Der le tz te  K losterbau dauerte  
von 1706-1751, wobei F ranz Beer aus dem  B regenzer
wald 1711-1715 die heutige K irche erstellte , in der das 
bedeutende Chorgestühl aufgeste llt w urde. Dieses w ar
1853-1911 im  A uslande zu sehen, w urde von der G o tt
fried K eller-S tiftung erw orben und an den ursp rüng li
chen S tan d o rt zu rückverse tz t. In  S t. U rban  h a tte n  am 
23. v. 1477 die S täd te  Zürich, B ern, Luzern, F reiburg  
und Solothurn  ein B urgrech t abgeschlossen, das zu 
langjährigen S tre itigkeiten  m it den 5 L änderkan tonen  
fü h rte . Die K lostergebäude erhielten in den beiden 
V illm ergenkriegen katholische und reform ierte  B esat
zungen, 1798 eidg. und französische E inquartierungen , 
1799 und  1800 eine helvetische A rtillerie-K aserne, im 
Dez. 1813 ein eidg. H a u p tq u artie r , 1814 das H a u p t

feldspital N r. 26 für die österreichische Arm ee nebst, 
einem  F riedhof fü r ca. 300 Tote, 1815 das H au p td ep o t 
fü r die R eservem unition  der eidg. Arm ee. Zur Zeit de r 
französischen R evolution  diente das K loster zahlreichen

E m igrierten  und  1794-1797 dem Fürstb ischof de N eveu, 
sowie dem bischöflichen A rchiv von Basel als Asyl. 
Der Schulbetrieb h a tte  1432 eingesetzt und erreichte 
den H öhepunk t in der S t. U rbaner Schulreform , die 
sich in nert 25 Ja h ren  über einen grossen Teil der 
Schweiz verb re ite te  ; das In s t i tu t  für L andschullehrer 
dauerte  von 1781-1785 und 1799-1805. A nlässlich der 
K losteraufhebung  vom  13. IV. 1848 war eine B iblio thek 
von 30 000 B änden, ein physikalisches K ab in e tt, eine 
Sam m lung von 4600 K upferstichen, eine solche von 
einigen T ausend Münzen und Medaillen vo rhanden , 
nebst 1500 U rkunden  u. a. Vom 6. II. - 20. m . 1871 
war in den vorhandenen Gebäuden ein In tern ieru n g s
lager fü r 2250 Soldaten der B ourbaki-A rm ee eingerich
te t  worden. — Bibliographie. Gfr. Reg. —  Urkundio II , 
1, 93, 166. — E. K opp: Gesch. I I ,  506. — P h .S egesse r: 
Rechts geschickte I, 682. — M onumenta Germ. Necrolo
gia I, 487. — von L iebenau : Die St. Urbaner Chronik 
von A bt Seb. Seemann  (in Cisterzienser Chronik IX ). — 
Derselbe : Beiträge zur Schulgeschichte (in K S B  1898). —
E. F. v. Mülinen : Helvetia sacra I. —  A. Niischeler- 
L iitolf : Gotteshäuser (in Gfr. 61). — P . Pius Meyer : 
Beiträge zur Klostergeschichte (in Cisterzienser Chro
n ik  X, 129). — Fleischlin: Kirchengeschichte I I ,  302. — 
P . X . W eber : Ueber Geschichte und Bedeutung des 
Klosters, 2 Aufl., 1923. — Josef Zemp : Die Backsteine 
von St. Urban (in Festschrift des Schweiz. Landes
museum s 1898). — M eyer-Rahn : Das Chorgestühl... (in 
X b l . der Kunstges. Luzern 1913). — Anna H ug : Die St. 
Urbaner Schulreform  rin Schweiz. Studien zur Geschichts
wissenschaft 1920). —  A SG  1883, 1 9 0 ; 1885, 396. — 
A S A 1883, 437 ; 1885, Nr. 4 und 224. [P. x . w.]

S A N K T  U R S E N  (franz. SAIN T O U R S )  (K t. F re i
burg, Sensebez S .  GLS). P farrdorf, vielleicht früher 
Ram lisw il geheissen. U rspr. gehörte es zur Pfarrei 
Tafers und w urde 1900 davon abgelöst, zur se lbstän
digen P farrei erhoben und is t nach dem P a tro n  b enann t, 
zu dessen E hren  1424 daselbst eine neue Kapelle an 
Stelle einer ä lte ren  aus dem  13. Ja h rh . e rbau t wurde. 
B urgundergräber kam en in neuester Zeit zum  Vor
schein. Schauplatz eines K am pfes zwischen B ernern 
und Freiburgern  an der N euenm att 1448. Neue Kirche 
seit 1898. —  A. Dellion : Diet. X II .  [A. B.]

iftetisàrflii
. /

Das Kloster St. Urban um 1654. Nach einem Kupfers tich der Topographie 
von Matth. Merlan.
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S A N K T  U R S E N .  S i e h e  SOLOTHURN.
S A N K T  V A L E N T I N S B E R G .  Siehe RüTHI.
S A N K T  W I B O R A D A K L O S T E R  (K t. u . Bez. St. 

Gallen). N ach der Ink lusin  W iborada  ( t  926), die 912- 
916 als E insiedlerin  ein H äuschen  neben der K irche zu 
St. Georgen bew ohnte, benan n tes  F rau en k lo s te r. Der 
hl. W iborada  folgte in einer an  die K irche angebau ten  
Zelle als erste  w irkliche Ink lusin  St. Georgens die sel. 
B ertrad a  959-980, h ernach  in  derselben Zelle H a rtk e r 
980-1011. Vom 11.-15. J a h rh .  w erden fü r St. Georgen 
Inklusen bezeugt. Im  14. Ja h rh . gab es zwei K lausen, 
d ie in der 2. H älfte  des 15. Ja h rh .,  weil leer stehend , von 
B eghinen bezogen und  in Schw esternhäuser um gew an
delt. w urden, die dem  A bte  von S t. Gallen u n te rs tan d en . 
1646 erhob sich an  Stelle der beiden B ehausungen ein 
de r hl. W iborada  gew eihter N eubau ; 1693 erh ielten  die 
Schw estern das « schw arze Velum  » und  eine P rio rin  und  
w urden  dad u rch  erst zum  eigentlichen B ened ik tiner
orden erhoben. 1731 w urde die strenge K lausu r, 1776 
die « Ewige A nbetung  » e ingeführt. E ine ausgedehnte  
(Ekonom ie, v e rbunden  m it Leinenw eberei und  Stickerei, 
b ildete  die m aterie lle  G rundlage des K losters, das aber 
im 18. Ja h rh .,  u. a. wegen unglücklichen industrie llen  
U nternehm ungen , gleichwohl dem  finanziellen R uin  
nahe kam , ü b er den ihm  nu r der Schirm herr, der A bt 
von S t. Gallen, hinw egzuhelfen verm ochte . Die A uf
hebung  der A btei St. Gallen 1803 t r a f  daher auch  das 
S t. W ib o rad ak lo ste r in  seinem  Lebensnerv . D urch 
R egierungsbeschluss erfolgte eine jäh rliche  U n te r
s tü tzu n g  von 900 fl. aus dem  allgem einen katholischen 
Fond, ab er auch das V erbot der N ovizenaufnahm e. 1834 
w urde durch  G rossratsbeschluss das K loster aufge
hoben, die K irche sam t Zubehör der Gem. S t. Georgen 
e inverle ib t. Das H au p tgebäude  d ien te  1837-1839 als 
Lehrer-, von 1839 an  bis heu te  als P riestersem inar. Das 
G asthaus, 1847 K o n v ik t der k a tho l. K antonsschule, 
nach deren A ufhebung  1855 bischöfi. K nabensem inar, 
w urde 1874 durch  s taa tlich e  V erfügung u n te rd rü c k t. —
A. H ardegger : St. W iborada und ihr Klösterlein  (im 
Leokalender 1926 u. 1927). —  A. F ä h  : Die hl. W ibo
rada  I I .  [E. S c h l u m p f . ]

S A N S C H  (K t. G raubünden , Bez. O ber L an d q u a rt, 
K reis und  Gem. K üblis). Zwei B urgen, Ober- und 
U nter-S . E rste re  k om m t in U rkunden  bis ins 15. Ja h rh . 
im m er u n te r  dem  N am en K apfenstein  vor, nach  der 
sich ein Geschlecht schrieb (W appen : ein k am pfbe
re ite r H ahn). D er T urm  U. S., schon längst bis au f den 
G rund abgetragen , w ar 1792 (nach N . Sererhard) noch 
bew ohnbar. E in rä t.  M inisterialengeschlecht, das sich 
von S . schrieb, sass b eg ü te rt zu M aienfeld ( W e r n e r  
v. S., A m m ann zu M aienfeld, und  sein gleichnam iger 
Sohn 1342). W appen  der v . S. : K opf und  Hals eines 
sta rk g eh ö rn ten  W idders. O.-S. (K apfenste in), schon vor 
1275 Besitz der F re ih errn  von Vaz, w urde von diesen 
an  die Edlen  von M arm els und von C astelm ur verlehn t. 
N achher w aren die S treif! B esitzer der B urg. 1351 
verkaufen  die K inder von Sim on Streif! O. S. oder 
K apfenste in  (wie es dam als noch gen an n t w urde) an  die 
G räfin K unigunde von Toggenburg, T och ter D onats 
von Vaz, und  erh ielten  die B urg zu Lehen. 1570 w ar 
diese schon R uine. —  Mohr : Cod. dip . I I  u . I I I .  — 
U. Campeil : Zwei Bücher Rät. Gesch. —• N ik. Serer
h a rd  : Einfalte Delineation. (A. M.]

S A N S O N ,  B e r n h .  S i e h e  SAMSON.
S  A N S O N N  E N S .  Alte Fam ilie des Broyebez. (F re i

burg). die in P o rta lb an  1516 erschein t und  sich 1596 und 
1641 in E stav a y e r le Lac e inbürgerte . W appen  : in 
Silber au f einem  goldenen Ring zwei n a tü rlich e  F inken, 
ü b erh ö h t von einem  goldenen H erzen. — C l a u d e ,  
* 1760, K ap uziner 1779 u n te r  dem  N am en Séraphin, 
L ek to r und  G uardian  des K losters F reiburg , v o lkstüm 
licher P rediger, wegen an tirev o lu tio n äre r Gesinnung 
1799 zw eieinhalb M onate lang H äftling  im Schloss 
Chillon, t  10. ix . 1835, h in terliess einen B ericht über 
seinen A u fen th alt im  K erker, hgg. von M. de Dies- 
bach  in A S H F  IV . — G rangier : A nnales d ’Estavayer. 
—  R. de H enseler : Familles staviacoises. ■— Dellion : 
D id .  I I .  [J. N.]

S A N T ' A B B O N D I O  (K t. Tessin, Bez. Locarno. 
S. G LS). Politische und  K irchgem . Der O rt bildete

früher einen der fü n f Teile der ehem aligen Gem einde 
G am barogno. Die K irchgem . e n ts ta n d  1558 durch 
A b trennung  von V ira. 1591 b estan d  S t. A. kirchlich 
und zivil aus Calgiano, Ronco dei M artignoni, Sim iana, 
Scalano und  Caviano m it einer G esam tbevölkerung von 
ca. 165 H au sh a ltu n g en . Ronco und  S im iana w urden 
1744 ab g e tren n t und  b ilde ten  fo rtan  die K irchgem . 
G erra-G am barogno, die auch eine politische Gem. 
w urde. Die Gem. Caviano m it Scalano w urde 1850 eine 
selbständige K irchgem . An der Stelle der früheren , 1264 
erw ähnten  K irche w urde 1852 die gegenw ärtige P fa rr
kirche g eb au t. T aufreg iste r seit 1700. Bevölkerung : 
1801, 482 E inw . ; 1920, 137. —  S. M onti : A tti.  —  BStor. 
1894. —  G. B u e tti : Note storiche religiose. —  K . Meyer : 
Die C a p i ta m ivon Locarno. IC. T . ]

S A N T ’A B B O N D I O  (K t. Tessin, Bez. Lugano. S. 
GLS). K irchgem . m it den heu tigen  politischen Gem. 
Gentilino und  M ontagnola. Sanctus A bondius  1219. 
F rü h er b ildete  das G ebiet der K irchgem . eine vicinanza  
oder consilium  (erw. 1335). In  der 1. H älfte  des 15. 
Ja h rh . m usste  das consilium  S . A bondii  dem  Herzog 
von M ailand 23 Soldaten  stellen. S t. A. gehörte früher 
zur K irchgem . Agno, von welcher die heu tige  K irchgem . 
nie kanonisch  abgelöst w urde. Die K irche von S t ’A. 
wird schon 1469 e rw ähn t ; sie besitzt, sehensw erte 
S tück arb e iten  aus dem  17. und  18. Ja h rh . von den 
B ildhauern  Camuzzi und Fè. A uf dem  F riedhof befindet 
sich die Preghiera von Vincenzo Vela. Bevölkerung : 
1591, 107 H au shaltungen  ; 1801, 662 E inw . —  S. M onti : 
A tti. —  E . Maspoli : La pieve d ’A gnö. —  C. W irz : 
Regesten. —  BStor. 1888 und  1890. —  G. Sim ona : Note 
di arte antica. —  M onitore di Lugano, 1921 und 1924. —
J . R . R ahn  : W anderungen. —  L. B ren tan i : Codice
diplomatico ticinese I . [C. T . ]

S A N T ’A N T O N I N O  (K t. Tessin, Bez. Bellinzona.
S. GLS). Politische und  K irchgem . Sanctus A ntorinus  
1219 ; Sanctus A nlo linus  1237. Das D orf bestan d  schon 
1335 als Gem. ; 1397 w erden B esitzungen der K a th e 
drale von Corno erw ähn t. S t’A. gehörte  u rsp r. zur 
K irchgem . Bellinzona, w urde 1442 davon ab g e tren n t 
und b ildete  m it Cadenazzo eine eigene K irchgem . Die 
schon 1219 erw ähnte  K irche w ar frü h er in  rom anischem  
Stil gebau t, wovon noch der a lte  T urm  und  andere 
U eberreste  e rhalten  sind. 1905 w urde eine F reske aus 
der 2. H älfte  des 15. Ja h rh . aufgedeckt. Bevölkerung : 
1591, 84 H aushaltungen  (m it Cadenazzo) ; 1698, 262 
E inw . ; 1920, 380. T aufreg ister seit 1744, E hereg ister 
seit 1784, S terbereg ister seit 1768. —  BStor. 1885, 1905, 
1909, 1915. —  Monitore di Lugano  1922. —  G. Sim ona : 
Note di arte antica. — P . D 'A lessandri : A tti di S . Carlo. 
—  S. B orrani : Bellinzona la sua chiesa. — S. M onti : 
A tti.  — zlSA  1905-1906. — L. B ren tan i : L ’antica  
chiesa matrice di San  Pietro in  Bellinzona. —  Derselbe : 
Cod. diplomat, ticinese. [C. T.]

S A N T ’A N T O N I O  (K t. Tessin, Bez. B ellinzona.
S. GLS). Politische und K irchgem . 1912 en tdeck te  m an 
do rt eine A xt aus der Steinzeit, 1916 in Velano ein 
Grab aus. der ersten  E isenzeit m it K eram iken und  P e r
lenhalsbändern . F rü h er gehörte S t’A. zur Gem. oder 
vicinanza  des Val M orobbia ; 1803 kam  es zur gleich
nam igen Gem., löste sich aber 1831 davon ab, um  eine 
eigene Gem. zu bilden. Die squadre bestehen  noch heu te . 
S t ’A. gehörte zur K irchgem . Bellinzona bis 1489 ; dann 
w urde es se lbständig . Im m erh in  w ird b e rich te t, das 
D orf habe 1583 n u r eine capella curata besessen und 
habe 1591 zur K irchgem . Pianezzo gehört, von der es 
zwischen 1653-1683 ab g e tren n t w urde, um  eine eigene 
K irchgem . zu bilden. Die heutige  P fa rrk irche  wird 
schon 1237 .erw ähnt ; an der Fassade sind grobe, aber 
originelle F resken e rhalten . P farreg iste r seit 1683. 
Bevölkerung  : 1698, 319 Einw . ; 1920, 477. —  S. M onti : 
A tti.  —  BStor. 1885, 1909. — Rivista  archeol. com. 1916- 
1918, 1924, 1927. —  S. B orrani : Bellinzona, la sua 
chiesa ed i suoi arcipreti. —  P . D 'A lessandri : A tti di S. 
Carlo. — G. Sim ona : Note di arte antica. —  C. W irz : 
FlßCJßStßTl. T

S A N T A  D O M E N I C A  (K t. G raubünden , Bez. 
Moesa. S. GLS). Gem. im  C alancatal. K irchlich stand  
der O rt zuerst u n te r  der « Collegiata » in San V ittore, 
dann  u n te r  S an ta  M aria in Val Calanca. Seit. 1414 h a t
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S. D. eine eigene K irche ; bis 1866 gehörte es zur M ark
genossenschaft Calanca, se ither ist es eine selbständige 
Gem einde. P farreg iste r seit 1687. [B. P.]

S A N T A  M A R I A  (K t. G raubünden, Bez. Moesa.
S. G LS). D orf und  Gem. m it grosser K irche, die von der 
« Collegiata » in San V itto re  abhängig  w ar und  dem 
ganzen Tale d iente , bevor nach  und  nach  in  allen 
Dörfern des C alancatales K irchen g eb au t w urden. 
Neben der K irche befindet sich die R uine einer Burg,
welche den G rafen von Sax gehörte . [B. P.]

S A N T A  M A R I A  (K t. G raubünden , Bez. M ünstertal. 
S. GLS). P farrgem einde, H a u p to rt des einstigen Ge
rich ts O bercalven. Die K irche S ta . M aria im  Dorfe wird 
wie das K loster S t. Jo h an n  zu M ünster bis in die 
karolingische Zeit zu rü ck d a tie rt. O berhalb des Dorfes 
an  der U m brailstrasse  g ründete  der P riester Jo h an n  de 
Grava von M ünster 1228 ein Hospiz fü r die Arm en und 
die Reisenden m it einer K apelle, die 1232 vollendet w ar. 
1236 bestan d  zu S ta . M. bereits ein K loster des A ugusti
nerordens m it einem P ro p st. P ap st Gregor IX . b estä 
tig te  es im  gleichen J a h r . S päter w aren die Kapelle und 
das Hospiz im  Besitze des S tiftes M ünster. Die Kirche 
im Dorfe w ar im  15. Ja h rh . ein v ielbesuchter W all
fah rtso rt, so dass sie vergrössert w erden m usste. Die 
P farrei w urde von M ünster aus versehen und t r a t  
w ahrsch . bald  nach  1526 zur R eform ation  ü ber. — 
T aufreg iste r seit 1598, E hereg. seit 1691, S terbereg. seit 
1657. —  J .  G. M ayer : B istum  Chur. —  Regesten der 
Urk. von Sta. M aria. —• A. N üscheler : Gotteshäuser.
— E . Dämonisch : Reformationsgeschichte. —  A rt.
Mü n ste r . [l . j .]

S A N T A  M A R I A (  K t. G raubünden , Bez. V orderrhein . 
S. G LS). Hospiz (Sancta M aria in  luco magnoI an  der 
L ukm anierstrasse , zu oberst im  M edelsertal, das 1374 
vom  A bt Jo h an n  I I I .  von D isentis gegründet und  m it 
G ütern  d o tie rt w urde, die die A btei in Elenio besass. — 
R aphael R einhard  : Pässe und Strassen , p. 130. [L. J.] 

S A N T I N I .  Fam ilie  von Cadem pino. —■ 1. L u ig i, 
A rch itek t und Ingenieur, * 1780 in Cadem pino, f  1840 
in M ailand, A rch itek t und  Ingenieur der österreichi
schen R egierung in M ailand und M itarbeiter am  Bau 
der grossen B olfarolabrücke über den Tessin (1809- 
1828), E rb au e r der Börse von T riest. — 2. S a lv a to r e ,  
* 1814, Neffe von Nr. 1 und sein Schüler, sp ä ter N otar, 
doch im m er noch als A rch itek t tä tig , Mitglied des 
Grossen R a ts  1863-1881, f  15. XII. 1889 in Cadem pino.
—  3. Carlo , L andschaftsm aler der 1. H älfte  des 19. 
J a h rh .,  w irk te  in F rankreich , H olland und der Schweiz, 
geh ö rt ab er n ich t zu den S. von Cadem pino und ist 
w ahrsch. Ita liener. —  G. Bianchi : A rtis ti ticinesi. — 
S K L. —- BStor. 1900. —  St. F ranscin i : La Svizzera 
italiana. — P. Vegezzi : Esposizione storica [C. T.]

S A N T O N  IO,  G io v an n i B a t t i s t a ,  * 1529 in T aren t, 
B ischof von Alife 1568, von Tricarico 1586, N untius 
in der Schweiz 17. v m . 1586 - 15. v m . 1587 ; f  in  Rom 
29. II. 1592 ; erliess strenge M assnahm en fü r die 
katholische Reform , geriet aber dabei in S tre it m it der 
R egierung von Luzern, die seine A bberufung verlangte .
—  A S I, IV, 2, v, 1. — Q SG 21, X X X V I. — Ph . v. Seges- 
se r : Ludw ig P fy ffe r  I I I ,  1. —■ Derselbe : Rechtsgesch. 
IV . — Ehses-M eister : Nuntiaturberichte aus Deutschland 
1585-1590, I, p. L X U I. — J .  G. M ayer : Das Konzil von 
Trient und die Gegenreformation in  der Schweiz I, I I .  — 
Steffens und R e in h ard t : N untia tur Bonhom ini, D ok.I I I .
— P a sto r : Gesch. der Päps e X . [J. T.l

S A N T S C H I .  I. Fam ilie der Gem. Sigriswil (Bern),
d ie nach  eigener U eberlieferung im  16. Ja h rh . als 

S an ti aus Ita lien  eingew andert sein 
will. W appen  : ein H auszeichen, nach 
H ow ald (der davon den N am en ablei
ten  will) ein Sandstein . A ndere deu ten  
den N am en als V erkleinerung von Sa
m uel. Be n e d ik t  S. zu Sigriswil 1573. 
Im  18. u. 19. Ja h rh . w ar die Fam ilie 
eine der v e rb re ite ts ten  der Gemeinde, 
der sie heu te  noch M itglieder der lei
ten d en  Behörden ste llt. Mehrere S. 
e rw arben sich A nsehen als /E rzte, Offi

ziere und  als F ü h re r in H andel und In d ustrie . — Di
re k te  M itteilungen. —  How ald : Sigrisw iler Chronik

HBLS VI —  6

(Ms. der S tad tb ib i. B ern). — [D. S.] — F r i e d r i c h  J a 
k o b ,  von Sigriswil, 1821-1884, P rim arleh re r in O berho
fen u . Steffisburg, Sekundarlehrer in Steffisburg, Schul- 
in sp ek to r des I. K reises 1871-1884. —  Berner Schul- 
blatt 17. — E r n s t  T r a u g o t t ,  * 1887, von Sigriswil, 
D irek to r des Schuhfabrik  K reuzlingen seit 1924, O berst
lieu ten an t der A rtillerie , B allonführer, K om m andan t 
der L uftschiffer-A bteilung, h a t  V erdienste um  die 
Schweiz. M ilitä rav iatik  und -A eronautik .

I I .  Von Zweisim m en im  16. u . 17. Ja h rh . und noch 
h eu te  in Lenk. [H. Sp.]

S A N Z .  G raubündner Fam ilie. Siehe C h r i s t .  
S A P A U D I A .  N icht genau defin ierte  Gegend ; sie 

um fasste im  Südw esten einen Teil des heutigen Schwei
zergebiets und  erstreck te  sich w eiter in der R ich tung  
nach Grenoble. Sie wird e rw ähnt von A m m ianus M ar
cellinus in der N otitia  dignitatum  (Anfang des 5. J ah rh .), 
in der Vita E p ifa n ii  von E nnodius, in einem  B rief des hl. 
Av itu s an  K önig Sigism und. 443 w urde sie den B urgun
dern verliehen. Die notitia  e rw ähnt zwei in  dieser 
Gegend gelegene S täd te  : Calaronae und  E brudunum , 
wo ein P rä fek t der F lo tte  der barcarii resid ierte . 
Calaronae w ar w ahrsch. Cularo (Grenoble). H eber 
E b ru d u n u m  sind die A nsichten gete ilt ; einige Forscher 
g lauben, es sei E m b ru n  an  der D urance, andere Y ver
don gewesen, w ieder andere  stü tzen  sich au f eine 
A ngabe von P to lem äus und  behaup ten , es sei eine S tad t 
zwischen Vevey und  M artigny gewesen. N ach diesen 
versch. E rk lärungen  ist der U m fang der S. schwer 
bestim m bar. W ahrsch . ab er h a t Y verdon m it E b ru 
d unum  nich ts zu tu n  ; die R hone und  der Lem ansee 
b ilde ten  wohl die nördliche Grenze der S. D urch die 
neuliche E n td eck u n g  eines castrum  aus dem Ende der 
K aiserzeit in Chancy schein t diese A nnahm e b estä tig t 
zu w erden : eine Befestigungslinie verte id ig te  den 
F lussübergang, und au f dem  See bestand  vielleicht eine 
K riegsflo tte, deren P rä fek t in einem  n ich t m ehr 
bestehenden  E b ru d u n u m  resid ierte . Im  10. Ja h rh . 
kom m t der Nam e S. w ieder vo r in  der B enennung 
pagus savoiensis ; dies w ar n u r ein kleiner Teil der 
Civitas Grenoble, aus dem die eigentliche G rafschaft 
Savoyen w urde. —  Vergl. P . E . M artin : Études criti
ques sur la Suisse à l ’époque mérovingienne. —■ Alb. 
J a h n  : Die Gesch. der Burgundionen. — Th. Mommsen : 
Ephemeris epigraphica V. —  F erd . Lot : La fin du  
monde antique et le début du moyen âge (1927). — 
L. Blondel : La villa romaine et le castrum de M ontagny- 
Chaney (in Genava 1929). [Henri G r a n d j e a n . ]

S A P H O Y A .  In  Som vix sesshafte Fam ilie, die im  
16. Ja h rh . au ssta rb . W appen  : zweimal gete ilt von 
W eiss, Schwarz und  W eiss (?), in jedem  Felde ein 
d reistrah liger S tern . —  R a g e t  (H einrich), L an d 
am m ann zu D isentis 1452-1460, 1464, 1468-1471, 1472, 
1473, 1485 und 1489, Schiedsm ann im  S tre ite  zwischen 
Bischof Ortlieb, dem  K ap ite l und dem  G otteshaus Chur 
einer- und  der S tad t Chur anderseits b e tr . die Vogtei in 
Zizers, Igis, U ntervaz und Trim m is 1489 ; L an d rich te r 
des G rauen Bundes 1473, 1479 und  1482. —  J o h a n n e s ,  
L andam m ann zu D isentis 1505 und 1507, L andrich ter 
des G rauen Bundes 1507 und 1513. —  A rchive der 
P farrgem . Som vix. —  Th. Mohr : Regesten der Abtei 
Disentis. —  Festschrift... des Grauen Bundes  1924. —
C. Decurtine : Landrichter N ie. M aissen, Beilage I I .  — 
L L .  [P. A. V.]

S A P I N ,  f  Freibu rger Fam ilie, die 1492 ins B ürger
rech t aufgenom m en w urde. W appen  : in Blau eine 
grüne en tw urzelte  T anne. —  J o s s e ,  Vogt von Illens 
1553-1556, von Piaffeyen 1557-1562, H eim licher 1557- 
1567, 1574-1575, Vogt von R om ont 1567-1572, f  1575. 
—  Eine andere, noch b lühende Fam ilie s tam m t aus 
A utigny, wo sie seit 1441 erw ähn t w ird . Sie zählt 
m ehrere P riester. —  L L . —  A. W eitzel : Répertoire (in 
A S H F  X ). — Sem . cathol. Lausanne  1900, p. 339 ; 1924, 
p . 201. —  A. Dellion : Diet. I, 82.—  Étr. frib . 1925. [J. N.] 

S A R A S I N .  Zwei französische R efugiantenfam ilien  
in Basel und  Genf, von bedeu tenden  V erdiensten .

A. K a n to n  B a se l. Aus L othringen stam m ende 
angesehene R efugiantenfam ilie , die seit 1628 in Basel 
e ingebürgert ist. W appen : in R o t flatterndes weisses 
Segel, überh ö h t von drei goldenen S ternen. —  1. RÉ-

März 1930
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G N A U L T ,  1533-1575, T uch h än d le r u .  R atsh err  zu P o n t 
à  Mousson, siedelte  des G laubens wegen als R éfug ian t 
n ach  der R e ich ss tad t Metz über ; B ürger v. Metz 1564.
—  2. G e d e o n , * 1573 in  Metz, t  1636 in Basel, Sohn 

von N r. 1, H andelsm ann  in Seidenw a
ren  und  T uch in M etz, M arkirch, Col
m ar, seit 1628 in Basel. —  3. P e t e r , 
* 1608 in  Colmar, t  1662 in Basel, 
Sohn von Nr. 2, fü h rte  nach  der E r
m ordung  seiner beiden B rüder au f 
deren  H eim reise von der S trassburger 
Messe (1634) das vä terliche  H andels
geschäft w eiter. — 4. P e t e r , 1640- 
1719, Sohn von N r. 3, s te llte  das H a n 
delshaus au f den L einw andhandel ein,

bei dem  seine N achkom m en bis zur A uflösung des 
G eschäftes (1830) b lieben. R a tsh err  1687, Dreizeliner- 
h e rr 1691. —  5. J o h a n n e s , 1687-1771, Sohn von Nr. 4, 
fü h rte  den L einw andhandel im  H ause zum  « Cardinal » 
fo rt. R a tsh err  und D reierherr. —  6. H a n s  F r a n z , 1649- 
1719, B ruder von N r. 4, G ründer der S a rasin ’schen 
B and fab rik  1696, D irek to r der K au fm an n sch aft 1705.
—  7. L u k a s , 1730-1802, Grossohn von N r. 6, B an d 
fa b rik a n t, E rb au e r des « B lauen H auses », h e rv o rra 
gender M usikfreund, B esitzer einer b edeu tenden  In s tru -  
m en tensam m lung  u n d  einer w ertvollen  M usikbibliothek.
—  8. J a k o b , 1724-1802, B ruder von N r. 7, B an d fab ri
k a n t, E rb au e r des « W eissen H auses », grosser L ite ra 
tu rfreu n d , in dessen H ause Pfeffel, L av a te r, K linger und 
Lenz v e rk eh rten , vorübergehend  G önner des Grafen 
Cagliostro, b ed eu tender V ertre te r der A ufklärungszeit, 
M itglied der N ationa lversam m lung  als V ertrauens
m an n  der L an d b ü rg er 1798. — 9. F e l i x , 1771-1839, 
Sohn von N r. 8, B aum w ollfabrikan t, R a tsh err, S ta a ts 
ra t, D e p u ta t und  T agsatzungsabgeordneter, M eister 
vom  S tuh l der Basler F reim aurerloge « Z ur F reu n d 

schaft u. B eständ igkeit », 
G rossm eister der verein ig
ten  Schweizerlogen. —  10. 
A l e x a n d e r , 1782- 1814, 
Sohn v. N r. 8, P a ten k in d  
von L av a te r u n d  Schlos
ser, Offizier in einem  ru s
sischen H usarenreg im ent. 
—  11. F e l i x , 1797-1862, 
Sohn von N r. 9, B au m 
w ollfab rikan t, R a tsh err 
1840, B ürgerm eister 1847, 
T a g s a tz u n g a b g e o rd n e te r  
1847 u . 1848, b em ühte  sich 
vergeblich , zwischen Son
derbund  u . T agsatzungs
m eh rh e it zu v e rm itte ln , 
nah m  1857 a k tiv en  A n
te il am  N eu enburgerhan
del. — 12. A d o l f , 1802- 
1885, B ruder von N r. 11, 
P fa rre r in T enniken (Ba
selland). D urch die 1830er 
W irren  aus seiner P farrei

v e rtrieb en , g rü n d e te  er den Christlichen Volksboten in 
Basel, den er 42 Ja h re  red ig ierte . —  13. K a r l ,  
1815-1886, Grossohn von Nr. 8, B an d fab rik an t, 1837 
G ründer der F irm a Sarasin  & Cle, die 1882 in die 
beiden F irm en  R udolf Sarasin und  G ebrüder S ara
sin sich te ilte . R a tsh err (B audirektor) 1856-1874, R e
g ierungsrat (S an itä tsd irek to r) 1875-1878, le ite te  den 
s täd teb au lich en  U ebergang Basels von der u m m au er
ten  K le in s tad t zur m odernen G rosstad t. M itglied des 
M issionskom itees, P rä sid en t der evangelischen Allianz 
1879, P rä sid en t der S tad tm ission , Fö rderer vieler 
christlichen  und  gem einnützigen W erke. — 14. Rudolf,  
1831-1905, B ruder von N r. 13, G ründer der B andfabrik  
R udolf Sarasin, G rossrat, M itglied der K irchensynode 
und  des K irchenra tes, G ründer und  Förderer vieler 
gem einnützigen und  sozialen In s titu tio n en  (E rstellung  
billiger A rbeiterw ohnungen, Förderung  der Sonntags
ruhe, E in rich tu n g  des S t. A lbanstiftes fü r a lte  L eute, 
G ründung  des E vangelischen A rbeitervereins in Basel, 
E rb au u n g  des W ettsteinhofes als H eim  fü r den Evangel.

A rbeiterverein). — 15. J a k o b  R e i n i i o l d ,  1851-1929, 
Sohn von N r. 11, B aum w ollfabrikan t, lang jähriger 
P rä sid en t des Schweiz, und  des B asler K u n stvereins, 
sowie der Basler K unstkom m ission . — 16. F r i t z ,  
* 1859, B ruder von Nr. 15, N atu rfo rscher, D r. ph il. und 
D r. h . c. von Basel und 
Genf, bereiste  als F o r
schungsreisender m it sei
nem  V e tte r P au l Sarasin 
m ehrfach  Ceylon und  Ce
lebes, sp ä te r  Neu-Caledo- 
nien. Verfasser wissen
schaftlicher W erke über 
F au n a , A nthropologie,
E th n o g rap h ie  u. G eogra
phie dieser L änder ; E h 
renm itg lied  zahlreicher 
ge lehrten  G esellschaften 
des In - und  Auslandes,
In h ab er der K arl R itte r-  
Medaille der G esellschaft 
fü r E rd k u n d e  in  Berlin,
Offizier des n iederländ i
schen Ordens Oranien- 
N assau, m ehrjäh riger Zen
tra lp räs id e n t der Schweiz.
N aturforschenden  Gesell
schaft, L eiter und  F ö rde
re r des M useums fü r Völ
kerkunde in Basel ; P rä sid en t des Basler Zoologischen 
G artens. — 17. R einhold , 1852-1926, Sohn von Nr. 13, 
S e idenbandfab rikan t,G rossra t, E rz iehungsrat, P räsid en t 
des W eltbundes d. C hrist
lichen J  ünglingsvereine. —
18. W i l h e l m ,  1855-1929,
Sohn von Nr. 13, B andfa
b rik an t, G ründer der F ir 
m a W . Sarasin und  Cir,
P räsid en t der D iakonis
sen an sta lt in  Riehen,
G rossrat 1905-1923. —  19.
F a u l ,  1856-1929, Sohn 
von N r. 13, Dr. phil. und 
D r. h . c. von Basel und 
L ausanne, bereiste  als N a
tu rfo rsch er m it seinem  
V e tte r F ritz  Sarasin m eh r
fach  Ceylon und  Celebes.
V erfasser w issenschaftli
cher W erke über F auna ,
A nthropologie, E th n o g ra 
phie und  Geographie die
ser L änder, sowie philoso
phischer und  poetischer 
Schriften  ; E hrenm itg lied  
zahlreicher ge lehrten  Ge
sellschaften des In - und A uslandes ; In h ab er der K arl 
R itter-M edaille  der G esellschaft fü r E rd k u n d e  in B er
lin, Offizier des n iederländischen Ordens O ranien-N as- 
sau, P rä sid en t der U n iv e rsitä tsk u ra te l, Förderer de r 
Sam m lung fü r U rgeschichte in Basel, G ründer des 
Schweiz. N ationa lparkes. —  20. A l f r e d ,  * 1865, Sohn 
von Nr. 13, B ankier, D r. ju r .  h . c. der U n iv ersitä t Basel 
1924, G rossrat 1896-1908, K irch en ra t und  Mitglied des 
M issionskom ites, P räsid en t der B ankierverein igung bis 
1927, dann  P räsid en t des B ankrates der Schweiz. 
N a tiona lbank , M em bre tem poraire  in der F in an z
kom m ission des V ölkerbundes fü r (E sterreich , Dele
g ierter am  K ongress der In te rn a tio n a len  H andels
kam m er in Rom  (1923) und  Brüssel (1925). — 21. R u 
d o l f ,  * 1866, Sohn von N r. 14, B an d fab rik an t, Dr. re r. 
pol. h . c. der U n iv ersitä t Basel, G rossrat 1899-1905, 
P räsid en t der Basler H andelskam m er bis 1927, P rä si
den t der Industriegesellschaft fü r Schappe. —  22. P e 
t e r ,  * 1870, B ruder von Nr. 21, O berst im  G eneralstab . 
— Vergl. W B . —  Gesch. der F am ilie  Sarasin. — H an s 
Joneli : Gedeon Sarasin und seine Nachkommen. — 
Sonntagsbl. der Basi. Nachrichten 1928, N r .11. [C. Ro.]

B. K a n to n  G enf. Aus B urgund  stam m ende Refu- 
giantenfam ilie, die sich M itte des 16. Ja h rh . in  G enf

Felix Sarasin (Nr. 11). 
Nach einer Photographie.

Karl Saras in (Nr. 13)J  
Nach einer Photographie.

wA
Paul Sarasin.

Nach einer Photographie .
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niederliess. W appen : I. in B lau ein g rüner W einstock 
m it drei goldenen T rauben  an gelbem  R ebstock. I I .  in 
B lau derselbe W einstock m it p u rp u rn en  T rauben , um 

schlungen von einem  weissen Liebes- 
kno ten . —• 1. P h i l i b e r t , Dr. m ed., 
H a b ita n t in Genf 1551, Bürger 1555, 
t  5. v . 1573, einer der Æ rzte  Calvins. 
—  France protestante. —  H . P a try  : 
Les débuts de la réforme protestante en 
Guyenne (B ordeaux 1912). — Dersel
be in B ull. soc. hist, du protestantisme  
français 1912. —  2. J e a n  A n t o i n e , 
Sohn von Nr. 1, Dr. m ed., * 25. IV. 
1547 in Lyon, A rzt am  Genfer Spital 

1572-1586, der b ek an n tes te  p rak tische  A rzt Genfs 
zu E nde des 16. Ja h rb ., f  28. x i l.  1598, Verfasser 
eines Lehrbuches über die P est : De peste commentarius 
und einer A usgabe von Dioskorides, m it klassisch 
gebliebener late in ischer U ebersetzung. — 3. T h é o p h i l e , 
Sohn von Nr. 1, * 1549 in Lyon, liess sich in F rankreich  
nieder und w ar Sekre tär Colignys, dann  des P rinzen  von 
Condé, endlich Schatzm eister des königlichen Hofes in 
M ontpellier. —  4. J e a n , Sohn von Nr. 1, 15. iv. 1552 -
8. XI. 1610, des R a ts  der Sechzig, B efehlshaber der 
Genferflotille im  K rieg von 1589 gegen Savoyen, 
A bgeordneter Genfs an die K onferenz von H erm ance 
1598, ebenso an  A dm iral Coligny, bete ilig te  sich in 
seiner Ju g en d  an  den R eligionskriegen in Frankreich . 
— 5. J e a n ,  Sohn von Nr. 2, 12. x . 1574 - 30. h i .  1632, 
D r. ju r ., A ud iteu r 1600, R atsschreiber 1603, des R ats 
1604, Syndic 1605, 1609, 1612, 1614, 1618, 1622, 
prem ier Syndic 1626, 1630, S ta tth a lte r  1613, 1624, 
1628, 1632, m ehrm als G esandter an  die E idgenossen 
und nach  Frankreich , U n te rh än d ler beim  A bschluss des 
V ertrages von S t. Ju lien  1603, verf. au f B egehren des 
R a ts Le Citadin de Genève als A n tw ort au f den Cavalier 
Savoisien  von B u tt e t. Verz. seiner än d ern  W erke bei 
M ontet : Diet. I I .  —  6. P h i l i b e r t ,  Sohn von N r. 2, 
* 1577, H err von La P ie rre -D u re tte  im  Beaujolais und 
von Isérable, liess sich in F rankreich  n ieder u. w urde kö- 
nigl. R a t ;  S tam m v a te r eines im  18. Ja h rh . erloschenen 
Zweigs gen. de P ierre, der in Genf durch  seinen Urenkel 
Gabriel fo rtgesetz t w urde. Dessen B ruder, A lexandre 
Louis, t r a t  zum  K atholizism us über und  w urde S tam m 
v a te r  eines Zweiges in F rankreich . —  7. J e a n ,  Sohn 
von Nr. 4, 1. v u . 1584 - 20. m . 1641, A gent Genfs in 
Paris 1610-1613, K astlan  von Peney 1613, A uditeur 
1622, des R a ts  1625, Syndic 1632, 1636, 1640, S ta t t 
h a lte r  1634, S tam m v ate r aller heu tigen  S. — 8. J a c 
q u e s ,  Sohn von Nr. 2, 1594-1663, liess sich in F ra n k 
reich nieder. L eibarzt Ludwigs X I I I .  und  des jungen 
Ludwig X IV ., A gent Genfs am  französischen Hofe 
1625 bis zu seinem  Tode. — 9. L o u is , Sohn von 
N r. 4, * 1596, + bei der Belagerung von Liegnitz 1664, 
H err von L udenhausen  (G rafschaft Lippe), O berst 
in  Schweden, S ta tth a lte r  von B rem en usw ., S tam m 
v a te r eines t  deu tschen  Zweiges. — 10. P a u l ,  Sohn von 
Nr. 4, 1597-1652, K astlan  von St. V ictor 1640. —
11. J e a n  A n t o i n e ,  Sohn von Nr. 5, 1602-1657, A uditeur 
1635, des R ats 1643, Syndic 1650 und 1654. —  12. 
T h é o p h i l e ,  1618-1681, A ud iteu r 1660, des R ats 1673, 
H au p tm an n , dann M ajor der Genfer T ruppen, beteiligte 
sich 1656 an der Belagerung von R appersw il. — 
12bls P i e r r e ,  Sohn von Nr. 10, 1633-1698, K astlan  von 
Ju ssy  1668, A ud iteu r 1673, des R a ts 1682, Syndic 
1694 und 1698, S ta tth a lte r  1696. —  13. J e a n ,  Sohn von 
Nr. 11, 2. x . 1635 - 29. v m . 1701, A ud iteu r 1665, 
K astlan  von St. V ictor 1670, des R a ts  1672, Syndic 
1675, 1679, U rheber einer e rnsten  Affäre, indem  er 
u n te r  U surpation  der R echte  der Syndics das P räsid ium  
des R ats der Zw eihundert übernahm . — E d. Mailet : 
Conßit entre le Petit Conseil et le Conseil des CG en 1667 
(in M D G  I). —  14. J a c q u e s ,  Sohn von Nr. 11, 16. x n .  
1641 - 23. v. 1704, P fa rre r im  D auphine 1666, in Genf 
1672, R ek to r der A kadem ie 1677-1698. — 15. M a r c ,  
Sohn von Nr. 12, 1648-1699, A uditeur 1679, K astlan  
von St. V ictor 1684. — 16. G a b r i e l ,  U renkel von Nr. 6, 
1665-1733, O berstlieu tenan t in französischen D iensten 
1722. — 17. M a r c  A n d r é ,  * 1672, S tam m v ate r eines 
1871 erloschenen F ra n k fu rte r  Zweiges, aus dem J e a n

Geo rg es , 1762-1847, Schöffe, S enator und zweimal 
B ürgerm eister von F ra n k fu rt w a r .— 18. J ean  An to in e , 
Sohn von N r. 16, 1693-1756, O berstlieu tenan t in 
französischen D iensten 1735. —  19. J ea n , gen. l ’Aîné, 
1693-1760, P fa rrer in London 1717, in Cologny 1721- 
1725, in Genf 1726-1760 ; zweimal, 1725-1741, Sekretär 
der Com pagnie des p asteu rs . — 20. Marc Conrad , 
Sohn von N r. 16, 1694-1750, H au p tm an n  in  französi
schen D iensten , — 21. J ea n , Sohn von Nr. 19, 1722- 
1798, A ud iteu r 1758, K astlan  von Peney 1763, R a t 
1767, Syndic 1773. —  22. A le x a n d r e , Sohn von 
Nr. 19, 1727-1807, P fa rrer des Spitals 1759, von Genf 
1763, D ekan der Com pagnie 1801-1807, vom  ersten  
revo lu tionären  G ericht 1794 zu H ausarrest und A m ts
einstellung v e ru rte ilt. —  23. F rançois, 1732-1803, 
Dr. ju r ., K astlan  von Peney, des R a ts  1768, Syndic 
1778, 1782, 1786, e rster Syndic 1790, S ta tth a lte r  1771, 
1775, 1779, vom  ersten  revo lu tionären  T ribunal 1794 
in con tum aciam  zum  Tode v e ru rte ilt. —  24. J ea n , 
Sohn von Nr. 21, 1760-1848, H au p tm an n  in preussischen 
D iensten 1786, Mitglied der provisorischen Regierung 
1813, des R epräsen tierenden  R ats 1814, S ta a ts ra t  1814- 
1817. — 25. Jean  Charles , 1806-1876, A ud iteu r 1834, 
des R epräsen tierenden  R a ts  1836, R ich ter 1837, Ver
fassungsrat 1841, G rossrat 1842. —  26. H orace P aul 
ÉDOUARD. 1808-1882, des R epräs. R a ts  1839, G rossrat 
1844, S ta a ts ra t 1842-1846. — 27. Ma u r ic e , 1812-1873, 
B ruder von N r 25 u. 26, A uditeur 1839, Mitglied des 
K onsistorium s 1851-1871, m ehrm als dessen P räsiden t.
—  28. G e o rg e s , 1827-1891, G eniehauptm ann in 
französischen D iensten, dann eidg. A rtillerieoberst
lieu tenan t. — 29. H e n r i ,  Sohn von Nr. 25, 1838-1861, 
Philolog. —  E rn . Naville : H. Sarasin. —  30. E d o u a r d ,  
Sohn von Nr. 25, 1843-1917, Dr. phil. h. c., Physiker, 
Maire von Le P e tit Saconnex 1871-1916 ; Z en tra l
p räsiden t der Schweiz.
N aturforschenden  Gesell
schaft 1911-1915, D irektor 
der Archives des sciences 
physiques et naturelles,
Verfasser zahlreicher Ab
handlungen  über Fragen 
der E lek triz itä t, der Op
tik u . a. m., bek an n t durch 
seine E xperim ente  über 
die H ertzischen W ellen ;
K unstkenner, h interliess 
dem  K unst- und H isto ri
schen Museum in Genf 
zwei Pastelle  von La Tour.
— Luc de la Rive : Notice 
sur Éd. Sarasin  (in Arch.
Sciences phys. et nat. 1917).
—  31. E d m o n d .  Sohn von 
Nr. 26, 1843-1890, Chemi
ker u. Geolog. — 32. P a u l  Edouard Sarasin.
ALBERT, Sohn von Nr. 27, Nach einer Photographie. 
1845-1923, O berstlieute
n an t im  eidg. G eneralstab 1887, H isto riker, veröffent
lichte 0 bituaire de l ’église cathédrale de Saint-P ierre de Ge
nève (in M D G  X X I), sowie Inclusion de Genève dans la 
neutralité helvétique en 1792 (in M D G  X X V ).—  32. J e a n  
E d o u a r d  C h a r l e s ,  Sohn von Nr. 30, * 21. v . 1870, 
Dr. phil., Geolog und Paläontolog, a. o. Professor an  der 
U niversitä t Genf 1897, o. Professor 1899, H onorar
professor 1917, O berstdivisionär 1920, K om m andant 
des 1. A rm eekorps 1926. —■ Ch. Soret : Catal. des œuvres 
pubi, par l ’université de Genève und die folgenden 
Catalogues. — S Z  GL. — Vergl. im  allgem einen : Sordet : 
Diet. I I I .  —  Galiffe : Not. gén. 11, 2. Aufl. — France 
protestante. —  de M ontet : Diet. I I .  -— L. G autier : La  
médecine à Genève. — H . H ey er : L ’Église de Genève. —  
Genfer Archiv. [ E .  L .  B u r n e t .]

S A R A Z ,  J o h a n n  (Gian), von Pontresina, 15. v i i .  
1846 - 7. XI. 1912, P fa rrer in St. M aria-Val cava 1870- 
1871, Zuoz 1871-1876 ; von 1876 an  führte  er einen 
G asthof in Pontresina  und w urde ein H aup tfö rderer des 
F rem denverkehrs daselbst. [J. R. Timoo.]

S A R A Z E N E N .  U n ter diesem Nam en verstehen die 
m ittela lterlichen  Chronisten n ich t ein Volk, sondern
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vereinzelt, au ftre ten d e  arabische H orden, welche, von 
N ordafrika  oder Spanien  ausgehend, sich in Süditalien  
und in der Provence festse tz ten , von ihren  R aubneste rn  
aus die um liegenden L andschaften  und S täd te  b ra n d 
sch a tz ten  und  so über ein J a h rh u n d e rt  lang als P ira ten , 
gelegentlich auch  als Söldner, ih r Leben friste ten . Um 
die M itte des 9. J a h rb . soll der P a p st die Schwyzer und 
F riesen  zur A bw ehr der R om  und  den K irch en staa t 
bedrängenden  S. herbeigerufen  haben . Im  Ja h re  888 
überfielen spanische S. den O rt F rax in e tu m  (Garde- 
F rey n e t, D ep t. Var) und  u n te rn ah m en  von d o rt aus 
R aubzüge nach  N orden und  W esten. 906 ü b ersch ritten  
sie die W esta lpen  und p lü n d erten  das K loster Novalese 
bei Susa ; um  913 b e ran n ten  sie A quae ad B orm idam  
(Acqui im  P iem ont) ; 921 findet m an  sie nach  dem  
Zeugnis des F lodoard  von R heim s au f dem  Grossen St. 
B ernhard , wo nach  Rom  reisende E ng länder von ihnen 
m it S te in  w ürfen ü b e rsch ü tte t w urden. Dieses Vor
kom m nis s te h t im  Z usam m enhang m it dem  S tre it 
zw ischen dem  Grafen Hugo von Provence und dem  
M arkgrafen B erengar von Iv rea  um  die italienische 
K önigskrone. 936 ü b e rsch ritten  die S. die B ündner 
A lpen und  p lü n d erten  das B istum  Chur. Den Weg 
d ah in  scheinen sie, v ielleicht von A cqui aus, über 
Vercelli an  den Fuss des San B ernardino oder des 
Sep tim er genom m en zu hab en . Die V erw üstung des 
B istum s veran lasste  den K önig O tto I., dem  Bischof im 
Ja h re  940 zwei K irchensätze  zu schenken. Gewiss vom 
Grossen S t. B ernhard  aus v e rb ran n ten  die S. im  Jah re  
940 die A btei S t. M aurice, wie der Bischof U lrich von 
A ugsburg  b e rich te t. Ob zwischen den Vorfällen am  
Grossen S t. B ernhard  und  im  R honeta l und den unge
fäh r gleichzeitigen im  B istum  Chur ein ursächlicher 
Zusam m enhang b estan d , lässt sich n ich t sagen. Sicherer 
is t dieser fü r die 40er Ja h re  des 10. Ja h rh . D er m it dem  
M arkgrafen B erengar von Iv rea  und  der von ihm  
verstossenen K önigin B erth a  von B urgund, sowie m it 
deren  V erw andten  verfe indete  K önig Hugo von Italien  
h a tte  941 die S. in F rax in e tu m  zur K ap itu la tio n  
gezwungen, nahm  sie dann  aber in  seinen D ienst und 
v e r tra u te  ihnen  die A lpenpässe an . Ih retw egen  m usste 
der zum  H erzog H erm ann  von Schw aben geflohene 
B erengar von Iv rea , als er 945 die H eim kehr w agte, den 
W eg durch  das V intschgau nehm en. A uf der Höhe ihrer 
M acht erhoben die S. auch  W egzölle von den R om 
pilgern  au f den A lpenpässen. N ach der T rad ition  h ä tte n  
sie ihre R aubzüge einerseits bis in die W aad t und  an 
den neuenburg ischen  J u ra  vorgetrieben, anderseits auch 
das K loster S t. Gallen zu überfallen  gesucht. Von ihrer 
w estlichen Angriffslinie sp rich t eine je tz t  verschw un
dene In sch rift der K irche zu B ourg-St. Pierre-M ontjoux, 
die zwischen 1019 und 1038 v e rfasst sein soll. Die n o rd 
östliche A usstrah lung  ih rer S tre itk rä fte  is t n u r  von 
E k k eh ard  IV . in den Casus S . Galli bezeugt und  wird 
von der neueren  Forschung  verw orfen. N ich t g laub
h a fte r  ist die A ngabe des S t. Galler Mönches über eine 
dauernde N iederlassung von S. in den A lpengegenden. 
Sicher bezeugt sind n u r folgende T atsachen  : 952 fand 
O tto  I., als er m it seiner neuen Gem ahlin A delheid über 
den Septim er kam , das B istum  Chur durch  die S. ver
w üste t u n d  nahm  ein Gelübde au f sich, dessen er sich 
am  28. x i l.  955 durch  einige Schenkungen entledigte. 
A uf seinem  W ege schein t er von den S. n ich t be lästig t 
worden zu sein, die um  diese Zeit ihre Posten  in  Currä- 
tien  wohl schon aufgegeben h a tte n . A ber am  Südfuss 
unserer Alpen trieb en  sie sich noch länger herum  (ein 
U eberfall in der Gegend von Vercelli kurz  nach  961). 
An eine K olonisation des Saastales du rch  die S. in den 
Ja h re n  940-960 verm ag V erfasser dies so wenig zu 
g lauben  wie an  ihre N iederlassung in P o n tresina , tro tz  
dem  ad pontem  Sarisinam  einer U rk . von 1139. Die 
arab isch  klingenden O rtsnam en des Saastales (Allalin, 
E ien, Alm agel, M ischabel, B alfrin, M onte Moro) haben 
der K ritik  n ich t standgehalten , ebensowenig die angeb
lich arabische In sch rift au f einer G neisp latte  vor der 
T üre des H otels M attm ark . —  Vergl. D. W . Freshfield : 
The Sarazens at Saas (in A lp in e  Journa l , vol. IX , 
N r. 65, Aug. 1879). —  H. Dübi : A u f  der Sarazenenjagd 
(in J S A C  X V III , p. 204). —  Derselbe : Saas-Fee und  
Umgebung. —  Camille F av re  : Études sur l ’histoire des

passages italo-suisses du H aut-V alais  (in J S G  V III) . —- 
L. E. Iselin : Walliser Ortsnamen... (in A SG  n. F . V II 
u . V III) . —- W . A. B. Coolidge : Quelques noms de lieux  
dans les vallées de Visp  (in A S G  V II). —- Goergens : Der 
Islam  in  der Schweiz (in Sonntagsblatt des B und  1878, 
N r. 18). —• Le F o rt : Les Sarrasins dans les A lpes  (in 
Écho des A lpes  1879, Nr. 3).

Die le tz te  U n ta t, die m an  von den S. in den A lpen
gegenden v ern im m t, bezieht sich au f die G efangen
nahm e des A btes M ajolus von Cluny am  23. VII. 973. 
Als O rt wird ein pons Ursarii gen an n t und  ein Fluss 
e rw ähn t, der in einem  engen Tale von A lpenhöhen 
herabkom m e. Sein late in ischer Nam e lässt sich sowohl 
als D rance wie als D rac deu ten , und m an h a t  also die 
W ahl zwischen einem  Orsières im  D auphine und einem 
gleichnam igen im W allis, bezw. zwischen dem  M ont 
Cenis und  dem  Gr. S t. B ernhard . V erfasser dies en t
scheidet sich für den Gr. S t. B ernhard , in der A nnahm e, 
dass die S. n ich t m ehr im  dauernden  Besitz dieses 
Passes w aren . W enn sie dem  heiligen M ann und seiner 
B egleitung gerade bei Orsières au flau erten , so wohl 
deswegen, weil an  diesem  Ort die zwei W ege von A osta 
ü ber den Gr. S t. B ernhard  und über C ourm ayeur und 
den Col de F erre t zusam m enstossen. Die R ache er
re ich te  die S. einige Ja h re  sp ä ter, als der G raf W ilhelm  
von Arles, der M arkgraf A rduin  von T urin  und der G raf 
R obald  von Provence F rax in e tu m  eroberten  und 
zerstö rten . D am it verschw inden die spanischen S. aus 
den uns überkom m enen B erichten .

Bibliogr. F . K eller : E in fa ll der S . in  die Schweiz (in 
M A  GZ X I, p. 19). —• W . A. B. Coolidge : The Sarazens 
in  the A lp s  (in A lp in a  Journal, vol. IX , N r. 65, Aug. 
1879). — D ierauer I. — H . Dübi : Ungarn u. Saraz. in  
den A lp en  (in J S A C  X IV , p. 462). — D erselbe : Die S a 
raz. in  der Schweiz (in JS A C  XV, 583). —■ E. Œ hlm ann : 
Die Alpenpässe im  M ittelalter (in J S  G I I I ,  p. 205). — H. 
B resslau : Jahrbücher d. Deutschen Reiches unter Konrad
11. I I ,  p. 25. —  K S B  I I ,  p. 681. [H inrich Dübi.]

S A R B A C H .  Fam ilien der K te . Basel u. Bern.
A. K a n to n  B a se l —  J a k o b  (gen. L abalsürlin), 

Ste inm etz  von Basel, gehörte einem  B aum eister
geschlecht an , das seit 1420 in K leinbasel n ieder
gelassen w ar. R a tsh err 1490, t  1492. W erke : F isch
m ark tb ru n n en  in Basel (1468) ; V ortor am  Spalentor 
(1473/1474). —  S K L .  [C. Ro.]

B. K a n to n  B e n .  In  A delboden (Bern) seit dem 
15. Ja h rh . genann te  Fam ilie. — T h o m a s , M itstifte r der 
K irche zu A delboden 1433. —  R u d o l f , erster S ta t t 
ha lte r in A delboden 1478, t  1490. —  K . S te ttie r  : 
Frutigland, p. 420. [ t  Th. Imhof.]

S A R B A C H E N .  Abgegangene O rtschaft östlich von 
N eu enstad t am  Bielersee, bei der einstigen Kapelle St. 
Jo s t (St. Joux) und dem  dortigen  Bach. Sarbachen im
12. Ja h rh . : Sarbach  im 13. u . 14. Ja h rh . (lat. ad Populos, 
franz. au Puble). Die m eisten Bewohner sind bei der 
G ründung  von N eu enstad t, um  1312, in dieses S täd tchen  
gezogen. In  den reichen R ebbesitz  zu S. te ilten  sich u.
a. verschiedene Adelige und  K löster. S tark  beg ü te rt 
w ar auch  das ortsansässige, aber n ich t adelige Ge
schlecht von S . Möglicherweise s tam m t von ihm  die 
in Bern eingebürgerte  t  Fam ilie Sarbach ab . — F R B .
—  W . F. von M ülinen : Beiträge VI. — H . T ürler in 
A S J  1902. [AES UBA' HER.]

S A R B U R G H ,  B a r t h o l o m æ u s ,  B ildnism aler, * 1590 
in Trier, gegen 1620 in Bern tä tig  m it Bildnissen 
bernischer M agistratspersonen, 1621-1628 in Basel. Von 
S. stam m en Kopien z. T. verschollener Holbeinwerlce. 
Später verzieh t S. nach Belgien und verschw indet do rt.
—  S K L .  (C. Ro.]

S A R D I .  Tessiner Fam ilie von M orcote, nach der
U eberiieferung eine der sechs Fam ilien, die 1422 von 
der P est n ich t hingerafft w urden. W appen : in Blau ein 
gelbes Schloss, üb erh ö h t von einem  gelben Adler. —
1. G i o v a n  M a r i a , Ju ris t, u n b ek an n ter H erkunft, 
P o d esta t von Locarno 1495. — 2. G iusep i> e, A rchi
te k t und Ingenieur, von Morcote, * um  1630 daselbst, 
f  1699 in Venedig. U n te r seinen zahlreichen A rbeiten 
sind zu nennen : die allgem ein bew underte  W ieder
au frich tung  des G lockenturm s der K arm eliterk irche ; 
die Fassaden der K irchen S. Lazzaro, S. Teodoro, S.
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S alvatore, S ta. M aria degli Scalzi ; die K irche S ta. 
M aria del Giglio (1680), das Spital und  die K irche der 
B ettelm önche m it dem  M ausoleum des A dm irals Alvise 
Mocenigo, die P a läste  Savorgnan und  Surian  usw. 
Zwei seiner K inder t ra te n  in Venedig in den K arm elite r
orden und zeichneten sich in K u n st und W ürden  aus. 
Füessli : Gesch. der besten K ünstler. — A. Oldelli : Diz.
—  BStor. 1884, 1885, 1899, 1910. — P . Vegezzi : Espo
sizione storica. —  G. Bianchi : A rtis ti ticinesi. —  S K L .
— L L . — Popolo e Libertà , 15. v. 1924. —  A H S  1914. — 
B ivista  arch. com. 1929. [C. T.]

S A R D I N I E N .  Das K önigreich S. folgte 1720 auf 
das H erzogtum  Savoyen und un terh ie lt, wie dieses 
schon seit Beginn des 17. Ja h rb ., eine G esandtschaft in 
Luzern, die allein bei den katholischen O rten ak k red i
t ie r t  w ar. E ine ständige V ertre tung  w urde erst 1789 
geschaffen ; sie dauerte  bis zur V ereinigung des K önig
reichs S. m it dem  Königreich Ita lien  1861. E in N ieder
lassungsvertrag  w urde 1821 zwischen m ehreren Schweiz. 
K an tonen  und S. abgeschlossen. Die E idgenossenschaft 
errich te te  1799 ein K onsu lat in Genua, 1848 eines in 
T urin, i860  eine G esandtschaft in T urin . —  Vergl. 
die A rtikel K a p i t u l a t i o n e n ,  S a v o y e n ,  S a v o y e n  
( N e u t r a l i s i e r u n g )  und  I t a l i e n .  [B?.r.]

S A R E G O ,  L o d o v i c o  di, * 1558 zu Verona, Bischof 
von A dria 1612-1623, N un tius in  der Schweiz 15. IX. 
1613-15. IV. 1621, verschaffte den Schweiz. B enediktiner
k löstern  die E xem tion  ; t  in Rom  5. Vili. 1625. —■ L L . — 
Helvetia V III , p. 119. —  A S I, V, 1. — QSG  21, X IX , 
X X X V III , p. 483. — Ughelli : Italia  sacra I I ,  p . 407. 
—- H . L aem m er : Z ur Kirchengesch. des IS . u . 17. Jahrh., 
p. 88. — H. R e in h ard t : Der Veltliner M ord  (in G /r .40).
—  J .  G. M ayer : B istum  Chur I I .  [J. T.] 

S A R G A N S  (K t. S t. Gallen. S. G LS). S ta d t, Schloss,
Gem., ehem al. G rafschaft und L an d 
vogtei. W appen  der S tad t : in  Blau 
eine schreitende weisse Gans, ro t be
w ehrt m it goldenen Fängen. E in S ta d t
siegel aus dem  18. Ja h rh . zeigt in 
R o t eine G ans, an  deren Hals ein 
Schild m it der Fahne der Grafen von 
W erdenberg-Sargans h än g t. Æ ltestes 
W appen  der G rafschaft (bei S tum pf) : 
drei goldene S terne. /F ite ste  Zeugnisse 
m enschlicher A nsiedlung aus der Riss- 

W'ürm-Zvvischeneiszeit im D rachenloch bei V ättis . Neoli- 
th ische U eberreste w urden in der Burg bei V ilters und 
Gasteis bei Meis gefunden. K eltische V ennoneter waren 
die ersten  nachw eisbaren Besiedler. In  röm ischer Zeit 
(vom  Ja h re  15. v. Gh. an) gehörte das Gebiet zur R aetia  
secunda. Von Maienfeld fü h rte  ein gebah n ter Saumweg 
nach R agaz, Meis und  W alen stad t. Ob der fü r das 
M itte lalter nachw eisbare Landw eg an  der Südseite des 
W alensees schon in röm ischer Zeit bestand , ist fraglich. 
Als röm ische Festungsanlagen gelten St. Georgen, Ca- 
stels, Severgall, P o rta  R om ana ; N iederlassungen sind 
nachgewiesen bei M alerva, R ateil, Castels, Georgenberg 
und W alenstad t. —  Das R ätorom anische w urde in S. 
bis ins 13. Ja h rh  gesprochen.

Schloss und  Stadt S . Senegaunis ca. 831 ; Sargannes 
1228 ; Sanegans 1248 ; Sangans  1257 ; Senegans 1288 ; 
Santgans  1351 (nach ä lte ren  D eutungen von sana casa 
=  gesundes H aus, Santgans =  S t. Jo h an n  ; nach 
G atschet vom  Personennam en Senegundis, nach N äf 
u . Götzinger von sarun  und  gaun  =  Fels an  der Saar).
—  Die röm ische Siedolung lag nordöstlich , links und 
rechts der S trasse nach  T rübbach  in R ateil und  Maler- 
v agu t. V ielleicht s tand  schon ein röm ischer W ach ttu rm  
an der Stelle der heu tigen  Burg. Ins 12. Ja h rh . fällt 
deren G ründung (erst ca. 1280 als castrum  erw ähnt). 
Vom 13. Ja h rh . an sasa d a rau f der sargansische Zweig 
der Grafen von M ontfort. E ine R ingm auer verband  
S täd tchen  und  Schloss zu einer sta rken  Festungsanlage. 
Im  R eichsurbar von ca. 831 erscheint in S. eine K irche. 
Zwischen 1097 und 1128 schenkte die Gräfin B erta  
von K elm ünz dem  K loster Bregenz die K irche von S. 
1249 b estä tig te  P a p st Innozenz IV . dem  K loster das 
P a tro n a tsre ch t. 1357 stan d  bei der K irche eine Schwe
sternk lause . 1405 w urde S. von den Appenzellern, 1445 
von den E idgenossen v e rb ran n t. 1459 stü rz te  die H älfte

des Schlosses wegen B aufälligkeit ein, w urde aber wieder 
au fgebau t. 1456 erneuerten  die Grafen W ilhelm  u. 
Georg von S. der Gem einde S. ihre v e rb ran n ten  F re i
heitsbriefe (u. a. eigenes S tad tg e rich t, ausgen. das B lut- 
gericht, V orschlagsrecht fü r den Schultheissen, K riegs
teilnahm e au f K osten  der Grafen). 1499 w urde das 
Schloss in w ehrhaften  Z ustand  gesetz t und  m it Ge
schützen  versehen. 1510 b estä tig ten  die V II O rte der 
S ta d t das R ech t der W ochen- und  Ja h rm ärk te  und 
verm ehrten  die le tz te ren  au f jäh rlich  drei. 1798 w urde 
das Schloss S taatse igen tum , 1830 an  einen in Chur 
w ohnenden österreichischen Grafen von Toggenburg 
v e rk au ft. 1899 kaufte  die O rtsgem . S. das Schloss ; 
m it Hilfe des Vereins fü r E rh a ltu n g  Schweiz. K u n s t
denkm äler, des Bundes und  des K ts. St. Gallen w urde 
es nach  den P länen  von A rch itek t P ro b s t in Zürich 
re s tau rie rt. —  Die Oswaldkirche w urde 1708 abge
brochen und neu g eb au t. 1806 kam  die K o lla tu r der 
P farrk irche  an  den K t. St. Gallen, der sie an  die Ge
m einde übertrug , 1814 von dieser an  das K loster Pfäfers, 
nach dessen A ufhebung w ieder an  die Gem einde. Am
8. XII. 1811 b ran n ten  121 F irsten  ab ; n u r die K irche, 
die K aplanei und einige H äuser ausserhalb der S tad t 
blieben vom  Feuer verschont. Bevölkerung : 1819, 683 
E in w. ; 1837, 802 ; 1920, 1491. T aufregister seit 1619, 
E he- u. S terbereg. seit 1650.

Grafschaft und Landvogtei. S. gehörte zur un teren  
G rafschaft R ätien . Im  königl. G üterverzeichnis von 
ca. 831 erscheint eine ganze Reihe von sarganserländ. 
D örfern. 982 bis M itte des 12. Ja h rh . stand  S. u n te r  den 
G rafen von Bregenz und ging durch  die bregenzische 
E rb to ch te r E lisabe th  an  den Pfalzgrafen Hugo von 
Tübingen über. Dessen Sohn Hugo is t der G ründer der 
G rafenfam ilie von M ontfort, von der ein Zweig als 
Grafen von S. bis E nde des 14. Ja h rh . die volle Landes
hoheit in Sargans erw arb. N eben ihnen besassen H err
schaftsrech te  : das K loster Pfäfers, die H erren  von 
W ildenberg (H errschaft F reudenberg), die Meier von 
W indegg (H errschaft N idberg), der Bischof von Chur 
(Flum s) (s. die b e tr. A rt.). 1396 verpfändete  G raf H ans 
von S. seine H errschaft an  (Esterreich ; 1406 w urden 
die Festen  und H errschaften  Sargans, F reudenberg  
u. N idberg an  G raf F riedr. von Toggenburg verp fändet. 
N ach seinem  Tode (1436) löste Herzog Friedrich  von 
(Esterreich von der W itw e E lisabe th  von Toggenburg 
die G rafschaft zurück ; die B ürger von Sargans leiste ten  
ihm  die H uldigung, aber die L andleu te  verw eigerten sie, 
obschon der Herzog ihnen grössere F reiheiten  und  den 
Abschluss eines 30jährigen Bündnisses m it G larus und 
Schwyz zugestand. Der fo rtdauernde  W iderstand  der 
von P e te r  W eibel von Meis geführten  P arte i bewog den 
Herzog, die G rafschaft dem  Grafen H einrich  von S. zu 
überlassen, V orbehalten die H errschaften  Freudenberg , 
N idberg und die S tad t W alen stad t. Am 21. XII.  1436 
tra te n  W alenstad t, Flum s, Meis, R agaz und  Gretschins 
ins B urgrecht m it Zürich und belagerten  dann  den 
G rafen H einrich, der dies n ich t anerkennen  wollte, in 
Sargans. G raf H einrich schloss d a rau f am  30. I. 1437 
ein Schutz- und L andrech tsbündnis m it Schwyz u . Gla
rus. Die Sarganser zwangen die Leute von Freudenberg  
und N idberg, zu ihnen zu schwören, eroberten  m it 
Zuzug der Zürcher die beiden B urgen, v e rb ran n ten  sie 
und sagten sich von ihren  H erren  gänzlich los. 1440 aber 
w urden die A ufständischen von Schwyz und Glarus, den 
Grafen von Sargans u . W erdenberg, den F reiherren  von 
Brandis u . Sax besiegt, un terw arfen  sich und  schworen 
ihre Bündnisse ab. Da Zürich sich m it (Esterreich ver
b ü n d e t h a tte , zogen 1444 G larner und  Schwyzer ins 
Sarganserland, bese tz ten  F reudenberg  u . N idberg und 
Hessen sich von den H errschaftsleu ten  schwören. Aber 
G raf H einrich u. (Esterreich b rach ten  das L and wieder 
u n te r  ihre H errschaft. Da nah m  anfangs 1445 ein eidg. 
H eer das S täd tch en  Sargans im  S turm e ein, zündete 
es an  und b rand sch a tz te  auch  Meis und Flum s. Im  Febr. 
1446 rü ck ten  die Eidgenossen w ieder ein u . besiegten 
am  6. März ein österr. H eer in der Schlacht bei R agaz. 
Ende April nahm en  die (Est erreich er u n te r  H ans 
v. R echberg das Sarganserland w ieder ein, 1460 besetzten  
Uri, Schwyz u. Glarus im  Kriege m it H erzog Sigism und 
W alenstad t und  Hessen sich von den L eu ten  der H err-
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schäften  F reudenberg  u. N idberg  schw ören. Am 17. II. 
1462 e rk lä rte  ein Schiedsgericht der E idgenossen zu 
Luzern die frü h er österr. H errschaften  als gem einsam en 
Besitz der V II O rte. Am 2. i. 1483 verk au fte  G raf Georg

von Sargans die G rafschaft S. an  die V II a lten  O rte um 
15 000 rh . fl. Von da an b ildete  sie m it den H err
schaften  F reudenberg  u. N idberg und  der L andm arch  
am  W alensee die eidg. L andvogtei Sargans. 1712 t r a t  
als a ch te r  O rt Bern in die M itregierung.

Als oberster G erichtshof b estan d  das O beram t, das 
aus dem  L andvog t und  dem  durch  ihn  aus einem 
D reiervorschlag  erkorenen L andam m ann  sam t dem  
L andschreiber und  Landesw eibel gebildet w urde. Bei 
K rim inalsachen  erw eiterte  sich das O beram t u n te r  
Bei Ziehung von zehn L andesangehörigen zum  B lu t
gerich t. F ü r die niedere G erich tsbarkeit w ar das Land 
in kleinere Kreise e ingeteilt. Die B eratung  allgem einer 
L andesangelegenheiten  lag dem  L an d ra t ob, zu dem  jede 
Gem einde zwei M ann abord n ete . An der Spitze der 
W ehrkraft, (ca. 1800 M ann) s tan d  ein L an d esh au p t
m ann . 1483-1798 reg ierten  181 L andvögte  in Sargans. 
U rbare  und  A ufzeichnungen der H errschaftsrech te  von 
1398, 1461, 1530, 1674 u. 1735. N ach d em  1. L andfrieden 
(1529) nahm en  alle Gem einden ausser Sargans u . W a- 
len s ta d t die neue Lehre an, nach dem  zw eiten (1531) 
k e h rte n  alle ausser W artau  zur katho lischen  K irche 
zurück.

1797 k au ften  sich die U n te rtan en  in S. vom  Fall 
los. Am 3. m . 1798 e rk lä rten  die V III  O rte die Sargan- 
ser als frei. Am  22. März versam m elte  sich zu H eilig
kreuz bei Meis die erste  freie Landsgem einde ; der 
bisherige L an d esh au p tm an n  Franz  Jos. B ernold w urde 
P rä sid en t der provisorischen R egierung. Am 30. April 
käm p ften  die Sarganser neben den G larnern bei W oller
au  gegen die F ranzosen. D urch das helv . Gesetz vom
4. VI. 1798 w urde S. dem  K t. L in th  e inverle ib t (als 
D istrik t Meis). Zu heftigen  A u ftr itten  u n d  offener 
Rebellion füh rten  im  F rü h ja h r  1799 die A ushebungen 
der M annschaft zum  W ehrd ienst gem äss dem  E nde 1798 
erlassenen Milizgesetz. Die unruh igen  Gem. Murg, Q uar
ten , Terzen u. Meis erh ie lten  verm ehrte  französ. E in 
q u artie ru n g . Teilweise sp ielten  sich die K äm pfe zwi
schen F ranzosen u. (Ö sterreichern 1799 au f Sarganser- 
boden ab . N ach dem  Siege der (Ö sterreicher (4. VI. 1799) 
w urde a llen tha lben  die alte  O rdnung w ieder hergeste llt. 
E ine L andsgem einde zu Meis (25. Ju li) w äh lte  eine 
ögliederige provisorische R egierung m it D avid B ertsch 
aus Flum s als L andam m ann . N ach der 2. Schlacht von 
Zürich (25.-26. ix . 1799) drangen die F ranzosen wieder

ins obere Sarganserland  vor. Die franz. K rieg sk o n trib u 
tionen  b e trugen  1798-1801 : 2 421 503 F ran k en .

D urch die M ediationsakte 1803 k am  S. an  den K t. 
S t. Gallen, aber u n te r  viel W iderspruch . Die dem o k ra ti

schen Tendenzen g esta lte 
ten  sich 1814 u n te r  der 
F ü h ru n g  Jo b . B ap t. G alla
t i ’s zum  Begehren der Los
tren n u n g  vom  K t. S t. Gal
len und der V ereinigung 
m it G larus. E rs t durch  die 
B esetzung des Landes m it 
eidg. T ruppen w urde die 
R uhe w ieder hergeste llt. 
E rn s th a fte  W idersetzlich
keiten  leiste te  die L an d 
schaft. w ieder beim  T ru p 
penaufgebot gegen den 
Sonderbund 1847. D urch 
E in führung  verseli. In d u 
striezweige und  durch  die 
Saar- und Seezkorrektion 
w urde im  19. Ja h rb . die 
Lage des Bezirks verbes
sert.
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E. G ötzinger : Statthalter Bernold  (id. 1890). —  J .  Geel : 
Der B rand in  S . 1811 .—  A. Z indel-K ressig : Führer 
durch das Schloss S . — E. P ro b st in Denkm alkunde  (3. 
Jah rg ., Berlin). —• E . B aum ann : Das Stadtwappen  (in 
Sarganserl. Volkszeitung  1925). [A. Mü.j

S A R G A N S  ( G R A F E N  V O N ) .  Siehe WERDENBERG 
( G r a f e n  v o n ) .

S A R  I N E  E T  B R O Y E  n a n n te  m an  zuerst einen der 
fü n f K an tone  der am  16. III.  1798 von General B rune 
p rok lam ierten  rhodan ischen  R epublik . U nzutreffend 
bezeichnete dieser Nam e auch  einen der K an tone  der 
einen und  un te ilb aren  helvetischen R epublik , als b e 
schlossen w orden w ar, dass die Schweiz eine einzige 
R epublik  bilden sollte. Der K t. S. et B. um fasste  den 
a lten  K t. F re ibu rg  und  die M urtner- und  N idauerland- 
schaft, m it P ayerne als (provisorischem ) H a u p to rt. Am 
20. m . 1798 v e rk ündete  B rune den W ählern  des K ts. 
S. e t B., dass ih r K t. durch  Beifügung des ganzen 
Gebiets zwischen Saane, A are, Zihl und Bielersee ver- 
grössert w erden und  dass er 6 A bgeordnete m ehr als 
anfänglich  b estim m t, d. h . 18 a n s ta t t  12, zählen solle. 
Am gl. Tag p ro tes tie rte  die in P ayerne  versam m elte  
W ahlversam m lung der S. und  B. (210 Mann) bei B rune

Sargans ca. 1830. Nach einer A qua t in ta  von  C. Burckardt.
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gegen die Schaffung der rhodanischen R epublik , m it der 
B em erkung, dass gep lan t sei, aus ganz H elvetian  eine 
einzige R epublik  von 22 K tn . zu bilden. Ausserdem  ver
lang te  sie A ufklärungen über die Grenzen der « N idauer- 
lan dschaft ». Schliesslich 
erin n erte  sie B rune an 
sein V ersprechen, dass 
F reiburg  der H au p to rt 
des K ts. sein werde und 
füg te  bei, dass die grosse 
M ehrzahl der U rw ähler 
F re ibu rg  als H au p to rt 
verlange. Die Benennung 
S. et B. w ar w ahrschein
lich gew ählt worden, be
vor die S tad t F reiburg  
sich den Vogteien ange
schlossen h a tte ;  zwei T a
ge nach  der E innahm e 
Freiburgs durch  die F ra n 
zosen, am  4. März, w ar 
daselbst eine p rov isori
sche R egierung geschaf
fen w orden. Denn seit 
Ende Febr. erk lärte  die 
in Payerne  ihre S itzun
gen ab h alten d e  proviso
rische R egierung des « De
p a rtem en ts  S. et B. » 
de r provisorischen Ver
sam m lung der W aad t, 
dass sie sich zur p ro 
visorischen D ep arte 
m en ts Versamm lung kon
s ti tu ie r t  habe und  dass 
dieses D ep artem en t sich 
aus dem  in A rt. 18. des V erfassungsentw urfs u n te r  
d em  N am en K t. F reiburg  bezeichneten  G ebiet zu
sam m ensetze. Die eifrigen A nhänger des neuen Re
g ierungssystem s zogen die B enennung S. et B. dem 
N am en F reiburg  vor. Am 20. Febr. ungefähr schrieb die 
neue V ersam m lung, dass diese /E nderungen in  der 
B enennung notw endig  geworden seien und zw ar sowohl 
d u rch  das ausw eichende V erhalten , w om it die S tad t 
F re ibu rg  au f ihre E in ladung  g ean tw o rte t habe, wie 
auch , weil im  L ande die N am en « K an to n  » und 
« F re ibu rg  » ungern  gehört w ürden , da durch  diese im 
Volke die E rinnerung  an  die m it der gegenw ärtigen 
Lage der V erhältnisse n ich t m ehr übereinstim m enden 
G rundsätze  der O berherrlichkeit w ieder aufgew eckt 
w ürde. D er T ex t der vom  28. in .  1798 d a tie rten  und 
vom  D irek torium  in Paris beschlossenen helvetischen 
V erfassung, die m it der am  12. A pr. in A arau  pro
k lam ierten  Verfassung ungefähr übereinstim m t, spricht 
jed o ch  vom  K t. F reiburg  m it E inschluss der Vogteien 
Payerne, A venches bis zur Broye und  M urten, m it 
F re ibu rg  als H a u p to rt. Seit dem  3. Mai erschien in 
Fre ibu rg  ein Bulletin officiel des séances de la Chambre 
adm inistrative du canton de Fribourg. Am 30. Mai 
sch ritten  die helvetischen legislativen R äte  zur p ro
visorischen E in te ilung  des K ts . F reiburg  in 12 Bez. In 
verschiedenen A kten und  K orrespondenzen der Be
hörden, besonders der französischen, w urde jedoch noch 
e tw a zwei bis drei M onate lang die Benennung « S. et B.» 
gleichzeitig m it « F reiburg  » be ibehalten . Die Be
zirke P ayerne  und  A venches jedoch, die ihren 
W unsch ausgesprochen h a tte n , dem  den R est der frü 
h e m  W aad t um fassenden K an ton  anzugehören, blie
ben n u r bis 1801 beim  K an ton  Freiburg  ; durch  die 
helvetische V erfassung vom  29. v. 1801 kam en sie wie
der zum  K an to n  W aad t und  w urden diesem durch  die 
zweite helvetische V erfassung vom  25. v . 1802 defini
tiv  angeschlossen.

Die kurzdauernde  provisorische Regierung des K ts. 
S. et B. liess M ünzen von 42 K reuzern m it der A uf
schrift « Sarine et Broye » prägen. Die provisorische 
R egierung liess diese Münzen durch D ekret vom  
20. XI. 1800 einziehen, ausser K urs setzen und vom
1. i. 1801 an einschm elzen, weshalb sie heu te  sehr selten 
sind . — A S H B  I I I .  — D H V .  —  A rt. H e l v e t i s c h e

R e p u b l i k .  —  R H V  1896. —  Castella : H ist, du C. de 
Fribourg. [G. C a s t e l l a .]

S A R M E N S T O R F  (K t. A argau, Bez. B rem garten . 
S. GLS). Gem. und  Pfarrdorf. Urgeschichte : S. ist

überaus reich an  vor- und frühgeschichtlichen Denk- 
i m älern . Im  Zigiholz sind heu te  noch etw a 20 verschie

den grosse G rabhügel der jüngeren  Steinzeit und der 
B ronzezeit sich tbar. A usgrabungen 1895 durch O tto 
H auser, 1911 durch  Dr. W ehrli und 1925-1928 durch  die 
H istorische Vereinigung Seetal u n te r  L eitung von 
Dr. Bosch aus Seengen und D r. R einerth  aus Tübingen. 
A uffindung einer aus Steinen gebauten  Mondsichel ; 
F estste llung  von T o tenhäusern  ; drei G räber konser
v iert (E rk lärungstafe ln). W eitere G rabhügel befinden 
sich beim  Balzenm oos ; im  M urim ooshau fand m an 
R este röm ischer Villen. E in  H errenhaus w urde 1927 
u n te r  M ithilfe von Dr. Bersu, D irek to r am  Archäolog. 
In s t i tu t  in F ra n k fu rt a. M., ausgegraben, d. h . eine 
Portikusv illa  von 56 m Länge m it E ckrisa liten , von 
denen der eine eine luxuriöse B adeanlage en th ie lt, die 
1927 und 1929 konserv iert w urde. E in  alam annisches 
Gräberfeld au f dem « Bühl » ist z. T. zerstö rt (Fabrik  
R uepp). Funde aus den G rabhügeln, der Villa und dem 
alam . Gräberfeld w erden in der Schulsam m lung und 
im  Landesm useum  au fbew ahrt. In  einer f rü h m itte l
alterlichen E rd b u rg  au f dem  u n teren  Heidenhügel 
w urden 1925 und  1927 Sondierungen vorgenom m en. 
—  R. Bosch : A u s der Vor- und Frühgesch. von S . (1926, 
m it L it.). —  Heierli : Arch. Karte (in A rg . 1899). — 
J S G U  1925 und  1927. — H. R einerth  und  R. Bosch : 
Das Gräberfeld von S . (in A SA  1929). —  H eim atkunde  
aus dem Seetal, 1. Jah rg ., p. 57-59 ; 2. Jah rg ., p. 17-22 ;
3. Jah rg ., p. 1, 4-6, 8, 49-64. — M annus, VI. E r
gänzungsband, p. 202-220. —  A SA  1930 (röm . Villa im 
M urim ooshau). [ R .  B o s c h .]

Sarm arsdorf 1173 ; Sarm annesdorf 1185. W appen  : in 
R o t zwei goldene gekreuzte  Pilger
s tä b e  (A nge lsach sen leg en d e). Die 
O berherrlichkeit kam  1415 von H abs
b u rg -Œ st erreich an  die Eidgenossen, 
die S. zur L andvogtei Freie Æ m ter 
schlugen. Die N iedergerichtsbarkeit 
gehörte  von m indestens 1518 an bis 
zur R evolution  zur H errschaft H illi
kon. E in L eu tp rieste r zu S. wird schon 
1185 g en ann t. 1310 w urde die P fa rr
k irche dem  K loster Einsiedeln inkor

poriert ; 1858 kam  die K o lla tu r an die Gemeinde. E in

Reste der ausgegrabenen römischen Villa in Sarmenstorf.
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erstes  K irchlein  soll im  11. J a h rh . e rrich te t w or
den sein. N eubau 1622, R enovation  1738 ; d r itte r  
N eubau 1778-1786. N ach der Legende w urden  1309 
zwei from m e P ilger (R itte r  K asp a r von B runaschw eil 
u n d  G raf E rh a rd  von Sachsen, H erzog zu Meissen), 
n ach  einer än d ern  Version 909 drei from m e, w all
fah rende  A ngelsachsen, bei B üelisacker erschlagen, 
w underten  ab er m it ihren  K öpfen in den H än d en  nach 
d e r K irche von S., bei der sie begraben  w urden. Die 
erste  E rw äh n u n g  dieser O rtslegende findet sich 1591 im 
Ja h rze itb u c h  von S. Die S t. W endolinskapelle  bei 
S. w äre ein O rt, wo die E rschlagenen au f ih rem  W ege 
nach  S. ra s te ten  ; sie besitz t einen u ra lten  O pferstein , 
w urde 1659 g eb au t und  1786 durch  einen N eubau 
e rse tz t. N achm als en ts tan d  dabei eine B ruderklause, 
die bis 1749 einen M inoriten beherberg te . H ans von 
H allw yl liess 1311 ü b er dem  G rab der Pilger vor der 
K irche eine K apelle  bauen  ; beim  N eubau der K irche 
1786 w urde sie abgebrochen. D am als ste llte  m an  einen 
S te insarg  m it den G ebeinen der sog. Angelsachsen in der 
K irche auf, 1835 ab er verse tz te  m an  die Gebeine in den 
K reu za lta r  und  den leeren S teinsarg  in die S t. W en
dolinskapelle . T aufreg iste r seit 1640, E hereg . seit 1629, 
S terbereg . seit 1685. —  F . X . K eller : M aterialien zu

einer Chronik von S . (Ms. im  G em eindearch. S.). —
A. B ucher : Die Sage der Angelsachsen  (im Jahresbericht 
der Schulen von Wohlen 1910). —  F . X . B ronner : 
A argau  I, p . 75, 222 ; I I ,  p . 381. —  P . H . M urer : 
Helvetia sancta.—  A rgovia  3, p. 24; 26, p. 55, 96. [H. Tr.] 

S A R N  (K t. G raubünden, Bez. Dom leschg, Kreis 
Thusis. S. G L S ). Dorf, das m it h eu te  noch 136 zur 
H älfte  deu tsch , zur H älfte  rom anisch sprechenden ref. 
E inw ohnern  m it den übrigen  Gem. des m ittle ren  H ein
zenbergs die h is t. E n tw ick lung  te ilte . U rspr. den F re i
h errn  von Vaz gehörend, ging auch S. 1338 an  deren 
E rben , die G rafen von W erdenberg-Sargans, über, die 
1383 den ganzen H einzenberg  an  die F re iherren  B run 
von R häzüns verk au ften , um  1459 w ieder erbweise 
an  die W erdenberger zurückzufallen , bis G raf Georg 
1475 sein B esitz tum  am  H einzenberg  an  den Bischof von 
C hur v e rk au fte . E rs t 1666 t r a t  der Bischof seine 
H oheitsrech te  an die G erichtsgem einde H einzenberg ab, 
die d am it vo lls tänd ig  frei w urde. N eben dem  Bischof 
besass auch  das K loste r Cazis E igenleute  zu Sarn, die 
bereits 1565 bei der vorübergehenden  A ufhebung des 
K losters die F re iheit erlang ten . In  Sarn  fanden  die 
S itzungen des zum  obern  B und gehörigen Gerichts 
H einzenberg  (einem  V iertel des H ochgerichts Thusis- 
H einzenberg-T schappina-Safien) s ta t t .  Der R eform a
tio n  t r a t  Sarn bereits  1526 bei. K irchenbücher seit 1634. 
—  Vergl. P . C. P la n ta  : Currät. Herrschaften. — E . 
Cam enisch : R e f .-Gesch. —  A rch. —■ Reg. —  P . L iver : 
Vom Feudalism us zur Demokratie. [ P .  G i l l a r d o n . ]  

S A R N E N  (K t. O bw alden. S. GLS). H a u p to r t  des 
K ts . O bw alden. Der Nam e, der seine Analogien im  
rä tisch en  Gebiete findet, sowie F und stü ck e  weisen au f 
p räh isto rische  B esiedlung der Gegend. Die K irche des

hl. P e tru s ist unzw eifelhaft die M utterk irche  Obw al
dens. Sie erschein t urie. 1036 und  gehörte zu drei V ier
te ilen  dem  lenzburgischen H au sstifte  B erom ünster, zu 
einem  V ierteil dem  K loster M urbach-L uzern, das seit 
karolingischer Z eit einen K elnhof in S. besass. B ero
m ü n ster se tzte  den P fa rrer, L uzern  den H elfer. Diese 
V erhältn isse deu ten  den A nteil Luzerns au f eine jüngere  
subsid iäre M itw irkung am  A usbau der Seelsorge an , 
w ährend  die lenzburgischen R echte  au f eine in  die 
V erfügungsgew alt der G augrafen übergegangene G au
kirche oder königliche E igenkirche weisen. Die A us
b ildung  der geschlossenen D orfanlage k n ü p ft sich 
urkundlicherw eise n ich t wie bei än d ern  D orfen t
w icklungen des Landes, an  die h eu te  noch einsam  
stehende Talkirche, sondern  en ts tan d  offenbar als 
planm ässige G ründung  im Z usam m enhang m it der um  
•1210 von G raf R udolf dem  A lten e rb au ten  B urg au f dem 
« L andenberg  » au f einem  stra teg isch  durch  die sich v e r
einigenden F lussläufe der Aa und Melcha gesicherten 
D reieck am  Fusse des B urghügels. Der a lte  N am e 
« F reite il » fü r die D orfkorporation  und deren frühere  
bevorzugte  Stellung im Steuer- und  M ilitärw esen, 
sowie das M ark trech t weisen au f herrschaftliche P riv i
legien, deren  A usbildung zu eigentlichem  S tad trech t

wohl n u r  an  der dem okratischen  E ntw ick lung  des 
Landes und dem  U ntergange der habsburgischen H err
schaft sche iterte . Beim E ntw icklungsprozesse zwischen 
den beiden U n terw alden  w ard  S. der M itte lpunk t des 
L andesteils ob dem  K ernw ald . Seit 1362 ist h ier die 
s te te  G erichts- und  L andsgem eindestä tte , und um  1418 
w urde « der L and leu ten  H aus », das R a t- und 
G erichtshaus g e b au t; das D orf vergrüsserte  sich durch 
A nsiedlung der politischen F ührergesch lech ter im 
H a u p to rte . Am  14. v m . 1468 w urde Sarnen durch  einen 
B rand  fa st völlig zerstö rt, doch die L andsgem einde 
sorgte du rch  strenge B estim m ungen fü r einen W ieder
au fb au  als geschlossene D orfanlage. Im  16. und zu Be
ginn des 17. J a h rh . en ts tan d en  die z. T . noch erhaltenen  
schönen B ürgerhäuser. 1556 w urde von L andam m ann  
N ikolaus Im feld die D orfkapelle e rb au t und  h u n d e rt 
Ja h re  sp ä ter, 1658-1662, e rneuert. 1615 w urde das 
F rau en k lo s te r S. A ndreas aus Engelberg  nach Sarnen 
verlegt, 1644 das K apuzinerk loste r e rrich te t. Von 1729 
s tam m t das heutige schöne R a th au s, von 1750 das a lte  
K ollegium sgebäude. 1752 fand das D orfbild durch den 
reizenden B au des Schützenhauses au f dem  L andenberg  
seine künstlerische B ekrönung. D er p runkvolle  N eubau 
der P farrk irche  zu K irchhofen w urde 1739-1742 nach 
P länen  der L uzerner B aum eister F ranz  und Jo h an n  
A nton  Singer und  u n te r  dem  künstlerischen  E inflüsse 
des baukundigen  späteren  L andam m annes Ju s tu s  Ignaz 
Im feld, des E rbauers des Schützenhauses, e rrich te t. 
T aufreg ister seit 1594, Ehe- u . S terbereg. seit 1640. 
—  R . D ürrer : K unstdenkm äler Unterwaldens. —  Das 
Bürgerhaus von Unterwalden. —  K üchler : Chronik von 
Sarnen. [ R .  D .]

S A R N E N  ( K E L L N E R  V O N ) .  R itterliches Mi-

Sarnen um  1856. Nach einem Aquarell von David Alois Schmid.
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nisteria lengesch lcch t der A btei M urbach-L uzern, das 
den H of von Sarnen v e rw alte te  und  au f dem heutigen 
H ex en tu rm  seinen Sitz h a tte . W appen : in R o t ein 
weisses H irschgew eih, darin  ein weisser S tern . S tam m 
v a te r  is t vielleicht — 1. H e i n r i c h ,  der zwischen 1143 
und  1178 sich ins K loster E ngelberg ve rp frü n d e te . — 
2. H e i n r i c h  der K einer erscheint 1229-1234. —  3. R u 

d o l f  der A m m ann (m inister) von 
Sarnen 1252-1257, wohl V orsitzender 
des freien L andgerich ts, was au f den 
freien U rsprung  der Fam ilie d eu te t. 
—  4. W a l t h e r ,  K einer 1252. •— 5. 
N i k o l a u s  der K einer, R itte r  (1291- 
1307) und  sein B ruder — 6. H e i n 
r i c h ,  ebenfalls R itte r  (1291) und B ür
germ eister zu Luzern 1297, t  zwi
schen 1313 und 1317. — 7. R u d o l f  
(1313-1321), Sohn von N r. 6, G atte  

der E lisabe th  von R inach und  —  8. sein B ruder 
H e i n r i c h  (1313-1348), der au f der Burg Schauensee 
sass und sich sp ä ter K einer von Schauensee nann te . 
L etz te r des Geschlechtes. — Der U ebergang des Schlos
ses Schauensee an  die K einer von Sarnen und  die
W appengem einschaft m it dem E rb au er dieses Schlosses, 
dem  R itte r  R udolf von Schauensee, dem  nachw eisbaren 
Sohn des L uzerner Bürgers H einrich  Schnyder, sowie 
m it der Schauensee ben ach b arten  Fam ilie von Obernau 
d eu te t au f S ippenzusam m enhänge, die vielleicht auch 
m it den R itte rn  von H ertenste in  bestehen, die ebenfalls 
das H irschgew eih, aber m it dem  habsburgischen Löwen, 
im Siegel führen . —  E ine zweite ritte rliche  Fam ilie von 
Sarnen, die u n te r  dem  wolhusischen D ienstadel a u f tr i t t  
u . um  M enznau u. Ruswil herum  sass, fü h rte  im  W appen 
einen aus dem  Schildrand herausw achsenden Ochsen
kopf. Ih r  Z usam m enhang m it den K ellnern is t un au f
g ek lä rt und fraglich. Dieser Fam ilie gehörten  R itte r  
R u d o l f  (1248) und A r n o l d  (1277) an  und wohl auch 
der In te rlak n e r C horherr U l r i c h  dictus de Sarnen 
(1246-1253). —  D ürrer in A SA  1896. [R. D.]

S A R N E R B U N D .  Siehe REGENERATION.
S A R O L I ,  S E R O L I .  Fam ilie von Vacallo und  Cure- 

glia (Tessin). W appen  der S. von Vacallo : in  Silber zwei 
ro te  Schräglinksbalken, der un tere  m it einem  grünen 
D reiberg und  einem  weissen Fisch belegt. —- M i c h e l e ,  
von Cureglia, Ingenieur, f  1895 in M ailand, verm achte  
der Schule von Cureglia fr. 10 000. —  A H S  1916. — 
Educatore 1895. |C. T.]

S A R O T T I ,  G i o v a n n i  A m b r o s i o ,  venetian ischer R e
siden t in Zürich 1648-1650. M ittelsm ann bei der K ap i
tu la tio n  des zürch .-bern . R egim ents H ans R ud . W erd- 
m üller fü r D alm atien . — P a o l o ,  Sohn des Vorgen., 
O berst, In h ab er der K om p. H olzhalb im  erw. R egim ent 
1648, v enet. R esiden t in Zürich 1656-1663, begehrte bei 
den Eidgenossen 1658 die K ap itu la tio n  fü r das R egt. Ga
briel W eiss, m ischte sich 1658 in die Z w yer’sche Angele
g enheit. —  V. Cerasole : Belevé des manuscrits des archi
ves de Venise. — J .  Jegerlehner : Die polit. Beziehungen 
Venedigs m it Zürich  u . Bern im  17. Jahrh. — E d . R o tt : 
Beprès d ipi. IV -V I. —  A S G 1908, p . 273. [D. F.]

S A R T O R .  Aus L ivinen stam m ende, in A ltdorf einge
bürgerte  Fam ilie  des 17. und  18. Ja h rh . W appen : in 
Gold links ste igender Schimm el. Das L andrech t von 
Uri erw arben S t e p h a n ,  von Dalpe, 1657, und H a n s  
J a k o b ,  1677. — J o h a n n  F r a n z  S t e p h a n ,  * 1. v i .  1706, 
W irt zum  goldenen Adler, des R ats , L andesfürsprecher, 
D orfvogt von A ltdo rf 1738-1740, P ostverw alte r bis 1778, 
t  21. x . 1783. — A m m anbuch im S taatsa rch iv  U ri. — 
LL . — L L H . —  Ofr. 61, p. 210 ; 79, p. 220. —  N bl. von 
Uri 1906, p . 210 ; 1907, p. 47 ; 1924, p . 22. —  Schm id : 
Gesch. d .  Freistaales Uri. [Fr. G i s l e k . ]

S A R T O R E ,  S A R T O R I O .  Tessin er Fam ilie von 
D alpe. E in S., R a t der L eventina , h a tte  1755 den P ro 
te s t der jungen  L even tiner gegen die Regierung von 
A ltdo rf un terzeichnet, w urde m it Orsi und  Forni als 
veran tw ortlich  am  A ufstand  der L eventina  v e rh afte t 
und am  2. v i. 1755 in  Faido h ingerich te t. — C a r l o ,  
t  w ahrsch. 1849, befehligte 1799 die B atterie  von Gior- 
nico gegen die Franzosen. — A. C attaneo : I  Leponti. —
A. Baroflio : M emorie storiche. — Derselbe : Dell'inva
sione francese. [C. T.]

S A R T O R I ,  I g n a z ,  *1811 in W ürzburg  (Bayern), 
P rof. am  k a n t. G ym nasium  in Zürich 1855-82, B ürger 
von Elgg und  H öflingen , f  22. III. 1883 ; H erausgeber 
eines D eutsch-L ehrm itte ls fü r höhere Schulen 1861. 
N Z Z  1883, N r .83; 121, 122. —  Festschrift Kantonsschule  
Zürich 1833-1883, p . 64, 100. [D. F.]

S A R T O R  IS.  Fam ilien der K te . Genf, S t. Gallen 
und  Tessin.

A K a n t o n  G e n f. Die Genfer Fam ilie s tam m t aus 
dem P iem ont und  w urde 1573 und 1610 ins B ürgerrecht 
aufgenom m en. W a p p en : gespalten, r. von Schwarz m it 
einem goldenen Löwen, 1. gete ilt, oben von Blau, un ten  
von Gold m it zwei b lauen B alken, das Ganze m it einem 
goldenen S tern  belegt. —  1. J e a n  J a c q u e s ,  1630-1074, 
P farrer, Professor des Grieschischen, R ek to r. —  2. D a 
v i d ,  Sohn von Nr. 1, 1659-1735, A uditeur, des B ats , 
Syndic. —  3. J e a n  P i e r r e ,  Sohn von Nr. 2, 1706-1780, 
Syndic. — 4. J e a n  A y m é ,  Enkel von N r. 2, 1760-1808, 
A uditeur, verliess Genf 1794 und begab sich nach  Preus- 
sen, wo er K am m erherr w urde. Sein einziger Sohn, 
A m i,  Offizier in Œ sterreich , s ta rb  ohne N achkom m en.
— Galiffe : Not. gén. I I I .  —  Galifïe et G autier : Arm orial 
genevois. [H. L.]

B. K a n t o n  S t .  G a lle n .  S a r t o r y ,  S a r t o r i .  Fam ilie 
der Gem. Berg und  W il. W appen : gev ierte t, 1 und 4 in 
Gold auf grünem  D reiberg schw arzer R abe, 2 und 3 in 
R o t schreitender goldener Löwe. S tam m v ate r der 
zwei L inien is t — 1. J o h a n n  J a k o b ,  w ahrsch. aus 
Fussach (Vorarlberg), * 25. II. 1687, erw arb ca. 1712 den 
H of R appen (Gem. Berg) ; K ap itän lieu ten an t im  spani
schen Schw eizerregim ent Bessler 1726, t  9. IV. 1734 
als K om m andan t der Festung  Jaca . •— a) Jüngere  
nobilitierte L in ie  von Babenstein. —  2. J o s e p h  L e o n z  
I g n a z ,  Sohn von N r. 1, * 6. v i. 1721, S ekretär des st. 
gall. F ü rs tab tes  1744, P fa lzra t und Lehenvogt 1749, 
O bervogt au f B latten  1753, O bervogt von O berberg 
1754, In h ab er einer halben Kom pagnie des Regim entes 
D u n an t 1758, H ofkanzler 1763, erhielt das erbliche 
adelige G otteshausm annrech t 1768, von K aiser Jo 
seph I I .  nob ilitie rt 1769 m it dem Zunam en von Baben
stein, versah  in terim istisch  von 1772-1775 das Lands
hofm eisteram t. B ürger der S ta d t W il 1782, O bervogt 
von R orschach 1783, t  24. x i i.  1791. — 3. K a r l  J o s e p h  
I g n a z ,  Sohn von Nr. 2, 1752-1812, O bervogt von Ro
m anshorn  1782, F riedensrich ter in B orschach 1804.

b) Die ältere Linie n an n te  sich verschiedentlich von 
Bappen  oder von B appenstein  ; versch. ih rer Glieder 
besassen O rdensauszeichnungen, m it denen das Adels
p räd ik a t verbunden  w ar. —  4. K a r l  A n t o n ,  Sohn von 
N r. 1, 1716-1778, diente im  R egim ent D un an t, f  als 
O berstlieu tenan t in  M adrid. —• 5. K arl F i d e l ,  Sohn von 
N r. 4, 1752-1830, d iente im  R egim ent R ü ttim an n , das 
er 1799 als O berstlieu tenan t verliess, um  dem  Festungs
stabe von T ortosa  zugeteilt zu werden, O berst-Bezirks
k o m m andan t in S t. Gallen 1804-1830, ei dg. Oberst 
1805-1813, befehligte 1805 die I I .  Division der Grenz
bese tzungstruppen . — 6. K a r l  P h i l i p p ,  Enkel
von Nr. 4, 1789-1845, d iente  bis 1830 in der fran 
zösischen Arm ee, t  als O berst des I. päpstlichen  
Schweizer G arderegim entes in Bologna. — Vergl. 
L L H . — S G B  IV . —  G. J .  B aum gartner : Gesch. d. K ts. 
St. Gallen I I ,  219. —  M itteilungen der Fam ilie. [J. M.]

C. K a n t o n  T e s s in .  S a r t o r i ,  S a r t o r i s ,  S a r t o r i o .  
Fam ilien von Giumaglio, Bosco Valle Maggia, Grana, 
Giubiasco. In  Lugano w erden die Sartoris 1254 erw ähnt. 
Die Sartoris von Grana Hessen sich 1657 auch  in Mo- 
sogno nieder. W appen : der Sarto ri von Bosco : in R ot 
eine weisse Burg, begle ite t von drei goldenen Lilien, im 
Schildfuss von einem goldenen Löwen (18. Ja h rh .) . — 
A u g u s t o ,  von Giubiasco, * 14. v . 1880, Maler. H a u p t
werke : Appassionata  ; A nnunciazione  ; M adonnina  ; 
M aternità  ; Ingenuità  ; Dolore ; Spasim o  ; alla Fontana.
—  A H S  1914. —  S Z G L .  — Die Schweiz 1917. —  L. B ren
tan i : Codice diplomatico ticinese. [C. T.]

S A R T O R I S .  G eneralv ikar von S itten . Siehe S c h n e i 
d e r .

S A R T O R I U S .  Seit 1822 in Basel einbürgerte  F a 
milie, abstam m end  von P e t e r  T o b i a s  S., 1676-1720, 
von K ulm bach (O berfranken), W undarz t, S tad tfäh n 
rich daselbst. W appen  : in Gold aufrech ter ro te r Löwe,
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eine weisse Lilie h a lten d . —  1. K a r l  F r i e d r i c h  1793- 
1835, 1815 als L ehrer fü r deutsche L ite ra tu r  aus Leipzig 
a n  das B asler Pädagogium  berufen , 1819 Professor 
der deu tschen  L ite ra tu r  und  ästhetischen  Philosophie 
an  der U n iv e rs itä t Basel, schrieb ü b er religiöse und 
lite rarische  F ragen  ; f  in B ärenste in  (Sachsen). ■— 
2 . KARL, 1824-1893, Sohn von N r. 1, P fa rre r in Bretzwil 
und  1851-1892 zu S t. E lisab e th  in Basel, verfasste  
verschiedene S tud ien  und  B iographien. —  3. F r i t z ,  
1826-1876, B ruder von N r. 2, Ingen ieur, am  Bau der 
B asler H a u p tp o st und des früheren  C entralbahnhofs 
b e te ilig t. —  4. K a r l , 1856-1906, Sohn von N r. 2 , P farrer 
in Fl euri er, Bennvvil und  P ra tte ln , als Geologe und 
H isto rik er Forscher der P räh isto rie  und Geschichte, 
speziell von P ra tte ln  (M anuskrip t). —  5. F r i t z ,  * 1862, 
B ruder von Nr. 4, K aufm ann , Forscher au f dem G ebiet 
der P räh isto rie . — 6. E r n s t ,  * 1870, B ruder von N r. 5, 
G enera lsek retär der C hristi. Vereine ju n g er M änner in 
Genf, speziell fü r  O steuropa. L eiter der K riegsgefange
nenfürsorge in B ulgarien  1917-1918. —  7 K a r l ,  * 1890, 
Sohn von N r. 4, Dr. ju r .,  V erleger der Basler N ach
richten, V erfasser von Urheberrecht und  Verlagsvertrag 
bei Zeitungen und Zeitschriften. —  M itteilungen aus 
de r Fam ilie . [Adr. St.]

S A R T O R I U S ,  A u g u s t ,  Fre ih err v . W altershausen , 
von G öttingen, * 23. v . 1852, D r. ju r . 1880, O rdinarius 
fü r  S taatsw issenschaften  an der U n iv e rsitä t Zürich 
1885-1888, S trassburg  1888-1918, schrieb u . a. Die Ger- 
m anisrg . der Rätoromanen in  d. Schw. (1900). [D. F.]

S A R Z E N S  (K t. W aad t, Bez. M oudon. S. G LS). 
D orf und  Gem. Sarsens 1261. D er O rt gehörte  im  
M itte la lte r zum  bischöflichen G ut Curtilles und  zur 
K astlan e i Lucens. Die C erjat und  die V illarzel besessen 
d o rt R ech te . — D H V .  [M. R.]

S A S S E L  (K t. W aad t, Bez. P ayerne. S. G LS). D orf 
und  Gem. Sases 1177. D er O rt gehörte  im  M itte la lter 
zum  grössten  Teil der A btei Payerne, zum  än d ern  Teil 
dem  K ap ite l L ausanne, das ihn  infolge einer im  12. 
J a h rh .  erfo lg ten  Schenkung des D om herrn  E m m o d e  Sas- 
sel besass. 1503 b estan d  do rt die der K irche von Granges 
u n te rs te llte  K apelle S t. A ndre. —  D H V .  [M. R.]

S A S S I ,  del  S A S S O .  Fam ilien  des K ts. Tessin, die 
in Sonvico seit dem  14. Ja h rh .,  in S tabio  1592, in 
L am one 1650, ferner in G andria, R iva  S. V itale  u . a. O. 
verkom m en . A n s e l m u s  Saxus de M atio, w ahrsch . ein 
F rem der, w ird 1298 in L ugano e rw ähn t. E nde des
15. J a h rh . liessen sich die Sassi von Sonvico in Lugano 
n ieder und  w urden d o rt ins B ürgerrech t aufgenom m en. 
E in  Sassi de Sasso erscheint 1230 in  B ellinzona. W appen  
der Sasso von G andria : in B lau ein n a tü rlich e r felsiger 
Berg, das durch  einen silbernen S treifen  ge tren n te  
goldene Sch ildhaup t m it einem schw arzen Adler belegt. 
—  1. S i l v e s t r o ,  Sohn des m aestro  M a r t i n o ,  von Son
vico, t  vor 1512, liess sich vo r 1490 in Lugano n ieder ; 
S tam m v a te r der Sassi von Lugano. —  2. S i l v e s t r o ,  
E nkel von Nr. 1, Maler, e rw ähn t von 1511 an in Lugano, 
t  vor 1575, a rb e ite te  1545-1554 an  der innern  und 
äussern  A usschm ückung des G erichtsgebäudes von L u
gano, schuf die F resken  der K irche von S. P ie tro  Pam - 
bio, soll auch  eine Freske in der P farrk irch e  von 
Sonvico (1540) gem alt haben . —  3. C a r l o ,  von Casima, 
Schatzm eister der « p a trio ti » von M endrisio 1798, 
B rücken- u n d  S trassen inspek to r 1824 ; des Gr. R a ts  
1815-1839. — 4. L o r e n z o ,  von Casima, f  1862, Inge
n ieur, des Gr. R a ts  1839-1848 und  1855-1862, S ta a ts ra t
1854-1855. —  A L IS  1925. —  S. D o tta  : I  T icinesi. — 
S K L .  —  BStor. 1903, 1915. —  R . Rovelli : La Castel- 
lanza di Sonvico. — A S  I. —  L. B ren tan i : Miscellanea 
storica. —  D erselbe : L 'antica  chiesa matrice di S. 
Pietro in  Bellinzona. —  D erselbe : Codice diplomatico 
ticiftCSß. |f]t T.]

S A T I G N Y  (K t. Genf, R echtes U fer. S. G LS). D orf 
und Gem. in zwei Teilen. F rühere  Form en : Satin iacum , 
Satine ium , Satignie  (vom  röm ischen N am en Satin ius). 
Aus der R öm erzeit fand  m an  n u r  einen M ahlstein aus 
L av a . D as D orf ist b ek an n t durch  sein im einstigen 
E q u este rgau  gelegenes P rio ra t S t. P ierre, dem  E ide
garde, die W itw e des Grafen A y rb ert, 912 bedeu tende 
Schenkungen m ach te . A ndere V ergabungen erh ielt es 
sp ä te r  von den H erren  des G exlandes. Bis 1133 u n te r 

s tan d  es der A btei A inay, und  w urde d a rau f von 
B ischof H u m b ert de G ram m ont an  die A ugustiner
chorherren  dieses O rts abgetre ten . Infolge verschiedener 
W irren  w urde das P r io ra t 1381 der V erw altung  des 
D om kapitels u n te rs te llt  ; 1512 erm äch tig te  P ap st
Ju liu s I I .  das K ap ite l, die P fründen  der C horherren 
aufzuheben und  diese durch  zwei P fa rrp frü n d en  zu 
ersetzen. N ach der R eform ation  w urde durch  Calvin 
Jacques B ernard  als erster p ro tes tan tisch e r P fa rre r  
eingesetzt. Die K irche w eist ein in teressan tes, clunia- 
zensischen E influss v e rra tendes Chor aus dem  13. Ja h rh . 
und ein grosses rom anisches Se itenporta l auf. Das 
Schiff w urde 1727 neugebau t, das ganze Gebäude 1896 
re s tau rie rt. Das P fa rrh au s s te h t an  der Stelle des 
frü h em  Prio ra tsgebäudes. Das H aus N ecker ist 
w ahrscheinlich iden tisch  m it dem  befestig ten  H aus des 
P rio rs. Schon 1305 ist eine E inw ohnergem . zu S. 
bezeugt.

Im  12.-14. Ja h rh . gab es eine Fam ilie von Vizedom en 
von S., von der das adelige Geschlecht St. Aspre in 
Genf ab stam m te . —  Galiffe : Genève historique et archéo
logique. —  N ecker : L ’église de Sa tigny  et sa reconstruc
tion. —  A rchiv  Genf. [L. R.]

S A T T E L  (K t. Schwyz. S. GLS). Gem. und  P farre i. 
W appen : im  Schw yzerschild ein schw arz-gelber S a tte l 
m it Steigbügel. Bis zum  Beginn des 15. J a h rh . w ar S. 
eine Filiale von S teinen, besass ab er schon im 13. Ja h rh . 
ein B ethäuschen : 1348 w urde ein K ap lan  bew illig t; von 
1349 an  s teu erten  die K apellgenossen zusam m en zur 
G ründung einer P fa rre i. Die E rb au u n g  der K irche fä llt 
in den A nfang des 15. J a h rh . Die darin  1402 einen 
A ltar s tiftende  Fam ilie  des A rnold R eding erh ie lt das 
P räsen ta tio n srech t fü r den P rieste r. D am als erfolgte 
die k irchliche A b trennung  von S teinen und  die E rh e 
bung  zu einer eigenen P farre i. 1598 überliess die F a 
m ilie R eding die K o lla tu r den Ixirchgenossen von S. 
N eubau der P fa rrk irch e  1717, V ergrösserung 1777. 
Schwer zu leiden h a tte  die P farre i S. in den F ranzosen
zeiten  1798/99 und  w ährend  der H elvetik , wo sie ganz 
ve rarm te  ; sie erholte  sich ab er bis zum  Beginn der 30 er 
Ja h re  des 19. Ja h rh . w ieder. 1857 w urde durch  eine 
Schenkung des H errn  F ried rich  v. Müller in Schwyz die 
E rrich tu n g  einer landw irtschaftlichen  A rm en- und 
W aisen an sta lt erm öglicht. —  Die K apelle im  W eiler 
,, E ccehom o "  w urde 1670/72 g eb au t. An der L an d 
strasse  S.-Æ geri liegt die „ S c h e m e n "  m it dem  1322 
erb au ten  L etz itu rm  und  noch w ahrnehm baren  Spuren 
der a lten  L andw ehr. Südlich vom  T urm  s te h t die 
S t. Jakobskapelle , das schwyz. D enkm al der Schlacht 
am  M orgarten (e rb au t um  1500). — Ja h rze itb u ch  und 
U rb a r von S. — Fassb ind  : Religions gesch. — A. Nü- 
scheler : Gotteshäuser. —  M. S tyger : Gesch. der Pfarreien  
S . u n d  Rothenturm . [ M .  S t y g e r . ]

S A T T L E R .  Fam ilien der K te . A argau, Basel, Luzern 
und Sank t Gallen.

A. K a n to n  A a r g a u .  —  R u d o l f ,  von B aden, Vogt zu 
Baden 1373-1379, Vogt der H erren  von H allw yl im 
A m te E schenbach 1378-1379, im  A m te M aschwanden 
1397-1399. W appen : über einem  R ein Satte lbock  (?) ; 
Farben  u n b ek an n t. —  W . Merz : W appenbuch Baden, 
p. 243. —  F . X . W öber : Die M iller... I, p. 276, 447, 
499 ; I I I ,  25. —  S taa tsa rch iv  Zürich. —  Gfr. 20, p . 195, 
199. [D. F.]

B. K a n t o n  B a s e l .  I. Fam ilie  aus E ndingen am  
K aiserstuh l (Breisgau), in Basel e ingebürgert 1536 m it 
— 1. H a n s ,  K ürschner. —  2. N i k o l a u s ,  1541-1627, 
Sohn von N r. 1, K ürschner, R a tsh err, D reizehnerherr, 
Pfleger zu St. L eonhard . — 3. N i k o l a u s ,  1582-1652, 
Sohn von N r. 2, K ürschner, R a tsh err, V orstad tm eister, 
Basler S y n d ika tsgesand ter in  die ennetb irg ischen Vog- 
te ien . [C. Ro.]

I I .  Fam ilie  aus Schaffhausen, seit 1547 in Basel 
eingebürgert : — 1. L e o d e g a r ,  Scherer, 1547 zum 
« H im m el » zünftig . —  2. W o l f g a n g  S a ttle r  gen. 
W yssenburger, 1548-1590, Sohn von N r. 1, W eber, 
Schaffner des St. P e te rsstiftes, R a tsh err, D reizehner
herr. —  3. H a n s  R u d o l f  S a ttle r  gen. W yssenburger, 
1577-1628, Sohn von N r. 2, R a tsh err.

I I I .  Fam ilie aus W eil (Baden), seit 1880 in Basel 
eingebürgert. —  A l b e r t ,  * 1844 in  W eil, f  1899 in



SAUBANNERZUG SAUR1N 91

Basel, K unst- und A ltertum shänd ler, N um ism atiker, 
P räsid en t der Schweiz. N um ism atischen Gesellschaft. 
Seine W itw e h a t 1906-1908 eine Sam m lung von R epro
duktionen  a lte r  Basler S tad tan sich ten , Das alte Basel, 
herausgegeben. — LL . — S taatsa rch iv  Basel : Sam m 
lung L otz. —  H ardung . [C. Ro.]

C. K a n t o n  L u ze rn . Fam ilien der Æ m ter Luzern 
(14. Ja h rb .) , H ochdorf, Sursee und W iliisau (15. Jah rb .).
— W e r n e r ,  G rossrat 1 3 9 6 . —• H e i n r i c h ,  G rossrat 
1 4 8 9 -1 5 2 4 , 1503  wegen verbo tenem  französ. Solddienst 
b estra ft, K aufhausm eister 1 5 1 5 -1 5 2 5 . — H a n s , Gross
ra t  15 3 1 -1 5 5 6 , K aufhausm eister 1 5 3 1 -1 5 5 9 , Vogt zu 
W eggis 15 5 5 , K lein ra t 1 5 5 6 -1 5 7 4 , Vogt zu B üron 1561- 
1 5 6 2 . :— Gfr. Reg. — S taatsa rch iv . [p .  x .  W .]

D. K a n t o n  S t .  G a lle n ,  t  Fam ilie der S tad t S t. 
Gallen. W appen : in Gold ro te r  Sparren , un terleg t u. 
bese ite t von rotem  H albm ond. U l r i c h  der S a ttle r  1313 .
— U l r i c h ,  S ta d tric h te r  1436, Z unftm eister 1454, des 
R ats 1466, f  1466. — Vergl. LL. —  Ms. der S tad tb ib i. 
St. G. [J .  M.]

S A U B A N N E R Z U G .  Siehe T o l l e s  L e b e n .  
S A U B R A Z  (K t. W aad t, Bez. A ubonne. S. GLS). 

D orf und  Gem. Saubra  1251. U n te r dem K irchhof fand 
m an röm ische B auten  und M osaiken. Im  M itte lalter 
gehörte S. zur der Baronie A ubonne. Die Ste. Foy- 
kapelle u n te rs tan d  der A btei am  Jouxsee, ve rb ran n te  
1251 und w urde gleich w ieder aufgebau t. N ach der 
R eform ation  kam  das nu r noch vier Feuerstellen zäh
lende S. zur K irchgem . Gimel. Die Ueberbleibsel der 
ehem aligen Kapelle m it einem  Teil des Turm es w urden 
1899 abgetragen . —  D H V . [M. R.]

S A U C Y ,  P a u l  S im o n ,  * 1811 in  L ajoux (Berner 
Ju ra ) , f  1880, P fa rre r von Les Bois, D om herr 1868, H i
sto riker, veröffentlichte H ist, de l'ancienne abbaye de 
Bellelay (1869). —  E . F . v. Mülinen : Prodr. [A. S-h.] 

S A U E R B R U C H ,  F e r d i n a n d ,  * 3. VII. 1875 in 
B arm en, D r. m ed. 1902, O rdinarius fü r Chirurgie an der 
U n iv ersitä t Zürich und D irek to r der chirurgischen 
K linik 1910-1918, in M ünchen 1918-1928, se ither in 
Berlin ; E rfinder der M ethode, das künstliche E rsa tz 
glied bei A m putation  durch  B enutzung der Muskeln des 
A m putationsstum pfs w illkürlich beweglich zu m achen 
(« S auerbrucharm  »). H auptw erke : Technik der Thorax
chirurgie (m it E . D. Schum acher) (1911) ; Die willkürlich  
bewegliche künstliche H and  (2 Bde. ; 1916-1923); Die 
Chirurgie der Brustorgane (2 Bde., 1920-1925). [D. F.] 

S A U E R L Æ N D E R .  Fam ilie der S ta d t A arau, die 
zurückgeht au f H e i n r i c h  R e m i g i u s ,  * 1776 zu F ran k 
fu rt a. M., G ründer der V erlagsbuchhandlung S. in 
A arau  1805, B ürger von Aarau 1806, t  1847. — Argo- 
via 40. — Z ur E rinnerung an H . R . S . (1847). —  Niki. 
Senn : Die stille Stadt. [ H .  T r . ]

S A U G E  ( L A )  (deutsch F e h l b a u m )  (K t. W aad t. Bez. 
Avenches, Gem. Cudrefm . S. GLS). L andgu t an der 
frü h em  E inm ündung  der Broye in den N euenburgersee. 
In der N ähe fand  m an eine P fah lb au sta tio n  und eine 
B rücke aus der R öm erzeit. Diese w ar von einem Turm  
beherrsch t (la to u r de Broye), der im  13. u . 14. Ja h rh . im 
Besitz der Grafen von Savoyen w ar. S pä ter en ts tand  
d araus ein L andhaus, dessen Besitzer die Fischenz im 
M urtensee besass. Die S tad t M urten erw arb es 1507, 
dann  Bern 1647. Der abergataire (Päch ter) besass 
das H erbergs- und  Zollrecht, aber m it der V erpflichtung, 
a u f  dem Flusse eine F äh re  zu u n terh a lten , da die 
einstige Brücke n ich t m ehr bestand . 1869 t r a t  an die 
Stelle der Fähre  eine neue eiserne B rücke ; 1919 w urde 
das ganze Gut von der Gem. Cudrefm  erw orben. Am 
26. v. 1476 kam  es bei La S. zu einem Gefecht zwischen 
den B urgundern  und  den E idgenossen. —  D H V . [M. R.] 

S A U G E R N .  Siehe S o YHIÈRES.
S A U G Y .  Fam ilie von R ougem ont (W aadt) seit 1456.

— L o u is , * 1863 in Paris, Maler, veröffentlichte A nsich
ten  von Basel und Zürich, a rbeite te  an der A usschm ük- 
kung der Eidg. Techn. Hochschule. —  S K L .  [M. R.]

S A U G Y  ( F R O S S A R D  D E ) .  Siehe F r o s s a r d .  
S A U L D Y  (K t. Bern, Bez. Delsberg. S. G LS). Gem. 

und Dorf. Sasis  1327 ; Sassy  1336. Die A btei Bellelay 
besass d o rt G üter ; das K apite l S t. U rsanne w ar Gross
zeh n th err von S. D er O rt w ar früher m it der Gem. Glo- 
velier verein ig t und  w urde 1648 politisch davon ge

tre n n t, 1802 auch kirchlich. E ine Kapelle des hl. 
A ntonius von P ad u a  w urde 1755 gebau t. An ih rer 
Stelle en ts tan d  1820 eine K irche. S. h a tte  u n te r  dem 
30j. K rieg schwer zu leiden ; fast die ganze Bevölkerung 
ging dabei zu G runde. Bevölkerung  : 1764, 190 Einw .; 
1920, 244. —  T rouillat. —  V autrey  : Notice historique V.
—  D aucourt : Diet. V I. [G. A.]

S A U L E N S ,  S O U L E N S  (K t. W aad t, Bez. Échal-
lens). H eute  verschw undener O rt, der zwischen B ottens 
und B retigny  sur Morrens lag u. 1235 dem K apite l L au 
sanne gehörte. E r w ird noch au f einer K arte  von 1578 
erw ähnt. —  D H V .  [M. R.]

S A U L E S  (K t. Bern, Bez. M ünster. S GLS). Dorf 
und Gem. der K irchgem . Reconvilier-C hindon. Sales 
1148 (von salix, W eide). Das D orf gehörte dem K apitel 
M ünster - Granfelden ; der Bischof von Basel und  der 
P fa rrer von D achsfelden besassen dort Z ehnten. Bevöl
kerung : 1818, 117 E inw . ; 1920, 183. —  T rouillat. —
A. D aucourt : Diet. V II. [G. A.]

S A U L G Y  ( LE)  (K t. F reiburg , Bez. Glane. S. GLS). 
D orf und Gem. ; es b ildete  im M itte lalter ein kleines 
Edellehen, gehörte im m er zur K irchgem . Siviriez und 
teilte  von 1536 an die politischen Schicksale von 
Siviriez (s. d.). — Dellion : Diet. X I. —  K uenlin  : 
Diet. I I .  — S taa tsa rch . F reiburg . [ J .  J o r d a n . ]

S A U L X ,  C a t h e r i n e  d e ,  f  1531, Nonne im  K laris- 
sinnenkloster von Orbe, schrieb die Lebensgeschichte 
ih rer H errin , der sel. Louise von Savoyen. —  Je a n te t : 
La B . Louise de Savoie. —  Costa de B eauregard : 
A m ours de sainte. [M. R.]

S A U L X U  R E S ,  Gräfin A u b i n  A m é d é e  d e  B r o n -  
d e a u l t - d e  S a u l x u r e s ,  geb. Lucy T onnet, * 17. m . 
1833 in Paris, t  28. m . 1929 in L ausanne, schenkte dem 
S taa te  F reiburg  eine reiche Sam m lung von Möbeln und 
K unstgegenständen , die im  frü h em  H ôtel R atzé auf
gestellt und  1922 der (E ffentlichkeit zugänglich ge
m ach t w urden ; vergab te  dem  freiburgischen K an tons
sp ital 100 000 F r. —  Liberté 1922, N r. 218 und 293 ; 
1923, Nr. 39. —  É tr. frib . 1925. [ J .  N . ]

S A U P P E ,  F r i e d r i c h  H e r m a n n ,  von W esenstein
b . Dresden (Sachsen), * 9. x . 1809, Dr. phil. 1832, P r i
va td o zen t für klassische Philologie an  der U n iversitä t 
Zürich 1833-1835, 1837-1839, a. o. Prof. 1839-1845, 
O berbiblio thekar der Z ürcher K antonsb ib lio thek , B ür
ger von Schottikon bei Elgg 1838 ; G ym nasiald irektor 
in W eim ar 1845-1858, P rof. f. k lass. Philologie an der 
U n iv ersitä t G öttingen 1858-1893 ; bearbe ite te  von 1834 
an  die sog. Zürcher A usgabe der Oratores A ttici. Be
gründer der griechischen E pigraphik  ; ausserordentlich  
fru ch tb a rer Fachschriftsteller, f  15. ix . 1893 in G ö ttin 
gen. — U. v. W ilamowitz-M cellendorff : Gedächtnisrede 
a u f H. S . —  H. Sauppe’s Ausgewählte Schriften, hgg. 
v. K. T richer (m it Verz. der A rbeiten , p. 8 2 9 ).— Fest- 
chrift Kantonsschule Zürich 1833-1883, p . 15, 19, 25, 99.
—  Festschrift Hochschule Zürich  1833-1883, p. 19, 41. —  
A D B  55. —  S taa tsa rch iv  Zürich. [D. F.]

S A U R E R .  Fam ilie aus V eringendorf (Hohenzollern), 
die sich 1875 in Arb on e inbürgerte . — F r a n z ,  * 1806, 
kam  1823 in  die Schweiz, g ründete  1853 eine Giesserei 
in St. Georgen (St. Gallen), verlegte sie 1863 nach Arbon 
und g liederte ih r eine m echanische W erk stä tte  an . Die 
F irm a b au te  Stickm aschinen und von 1890 an sta tionäre  
M otore, ste llte  aber von 1903 an die M otorenabteilung 
ganz au f den B au von L astw agen um . Von 1869 an hiess 
die F irm a « F. Saurer & Söhne ». N ach dem  Tode des 
G ründers 1882 füh rten  seine Söhne A d o l p h ,  * 1841, 
und E m i l ,  * 1843, t  1897, das Geschäft w eiter. Es ging 
1897 an  Adolph über, der es zusam m en m it seinem 
Sohn H i p p o l y t ,  * 1878, bis zu seinem  Tode 1920 
leitete . In  diesem Jah re  erfolgte die U eberführung in 
die A ktiengesellschaft Adolph Saurer (Leiter H ippo
ly t S.), die zur Zeit (1929) 2100 A rbeiter und Ange
stellte  beschäftig t und W eltru f im  B au von M otorlast
w agen und O m nibussen, sowie von Stickm aschinen 
geniesst. — N Z Z  1920, N r. 323. —  Arboner Tagblatt 
1920, Nr. 45-46. [Leisi. ]

S A U R I N ,  J a c q u e s ,  aus einer 1686 von Nîmes nach 
Genf gezogenen R efugiantenfam ilie , * 6. i. 1677 in 
Nîmes, f  30. x il. 1730 im  H aag, p ro tes tan tisch er P farrer 
in London 1701-1705, dann im  H aag, wo m an für ihn



92 SAUSER SAUSSURE

das A m t eines « m in istre  des nobles » e rrich te te , v e r
öffentlichte m ehrere  Bde. P red ig ten , einen Discours sur 
les événements les p lus mémorables du V ieux et du 
Nouveau Testament (1720-1728, 2 Bde.), Abrégé de la 
théologie (1720) und  État du christianism e en France 
(1725). —  J .  Gaberel und  Des H ours-F arel : J .  Saurin . 
—  [ D .  S.] —  J o s e p h , t  1737, aus dem  D auphiné s ta m 
m end, P fa rre r  in B ercher 1684-1689, zog nach  F ra n k 
re ich  u n d  schw or vor B ossuet den p ro tes tan tisch en  
G lauben ab ; w urde dann  M athem atiker und  M itglied 
der A cadém ie des Sciences. V oltaire  h a tte  seinetw egen 
1759 eine aufsehenerregende Polem ik  m it dem  p ro te 
s tan tisch en  P fa rre r  J .  P . Leresche. —  B B G  5, p . 259; 
10, p . 315. [Gh. G.]

S A U S E R .  Fam ilie von Sigriswil (Bern). W appen  : 
eine H ausm arke  (A H S  1920, 3). — • G e o r g e s  Sauser- 
H all, * 26. ix . 1884 in L a C haux de Fonds, D r. ju r ., 
Professor des in te rn a tio n alen  P riv a tre ch ts  und  des 
vergleichenden Z ivilrechts an der U n iv ersitä t N euen
burg  se it 1912, seit 1924 auch  Professor der vergleichen
den Z ivilgesetzgebung und  des H andelsrech ts an  der 
U n iv e rsitä t Genf, w urde vom  1. iv . 1926 an  au f fü n f 
J a h re  zum  ju ris tisch en  R a t der tü rk isch en  R egierung 
e rn an n t. H au p tw erk e  : Des belligérants internés chez les 
neutres (1910) ; La nationalisation des étrangers en Suisse  
(1914) ; M anuel d ’instruction civique (1913) ; La natio
nalité en droit suisse  (1921) ; Les traités de p a ix  et les 
droits privés des neutres (1924). —  S Z G L .  —  [L. M.] — 
F r é d é r i c ,  B ruder des V orgen., * 1887 in  L a C haux de 
Fonds, leb te  in Basel, R ussland  und  B ern und  erw arb 
dan n  in F ran k re ich  grosse A nerkennung  als Schrift
s te ller u n te r  dem  Pseudonym  Blaise Cendras ; veröffen t
lich te  u . a. : Les Pâques (1912) ; J ’ai tué (1918) ; Du 
monde entier (1919) ; K odak  (1924) ; L ’or (1925) ; 
M orovagine (1926) ; D an Yack  (1929). [M. G.]

S A U S S U R E ,  d e .  Adelige Fam ilie aus L othringen  
(urspr. aus Saulxure), die in der 
Schweiz seit dem  16. Ja h rh . n ieder
gelassen is t. W appen  : schräglinks
gete ilt, beide H älften  je  siebenm al 
schrägrech ts gegengeteilt von Gold u. 
Schw arz. S tam m v a te r aller S. in der 
W aa d t u n d  in  Genf is t A n t o i n e  de S., 
S., Sohn von Mongin, H errn  von 
M ontreuil, D om m artin  usw ., * 1 5 1 4  ; 
s. u n ten , sowie A  GS I I I .

Genfer Z w eig .—  I . É l i e , Sohn von 
Je a n  B ap tiste  (N r. 2 des W aad tlän d er Zweiges), B ürger 
von G e n f  1635, f  1662.—  2. T h é o d o r e , E nkel von N r. 1, 
1674-1750, A ud iteu r 1709, des R a ts  1721, Schatzm eister 
1728, Syndic 1734, S ta tth a lte r  1737. —  3. G e o r g e , 
E nkel von N r. 1, 1683-1759, Dr. ju r ., H au p tm an n  in

den D iensten  der G eneral
s ta a ten . —  4. N i c o l a s , 
Sohn von N r. 2, 1709- 
1791, A dvokat, A uditeur 
1748, K astlan  von Ju ssy  
1 7 5 3 , a u sg e z e ic h n e te r  
A gronom , h in terliess be
deu tende W erke ü b er den 
W einbau u . a. ; M itarbei
te r  an  der Encyclopédie 
von D iderot und  d ’Alem 
b e rt. —  Senébier : H is
toire litté ra ire  1,11. —
France protestante. —  de 
M ont e t : Diet. I I .  —  5. 
H o ra ce  B en ed ic t., Sohn 
von N r. 4, 17. II. 1740-22 .
I .  1799, b e rü h m ter P h y si
ker und Geolog, der au s
gezeichnetste  Genfer Ge- 

Horace Bénédict de Saussure. leh rte  des 18 J a h rh  , Pro-
Nach einem P o r t rä t  von Saint- fessor der Philosophie U.

Ours (Schw. Landesbibi.  Bern), der N aturw issenschaften
an der A kadem ie Genf 

1762-1786, R ek to r 1774-1775, Mitglied der königlichen 
G esellschaft v . L ondon 1788, sowie der b edeu tendsten  
A kadem ien u. gelehrten  G esellschaften E uropas, a usw är
tiges Mitglied der Académ ie des sciences v. Paris 1790.

Säm tliche W issenszweige, m it denen sich S. befasste, 
haben  ihm  bedeu tende  F o rtsch ritte  zu v e rdanken  : Bo
tan ik , Physik , E lek triz itä t, H ygrom étrie  u . M ineralogie, 
besonders ab er die Geologie, fü r die er sozusagen alle 
G rundlagen geschaffen h a t.  Dreissig Ja h re  lang du rch 
w anderte  er die A lpen in allen R ich tungen  ; unvergess
lich sind in der Geschichte des A lpinism us und  der 
W issenschaft seine B esteigung des M ontblanc (die 
zweite, m it Jacq u es B alm at), dessen Gipfel er am  3. v m . 
1787 erre ichte , fe rner die siebzehn Tage, die er im  folgen
den J a h r  au f dem  Col du  G éant zu b rach te . M itgründer 
der K unstgesellschaft 1776, die ih r B estehen seiner In i
t ia tiv e  und  derjenigen des U hrm achers Fa izan  v e r
d an k te  (deren P rä sid en t 1793-1799), M itglied des p ro 
visorischen V erw altungskom itees 1792-1793, dann  der 
N ationalversam m lung  bis 1794. V erfasser zahlreicher 
w issenschaftlichen P ub likationen , bes. Voyages dans les 
A lpes (4 Bde., 1779-1796). —  Senébier : H ist, de la vie 
de H .-B . de Saussure. —• D erselbe : H ist. litt. I I I .  —• 
Recueil des éloges pronon. à l ’institu t I. —  France pro
testante. —  W olf : Biogr. IV .—  R . Töpffer : Des voyages 
de H .-B  de Saussure  (in B U  1834. —■ A. F av re  : H .-B . 
de S . et les A lpes. —  L. B ouvier : De Saussure, sa vie...
—  E rn . Naville : H .-B  de S . et sa philosophie  (in B U  
1883). —• Sayous : Le X V I I I  s. â l ’étranger I. —  P h . 
G odet : H ist. litt. —  V. Rossel : H ist. litt. — Freshfield, 
ü b erse tz t von P lan  : H .-B . de S . —  6. A l b e r t i n e  
A drienne, T och ter von Nr.
N ecker, V erfasserin  von 
Notice sur le caractère et 
les écrits de M me de Staël, 
und  eines berü h m ten  L eit
fadens der Pädagogik  :
L ’cducation progressive. —
D o udan t : Notice sur la vie 
de M me Necker-de Saussure  
(in der P a riser A usgabe 
1844 der Éducation pro
gressive). —  A. V inet :
L ’éducation, la famille et 
la société. —  L. B urnier :
H ist. litt, de l ’éducation
I I .  —  P h . G odet : H ist, 
litt. ■—■ V. Rossel : Hist, 
litt. —  P . K ohler : M me 
de Staël et la Suisse. —
7. N ico las T h é o d o r e ,
Sohn von N r. 5, 14. x.
1767- 18. IV . 1845, P h y si
ker, Chem iker u . N a tu r
forscher, h ielt sich lange 
Zeit in E ngland  auf. P ro 
fessor der M ineralogie und 
der Geologie an  der Genfer A kadem ie 1802-1835, 
K orrespondent der Académ ie des sciences de Paris 
1810, M itglied der Königlichen G esellschaft von Lon
don 1820 und  zahlreicher Schweiz, und  ausländischen 
gelehrten  Gesellschaften. H au p tw erke  : Mémoires sur 
la densité de l ’air à différentes hauteurs (1790) ; Recher
ches chimiques sur la végétation (1804). —  Choisy : R a p 
port sur le Collège et l ’Académie, fü r 1844 und  1845.
—  M acaire : Notice sur la vie de Th. de S . (in B U 1845).
—  M émoires de la Soc. de phys. et d ’hist. nat. X I. —■
F. R everdin  : Notice sur Th. de S . ( V S N G  1915). —
8. T h é o d o r e , E nkel von N r. 5, 1824-1903, Maire von 
G enthod 1850-1900, des Gr. R a ts  1854-1856 und  1858- 
1872, A rtillerieoberst, P räsid en t des K unstvereins 1871- 
1899, M itgründer der Schweiz. V ereinigung fü r D enkm al
pflege (deren P räsid en t), auch Maler, V erfasser von : 
Études sur la langue française. De l ’orthographe des noms 
propres (1885) und  zweier D ram en : Georges Jenatsch  
und Le Siège de M usso. —  S K L .  — J  G, 5. V. 1903. —• 
GL, 5. und  11. v ili .  1903. —  P S  1903. —  9. H en r i, 
B ruder von Nr. 8, 27. X I .  1 8 2 9 -2 0 . I I .  1905, Zoolog, 
D r. phil. der U n iv ersitä t Giessen ; Dr. h . c. der U niver
s itä t  Genf, m ach te  1854-1856 eine grosse Forschungs
und  Studienreise in den A ntillen, in Mexiko und  den 
V ereinigten S taa ten , von wo er bedeu tende Sam m lungen 
he im brach te . Spezialist im  S tud ium  der In sek ten  und 
v erw and ten  A rten  : K ru sten tie re , Tausendfüssler usw .

5, 1766-1841, alliée Jacq u es

Nicolas Théodore de Saussure. 
Nach der Li thographie eines 

Por trä ts  von Mme Manier 
[Schw. Landesbibi.  Bern).
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Ferd inand de Saussure. 
Nach einer Photographie.

Als Entom olog, besonders in  bezug au f die H ym enopte- 
ren und  O rthopteren  ga lt er als u n b estritten e  A u to ritä t 
seiner Zeit. U n te r seinen zahlreichen Veröffentlichungen 
sind zu erw ähnen : Monographie des guêpes solitaires 
(1852), die den ersten  Band der Études sur la famille  
des vespides (1852-1858) b ildet ; die T itel der ändern  
Bände sind : Les guêpes sociales und Les fausses guêpes.
— E. Y ung : H. de Saussure  ( V S N G  1905). —■ Comptes 
rendus Soc. des A rts  1905. — M. B edot : Notice sur H. 
de S . (in Revue suisse zoologie 1906). —  A. de Claparède :
H . de S . (in Globe 1905). —  JG , 23. II. 1905. —  P S  1905.
— 10. F e r d in a n d ,  Sohn von N r. 9, 26. x i. 1857 -22 . n . 
1913, ausgezeichneter Sprachforscher, K orrespondent 
des In s t i tu t  de F rance, R itte r  der Ehrenlegion, Dr. phil., 
M aître de conférences an  der École de H au tes É tudes

von Paris 1881-1891, a. o. 
Professor der Geschichte 
und der vergleichenden 
Sprachforschung der indo
europäischen Idiom e in 
Genf 1891, o. Professor 
fü r Sanskrit u . indo-euro
päische Sprachen 1896, 
ausserdem  der allgem einen 
Sprachforschung seit 1907; 
V erfasser von Mémoires 
sur le système p r im it if  des 
voyelles dans les langues 
indo-européennes  (1897). 
N ach seinem  Tode ve r
öffentlichten einige seiner 
Schüler 1916 u n te r  seinem  
Nam en : Cours de lin g u i
stique générale, sowie Re
cueil des publications scien
tifiques de F erdinand de 
Saussure  (1922). —  Fer
dinand de Saussure 1875- 

1913 (1913). — Gh. Bailly : Ferdinand de Saussure et l ’état 
actuel des sciences linguistiques. — J  G, 27. il. 1913 und 
24.iv .1922 . — P S  1913. — S L 1916. — 11. H o ra c e ,  Sohn 
von Nr. 9, 1859-1926, Maler und G raveur ; P o rträ t-  und 
L andschaftsm aler. — S K L .  —  12. L éo p o ld , Sohn von 
Nr. 9, 1866-1926, Sinolog, t r a t  1882 in die französische 
Marine, w ar 1892 Schiffslieutenant, w urde 1899 R eser
veoffizier, s tu d ierte  au f seinen Reisen im  O rient die 
chinesische Sprache, die anam itischen D ialekte und 
die Z ivilisationen des fernen Ostens. Besonders der 
chinesischen Astronom ie w idm ete er zahlreiche A rtikel 
im Journal asiatique, im  T ’oung-Po, in den Archives des 
sc. physiques et nat., im  Globe usw. —• R . G autier : 
L. de Saussure  (in Globe 1926). — J  G, 2. und 18. v m . 
1925. — 13. R e n é , Sohn von Nr. 9, M athem atiker,
* 1868, Dr. phil., a. o. Professor der M athem atik  an  der 
katholischen U n iversitä t W ashington 1895-1898, P r i
vatdozen t in Genf, dann in Bern, 1904-1924, befasste 
sich auch  m it E speran to . H auptw erke : La géométrie des 
« feuillets » ; La structure de la réalité ; La construction 
logique des mots dans les langues naturelles et en espe
ranto, usw. —  Catal. des ouvrages publiés par l ’univer
sité de Genève. — SZ G L . — 14. R ay m o n d , Sohn von 
Nr. 10, * 1894, Dr. m ed., P riv a td o zen t an  der U niver
sitä t Genf 1925, Verfasser m ehrerer A rbeiten  über 
Psych iatrie  usw. —  Catalogue des ouvrages pubi, par  
l'université de Genève. — 15. J e a n ,  Sohn von N r. 13,
* 1899 in W ashington, P fa rrer in E dingburg , in Les 
E aux  Vives 1926, in Genf 1929, Verfasser von Les con
tradictions de la pensée religieuse (1926). —  Vergi, im 
allgemeinen : Sorde! : Diet. I I .  —■ Galiffe : Not. gén. I I ,
2. Aufl. —  France protestante. — de M ontet : Diet. —
E. Secrétan : Galerie suisse I I .  [E. L. B urnet.]

Waadtländer Zweig. —  1. A n to in e , * 1514, m usste 
1552 des Glaubens wegen Lothringen verlassen und 
hielt sich in S trassburg , N euenburg, Genf und  L au
sanne au f ; in L ausanne w urde er 1556 unen tgeltlich  ins 
B ürgerrecht aufgenom m en ; m it Farei, V iret und 
Calvin s tand  er in Briefwechsel und erw arb das Gut 
Vernand bei L ausanne, nach dem sich die Fam ilie 
spä ter benann te , t  1569 in Genf. — 2. J e a n  B a p tis te ,  
1576-1647, E nkel von Nr. 1, erwarb 1594 die H errschaft

Morrens, dann  die H errschaft Boussens. V enner von 
L ausanne 1638. — 3. J e a n  L o u is , 1670-1740, O berst in 
der bernischen Arm ee, zeichnete sich 1712 bei Vill- 
m ergen aus ; zum  D ank  dafür w urde fü r ihn die Baronie 
B ercher geschaffen. —- 4. C ésa r, 1705-1783, Verfasser 
der Lettres et voyages in D eutschland, Holland und 
E ngland , veröffentlicht von B. van M uyden 1903. — 
5. L o u is  C é sa r, f  1744, P fa rre r in L ausanne 1714-1726, 
begleitete  als P fa rre r den M ajor Davel aufs Schafott 
und h ie lt eine R ede, wegen der er von den B ernern 
gerüg t w urde. Zeitweise im  A m t eingestellt, w urde er 
1727-1744 nach  L onay v e rse tz t. —  R H V  I I I ,  1895, 
p. 327. —  6. D av id , 1700-1767, Sohn von Nr. 3, General 
in H olland. —- 7. V ic to r ,  1737-1811, le tz te r B ürger
m eister von L ausanne 1796-1798, helvetischer Senator 
1801-1802. —  8. A d o lp h e , 1802-1880, G eneralforst
inspek tor. —  9. V ic to r ,  1839-1892, Ingen ieur in 
H olland, le tz te r m ännlicher V ertre te r des w aad tlän d i
schen Zweiges. [M. R.]

S A U T E R  u. S A U T T E R .  Fam ilien von St. Gallen 
und T hurgau . E in  Zweig der St. Gaffer Fam ilie w urde 
ins Genfer B ürgerrecht aufgenom m en.

A. K a n to n  S t. G a llen . S a u t e r , S a u t t e r  ; u rspr. 
S u t e r . Fam ilie der S tad t S t. Gallen. W appen  : gev ierte t 
von Schwarz und Silber, in Schwarz weisse T aube au f 
grünem  D reiberg und B lattzw eig  stehend . S. in Genf : 
g ev ierte t von Schwarz und  Gold. Versch. E in b ü rg eru n 
gen ; R u d i  Suter, von Gossau, 1 3 9 7  ; H e i n i , von H und- 
wil, 1402  ; U l r i c h , von Oberdorf, 140 4  ; S e b a s t i a n , 
von Ulm , 1507  ; S e b a s t i a n , von Sidwald, 1 5 4 4 . Ein 
f  Zweig tru g  im 17 . Ja h rh . den Beinam en Schneeweiss, 
ein anderer Riihrm ichan. —• 1. H e i n i ,  E lfer 1438 , 
L einw andm aler 1 4 4 0  ; f  1 4 5 6 . —■ 2 . H e i n r i c h , Enkel 
des U lrich von Oberdorf, Vogt der R aron zu Nöcheln 
vor 1 4 6 1 . —- 3. I s a a k , 1 6 9 6 -1 7 6 2 , S ta tth a lte r  1760 . — 
D aneben m ehrere Z unftm eister. —  B ürgerbuch St. 
Gallen. —■ Ms. der S tad tb ib i. St. Gallen. [J. M.]

B. K a n to n  G enf. Zweig der S t. Gaffer Fam ilie. 
S tam m v ate r : H a n s , gen. R ührm ichan , f  1506. Ein 
N achkom m e bürgerte  sich 1696 in Genf ein. —  1. 
F ra n ç o is  J e a n ,  1746-1819, Offizier in französischen 
D iensten, B rigadegeneral 1793, bald  d a rau f abge
setzt, w urde 1795 m it dem  gleichen Grade wieder 
in die Arm ee aufgenom m en, q u ittie rte  1811 den D ienst 
und siedelte nach  Genf über, w ar do rt 1814 bis 
zu seinem  Tode Mitglied des R epräs. R a ts . — 2. D a n ie l  
A n d ré , * 1773 w ährend der R evolution  wegen der 
T ö tung  des Sansculotten  Coquet in contum aciam  zum 
Tode veru rte ilt, u n te r  der R estau ra tio n  Mitglied des 
R epräs. R ats , dann  des Grossen R a ts . —  3. F ra n ç o is  
A u g u s te ,  gen. S au ter de B eauregard, * 1826 in M ar
seille, Konsul 1850, dann to skan ischer G eneralkonsul in 
der Schweiz 1856, w urde von N apoleon I I I .  1853 zum 
Grafen ernan n t. B egründer der Compagnie genevoise der 
Schweizerkolonie von Setif. —  Le Livre de famille Sau t
ter. — Galiffe : Not. gén. I I I . '— de M ontet : Diet. [G. V.]

C .  K a n to n  T h u rg a u . S A U T E R  (urspr. S u t e r ) .  An 
verschiedenen O rten verbürgerte , in A rbon seit dem
16. Ja h rh . nachw eisbare Fam ilie. S tam m v ate r der 
A rboner Linie ist —  1. B a l t a s a r , R atsh err, t  1651. —
2. H a n s  G e o r g , 1712-1801, N achkom m e 4. Grades von 
Nr. 1, K upferstecher in A rbon. K reidezeichnungen und 
Stiche in  P riv a tb esitz  und in der K unstsam m lung  zu 
Basel. — 3. J o h a n n  U l r i c h , Sohn von N r. 2, * 20. x i. 
1752, bedeutender Po litiker w ährend der H elvetik, 
R eg ie ru n g ss ta tth a lte r 1800, Mitglied der T agsatzung 
und des V erfassungsrates 1802, P räsiden t der th u rg . 
Regierung 1803, t  27. m . 1824. — SK L . — A S H R .  — 
Oberholzer : Gesch. der Stadt Arbon. —  Von Donz- 
hausen s tam m t — 4. M a x , * 16. v i i . 1879, K onzert
sänger in M ailand, B egründer und L eiter der ersten  ita 
lienischen O perngastspiele in Zürich, Verfasser zahlrei
cher U ebertragungen v. deu tschen  O ratorien  u. Liedern 
ins Italienische.— S Z G L .—  [ H e r  >i u. W .  W uhrmann.| — 
5. U l r i c h , von A rbon, * 1854 in Horgen (Zürich), Gold
schm ied in Basel, wo sein V ater U lrich auch Gold
schm iedw ar; 1883 daselbst e ingebürgert. —-S K L .  [C. R >.]

S A U T I E R .  Fam ilien von Genf und  Luzern.
A. K a n to n  G enf. In  der Genfer L andschaft früher 

ziemlich verb re ite te r Nam e, u rsprünglich  Salterii.
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U rspr. gab es zwei Fam ilien  S., eine von Regnieri 
(H ochsavoyen) und  eine von Ju ssy . E in  in G enf n ieder
gelassener, u n d  im  18. Ja h rh . t  Zweig ste llte  m ehrere 
Goldschm iede. W appen : gepfäh lt, m it G egenpfählen, 
im  S ch ildhaup t ein Z iegenkopf (Farben  u n b ek an n t). — 
A. Corbaz : Un coin de terre genevois, p. 371. —  H.
D eonna : Fam ilie  Deonna, 58. —  S K L .  [H. Da.)

11. K a n to n  L u z e rn . S tad tbü rgerfam ilie  von Luzern 
seit 1865, die u rsp r. aus Savoyen s tam m t. Sie pflegte 
schon seit 1735 H andelsbeziehungen m it L uzern . — 
K a r l ,  1849-1916, G ründer des B ankhauses 1889, M it
glied des Grossen S ta d tra te s . — Luzerner Chronik  1916, 
p. 247. —  Gfr. 71, X X V . —  A l b e r t ,  D r. ju r .,  * 1882, 
M itglied des Gr. S ta d tra te s  seit 1919, dessen P räsiden t 
1927. [P. X. W.]

S A V A G N  1ER (K t. N euenburg , Bez. Val de Ruz.
S. G LS). Aus 2 D örfern, G rand und 
P e tit  S., gebildete Gem einde. W ap
pen : in B lau ein goldener Löwe, der
einen rech ts oben stehenden  Schild
m it dem  h isto rischen  W appen von 
N euenburg  h ä lt. S. w ird 1143 erstm als 
e rw ähn t, als do rt ein G rundstück  der 
A btei F o n ta in e  A ndrée geschenkt 
w urde. 1267 besass der G raf von 
N euenburg als Lehen des Bischofs von 
L ausanne den Z ehnten  der beiden 

D örfer. S. gehörte  zur H errsch aft V alangin und zur 
gleichnam igen M airie. Noch im 16. Ja h rh . u n te rs tan d  
ein Teil der E inw ohner von S. dem  H errn  von Colom
bier. E ine S t. N ikolauskapelle , Filiale von Dom bresson, 
b estan d  schon 1453 ; die K irche w urde 1653 e rb au t, die 
K irchgem einde 1876 e rrich te t. E ine adelige Fam ilie S. 
ist zuerst 1179 durch  G u i l l a u m e ,  R itte r , b ek an n t ; sie 
erlosch im  14. Ja h rh . — L. P errin  : La commune de 
Savagnier(in M N  1900, 1901). —  E . Q uartier-la-T ente  : 
Le C. de Neuchâtel, IV . Serie. —  M atile. [L. M.] 

S A V A R Y .  Fam ilien  der K to. F re ibu rg  und  W aad t.
A. K a n to n  F r e ib u r g .  A lte, in zahlreichen Gem. im 

G reyerzerland ve rb ü rg erte  Fam ilien , die schon 1375 in 
Châtel sur M ontsalvens erw ähnt w erden. W appen : in 

B lau ein silberner Sparren  über einer 
g rünen Pappel, bese ite t von 2 gol
denen S ternen ; im  silbernen Schild
h a u p t ein ro tes H erz. E inbürgerungen 
in  F re ibu rg  1569, 1603, 1624, 1628 
usw . E ine Fam ilie  S. aus V illarvollard, 
1671 e ingebürgert, w urde 1783 ins 
P a tr iz ia t aufgenom m en. — 1. J e a n ,  
Franziskaner, L ek to r und  V ikar in 
T hann  1558, m agister theol. ; G uar
dian des K losters von Fre ibu rg  1560. 

Die freiburgische R egierung wollte diese W ahl n ich t 
anerkennen  ; Jean  S. w urde d afü r K loste rguard ian  in

T hann  i. E . Drei Ja h re  
sp ä ter ersuchte  der F re i
bu rger R a t vergeblich den 
Prov inzia l um  die E n t
sendung des P. Savary  
nach  F re ibu rg , f  in T hann
9. i. 1569. — 2. N i c o l a s  
E m m a n u e l  P r o t a i s ,  * 17. 
n . 1715, Chirurg des Spi
ta ls von F reiburg , korres
pondierendes M itglied der 
Académ ie royale de chi
rurgie von Paris ; t  13.
iv . 1794. — 3. F r a n ç o is  
P i e r r e ,  Sohn von N r. 2, 
* 21. ix . 1750, von 1774 
an  in F reiburg , im  P a tr i
z ia t 1783, tru g  zur U rb ar
m achung  des G em einde
gebiets in der nähern  
U m gebung von Freiburg  
bei (1792), sass 1798 in 
der provisorischen Regie
rung, w ar Mitglied des E r

ziehungsrates u . E innehm er fü r den K t. F reiburg , w urde 
m it François Duc zum  General Schauenburg  abgeordnet,

um  den A nschluss des M urtenbictes an  den K t. F re ibu rg  
zu erw irken. M itglied des helvetischen  D irektorium s 
1799, b ekäm pfte  w iederholt die P o litik  von La H arpe, 
gehörte  nach  der A uflösung des D irek torium s dem 
V ollziehungsausschuss an, dann  dem  Vollziehungs
ra t  1800-1801, be re ite te  m it D older den S ta a ts 
stre ich  vor, der in der N ach t vom  27/28 . x . 1801 die 
U n ita rie r von der R egierung au sschalte te . Im  gl. J . 
w urde S. M itglied des Senats. Syndic von F reiburg  1810, 
G rossrat 1814, f  in F re ibu rg  7. ix . 1821. — 4. N i c o l a s ,  
Sohn von N r. 3, * 21. II I .  1784, G rossrat 1814, H eim 
licher 1828-1831, k a u t. F in an zd irek to r 1831-1835. —■ 
5. E d o u a r d ,  Ingenieur, Professor an  der École des 
ingénieurs in L ausanne, seit 1930 D irek to r des I. Kreises 
der S. B. B. —  H isely : M onum ents de Gruyère (in 
M D R  X X II I ) .  —  B. F leu ry  : Catalogue (in A S  H F  V III) .
— Max de D iesbach : Les troubles de 1799 (in A S H F  IV).
— G. Castella : H ist, du  C. de Fribourg. —  Schweiz. 
M onalschronik  V I, 147. —  S taa tsa rch iv  F re ibu rg . f.T. N.)

B. K a n to n  W a a d t .  Seit 1406 in P ayerne b ek an n te  
Fam ilie. —  1. L o u is , 1791-1866, P fa rre r in P ayerne 
1835-1841, S chuld irek tor von P ayerne 1841-1847. —
2. J u l e s ,  * 21. x i .  1866 in Payerne, f  26. v ili . 1929 in 
L ausanne, P fa rre r in R essudens 1890, Corcelles 1892, 
M ontreux 1901, L ausanne 1906, Sem inard irek to r 1914- 
1927, L ek to r fü r Pädagogik  an  der U n iv ersitä t L au
sanne, B egründer und  erster P räsid en t des Z entralam tes 
fü r A rm enfürsorge von M ontreux und  L ausanne, der 
Lectures pour tous, der w aad tländ ischen  Lesem appe, 
V erfasser dreier L ehrbücher über Religions- und 
K irchengeschichte, R ed ak to r des A nnuaire  de l ’instruc
tion publique en Suisse  seit 1918. —  3. E r n e s t ,  * 3. iv . 
1870, in Payerne, B ruder von Nr. 2, L ehrer, P rim ar- 
schu linspek tor 1910, V orsteher des Prim arschulw esens 
seit 1915, verf. eine Histoire illustrée de la Suisse  
(U m arbeitung  des Lehrbuches von Rosier), A  travers le 
Jorat und verseli, pädagogische Schriften . [M. R.)

S A V A T A N  (K t. W aad t, Bez. Aigle. S. G LS). Teil 
der Gem einde Lavey-M orcles, wo 1892-1894 und 1901- 
1920 Festungsw erke zur V erteid igung der R honeebene 
und des E ingangs zum  Becken des Genfersees erstellt 
w urden. [M. R.]

S A V I È S E  (K t. W allis, Bez. S itten . S. G LS). Gem. 
und P fa rrd o rf. Das politische und kirchliche Gem ein
wesen S. um fasste im  12. Ja h rh . die O rtschaften  St. 
G erm ain, Drône, Granois, M ontelier, Prensières, O r
m one, R oum a, C handolin und die 2 im  Laufe des
15. Ja h rh . verschw undenen W eiler M alters und Zuch- 
n a ts . Obschon Savoyen G rundrechte , z. B. über die 
Meierei D rône, besass, gehörte S. zum  bischöflichen 
Tafelgut und  w urde von einem  K astlan  in La Soie 
v e rw alte t. Die ersten  Satzungen des Gemeinwesens 
stam m en von 1447. Die Gem. versam m elte sich in der 
Regel in La Soie, sp ä ter im  Dorfe, wo die K irche s teh t. 
Im  Laufe der Zeit w urde S. erm äch tig t, seinen K astlan  
und  s.W eibel vorzuschlagen und zu ernennen, u n te rs tan d  
aber bis 1798 nom inell dem  Bischof. M ilitärisch gehörte 
es zum  Grossen B anner von S itten . Im  Kriege von 1475 
w urden die D örfer der Gem. S. am  13. Nov. von den 
Savoyern eingeäschert. N ach dem  Gefecht von C han
dolin am  17. v. 1798 w urde S. zu schweren B rand
schatzungen v e ru rte ilt ; 1801 liess es T urreau  durch  
m ehrere K om pagnien  besetzen. 1798 dem  Zendcn S itten  
zugeteilt, gehörte die Gem einde 1815-1839 zum  Zenden 
H érens, dann w ieder zum  Zenden S itten . Die S t. Ger
m ain genannte  Pfarrgem einde ist seit dem  11. Ja h rh . 
b ek an n t. Sie u n te rs ta n d  bis 1917 dem  K ap ite l von 
S itten  und w urde dann dem  Bischof ab g etre ten . Die 
alte  K irche ging 1475 in F lam m en au f ; 1520 b au te  m an 
an  ih rer Stelle eine neue in gotischem  Stil (1880 ve r- 
grössert). —  G rem aud. — R ivaz : Topographie. — 
S taa tsa rch iv  W allis u . G em .-Archiv. [Ta.]

S A V I G N Y  (K t. W aad t, Bez. L avaux . S. GLS). Dorf 
und Gem. Savinie  1228. F rü h er zum  P rio ra t L u try  
gehörende Gem einde, die vor 1228 eine P farrk irche  zu 
E hren  der hl. M aria M agdalena besass. Die K irche 
b ran n te  1538 sam t den ben ach b arten  H äusern  nieder, 
w orauf ein N eubau m it einem bem erkensw erten , noch 
heu te  e rhaltenen  T urm  en ts tan d . N ach der R eform ation  
w urde S. eine Filiale von L u try , erh ielt aber 1593 einen

François Pierre Savary. 
Nach einem Oelgemäldc.
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eigenen P fa rrer. Da R aub  und D iebstahl in der Gegend 
au f der T agesordnung w aren, e rnann te  die B erner R e
gierung 1702 in S. als P fa rrer J .  P . de Loys, einen 
ehem aligen Feldprediger, dem  es gelang, die O rdnung 
w ieder herzustellen . In  S. b estan d  1494-1536 auch  ein 
kleines, vom  Bischof A ym on de M ontfalcon gegründetes 
F ranziskanerk loster. Tauf- und E hereg ister seit 1644, 
Sterberegistcr seit 1728. — D H V . [M. R.]

S A V I G N Y ,  L e o  v o n , * zu Brüssel 19. VI. 1863, 
Dr. ju r., Professor für deutsches P riv a trech t, S ta a ts 
recht und  deutsche R echtsgeschichte an  der U niversitä t 
F reiburg  1891-1897, R ek to r 1895-1896, Professor in 
G öttingen 1898, in M arburg 1901, seit 1902 in M ünster 
in W estfalen ; f  10. v. 1910. [G. S h.]

S A V I O N .  Aus Nîmes stam m ende Fam ilie, die sich 
1555 in Genf e inbürgerte . W appen : in Blau ein goldener 
Sparren, begleitet von 3 silbernen Pfeilen. —  1. J a q u e s ,  
f  1613 im A lter von 67 Jah ren , w ahrsch. Verfasser eines 
geschichtlichen Sam m elw erks (A nnales de Genève), das 
oft irrtüm licherw eise seinem  B ruder Jean  zugeschrieben 
worden ist. —  2. J e a n ,  1565-1630, A udito r 1592, des 
R ats 1594, Seckeim eister 1608, sechsm al Syndic 1608- 
1628, S taatssch re iber 1610-1611, S ta tth a lte r  1617, 
leistete Genf grosse D ienste, teils durch  seine G esandt
schaften  nach  F rankreich  und Savoyen, teils durch 
Sanierung des F inanzhaushalts  der R epublik , rief auch 
die K ornkam m er ins Leben. —  Galiffe : Not. gén. V II.
—  de M ontet : Diet. —  E d. F ick im  V orw ort der 
Annales. —  B S H G  IV, 323. —  Grenus : Fragments. — 
Sénebier : H ist. litt. [A. Gh.]

S A V I O N I ,  G i o v a n n i ,  * 1845, P ro p st in San V ittore 
(Misox) 1885, D om herr von Chur 1896, bischöfl. V ikar 
für die Mesolcina und Calanca, f  1. x . 1925. — Schema
tism us des B istum s Chur 1912. [J .  S.]

S A V I O Z ,  S A P I E N T I S .  W aad tlän d er Fam ilien in 
Lausanne und M oudon, seit dem  15. Ja h rh . — 
1. C l a u d e ,  t  nach  1509, D ekan von N euenburg, 
P farrer von Com brem ont 1485, C hätillens 1501, Pro- 
masens 1485-1509, w idersetzte sich 1487 den F o rd eru n 
gen der apostolischen S teuererheber. Zwei seiner Neffen, 
H e n r i  und A n s e l m e ,  w aren D om herren von L ausanne.
— M. R eym ond : Dignitaires. [M. R.]

S A V O G N I N  (K t. G raubünden, Bez. O berhalbstein.
S. G LS). Gem. und P farrdo rf. Die h eu te  allg. gebräuch
liche rom anische N am ensform  is t Savognin, u rk . 
häufiger Suvaneng, Sw einingen, deu tsch  Schivainingen  
und Schweiningen. Die Gem. um fasst S. (H au p to rt des 
O berhalbsteins) und die Höfe St. Michel, Sot Cuort, 
Sur Cuort und Naloz. S. w ird im  karolingischen Reichs
u rb a r (das m an  heu te  als bischöfl. R eichsurbar des 10. 
Ja h rh . ansieht) als Villa Ovinae e rw ähnt. Das Ovine in 
der Schenkung Kaisers L othars an Bischof V erendar 
841 könnte  S. sein. 1156 b esitz t das K loster K atzis eine 
halbe H ube, 1209 das K loster St. Luzi einen H of zu S., 
der 1282 tauschw eise an  das H ochstift Chur abgetreten  
wird. S. zahlte  im 13. Ja h rh . bedeu tende N aturalgaben 
an die bischöfl. V erw altung (Cod. dipi. I I ,  p. 139). Die 
polit. G eschichte von S. verschm ilzt m it derjenigen des 
O berhalbsteins. Die B esetzung des K rim inalgerichts im 
Tale erfolgte im  18. Ja h rh . alle Ja h re  au f Michaeli auf 
der L andsgem einde zu S. K irchlich bildete S. eines der 
fünf K irchspiele des Tales. Die ä lteste  K irche, frühere 
H auptk irche, ist St. M artin. 1487 w urde S. k irchlich von 
Ream s g e tren n t. Die zwei der M utterk irche u n terste llten  
K apellen w aren St. M aria, die heutige H aup tk irche, und 
St. Michael. In  den le tz ten  Jah rzeh n ten  h a t sich S. zu 
einem K u ro rt entw ickelt. A uf einem Hügel in der Nähe 
des Dorfes befindet sich die B urgruine P a tn a l. Tauf- 
register seit 1623, E heregister seit 1640, Sterberegister 
seit 1627. — Vergl. Mohr : Cod. dipi. I I I .  — Regesten 
des Gemeindearchivs. —  Der Höhenkurort S . — A. Nü- 
scheler : Gotteshäuser. [L. J.]

S A V O I E .  Fam ilie von Le Locle (N euenburg), wo 
sie u rsp r. M élanjoie dit Savoie hiess. W appen : in  R ot 
über gelbem  D reiberg zwei weisse, gekreuzte Degen. —
1. R obert B a p t i s t e ,  * 8. x . 1851 in Corgémont, f  13. X. 
1927 in S t. Im m er, P räsid en t des V erw altungsrats 
der U hrenfabrik  Longines seit 1915, N a tio n a lra t 1912- 
1917, P räsid en t des V erw altungsrats der Schweiz. N a
tiona lbank . — 2. P a u l  Savoie-P etitp ierre , * 11. II.

1855 in Le Locle, K aufm ann in N euenburg, G rossrat 
1910-1925, eifriger B efürw orter der R hone-R heinschif

fah rt. —  3. C h a r l e s ,  * 15. x i.  1866 
in Le Locle, D irek tor des eidg. A m tes 
fü r Gold- und  Silberw aren in Bern 
1897-1929, eidg. M ünzkom m issär 1916- 
1929. —  Vergl. S Z G L . [L. M.] 

S A V O S A  (K t. Tessin, Bez. L uga
no. S. GLS). Politische und K irchgem . 
Savoxa 1335, wo der O rt als Gem.
erw ähnt w ird. In  der 1. H älfte  des
15. Ja h rh . h a tte  S. dem  Herzog von 
M ailand 13 Soldaten zu stellen. 1804 

w urde ein Teil der zerstückelten  Gem. Rovello m it dem 
gleichnam igen W eiler m it S. verein ig t. Der O rt gehörte 
zur K irchgem . Lugano ; von 1801 an  bildete er m it 
Porza eine K irchgem . ; seit 1825 is t S. k irchlich  selb
ständ ig . 1927 w urden auch die W eiler Rovello, Cam
pagna und Crocifisso von der K irchgem . Lugano abge
löst und m it S. verein ig t. P est 1473. Bevölkerung :
1920, 402 E in  w. —  BStor. 1888, 1890. —  E . Maspoli : 
La parrocchia di M assagno. —  S. Monti : A tti. —  M oni
tore di Lugano  1927. —  L. B ren tan i : Miscellanea storica. 
—  Derselbe : Codice diplomatico ticinese. [C. T.]

S A V O Y  ( S a v o i x ,  S a v o e x ) .  Fam ilie von A tta lens 
(Freiburg), die aus V uarat s tam m t und seit 1508 be
k a n n t ist. Sie spielte eine ziemliche Rolle in  der Vogtei 
A tta lens und im K t. Freiburg . Im  18. Ja h rh .n a h m e n  die 
versch. Zweige der Fam ilie Beinam en an, um  sich ge

genseitig zu un terscheiden. H eute  
heisst fast ein D ritte l der Fam ilien v. 
A ttalens Savoy. Dem Zweige von 
Crévy en tstam m en  m ehrere G enera
tionen von O rgelbauern. W appen  : I. 
in Blau ein goldenes, fussgegabeltes 
K reuz ; II . in Blau ein grüner Berg, 
üb erh ö h t von einem goldenen Stern. 
— 1. N i c o l a s ,  gen. de V uarat, N o tar 
1545-1581, K uria l von A ttalens. — 
2. Jo se p i - i  A l e x a n d r e ,  * 14. iv . 1843 

in A ttalens, P fa rre r von La T our de Trêm e 1870- 
1877, Hess d o rt 1874-1876 die neue Kirche bauen. 
D irek tor des Sem inars 1877, Professor des kanonischen 
R echts 1880, apost. P ro to n o ta r  1883. Superior des 
D iözesan-Sem inars 1890-1895, G ründer und  D irektor 
der Z eitung La Ligue de la Croix (1888), b e tä tig te  
sich am  K am pfe gegen den A lkoholism us, f  5. v. 1911 
in F reiburg . E r verm achte  seinen ganzen Besitz dem 
B istum  m it der Aufgabe, sein W erk fortzuführen . —
з. H u b e r t ,  * 5. m .  1869, P riester 1895, Professor der 
Exegese u. der sem itischen Sprachen und D irek to r am  
Grossen Sem inar 1897-1924, Professor der L iturgie 
1897-1912, O berfeldprediger der K riegsin tern ierten  
1915-1919 ; P räsiden t des Feldpredigervereins der 
Schweiz. Arm ee 1914-1916 ; Professor der D ogm atik 
am  Grossen Sem inar 1911-1924, R ich ter der O flizialität, 
P rä la t  S. H eiligkeit 1919, R ek to r am  College St. Michel 
seit 1924, D om herr von Freiburg  1925 ; M itarbeiter an 
La Liberté, La Revue de Fribourg, Élrennes fribourgeoises 
usw ., veröffentlichte Guide de Fribourg  ; Catalogue du 
clergé du diocèse de Lausanne et Genève (1913), E ssai 
de flore romande (1900) ; L ’aumônier m ilitaire dans les 
armées d’Europe ; H ist, de l’aumônerie m ilitaire suisse  
de 1874 à 1914. — 4. Pierre E m i le ,  aus dem  Zweig 
von Crévy, * 6. v. 1877 in A ttalens, Dr. ju r . et rer. poi., 
Lehrlingsinspektor des R ts . F reiburg  1904-1905, M it
glied des Gerichts des Saanebez. 1905, S ta tth a lte r  des 
Glânebez. 1905-1907, des G reyerzerbez. 1907-1913, 
S ta a ts ra t 1913, G rossrat 1915-1921, S tän d era t seit 
1920 (P räsiden t 1928), M itglied des D irektionskom ites 
des Schweiz. B auernverbands seit 1927, lan d w irt
schaftlicher Fachm ann, reorganisierte  und konzen
tr ie rte  au f dem  Gut G rangeneuve die verschiedenen 
Sektionen des freiburgischen A ck erb au in stitu ts. Verf.
и. a. L ’apprentissage en Suisse  (1910) ; La réforme pén i
tentiaire dans le C. de Fribourg  (1914) ; Essai de politique 
agraire fribourgeoise (1919); Paupérisme et bienfaisance 
(1922). —  5. A n d r é ,  * 28. m .  1885, P riester 1910, 
Dr. theol., L izenziat der hl. Schrift (der erste in der 
Schweiz, dem  dieser T itel verliehen wurde) des B ibli
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sehen In s t i tu ts  in R om  1913 ; R ed ak teu r der Action  
sociale 1913-1928, P rä s id en t der christlich-sozialen 
O rganisationen  der rom anischen Schweiz seit 1929, 
F ö rderer der zahlreichen schweizer. In s titu tio n en , 
die in der Union romande des corporations chré
tiennes-sociales verein ig t sind. M itarbe ite r der ge
sam ten  katho lischen  Presse der französischen Schweiz.
—  E in Zweig der Fam ilie  S., gen. de V uarat, liess sich 
in  B ayern  n ieder m it —  A l e x a n d r e  É lo i ,  * 1755 in 
A lta ian s, D r. m ed., H o fra t und  A rz t des K önigs von 
B ayern , f  4. II. 1794 in Passau . A ndere Zweige der 
Fam ilie  Hessen sich um  1850 in M eaux und  1890 in 
V evey n ieder. —- A. Dellion : Diet. I, I I ,  V II . —  T. de 
R aem y et P . E . M artin  : A perçu hist, sur les seigneurs 
d ’A ttalens et de Bossonnens (in A S H F  X . —  É tr. frib . 
1912). —  Liberté, 1911, N r. 103,109, 252 ; 1923, Nr. 123 ; 
1927, N r. 283-285, 303. —  Sem. calh. 1897, 541 ; 1911, 
220, 233 ; 1913, 473 ; 1919, 714 ; 1922, 401. —  Revue 
des fam illes , 1913, 289 ; 1914, 387 ; 1915, 637 ; 1920, 6.
—  E . de Vevey : Notice du  75e anniv. de la Soc. frib. 
d'agriculture 1848-1823. —  P S  1926. —• Freiburger 
Nachrichten  1927, N r. 283, 285. —  S ta a tsa rch iv  F re i
bu rg . [G. Cx.]

S A V O Y E N  (Beziehungen zwischen S. und  der 
Schweiz von 1536 an  ; fü r die frühere  Zeit s. S a v o y e n ,  
G r a f e n  u .  H e r z o g e ) .  U n te r dem  N am en S. v e rs teh t 
m an  n ich t n u r  die um  925 vom  G raisivaudan  im  pro- 
venzalischen K önigreich ab g etren n te  G rafschaft, son
dern  das ganze spä tere  H errschaftsgeb iet des savoyi- 
schen D ynastenhauses, n am en tlich  seit A m adeus V III . 
D avon liegen Teile in  der heu tigen  Schweiz, z. B. 
das Chablais, das das jetz ige  Ghablais und  einen Teil des 
U nterw allis sowie des K ts W aa d t (Chillon) um fasste 
u n d  —• m it welchem  R echte  weiss m an  n ich t —■ dem 
H ause Savoyen seit dem  11. Ja h rb . gehörte . Vom
13. Ja h rh . an  fasste  das H errscherhaus in der W aad t 
Fuss, ebenso in der freiburgischen L andschaft und  sogar 
in  B ern. T ro tz  der R echte, die sie einerseits dank  einer 
geschickten  G em eindeschutz-Politik  von den B ürger
schaften , anderse its  durch  die V erleihung der ka iser
lichen S ta tth a lte rs c h a ft  (deren R echtm ässigkeit von 
d e n  d a ran  In teressie rten  b e s tr itten  w urde) erlangten , 
u n te rs ta n d en  die B istüm er L ausanne, S itten  und Genf 
e igen tlich  niem als der savoyischen O berhoheit. Die 
Gem einwesen, die sich aus irgend einem  A nlass dem 
S ch u tz  der Grafen, sp ä ter der Herzoge un ters te llten , 
leh n ten  ihn  w ieder ab, sobald er ihnen  keinen V orteil 
m eh r bed eu te te  oder fü r ihre U nabhängigkeit gefährlich 
zu  w erden begann . B ern bediente  sich der savoyischen 
P ro tek tio n  gegen die K iburger und  die H absburger, 
G enf gegen seinen Bischof, ebenso L ausanne. Von den 
B urgunderkriegen  an  zeigt sich ein R ückgang der sav. 
M acht. Savoyen w ird d auernd  von Gegnern und  F reu n 
d en  u n te r  dem  Vorw ande finanzieller F o rderungen  be
d rän g t und  k ann  n ich t allen V erpflichtungen m ehr 
nachkom m en. Die E roberung  der W aad t 1536 b ed eu te t 
die Schw ächung der a lten  M acht Savoyens, die indessen 
im  V ertrag  von C ateau-C am brésis (April 1559), der dem 
e rsten  grossen R ingen zwischen dem  H ause F rankreich  
und  H absburg  ein E nde m ach te, w ieder hergeste llt 
w u rde . F ran k reich  gab dam als die seit 1536 von ihm  
bese tz ten  sav . G ebiete E m anuel P h ilibert (1553-1580), 
dem  Sohne K arls I I I . ,  zurück. D er neue Herzog hegte 
d ie  Hoffnung, w ieder in den Besitz der seinem  V ater von 
Bern, F re ibu rg  und W allis weggenom m enen G ebiete zu 
gelangen  und die a lten  A nsprüche seiner Fam ilie auf 
Genf geltend zu m achen und schloss da ru m  m it Uri, 
Schwyz, U nterw alden , Zug, Luzern und So lo thurn  ein 
B ündnis (11. XI. 1560). N ach m ehrjäh rigen  V erhand
lungen  w urde am  30. x . 1564 der V ertrag  von L ausanne 
u n terzeich n et : B ern gab das w estliche C hablais und 
P ay s de G ex zurück, beh ie lt jedoch  d. W aad t. Die B ünd
nisse Berns m it Genf blieben in K ra ft ; die V erhandlun
g en  über die herzoglichen A nsprüche au f die S tad t Cal
vins w urden au f spätere  Zeiten verschoben. Die R ück
g ab e  der gen an n ten  G ebiete fand erst 1567 s ta tt .  E m a
nuel P h ilibert suchte ebenfalls v .F reibu rg  u. W allis eine 
R ückgabe zu erlangen. D urch den V ertrag  von Thonon 
(4. m . 1569) leistete  das W allis V erzicht au f einen Teil 
se iner E roberung  (das linke Seeufer u. das D ranse- und

A bondance-Tal) ; es beh ie lt ab er das un tere  R honeta l bis 
S t. G ingolph. Von F re ibu rg  e rh ie lt der H erzog n ich ts. 
Am 8. v . 1577 schlossen die V katho lischen  O rte tro tz  
der E insprüche Frankreichs ein enges B ündnis m it S. ; 
F re ibu rg  t r a t  dem selben erst bei, als E m anuel P h ilibert 
endgültig  alle A nsprüche au f die G rafschaft R om ont 
preisgab (25. IX. 1578). Als A n tw ort au f diese B ündnisse 
schloss F rankreich  m it B ern und  Solo thurn  zum  Schutze 
Genfs den V ertrag  von So lothurn .

Der Sohn E m anuel P h iliberts, K arl E m anuel I. 
(1580-1630), verfolgte die Ziele seines V aters h a r t 
näckig  w eiter, e rneuerte  das B ündnis m it den VI k a 
tho lischen  O rten  (1581) und  such te  durch  allerlei In 
trigen  in den Besitz von G enf zu gelangen. Spanien , 
S. und  die katho lischen  O rte m ach ten  gem einsam e Sache 
gegen F rankreich , die evangelischen O rte und  Genf ; 
F re ibu rg  und  Solo thurn  h ielten  bald  zu der einen, bald 
zu der än d ern  P a rte i, je  nachdem  ihre religiösen oder 
politischen In teressen  es zu fordern  schienen. 1586 
w urde das B ündnis au f die S tände  Glarus, Appenzell I. 
R h ., S o lo thurn  u. A btei S t. Gallen ausgedehn t.

Die V erschw örung von Isb ran d  D aux  zur|L ostrennung 
der S ta d t L ausanne von Bern w ar der A u ftak t zum  b e
vorstehenden  K am pfe (1588). H einrich  I I I .  verlang te  
im  S tre ite  m it der Liga, Spanien und  dem  H erzog von 
S. H ülfe bei Genf und  B ern (1589). Die L andschaft Gex, 
das w estliche Chablais und  ein Teil des F aucigny  w urden 
von häm ischen  und genferischen T ru p p en  b ese tz t. Bern 
schied ziem lich schnell aus dem  K am pfe aus und  gab so
gar Genf durch  den von den befrag ten  bernischen Ge
m einden n ich t gebilligten V ertrag  von Nyon (11. x . 
1589) den Angriffen des Herzogs preis. Von 1593 an 
kam  es zum  A bschluss von W affenstillständen u. z. a ll
gem einen F rieden  v .V erv in s (2. v. 1598), in  welchem  G enf 
sich auch  inbegriffen g laub te . A uf die m issglückte E sca
lade (12. XII.  1602) folgte der F riede von S t. Ju lien  (11. 
v i i .  1603), der G enf ökonom ische und  fiskalische V or
teile  im  savoyischen G ebiet b rach te . Obschon der 
K riegszustand  zwischen den Schweizern, G enf und  S. 
von da an  au fh ö rte , blieben die gegenseitigen B eziehun
gen doch unsicher.

N ach dem  Tode H einrichs IV . erhob K arl E m anuel 
neuerdings A nspruch au f Genf u n d  die W aad t (T ag sat
zungen von 1612), ab er fü r Bern w ar es leich t zu be
weisen, dass S. im  V ertrag  von L ausanne endgültig  au f 
die W aad t v e rzich te t h a tte . Am 23. VI. 1617 w urden 
zwischen B ern und  S. zwei V erträge un terze ich n et : 
eine neue V erzichtleistung Savoyens und  ein Schutz
bündnis, aber sie gaben n u r trügerischen  H offnungen 
R aum .

K arl E m anuel u n d  sp ä ter V ik tor A m adeus I. (1630- 
1637) such ten  sich Frankreichs Hilfe zu sichern. Ge
m äss einem  französisch- sav . V ertragsen tw urf (8. II. 
1631) sollte der H erzog V ik tor A m adeus I. zugunsten  
Frankreichs au f Pignerol verzich ten  ; dafür w ürden die 
französisch-sav. T ruppen  sich Genfs und  der W aad t be
m ächtigen  ; der H erzog sollte noch N euenburg  kaufen, 
das sein V ater von H enri I I .  von Longueville zu er
w erben gesucht h a tte . Die m ehr als 18 M onate d au ern 
den V erhandlungen scheiterten , weil sich die P arte ien  
n ich t über die Teilung einigen k o nn ten . S. e rneuerte  
1634 sein B ündnis m it den katho lischen  O rten  ; im  
V ertrag  wird der H erzog von S. im m er G raf von Genf 
u nd  B aron der W aad t g en ann t. Bei der E rneuerung  
dieses V ertrages von 1651 und  1684 is t dasselbe der 
Fall. Aus diesem  G runde blieb B ern au f der H u t (grosser 
A larm  1659-1660). Zu dieser geheim en Spannung  kam  
noch ein anderer G rund zur E rb itte ru n g  : die W aldenser 
V erfolgungen im  Piem ont durch  K arl E m anuel I I .  (1638- 
1675). W iederholt t r a te n  die evangelischen O rte zur 
grossen E n trü s tu n g  der katho lischen  K an tone  fü r sie 
ein (1655, 1663). Jedesm al gew ährte der Herzog den 
K etzern  « Gnade und  V erzeihung ». Sobald V iktor A m a
deus I I .  (1675-1730) den T hron bestieg, versuch te  er 
vom  P a p s t die N ich tigkeitserk lärung  des V ertrages von 
St. Ju lien  zu erw irken und  Ludw ig X IV . fü r seine P läne 
zu gew innen.

Am 31. I. 1686 erliess er eine A chterk lärung  gegen 
die W aldenser ; ein schrecklicher A ufstand  b rach  aus. 
Die p ro tes tan tisch en  O rte legten sich neuerdings ins
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M ittel, und den W aldensern wurde der U e b e rtr itt  auf 
Schweizer Gebiet g e s ta tte t. Drei Jah re  sp ä ter tra te n  
diese von der W aad t aus ihre « glorieuse ren trée  » 
(ruhm volle R ückkehr) an. Von P ro testen  überhäuft, 
konnten  die evangelischen O rte d a rtu n , dass sie m it 
der Verschwörung nich ts zu tu n  h a tte n . Von diesem 
Augenblick an  besserten  sich die Beziehungen zwischen 
den p ro tes tan tischen  O rten  und S. Schuld daran  waren 
U m stände allgem einer N a tu r ; der Herzog schlug eine 
Politik ein, die sich m ehr und m ehr nach Italien 
w andte ; allerdings b e fü rch te te  er dabei Frankreichs 
Anwachsen zu seinem  N achteil. Aus diesem Grunde 
erstreb te  er, zw ar um sonst, ein heimisches Bündnis 
(1690). Die katholischen O rte Freiburg , Solothurn und 
Luzern, sowie der A b t von St. Gallen w illigten ein, 
ihren Schirm bereich au f die W aad t auszudehnen, was 
sie bis dahin im m er verw eigert h a tte n  (1690-1691).

W ährend des spanischen Erbfolgekrieges w urde die 
A nnäherung noch enger : V iktor A m adeus I I .  w andte  
sich von Ludw ig X IV . ab, suchte die Grenze des 
Piem onts zu decken und seine französischen Provinzen 
zu schützen. Sein G esandter in der Schweiz wusste 
darzu tun , dass die B esetzung Savoyens durch  F ra n k 
reich eine ernste Bedrohung für die westlichen Orte 
wäre und ersuchte die T agsatzung, von Ludwig XIV . 
die N eutralisierung Savoyens zu erw irken. Bern und 
Freiburg tra te n  da rau f ein, aber F rankreich  vereitelte  
ihre Hoffnung, indem  es die N e u tra litä t des Chablais, 
Faucigny und  M ontm élian an b o t (1702-1704). Die 
letzten Schw ierigkeiten w urden u n te r K arl E m a
nuel I I I . ,  König von Sardinien (1730-1773), beigelegt. 
Der V ertrag  von T urin  von 3. VI. 1754 regelte die seit 
1559 zwischen G enfund  S. hängigen H oheitsfragen betr. 
die G üter des D om kapitels und von St. V iktor. E in 
G ebietsaustausch setzte  die Grenzen fest, und die 
Republik Genf w urde ohne E inschränkung  an erkann t.

D am it hö rten  die a lten  Feindseligkeiten au f ; so 
ergab es sich von selbst, dass Sardinien zusam m en m it 
Bern und F rankreich  eingriffen, als m an 1782 in Genf 
die gestürzte  a ris tok ra tische  Regierung wieder her- 
steilen wollte.

Nach der R evolution  und der Epoche Napoleons 
wurden durch  die V erträge von W ien, Paris und Turin 
(1815-1816) w ieder neue Grenzen festgesetzt und die 
kleinen sardinischen Freizonen und die neu tra le  Zone 
von N ordsavoyen ins Leben gerufen (s. h ierfür A rt. 
F r a n k r e i c h ,  I t a l i e n ,  Z o n e n  ; fü r die M ilitä tkap itu - 
lation  den A rt. K a p i t u l a t i o n e n ) .

Bibliographie  wie zum  A rt. S a v o y e n ,  G r a f e n  u .  
H e r z o g e  ; ferner : Traités publics de la maison de 
Savoie depuis la p a ix  de Cateau-Cambrésis. — E. R o tt : 
Représ, diplom. — D. C aru tti : Storia della diplomazia... 
di Savoia. —  Lucien Cramer : La seigneurie de Genève 
et la maison de Savoie. — W . Œ chsli : Der Vertrag von 
Lausanne  (in Polit. Jahrbuch  1899). — J .  Gart. : Le traité 
de 1564  et la rétrocession... (in R H V  1900). —• R . Feiler : 
Das savoyische B ündnis 1577  (in Festgabe des H isto ri
schen Vereins Bern). — Ita lo  B aulich : Storia di Carlo- 
Emanuele. — Max. R eym ond : La conjuration d ’Isbrand  
Daux (in R H V  1916). — H. Fazy : La guerre du pays de 
Gex. —■ Derselbe : Genève et Charles-Emmanuel I. —
F. De Crue : Henri I V  et les députés de Genève in  
M D G  X X V .  — Doc. sur l ’Escalade, hgg. vom  Genfer 
Hist. Verein. — Eug. M ottaz : La Savoie, Genève et le 
Pays de Vaud (in R H V  1907). — H . Fazy : Genève, la 
maison de Savoie et le traité de St. Ju lien  (in P J).  — 
E. R o tt : Richelieu et l ’annexion projetée de Genève (in 
Rev. hist. 1913). — J .  Flurny : Négociations polir la 
vente de Neuchâtel entre Henri de Longueville et le duc de 
Savoie (in M N  1917). — Waldenser und piemontische 
A ktion  1655. — G. Meyer von K nonau : Die evang. 
Kantone und die Waldenser (in Schriften des Vereins für  
Reformationsgeschichte, 1911). — H ist, de la négociation 
des ambassadeurs envoyés au duc de Savoye, hgg. von 
D ufayard . — E. B ähler : Der Freischarenzug nach 
Savoyen 1689 (in J S G  42). — Cl. Faure  : La diplomatie 
secrète de Tévêque Jean d’Arenthon d’A lex et du duc de 
Savoie... (in Revue savoisienne  1925). —  H . Fazy : Les 
Suisses et la neutralité de la Savoie 1 7 0 3 -1 7 0 4 .  — R. Fel
ler : Die Schweiz und das A usland im  span. Erbfolge-
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krieg. — Ch. DuBois-Melly : H ist, du traité de Turin . — 
Derselbe : Relations de la cour de Sardaigne et de Genève 
depuis le traité de Turin .

Wirtschaftliche Beziehungen w urden nam entlich  durch 
Genf v e rm itte lt, das im 14. und 15. Ja h rh . fast au s
schliesslich den H andel Savoyens in H änden h a tte . Die 
Herzoge verliehen den K aufleuten  ih rer S taa ten  und 
des Auslandes zum Besuche der Genfer Messen P riv i
legien. Die Savoyarden kauften  in Genf Fabrikate , 
Stoffe, W olle, H äute  und Pelze und verkauften  dort aus 
den savoyischen Bergwerken gewonnene Metalle, ferner 
Korn, Vieh u. Käse. Die Herzoge nahm en zuerst die Gen
fer Messen gegen die K onkurrenz derjenigen v. Lyon in 
Schutz, welche K arl V II. eingeführt h a tte . Aber die 
H altung Genfs bei der Schilderhebung des Philippe de 
Bresse entfrem dete  der S tad t die herzogliche G unst. 
Ludwig v e rständ ig te  sich m it dem König von F ran k 
reich, der die V erordnungen von 1462 und 1463 gegen 
die Genfer Messen erliess ; der Fierzog seinerseits verbo t 
den savoyischen K aufleuten  den Besuch derselben. Aber 
seine Nachfolger sahen ein, dass sie au f diese Weise das 
eigene Land schädigten ; deshalb erliess A m adeus IX . 
1465 neue Geleitbriefe zu Gunsten der K aufleute, die 
sein Gebiet durchzogen ; er u n tersag te  sogar seinen 
U n tertanen , ihre W aren anderswo als in Genf auf den 
M arkt zu bringen. K arl I. ging noch w eiter und au fer
legte den K aufleuten  eine Gebühr, wenn sie die Landes
grenze übersch ritten . Ph ilibert sand te  den deutschen 
S täd ten  eine A rt Z irkular, um  ihnen den Besuch der 
Genfer M ärkte zu empfehlen.

In  den V erträgen, die die H errscher Savoyens m it 
den Schweizern abschlossen, w urde die H andelsfreiheit 
vorgesehen. 1512 verlang ten  einige K antone die W ie
dereinführung der Messen. Sie beklagten sich auch über 
die Zölle, die nach der U nterzeichnung des Vertrages 
von 1560 aufgehoben w urden. Der m it Genf 1570 
v ereinbarte  m odus vivendi, der V ertrag  m it dcmW allis 
von 1575, derjenige m it Bern von 1617 und nam entlich  
der V ertrag  von St. Ju lien  (1603) sind in dieser Bezie
hung von B edeutung. N atürlich  bedeu tet dies nicht, 
dass die w irtschaftlichen Beziehungen wolkenlos gewe
sen seien. H äufig w urden K ornausfuhrverbo te  durch 
Teuerung veranlasst.

Ein ziemlich ernster S tre it beschäftigte sogar die 
ganze E idgenossenschaft. Da die Genfer einen Salz
zoll e ingeführt h a tte n , beschloss die R egierung in 
T urin, dass das savoyische Salz n ich t m ehr über Genf 
gehen solle (1660) und begann den Bau des Schlosses 
Bellerive. Die W aren transporte  sollten k ünftig  Genf 
meiden und der Genfer Grenze entlang ziehen, um  in 
Bellerive eingeschifft zu werden. Bern und Genf waren 
in grosser Sorge, als sie sahen, dass der H andelsverkehr 
die altgew ohnte Strasse verliess. Die T agsatzung be
schloss, ihre M assnahm en zu u n ters tü tzen  (3. v ii. 1672). 
Der Tod K arl Em anuels II . setzte  dem  S tre it ein Ende. 
E ndlich en tfern te  der V ertrag  von Turin  (1816) auf 
Grund des Pariser Protokolls vom  3. x i.  1815 den 
Zollgürtel, gab für säm tliche N ahrungsm itte l au f alle 
Zeiten die A usfuhr nach Genf frei und setzte  vo rte il
hafte  Bestim m ungen fest für den T ransithandel von 
W aren, die aus den sardinischen S taaten  und vom 
Freihafen Genua stam m ten . [H n r i  G r a .n d j e a n . )

M i l i t æ r i s c h e  u n d  d i p l o m a t .  B e z i e h u n g e n  : Zahl
reiche Schweizer Offiziere gelangten in Savoyen und 
Sardinien zu hohen m ilitärischen E hren. Es h a tte n  den 
Rang eines General der Infanterie : Ludwig des Portes 
(1720) ; W ilhelm  de Budé (1771); P e ter F atio  (1774) ; 
Samuel T scharner (1786).

Generallieutenants : A lexander Guibert. (1745) ; Job. 
P e ter A udibert (1745) ; B runo v. K alb erm atten  (1761) ; 
F ranz  Jos. Friedrich  v. K yd (1767) ; A drian Meyer 
(1771); Joh . H einrich Schindler (1774) ; Eugen Georg 
v. Sury (1716) ; Jo h . Gregor v. K alb erm atten  ( 1783) ; 
Ludwig Eugen v. Courten (1785) ; Theophil Thellung 
v. C ourtelary (1789).

Im  17. und 18. Ja h rh . w ar Savoyen ein einfluss
reicher V erbündeter der katholischen O rte in in te rn a 
tionalen A ngelegenheiten ; es u n terh ie lt zu diesem 
Zwecke in Luzern eine eigene G esandtschaft, die nu r 
bei den katholischen S tänden  ak k red itie rt war. Die

März 1930



98 SAVOYEN SAVOYEN

A nteilnahm e an der Schweiz. Po litik  nahm  d a n n .m it 
der 1718 erfolgten U m w andlung des H erzogtum s in  ein 
K önigreich  Sard in ien -P iem ont w esentlich ab , da dieser 
S ta a t m it seiner eigenen K o n stitu ie ru n g  genug zu tu n  
h a tte . Die savoyischc G esandtschaft in L uzern  w urde 
zu Beginn des 18. Ja h rh . aufgehoben. W enige Jah re  
nach  der U m w andlung  Savoyens in ein K önigreich 
Sardin ien  san d te  K arl E m anuel I I I .  1738 w ieder einen 
d ip lom atischen  V e rtre te r nach  der Schweiz. Die Auf
nahm e einer ständ igen  V ertre tu n g  fä llt jedoch  erst in 
das J a h r  1789; sie n ah m  ih r E nde am  14. in . 1861, 
als das K önigreich Sardinien  dem  K önigreich  Ita lien  
e inverle ib t w urde. Mit Sardinien  besass die Schweiz 
(ohne die L än d erk an to n e , Basel und  Genf) einen N ieder
lassungsvertrag  vom  Ja h re  1821, der die gegenseitigen 
B eziehungen genau regelte . U eber die N eutralisierung  
Savoyens und  die G renzregelungen m it diesem  S taa te  
vergl. A rt. W i e n e r  V e r t r a g  1815 ; T u r i n e r  V e r t r a g  
1816; S a v o y e n  ( N e u t r a l i s i e r u n g ) .  Das V erhältn is 
K önig K arl A lberts und V ik tor E m anuels I I .  zur 
Schweiz w urde bereits im A rt. I t a l i e n  d arg este llt. Bis 
zum  Beginn des 19. Ja h rh . begnügte  sich die T ag sa t
zung m it der A bordnung  von Sondergesandtschaften  
n ach  Savoyen (1521, 1582, 1611, 1614, 1616, 1653, 
1655, 1663, 1684, 1686). Die Schweiz. G esandtschaft in 
T urin  w urde erst am  1. II. 1860 e rrich te t. Der Ge
san d te  A braham  T o u rte  aus Genf sollte nam en tlich  die 
In teressen  unseres Landes in der Savoyer F rage w ah r
nehm en. K onsularisch  w ar unser L and in Sardinien 
schon seit 1799 in G enua und  seit 1848 in T urin  ve r
tre ten .
Verzeichnis der ausserordentlichen Gesandten und  der 
diplomatischen Vertreter des Herzogtums Savoyen und  

des Königreichs Sardin ien  bei der Eidgenossenschaft.
I. S a v o y e n  (b is  162 0  ohne A usnahm e G esandte 

in diplom . Spezial mission).
1474 : Cham pion, A ntoine, K anzler von Savoyen.
1474 : C erjat, H u m bert, M itherr von C om brem ont le 

P e tit.
,1474-1491 : P iochet, G alavaud.
1495 : d ’E stav ay er, Jean , Vogt der W aad t.
1495, 1496, 1498 : de M ontfaucon, Aym on, Bischof von 

L ausanne.
1506, 1512, 1514 : B onivard , Jean  Am édée, A bt von 

Peterlingen  und von Pignerol.
1510 : de Gingins, Jacques, H err von Le G hàtelard.
1512 ; Z im m erm ann, Jean , D ekan von St. M artin in 

K olm ar.
1512, 1514 : de Gingins, François, H err von Le Châ- 

te la rd .
1512, 1515 : de M ontdragon, Lancelot, H err von Mons. 
1514 : von Genf, Aym on, H err von la B âtie  Cholex. 
1514 : von B onvillard, Louis, H err von Mézières.
1514 : von B eaufort, P ierre, Vogt der W aad t.
1514, 1515 : von la Forest-D ivonne, Jean , A bt von 

Peterlingen.
1514, 1515, 1521, 1532 : von L am bert, P ierre, H err 

von la Croix.
1515 : von Passier, Geoffroy.
1515 : von Longecom be, P ierre, H err von Peysieu. 
1519 : von V iry, A lexander, H err von Sallenoves (Sa- 

leneuve).
1519 : Goulas, François.
1526, 1531 : Goulas Aimé, H err von la Croix.
1529, 1531, 1532 ; P iochet, A ntoine, H err von M onter- 

m inod.
1530, 1532 : Milliet, Claude.
1531, 1532 : de M ontbel, K arl, G raf von E n trem onts . 
1532 : d ’E stav ay er, Claude, Bischof von Belley.
1535 : V agnon, Paul.
1535-1537 : de F o n tanel.
1536 : von B onvillard, Louis, H err von Mézières.
1536 : de M athieu.
1549 : V oudan, Jean  François.
1559-1563 : de L am bert, Je a n  G aspard, H err v. la.Croix. 
1563-1569 : O ddinet, Louis, B aron von M ontfort, Graf 

von M ontreal.
1565, 1568, 1572 : von B eaufort, G ouvain, H err von 

Rolle (gen. W alter von Roll).

1574-1582 : Chabod, Guillaum e François, H err von 
St. Jaq u es und  Cherin, G raf von S t. M aurice.

1579 : Fav re , R odolphe, G ouverneur des H erzogtum s 
A osta.

1582-1585, 1591, 1592, 1603 : von Genf, G aspard , H err 
von la B âtie , M arquis von Lullin.

1584, 1589-1590 : de Pobel, Claude F rançois, G raf von 
S t. Alb in und  H err von Pressy.

1584-1589, 1592, 1593 : de L am b ert, Jérôm e, H err von 
la Croix (C roisette).

1593 : R oncas, P ierre  L eonard.
1593-1598, 1604-1611 : de V illette, P ierre, H err von 

la Gouz und  von la Bavoisière.
1598-1604 : de M aillard, P rosper, G raf von Tournon.
1611-1617 : de Lallée, Louis, B aron von la T o rn ette .
1615, 1625, 1626 : Guillet, Claude Louis, H err von 

M onthoux, B aron von M arcossay.
1617-1618, 1628 : de Gize, B enoit ( I .), B aron von Grésy.
1618 : de V idonne, Charles, H err von Gharm oisy und 

von M arclaz.
1620 : de Chcvron-V illette, Am édée, H err von V illette .
1620-1621 : de Lallée, Abel, B aron von la T ornette , 

G eschäftsträger.
1625 : B ruyset, Je a n  François, in Sonderm ission.
1630 : d'AUinges, Isaac, B aron von Coudrée, ebenso.
1634 : de Pallavicin i, Charles E m m anuel, M arquis, Ge

sand ter.
1635-1642 : de Saluces, Valerio, G raf della M enta, Ge

sand ter.
1649-1672 : de Cize, B ernard , B aron von Grésy, Ge

sand ter.
1667 : M ailet (M alletto), Charles Félix, G esandter.
1671-1672, 1676, 1678 : de Leonardi, Je a n  Michel, Graf, 

G esandter.
1678-1684 : de Cize, Benoît (IL ), M arquis von Grésy, 

G esandter.
1681-1703 : Descoux, H enri, G eschäftsträger.
1686 : Solaro, O ttav io , G raf von Govone, G esandter.
1703 : Mellarede, P ierre, G esandter.
1706-1707 : T otem ps, G eschäftsträger.

I I .  S a r d i n i e n .
1738-1741 : V iry, G raf von, M inister.
1741-1789 : U nbese tzt.
1789 : d ’Espine, Jean  B aptiste , B aron, M inisterresident.
1792 : Bossi, a. o. G esandter und  bevollm . M inister.
1792 : de V arax, François, M inister.
29. x . 1 7 93-2 . II . 1797 : V ignet des É toles, Luigi Am e

deo, B aron, a. o. G esandter und bevollm . M inister.
1798 : d ’E spine, Je a n  B aptiste , B aron, ebenso.
1798- 17. VH. 1815 : U nbesetzt.
17. v ii. 1815-31 . XII.  1815: de V arax, François, Graf, 

a. o. G esandter und bevollm . M inister.
31. XII. 1 8 1 5 - t  3 1 .1. 1819 : St. M artin von Garrès, Char

les E m m anuel, ebenso.
19. v. 1819-12. v. 1823 : de Courtois Arcollière, Carlo,

fr p s e li n f t  s t  r  Ä P-P. r
12. v . 1823-23. x i .  1826: Bazin de C hanay, Carlo, Ge- 

schäfts träger.
23. XI. 1826-29. XII. 1831 : Bazin de Chanay, Carlo, 

a. o. G esandter und bevollm . M inister.
31. XII. 1 831-16 . XII. 1835 : de V ignet, Louis Am ato, 

B aron, ebenso.
16. XII.  18 3 5 -"f 1.ix . 1842 : Blonay, E nnem ond, Baron 

von, ebenso.
12. XII. 1842-26. III.  1848 : G rotti de Costigliele, E doardo, 

Graf, ebenso.
26. m .  1848-17. V. 1848 : B acchia, Paolo R om ualdo, 

General, G eschäftsträger, in Sonderm ission zur Ver
hand lung  über einen V ertrag .

10. X. 1848-26 . XII. 1848 : de R ignon, E doardo , Graf, 
M inisterresident.

26. x ii. 1848-15 . x . 1849 : F arina , Mauricio, M inister- 
re s id en t.

15. x . 1849-18. x . 18 5 2 : de B arrai, Camille, Graf,
ri-pspliÄft s t r ä  o* pp

18. x . 1852-8.° VI. 1853 : de L aunay , E doardo , Graf, 
G eschäftsträger.

5. ix . 1853-12. II. 1860 : de Joc teau , A lessandro, B aron, 
M inisterresident.
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12. II. 1860-14 . I I I .  1861 : de Joc teau , Alessandro, 
Baron, a. o. G esandter und  bevollm . M inister.
Am 14. m . 1861 w urde das Königreich Sardinien 

m it dem  K önigreich  Ita lien  verein ig t. [Bzr.]
S A V O Y E N  ( G R A F E N  und  H E R Z O G E  V O N ) .  

Dieses D ynastenhaus h a t in der französischen Schweiz 
eine hervorragende Rolle gespielt. Seine Angehörigen 
n an n ten  sich u rsp r. auch  Grafen von M oriana (erst
mals H um bert 11.), sp ä ter Grafen (Thom as I.) und 
Herzoge von Savoyen (1416), bis das H aus 1713 die 
sizilische, 1720 die sardinisc.he und I860 die ita lieni
sche K önigsw ürde erlangte . Wappen : in Gold ein 
schwarzer Adler, seit A m adeus H I. in R ot ein sil
bernes K reuz. H ier w erden n u r  die die Schweiz an 
gehenden N am en und  T atsachen  g e n a n n t.—  1. H u m 
b e r t  W e i s s i i a n d  erscheint als der sichere S tam m vater 
des Geschlechts. Seine H erk u n ft ist u m stritten  und 
wird au f Ludwig den B linden, König von B urgund- 
Provence und sp ä tem  K aiser, oder au f Garnier, Vize
grafen von Sens, f  925, der G raf von Savoyen geworden 
sein soll, auch  au f K önig Bérenger I I .  von Italien , 
endlich au f Odo von V erm andois zurückgeführt, der 
eine unb ek an n te  T och ter des Königs R udolf I I .  von 
B urgund g eh eira te t haben  soll. H um bert wird vom 
25. I. 1000 - 14. v i. 1043 genann t und besass die Graf
schaften Savoyen u n d  Bugey von 1003 an, w ar Graf im 
Viennois 1027, 1030, P a tro n  des K apitels und der 
Abteien von Vienne, Sachw alter der Königin Irm en 
gard von B urgund fü r die G rafschaft Serm orens im 
nördlichen Gebiet von Grenoble. Seit 1019 ist er im 
Wallis b eg ü te rt (Orsières, Schloss Saillon u. a.). Beim 
Tode Rudolfs I I I .  von B urgund ergriff er Partei für 
K onrad I I I .  den Salier und befehligte einen Teil der 
kaiserlichen T ruppen , die 1034 Genf und Lyon u n te r
warfen. Zur Belohnung w urde das B istum  M oriana für 
ihn m ediatisiert. Er h e ira te te  Ancilie aus der Fam ilie 
der Grafen von Ny on (?) oder des W allis (?) ; f l .  v ii. 
zwischen 1043 u. 1050. — 2. A m a d e u s  I., Sohn von 
Nr. 1, seit 1022 erw ähnt, f  zwischen 1051 u. 1060. Sein 
V ater belehnte ihn gegen 1030 m it der Grafschaft 
Savoyen, w ahrsch. auch  m it derjenigen von Belley. 
Ihm  fiel das ganze E rbe seines V aters zu. — 3. B u r 
k a r t ,  Sohn von Nr. 1, Bischof von A osta, P ropst von 
St. Maurice, E rzbischof von Lyon, m usste sich K on
rad I I .  unterw erfen , der ihn aus Lyon v erbann te  und 
ihm die A btei St. Maurice überliess, f  gegen 1069. —
4. A y m o ,  Sohn von Nr. 1, Bischof von S itten , Graf des 
W allis, P ropst, dann  A b t von S t. Maurice. 1052 schenkte 
er dem K apite l von S itten  bedeutenden Besitz : Orsiö- 
res, Saillon, einen Teil der H errschaften  A yent, Su en 
und Grengiols. Diese G üter kam en sp ä ter in den Besitz 
der Grafen von Savoyen ; f  13. Vii. 1054. —  5. O d o ,  
Sohn von Nr. 1, w urde M arkgraf in Italien  durch  seine 
H eirat m it Adelheid, der T ochter des Grafen Manfred 
Ulrich von T urin  ; t  zwischen 1057 u. 1060. — 6. A m a 
d e u s  I I I .,  U renkel von Nr. 5, reform ierte S t. Maurice, 
dessen Vogt er w ar, entriss dem  Bischof von S itten 
Naters und Lenk, gab sie aber wieder zurück, tru g  
ausnahmsweise den G rafentitel von Savoyen, nahm  am
2. Kreuzzug teil und sta rb  in Nikosia (Cypern) ,30. m . 
1148. — 7. R e n a u d ,  B ruder von Nr. 6, P ropst von St. 
Maurice 1128-1150. — 8. H u m b e r t  I I I .,  der Heilige, 
Sohn von Nr. 6. Im  K am pf zwischen Welfen und 
Ghibelline!! en tfrem dete  er sich die G unst beider 
Parteien . 1179 m usste er sich verpflichten , keinen 
U n tertan  des Bischofs von S itten  in seinen Schutz zu 
nehmen, am  U n te rh a lt der au f dem  bischöfl. Gebiet 
liegenden Strasse beizutragen und der Kirche alles 
zurückzugeben, was sie zur Zeit besass, als Am adeus III . 
das Kreuz nahm . E r w urde exkom m uniziert und später 
von H einrich VI. m it der R eichsacht belegt, t  4. III. 
1189, w urde 1838 selig gesprochen. — 9. T h o m a s  I., 
Sohn von Nr. 8, * 20. v . 1177, erhielt u . a. 1207 von 
Philipp von Schwaben Milden. Dies w ar der Anfang der 
Besitzergreifung der W aad t. In  Fehde m it Berchtold V. 
von Zähringen bis zum  Frieden vom  19. x . 1211. Der 
Bischof von L ausanne w urde zum  Frieden von Burier 
(1219) gezwungen und  überliess Milden dem  Grafen von 
Savoyen, der ihm  huldig te. Thom as fü h rte  ebenfalls 
5 Jah re  lang S tre it m it dem  Bischof L andri de Mont

von S itten  ; im V ertrag  von 1224 t r a t  er letz terem  
gegen einen Zins die G rafschaft Morel ab ; der Bi
schof dagegen versprach seine m ilitärische H ülfe bis 
zur E au froide und  bis zum  Grossen S t. B ernhard . 1226 
bestellte  ihn Friedrich  I I .  als Reichsverweser in Italien , 
durch  welche W ürde es ihm  und  seinen N achfolgern 
m öglich w urde, ihre M acht über die grossen Vasallen 
und die S täd te  bedeutend zu verm ehren, t  1. I I I .  1233. 
— 10. A m a d e u s  IV ., Sohn von Nr. 9. * 1197, setzte, 
solange Friedrich I I .  lebte, die ghibellinische Politik  
seines V aters fo rt. Dieser erhob fü r ihn das Chablais 
zum  H erzogtum . E rs t 1252 t r a t  er zum P ap st über. 
1246 an erk an n te  er, von K önig H einrich I I I .  von 
E ngland um  1000 P fund  Sterling S t. Maurice im  W allis, 
Susa, sowie die Schlösser B ard und Avigliana zu Lehen 
zu tragen , f  13. v it. 1253. —  11. A y m o ,  Sohn von 
N r. 9, erb te  das Chablais und das U nterw allis (Chil
lon w ar seine Residenz), w ar m it dem Bischof L an
dri von S itten  in Fehde, haup tsäch lich  wegen des von 
ihm  gebauten  Schlosses Montorgo. Im  Frieden vom
18. v. 1233 anerk an n te  er, dass M ontorge au f bischöf
lichem Gebiet stehe ; es w urde da rau f geschleift. Aymo 
stifte te  1236 das Spital Villeneuve ; f  im Ju li oder 
August 1237 am  A ussatz in Chouex im  W allis. —  12. 
P o t e r l i -  (« le p e tit  Charlem agne »), Sohn von Nr. 9, 
war zuerst D om herr von Lausanne 1226, P ro p st der 
K irche von A osta und derjenigen von Genf 1229, 
P ro k u ra to r des B istum s Lausanne w ährend einer 
Sedisvakanz 1229. 1233 gab er beim  Tode seines Vaters 
den geistlichen S tan d  auf, besetz te  beim  Ableben seines 
B ruders Aymo dessen E rb te il : das Chablais und  das 
U nterw allis, deren Besitz ihm  1255 b estä tig t wurde. 
Von diesem Jah re  an wurde er von seinem  Neffen, 
König H einrich I I I .  von E ngland, m it G unstbezeugun
gen ü b erhäuft u . erhielt zahlreiche Lehen in England. 
Indem  er sich den Niedergang des gräflichen Hauses von 
Genevois u . die schlim m e finanzielle Lage des Adels 
der W aad t zu nu tze  m achte, verd räng te  oder u n te r
w arf er ihn mit. oder ohne W affengew alt. E in U rte ils
spruch von 1250 zwang den Grafen von Genevois, ihm  
allen Besitz vom  Pas de l ’Écluse bis zur Arve, besonders 
die Schlösser von Genf, Balaison, Les Clées usw. als 
P fand  ab zu tre ten . 1240 war P e ter schon H err von 
R om ont ; 1244 t r a t  ihm  der Bischof von L ausanne seine 
R echte au f R om ont, die beiden Glane, Bossens und 
E stavayer endgültig ab. 1253 verpfändete  der Bischof 
die H älfte  seiner E inkünfte  und seiner G erichtsrechte 
an Aymo v. Faucigny, den S trohm ann v. dessen Schwie
gersohn Peter, dem  diese R echte 1260 offiziell ü b e r tra 
gen w urden. Der P rio r v. Peterlingen tra t  ihm  1240 das 
V ogteirecht des K losters ab. Die wuchtigsten H u ld i
gungen, die P e ter empfing, w aren die des A m adeus von 
Gex 1234, des Grafen von Greyerz 1244 und  1256, des 
Jakob  v. Aubonne, des W ilhelm , N iklaus u. H einrich 
von Fruence und des W ilhelm  von Corbières 1250, 
des R udolf von Rue, Jak o b  von E stavayer, U lrich von 
Arconciel und A arberg 1251 usw . P e ter m achte  auch 
zahlreiche E rw erbungen. Bei der E rw eiterung  seiner 
H ausm acht im  N ordosten stiess er au f das H aus K iburg, 
den E rben  eines Teils der B esitzungen der Zähringer, 
nam entlich  Freiburgs. Bern, M urten und das H aslital 
stellten  sich 1255 u n ter seinen Schutz, Der König 
R ichard von Cornwallis belehnte ihn m it der R eichs
burg Güm m enen ; der Bischof von S itten , der sich auf 
die Seite der K iburger geschlagen h a tte , m usste sich 
nach  m ehreren Feldzügen zum  Frieden bequem en und 
t r a t  alle seine R echte südlich der Morge von Conthey 
bis nach Genf ab, P e ter dagegen alle diejenigen, die er 
nördlich des gleichen Flusses besass (2. v ìi. 1260). 
Dieser V ertrag  g es ta tte te  P e ter, seinen M achtbereich auf 
das Berner Oberland auszudehnen. Beim Ableben seines 
Neffen Bonifazius (7. vi. 1263) w urde er regierender 
Graf von Savoyen, und als H artm an n  der Jüngere  von 
K iburg 1263 sta rb , Hess er sich m it allen Reichslehen 
belehnen, die H artm an n  besessen h a tte  (Laupen, 
G rasburg u. a.). Da t r a t  P e ter in R udolf von H absburg  
ein neuer Gegner entgegen. Beim Tode H artm an n s des 
A eltern von K iburg  (1264) erhob sein Neffe R udolf von 
H absburg  A nspruch au f alle seine Besitzungen ; ein 
Ja h r  sp ä ter brachen die Feindseligkeiten aus zwischen
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P e te r  und  Bern einerseits und  R udolf und F reiburg  
anderse its . Im  V ertrag  vom  8. ix . 1267 beh ielt P e ter 
seine neuesten  E rw erbungen, denn es w ar ihm  gelungen, 
den Grafen von H absburg  nörd lich  über die A are zu 
drängen , aber F re ibu rg  entg ing ihm  nochm als. P e ter 
s ta rb  in P ierre-C hätel am  16. oder 17. v . 1268. — 13. 
P h il ip p , Sohn v. N r. 9, * gegen 1207, w urde 1240 zum 
Bischof v . L ausanne erw ählt, m usste  ab er vor seinem 
N ebenbuhler Je a n  de Cossonay zu rü ck tre ten . Bischof 
von Valenzia 1245, E rzbischof von Lyon 1246, gab 1267 
seine geistlichen A em ter auf, h e ira te te  Alix, die E rb- 
gräfin  von B urgund und  W itw e des Hugo von Chalon, 
n ah m  den T itel eines Pfalzgrafen  von B urgund an  und 
folgte 1268 seinem  B ruder P e te r  im  R egim ent. Die 
Feinde Savoyens such ten  das Verlorene w ieder zu 
gew innen ; so verlang te  R udolf von H absburg , der 
K aiser gew orden w ar, die von Savoyen innegehab ten  
R eichslehen zurück. Im  F rieden  vom  27. XII.  1283 gab 
Philipp  M urten, G üm m enen und das V ogteirecht von 
P e terlingen  zurück u . zahlte  2000 M ark Silber. D afür 
erw arb er neue B esitzungen in  welschen Landen, z. B. 
das O berlehensrecht in Ny on 1272, und den T urm  in 
P ay ern e  1275. t  Aug. 1285. — 14. A m a d e u s  V . ,  der 
Grosse, * 4. IX. 1249, Neffe von Nr. 13, dem  er als Graf 
folgte. Seine H errsch aft is t durch  5 Feldzüge gegen die 
D auphins von Viennois und  die Grafen von Genevois 
gekennzeichnet. Genf spielte eine hervorragende Rolle 
in diesen K äm pfen. A m adeus schloss 1285 ein B ündnis 
m it den Genfern, bem äch tig te  sich der Inselburg  und 
eignete sich 1287 das A m t des V iztum s an. Der Tod 
Rudolfs von H absburg  g e s ta tte te  ihm , sein P ro te k to ra t 
über Bern u, M urten u. das Vogt eirecht ü ber P e te rlin 
gen w ieder zu übernehm en. Im  K am pf der beiden fol
genden deu tschen  K ro n an w ärte r blieb er n eu tra l, aber 
A lbrecht I. nahm  ihm  P eterlingen  w ieder ab . A m adeus 
s tan d  m it K aiser H einrich V II., seinem  Schwager, im 
besten  E invernehm en, begleite te  ihn au f seinem  Zuge 
nach Rom  und  w urde von ihm  in der L om bardei m it der 
R eichsverw eserschaft b e tra u t. V. 1314 an b e tra ch te te  er 
sich als H errn  von Peterlingen , n ich t bloss als Vogt. 
Der von den B ürgern und  den Angriffen des H errn  
der W aad t bed rän g te  Bischof von L ausanne t r a t  
ihm  und  seinem  Sohn E d u ard  1316 au f L ebenszeit die 
H älfte  seiner w eltlichen G erich tsbarkeit ab . A m adeus V. 
sta rb  in A vignon am  16. x . 1323. — 15. L u d w i g  I., H err 
der W aad t, B ruder von N r. 14, * x . 1250. Sein B ruder 
m usste als G raf von Savoyen ihn in der W aad t, im 
Chablais und  U nterw allis m it den Schlössern von Les 
Glees und Y verdon, m it Cudrefln, Bioley, Milden, 
R om ont, Saillon, Gundis und  säm tlichen Lehen zwi
schen der A ubonne und Veveyse (14. I. 1286) ab linden. 
E in neuer Schiedsspruch (1287) verm ehrte  noch die 
B ezitzungen Ludwigs m it E vian , Thonon, La T our de J 
Vevey, le Bugey und le V alrom ey. E ndlich  tau sch te  j 
Ludwig am  8. XII .  1294 m it seinem  B ruder Saillon und 
R iddes gegen N yon und M ont aus. Ludw ig eröffnete I 
eine M ünzstä tte  in  N yon, was einen S tre it m it den 
Bischöfen von L ausanne und Genf hervorrief. E r 
g ründete  Morges (1286 oder 1287) als vorgeschobenen 
Posten  gegen den Bischof von L ausanne. Nyon w urde 
die eigentliche H a u p ts ta d t seines H errschaftsgeb iets. 
E r t r a t  dem  B ündnis Berns, Savoyens und  der K iburger 
gegen die H absburger bei (1291), denen Fre ibu rg  treu  
blieb. 1293 schloss er für drei Jah re  F rieden m it F re i
burg . 1296 liess er sich ins B urgrech t von B ern au f
nehm en, w ahrscheinlich um  eine S tü tze  gegen den 
Bischof von L ausanne zu haben  ; aber schon 2 Jah re  
spä ter, im  K am pfe zwischen Adolf von N assau und 
A lbrecht von CEsterreich, ergriff Ludwig, gleichwie 
Freiburg , P a rte i fü r le tz te m  und gehörte zum  Bunde, 
der am  D ornbühl bei Bern geschlagen w urde, t  1302 in 
Neapel. —  16. P h i l i p p ,  Neffe von Nr. 14 und  15, * 1278, 
t  25. ix . 1334, G raf von P iem ont, h e ira te te  in erster 
Ehe Isabella, T och ter W ilhelm s von V illehardouin, 
F ü rs ten  von A chaja  und  Morea. Seine N achkom m en 
w urden F ü rs ten  von A chaja (s. d.). — 17. E d u a r d  der 
Freigebige, Sohn von Nr. 14, * 8. ii. 1284, folgte auf 
seinen V ater, verlieh zahlreiche F reiheiten , was ihm  
seinen B einam en ein trug . H insichtlich  der Beziehungen 
m it B ern und  den H absburgern  gab er die trad itione lle

Po litik  seiner Fam ilie auf. 1324 w urde er au f 20 Jah re  
ins B urgrecht von Fre ibu rg  aufgenom m en. E r s tand  
beständ ig  im S tre it m it dem  D auphin , w urde bei Varey 
am  7. v in .  1325 geschlagen und zu einer E n tschäd igung  
an  A m adeus I I I .  von Genevois v e ru rte ilt  wegen der 
1320 erfolgten Z erstörung des Schlosses in Genf. Tief- 
verschuldet m usste  er 1327 die G rasburg verkaufen, 
nahm  1328 an  der Schlacht bei K assel teil und s ta rb  in 
G entilly bei Paris am  4. XL 1329. —  18. A y m o  der 
Friedfertige, Sohn von Nr. 14, * 15. XII.  1291, folgte au f 
seinen B ruder und  setzte  den K rieg m it dem  D auphin 
fort (1330-1334). E r gab den von seinem Vorgänger m it 
F reiburg  abgeschlossenen V ertrag  auf, liess sich dafür 
in B ern als B ürger aufnehm en (1330) und u n te rs tü tz te  
diese S ta d t im  G üm m enenkrieg ; schloss 1337 m it F re i
burg F rieden . Der Schiedsspruch A lbrechts von (E ster
reich w ar für ihn günstig . Im  L aupenkrieg  verh ie lt er 
sich n eu tra l ; f  22. vi. 1343. — 19. L u d w i g  I I .,  H err der 
W aad t, Sohn von Nr. 15, dessen E rb te il er 1302 ü b e r
nahm , t r a f  am  12. ix . 1314 m it dem  G rafen Aymo, 
seinem  V ette r, einen Tausch ; er verzich te te  au f M urten, 
Peterlingen, den B roye-Turm  und  erh ie lt dafür Pierre- 
Chätel u . a. m . 1310 w urde er B ürger von F reiburg . 
An der Schlacht bei L aupen nahm  er n ich t teil, doch 
w urde sein einziger Sohn Jo h an n  dort g e tö te t. Im  S tre it 
m it dem  Bischof von L ausanne eroberte  er 1313 den 
T urm  von Gourze, belagerte  L ausanne (dam als söhnte 
sich der Bischof m it A m adeus V. aus, 1316). E d u ard  von 
Savoyen schenkte ihm  Rolle (1324) zum  D ank für 
geleistete  D ienste. Am 1. x . 1332 nahm  Ludw ig den 
Bischof, das K ap ite l und die S tad t L ausanne fü r die 
D auer von 10 Ja h ren  u n te r  seinen Schirm , f  1349. Der 
G raf Aym o h a tte  ihn erm ächtig t, sein E rb te il seiner 
T ochter K a th a rin a  und  deren N achkom m en zu U n te r 
lassen. Die W itw e Ludwigs, Isabelle de Chalon, und 
ihre T ochter, die « Dam es de Vaud », verw alteten  die 
H errschaft. Sie e rneuerten  nam en tlich  den zwischen 
Ludwig I I .  und  der K irche von L ausanne 1351 abge
schlossenen Schirm vertrag . E ndlich  verk au ften  K a th a 
rina und ih r d r itte r  G atte , W ilhelm  I., G raf von N am ur, 
die W aad t an  A m adeus V I. (30. i. 1359) um  160 000 
Goldgulden. —  20. A m a d e u s  V / . ,  « der grüne G raf ». 
Sohn von Nr. 18, * 4. i. 1334. D urch V ertrag  vom
5. i. 1354 tra t  ihm  der D auphin  (K arl V. von F ra n k 
reich) das Faucigny und die L andschaft G ex gegen die 
savoyischen B esitzungen jenseits  von Guiers a b ; 1359 
erwarb A m adeus die W aad t. D urch diese E rw erbungen 
w urde Genf im m er m ehr eingeschlossen. Im  W allis 
m achte  sich Savoyen die Z w istigkeiten zwischen den 
Gem einden und dem  Bischof W itschard  Tavelli zu 
N utzen . 1352 besetz te  der G raf S itten , die Zenden an er
kan n ten  die O berhoheit des Grafen ; der Bischof 
e rnann te  A m adeus fü r die D auer von 9 Ja h ren  zum 
Vogt der bischöflichen L iegenschaften . Indessen w urden 
infolge der D azw ischenkunft des K aisers K arl IV . die 
V erträge von 1352 aufgehoben. Der G raf v e rständ ig te  
sich h ierau f m it K arl IV . D urch D iplom  vom  21. v i i .  
1356 verlieh der K aiser dem  Grafen das R ech t, in 
den savoyischen L ändern  über die A ppellation gegen 
die U rteile  der geistlichen G erichte in le tz te r In stan z  
R echt zu sprechen. A m adeus m ach te  dieses Rechi 
in den B istüm ern  L ausanne (E insetzung  eines R ichters 
gen. von Billens), Genf und  S itten  geltend. Der K aiser 
e rte ilte  ihm  auch 1365 die Reichs verw eserschaft im  Ge
b iet der E rzb istüm er u. B istüm er v. Lyon, T aran ta ise , 
Genf, S itten  u. L ausanne, doch w urde diese V erleihung 
au f die V orstellungen der B eteilig ten  1366 w ider
rufen. A m adeus k eh rte  sich jedoch n ich t daran  ; in 
Genf bedurfte  es z. B. der beharrlichsten  Bem ühungen 
von Seiten des Bischofs, um  ihn  zum  N achgeben zu 
bewegen. Seine B eziehungen zu Bern und  Freiburg  
w aren g u t ; er e rneuerte  1360 und  1373 den 1350 mil 
diesen S täd ten  abgeschlossenen V ertrag . 1363 und 1374 
huldig te der M arkgraf F riedrich  von Saluzzo dem 
D auphin  von F rankreich  ; der K aiser in te rv en ie rte  und 
hob diese V erpflichtung auf, indem  er alle seine R echte 
an  A m adeus üb ertru g . H ierin  liegt der U rsprung  des 
langw ierigen S tre ites, der die Beziehungen zwischen 
Frankreich  und Savoyen w ährend  eines Teils des
16. Ja h rh . verg iftete  und deren R ückschlag fü r Genf
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von grosser B edeutung  w ar. A m adeus sta rb  am  1. n t. 
1383 au f einem  Feldzug nach  dem K önigreich Neapel. 
— 21. H u m b e r t ,  B astard  v. Nr. 18, H err v . A rvillard 
und Les M olettes, S tam m v a te r der Savoyen-A rvillard. 
Als Vogt des Chablais in te rv en ie rte  er in den Angele
genheiten  des W allis, ste llte  z. B. den Frieden zwi
schen W itschard  Tavelli und P e ter von Savoyen he r.— 
22. A m a r le n s  VII-, «der ro te  G raf », Sohn von Nr. 20,
* 24. II.  1360, erneuerte  den V ertrag m it Bern, der 1384 
als im m erw ährend e rk lä rt w urde ; F re ibu rg  hingegen 
Lrat aus dem  B ündnis, weil es den Burgdorferkrieg, an 
dem  Savoyen tc iln ah m  (1383), n ich t gebilligt h a tte . Im  
W allis h a tte  Savoyen von neuem  Gelegenheit einzu
greifen. Die E rm ordung  des W itschard  Tavelli (1375) 
und die W ahl E duards von Savoyen (von der Achaja- 
Linie) au f den B ischofsstuhl w aren der A u ftak t zu 
neuen K äm pfen. E d u ard  verpfändete  dem Grafen seine 
Schlösser von M artigny, La Soie und M ontorge. Die 
en trü s te ten  Gem einden em pörten  sich ; E duard  m usste 
sich zu A m adeus flüchten, der, von Bern und Freiburg  
u n te rs tü tz t, gegen das W allis zu Felde zog. Die W alliser 
m ussten am  21. v m . 1384 den F rieden annehm en ; der 
Bischof t ra t  alle R echte und  B esitzungen des bischöü. 
Tafelgutes u n terh a lb  der Morge de C onthey ab. 1388 
m usste A m adeus neuerdings cingreifen ; er s tan d  seinem 
Vasallen H u m b ert von Bittens gegen die Zenden bei, 
die ihn n ich t als Bischof annehm en wollten, f  m 
Ripaille 1. XI. 1391, entw eder an  V ergiftung oder an 
S ta rrk ram pf. D ieser Tod h a tte  in der W aad t seine 
R ückw irkung ; O tto  von G randson w urde fü r schul
dig gehalten  und  verlo r durch K onfiskation  seine Gü
te r , u n te r  anderen  die Schlösser G randcour und Cu- 
i lre f ln .—  23. A m a c le n s  F f f / . ,  Sohn von Nr. 22,
* 4. IX . 1383, erw arb 1401 die G rafschaft Genevois, 
wurde 1416 von K aiser Sigism und zum  Herzog er
hoben und erb te  1418 Besitzungen des eben ausge
storbenen Achaja-Zw eiges. Von einer der Parteien , 
die sich im E schen tal bekäm pften , gegen die Schwei
zer zu Hülfe gerufen, nahm  er diesen 1411 die T al
schaft weg, verlor sie aber 1416 wieder. Seine Versuche, 
die O berhoheit über Genf zu erlangen, sei es au f G rund 
der dem  grünen  Grafen verliehenen Reichsverw eser
schaft, sei es durch  R ü ckkauf der b ischöflichen Rechte, 
m issglückten (1412, 1420). Seiner Regierung über
drüssig, übergab  A m adeus am  7. x i .  1434 die S ta t t 
halte rschaft des H erzogtum s seinem  Sohn Ludwig. 
Mit 6 G efährten des M auritiusordens schloss er sich in 
Ripaille von der W elt ab, ohne zwar regelrecht abzu
danken, wie m an irrig  angenom m en h a t. Am 17. X I. 1439 
w urde er vom  Basler Konzil zum  P ap st e rn an n t und 
dank te  am  6. i. 1440 zugunsten  seines Sohnes als 
Herzog ab. Am 24. VH. 1440 u n te r dem  Nam en F é l i x  V . 
in Basel gekrön t und  feierlich eingesetzt, w urde er bloss 
von einem  kleinen Teil der C hristenheit (Schweiz und 
Savoyen) an erk an n t und dan k te  am  7. iv. 1449 ab. E r 
blieb L egat au f Lebenszeit und behielt das Bistum  
Genf, das er sich selbst 1444 verliehen h a tte , f  in Genf 
7. i. 1451. —  24. H u m b e r t ,  gen. B astard  von Savoyen, 
Sohn von Nr. 22, * gegen 1377, H err von M ontagny, 
Corbieres, M itherr von La Molière und E stav ay er, H err 
von Erlach , G randcour und  Gudrofm, 1439 zum  Grafen 
von R om ont erhoben, nahm  1396 am  K reuzzug nach 
Nikopolis teil. G esandter Savoyens an das Konzil von 
K onstanz ; f  in E stav ay er 13. x .  1443. —  25. L u d w i g  I. ,  
Sohn von Nr. 23, * 24. ir. 1402 in Genf, G enera ls ta tt
halter des H erzogtum s 1434, Herzog von Savoyen 1440 
infolge der A bdankung  von Felix  V., V erm ittler des 
Friedens von Ensisheim  zwischen den E idgenossen u. 
F rankreich  (1444). Feindselige H altung  von Seiten 
(Esterreichs veran lasste  ihn, gegen Freiburg, den Va
sallen H absburgs, Repressalien zu ergreifen (1445). 
Freiburg  such te  bei den W allisern Hülfe, aber diese 
schlossen ein J a h r  sp ä te r  ein ewiges B ündnis m it Sa
voyen und B ern (31. v m . 1446). Das isolierte F reiburg  
m usste den V ertrag  von M urten annehm en, und , da es 
die ihm  auferlegte Busse n ich t bezahlen konnte, die 
O berhoheit Savoyens anerkennen  (1452). Sein Sohn 
Philipp ohne L and zette lte  einen A ufstand an  (1462) ; 
Ludwig floh n ach  Genf, wo auch  Philipp Einlass fand, 
h ierauf zu Ludwig X I. nach Lyon, der diesen Anlass zu

O rdonnanzen gegen die Genfer Messen b en ü tz te , t  in 
Lyon 29. i. 1465. —  26. A m a d e u s  IX ., « der G lück
liche », Sohn von Nr. 25, * 1. I I .  1435, bem ühte  sich wie 
seine Nachfolger um  die W iederherstellung der Genfer 
Messen. K aiser Friedrich  I I I .  bestä tig te  ihn als R eichs
verw eser (1469) und bestellte  ihn zum  Schirm er der 
F reiheiten  der S ta d t und K irche von Lausanne. A m a
deus t r a t  die Gewalt im m er m ehr an  seine G attin  
Jo la n ta  von F rankreich  ab und übergab ihr 1471 die 
R egentschaft. Jo la n ta  versuch te  die herzogliche A u to 
r i tä t  w ieder herzustellen , h a tte  aber gegen ihre Schwä
ger Ph ilipp  ohne L and  und Jakob  von R om ont zu 
käm pfen. Aus ihren  Ländern  vertrieben , keh rte  die 
Herzogin n u r dank  der In te rv en tio n  Berns und Frei- 
burgs zurück (1471). A m adeus f  30. m . 1472 und  wurde 
1677 selig gesprochen. —  27. P h i l i b e r t  I., « der Jäg er », 
Sohn von Nr. 26, * 7. v m . 1465, liess seiner M utter 
Jo la n ta  die R egentschaft ; Jo la n ta  w urde au f Seiten 
K arls des K ühnen  in die B urgunderkriege h inein
gezogen. Die Waadt, und  das U nterw allis w urden von 
den Schweizern erobert, aber der K ongress von F re i
burg (1478) beschloss die Rückgabe des Chablais und 
eines Teils der W aad t an  Savoyen ; das U nterw allis 
blieb im Besitz der Oberwalliser. Da Savoyen die ihm 
auferlegtc K riegsentschädigung n ich t ausrich ten  konnte, 
verkaufte  es M ontagny an  Freiburg . E in  Teil der 
Schuld w urde nie bezah lt ; dies verschlim m erte die 
Beziehungen zu den E idgenossen. Am 10. ix . 1477 
m usste Savoyen au f alle H oheitsrechte über Freiburg  
verzichten, und u n te r  dieser Bedingung w urde das 
Bündnis zwischen Bern, F reiburg  und Savoyen erneuert. 
Jo la n ta  t  am 29. v m . 1478, Philibert am  22. IV. 1482 in 
Lyon. — 28. K a r l  I., « der K äm pfer », Sohn von Nr. 26,
* 29. m . 1468, f  März 1490, folgte 1482 au f seinen 
Bruder, w idersetzte sich der W ahl eines n ich t savoyi- 
schen P rä la ten  au f den B ischofsstuhl von Genf (1483- 
1484) und erhielt, die O berhand. — 29. P h i l i p p  I I .,  Sohn 
von Nr. 25, zuerst Philipp ohne Land genannt, * Febr. 
1438, zette lte  A ufstände gegen seine M utter und dann 
gegen seine Schwägerin Jo la n ta  an , erhielt als A bfin
dung die H errschaft Bange (1460) m it dem G rafentitel. 
H err von Bresse (1466), t r a t  offen au f die Seite K arls des 
Kühnen und ging dann zu F rankreich  über, regierte im 
Piem ont, als Jo la n ta  am  Hofe K arls des K ühnen ve r
h a fte t w ar (1476), neuerdings auch 1482, folgte auf 
seinen Grossneffen K arl I I .  (K arl Jo h an n  Am adeus) 1496; 
f  7. XL 1497. — 30. P e t e r ,  Sohn von Nr. 25, aposto li
scher P ro to n o tar, Bischof von Genf 1451, nach  einigen 
A utoren schon im  A lter von 8 Jah ren , nach ändern  von 
15 Jah ren  ; f  1458. — 31. J o h a n n  L u d w i g ,  Sohn von 
Nr. 25, * 1447, apostolischer P ro to n o tar, P ropst, u . a. 
v. R om ainm ötier und Peterlingen, E rzbischof v . T aran- 
taisc 1457, Bischof von Genf 1460-1482, s tan d  auf 
Seiten Karls des K ühnen. Genf h a tte  es ihm  zu ve r
danken, dass es den Eidgenossen ein hohes Lösegeld 
zahlen m usste, um  der E innahm e zu entgehen. E r 
w andte sich dann  F reiburg  und  Bern zu und schloss m it 
ihnen für sich und seine S tad t ein B urgrecht ab (14. x i .  
1477), das bei seinem  Tode (4. v ii. 1482) n icht e rneuert 
wurde. —  32. J a k o b ,  G raf von R om ont und Baron der 
W aadt, Sohn von Nr. 25, s. u n te r  R o m o n t .  — 33. F r a n 
ç o i s ,  Sohn von Nr. 25, A bt u . a. von Aulps und Abon
dance, Propst von M ontjoux, E rzbischof von Auch 
1483, Bischof von Genf 1484-1490, f  3. x . 1490. —
34. P h i l i b e r t  IL , « der Schöne », Sohn von Nr. 29,
* 10. iv . 1480, folgte au f seinen V ater 1497, nahm  
auf Seiten Ludwigs X II. an den italienischen Feldzügen 
teil, erneuerte  sein B ündnis m it Bern und Freiburg  
1498. Sein Schw iegervater M axim ilian I. bestellte  ihn 
als Reichsverweser fü r die K irche von S itten  (1503), 
aber er ü b te  dieses A m t nie aus. t  10- IX. 1504. —
35. K a r l  III- , « der Gute » (von savoyischen Geschichts
forschern und ändern  K arl I I . genannt), B ruder von 
Nr. 34, au f den er folgte, * 10. x . i486. 1506 griffen ihn 
die XValliser wegen einer Grenzangelegenheit an, aber 
die Eidgenossen tra te n  dazwischen und veranlassten  die 
U nterzeichnung des Friedens von Iv rea , 3. m . 1507. 
K arl erneuerte  seine V erträge m it F reiburg  und Bern 
und schloss einen V ertrag m it Solothurn (1509), erlebte 
aber an  seinen B undesgenossen E n ttäu sch u n g . E in
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ehem aliger Sekre tä r des Herzogs, Jean  Du Four, h a tte  
Bern und F reiburg  eine gefälschte U rkunde von Karl I. 
vom 17. m . 1489 verkauft, nach  welcher derselbe den 
beiden S täd ten  350 000 R heingulden verm achte . Die 
In terv en tio n  des P apstes, des Kaisers und des Königs 
von Frankreich  und die E rkennung  der Fälschung 
h inderten  die S tä d te  n ich t, 120 000 Gulden von ihm  
zu verlangen. Zwei Jah re  sp ä ter wurde der Streich 
w iederholt : Du Four wies eine andere, ebenso gefälschte 
U rkunde  vor, durch  die den S tänden  Zürich, Luzern, 
Uri, Schwyz, U nterw alden, Zug, Glarus und Solothurn 
von K arl I. je 100 000 Gulden verm acht w urden. 
K arl I I I .  m usste sich am  10. v i. 1511 verpflichten , im 
Ganzen 300 000 Gulden zu zahlen (da sich Bern und 
Fre ibu rg  zu einer E rm ässigung ih rer Forderung  bereit 
e rk lä rt h a tten ). Der Herzog konnte  sich n u r durch Ver
ständ igung  m it seinen « G läubigern » helfen ; am
27. v in . 1512 schloss er auf die D auer von 25 Ja h ren  ein 
Bündnis m it Bern, Freiburg , Solothurn, Zürich, Luzern, 
Zug, Basel und Schalihausen. In  einem der A rtikel 
verpflich te ten  sich die V ertragschliessenden, die U n
te rtan en  oder ändern  Angehörigen ihres B undesgenos
sen weder u n ter ihren Schutz noch in ihr B urgrecht oder 
ihre S ouverän itä t aufzunehm en. Der Herzog hoffte, 
dass dies ihm  g esta tten  werde, seine P läne h insichtlich 
der B istüm er Genf und Lausanne zu verw irklichen. 1515 
t r a t  der Bischof von Genf, Jo h an n  von Savoyen, dem 
H erzog seine weltliche G erichtsbarkeit ab ; der P ap st 
billigte es, aber der W iderstand  des K ardinalkollegium s 
b rach te  alles zum  Scheitern, ln  L ausanne ste llten  sich 
die Bürger am  5. x il. 1517 u n te r  den Schirm  des Her
zogs, aber schon 1518 widerriefen sie diesen E ntschluss. 
In Genf ü b erstü rz ten  sich je tz t  die Ereignisse : der 
Prozess der E idgucnots, der Burgrechts vert rag v. 1519 
(Freiburg-G enf), der H ellebardenrat, v. dem sich der 
Herzog als O berherr von Genf anerkennen liess (1525), 
die B urgrechts Verträge von 1525 (B ern-F reiburg-L au
sanne) und 1526 (B ern-Freiburg-G enf), der K rieg des 
Löffelbundes und die erste E roberung der W aad t durch 
B ern und F reiburg  1530, endlich die grosse E roberung 
von 1536. Die B erner besetz ten  die W aad t (zusam m en 
m it den Freiburgern), die L andschaft G ex, einen Teil 
des Chablais und das Genevois ; die W alliser eroberten 
den R est des Chablais. F ranz I , der von seiner 
M utter her au f Savoyen A nspruch erhob und der 
vielleicht hoffte, zum E rsatz  für Savoyen das M ailänder
gebiet zu erhalten , eroberte den R est der savoyischen 
S taaten , einschliesslich das P iem ont (Februar-M ärz 
1536). So blieben K arl 111. n u r noch das A ostatal, 
Verceil und Nizza übrig. Die Berner, Genfer und W alli
ser verschonten  den E rb te il des Jak o b  von Nemours, 
eines fünfjährigen K indes. K arl H l .  f  in Verceil am
17. v in . 1553. Mit ihm  verschw and der letzte  Savoyer- 
fü rst, der in der heutigen Schweiz G rund und H errschaft 
besessen ha t. — 36. P h i l i p p ,  Sohn von Nr. 29, *1490 (?), 
Bischof von Genf 1495-1510, verzich tete  au f sein 
B istum . Der Herzog, sein Bruder, gab ihm  als Ab
findung die G rafschaft Genevois und Franz I. das 
H erzogtum  Nem ours (S tam m vater der Herzoge von 
Nem ours) ; f  25. XI. 1533. —  37. R e n é ,  B astard  von 
Nr. 29, gen. der grosse B astard  von Savoyen, 1499 
legitim iert, residierte  1493-1502 in Genf, verw endete 
sich beim  Herzog für die Messen dieser S tad t, leitete 
die U nterhandlungen  m it den Eidgenossen beim 
Abschluss des Friedens von G allarate (1515), ver
m itte lte  den ewigen Frieden von Freiburg  (1516). 
f  1525. —  38. J o h a n n ,  B astard  von Nr. 33, V ikar des 
B istum s Genf 1507, Bischof von Genf 1513 bis zu seinem 
Tode 1522, M itschuldiger des Herzogs K arl I I I .  im 
K am pfe gegen die E idgucnots.
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SA V O Y E N  (N E U T R A L IS IE R U N G  V O N ). Als 
das H aus Savoyen eine italienische M acht wurde 
und seine Residenz in Cham béry vcrliess, sank Savoyen 
zum  R ang eines vorgeschobenen Bollwerks der pie- 
m ontesischen Monarchie herun ter. Vom Piem ont durch 
die A lpenkette  g e trenn t, fühlte  es sich isoliert und  war 
nam entlich  den periodischen Streifzügen der französi
schen Armeen ausgesetzt. 1536-1559 stand  es ganz u n ter 
der H errschaft der Könige Franz 1. und H einrich 11. 
H einrich IV. führte  h ier 1600-1601 Krieg, Ludwig X III .  
1630-1631, Ludwig X IV . zweimal 1690-1697 und 1703- 
1713.

Um diesem durch die exponierte Lage des französi
schen Teiles ihrer S taaten  verursach ten  U ebelstand 
abzuhelfen, bem ühten  sich die savoyischen H errscher 
zwei Jah rh u n d erte  lang ohne Erfolg, die N eu tra li
sierung des Landes zu erw irken und der H ut der 
Eidgenossen anzuvertrauen . Zu diesem Zwecke wurden 
1611 bei der Tagsatzung U nterhandlungen  angeknüpft : 
Ludwig X II I .  soll sogar in die N eutralisierung ein
gewilligt haben. Das Gesuch w urde 1690 erneuert, als 
Ludwig X IV . sich Savoyens bem ächtig te . Es wurde 
vom Grafen Goyon, dem M inister V iktor Am adeus II., 
verfochten, da es sich aber nicht, gleichzeitig m it den 
Interessen des Eroberers vertrug , w urde es fallen 
gelassen.

Einen bedeutungsvollen Schritt u n tern ah m  1703 der 
sardinische M inister Mellarède. Zu Anfang des sp a 
nischen Erbfolgekriegs durch den plötzlichen Angriff 
Ludwigs XIV . überrasch t, bem ühte sich V iktor A m a
deus, seine Grenzen zu beschützen, indem  er der 
T agsatzung vorschlug, Savoyen in den Bund aufzu
nehm en oder doch w enigstens zu neu tra lisieren . Auf 
die sardinischen Vorschläge an tw o rte te  der M arquis de 
Puisicux, der V ertreter Ludwigs X IV ., indem  er den
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Eidgenossen die A ufsicht über das Chablais und Fau- 
cigny und das befestigte M ontm eillan anbo t. Die Orte, 
unter sich uneins und getreu  ihrer trad itionellen  Politik, 
die jede G ebietserw eiterung verschm ähte, verm ochten 
sich n ich t für einen der beiden Vorschläge zu entschei
den. Die Frage wurde erst 1795 von Joseph de M aistre 
wieder aufgenom m en, als er die Vereinigung Savoyens 
m it der E idgenossenschaft vorschlug, um  sein von den 
französischen R evolu tionstruppen  besetztes V aterland 
zu befreien. Die U n terhandlung  w urde durch den 
Frieden von 1798 zwischen Piem ont und F rankreich  
gegenstandslos. N ach dem  Sturze Napoleons wurde die 
N eutralisierung N ordsavoyens von den in Paris und 
Wien versam m elten  M ächten verw irklicht (1814-1815). 
Sie begnügten sich n ich t m it der feierlichen A nerken
nung der a ltüberlieferten  N eu tra litä t der Schweiz, 
sondern schlossen noch Hochsavoyen in diese N eu tra
litä t ein. Die Schlussakte des W ienerkongresses vom
9. VI. 1815 bestim m t : Die Provinzen Chablais und 
Faucigny und das gesam te Gebiet nördlich von Ugine, 
Besitz S. M. des Königs von Sardinien, sind in die 
schweizerische N eu tra litä t eingeschlossen, wie sie von 
den M ächten an erk an n t und gew ährleistet w ird. Infolge
dessen w erden sich jedesm al, wenn die N achbarländer 
der Schweiz in offenem oder drohendem  K riegszustand 
stehen, die T ruppen S. M. des Königs von Sardinien, 
die sich in diesen Provinzen befinden, zurückziehen und 
können nötigenfalls durch das W allis m arschieren ; 
keine ändern  bewaffneten Truppen einer ändern  Macht 
dürfen durch  die obgenannten Provinzen und Gebiete 
ziehen oder sich darin  aufhalten , ausser denen, welche 
die schweizerische E idgenossenschaft dahin zu verlegen 
für gu t findet ; es v e rsteh t sich von selbst, dass die 
Verwaltung dieser Länder dadurch in keiner Weise 
gehindert w ird und dass die Z ivilbehörden S. M. des 
Königs von Sardinien die Polizeisoldaten für die 
A ufrechterhaltung der Ordnung verwenden können.

Im  2. Pariser Kongress w urde diese N eutralisierung 
auf die Kreise Annecy und Cham béry ausgedehnt, die 
dem König von Sardinien eben zu rü ck ersta tte t worden 
w aren .

Die N eutralisierung von Nordsavoyen wurde von 
Piem ont als lästige' Gegenleistung der Schweiz fü r die 
1816 erfolgte A b tre tu n g  einiger savoyischer Gemeinden 
an Genf b e trach te t, w ährend die Schweiz. Regierung 
und der Schweiz. G eneralstab w iederholt den fak u lta 
tiven C harak ter der Besetzung Hochsavoyens durch 
Schweiz. T ruppen beton ten , indem  sie allerdings Zuga
ben, es sei die Pflicht der Schweiz, die N eu tra litä t dieses 
frem den Gebiets wie die des eigenen Landes zu schützen, 
dessen B estandteil es ja , m ilitärisch  gesprochen, sei. Am 
W ienerkongress war die N eutralisierung von Hoch- 
savoyen im  allgemeinen Interesse E uropas und auf 
W unsch des Piem onts und der Schweiz beschlossen 
worden, für welche diese N eu tra litä t in gleicher Weise 
nutzbringend w ar und eine Schutzw ehr gegen mili
tärische P läne Frankreichs bedeutete.

U nter der sardinischen H errschaft b rauch te  die 
Schweiz von ihrem  Besetzungsrecht nie Gebrauch zu 
machen.

1860 t r a t  Sardinien Savoyen an Napoleon 111. 
zum D ank für seine Bem ühungen bei der Einigung 
Italiens ab. Die öffentliche Meinung in der Schweiz 
regte sich über diese A btretung  au f und verlangte die 
Besetzung des nördlichen Teiles der Provinz. Nachdem  
Kaiser Napoleon I I f .  in Aussicht gestellt h a tte , er 
werde der Schweiz die Landschaft Chablais und 
Faucigny anbieten  (6. n . I860), änderte  er u n te r  dem 
Drucke der öffentlichen Meinung seinen Sinn und liess 
dem B undesrat als schwache K om pensation eine 
G renzberichtigung im Val Ferret, die A btre tung  der 
Landspitze Douvaino und die Ausdehnung des freien 
Verkehrs, wie er in der Landschaft Gex und in der 
kleinen sardinischen Zone bestand, auf die ganze 
neutra lisierte  Zone von Nordsavoyen vorschlagen.

D am it wollte m an sich in der Schweiz n ich t zufric 
den geben. Es kam  zu einer heftigen Pressefehde und 
zu einem diplom atischen Notenwechsel. Napoleon III. 
kam  dann auf seine ursprünglichen A bsichten zu
rück. U nter dem Einfluss von Jakob  Stämpfli über

trieb  der B undesrat die Angelegenheit und verlangte 
von den eidg. R äten  die E rm ächtigung, alle M ittel zu 
ergreifen, um  Frankreich an der Besitznahm e Savoyens 
zu verhindern . In  der Schweiz en ts tand  eine Bewegung 
für den Krieg. Am 30. m . 1860 bem ächtig ten  sich Gen
fer R adikale u n ter F ührung  von John  Perrier eines 
Dampfschiffes, versuchten  Thonon zu besetzen und 
zogen dann nach Evian, wo sie allerdings n ich t grosses 
Unheil anstellten . A uf der R ückkehr w urden sie auf 
dem See von Schweizer T ruppen gefangengenom m en. 
Kurz da rau f erfolgte eine E n tspannung  ; die Frage 
w urde durch das P lebiszit vom 22. IV. I860 in Savoyen 
geregelt, das eine grosso M ehrheit zugunsten des An
schlusses an Frankreich  ergab.

H ierdurch war jedoch fü r die Schweiz h insichtlich der 
N eutralisierung Hochsavoyens nichts geändert, obschon 
diese durch  die Vereinigung Savoyens m it Frankreich 
eigentlich gegenstandlos geworden war. Als im  Sept. 
1883 G enietruppen der französischen Armee Vorkehren 
zur Befestigung des Mont Vuache und zur V erstärkung 
des F o rt de l'Écluse trafen , erhob die Schweiz E inspruch 
und erhielt R echt. Zu Beginn des W eltkrieges teilte  der 
B undesrat den M ächten m it, dass er von seinem 
Besetzungsrecht Gebrauch m achen werde, wenn die 
U m stände ihn zur W ahrung der N eu tra litä t und In te 
g ritä t des Gebiets der E idgenossenschaft dazu zwingen 
sollten. Der B undesrat h a tte  keine Gelegenheit, die 
vorgesehene M assnahm e auszuführen, und bei Kriegs
ende Unterzeichnete er m it F rankreich  eine Ueber- 
e inkunft, wonach die N eu tra litä t H ochsavoyens aufge
hoben wurde, ebenso das R echt, dieses Gebiet im 
Kriegsfall m it Schweizer T ruppen zu besetzen. Die im 
A rt. 435 des Versailler V ertrags aufgenom mene Verein
barung  sichert der Schweiz als E ntgelt für ihre Verzicht
leistung die U nterstü tzung  Frankreichs zu bei :

1. der A nerkennung ih rer im m erw ährenden N eu tra
litä t durch säm tliche S ignatarm ächte des Versailler 
Vertrages, w ährend diese N eu tra litä t bis dahin offiziell 
nur von den sechs S ignatarm ächten  des W ienerkon
gresses gew ährleistet war

2. der Möglichkeit für die Schweiz, dem Völkerbund 
u n ter B eibehaltung des Vorrechtes ih rer m ilitärischen 
N eu tra litä t beizu tre ten .

Vergl. Correspondance dipi, de Pictet de Hoch emoni et 
Francis d’Ivernois. — Botschaft des Bundesrates vom 11. 
Okt. 11)19 betr. Abkom m en m it d. französ. Regierung, 
Bundesblatt 1919 V, 65. — E. Gagliardi : Gesch. der 
Schweiz II. — G. de Charrière : La neutralisation de la 
Savoie (in R M S  1874). — Bassereau : Étude sur la neu
tralisation de la Savoie (1883). — Ferrerò : La Savoie 
du Nord sous la neutralité helvétique (1918). — F. 
Marchiez : La vérité sur la neutralité de la Savoie du 
Nord (in Mémoires et documents, hgg. durch die Aca
démie Chablaisienne 28, 1915). [Lucien C ram ur. ]

S A V O Y E R Z U G  ( D E R ) .  Von J .  Mazzini angestiftet, 
bezweckte dieses U nternehm en den Sturz des Königs 
K arl A lbert von Sardinien. Die besonders aus polnischen 
und deutschen Flüchtlingen zusam m engesetzte Schar 
erfreute sich in Bern und in der W aadt der Volksgunst ; 
sie schiffte sich in Rolle ein und  kam  am  1. II. 1 8 3 4  in 
Vcsenaz an, wo sie von den Genfer Milizen entw affnet 
wurde. Ih r A nführer w ar der Italiener R am orino. Ein 
Teil dieser F lüchtlinge kam  im m erhin bis nach Carouge, 
wo Italiener, Deutsche und Franzosen zu ihnen stiessen. 
2 3 3  Mann sta rk , p lünderten  sie am  1. Febr. die Zoll
kasse von Annemasse und zerstreu ten  sich dann. Dieses 
lächerliche U nternehm en h a tte  heftige Anfeindungen 
und diplom atische Noten fü r die Schweiz zur Folge ; 
M etternich verlangte sogar, dass die Schweiz sich K arl 
Albert gegenüber entschuldige. Im  Ju n i 1 8 3 4  begab sich 
eine A bordnung nach Cham béry, wo sie den König von 
Sardinien begrüsstc. — D ierauer V. — E. Gagliardi : 
Geschichte der Schweiz I I . — W. P rechner : Der
Savoyerzug 18 3 4  (in Z S G  1 92 4 )  und E in leitung  in B B C  
1 9 2 9 .  [M arg .  M.|

S A X  (K t. St. Gallen, Bez. W erdenberg. S. GLS). 
P farrdorf m it der R uine H ohensax (s. d.), ehemalige 
H errschaft und L andvogtei. Das D orf gehörte zur 
gleichn. H errschaft der F reiherren von H ohensax (s. 
unten). N ach derT rad ition  war S. urspr. nach Gams pfarr-
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genössig. Die K o lla tiir de r S t; M auritiuskirche s tand  (un
b ek an n t seit w ann) dem  A bte von St.. Inizi in Chur zu. 
Um  1545 w urde sie dem  F reiherrn  U lrich Philipp  von 
Ilohensax  zugesprochen, der in seiner H errschaft die 
neue Lehre e in führte, was ihm  ab er zu
S. selbst erst 1565 gelang. Sein Sohn 
Friedrich Ludw ig verkaufte  1615 S. und 
die H errschaft H ohensax an Zürich, das 
sie bis zum  5. II. 1798 als Landvogtei 
verw alte te . 1627 w urde ein neues L an d 
rech t e rste llt (1714 erneuert). Der Sitz 
des L andvogts w ar die Burg Forstegg.
Die H errschaft h a tte  viel durch  R hein
überschw em m ungen zu leiden. Als Zü
rich sie 1798 fü r frei erk lä rte , w urde ein 
L andam m ann  gew ählt und  die H err
schaft genoss 108 Tagei ang volle Souve
rä n itä t .  Zur Zeit der H elvetik  gehörte 
sie zum K t. L in th  ; 1803 w urde sie dem 
K t. St. Gallen, zuerst dem  D istrik t Sar- 
gans, 1831 dem  Bez. W erdenberg zu
geschieden. Als E ntschäd igung  fü r die 
a lte  H errschaft bezah lte  der K t. St. Gal
len 1804 dem K t. Zürich 24 000 11. Grosse 
l’est 1629. 1712 zogen 35 arm e H aushal
tungen (188 Köpfe)' nach  Preussen aus.
1499 w urde das D orf von den (Esterrei
chern v e rb ran n t. Der 1551 von Ulrich 
Philipp  v. Sax erbau te  Freisitz  in S. w u r
de 1615 an  Zürich u . von diesem an den 
L andvogt A drian  Ziegler v e rk au ft. 1735 
t r a t  an  seine Stelle, ein neues Schlösschen, 
das heu te  als G asthaus zur « K rone » 
d ie n t .— L it. wie zu A rt. S a x ,  F r e i h e r 
r e n  VON. [A. Mü.]

S A X  ( H O H E N - ) .  Siehe IfOHENSAX.
S A X ,  F R E I H E R R E N  ( G R A F E N  

v o n ). ( H o h e n s a x ,  S a x - M i s o x ) .  t  D ynastengeschlecht 
der Ostschweiz, das bes. fü r die Gesch. der heutigen K te . 
G raubünden u. St. Gallen B edeutung h a tte . Die S. stam 
men vom Adelsgeschlecht der Torre ab, das im B leniotal 
grossen G rundbesitz  besass. Der ä lteste  S tam m  zerfällt 
in eine E berhard - und eine A lbertlinie (S tam m vater : 
A lbert, Sohn des Alcherio de Torre) ; von letz te rer 
gehen das G rafenhaus Säx-Misox nebst jüngeren  Linien 
im  B ündner O berland und die au f der S tam m burg  Sax 
oder H ohensax (s. d.) im st. gallischen R heintal ve r
bleibende, sp ä ter auch H ohensax oder « jüngere Linie 
H ohensax» genannte  Linie aus.

A. /E lteste r S tam m . Siegel des H e i n r i c h  (1213- 
1230) : gespalten [m it einem Löwen und einem Adler. 
W appen  der Sax-Misox (seit M itte des 14. Jah rh .) : 
geteilt von R o t und Gold m it zwei Säcken in ge

w echselten Farben . W appen 
der H ohensax s. u n ten . H elm 
zier im m er ein w achsender Bär.

I. Eberhardlinie (nach Liebe- 
nau  M itte des 13. Ja h rh . erlo
schen). — 1. E b e r h a r d  de Sac
co, V orm und der Grafen von 
G am ertingen, als diese 1139 
ihren  Besitz im Oberengadin 
dem  Bischof von Chur verkau
fen (Mohr : Cod. dipi. I, Nr. 117). 
W ahrscheinliche Nachkom m en : 
— 2. H e i n r i c h ,  D ekan zu St. 
Gallen 1180-1217. — 3. U l r i c h  
de Sacoho, Propst zu Glmr, 
t  30. v .  1227. —  4.  W o l c h a r d ,  
D om herr zu Chur 1237. —  5. 
H e r m a n n ,  D om kantor zu Chur 
1251 (Cod. dipi. 111. Nr. 7).

I I . A lbert-Linie u. Grafen v. 
Sax-M isox. —  1. A l b e r t u s  de 
sancto Victore s tif te t 1168 für

sich u. seinen Sohn Heinrich eine Jah rze it. Gemäss’dieser 
U rkunde wären die Sax seit ca. 1138 im  Besitz der Mesol- 
cina, die sie als A nhänger der S taufen  v. diesen als Lehen 
erhielten. —  2. H e i n r i c h  I., Zeuge 1192, K ustos des 
Stiftes St. Gallen 1204-1219, E rbauer der Burg Forsteck

um  1206, Vogt von D isentis und Pfäfers 1190, H err auf 
W artenste in  1210 u . 1236, von Friedrich  11. 1220 m it der 
G rafschaft Blenio und  der H errschaft Monte Dongo 
am  Gomersee belohnt. — 3. E b e r h a r d  de Mesauco, als

Hohensax um  1850. Nach einer Zeichnung v. Traugol t  Schiess.

B ruder von Nr. 2 bezeichnet in der Schenkung des 
Bodens für die K irche von Misox 1210. (— 4. U lr ic h ,  
A bt von S t. Gallen 1204-1220, Freund des M innesängers 
U lrich von Singenberg, von den P äpsten  geehrt, von 
den Königen Philipp und Friedrich I I .  begünstig t, er
nan n te  seinen B ruder H e i n r i c h  zum Vogt von S t. Gal
len, u n te rs tü tz te  m it diesem Friedrich I I .  im K am pfe 
gegen O tto (E inzug Friedrichs I I . in K onstanz 1212), 
nahm  teil am  lateranischon Konzil 1215, erw irkte vom 
Papste  die Heiligsprechung des Abtes N otker. Gesand
te r  des Kaisers an P ap st H onorius 1217. — 5. A l b e r t ,  
Vogt von Pfäfers auf W artenste in  1208. — 6. H e i n r i c h  
(H .), Sohn von Nr. 5, erhielt die Burg Clanx bei A ppen
zell und durch  H eira t m it einer T ochter aus dem Ge
schlecht von Torre die H errschaft Misox ; w ird bis 1289 
genann t, w ar auch M innesänger und hinterliess ein 
Tanzlied und drei Frühlingslieder. — 7. A l b e r t  (II.), 
Vogt von Pfäfers bis 1257. Ihm  leisten die B rüder Jakob  
und  H ubert von R ialle, die ersten W alser im  oberen 
R heinw ald, 1274 den Lehenseid. — 8. U l r i c h  (II.), 
B ruder von Nr. 7, S tam m vater der « jüngeren Linie » 
von H ohensax (s. u n ten , Nr. 1).

Mit dem Sturze der H ohenstaufen, zu denen die Sax 
treu  gestanden h a tten , tre ten  diese längere Zeit aus der 
Geschichte zurück. Blenio und Monte Dongo gingen 
ihnen verloren, ebenso die Burg Clanx. Dagegen hielten 
sie sich im Misox m it dem B ernhardinpass und  im obe
ren R heinw ald, besassen ferner den Reichshof in A rth, 
m it dem sie die Edlen von Grünenfeld belehnten. —
9. S im o n ,  Sohn von Nr. 7, H err im Rheinw ald 1295, 
1301. — Söhne von Nr. 6 : — 10. A l b e r t  (III .)  (1314- 
1350) ; — 11. P e t e r ,  E rzpriester zu Beilenz (1303-1321); 
— 12. H e i n r i c h  M a r t i n ,  nach der Synopsis A bt von 
D isentis 1331-33 ; — 13. J o h a n n  H e i n r i c h ,  Vogt der 
Propstei S. V ittore gen. im L ehenvertrag  m it dem obe
ren Rheinw ald vom 25. x i .  1286.— 14. C a s p a r  (1362- 
1390), Sohn von Nr. 10. D urch seine Gem ahlin E lisabeth  
von R häzüns, E nkelin W alters von Belm ont, kam en 
nie B elm ont’schen Besitzungen zum  grossen Teil an 
das H aus Sax, näm lich Flims m it der Burg Belm ont 
und dem  Dorfe Fidaz, die Gruob m it Ilanz (ausgenom 
m en V alendas und Versam), das Lugnez, das Valsertal 
und W artau  (letzteres an  die W erdenberg veräussert).

Ruinen der Burg
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Solino von Nr. 14 sind Nr. 15-18. — 15. J o h a n n  ( H a n s )  
(1390-1427) (Gem ahlin K a th arin a  von W erdenberg, 
Miterbin des letz ten  Grafen von Toggenburg), stand  m it 
seinen V erw andten in der Fehde des Ulrich von Rhäziins 
gegen den Bischof von Clmr au f Seiten des Rhäzünsers ; 
m it seinen B rüdern  (Nr. 16-18) ist er w ahrsch. E rbauer 
der heu te  noch sich tbaren  T ransitstrasse  von K ästris 
über Seewis, P itasch  und  Sahen nach dem Rheinw ald 
und dem Misox. Jo h an n  stand  längere Zeit im Dienste 
der Visconti, beschwor 1424 m it seinen G erichten zu 
Ilanz und in der Gruob, zu Lugnez, zu Vals, zu K ästris 
und zu Flim s den G rauen B und. 1425 zogen seine Leute 
des Grauen Bundes m it den Eidgenossen gegen Mailand ; 
m it seiner Veste Misox blieb er n eu tra l ; w urde am  30. 
v. 1427 w urde in der Kirche zu K ästris beigesetzt 
(Grabstein m it W appen). — 16. A lb o r i  (1390-1406), 
einer der bedeu tendsten  V ertre te r der Fam ilie, tra t 
1395 zu Ilanz dem B ündnis m it U lrich  Brun von Rhä- 
züns u . A bt Jo h an n  von D isentis bei, ebenso 1395 dem 
Bündnis m it Graf Jo h an n  von W erdenberg und dem 
Abte von D isentis, 1399 zu Ilanz dem B ündnis m it Graf 
Rudolf und H einrich von W erdenberg, dem A bt von 
D isentis und den Freiherren  von Rhäziins, schloss am
24. v . 1400 m it seinen B rüdern  Johann  und D onat und 
den L euten  in der Gruob im Lugnez und im Rheinwald 
den Bund m it dem Lande Glarus, endlich am  6. Xi. 1400 
zu K ästris das B ündnis m it den H erren von Rhäziins 
und den Grafen R udolf und H ug von W erdenberg- 
Heiligenberg. Am 26. x . 1402 eroberten  die Sax die von 
den Herzogen von Mailand beherrschte S tad t Bellinzona 
und das B leniothal und errich te ten  in der Um gebung 
Burgen : Gorduno (Schloss Sacchi), Bogiano und Rove- 
redo. 1404 m ussten ihnen die Leute von Garzeno, Ser- 
nosena und Monte Dongo huldigen. Als 1406 die Leute 
von Uri und Obwalden nach Faido zogen, m ussten  die 
Sax Bellinzona diesen O rten offen h a lten  und in ein 
B urgrecht m it ihnen tre ten  (V ertrag vom 21. v m . 1407). 
A lbrecht wurde um  1406 im Schlosse F iorenza ini Misox 
erm ordet. —  17. H e i n r i c h ,  f  1406. — Im  A ugust 1413 
u n ters tü tz ten  die Sax den gegen M ailand ziehenden 
König Sigism und und sollen d afü r in den G rafenstand 
erhoben und m it dem  Münzregal beschenkt worden sein, 
näm lich Jo h a n n  (Nr. 15) und — 18. D o n a t  (1400- 
1423), der 1419 m it Jo h an n  einen V erkaufsvertrag  m it 
den Eidgenossen abschloss und darin  Beilenz, Elenio 
und Monte Dongo an  Uri und Obwalden a b tra t.  Den 
L euten von Misox und im R heinw ald wurde die Zoll
befreiung zu Beilenz gew ährleistet. — 19. K a s p a r  
(1406-1431), Sohn von Nr. 17, eine Zeitlang das H aup t 
der Fam ilie, verlangte von Mailand die gleichen P riv i
legien wie sie der Obere Bund genoss, schürte einen 
Krieg K aiser Sigism unds gegen Mailand, doch ohne 
Erfolg. — 20. Gräfin K a t h a r i n a ,  Gem ahlin von Nr. 15, 
Tochter des Grafen A lbrecht von W erdenberg-H eiligen
berg und M iterbin des Grafen Friedrich  von Toggenburg, 
erhielt bei der E rb teilung  1437 m it W ilhelm von Mont- 
fo rt-T ettnang  das P rä tig au , Davos, Beifort, Schanfigg, 
die Schirm vogtei Churwaiden und die Vogtei Strassberg. 
Söhne von Nr. 15 und 20 sind Nr. 21 u . 22. — 21. 
H e in r ic h  (1427-1488), V ertre ter seiner M utter im 
S treit um  das E rbe des Grafen von Toggenburg, t r a t  
m it ändern  M iterben die Burg G rynau an Schwyz, 1439 
seinen A nteil an  den loggenburgischen E rbschaften an 
W ilhelm von M ontfort, gl. J .  seinen Anteil an der 
G rafschaft U znach pfandw eise an  Schwyz und Glarus 
ab, h a tte  1446 einen S tre it wegen der Vogt- oder Am 
m annw ahl im Lugnez und im V aisertai, welche Gerichte 
durch Spruch des Gerichts der XV zu Truns das Vor
schlagsrecht bei der Vogtwahl erhielten. Mit dem Grafen 
Franchino R usca griff H einrich in die W irren der Am
brosianischen R epublik  ein (Niederlage zu Castiglione 
an der Olona 6. VI. 1449 ; Aussöhnung m it Herzog 
Franz 28. iv. 1450 zu Lodi ; Zoll- und H andelsprivile
gien m it M ailand). Die A bsicht, m it Mailand ein Bündnis 
abzuschliessen, führte  1458 zu einem A ufstand der 
saxischen Leute im Oberen B und (Einigung vom 5. x. 
1458 durch A bt Jo h an n  von Disentis). Bei der T hron
besteigung des Herzogs Galeazzo Sforza erneuerte 
H einrich das B ündnis m it Mailand (15. x . 1466) und 
erscheint von da an häufig in m ailändischen S taatsv e r

trägen . Nach Giornico w urde er in den Frieden zwischen 
M ailand und den Eidgenossen aufgenom m en (April 
1479). Im  gl. J .  t r a t  er Misox und  die Belm ontischen 
B esitzungen an seinen Sohn Jo h an n  P e ter ab ; t  vor
1. m . 1488 zu Chur. —■ 22. J o h a n n  (Hans) (1431-1479) 
schloss am  5. v. 1440 m it dem Oberen B und, der S tad t 
Chur und den IV Dörfern ein Btindniss (von Heinrich 
bestätigt. 24. v i i .  1455), wird m it H einrich in den Urk. 
seiner Zeit vielfach e rw äh n t.— 23. J o h a n n  P e t e r  (1462- 
1540), Sohn v. Nr. 21, le tz te r G raf von Misox, verfolgte 
die m ailändisch Gesinnten in der M osolcinam it schweren 
S tra fen , sodass M ailand im Ju li 1480 bei der T agsatzung 
Klage gegen ihn  erhob. Diese drohte ihm  am  11. Okt. 
m it Repressalien. Von Mailand bedroht, lioss er sich 
m it dem Gericht Misox und Soazza am  23. iv. 1480 in 
den Oberen Bund aufnehm en. T rotzdem  besetz ten  mai- 
länd. T ruppen im F rü h jah r 1481 die Mesolcina und 
konfiszierten die G üter des Grafen. D a bo t er die 
H errschaft M ailand zum K aufe an, und dieses schob 
Gian Giacomo Trivìilzio als K äufer vor. Der V erkauf 
erfolgte am  20. x i. 1480 zu Bellinzona um  16 000 11. 
Wegen der noch unerledigten R estschuld von 6000 II. 
fiel Johann  P e ter im Ja n u a r 1483 m it 1000 B ündnern  in 
die Mesolcina ein und p lünderte  drei Tage lang. Noch 
im gl. J .  erhob er w ieder A nsprüche au f Misox, Bellin
zona, Blenio und Monte Dongo ; nach dem Spruche 
Zürichs vom  28. x . 1489 m usste er auf alle Ansprüche 
an die genannten  H errschaften  verzichten. D urch seine 
(zweite) Ehe m it der Gräfin Clementine von M onlfort- 
W erdenberg 1483 kam  er in den Besitz der Grafschaft 
W erdenberg m it der H errschaft W artau  ; die Belm onti
schen B esitzungen verkaufte  er 1485 dem  Bischof von 
Chur, im gl. J .  an  Luzern die Grafschaft. W erdenberg- 
M ontfort und die H errschaft W artau . V erarm t und 
heruntergekom m en, t r a t  der G raf in den D ienst des 
Herzogs Sigism und von (Estereich, dann  des Herzogs 
von M ailand. Im  Schwabenkrieg stand  er wahrsch. als 
Kriegskom m issär au f der Seite des Kaisers, während 
sein Sohn oder V erw andter H a n s  J a k o b  als Kom m issär 
im B leniotal Chur u n te rs tü tz te . Als L etz te r der gräfli
chen Linie f  Graf Johann  P e te r  zu K ästris und wurde 
um  etw a 1550 in der dortigen Kirche beigesetzt (R üstung 
vor 100 Jah ren  ausgegraben).

Eine jüngere Linie illegitim er A bstam m ung des 
Hauses Sax zu Grono t r a t  hervor in — B a r n a b a s  von 
Mosax, Dekan und Gustos zu Einsiedeln, der 1467- 
1501 den U m bau des K losters le ite te  und von M aximi
lian geadelt wurde. In  Grono b lüh t diese Linie heute 
noch. — V ertre ter ebenfalls jüngerer Linien erscheinen 
bereits im 15. Ja h rb . im Oberland, zunächst in K ästris
u. W altensburg , dann auch in T ru n s. Sie n an n ten  sich 
Ju n k e r von Sax (s. un ten).

Bibliographie : Th. v. L iebenau : Die Herren v. S. 
zu  M isox  (in JH G G  1889). — E in. Tagliabile : Note 
per una storia Mesolcinese (in BSlor. 1889). — Regesten 
der Gem. in der Gruob, im Lugnez und  in der Mesol
cina. — Th. v. Mohr : Dokumentensammlung. — Der
selbe : Regesten von Disentis. — P. C. P lan ta  : Curräl. 
Herrschaften. — K. Meyer : Die Walserkolonie im  Rhein
wald und die Freiherren von Sax-M isox  (in J H G G  
1927). — K arl Meyer : Blenio und Leventina. — Ferd. 
Güterbock : Die .Lukmanierstrasse. — J . C. M uoth : 
A us alten Besatzungsprolokollen der Gerichtsgem. Ilanz- 
Gruob (in B M  1897). — A rt. G a u  d e  S a x .  — J .  R. 
R ahn : Zwei saxische Grabsteine (in A  H S  1897). — 
Ms. der K antonsb ib i. Chur. — L aaxer U rkunden im 
R ä t. Museum Chur. — S. Borrani : Bellinzona, la sua 
Chiesa ed i suoi arcipreti. [L. J.]

Jüngere L in ien  der Sax-M isox  (m it ähnlichem  oder
gleichem  W appen wie die Grafen) a) Kästris. Ein
V ertre ter dieses Zweiges ist — G r e g o r i u s ,  der am
16. III. 1520 vom  Bischof von Chur die G üter der Gra
fen von S., seiner Vorfahren, zu K ästris zu Lehen 
n im m t. — Bischöfl. A rchiv, Chur. (L. .f.]

b) Linie in  Waltensburg. Der seif Ende des 15. Jah rb . 
in dieser Gem. erscheinende Zweig des H auses Sax spielte 
bis zu seinem Erlöschen im  H ochgericht gleichen N a
m ens und im Grauen Bund eine bedeutende Rolle. — 1. 
H a n s ,  Jun k er, siegelt öfters U rk. m it eigenem Siege  
(ähnlich dem W appen auf der G rabplatte  zu K ästris
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aber n u r ein Sack) ; A m m ann der Gerichtsgem . W al- 
tensburg  1501 u. 1519. — 2. C h r i s t i a n ,  A m m ann zu 
W altensburg  1555 u. 1566, L an d rich te r des Grauen 
Bundes 1560, 1566, 1572, 1578, S pruchm ann im S tre it 
b e tr. die W ahl des Bischofs von Chur 1566. —  3. G r e 
g o r ,  L an d rich te r des G rauen Bundes 1581. —  4. 
C h r i s t i a n  der jüngere , L an d rich te r 1605, 1608, 1614
u. 1617, L andam m ann  zu W altensburg  1642. — 5. 
H i e r o n y m u s ,  L andam m ann  zu W altensburg  um  1600. 
— 6. M a r t i n ,  L andam m ann  1615 u. 1623. — Archive 
der Gem. des Kreises Buis. —  Mohr : Regesten ... 
Disentis. — F ritz  Jecklin  : M aterialien. — Venezia
n ischer Pensionsrodel im  S taa tsa rch . G raubünden. — 
Festschrift ... des Grauen Bundes 1924. [P. A. v.]

c) in  Truns, d o rt seit Beginn des 16. Ja h rh . a n 
sässig. — 1. J a k o b ,  Ju n k er, L andrich ter des Grauen 
Bundes 1531-1532, 1552-1553, L andam m ann zu Di
sentis 1541-1545 u. 1552-1554, L andvogt zu Maienfeld 
1547, H au p tm an n  in F rankreich  (Piccardie) und 1554 
im Feldzug der B ündner nach Hohcnsiena, f  einige 
Tage vor der Schlacht in einem A uflauf. — 2.  C h r i 
s t i a n ,  Ju n k e r, Zeuge 1560. — 3. H a n s ,  Bundesweibel
1585-1587, L andvogt zu Maienfeld 1591, L andrich ter 
des G rauen Bundes 1600 u. 1603, G esandtschaftspräsi
den t nach  Mailand zum  Grafen Fucntes 1603, wegen 
A nnahm e einer goldenen K e tte  von diesem  1605 zu 
[tanz vom  G rauen B unde gebüsst, 1607 u n te r  der 
Anklage, von Georg Beeli von B eifort zur Schulung 
des A ufruhrs Geld em pfangen zu haben, seiner E hre 
en tse tz t und u n te r V erm ögenskonfiskation des Landes 
verw iesen. — 4. K o n r a d ,  B ruder von Nr. 3, * um  
1580, Konvent.ua! von D isentis, P farrer von Brigels 
zwischen 1607 u . 1623, Subprior 1625, 1631 nach Fi- 
schingen v e rsetz t, 1639 im K loster Muri, Verfasser 
eines n ich t m ehr vorhandenen Buches : De origine et 
antiquitate M onasterii D is. et aliis per Rhätiam  gestis. 
W appenscheibe im  R ä t. Museum. — Die Fam ilie er
losch in T runs in der ersten  H älfte  des 18. Ja h rh .

Linie Desax von Disentis. Die Stam m  Verw andtschaft 
dieser noch b lühenden Fam ilie und einer in Obersaxen 
existierenden Fam ilie von Sax m it dem  H ause Sax- 
Misox ist n ich t nachw eisbar. Die erslerc le ite t w ahrsch. 
ihre H erkunft vom Hofe Sax in D isentis ab. Ih r  e n t

s tam m te  — J o s e f ,  
* 1600, A bt v. D isen
tis 1641-1642, f  12. 
v . 1642. — Archiv 
v. T runs. — F . v. 
Sprecher : Rät. Chro
n ik . — H ans Ardii- 
ser : Chronik, A usga
be v. B o tt. — B arth . 
A nhorn : Pündtner 
A ufruhr... 1607. —  
P. C. P lan ta  : Gesch. 
von Graubünden. —  
F e s t s c h r i f t . . . .  des 
Grauen Bundes 1924. 
—  P . Plac. a Spe- 
scha, Sein Leben und  
seine Schriften. —  
P . A dalgo tt Schuh
m acher : A lbum  Di- 
sertinense. [P. A. V.]

B. F reiherren  v. 
Sn.y oder Hohe iisa.v (« jüngere Linie »). Wappen : 
gespalten oder schräg gete ilt von Gold und R ot. 
Im  13. Ja h rh . um fasste ihre H errschaft die Dörfer 
Sax und Gams und w ahrsch. als äb tisch -st. gall. Le
hen einen Teil von W ildhaus, von 1396 an auch 
den H of Sennwald. Die S tam m burg  H ohensax (s. d.) 
war wohl auch  zur Sicherung des ICrinnenpasses 
(Saxerlücke) b estim m t. S tam m vater dieser Linie war 
— 1. U l r i c h  (II.) von Sax, der bei der Ausscheidung 
des grossväterlichen Vermögens 1253 die Vogtei über 
U ntervaz, die H errschaft H ohensax und die H älfte  
der Vogtei Balgach erhielt. Söhne : —  2. H e i n r i c h  
U l r i c h  ( I II .)  (1282-1322), der 1313 die W ildenburg 
und G üter daselbst dem Grafen von Toggenburg ver
pfändete und 1320 verkaufte, 1319 in den D ienst König

Friedrichs des Schönen tra t  ; — 3. W a l t e r  und —
4. E b e r h a r d ,  die beide in den Predigerorden in Zürich 
t ra te n  (M anesse-Liederhandschrift). Söhne von Nr. 2 :
— 5.-8. U l r i c h  S t e p h a n  (IV.) (1329-1381), U l r i c h  
B r a n t u o c h  (1329-1356), U l r i c h  E b e r h a r d  (111.) der 
ä ltere  (1346-1397) und U l r i c h  J o h a n n  (1.) (1346-77). 
Nr. 5 erh ielt Forstegg, Nr. 6 u. 7 gem einsam  Sax und 
Nr. 8 Frischenberg, welche Burg sie fü r die verkaufte  
W ildenburg erbau ten . Nach der Schlacht von M ühldorf 
tra te n  die B rüder ins Heer des Gegenkönigs Ludwig 
von B ayern . 1347 erlaub ten  sie den A ppenzellem , auf 
dem  K rinnenpass eine Befestigungsanlage zu errichten , 
v e rkauften  die Vogtei Balgach an  das S tift L indau und 
nahm en an der B elagerung von Zürich teil. 1360 ge
langte U lrich S tephan  in den Besitz der halben H err
schaft Bürgten (T hurgau). Söhne von Nr. 5 : — 9.-10. 
U l r i c h  E b erh ard  (IV.) der jüngere  (1348-1413) und 
U l r i c h  (V.) (1348-t bei Näfels 1388), die beide am 
« B lutrachekrieg » der B ussnanger gegen die W erden
berger teilnahm en und  m it ihren V ettern  — 11 .-12. W i l 
h e l m  (I.) und J o h a n n  ( I I . ) ,  den Söhnen von Nr. 8, 
ihrem  Oheim Ulrich E berhard  (Nr. 7), der sich als 
A lleinbesitzer der Veste Sax gebärdete , diese m it Ge
w alt W egnahmen. N ach dem Schiodspruch des Herzogs 
Leopold 1393 m ussten  sie sie ihrem  Oheim wieder zu
rückstellen, und dieser verkaufte  im  gl. J .  Burg u . Dorf 
Sax, die G üter zu Gams u. a. den Herzogen von (E ster
reich. 1399 übergab Herzog Leopold die Veste Sax dem 
Ulrich E berhard  (Nr. 9), und  dessen Gem ahlin E lisabeth
v. W erdenberg-Sargans übergab sie 1405 den A ppen
zellern zu einem offenen 1 laus. Weil die S. auf Seite der 
Appenzeller tra te n , blieben in den A ppenzellerkriegen 
Sax, Frischenberg  und Forstegg vor der Zerstörung 
verschont. D urch die E roberungen der Eidgenossen 
wurde die österr. M acht in der Ostschweiz gebrochen 
und dam it auch das H aus Sax vom  Joch  der österr. 
V asallität befreit (s. auch A rt. H o h e n s a x ) .  Söhne von 
Nr. 9 : — 13. R u d o l f ,  Abt. von Einsiedeln 1438-1447 ;
— 14. G e r o l d ,  Propst zu St. Gerold (Vorarlberg), Abi 
von E insiedeln 1452-1469 ; —, 15. H a n s  gen. R o l l  
(1421-1435) ; — 16. D i e p o l d  (1423-1450), L andrich ter 
im Thurgau 1445 ; und — 17. A l b r e c h t  (I.) (1439- 
1463), nach  dem Tode der B rüder alleiniger In h ab er des 
ganzen Fam ilienbesitzes (sam t Bürglen), schloss eine 
n ich t standesgcm ässe Ehe m it U rsula M ötteli von R ap 
penstein, im alten  Zürichkrieg au f Seiten der Schwyzer. 
Im  P lappartk riege wollte er zwischen den Eidgenossen 
und K onstanz v e rm itte ln . Da w urde ihm  seine H err
schaft Bürglen verw üstet, tro tzd em  er m it den E idge
nossen einen V ertrag  gegen (Esterreich geschlossen ; 
zu letzt kam  er noch in die R eichsacht. D urch die 
T ochter von Nr. 9, E l i s a b e t h ,  kam en die Burg Hohen
sax und Gams an K aspar von B onste tten . 1446 wurden 
die Burgen Hohensax u. Frischenberg durch die Ap
penzeller eingeäschert. — 18. U lr ic h  (V II.) (1463- 
1538), Sohn von Nr. 17, 1475 M ündel H ans W aldm anns, 
käm pfte  1476 bei Grandson, w urde bei M urten zum 
R itte r  geschlagen. Um  seinen Oheim Jak o b  M ötteli aus 
der G efangenschaft in L indau zu befreien, wollte er 
K aiser Friedrich  I I I .  überfallen u . gelängen nehm en 
und als Geisel gegen M ötteli ausspielen, erwischte aber 
infolge einer Verwechslung bloss den kaiserlichen 
S chatzkanzler U lrich von Meissen. B urger von Zürich 
1486, erhielt von den Eidgenossen für seine Verdienste 
im Schw abenkrieg ihren A nteil am  Dorf und Gericht 
G am s-Frischenberg und die hohen G erichte in der 
Lienz. K aiserlicher G esandter bei den Eidgenossen 
1501 ü. 1503, betrieb  1509 die E rneuerung der Erbeini
gung m it (Esterreich. O berbefehlshaber der E idgenos
sen in den italienischen Feldzügen 151 1-1513, G esandter 
nach Venedig und Rom, t r a t  da rau f in die Dienste 
F rankreichs. Schiedsrichter zwischen den Eidgenossen 
wegen Mendrisio und  B alerna 1521, t r a t  zur R eform a
tion über, aber nach der E ntscheidung zu Kappel 
1531 wieder zum alten  G lauben zurück, f  23. v m . 1538 
zu B ürglen. Sein Sohn — 19. U l r i c h  P h i l i p p  (1531 - 
1585) t r a t  w ieder zur p ro test. K irche über und führte  
in seiner H errschaft die neue Lehre ein, zu le tzt gew alt
sam  in Sax 1565, verkaufte  1550 Bürglen und erwarb 
Schloss und H errschaft U ster. t  1585. Söhne von Nr. 19 :
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— 20. J o h a n n  A l b r e c h t  (II.) (1545-1597), H err auf 
dem neuen Sitz zu Sax, erschlug in einem R aufhandel 
in Sargans den L andvogt Georg Trösch, w ar 15 Jah re  
in spanischen D iensten ; — 21. . J o h a n n  D i e p o l d  (II.) 
(1545-1586), D om herr in S trassburg  ; — 22. J o h a n n  

C h r i s t o p h  (1553 - 1625), 
H err zu U ster ; — 23.
J o h a n n  U l r i c h  (1560- 
1592), Oberst im  Dienste 
Strassburgs ; und — 24. 
J o h a n n  P h i l i p p  (1553- 
1596), im  pfälzischen H of
dienst, dann im  Dienste 
der N iederlande, Gouver
neur v . Geldern. E r w id
m ete sich w issenschaftli
chen Studien und erwarb 
die M anessische L ieder
handschrift, w urde, im 
E rb stre it m it seinem B ru
der Jo h an n  A lbrecht (Nr. 
20), von dessen Sohn — 
25. G e o r g  U l r i c h  (1572- 
1600) am M aiengericht Zu 
Salez 1596 schwer verwun- 

•Tohanu Philipp von Ilohcnsax det und sta rb  am 12. M ai.
(Nr. 24). Sein in der Fam iliengruft

Nach einem  Oelgemäklc. zu Sennwald 1730 völlig
unverw est gefundener 

Leichnam  w urde 1741 v. Burschen aus F rastenz  gestoh
len, auf die Forderung Zürichs aber zu rü ck e rsta tte t u. 
ruh t seitdem  in der G lockenstube zu Sennwald (II. San
der .Der entwendete « heilige Leib » von Sennwald, in Kleine 
Bilder aus d. Gesch. v. Vorarlberg). Der Mörder Georg 
Ulrich soll 1600 (wegen anderer Vergehen) in Wien

h ingerich te t worden sein. — 26. F r i e d r i c h  L u d w i g  
(1589-1629), Sohn von Nr. 24, verkaufte  1615 zwei 

I  D ritte l der H errschaft Hohensax an Zürich und erwarb 
die H errschaft K em pten. — 27. C h r i s t o p h  F r i e d r i c h  
(1620-1633), H err zu U ster, Sohn von Nr. 22, f  als 
L etz te r des Geschlechts. E r verkaufte  den letz ten  
D ritte l der H errschaft Sax-Forst egg. F ü r die ganze 
H errschaft bezahlte  Zürich 110  000 11. — Vergl. H. 
W artm ann  : Urkundenbuch St. Gallen. — Mohr : Cod. 
dipi. — C. W egelin : Regesten von Pfäfers. — A. Hel- 
bok : Reg. von Vorarlberg... — 11. W artm ann  : Rät. 
Urk. (in QSG  X). — R. Thom m en : Urk. aus österr. 
Archiven. — L L . — L L H . — I. v. Arx : Gesch. des 
Kts. St. G. — A. Näf : Chronik. — Th. v. Liebenau 
im Jahrbuch der Ges. « Adler » N. F. 2. — R. Schedler : 
Die Freiherren von S . (in St. Galler Nbl. 1919). — .1. 
Göldi in St. Galler Blätter 1912. — G. L enherr in Osl- 
schweiz 1912. — Pupikofer : Ulrich v. S. (in T B  X V I). — 
Ringholz : Gesch. d. S tifts  Einsiedeln I . — H. G. Sulzber
ger : Die 1. u. 2. Reformation der Freiherrschaft Hohensax- 
Forsleck (in M V  G X IV ). — Derselbe : Gesch. der Ref. 
des Bez. Werdenberg. — R. Schedler : Jost Grob. — Z T  
1892. — Zeller-W erdmilIIer : Johann P hilipp  v. Hohen
sax  (in J S G  I I I ) .  — O. (Esch : Chronik des Hofes Bal- 
gach. — H ardegger u . W artm ann  : Hof. Kriessern. — 
A D B . —  S K L ,  A rt. H einrich. — Wappenrolle v. Zürich. 
N euausgabe. — A. Müller : Beitr. zur Heimatkunde von 
Gams. — N. Senn : Werdenberger Chronik. — A  H S  
1919. — C. T hom ann : Beschreibung der Frey-Herrschaft 
S. 1741, e d .  N. Senn.— H. Kreis in Z T  1923. [A. Mü.] 

SA X E IN ST E IN  (K t. G raubünden, Bez. Glenner, 
Gem. Obersaxen. S. GLS). Burgruine beim Hofe Be- 
lana, ein v ierkantiger T urm  von 9 m im Geviert. Ueber 
die Geschichte dieser Burg ist n ich ts b ekann t. — Der 
Saxen Turm  (Turris de Sacco), die spärlichen Reste

STAMMTAFEL DER HOHENSAX

U l r i c h  I I .
(1253)

U l r i c h  I I I .
(1282-1322)

W a l t e r
(1282)

E b e r h a r d  I I .  
(1309)

I I I I
U l r i c h  IV. S t e p h a n  U l r i c h  B r a n t i i o c h  U l r i c h  E b e r h a r d  I I I .  U l r i c h  J o h a n n  1. 

(1329-1381) (1329-1356) der ältere (1346-1377)
(1346-1397)

U l r i c h  E b e r h a r d  IV.
der jüngere 
(1348-1413)

U l r i c h  V.  
(1348-1388)

W i l h e l m  I. J o h a n n  II. ? vereiil. mit
R. Meier v, Allätätten

H an s  R o ll  
(1421-1435)

D i e p o l d  I .  R u d o l f  G e r o l d  A l b r e c h t  I .  E l i s a b e t h  
(1423-1450) (1432-1447) (1432-1480) (1439-1403) verehl. m it  Casp.

U l r i c h  V II. 
(1463-1538)

v. Bonstetten

U l r i c h  V I .  
(1429-1454)

W i l h e l m  I I .
(1429-1454)

U l r i c h  P h i l i p p  
(1531-1585)

Jo n . A l b r e c h t  l i .  J o h .  D i e p o l d  I I .  J o n . C h r i s t o p h  
(1545-1597) (1545-1586) (1553-1625)

J o n . P h i l i p p
(1553-1596)

Jo n . U l r i c h  
(1560-1592)

G e o r g  U l r i c h
(1572-1600)

C h r i s t o p h  F r i e d r i c h  
(1620-1633)

F r i e d r i c h  L u d w i g
(1589-1629)

Die Jahreszah len  bezeichnen den Z eitraum  der urkundlichen E rw ähnung.
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einer Burg oder eines T urm es beim  H of A e le tta  bei Di- 
sentis, stehen möglicherweise im Zusam m enhang m it 
den Edlen  von Sax, sp ä ter von Sax-Misox, denn H ein
rich v. S. w ar 1190 Schirm vogt des S tif
tes D ise n tis .— Golum ban B uholzer : Die t_______
Burgen und Schlösser im  Vordermeintal 
(in B M  1927). [L. J.j

S A X E R .  Fam ilien der K te A argau,
G raubünden  u . St. Gallen.

A. K a n t o n  A a r g a u .  Aus dem Sargan- 
serland stam m ende Fam ilie  der S tad t 

A arau. W appen : gespalten von Hot und 
Gold m it zwei Säcken in gewechselten 
F arben . — 1. B e r c h t o l d  kam  1517 nach 
Lenzburg, sp ä te r nach  A arau, t  d o rt vor 
1532. — 2. B e r c h t o l d , 1535 - 1599,
S tad tsch re iber 1572. — 3 . B e r c h t o l d ,
Sohn von Nr. 2, * 1574, S tad tschreiber
1599-1604. — 4. B e a t  L u d w i g , 1700- 
176(1, von 1753 an  oft Sçhultheiss. —
5, H ans (1591-1598), Maler, im S K L  
erw. — W . M erz: W appenbuch... A arau.
— v. Mülinen : l'rodromus. — A rg. 25, 
p. X X IV . [H. Tr.]

H. K a n t o n  G r a u b ü n d e n . V erbreiteter 
Fam iliennam e in G raubünden, H eute  
noch sind Fam ilien S. in Brusio, Medals 
(R heinw ald), Splügen und Grüsch, ein
gebürgert, erloschen in Schiers und 
Chur. S. tra te n  auch im Lugnez auf ; 
diese sind w ahrsch. illegitim e N achkom 
men der Sax-M isox. ln Chur werden
S .  schon 1481 erw ähnt ; ihre H erkunft 
ist unb ek an n t. — 1. T h o m a s  k au ft sich 
1620 in die P fiste rzunft ein ; S ta d tb a u 
m eister 1658, P o d esta t zu T rahona 1667.
— 2. A n d r e a s , Z unftm eister 1678, O ber
zunftm eiste r 1686. — 3. A n d r e a s ,
Z unftm eister und R a tsh err 1717-1755.
— 4. T homas, S tad tseckelm eister 1693.
— 5. T h o m a s , Mitglied des P rofekt- und 
S tad tgerich tes 1751. — ,1. R obbi : Biir- 
qergeschl. —  M. Valer : Gesch. des Churer 
'Stadtrates. — D ietr. Jäk lin : Bürgergeschl. 
der Stadt Chur. — L L . — L L H . [L. J.]

C. K a n t o n  S t .  G a lle n .  L L . verzeich
net ein im S täd tchen  Sargans verbür- 
gert.es Geschlecht Saxcr, aus welchem

M i c h a e l  1600-1626 A bt 
des K losters Pfäfers war. 
In  der S tad t St. Gallen 
verbürgerten  sich S. von 
A lts tä tten  (1866) und von 
Sevelen (1878, 1890).— 1. 
A l e x a n d e r , Dr. m ed., v. 
W artau , 1848-1905, von 
1876 an prak tischer Arzt 
in seiner H eim atgem einde, 
k an t. S an itä tra t, Mitglied 
des Grossen R ates, Schul- 
P räsident. —• Tagbl. der 
Stadt St. Gallen 1905, Nr. 
222. — Werdenberger 1905, 
N r. 112. — St. Galler Nbl. 
1906, p. 49. — 2. G u s ta v  
A d o l f ,  u rsp r. v. A lts tä t
ten , B ürger der S tad t St. 
Gallen 1866, * 2. XI. 1831 
in A lts tä tten  als Sohn 
des R atsschreibers, spä ter 
k an tonal. Polizeiinspek

to rs JOHANNES, w andte  sich nach theologischen u .  j u 
ristischen Studien in St. Gallen vielfältigen Æ m tern  auf 
den Gebieten des S taates, der Schule und der K irche zu. 
V erfassungsrat 1859, Mitglied der Regierung 1861-1870, 
G rossrat 1861-1878, evangel. E rziehungsrat 1861-1870, 
D irek tor der st. gall. K an tonalbank  1870-1900, 1872 
kurze Zeit S tän d era t, N a tio n a lra t 1872-1878. Die Ver
schm elzung der konfessionellen Schulen in der S tad t 
S t. Gallen (1879), die Förderung der R eform richtung

in der evangelischen K irche in den 70er Jah ren , Anteil 
an der G ründung der st. gallischen W inkelriedstiftung 
fügten  sich in das W irken von G. A. S. ein, der zu den

Gustav Adolf Saxer. 
Nach einer Lithographie.

Schlossruine Saxon ca. 1840. Nach einer Lithographie  von J.  F. Wagner.

I nam haftesten  V olksrednern gehörte, f  10. VI. 1909. — 
Lebensbild von K onr. With. K am bii (1910). — B ürger
buch. — St. Gail. Nbl. 1910, p. 47. [ O .  F æ s s l e r .]

S A X E T E N  (K t. Bern, A m tsbez. In terlak en . S. 
GLS). Gem. und Dorf in der K irchgem . Gsteig. Sacli- 
satun  1233 ; Sachsaton 1303 ; Sachsatan 1349. Das 
Saxeten ta l gehörte zur H errschaft U nspunnen u . teilte  
deren Schicksale. Der Saxetenbach soll 1364 das m it
telalterliche D orf Grenchen bei W ilderswil zerstö rt h a 
ben. Pest 1669. Quellw asserleitung nach In terlaken  
seit 1870. [H. Sp.]

S A X O N  (K t. W allis, Bez. M artigny. S. GLS). Gem. 
und seit, dem  11. Ja h rh . erw ähntes Dorf. Frühere 
Form en : Sassun, Saxun, Sassons. S. gehörte dem 
nach  dem Orte genannten  Adelsgeschlecht. Dessen 
R echte gingen an die d ’Ayens und  1263 an P e ter von 
Savoyen über. Dessen B ruder und Nachfolger Philipp 
bau te  den Schlossturm , der 1475 nach der Zerstörung 
der Burg durch  die Oberwalliser bestehen blieb. Sa
voyen m achte  aus S. eine kleine K astlanei, die bis ca. 
1350 m it dem E n trem o n tta l einen gem einsam en, dann 
einen eigenen K astlan  h a tte . Friedrich  I I .  verlieh 1211 
Gui d ’AUinges das V izedom inat. An der Spitze der seit 
dem 14. Jah rh . bekannten  Gem. standen  zwei Syndics. 
Der von den Oberwallisern beibehaltene K astlan  
w urde im 18. Ja h rh . von den L euten  von S. e rnannt. 
M ilitärisch gehörte das D orf zum B anner des E n tre- 
m ontta les. 1839 w urde ein Bad eröffnet, 1855 ein K u r
haus gebaut. Die Entw icklung der 1847 au f die Dauer 
von 30 Jah ren  au to risie rten  Glücksspiele führte  1874 
zu deren verfassungsm ässigen A ufhebung; 1877 wurden 
sie eingestellt. Die Kirchgem . w urde ursprünglich von
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B enediktinerm önchen von Ainay, dann von der Diö
zese S itten  versehen. Die erste Kirche s tand  am  A b
hang des Berges, v ielleicht innerhalb  der Schloss
m auern . A uf den Schlossruinen w urde im  16. Jah rb . 
ein neues G otteshaus gebaut ; die S t. B lasiuskapelle 
im D orf stammt, aus dem 18. Ja h rb . Aus dieser w urde 
1846 ein G em eindehaus, nachdem  1844 die d ritte  
P farrk irche gebau t w orden w ar. — G rem aud, — J u 
les B ertran d  : Monographie de Saxon  (in Annales va- 
laisannes 1922). [Ta.]

S A X O N  ( H E R R E N  v o n ). Adelige Fam ilie des 
K t s. W allis, die sich nach ih rer H errschaft Saxon 
benann te . — 1. P i e r r e ,  K astlan  von Gundis fü r 
Savoyen 1268. — 2. A n se lm e , R itte r , als A nhänger 
Savoyens kom prom itiert, w urde am  1. iv . 1300 h in 
gerich tet. —  3. J e a n ,  vielleicht Sohn von Nr. 2, Mit- 
V itztum  von L eytron  1324. — Die Fam ilie erlosch im
14. Ja h rb . —  G rem aud. — Jules B ertrand  : Monogra
phie, de Saxon  (in A nnales valaisannes 1922). [Ta.]

S A Y .  R efugian tentam i lie aus Nîmes, aus wel
cher F ra n ç o is  S am u el, * 1698, sp ä ter P fa rrer in Lon
don, und  J e a n ,  1699-1777, 1730 ins Genfer Bürger
recht aufgenom m en w u rd e n .— J e a n  B a p tis te ,  Enkel 
des Jean , berühm ter französischer V olksw irtschafter 
(1767-1832) wie sein Sohn und Enkel : H o ra c e  É m ile , 
* 1794 und Jean  B aptiste  L éon, 1826-1898. [H. Da.] 

S A Y I N ,  K a s p a r ,  von Mals (Tirol). P farrer in Schiu
derne (Tirol) 1606, bischöfl. V ikar des V intsçhgaus, 
D om herr von Chur 1609, D om dekan 1623-1636, Ver
tre te r  des Ghurer H ochstifts bei der L indauer K ap itu 
lation, G esandter zu den katho l. O rten, f  1636. —  Chr. 
Tu or : Reihenfolge der ... Domherren. [,T. S.]

S A Y S  (SAvis) (K t. G raubünden, Bez. U n te rlan d 
q u art, K reis V Dörfer. S. GLS). Gem. u. Dorf. Auf einer 
B ergterrasse ob T rim m is gelegen, gehörte S. urspr. 
m it diesem teils den B esitzern der Burg Trim m is, teils 
denen der Burg A lt-A sperm ont und  ging bei deren 
A ussterben an den Bischof von Chur über, der seine 
R echte und B esitztüm er daselbst durch  einen au f Alt- 
A sperm ont gesessenen Vogt verw alten  liess, bis sich 
1533 die beiden Gem einden vollständig  vom  Bischof 
loskauften. Die R eform ation drang nu r zum Teil durch 
(1613), und so sind beide Dörfer heu te  noch paritätisch . 
Schon 1512 h a tte n  die bisher eine Gemeinde bildenden 
zwei Dörfer die Teilung ih rer Alpen und des W eidgangs 
beschlossen, sp ä ter folgte die Teilung der W uhrla- 
sten, der fälligen Pensionen usw. Die V ertre tung  von 
S. im H ochgericht der IV Dörfer w urde 1629 geregelt. 
Durch einen V ertrag  von 1641 räu m ten  sich S. und 
Trim m is im m erhin gegenseitige Zulassung zum  Ge
m eindebürgerrecht ein. Durch die Verfassung von 1814 
w urde S. m it dem  dazu gehörigen H of V altanna voll
ständig  der Gem. Trim m is einverleibt ; erst 1880 erhielt 
es durch Grossratsbeschluss seine Selbständigkeit wie
der. K irchlich gehörte S. bis 1526 zu Felsberg ; seither 
schlossen sich sowohl die P ro testan ten  als K atholiken 
ihren Religionsgenossen in Trim m is an. K irchenbücher 
Trim m is-Says seit 1705. —  Vergl. Neuer Sammler, 
1809 u. 1811. — P. C. v. P lan ta  : Currät. Herrschaften. 
— G rossratsverhandlungen 1880. — Arch. Reg. —
E. Camenisch : Ref.-Gesch. [P. G i l l a r d o n .]

S C A C C H I .  Aus Corno stam m ende Fam ilie, die 
in Stabio und Arzo (Tessin) niedergelassen ist. — 
C a r lo  E lv e z io , von Stabio, * 9. iv. 1869, A dvokat und 
N otar, Mitglied des K antonsgerichts seit, 1895 m it 
U nterbruch  einiger M onate 1913, dessen P räsiden t seit 
1913. [G. T.]

S C A L A  ( D E L L A )  Alte Tessiner Fam ilien. Eine 
wird 1455 in Locarno erw ähnt ; in Bellinzona und in der 
Mesolcina kam en S. von Verona vor und w urden 1471 
ins B ürgerrecht von Bellinzona aufgenom m en ; andere 
werden im 15. Ja h rh , in Carona erw ähnt. V erw andt
schaftliche Beziehungen sind n icht festzustellen. Die
S. von Carona w urden von den Herzogen von Mailand 
von allen Abgaben befreit ; die Eidgenossen bestätig ten  
ihnen 1660 und 1781 dieses V orrecht ; sie Hessen sich 
im 16. Ja h rh . in Vico - Morcote, dann in Gadepiano, 
Figino u. a. 0 . nieder. W appen der S. v. Carona : in 
R ot eine weisse L eiter (V arianten). — 1. Matteo , von 
Carona, Bildhauer, erw ähnt 1 4 6 1 .— 2. Bern a rdin o ,

Bildhauer, 1485 in Loreto erw ähnt, a rbeite te  1496- 
1497 an den Skulp turen  am  grossen P o rta l der Rocca 

von Sinigaglia. — 3. G a s p a r e , von 
Carona, B ildhauer in M ailand, in Ge
nua  1494, a rbeite te  d o rt und ändern  
an  den Pa lästen  P ietro  und  Alessan
dro Salili, 1499 an  der K athedra le  
von Savona, wird noch 1504 erw ähnt. 
—  4. P i e r  A n g e l o , von Carona, B ild
hauer und A rch itek t, erw ähnt seit 
1504, a rb e ite te  in Genua, u. a. m it 
dem vorgehenden und schuf beson
ders die Skulp turen  an der Kanzel 

der K athedra le  (1527), w ar 1525 in C arrara. In Genua 
und  in Spanien a rb eite te  er als M itarbeiter von Ber
nardino Gaggini und Giovanni Antonio Aprile von 
Carona. Auch w ar er am  Alcazar in Sevilla tä tig . —
5. A l e s s a n d r o , von Carona, erw ähnt 1519-1534, ei
ner der bedeu tendsten  B ildhauer der Kirche von Ti
rano, arbeite te  auch an der K artause  von Pavia. —
6 . F e d e l e , von Carona, Bildhauer, M itarbeiter von An
tonello Gaggini ( t  1536) in Sizilien. — 7. G i o r g i o , von 
Carona, B ildhauer in La Spezzia 1579. — 8 . G i o v a n n i  
A n t o n i o , von Carona, B ildschnitzer und Glasm aler, erw. 
1572-1588, a rb eite te  für die Herzoge von Savoyen und 
für andere F ü rs ten . — 9. M i c h e l e , Bruder von Nr. 8 . 
erw ähnt 1572-1574 als Glasmaler, a rbeite te  für den 
Herzog von B ayern. — 10. P i e t r o  A n g e l o , aus dem 
Luganesischen, A rch itek t, b au te  1682-1685 die P fa rr
kirche von Moriglione (Bormio). — 11. P i e t r a n g e l o , 
von Carona, B ildhauer, erw ähnt 1703 in T irano, ist 
vielleicht, identisch m it dem  Vorgenannten. — A S  I. — 
S K L .  — G. B ianchi : A rtis ti ticinesi. — B Star. 1884, 
1885, 1896, 1904, 1907, 1909, 1910, 1912, 1915, 1928.
—  R iv. arch. com. 1926, 1928. — S. Monti : A tti.  —

G. Casella : Carona, Morcole e Vico-Morcote. —  FI. Ber
nasconi : Maestranze ticinesi. —  G. Pome Ita  : Briciole 
di storia hellinz. —  A fJ S  1914, 1925. [C. T r e z z i n i . ]

S C A L I G E R ,  J o s e p h  .Ju s t e , von Verona, 1540-1609, 
Philolog, in F rankreich  geboren und erzogen, t ra t  zur 
Reform ation über, wurde 1572 H a b ita n t in Genf, u n te r
richtete an der Akadem ie von Genf 1572-1574 Philo
sophie. Sein Name ist m anchm al in De l 'Escale übersetz t 
worden. — Gh. Seitz : J.-.J. Scaligcr et Genève. — Cb. 
Borgeaud : L ’Académie de Calvin. [j.]

S C  A N  D O L E R  A. f  B ündner Fam ilie, die w ahrsch. 
aus den U ntertanen landen  (G rafschaft Cleven) stam m te, 
im Schanfigg eingebürgert und in Chur ansässig w ar. —
1. J o h a n n ,  Zeitgenosse von Jenatsch , Dr. m ed. von P a 
dua, B undeslandam m ann der Z ehngerichtenbundes 
1658, 1666 und 1682, legte 1659 die w ichtige Scando- 
lera’sche U rkundensam m lung (K antonsbibi.) an. —
2. R a p h a e l , Sohn von Nr. I, B undeslandam m ann 1690.
— 3. J o h a n n  B a p t i s t , Sohn von Nr. I, B undeslandam 
m ann 1722. [B. H.]

S C A N  F S  (rom anisch S - c i i a n f ) (K t. G raubünden, 
Bez. Maloja, Kreis Oberengadin. S. GLS). Gem. und 
Pfarrdo rf m it rom an , und reform ierter Bevölkerung. 
Zum Dorfe S. gehören die Höfe Cinuskel und Sulsanna. 
Scaneves im  V erkauf der G am ertingischen G üter an den 
Bischof von Chur 1139 (Cod. dipi. I, Nr. 117). S. bildete 
m it den drei Gem. Zuoz, Ponte-Cam ogask und Madulein 
das G ericht U n ter-F on tana  Merla. S. teilte 1547 die 
W eiden m it Zuoz im  Val Parchibella  und erw arb 1551 
von Camogask die W älder und W eiden im Val Bul- 
glanna. In  S. besass das B istum  beträch tlichen  G rund
besitz. Noch 1503 bezahlte die Gem. 20 Scheffel K orn
zehnten an den Bischof. 1527 kaufte  sic m it den drei 
ändern  Gem. des Gerichtes zwei Teile des Ackerzehnten 
aus, der u rspr. an die Burg G uardava! zu leisten war. 
1528 folgte der weitere A uskauf. Die Kirche St. Maria 
w ar Tochterkirche von St. Luzi zu Zuoz. 1518 Trennung 
und E rrich tung  eines Benoflziums zum L lntcrhalt eines 
Priesters. Die heutige Kirche ist. spätgotisch und träg t 
am  Chorbogen das D atum  1493. Am Inn  befand sich 
die Kapelle St. Georg m it K aplanhaus, dazu gehörte 
der kleine Hof St. Jö rg . Nach Cainpcll fanden drei Mal 
im Ja h r  grosse Prozessionen dorth in  s ta tt .  Die Kapelle 
und die H äuser sind heute gänzlich verschw unden. 1570 
tra t  S. zur R eform ation über. In  Capella besassen die
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vivi- Goni, von V ntor-Fontana-M erla  oin gem einsam es 
Spital (A rm enhaus). P farreg iste r seit 1633. —  Vergl. 
A rt. F o n t a n a  M e r l a  und E n g a d i n .  —• Regesten des 
Gem eindearchivs. — C hristian Brüggor : Kirchen des 
Oberengadins (in UM  1926). - E. däm onisch : Reforma
tions geschickte. [I.. ,1 .]

S C A P P I ,  A l e x a n d e r ,  Uischof von Cam pagna, 
pii pst 1. N untius in der Schweiz 1621-1628, von Gre
gor XV. m it dem  A ufträge gesandt, sich der K atholiken 
Blindons besonders anzunehm en, fö rderte  die Reform 
der K löster Pfäfers und D isentis, t r a t  im  Nov. 1623 auf 
dem B undstag  zu C hur ein fü r die A usführung des Lin- 
dauer V ertrages und R estitu tio n  der R echte und G üter 
des H ochstiftes und fü r die W iederherstellung der 
K löster St. Luzi, St.. Nicolaus in Chur und  Cazis, leitete  
die W ahl des Bischofs Josef Mohr von Chur und weihte 
diesen im August. 1627. —  P. 11. Steim er : Die päpstli
chen Gesandten in  der Schweiz. — J . G. M ayer : Das 
Konzil von Trient und die Gegenreformation in  der 
Schweiz I. p. 346. [J. S i m o n e t . ]

S C A P U L A ,  J e a n  (franz. E s p a u l a z ) ,  Gym nasiarch 
am  College L ausanne 1568, Professor des Griechischen 
und der Moral an der Akadem ie 1580, Verfasser eines 
Lexicon graeco-latinum. — de M ontet : Diet. [M. R.] 

S C A R E G L I A  (K t. Tessin, Bez. Lugano. S. GLS). 
D orf und polit. Gem. in der Kirchgem . Colla. Scarellia 
1335 ; Scareia 1591. Die Gem. wird 1335 erwähnt., doch 
m uss das Dorf m it einer gewissen A utonom ie zur grossen 
vicinanza  Colla gehört haben , jedenfalls in der 1. H älfte 
des 15. Ja h rh . Die vicinanza  S. w ird 1686 erw ähnt. Be
völkerung : 1920, 279 E inw . — S. Monti : A tti.  — 
BStor. 1890. — L. B rentani : Codice diplomatico tici
nese. [C. T.]

S C A R E N Z I O  oder S C A R I N Z O ,  eigentlich P a l -  
m e r i ö  C a t t a n e o ,  aus dem Bleniotal, A nführer der dem 
Herzog von Mailand ergebenen Parte i, P o d esta t oder 
herzoglicher V ikar des Tales 1480, w urde Ende gl. J . 
von G iovanni Vivenzio, dem  A nführer der eidg. Partei 
dieses Tales, erm ordet. — E. P o m etta  : La battaglia di 
Giornico. [C. T.]

S C A R L  (K t. G raubünden. S. GLS). Seitental des 
Inn , das sich bei Schuls öffnet und zu dieser Gemeinde 
gehört. Der W eiler Scarl zählte 1900 noch 9 H äuser. 
Das Scarltal spielt in der Geschichte des Bergbaues von 
G raubünden eine bedeutende Rolle, 1317 belehnte der 
Graf von Tirol m ehrere B ürger von Süs und Conrad und 
Friedrich P la n ta  von Zuoz m it den Silberm inen im 
Scarltal von M artinsbruck bis P o n ta lt (Cod. dipi. II, 
Nr. 172). 1356 verlieh Ludwig M arkgraf zu B randen
burg, G raf zu Tirol, dem Ulrich P la n ta  und dessen Erben 
säm tliche Gold-, Silber- und E isenerze von M artins
bruck bis P o n ta lt (Cod. I I , Nr. 340). 1408 stellte  Herzog 
Sigism und die erste B ergw erkordnung fü r Scarl auf und 
stellte  einen B ergrichter an die Spitze der K nappen, 
ln  den S tre itigkeiten  zwischen Tirol und dem Bistum  
Chur spielten die Bergwerke in Scarl jeweilen eine wich
tige Rolle. Anlässlich des Schwabenkrieges, am  22. II. 
1499 m achten  die K nappen von Scarl u n ter der Führung  
des K astellan Jon  D unonna zu T arasp einen Ueber- 
fa ll auf Schuls. Ih r  P lan w urde v erra ten  und die K n ap 
pen w urden geschlagen. Die K lagen der K nappen gegen 
Schuls verstum m ten  auch in der Folge n ich t (Campeil), 
bis endlich 1652 alle R echte (Esterreichs im  U nteren 
gadin ausgekauft wurden. Die Minen von Scarl gerieten 
im 18. Ja h rh . in Verfall. 1820 setzte der B ergw erkunter
nehm er H itz von Chur die Bergwerke wieder in Betrieb 
und rich te te  in Scarl eine Schule ein. Die A usbeute 
dauerte  bis 1850. H eute  sieht m an noch die R uinen der 
Schm elzwerke und K nappenhäuser ; die 9 Gruben sind 
aufgegeben. — S. P la ttn e r  : Gesch. des Bergbaus in  der 
östlichen Schweiz. —  Andri V ital : Las minieras in  Scarl 
(in Chalender ladin 1917). [L. J.j

S C A R P  A T E T T I .  Altes B ündner Adelsgeschlecht von 
Centers i. D., das auch in Feldkirch, Graz u. Tirol v e rtre 
ten  ist, u rk .u n te r  den Nam ensform en Schgarppatet, Skar- 
petteylc, Schkarpalett, Scarpatetto u. Scarpatett vorkom m t
H . sein A delsprädikat v. Unlerwegen v .  den Edeln v .  U n
terwegen (de Subvia) herle ite t, die Ende des 15. Jah rh . 
ausstarben . Ih r G rundbesitz im O berhalbstein  soll 
an die S. übergegangen sein, die dann durch kaiserliche

SC  ETTI
oder bischöil. Verleihung das gen. Prädikat erhielten 
mit dem Recht, ihr Wappen mit dem der v. IInt.er
wogen zu quadrieren.— I . JöHG soll seiner grossen Taten 
wegen von König Ludwig dem Bayer zum Ritter ge
macht worden sein. Urk. wird erstmals Lirrzr gen. S. 
von Savognin 1447 erwähnt. — 2. Z a c h a r i a s ,  bischöil. 
Landvogt auf Reams 1462, ebenso — 3. Luzius, 1485.
— 4. J a k o b ,  1513 ; — 5. H a n s  J ö r g ,  bischöil. L andvogt 
1531, 1537, 1542, 1544, 1545, L andeshaup tm ann  im 
Voltliu 1535-1537. Auch nach der Befreiung des Gerichts 
O berhalbstein von den bischöil. H errschaftsrech ten  
1552 werden die S. im 16., 17. und  18. Ja h rh . m ehrfach 
als « Landvögte au f R eam s », d. h. als L andam m änner 
von O berhalbstein erw ähnt : — 6 . H a n s  J ö r g ,  L and
vogt 1613, P o d esta t von Tirano 1599-1601 ; — 7. P e t e r ,  
1624, P o d esta t von T rahona 1611-1613 ; — 8 . L u ziu s, 
1666 ; — 9. A m b r o s ,  1678 ; — 10. T h e o d o r ,  1704 ;
— 11. P e t e r ,  1722 ; — 12. T h e o d o r  F r a n z ,  1722, Po
d esta t von T rahona 1775-1777. — 13. Z a c h a r i a s ,  Offi
zial des Bischofs von Chur und I lau p tm an n  au f F ü rs te n 
burg (V intschgau), der erste S., der 1587 m it dem P rä 
d ik a t ab Unterwegen erscheint. Dass der Bischof ihm  
Adel und  W appen verliehen, ist, möglich, aber n icht 
nachw eisbar. G esandter des Bischofs zum P ap ste  nach 
Rom 1580, sp ä ter Offizier in französischen D iensten.
— 14. L uzius, w iederholt L andvogt, H au p tm an n  einer 
K om p. der E x ek u tionstruppen  des G otteshausbundes 
nach  dem Engadin  1619, gegen die aufständischen 
Veltliner 1620, U nterzeichnete 1622 fü r O berhalbstein 
den M ailändertrak ta t, w irk te 1623 nam ens des G ottes
hausbundes m it bei den V erhandlungen m it dem  N untius 
Scappi ; P o d esta t von P lurs 1625. —  15. P e t e r ,  Sohn 
von Nr. 14, viele Jah re  L andvogt im  O berhalbstein, 
zweimal P o d esta t von T irano, In h ab er einer K om p. in 
spanischen D iensten, eques auratae m ilitine, W ohltä te r 
der Kirche St. Carl in Confers. — 16. J o h a n n  G e o r g ,  
* 1637, P fa rrer in Tinzen 1663-1691, Canonicus 1663, 
t  28. II. 1691. — 17. J a k o b ,  * 1679, P farrer 1704-1747, 
Canonicus 1726, K apite lsdekan 1730, f  1. I I .  1752. —
18. L u ziu s A n t o n ,  P farrer in Confers, Mons und Lenz, 
Canonicus 1770, Scholasticus 1777, D om dekan 1781, 
s tifte te  1802 ein Stipendium  fü r S tudierende der F am i
lie, t  14. II.  1803, 71 Jah re  a lt. — J H G G  1904. —
19. R e m i g i u s  Z a c h a r i a s ,  * ca. 1740, L andvogt im Ober
halbstein , P räsiden t der Syndicatur, D ep u tie rte r zum 
B undestag 1791, L ieu tenan t in Frankreich , f  1794. —
20. J o h a n n  G e o r g  M a r i a ,  Sohn von Nr. 19, m ehrm als 
G rossrat, L andvogt im  O berhalbstein, S ta tth a lte r  des 
G otteshausbundes, Mitglied der Standeskom m ission, 
t  8 . x ii. 1849. — 21. L uzius A n t o n  M a r i a ,  Sohn von 
Nr. 19, * 14. v in . 1787, stud ierte  erst Theologie, später 
die R echte, w ar A m tslandvogt des Oberhalbsteins, 
G rossrat, Mitglied der Standeskom m ission und der 
T ransitkom m ission, t  7. v i I. 1821. — 22. Jo h an n  Georg 
R e m i g i u s ,  Sohn von Nr. 21, * 10. v u . 1816, Dr. phil. 
in Rom , s tud ierte  dann die R echte, w ar B eam ter der 
Standeskanzlei in Chur 1843-1847, G rossrat 1849, erster 
K reispräsident des O berhalbsteins. — 23. J a k o b ,  Dr. 
m ed., * 22. I I .  1856 in  Confers, L andschaftsarz t in 
Splügen (für Safien, R heinw ald, Avers, Schams u. 
Chiavenna) von 1883 an, A rzt in B äretsw il (Zürich) 
1888, in Chur von 1892 an, K u ra rz t in Passugg 1893- 
1914, förderte  diesen K uro rt durch seine w issenschaftli
chen A rbeiten ; t  2. XI. 1924 in Chur. — 24. H a n s  
J ö r g ,  * 28. v u . 1679, Dr. ju r . et m ed., Syndikus und 
P ro rek to r der U niversitä t Padua , zog nach Glurns (Ti
rol) und w urde der G ründer der Tiroler Linie. Aus 
dieser s tam m t — 25. J o h a n n  M a r i a ,  1741-1791, P rior 
des Stiftes zu M ariaberg. —  26. IGNAZ, * 1866, Psych ia
ter in P ergine, dann in Graz, gründete  1902 dort die 
H eilansta lt « Schweizerhof ». Schlossherr au f P lanken
w arth , t  1922. — Vergl. A. Mooser : Burgen und Türme 
u. Feudaladel im Schanfigg  (in B M  1923, 1926). — 
.1. C. M uoth : Zwei sog. Æmterbücher. — PL A rdüser : 
Beschreibung... hochvernampter Personen. — L L . —
F. Sprecher : Kriege und Unruhen. — J .  Sim onet : 
Die kathol. Weltgeistlichen (in JH G G  1919 u. 1920). — 
M. Tu or : Reihenfolge der resid. Domherren (in JH G G  
1904). — A nnalas  1926. —- M ohr’sche D okum enten
sam m lung (S taatsarch iv  G raub.). — A bschrift einer

83



SCARPINI SC 11 AD m

Fam ilienchronik  im  Besitze von Dr. W . v. S ca rp a te tti 
in Graz. —  M itteilungen von Dr. W . v. S ca rp a te tti in 
G raz. —  Fam iliengesch. A ufzeichnungen von Dr. m ed. 
J .  S ca rp a te tti. [F. F.]

S C A R P IN I, G i o v a n n i  A n t o n i o ,  von Castagnola, 
B aum eister, a rb e ite te  1552-1555 am  S tad th au s von Lu
gano, 1556 an  der M onte Ceneri-Strasse, en tw arf die 
Vedaggio-Briicke in Agno 1558, die 1563 von Giovanni 
Antonio vollendet w urde, ist w ahrsch. identisch m it 
dem  M aestro Giovanni de Scarpini, der 1526 am  Ju s tiz 
palast von Lugano a rb eite te . — L. B ren tan i : M iscella
nea Storica. [C. T.]

S C A R R O N . Aus dem P iem ont stam m ende Fam ilie, 
de r auch der gleichnam ige französische A u to r en ts tam 
men soll. —  M a t h i e u ,  B ürger von Genf 1472, des R ats, 
Syndic 1482-1483, S tam m v ate r von einer ganzen Reihe 
von A pothekern . —  Sordet : Diet. I I I .  —  Galiffe : Not. 
gén. I I I .  —  L. G autier : La médecine à Genève. — 
H eyer : L ’Église de Genève. [E . L. B u r n e t . ]

S C A R T A Z Z IN I. Fam ilie des Bergells, e ingebürgert 
in  Bondo. Die Scarlaz und  Scartazio, die im  16. und 17. 
Ja h rb . in Bondo au ftre ten , sind vielleicht identisch . — 
G i o v a n n i  A n d r e a ,  * 31. x n . 1837 in Bondo, kam  1865 
in das In s ti tu t der Basler Mission, w ar sp ä ter V ikar in 
T w ann und  P fa rre r in A bländschen und Melchnau 
(Bern), L ehrer des Italienischen an der K antonsschule 
in Chur 1871, D irek tor eines In s titu te s  in W alzenhausen 
1874, dann P fa rre r in Soglio, kam  do rt wegen seiner 
sozialen G edanken m it der Bevölkerung n ich t aus und 
nahm  ein P lärrste lle  in  Fahrw angen an, f  daselbst 
1900 ; einer der bedeu tendsten  D anteforscher. H a u p t
werke : Dante A lighieri, seine Zeit, sein Leben und seine 
Werke (1869) ; La D ivina Commedia con commento 
(1874-1882, 3 Bände) ; Vita di Dante (1883) ; Dantologia 
(1894) ; Dante (deutsch, 1896). — Vergl. A. M. Zen- 
dralli : Giovanni Andrea Sc. (in Almanaco dei Grigioni 
1921). [L. J.l

S C A S C I G H I N I ,  P i e t r o ,  von Minusio (Tessin), Dr. 
phil. et theol., 1866-22. v . 1913, L ehrer an  der bischöfli
chen Schule von Pollegio, dann am  Sem inar von Lugano 
bis 1899, C horherr von Locarno 1899-1906, Professor 
und Studienaufseher am  Sem inar von Lugano 1906 bis 
zu seinem  Tode, n ich t resid. Chorherr von Lugano 
1908. Ce. T.]

S C A Z Z I G A .  Aus Dom odossola stam m ende Fam ilie, 
die sich um  1810 in  M uralto einbürgerte . —  V i t t o r e ,  
f  1891 im  A lter von 73 Jah ren , A dvokat und N otar, 
einer der F ü h re r der konservativen  tessinischen Partei, 
redigierte  1839 m it F ranzoni die Nuova Gazzetta del 
cantone Ticino, w ar 1855 am  bek an n ten  Degiorgi- 
Prozess als A dvokat beteilig t. G rossrat 1860-1867 und 
1881-1885 (P räsiden t 1865). —  BStor. 1881, 1908. — 
Presse Suisse. —  S. D o tta  : I  T icinesi. [C. T.]

S C H A A D .  Fam ilien in Aarw angen (Bern), Hailau 
(Schaffh.), R odersdorf (Sol.) und W einfelden (Thurg.). 
Der Nam e kom m t nach Socin von ahd. Scado =  K a
m erad . InW einfelden, wo die Fam ilie seit 1611 erscheint, 
g ründete  —  P a u l ,  16. v i. 1859-2 . VH. 1926, eine be
kan n te  K unstb lum enfabrik . —  Thurg. Ztg. 1926, 
N r. 153. [Leisi.1

S C  HA  A R E N  W A L D  (K t. T hurgau, Bez. Diessenho- 
fen. S. GLS). Grosser W ald am  linken R heinufer zwi
schen Diessenhofen und Parad ies. Plier und au f der 
anstossenden  Schaarenwies R este von drei röm ischen 
W arten . 1893 wurde am  O strand ein Topf m it Münzen 
der K aiser T rebonianus Gallus bis Claudius I I .  (251- 
270) gefunden. Die österreichisch-russische Armee bau te  
h ier 1799 einen B rückenkopf. — Keller u . R einerth  : 
Urgesch. d.Thg. [ H e r o i . ]

S C H A B ,  P. L a u r e n t i u s ,  Mönch der B enediktiner
ab te i Seligenstadt (Hessen), Prediger in der K loster
kirche St. Gallen vor 1513, sam m elte aus den alten 
B eständen der B ibliothek und verfasste  teils selbst St. 
Galler E p itaph ien  (S tiftsbibi. Cod. 613), die A bt Franz 
Gaisberg in der D unkeln K apelle m alen liess. f  12. v m . 
1519. — G. Scherrer : Katalog. [J. M.]

S C H  A B E L I T Z .  Fam ilien aus Ziegelhausen (Baden), 
B ürger von Basel seit 1818. —  J a k o b  L u k a s ,  * 10. m . 
1827 zu Basel, Verleger der rad ikalen  Nationalzeitimg  
in Basel 1850-1854, seither B uchdrucker, B uchhändler
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und Verleger politisch-oppositioneller Schriften in Zü
rich ; t  28. I. 1899 in Zürich. — N Z Z  1899, Nr. 30. — 
Z W C h r . 1899, p. 5. — Z T  1900, p. 309. — B J N  IV, 
p. 178. [D. F.]

S C H A B  I N G E R .  Siehe S c h o b i n g e r .
S C H A C H E N  (Kt. Luzern, Amt Entlebuch, Gem. 

Werthenstein. S. G L S ). Weiler, während Jahrhunderten 
unabhängige Gemeinde. Der Bündig bildet seit altem 
die Grenze zwischen dem äusseren Amt Wolhusen und 
dem Hof Malters, wesshalb die Gegend von Sch. terri
torial dem Entlebuch zugeteilt wurde, obwohl sie gröss
tenteils nach dem nahen Malters pfarrgenössig ist. 1785 
wurde Sch. von der Spende zu Malters abgesondert 
und mit 600 11. Kapital ausgekauft ; 1474 bestand 
ein Steg über den Bündig, die Brücke wurde 1482-1490, 
1616-1617 und 1716 neu erbaut. Das Realrecht zum 
Rössli datiert von 1671, die Taverne bestand aber 
bereits 1516. Am 30. v. 1888 erfolgte die Aufhebung als 
selbständige Einwohner- und Ortsbürgergem. und die 
Vereinigung mit der Gem. Werthenstein. — Ph. A. v. 
Segesser : Rechtsgesch. I, p. 480. — Kas. Pfyffer : Ge
m älde II, p. 344. — G fr. Reg. — M. Lutz : H a n d lexikon  
der E idgenossenschaft II, p. 198. [P. X. w.]

S C H A C H E N M A N N .  Seit der Mitte des 16. Jahrh. 
vorkommende Bürgerfamilie der Stadt Schaffhausen. 
W appen : urspr. in Blau rot gekleideter Küfer mit Fass 
(Berufswappen) ; später in Blau rotes Herz, überhöht 
von nat. Rebmesser (?). — F e r d i n a n d ,  * 6. v. 1872, 
Kunstmaler in München, Inhaber einer Malerschule 
in Salzburg. — Genealog. Register der Stadt Schaffh.
—  LL.  [ S t i e f e l . ]

S C H A C H T L E R .  Familie der Gem. Altstätten (St.
Gallen). —W a l t h e r u s  dictus Schachtier 1303. W appen  : 
in Blau sinkender goldener Halbmond, überhöht von 
einem goldenen sechsstrahligen Stern. —  1. M o r i t z ,  
1604-1671, Stadtfähnrich, des Rats und Gerichts. —
2. M o r i t z ,  Stadtammann 1676-1684. — U S tG . III, 
p. 327. — C hronik  v . A lts tä tten , p. 256. — J. Göldi : 
H o f B ern a n g , p . 335, 347. [J. M.]

S C H A D .  Familien der Kte. Schaffhausen u. Zürich.
S. auch S c h a a d .

A. K a n t o n  S c h a f f h a u s e n .  S c h a a d  ( S C H A D ,  S C H A D E  
v o n  R a d e g g ) .  Seit 1339 urk. bekannte, urspr. dem 
Kloster Allerheiligen in Schaffhausen hörige Familie von 
Oberhailau, deren Name um 1510 auch unter den Bür
gern der Stadt Schaffhausen vorkommt. Siegel der 
Schaffhauser Sch. : geteilt, oben zwei, unten ein Dop
pelangelhaken (?). — Schaffhauser Sch. : U l r i c h ,  Be
sitzer des untern Schlosses zu Jestetten 1510, Haupt
mann 1514. — Oberhailauer Sch. : — E r n s t ,  Dr.,
* 27. X I .  1876, Geologe und Quellenforscher. — M itt. 
n a tu rf. Ges. S ch a ffh . 1922-1923, FI. I I .— H a n s ,  * 18.V I .  
1890, Zeichner, Illustrator der Schw eiz, ll lu s tr . Z e itg ., 
Bürger von Steinmaur (Zürich). — U S. — J. J . Rüeger : 
C hronik . ■— Art. R A D E G G .  [Stiefel.]

B. K a n t o n  Z ü r i c h .  S C H A D ,  S C H A D O .  I. Im 17. Jahrh. 
t  Familie von Goldbach, bezeugt seit dem 14. Jahrh., 
die sich in der Folge auch nach Zollikon und Zürich 
verbreitete. W appen  : in Silber schwarze Hausmarke 
(Farben unsicher). — J ö r g ,  in Zollikon, zählte zur Zeit 
der Reformation zu den aktivsten Wiedertäufern. —
— J. Häne : M ilitä risches aus dem alten Z ü richkrieg .
— A. Nüesch u. H. Bruppacher : D as alte Z o llikon , 
p . 428.

II. f  Fam ilie der S tad t Zürich, begründet durch  E in 
bürgerungen von Goldbach 1381 (dreifach), 1564 und 
1604. — 1. W o l f g a n g ,  von B iberach (?), D r., C horherr 
und L eu tp rieste r der Abtei F rau m ü n ster 1486-1496, 
w urde 1492 exkom m uniziert, 1493 rehab ilitie rt ; f  23. x. 
1496. — M A G Z  V III, p . 456. — C. W irz : Regesten 
zur Schweiz. Gesch. VI, p. 20. —  Z T  1925, p . 84. —
2. H e i n r i c h ,  Glaser und G lasm aler 1566-1598. —- 
S K L .  —■ W appen : steigender Löwe (1666/67) (Farben 
unbekann t). — Vergl. im  allg. C. K eller-Escher : Promp- 
tuar. — K . W irz : Etat. ■— T B  4-5. — Z S tB .  —• S taa ts
archiv  Zürich.

III. Familie der Stadt Zürich, die 1627 bezw. 1638 
durch die Hufschmiede J a k o b  und H a n s  U l r i c h  Sch. 
(Vater u. Sohn) von Kölbingen begründet wurde, vor
zugsweise das Schmiedehandwerk ausübte, ihm Ob-
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m anner ste llte  und  1822 m it H a n s  C a s p a r ,  1754-1822, 
M ajor in n iederländischen D iensten  im  M annesstam m e 
aussta rb . W appen : in R o t über grünem  Dreiborg ge
s tü rz te  goldene M ondsichel, oben begleite t von drei 
goldenen S ternen, u n ten  von silbernem  T atzenkreuz. — 
K . Meyer : W appenbuch  1674. —  C. K eller-Escher : 
P rom ptuar. —  S taa tsa rch iv  Zürich. [D. F.]

S C H A D  V O N  K I B U R G .  Siehe LIEBENBERG, VON I I .  
S C H A D A U  (K t. B ern). Siehe T h u n .
S C H A D B U R G  (K t. Bern, A m tsbez. In terlak en .

S. GLS). B urgruine bei R inggenberg. Von ih rer Ge
schichte is t n ich t das geringste b ek an n t. Dagegen 
k n ü p ft sich an  sie die oberländische Sage vom  « Twing- 
he rr von R inggenberg », die J .  R . W yss der Jüngere  
im  Alpenros en-Alm anach  1813 erzäh lt. [H.Tr.]

S C H Æ C H E N T A L  (K t. U ri. S. G LS). T alschaft, die 
sicher schon in p räh isto rischer Zeit besiedelt w ar. An 
ih rem  Ausgang w urden die ersten  p räh is t. F unde von 
U ri gem acht. Die vielen O rtsnam en au f « ingen » deuten  
au f Besiedelung in a lam annischer Zeit h in . Im  13. Ja h rh . 
w ar das freie bäuerliche E igen am  stä rk sten  ve rb re ite t 
neben den B esitzungen des F rau m ü n sters in Zürich und 
der K löster von W ettingen , R a th au sen  und Œ tenbach. 
Die M änner des Tales versam m elten  sich im  « Ring » 
zu W yterschw anden zu ihren  gem einsam en B eratungen. 
1290 erlaub te  der Bischof von K onstanz den L euten  im  
Sch., die bisher nach  Bürglen pfarrgenössig gewesen w a
ren, die E rrich tu n g  einer eigenen P farrk irche  zu Spirin- 
gen. Um  1319 w ar das Tal (nach sp ä t ü b erlieferter Sage) 
Schauplatz  des F austkrieges zwischen einem  Tschudi aus 
G larus («der lang R iebig ») und H ans von Seedorf («der 
Teufel von Seedorf ») um  das E rbe B urkards, des 
Meiers von Bürglen. Im  A ugust 1799 gab es e rb itte rte  
K äm pfe, bes. am  K lausen, zwischen einheim ischen F rei
willigen, (E sterreichern und  Franzosen ; am  27. Sept. 
überstieg  Suwarow die G ebirgskette  zwischen R osstock 
und W indgelle. P est 1564 und 1565 ; E rdbeben  vom
10. ix . 1774 ; Law inen und W indstürm e bes. 1738, 
1756, 1808, 1817, 1819, 1824 u. 1842 ; Ueberschwem - 
m ungen und H ochw asser des Schächens 1763, 1831, 
1834, 1839, 1846, 1888 u. 1910. — Vergl. F . V. Schmid : 
Gesch. des Freistaats Uri. — K. F. Lusser : Der K t. Uri.
— Derselbe : Gesch. des K ts. Uri. — W . (Echsli : 
A nfänge. — F . Becker : Ueber den K lausen. —  J .  Mül
ler : Sagen aus Uri. — Osenbrüggen : Die Urschweiz.
—  N bl. v. Uri 1899, 1901 u. 1916. [Fr. G i s l e h .]

S C H Æ C K ,  T h é o d o r e  C h a r l e s  A n d r é ,  * 1856 in
Genf, Ingenieur, t r a t  1889 als In s tru k to r in den Geno
ra ls tab  ; Sektionschef 1891, O berst 1899, schuf den æro- 
sta tischen  D ienst in der Schweiz. Arm ee, g ründete  den 
Schweiz. Aero-Club und  w ar dessen erster P räsiden t. 
1908 erhielt er m it E . Messner im  in te rnationalen  W e tt
bewerb den Cordon-Bennet-Becher durch einen Flug 
nach Norwegen, auch  lenkte  er den Ballon H elvetia  1909 
in Zürich und 1910 in S t. Louis (U .S . A.) G eneralstabs
chef des I. A rm eekorps, f  22. v . 1 9 1 1 .— B und  1911, 
N r. 204. — JG  1911, Nr. 123. — Schw. Monatschr. f. 
Offiziere aller Waffen 1911, p. 217. [H. T.]

S C H Æ D  ( S c h e d ) ,  K a t h a r i n a ,  Priorin  der Samm- 
nung in W in te rth u r 1342-1345. — Nbl. der Stadt
bibliothek W interthur 1907, p . 11. — S taatsarch iv  
Zürich. [D. F.] .

S C H Æ D E L 1 , S C H Æ D E L I N .  B ürgerfam ilien von 
Bern und F ru tigen  (Schädelin), sowie von K irchlin- 
dach, Lengnau und M ünchenbuchsee (Schädeli). — 
H e m m a  Schedelli von Schupfen 1357 (F R B ) ;  K a s p a r  
Schädeli w urde 1554 in den F rienisbergspita l auf
genom m en (B. H aller : Bern in  s. Ratsm anualen  ; eben
dort G i l i a n  Schädeli 1530 ; M a r g r e t h  Schädeli 1545). 
E ine frühere bürgerliche Fam ilie von Bern b lüh te  im
15. u . 16. Ja h rh . und w ar im Grossen R a t v e rtre ten  
(LL). N eueinbürgerung 1855 m it — 1. J o h .  J a k o b  
Schädelin, 1804-1859, u rsp r. von K irchlindach, P farrer 
1829, L ehrer an  der Realschule in Bern von 1829 an, 
P fa rre r in F ru tigen  von 1840 an, erhielt d o rt 1847 das 
B ürgerrecht geschenkt, a rbeite te  am  neuen K irchen
gesangbuch m it, w ar als M itarbeiter des Oberländer 
Anzeiger gegen die radikale Regierung von 1846 poli
tisch  tä tig , fö rderte  den konservativen  Um schwung 
von 1850 und w urde gl. J . Helfer am  M ünster in Bern,

B ürger v . B ern 1855, schrieb u. a. T rauerspiele (Claus 
Leuenberger ; Ju lia  A lp inu la ), verf. eine Schrift ü b er 
Ju lie  Bondeli und  gab P red ig ten  im D ruck heraus 
(Christus unser Heil). — S B B  V. — 2. W a l t e r ,  Enkel 
von Nr. 1, * 1873, O berförster, Professor der E . T . H . 
seit 1924, gab Gedichte 
(1905) heraus. —  S Z G L .
—  3. K arl A l b e r t ,  B ru
der von N r. 2 ,  * 1879,
P fa rre r in R ohrbach 1905, 
am  M ünster in Bern seit 
1910. Verz. seiner Schrif
ten  in S Z G L . —  4. A l 
b e r t  Schädeli, * 1873,
D ekorationsm aler, Schau
spieler und D ram atiker.
—  S Z G L . [H. Tr.]

S C H Æ D L E R  und
S C H E D L E R .  Fam ilien 
der K te . Appenzell, F re i
burg , S t. Gallen, Schwyz 
und  Zürich.

A. K a n t o n  A p p en ze ll.
SCHÆDLER, S c h e d l e r .  E i
ne in Appenzell I. R . und
A. R. (H in terland) ve r
b re ite te  Fam ilie, deren 
Nam e au f eine B erufsbe
zeichnung (V erfertiger v.
Holzgeschirren) zurückzuführen ist und die u rk . 'um  
1400 a u f tr i t t .  — H e i n r i c h  (Heini), von U rnäsch, 
Landw eibel 1435-1438, A m m ann oder A lt-A m m ann 
1439-1458, w iederholt V ertre ter Appenzells an  R ech ts
lagen , w urde 1459 u n te r  V erm ittlung  der Eidgenossen 
wegen M issbrauchs des Landessiegels v e rb an n t. —  
A U .  —  Jo h . Gasp. Zellweger : Gesch. d. appenz. Vol
kes I u. I I .  —  K oller u. Signer : Appenzell. Geschlech
terbuch. [A. M.]

B. K a n t o n  F r e i b u r g .  Fam ilie deu tscher A bstam 
m ung, die 1594 ins B ürgerrecht von Freiburg , 1621 ins 
P a tr iz ia t aufgenom m en w urde. [J. N.]

C. K a n t o n  S t .  G a l l e n .  SCHÆDLER, SCHEDLER. F a 
m ilien des T oggenburg u . R hein ta ls ; t  Fam ilie der S ta d t 
St. Gallen, neue B ürger 1896 u. 1900 aus dem T hurgau 
und V orarlberg. 1312 werden Sch. in  L ichtensteig  u rk . 
erw ähnt. U l r i c h  der Schedler e rh ält von A bt H erm ann  
1350 freies B urgrecht in- und ausserhalb der S tad t 
St. Gallen ; dessen N achkom m en sind 1453 B ürger von 
L ichtensteig . W appen  (Sch. der S tad t S t. Gallen) : in 
Schwarz ein bärtiges M annshaupt. — 1. J o h a n s ,  
Schulm eister in St. Gallen (1406-1412), sel. 1434. Aus 
toggenburgischen Fam ilien s tam m ten  drei D ekane der 
toggenburg . Synode. — 2. F r a n z  w ar 1602 S ta d t
schreiber in A lts tä tten . — LL. — L L H . —  UStG  I I I ,  
IV , V. — J .  H ardegger : H o f Kriessern, p. 188. — F. 
R othenflue : Togg. Chronik. — Ms. der S tad tb ib i. St. 
Gallen. — 3. R o b e r t  Schedler, * 1866, P fa rrer in Sax- 
F rüm sen  1894, in W ildhaus 1889, in G renchen (Soloth.) 
1909, in L angenthal 1912-30, R ed ak to r der Schweiz. 
Reformblätter, Verfasser von Jost Grob ; Die Freiherren 
von Sax zu Hohensax (St. Gatter N bl. 1919) und einer 
A nzahl volkstüm licher E rzählungen in K alendern  usw.
—  S Z G L . —  St. Gatter N bl. 1913, p. 13. [J. M.]

D. K a n t o n  S c h w y z .  Alte W aldsta ttfam ilie  in  E in 
siedeln. W appen : in B lau au f grünem  D reiberg ein 
weisses K reuz, begleite t von drei goldenen Sternen.
— H e i n r i c h ,  einer der V ertre te r der W ald- und 
D orfleute in einem A llm endstreit 1447 (P. Odilo
Ringholz : Stiftsgesch. I, p . 408). G e r a l d ,  f  1499 bei 
F rastenz. —  J o h a n n  Sch. von Einsiedeln wird am  24.
iv . 1606 ins schwyz. L andrech t aufgenom m en und dem 
M uotata ler V iertel zugeteilt. [M. S t y g e r .]

E . K a n t o n  Z ü r i c h .  S c h æ d l e r ,  S c h e d l e r .  f F a 
milie der S tad t Zürich. E inbürgerungen 1461 aus dem 
W algau, 1500 von E rm atingen . W appen  : in Blau ein 
silberner Balken, begle ite t von 5 (3, 2) goldenen S te r
nen. —  K onrad Meyer : W appenbuch 1674. — 1. M a r 
t i n ,  C horherr am  G rossm ünsterstifte  Zürich 1457- 
1478, K ustos 1464, t  1478. —  2. H a n s  J a k o b ,  1613- 
1676, V. D. M. 1633, P farrer von Langrickenbach 1634-

Johann  Jakob Schädelin. 
Nach einer Lithographie  von 
H eym ann (Schw. Landesbibi.
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1675, D ekan des obern T hurgauer K apite ls 1663-1675.
— C. S tichler : Gesch. d. Farn. A m m a n n  I, p . 187. — 
3 . H a n s  J a k o b ,  * 1634, Sohn von Nr. 2, V. D .  M. 1658, 
Feldprediger im  W igoltinger H andel 1664, m itb e te i
ligt an  der B ibelausgabe von 1666, P fa rre r am  F ra u 
m ünster 1682-1693, Schulherr 1683 ; pubi, zahlreiche 
P redig ten  1656-1692 ; f  als le tz te r seines Stam m es
3. x i. 1693. —  QSG  N. F . I I ,  2, p . 320. —  D. v. Moos : 
Turicum  sepultum  I I ,  p. 87, 158, 159. —  Eine Seiten
linie (?), seit 1893 w ieder B ürger von Zürich, h a t  sich 
in H irslanden erhalten . —■ Vergl. im  allg. L L . —■ L L H .
—  K . W irz : Etat. —  T B  4-5. [D. F.]

S C H Æ F E R . Fam iliennam e der K te . Appenzell,
Basel, Luzern, S t. Gallen u . Zürich, der u rsp r. die T ätig 
keit eines Schafh irten  bezeichnete.

A. K a n to n  A p p en ze ll. SCHÆFER, Sc h e f e r . A lte 
Fam ilie, die schon um  1380 u rk . nachw eisbar ist. —
1. L orenz, von H erisau , 1697-1772, g ründete  nach  wei
ten  Reisen einen Leinw andhandel in H erisau, der zu 
grosser B lüte kam , zeichnete sich als R atsm itg lied  durch 
seine gem einnützige T ätigkeit, besonders als S tifte r des 
W aisenhauses Sangen, aus. —  2. J o ha n nes, von
Schw ellbrunn, 1738-1799, L andesseckelm eister 1786- 
1793, L andam m ann  oder P an n erh err 1793-1797. —
з. J ohann  K o n r a d ,  von H erisau, 2. m .  1772- 19. x . 
1831, u n tern ah m  als Buchbindergeselle grosse Reisen, 
auf denen er seine beruflichen und sprachlichen K en n t
nisse als A u tod idak t e rw eiterte . In  die H eim at zurück
gekehrt, w ar er A m tsschreiber 1797, Mitglied und Se
k re tä r  der M unizipalität 1799, D istrik tskom m issär 1800, 
R atsschreiber 1802-1831 ; en tfa lte te  w ährend dieser 
Zeit als Mitglied zahlreicher K om m issionen eine grosse 
T ätigkeit au f gem einnützigen und w issenschaftlichen 
Gebieten (Ehrenm itglied  der Zürcher H ilfsgesellschaft ; 
M itgründer der Schweiz. G em einnützigen und der A p
penzell. vaterländ ischen  Gesellschaften ; Mitglied der 
Schweiz, geschichtforsch. und der naturw issenschaftl. 
Gesell, u. a.). D urch die H erausgabe des Avisblatt für  
H erisau, das zuerst 1805 erschien, aber w ieder einging, 
und nach  seinem  W iedererscheinen von 1809-1814 auch 
den U n te rtite l M aterialien zu einer vaterländischen 
Chronik des K ts. Appenzell trä g t, erw arb er sich den 
R uhm , der erste appenzellische Publizist zu sein, da vor 
ihm  der K t. Appenzell weder eine Zeitung noch ein 
A nzeigeblatt oder periodische Z eitschrift aufzuweisen 
h a tte . —  4. J o h a n n e s ,  von Teufen, 1849-1897, Ober
rich ter 1888, R egierungsrat 1889-1893, G erichtsschrei
ber 1893-1897. —  A U .  —  J .  Schäfer : M aterialien. — 
Aug. E n g ster : Gem. Herisau. — A J  1909. —  Koller
и. Signer : Appenzell. Geschlechter buch. [A. M.]

B. K a n to n  B a se lla n d . Schon im 13. Ja h rb . in B u
bendorf und L iestal au ftre ten d er Fam iliennam e, dessen 
T räger h eu te  noch in Seltisberg, B ubendorf und Lupsin- 
gen e ingebürgert sind. —  1. J o h a n n  J a k o b , * 4. x . 1749 
in Seltisberg, Müller im  O ristal, gen. der « Orism üller », 
t r a t  1798 in Basel als W o rtfüh rer der L andschaft im 
Sinne einer völligen G leichstellung derselben m it der 
S tad t auf. Mitglied der prov. Regierung 1798, nach der 
politischen U m wälzung Mitglied der V erw altungskom 
m ission und des K leinen R ates 1803-1806, L andkom 
m issär des K ts . Basel 1808-1823, hauptsäch lich  für die 
K orrek tion  der Ergolz und der Birs besorgt, In itian t 
einer trigonom etrischen Verm essung des K antons ; 
f  4. v. 1823 in L iestal. Siehe P o r trä t  H B L S  I, F arben
tafe l, S. 592-593. — 2. E m a n u e l, * 1794 in Lupsingen, 
L ieu tenan t der Miliz, treu e r A nhänger der Basler Regie
rung  w ährend der T rennungskäm pfe, w urde nach der 
T rennung m it dem städ tischen  B ürgerrecht beschenkt ; 
f  6 . IX. 1836. — Vergl. Die F am ilie des Orismüllers Schä
fer ; H eimatkunde v. Baselland .— R. W olf: Biographien  
I, p. 449. —  Basler Nachrichten 1866, Nr. 223-234 .— 
Basler N bl. 1876. — S taatsa rch iv  Baselland. [O. G.]

C. K a n to n  L u z e rn .— F r i e d r ic h  Schäfer (auch Schä- 
ferle), aus dem  Tirol, 1709-1787, B ildhauer, G ründer 
einer K unstschule in L ittau . — S K L .  —  v. L iebenau : 
Das alte Luzern, p. 316. fP. x . W. |

D. K a n to n  S t. G allen . SCHÆFFER. Fam ilie der 
S ta d t S t. Gallen, e ingebürgert 1871 durch — 1. Philipp 
W ilh elm , aus F ra n k fu rt a. M., 1831-1898, K aufm ann, 
G ründer der Sektion St. Gallen des Vereins christl.

ju n g er M änner.— 2. H e l e n ,  Dr. ju r., E nkelin von N r. 1, 
* 1895, Verfasserin von Frauennot und Frauenhilfe, 
Lebensbild der Josephine Butler (1928). —  Vergl. St. 
Galler Nbl. 1899, p. 64. —  K atalog  der S tad tb ib i. 
St. Gallen. [Dora F .  R i t t m e y e r .]

E. K a n to n  Z ü ric h . Fam ilie der Gem. W ipkingen, 
seit 1893 von Zürich. —  F r a n z  J o s e p h ,  * 1886, K u n s t
m aler in Zürich. [D. F.]

S C H Æ F F L Y  ( S c h æ f f l i n ) .  Aus Strassburg  stam 
m ende Fam ilie, die sich in der 2. H älfte  des 15. Jah rb . 
in F reiburg  niederliess, wo sie noch anfangs des 18. 
Ja h rh . b lüh te . W appen : in Blau ein steigendes weisses 
Schaf. —  1. J o s t ,  der /E itere, von S trassburg , Gold
schm ied, 1471 in F reiburg  eingebürgert, Heim licher 
1493-1503, als Goldschmied w iederholt u n te r  dem  N a
m en Jost e rw ähnt, fe rtig te  u. a. die gotische M onstranz 
der St. M auritiuskirche in F reiburg  (1476) an, sowie den 
Speisekelch von Orsonnens (1480), eines der w ert
vollsten Gefässe des 15. Ja h rb ., endlich das grosse Siegel 
von F reiburg  1483. f  1503. —  2. J o s t ,  der Jüngere, 
Sohn von Nr. 1, Goldschmied, ■ H eim licher 1530-1532, 
Venner des B urgviertels 1532-1534, des Kl. R a ts  1534- 
1541 und  1547-1562, V orsteher der Grossen B ruder
schaft 1537-1540, wurde 1550 als priv ilegierter Bürger 
an erk an n t, t  1562. Siegel : ein au f 2 nebeneinander 
stehenden m it den Spitzen aneinander stossenden H er
zen gestelltes K reuz. — 3. F r a n t z ,  Venner des B urg
viertels 1569-1572, H eim licher 1573-1577, des Kl. R ats 
1577 ; t  1582. —  Vergl. S K L .  — F A  1901, Bl. X  ; 
X I ; 1904, Bl. X  ; 1907, Bl. X II  ; 1911, Bl. X X . — 
Fuchs-R aem y : Chronique. —  P. de Zurich : Catalogue 
(in A F  1919). — S taa tsa rch . Freiburg . [G. Cx.j

S C H Æ L C H L I ( N ). A lte Fam ilie der Gem. Altikon. 
(Zürich), die dieser Gem. seit 1512 eine Reihe U n te r
vögte gab. — 1. U l r i c h ,  1562-1611, U ntervogt, Ver
fasser einer B auernchronik. — 2. J o h a n n  J a k o b ,  * 1806, 
L ehrer in R iesbach 1833-1875, D ich ter und Schrift
steller, veröff. u . a. Sonntagsgabe (Erz., 1854), Gedichte 
(4 Bde., 1856), Anton von Brescia (1872), sowie Schriften 
zur Lokalgesch. 1847-1875 ; t  17- XI. 1891 in R iesbach. 
-— Chronik der Kirchgem. Neumünster, p. 8 8 , 95. •—
з. H a n s ,  * 1889, Dr. phil., Professor fü r Pädagogik 
und M ethodik und D irek tor des Lehrersem inars in 
K üsnach t seit 1926, Bürger von Zürich 1893. — H oppeier 
in SS-R I. — Nbl. der Stadtbibi. W interthur 1928, p. 87,; 
233. — ZW C hr. 1908, p. 391. [D. F.]

S C H Æ L I .  Alte L andleutenfam ilie von U nterw alden, 
K ilcher von Sächseln 1459, Teiler in der Schwändi 1431 
t ,  im R am ersberg 1459, +. F reite iler ca. 1578 t ,  K ilcher 
zu Giswil 1558, 1567. Die bedeutendste  Persönlichkeit 
i s t —  P e t e r ,  v .  Giswil, Landesseckelm eister 1629, S ta t t 
h a lte r 1637, öfterer T agsatzungsgesandter. — A. Küch- 
ler : Chronik von Sarnen. — Derselbe : Gesch. von Säch
seln. — R. D ürrer : Kunstdenkm . Unterw. [R. D:j

S C H Æ L L I B A U M .  Fam ilie des Toggenburg, seit 1839 
auch B ürger der S tad t St: Gallen. K u o n i ,  H a e n s l i
и. J æ k l i  Schäliboum  in W intersberg  1 4 4 7 .— 1. J o h a n n  
H e i n r i c h ,  * 4 . x n .  in K appel (Toggenburg), Lehrer 
der a lten  Sprachen an der K antonsschule in Chur von 
1838 an, R ek to r 1 8 5 0 -1 8 6 5 , sp ä ter auch K antonsbiblio
thekar. M itarbeiter am  S I , f  30 . VI. 1875 , schrieb Gesch. 
der bündn. evang. Kantonsschule  (2 Teile 1858  u. 1861). 
— Programm der bündn. Kantonsschule 1 8 7 5 -1 8 7 6 . — 
M. Gmiir : Rechtsquellen I I .  — St. Galler N bl. 1913, 
p .  4 4 . [C. J .  u .  ,T. M.]

S C H / E M M  IN G (SCHEMING, S c h e i m i g ) .  t  B ürger
familie des S täd tchens Bülach. — H e i n r i c h ,  Schultherss 
zu B ülach 1410-1417, des R a ts  1421. W appen : ge
stü rz te  Mondsichel (Farben u n b ekann t). — S ta a tsa r
chiv Zürich. —  ZStadt B  I I , p. 392. —  J .  H äne : M ili
tärisches aus dem alten Zürichkrieg. [D. F.]

S G H Æ N N I S  (K t. St. Gallen, Bez. G aster. S. GLS).
I. Ehem aliges Dam enstift. Skenninis  M itte des 9. Ja h rh . ; 
Skennines, 10. Ja h rh . ; claustrum... Schennis 1157, 1185 ; 
monasterium s. Sebastiani Scandensis 1178. W appen : 
in R o t eine goldene Reichskrone. Das Frauenkloster 
wurde von G raf H unfrid  von R hätien  im ersten 
V iertel des 9. Ja h rh ., Vor 828 gegründet und ihm  ein 
Reliquienkreuz m it einer K reuzpartikel zur V erehrung 
geschenkt, das H unfrid  nach  einer R eichenauer Ueher-
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lieferung des 10. Ja h rh . von Azan, dem  P rä fek ten  von 
H uesca in Spanien, als G esandter K arls des Grossen, 
e rhalten  h a tte . Noch Æ gid T schudi sah im  Kirchen - 
schätz von Sch. ein a ltes silbernes K reuz, dessen In -

Die St.  Galluskapclle bei Schännis vor dem Brande 1S24.
Li thographie einer Zeichnung von F. Hegi.

schrift, wie aus der N achzeichnung Tschudis zu schlies- 
sen ist, v ielleicht w estgotischen U rsprung  zeigt. 
W ahrsch. u rsp r. B enedik tinerinnenkloster, ist Sch. 1045 
als K anonissinnenstift bezeugt, 1157 u. 1178 als Au- 
g u stin e rin n en stift. Die St. Galler E in trag u n g  der Ge
be tsverb rüderung  g ib t 27 gleichzeitige M itglieder, ohne 
eine der F rau en  als Æ btissin  zu nennen ; dagegen ist 
die Æ btissin  Heilw iga, welche 828 dem hl. M einrad 
zur E rrich tu n g  einer K lause am  E tzel behilflich war, 
v erm utlich  die erste oder doch eine der ersten  V orstehe
rinnen des K losters Sch. gewesen. Die K astvogtei war 
im 10. Ja h rh . bei den N achkom m en H unfrids, als deren 
weibliche Stam m folge die E d ein von Schännis erschei
nen. 1045 w ar U lrich der Reiche von Lenzburg  K astvog t, 
der Sch. von K önig H einrich I I I .  die freie W ahl der 
Æ btissin  und die R eichsunm itte lbarkeit erw irkte. Von 
Enkeln  und  U renkeln U lrichs erhielt Sch. deren g rund
herrliche Höfe Renken u. Schännis und  d am it die nie
dere G erichtsbarkeit über die Gegend von Kerenzen 
und Am den bis Renken und Gom m iswald. Beim A usster
ben der L enzburger (1173) fiel die K astvogtei über Sch. 
als lediges R eichslehen an  K aiser F riedrich  I. zurück, 
w ar noch 1185 in dessen eigenem Besitz, m ag sp ä ter an 
O tto von B urgund übergegangen sein und gelangte, 
w ahrsch. durch  Friedrich  I I .,  an die Grafen von K iburg, 
die 1230 in ihrem  Besitze sind. Nach dem  Tode H a r t
m anns des ä lteren  von K iburg  se tzte  sich R udolf von 
H absburg  in den Besitz der K astvogtei, und m it der 
V erpfändung der habsburg . H errschaft G aster an 
Schwyz und Glarus 1438 ging sie an  diese Orte über.

Aus der U rkunde von 1045 geht hervor, dass Ulrich 
von L enzburg anfangs des 11. Ja h rh . Kirche und K loster 
neu  errichten  liess. Diese zweite S tiftskirche war eine 
dreischiffige rom anische K reuzbasilika. 1487 w urde der 
jetz ige  T urm  e rbau t, u n te r  der Æ btissin  B arbara  Trül- 
lerin , die 1506 auch den Bau eines neuen spätgotischen 
Chores ausführen  liess. 1585 b ran n te  ein Teil der S tifts
gebäude und des Dorfes Sch. nieder. Am 29. iv . 1610 fie
len die Stiftsgebäude m it dem Dorfe einer böswilligen 
B randstiftung  (R acheak t) zum  Opfer. Der A ufbau der 
heutigen Stiftsgebäude erstreck te  sich bis in die M itte 
des 17. Ja h rh . hinein. Seit 1185 fü h rte  die Æ btissin

den T ite l einer R eichsfürstin . N ach dem  Tode der 
le tz ten  Æ btissin  W aldburga von Liebenfels (1810) 
hob St. Gallen am  8 . v. 1811 das S tift au f und bestim m te  
das Verm ögen, nachdem  33 000 11. fü r U n te rrich ts- und 
Arm enzwecke ausgeschieden w orden w aren, als E igen
tu m  des katholischen Konfessionsteiles und als Fond 
fü r die U n te rstü tzu n g  a lte r  oder invalider G eistlichen. 
Das S tift w ar bis zu seiner A ufhebung ein adeliges D a
m enstift. Die K and id a tin n en  h a tte n  sich über 16 Ahnen 
auszuw eisen. Das S tiftsgebäude ging 1811 an  die K irch- 
gem . Schännis über, von dieser um  4000 11. an  die 
B rüder Dom inik und  X aver Gm ür, 1925 an  ein K onsor
tiu m . K ran k en b rü d er des A lexianerordens eröffneten 
darin  ein A ltersheim  « K reu zstift ». Die S tiftsk irche, 
zugleich P farrk irche , w urde 1910 renoviert.

I I .  Gemeinde. Der H of Sch. gehörte  g rundherrlich  bis 
1798 dem  S tifte , w ährend die po lit. G eschichte der Gem. 
die gleiche ist wie jene der H errschaft G aster. Sch. w ar 
bis 1798 H a u p to rt des G aster ; das gasterische R a th au s 
ging 1805 in den Besitz einer Fam ilie G m ür über. Die 
ä lte ste  P farrk irche  von Sch. w ar die S t. G alluskirche. 
E rs t seit ca. 1300 d iente die S tiftsk irche als P farrk irche . 
Die K apelle S t. Sebastian  an  der L in th , welche aus dem  
8 ., spätestens 9. Ja h rh ., stam m en soll, sicher ab er u n te r  
den Lenzburgern  aufgekom m en ist, w urde 1512 von der 
Æ btissin  B arb ara  T rüllerin  neu au fgebau t und 1891 
renov iert. Schon vor 1419 h a tte  Sch. einen M arkt ; im  
Sept. 1799 w ar es Schauplatz eines Gefechtes zwischen 
(E sterreichern und  Franzosen, wobei General H otze 
(25. Sept.) fiel. 1443-1798 und  1831-1861 w ar Sch. Sitz 
der Landsgem einde des G asterlandes. Mit den Ortsgem . 
M aseltrangen, Rufi, R ü ttib e rg , D orf u . Sch. b ilde t der 
O rt eine polit. Gemeinde ; er um fasst v ier Sehnigem .
—  Bibliographie  bei A. B rackm ann : Helvetia Pontificia, 
p . 115. D azu : A S  GA  1861, p. 70. — A SA  1871, p . 250 ; 
1873, p . 416 ; 1912, p. 59.— J .  R . R ahn  : Gesch. d. bild. 
Künste, p. 194. — A. Fräfel u. A. G audy : Baugesch. der 
Stifts- u . Pfarrkirche in  Sch. u .ihrer Kapellen. — H . G in
te r  : Südwestdeutsche Kirchenmalerei des Barock, p. 81, 
175. —  A. Fräfel : Die St. Sebastianskapelle |. [J .F  æ h . ]

S C H Æ N N I S  ( S c H E N N i s ) ,  v o n .  I. U eber die m ü t
terlicherseits aus dem  Geschlecht H unfrids stam m en
den K astvögte  des S tiftes, die den N am en von Sch. 
füh rten , wohl von der dortigen Burg au f dem  K a- 
stlihügel, siehe A rtikel L e n z b u h g  ( G r a f e n  v o n ) ,  
Nr. 1-3. [J .  F æ h . ]

I I .  K iburgisches M inisterialengeschlecht, das auf 
dem  T urm e Schännis bei W altenste in -S ch la tt sass u. 
seit 1248 genannt w ird. W appen  (seit dem 16. Ja h rh .)  : 
halb  gespalten von Gold und  B lau m it zwei rotge- 
zungten abgekehrten  Löwenköpfen in gewechselten 
F arben  (dazwischen ebensolcher Stern, 1584) und  ge
te ilt  von R o t m it silbernem  abgekehrten  Szepter, oft 
m it schwarzem  B and (V arianten). —  D ietrich  Meyer : 
Wappenbuch  1605. — 1. H ( e n b i c u s )  R itte r , 1248- 
1252 .—  2. H e i n r i c u s ,  C horherr und P riester in R ü ti 
(Zürich) 1271. — 3. H u g o  (1288-1315), Schultheis: 
zu Mellingen 1288, 1293, 1295-1297, 1301, s tifte te  
1313 den Sp ital in  Mellingen ; to t 1319. —  A rg . 14, 
p . 105. — Die Segesser zu M ellingen, A arau und  
Brugg, p. 5. — 4. H e i n r i c h ,  Johan n ite ro rd en sb ru d er 
in B ubikon und W ädensw il 1342-1362. —  F . X . W öber : 
Die M iller von und zu Aichholz I, Sp. 181, 442 ; I I , B. 
Sp. 335, 554. —  5. H a n s ,  Goldschmied, stand  1460 bei 
der B elagerung W in te rth u rs  durch die Eidgenossen als 
M ittelsm ann im  Dienste dieser S ta d t. — QSRG  I I I .  —
6 . H a n s ,  von F ehralto rf, B ürger von Zürich 1558, als 
Zunftm eister der Meisen im  Kl. R ate  1574-1583, Ober
vogt zu W ettsw il und  B onste tten  1575-1582, L andvogt 
zu Andel fingen 1583-1587, f  1587. — M A  GZ X X , p. 114.
—  7. H e r m a n n ,  B ruder von Nr. 6 , von Fehra lto rf, 
B ürger von Zürich 1563, F rau m ü n steram tm an n  1592- 
1598, als Z unftm eister der Schiffleute im Kl. R a te  1606- 
1608, O bervogt zu M ännedorf 1606-1609, f  24. II. 1609.
— M A G Z  X X , p. 116. 8 . J a k o b ,  * 1562, Sohn von 
Nr. 6 , L andvogt zu Andelfingen 1598-1604, als Z unft
m eister der Meisen im Kl. R a t 1606-1611, O bervogt zu 
R üm lang 1608-1611, B aum eister 1609-1610, G lattvogt 
1610-1611, t  9. XI. 1611. — M A G Z  X X , p. 115. — A S A  
N. F . X I, p . 172. —  9. H e i n r i c h ,  * 1580, B ruder von
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N r. 8 , Goldschm ied, als Z unftm eister der Meisen im 
Kl. R a t 1622, R a tsh err 1631-1636, O bervogt zu Stäfa 
1622-1623, 1631-1635, A m tm ann  zu Töss 1623-1629, 
L andvogt zu Grüningen 1637-1643, f  27. XI. 1643. —  R. 
H oppeier S S R  I I ,  p. 7. — N bl. d. Stadtbibi. W interthur 
1926, p. 254. —  10. H e i n r i c h ,  1594-1632, Sohn v. Nr. 7, 
Dr. m ed., K alenderm acher und  U ebersetzer von Em . 
S inicker’s : Spagyrische Hauss- und Rayssapotheca Kay- 
sers Rodolphi I I  (1628). —  Denkschrift naturforsch. Ges. 
Zürich  1846, p . 31. — 11. H a n s  C a s p a r ,  1600-1634, 
Enkel von Nr. 6 , V. D. M. 1620, Prof. der hebräischen 
Sprache am  Carolinum  1630. —  12. H a n s ,  1601-1683, 
B ruder von Nr. 11, G lasm aler und Glaser. — 13. H a n s ,  
1607-1667, Sohn von Nr. 9, Goldschm ied, Maler, Ob
m ann des A lm osenam tes 1654. — Hochzeitl. Gedicht zu 
Ehren H . Joh. v. Sch. 1634. —  14. H e i n r i c h ,  1649-1683, 
Goldschm ied. — 15. J o h .  K a s p a r ,  * 1818, K aufm ann, 
Schweiz. H andelsagent in  M ailand 1858, Konsul 1860- 
1866, G eneralkonsul 1866-1870 ; f  18. x i. 1870 in Cann
s ta tt .  —  N Z Z  1870, N r. 601. —  16. H a n s  F r i e d r i c h  
E m a n u e l ,  * 17. v i. 1852 in E lberfeld, Neffe von Nr. 15, 
K unstm aler (L andschafter), R adierer, 1 1918 in Berlin ; 
L etzte r. —  UZ  I I -X I .  — M A G Z  X X III , p . 363. —
C. K eller-Escher : Promptuar. — S K L . — L L . —  L L H .
—  K . W irz : E tat.—  ZW C hr. 1912, p . 233.—  C. Escher : 
Chronik d. Gem. Wiplcingen, p. 188, 195. [D. F.]

S C H Æ P P I . I. A lte Fam ilie der Gem. Oberrieden 
(Zürich), die do rt schon 1416, im  benachbarten  Morgen 
1544, sp ä ter auch  in E rlenbach  angesessen is t. — 
[J. F r i c k . ]  — J. Frick  : Gemeindebuch der beiden Zürich
seeufer, p. 35, 128, 136. —  J .  Strickler : Gesch. d. Gem. 
Horgen. — J .  J . Bodm er : Die Sekundarschule Thalweil 
1835-1885. —■ J .  Jaeger : Festschrift zur 150 j .  Kirchweih
feier der Gem. Oberrieden. —  1. J a k o b ,  von Oberrieden, 
gesuchter K artog raph , a rb e ite te  1729-1742 viel für 
die Bedürfnisse des S tandes Zürich, verfertig te  ferner 
1737 eine L an d k arte  der Gerichte von Pfäfers. —  A S I 
Bd. V II, 1, p. 938. —  2. J o h a n n  J a k o b ,  v .  W ipkingen, 
* 1796, A rzt, B ezirksrichter 1830-1843, G rossrat 1830- 
1832, B ürger v. E m brach  1822. t  17. v . 1863. —
3. H e i n r i c h ,  * 1799 in W ipkingen, B ürger von W ip
kingen 1804, von K loten  1850, des Gr. R ates 1830- 
1839, 1843-1846, 1851-1861, R egierungsrat 1834-1839, 
N o tar zu K loten 1840-1875 ; f  6 . m .  1884 in K loten . — 
Bülach-Dielsdorfer Volksfreund  1884, N r. 21. — C. 
Escher : Gesch. d. ehem. Gem. W ipkingen, p. 78, 81, 
83, 188. —- 4. J o h a n n  J a k o b ,  von Horgen, * 11. x il. 
1819, Z im m erm ann, Sekundarlehrer in Schlieren 1845- 
1848, in Horgen 1848-1868, E rziehungsrat 1857-1868, 
des Gr. R ates 1866-1869, V erfassungsrat 1868-1869, 
R eg ie ru n g ss ta tth a lte r 1868-1878, K an to n sra t 1869- 
1878, 1888-1908 (A lterspräsiden t 1899, 1902, 1905), 
N a tio n a lra t 1885-1899 ; au f dem  Gebiete des Schulwe
sens energischer V erfechter der Scherr’schen Methode, 
sowie der konfessionslosen, rein  staatlichen  Schule. 
In itia n t, B egründer und erster P räsiden t (1889-1899) 
der Schweiz. Fachschule fü r D am enschneiderei und 
Lingerie ; F ü h re r der dem okratischen Bewegung in K t. 
Zürich ; Verfasser zahlreicher Schriften vo lksw irtschaft
lichen und schulpolitischen In h a lts , f  5- IV. 1908 in 
Zürich. — N Z Z  1908, Nr. 100. —  S L  1908, p. 180.
—  ZW C hr. 1908, p . 129. —  Z P  1908, Nr. 83. — Zürcher 
Jahrb. f. Gemeinnützigkeit 1907-1908, p. 279. —■ W. 
S treuli : Die Sekundarschule Horgen 1838-1888, p. 12, 
15, 20, 47. —  5. H e i n r i c h ,  * 24. i. 1825 in Tischenloo- 
O berrieden, K aufm ann , Seidenindustrieller, tä tig  in 
N ew-York, Thalw il und  E rlenbach, B egründer des 
K rankenasyls Thalwil, P h ilan th rop  ; f  28. XI. 1896 in 
Thalw il. — K . W etli : E in  Lebenslauf. —■ 6 . H e i n r i c h ,  
Sohn von N r. 3, 1831-1900, N o tar ,O berrichter 1878- 
1900. — N Z Z  1900, N r. 303. — 7. H e i n r i c h ,  * 26. v. 
1860, Sohn von Nr. 5, Dr. phil. 1881, Chemiker, F ab ri
k a n t (Baumwoll- und  Seidendruckerei) in Mitlödi (Gla
rus), um  dessen W ohl er sich grosse Verdienste erwarb, 
erhielt das dortige B ürgerrecht geschenkt 1899, Be
g ründer des G larner Zweiges der Schäppi. —  J . J . 
K ubli : Die Jenny-F am ilien , p. 26. — M itt. v . A. N ab- 
holz, G larus. —  8. A l w i n ,  * 3. XI. 1862, B ruder von 
Nr. 7, Seidenindustrieller, K an to n sra t 1905-1915, P h i
lan th rop , f  12. II. 1915.— N Z Z  1915, Nr. 224. [D. F.]

I I .  Fam ilie der S tad t W in te rth u r, begründet 1852 
durch —  1. J o h a n n  J a k o b , von Erlenbach, * 31. x n . 
1821, Chemiker, Industrieller, S ta d tra t 1866, Ver
fassungsrat 1868-1869, K an to n sra t 1869-1875, D irektor 
der L okom otiv- und M aschinenfabrik W in te rth u r ; 
t  4. i. 1907. —  2. E l i s a b e th  L o u ise  Ziegler-Schäppi, 
T ochter von Nr. 1, 1851-1929, D ichterin  und  Schriftste l
lerin, B iographin ih rer Schw ester : —  3. Jo s e p h in e  
Sophia , 21. v u .  1852-18. ii. 1921, K unstm alerin , tä tig  
in M ünchen, Paris und W in te rth u r. Gaben gem einsam  
heraus : Der Tante Sophie Bilderbuch  (1885) ; Der Tante  
Sophie A B C  (1893). — S K L .  —- Jahrb. d. literar. Verei
n igung  W interthur 1922, p . 206. —  4. J o h a n n  R ic h a rd ,  
1865-1909, B ruder von Nr. 2, Dr. ju r., In stru k tio n s
offizier, M ajor i. G. 1899, O berstlieu tenan t 1905, S tabs
chef der 8 ., sp ä ter der 2 .D ivision; M ilitärschriftsteller. 
—■ Landbote 1909, Nr. 107. [D. F.]

S C H Æ R .  Fam ilien der K te . B ern u . St. Gallen.
A. K a n to n  B e rn . Fam ilien, die in vielen O rtschaf

ten  der A m tsbez. A arw angen, Signau und  Trachselw ald, 
ferner in Bern, Dotzigen, Inkw il, Hasle b . Burgdorf, 
Gäserz, L au terb ru n n en  und Zauggenried verbürgert 
sind. Der Nam e ist z. T. aus der Form  Schärer, Schärrer 
(Scherrer) en tstanden  und  h a t  dieselbe B edeutung (Feld
scher, B arbier, Chirurg), z. T. erscheint er u rsp r. in  
dieser K urzform  (B urchardus dicto Schero 1274. — 
F R B ). Die ä lte sten  Fam ilien sind in Zauggenried (bis 
ins 18. Ja h rh . Schärer) seit 1581, in  D ürren ro th  seit 
1640 nachw eisbar. Die vorkom m enden W appen  zeigen 
in w echselnden T ink tu ren  im m er eine M aulw urfstatze 
au f Dreiberg, beseitet von zwei S ternen (Schliffscheibe 
im H ist. Museum Bern). —  M itteilungen der Fam ilien 
und von H rn . E . Meyer, S taatsarch iv  Bern. — [H. Tr.]
— 1. E d u a r d ,  von Bern, 7. x n .  1842, A potheker, Pri- 
va tdoz . fü r Pharm akognosie u . pharm . Chemie am  eidg. 
Po ly technikum  1873-1874, Professor 1874-1892, Prof. 
in S trassburg  1892-1913, K an to n sra t in Zürich 1884- 
1890, P räsiden t des Schweiz. A pothekervereins 1875- 
1883, Dr. m ed. h . c. 1892, f  2. x . 1913 ; erfolgreicher 
Fachschriftsteller, hervorragend bete ilig t an der Phar
makopoen helvetica I I I .  B ürger von Zürich 1882. — 
Festschrift Universität Zürich  1914, p. 76. — N Z Z  1913, 
Nr. 1388. —  J .  C. Poggendorff : Handwörterbuch IV
u. V, 2. — ZW C hr. 1913 p. 519. — E. E idenbenz : 
Gesch d. Zürch. Pharmazie. — 2. W i l h e l m  E d u a r d  
A l f r e d ,  Sohn von N r. 1, * 10. x . 1874 in Zürich, Dr. 
phil. 1901, P riv a td o zen t fü r L iteratu rgesch . an  der 
U n iversitä t Zürich 1908-1921, an der E . T. H . seit 
1921, Verfasser von lite rarh is t. Schriften. —• S Z G L .  — 
3. I d a  W i l h e l m i n e  H e n r i e t t e ,  geb. K rause, * 13.
II. 1877 in Berlin, G attin  von N r. 2, B ildhauerin.
—  S K L . —  S Z G L . —  Die Schweiz 1921, p. 333. — 
[D. F.] — 4. H a n s  A d o lf ,  von Zauggenried, * 14. III. 
1889, L ehrer in Lotzwil und Genf, Sekundarlehrer in 
Sigriswil seit 1919, Dr. phil. 1919, Jo u rna lis t, H isto riker 
und Schriftsteller, verf. u . a. Die Gesch. der Thuner 
Stadtschulen (1919) ; K . F . L . Lohner (1922) ; Sigrisw il, 
eine Heimatkunde  (1928) und zwei Schauspiele in  Ber
ner M undart. —  S Z G L . — 5. J o h a n n , * 1824, L an d 
w irt in Inkw il, G rossrat, V erfassungsrat 1883-1884, 
Regierungs- und N a tionalra t 1886-1890, t  13. x . 1906.
—  6 . Jo h . J a k o b , v. Gondiswil, * 1860, N o ta r in L ang
nau, seit 1924 in Bern, G rossrat 1894-1914, N a
t io n a lra t 1903-1919. [H. T.]

Schär von Trubschachen (urspr. von D ürrenro th) : — 
J o h a n n  F r ie d r ic h ,  * 21. m . 1846, Sem inarlehrer in 
M ünchenbuchsee 1868-1870, vorübergehend L ehrer und 
K aufm ann in Bischofszell, D irek tor der M ädchense
kundarschule in Biel 1880-1882, L ehrer der H andels
w issenschaft und Sozialreform er in Basel 1882-1903,
o. Professor der H andelsw issenschaft an der U niversitä t 
Zürich 1903-1906, an  der Handelshochschule in  Berlin 
1906-1919, Dr. h . c. der U niversitä ten  Zürich und Köln, 
f  in F reidorf bei Basel 25. IX. 1924, verf. eine grosse 
Anzahl W erke u . A bhandlungen über B uchhaltung, 
H andelsw issenschaft und  Genossenschaftswesen, aus- 
serdem  Lebenserinnerungen. S. diese, sowie S Z G L . — 
O sk a r , Sohn des Vorgen., * 7. VI. 1868 in W attenw il, 
Dr. ju r., zw eiter S taatsan w alt in Basel 1893-1895, 
S trafgerich tspräsiden t 1896-1909, G rossrat seit 1905,
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N atio n a lra t seit 1917. — S Z G L . —  Jahrbuch der eidg. 
Räte. —  [H.  Tr.] — R u d o l f ,  von Trubschachen und 
W in te rth u r, * 1856, K aufm ann, B ezirksrichter in W in
te r th u r  1909-1918, K an to n sra t 1911-1917, 1920, t  1928 
in W in te rth u r. —  Landbote 1928, N r. 276. —  Neues 
W ’thurer Tagblatt 1928, N r. 276. [D. F.]

E ine Fam ilie Schär bü rg erte  sich 1629 in der S tad t 
Bern ein und  w ar 1657 in Gr. R a t ve rtre ten , sta rb  aber 
bald  aus. Sie fü h rte  eine B ären tatze  in W appen. [H. T.]

B. K a n t o n  S t .  G a lle n .  Fam ilie der S ta d t W il. W ap
pen : in Gold ein w achsender Mohr. —  P a n k r a z ,  
P farrer in Nesslau 1699, in Niederhelfenswil 1720, De
k a n  des K apite ls W il-L ichtensteig-L eutm erken 1729- 
1734. —  K . Steiger : Schweizer Æbte... aus W iler Ge
schlechtern, p . 142. —  F. R othenflue : Toggenburger 
.Chronik. [ J .  M.]

S C H Æ R E R , S C H Æ R R E R . Vom B eruf (W undarzt) 
abgeleiteter Fam iliennam e der K te . Bern, Schaffhausen
u .  Zürich. Siehe auch S c h e r e r .

A. K a n t o n  B e r n .  I. A uf der L andschaft, bes. in den 
Am tsboz. A arw angen, B urgdorf, F rau b ru n n en , T rach- 
selwald und W angen sehr s ta rk  verb re ite te r Fam ilien
nam e. In den F R B  erscheint er häufig  und an  vielen 
O rten  von 1328 an (auch Scherer, Scherrer und la t. 
rasor). —  II .  E ine bürgerliche Fam ilie der S tad t Bern 
w anderte  im  15. oder 16. Ja h rh . aus K irchdorf im 
Schwarzw ald ein und  erw arb zuerst B ürgerrecht in 
Spiez. W appen : in  Blau au f grünem  D reiberg ein 
goldenes H auszeichen, u m ran k t von zwei weissen Rosen 
au f g rü n b eb lä tte rten  Stengeln. —  1. H a n s  J a k o b ,
* 9. IV. 1587, T ischm acher, m it A rbeiten  im  Berner 
R a th au s b e tra u t, B urger von B ern 1616, schuf u . a. die 
K anzel in der K irche v. F rauenkappelen . Die Fam ilie 
zählte  seither u . a. Theologen, Æ rz te , Ju ris ten  u. Be
am te . Zwei Sch. w aren 1749 in die H enziverschw örung 
verw ickelt (Tillier). — 2. Jo b . R u d o l f  Christoph,
* 1756, Prof. des H ebräischen u. der K atechetik  1793, 
des B ibelstudium s 1805, P fa rre r in Büm pliz 1818, 
t  1829, veröffentlichte u . a. eine U ebersetzung des 
Buches Hiob m it K om m entar. —  H . Schollenberger : 
Grundriss... Dichtung, 135. — Leichenrede... (1829). — 
Alpenrosen  1830, p . 300. —  3.-4. A B R A H A M  J O H A N N ,  
1760-1839, Z uch thausd irek tor, und sein B ruder S im o n  
A l b r e c h t ,  1780-1843, Z uchthauspfarrer von 1803 an, 
P fa rrer in W ohlen 1821-1843, se tzten  sich beide für 
neuzeitlich anm utende G efangenenbehandlung ein. —
5. E m a n u e l ,  1785-1853, K onrek tor in Bern 1814, 
P farrer in Laupersw il 1823-1836, in Belp 1836-1853, 
be rü h m ter K ryp togam ist. —  v. Mülinen : Beiträge I I , 
p. 19. —  V S N G  1853, p . 296 ; 1914, T. 2, p . 18. —
6 . B ernh. Sam uel F r i e d r i c h ,  1786-1836, N otar, 2. Se
k re tä r  des E rziehungsdepart., schrieb u. a. Gesch. der 
öff. Unterrichtsanstallen des... K ts. Bern  (1829) und 
Grundzüge der Verfassungen (1831). — E . F . v. Müli
nen : Prodromus. — 7. Ludwig Franz R u d o l f ,  1823 -16.
I I .  1890, Professor der P sych iatrie , D irektor der W al
dau. —  M itteilungen aus der Fam ilie. [H. Tr.]

Eine andere Fam ilie Sch. bestand  in Bern von 1536- 
1776.

I I I .  Fam ilie von T hun. —  1. H a n s  H e i n r i c h ,  von 
Zürich, Goldschmied, B ürger von T hun 1647. Sein Sohn 
— 2. J o h a n n e s ,  * 1648, Goldschmied. —  3. J o h a n n e s ,  
1752-1820, des k an t. Gr. R ates 1 8 0 3 .— 4. J o h a n n e s ,
* 1781, G erichtsschreiber in In terlak en  1812, Grossrat 
1820. Aus dieser Fam ilie stam m en m ehrere P farrer. — 
M itteilungen von Dr. K . H uber. —  S K L .  [ H .  T.]

B. K a n t o n  S c h a f fh a u s e n .  S C H Æ R R E R .  In  N eunkirch 
und Schaffhausen verbürgerte , 1686 erstm als, seit dem 
letz ten  V iertel des 19. Ja h rh . regelm ässig m it « ä  » 
unterschiedene Zweiglinie der aus N eunkirch stam m en
den Fam i He Scherrer. W appen  : in R o t pfahl weise an 
geordnet (grüner ?) Dreiberg, (na tü rl. ?) Rasierm esser 
und Vase m it stilisierten  Blum en. — 1. J o h .  H e i n r i c h ,
* 1811, von N eunkirch, O bergerichtspräsident 1871- 
1876, G rossra tspräsident. — 2. O t t o ,  * 1877, in Schaff
hausen, Dr. ju r ., S taatsschreiber 1915-1929, Regierungs
ra t  1929. —  R egierungskalender. [ S t i e f e l .]

C. K a n t o n  Z ü r ic h . S C H Æ R E R ,  S . C H E R E R .  I. f  R a ts
fam ilie der S tad t W in te rth u r, bezeugt seit 1267 (lat. 
Rasor). — 1. J o h a n n e s  der Sch. besitz t ca. 1300 Lehen

der H errschaft (Esterreich — QSG  X IV , p . 331. —
2. B e r c h t o l d ,  gen. der W ilde, von K enzingen (Breis
gau), Schreiber des th u rg . L andgerichtes um  1405, 
B ürger v . Schaffhausen vor 1406, S tad tsch re iber von 
W in te rth u r um  1412, erstochen im  K loster K a th a r i
n en ta l bei D iessenhofcn 28. x . 1413. W appen : u n ter 
Sch ildhaupt zwei gekreuzte Scherm esser (Farben  u n 
b ek ann t). —• Gfr. X IV , p . 208. — A S  G 1897, p. 506.
—  K. H auser : W interthur zur Zeit des Appenzellerkrie
ges, p. 35. —  US  I , p. 178. —  S taa tsa rch iv  Zürich.
—  3. L a u r e n z ,  des K l. R a ts  1484-1496, verw endet das 
erheira te te  W appen des Schultheissengeschlechtes Rüed- 
ger (in Gold eine schwarze H ausm arke), dem  er als 
B risure an der H erzstelle zwei gekreuzte schwarze 
Lasseisen beifüg t. —  4. J a k o b ,  Sohn von N r. 3 (?), 
* 1474, L eu tp rieste r zu M ännedorf 1498, zu Dinhard  
1521-1553, Teilnehm er an der D ispu ta tion  von Bern, 
deren A kten er m itun terzeichnet ; f  1556. — A S  I, 
Bd. IV , la ,  p. 1263. — Morel und W egelin : Regesten.
— E. Egli : Actensam m lung. —  N bl. der Stadtbibi. 
W interthur 1928, p. 110. —  Vergl. im  allg. A H S  1912, 
p. 118. —  Q SRG  I I I .

I I .  Noch blühende Fam ilie des G latta les, die schon 
1318 in R üm lang  bezeugt ist und  sich nach  Neerach, 
S te inm aur und K loten  ve rb re ite t h a t.  — U Z  X -X I. —
1. H a n s  J a k o b ,  von K loten , * 1732, K om m issär u n ter 
der H elvetik , gleichzeitig des Grossen und  des Kleinen 
R a ts  1803-1816, t  1816. W appen : geteilt von R o t m it 
wachsendem , eine Keule schu lternden  Mann, und von 
Blau, m it 3 (2, 1) B lum en (restliche F arben  unsicher).
— 2. F e l i x ,  von N eerach, * 1762, zeitweise P räsiden t 
des Zunftgerichtes Stadel 1803-1814, des Grossen R ats 
1816-1824 ; f  8 . x i i.  1824. ■— J .  R . Z im m erm ann : Lei
chenrede (1824). [D. F.]

I I I .  A lte Fam ilie der Gem. W ädensw il und Schönen
berg, die schon 1342 genannt w ird und  sich se ither auch 
in die Gem. R ichtersw il, H ü tten , Hirzel und Borgen 
v e rb re ite t h a t.  —  [J. F r i c k . ]  —  J . P fiste r : Die ältesten 
F am iliennam en d. Pfarrei Wädenswil, p. 48. — Der
selbe : Die Ortsnamen der P f. W ädenswil, p. 11. — 
J . Isler : Die Sek.-Schule Wädenswil-Schönenberg 1836- 
1886. — J .  Frick  : Das Gemeindebuch der beiden Zürich- 
seewfer, p. 35, 62, 81, 93, 117, 128. —  W appen : in  Gold 
au f grünem  D reiberg ge
w appneter Mann, in der
R echten  einen Morgen
ste rn  ha lten d  (restliche 
Farben  unsicher). -— 1.
H e i n r i c h ,  W eibel des 
H artm an n  v . H ünenberg 
au f FIergisberg-W ädenswil 
1347. —  Nbl. der Leseges.
Wädenswil 1930, p. 27. —
2. J o h a n n  J a k o b  (Sche
rer), v . R ichtersw il, * 14.
XI, 1825 in Schönenberg,
L andw irt, K a u f m a n n ,  
eidg. O berst 1865, Ober
in s tru k to r der K avallerie 
1865-1867, O berstdivisio
n ä r 1871, S ta d tra t  von 
W in te rth u r 1860 - 1867,
G rossrat 1864-1869, Ver 
fassungsrat 1868 - 1869, Johann Jakob Scherer. 
R egierungsrat 1866-1872 Nach einer Lithographie
(Präsiden t 1869,1872), Na- (Schw. Landesbibi. Bern),
t io n a lra t 1869-1872, B un
desrat 1872-1878 (P räsiden t 1875) ; F ü h re r der derco- 
k ra t.  P a rte i des K ts. Zürich, G ründer u . V erw altungs
r a t  der W intert.hurer B ank 1864 ; B ürger v. W in te rth u r 
1860 ; t  23. x i i .  1878 in Bern. — N Z Z  1878, Nr. 604, 
609. —  W. Senn : Schweiz. Ehrenhalle I, p. 185. — A l
penrosen IX . —  3. H e i n r i c h  A r n o l d  (Scherer), von 
Schönenberg, * 4. IV . 1842 in Schönenberg, erfolg
reicher K aufm ann der W ollbranche, s ta rk  sozial tä tig , 
B egründer des Zürcher Brockenhauses und des Vereins 
fü r V erbreitung gu ter Schriften Zürich, 25 Jah re  dessen 
P räsiden t, Dr. phil. h . c. der U niversitä t Zürich 1914 ; 
Bürger von Zürich 1876 ; f  24. ix . 1917 in Zürich. — 
N Z Z  1917, N r. 1798. — ZW C hr. 1917, p. 341. —

Johann  Jakob  Scherer. 
Nach einer Lithographie 
(Schw. Landesbibi. Bern).
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4 . H e i n r i c h , von Horgen, * 1859, A rch itek t und B au
m eister, B ezirksrichter in Horgen 1891-1924 (Präsident 
1903-1924), K an to n sra t 1905-1908 ; t  21. XI. 1924 in 
Horgen. —  N Z Z  1924, N r. 1754. —  Zürichseeztg. 1924, 
Nr. 274 —  Nachrichten vom Zürichsee 1924, Nr. 181, 184.
—  5. J o h a n n a ,  von Thalw il, * 1862, kan tonale  A rbeits- 
schulinspektorin  1894-1925, M itbegründerin der H aus
haltungsschule d . Schweiz. G em einnutz. Frauenvereins 
in Zürich 1898, G ründerin des Schweiz. A rbeitslehrerin 
nenvereins und von dessen F a c h b la tt 1918, O rganisato
rin der Kriegswäscherei w ährend der Grenzbesetzung. 
Verfasserin von A rbeitsschulbüchern  ; f  12. v in . 1926 
in Zürich. — Haushaltungsschule Zürich 1898-1923. — 
N Z Z  1926, N r. 1304, 1320. — Zürcher Volkszeitung 
1926, Nr. 280. —• Tages-Anzeiger Zürich  1926, Nr. 191.
—  6 . J a k o b , von W ädenswil, * 1872 in W ädenswil, 
bekann ter T ex tilm asch inenfabrikan t, K an to n sra t 1914- 
1921, f  26. II. 1921 in E rlenbach. —  N Z Z  1921, N r. 314.
— Zürichseeztg. 1921, Nr. 48, 50-52.

IV. 1782 t  Fam ilie der S tad t Zürich, die w ahrsch. 
zurückgeht au f A n d r e a s  Sch. von E ttenheim  (Ba
den), B ürger von Zürich 1411 (bezw. seinen N achkom 
men (?) — 1. H a n s ,  von S trassburg , erfolgreicher 
Tuchhändler, B ürger von Zürich 1488, t  1538. Die 
E inheirat seiner T öchter in junkerliche Geschlechter 
verschaffte der Fam ilie Anfangs des 16. Ja h rh . den 
Ju n k e rtite l und A ufnahm e u n te r  die Schildner zum 
Schneggen. — N bl. des Waisenhauses in  Zürich  1929, 
p. 49. —  M A GZ X X X , 5, p. 92, 109 ; Tf. X X IV , X X X .
— W . Tobler : Gesch. der Schildnerschaft zum  Schneggen, 
p. 217. — 2. H a n s  F e l i x ,  1586-1636, Glasm aler, K äm 
m erer des S tiftes zum  G rossm ünster 1626-1632, Gross
weibel 1634-1636.— 3. H a n s  C a s p a r ,  *21. m . 1689, t r a t  
1717 als S ekretär des Grossadm irals von Creutz in 
russische D ienste ; russ. L egationssekretär in Schwe
den 1721-1732, russ. K anzle ira t m it M ajorsrang 1732, 
ü berbrach te  1743 vom  Friedenskongress von Abo der 
K aiserin E lisabeth  den F ried en s trak ta t. In  den erbli
chen A delsstand erhoben 1743, kais.-russ. A gent u . Re
sident der russischen K aufm annschaft in  Danzig 1743- 
t  23. X I .  1755. — Friedr. F re iherr von der T renck ; 
Lebensgesch. I (1787), p. 178. — 4. W i l h e l m , 1710-1782, 
Neffe von N r .3, V. D .M . 1732, L andam m ann im  T hur
gau 1742, L andeshaup tm ann  zu W il 1747, H aup tm ann  
und K om pagnieinhaber in holländischen D iensten 
1748, in französischen 1752-1757, erwarb 1757 die Burg 
U ster. Schildner zum  Schneggen. f  4. iv . 1782 als 
L etzte r seines S tam m es. — 5. J o h a n n e s ,  4. XII.  1713, 
Sohn von Nr. 3, t r a t  1733 in kais.-russ. D ienste. S tabs
rittm eiste r 1742-1748, S ta tth a lte r  des Jo h an n ite ro r
dens im  H ause B ubikon 1757 - j" 11. 1.1763 (D. v. Moos: 
Turicum  sepultum  V, p. 60). W a p p en : in Gold auf 
grünem  Dreiberg ro t gekleideter Mann m it ebensol
chem F ed erb are tt, in der R echten  ebensolche lang
stielige Keule ha lten d . —  D. Meyer : W appenbuch 1605.
— A H S  1904, Tf. I I I .  — S taatsa rch iv  Zürich. —  Vergl. 
im allg. L L . —  L L H .  —  C. K eller-Escher : Prompt.
— K. W irz : Etat. —  S. auch S c h e r e r . (D. F.]

S C H Æ R L I .  Fam ilien aus dem  A m t W illisau (Luzern)
seit dem 14. Ja h rh . — A n t o n , von Zell, V erfassungsrat 
1830, G rossrat 1831-1837.—  J o s e f  L e o n z , von Rogglis- 
wil, D is tr ik ts ta tth a lte r  von A ltishofen 1802, K antons
fürsprech 1814-1830. [P. X.  W.]

S C H Æ R T L IN V O N  B U R T E N B A C H ,  S E B A S T I A N ,  
R itte r, * in Schorndorf (W ürttem berg) 12. II. 1496, 
berühm ter Söldnerführer, bis 1530 in kaiserlichen 
D iensten, dann im  Dienste der S tad t Augsburg, kais. 
Grossm arschall u . G eneralkapitän , F e ldhaup tm ann  im 
Schm alkaldischen Kriege au f p ro tes t. Seite, floh nach 
der Niederlage nach Basel (1548-1552) ; f  15. v. 1577. 
Wappen : in Silber ein H und  m it Schlüssel und Lilie.
— Leben und Thaten... hgg. von O. F . H . Schönhuth 
(M ünster 1858). — B J  1897. — Gollectaneen Meyer- 
Krauss, U niv.-B ibi. Basel. [Theodor N o r d m a n n . ]

S C H Æ T T I .  Alte, noch blühende Fam ilie der Gem. 
U ster (Zürich), bezeugt seit 1373. Im  17. und 18. Jah rh . 
stellte  sie w ährend m ehr als 100 Jah ren  regelmässig 
den U ntervog t. — H. B ühler : Pfarrblätter von Uster 
I - I I , bes. I I ,  p. 154. — Ih r gehört w ahrsch. auch an
— 1. H a n s , K artenm acher und H eiligendrucker, Bürger

von Zürich 1462, der bis 1478 a rb e ite t. —  2. H e i n r i c h , 
E nkel von Nr. 1, K artenm acher, wird 1538 S tad tk n ech t, 
1539 jedoch entlassen und des Landes verwiesen, w orauf 
er bis 1547 in Merischwand (Luzern) als K artenm acher 
a rb e ite t. — S taatsa rch iv  Zürich. [D. F.]

S C H Æ U B L I ,  E d u a r d ,  von Lienheim  (Baden), 
* 2. m . 1866, Lehrer in N ürensdorf und W allisellen, 
B egründer. Verleger und  R ed ak to r der Glatt 1891, der 
Schweizer F am ilie  1893; B ürger von N ürensdorf 1889, 
K an to n sra t 1907-1920, N a tio n a lra t 1919-1922; f  14. XI. 
1923 in  Bassersdorf. — N Z Z  1923, Nr. 1578, 1586. — 
Z P  1923, Nr. 271. — S L  1923, p . 424. — Die Schweizer 
F am ilie  1923, Nr. 5. —  S Z G L . [D. F.]

S C H Æ U B L I N .  Aus Riehen stam m ende Fam ilie, die 
sich 1852 in Basel e inbürgerte . — 1. J o h a n n  J A K O B ,  
1822-1901, L ehrer der M athem atik  und des Gesangs 
am  R ealgym nasium  1846-1866, W aisenvater in der 
bürgerlichen W aisenansta lt 1866-1898, nam h afte r Ge
sangspädagoge, Verf. der Schrift Ueber die B ildung des 
Volkes fü r M u sik  und durch M usik  (1865), H erausgeber 
der Sam m lung Lieder fü r Ju n g  und A lt, Verfasser einer 
Selbstbiographie : E rinnerungen aus meinem Leben 
(1900), D r. phil. h . c. —  2. F r i t z ,  * 1867, Sohn von Nr. 1, 
Dr. phil., seit 1892 L ehrer am  Gym nasium  in Basel, 
seit 1902 R ektor, Verfasser von Das Basler Gymnasium  
von 1889-1914. — Sonntagsbl. der Basi. Nachr. 1914, 
N r. 15. — S Z G L . [C . R n .]

S C H A F F  (urspr. S c h a a f ) .  Um  1770 aus L indau 
(Bayern) nach Chur eingew anderte, dann dort verbür- 
gerte  F a m ilie .— i .  P h i l i p p t  * 1 .1 .1 8 1 9  in Chur, Lic. 
theol. 1841, Professor der Theologie am  Predigersem i
n a r zu M ercersburg (Pensylvanien) 1844-1863, in freier 
Stellung zu New-York 1863-1870, von 1870 an  Professor 
am  « Union Theological Sem inary » daselbst, t  23. x . 
1893; s. Z. der bedeutendste  Theologe A m erikas, ver
m itte lte  A m erika das W esen und die w issenschaftliche 
Arbeitsweise der deutschen und englischen Theologen
welt durch  eine Fülle von deutschen und englischen 
W erken aus seiner Feder. M itarbeiter an der verbes
serten  englischen B ibelübersetzung. Auf dem Religions
kongress, bei Anlass der W eltaustellung in Chicago 
1893, an V ersam m lungen der evang. Allianz, au f E u 
ropareisen und in vielen Schriften t r a t  er fü r die Ver
einigung der christlichen K irchen ein. Die reform ierte 
Kirche der Vereinigten S taaten  h a t ih r grosses C entral
gebäude in Philadelphia « Schaff House » g e tau ft. — 
Vergl. D avid S. Schaff : Life o f P hilipp  S ch a ff  (1897, 
m it Bibliographie). — 2. D a v i d  S., Sohn von Nr. 1, 
ebenfalls Professor am  Union Theological Sem inar 
New York, Dr. h . in Genf 1909. [J. R .  T . ]

S C H A F F E R ,  F r i e d r i c h ,  vonM irchel(B ern), * 1855 
zu Bo wil, Dr. phil. 1878, a. o. Professor fü r Lebens
m ittelchem ie seit 1901, K antonschem iker in Bern 1888- 
1909, A bteilungsvorsteher im  eidg. G esundheitsam t 
1909-1924, Fachschriftsteller. [f  Th. ImHof.]

S C H A F F H A U S E N  (franz. S c h a f f h o u s e )  (S .G LS). 
S tad t und K an ton  der E idgenossenschaft seit 1501, in 
der offiziellen Reihenfolge der K antone der neunte . Das 
heutige K antonsgebiet en ts tan d  durch  Zusam m en
schluss der S tad t m it ihren ehem aligen Landvogteien.

I. N a m e , W a p p e n ,  S i e g e l ,  a) Etymologie. Scä- 
phusun  1045 ; Scefhusen 1050 ; Scefhüsa  und Scéfhusen 
1064 ; Scafhusa  1056 ; Scapheshusen 1080 ; Scaphusa 
1089; Schafhusa  1111 ; Schafhausen  und Schaffhusen  
seit Anfang des 15. Ja h rh . ; im  R egierungskalender 
1823 zum  ersten Mal Schaffhausen. Der A bleitung des 
Nam ens von scäf =  Schaf s tand  im  12. Ja h rh . die von 
scëf, azasTj, scapha =  Schiff (Ovidomus — Schafhaus 
gegen navium  domus =  Schiffbaus), welche im R enais
sance-Zeitalter in G elehrten und im Anfang des 17. 
Ja h rh . in J .  J .  R üeger wieder A nhänger fand, gegen
über. Doch gewann die e rstgenannte , die auch im  Siegel
und W appenbild zum  A usdruck kam , die A nerkennung 
der grossen Bevölkerungsm asse und dam it die U eber
m acht. Die neuere Forschung verm ehrte  die Zahl der 
E rklärungsm öglichkeiten um  diejenigen von scaft =  
R ohr (etwa R ohrdorf) und vom  Personennam en Scafo, 
ohne jedoch eine E inigung zu erzielen. —  US. — J .  J . 
R üeger : Chronik. —  S V B  31, 1902. — Th. Pestalozzi- 
K u tte r  : Kulturgesch. des K ts. Schaffh. I. [ S t i e f e l . ]



120 SCHAFFHAUSEN ( v o r -  u n d  F r ü h g e s c h i c h t e )  SCHAFFHAUSEN

b) W appen  ; Siegel. Schaffhausen w ählte  sich ein 
sogenanntes redendes W appen, bestehend aus einem 
halb  aus einem  H aus he rv o rtre ten d en  Schaf. D am it 
w urde Bezug genom m en au f eine D eutung des O rts

nam ens (s. oben), 
der schon im  1 2 . 
J a h rh . ein Vor
steher des K lo
sters Allerheiligen 
d a d u r c h  A u s 
druck gab, dass 
er sich als abbas 
Ovidomensis be- 
zeichnete. In  der 
heraldischen A us
gesta ltung  w urde 
das Schaf zum 
W idder m it m äch
tigen  H örnern, 
das H aus später 
zum  zinnenbe
krön ten  S tad tto r 
m it anschliessen
der M auer, h in ter 
welcher ein K irch
tu rm  au fstreb t. 
F rühestens findet 
sich das W appen 

als Siegel an  einer U rkunde v . 1253. Die U m schrift lau 
te t  « S. civium  in Schafusa ». E in  zweites, zierlicher gear
beite tes Siegel m it der Legende «S . c iv itatis  Scafusen- 
sis » t r i t t  von 1265 an  auf. Sein Stock m uss im  grossen 
B rand von 1372 zugrunde gegangen sein ; denn in diesem 
Ja h re  w urde ein neuer m it bedeutend  grösserer Siegel
fläche angefertig t, der bis 1470 im  G ebrauch blieb. Ne
ben ihm  kom m t von 1407 an  ein « S. secretum  civ itatis 
Scafusensis » vor. Es is t 1470 durch  einen Stem pel glei
cher A rt in besserer A usführung ersetz t worden, der 
noch bis in die M itte des 19. Ja h rh . Verw endung fand
u. wie derjenige von 1372 noch erhalten  ist. Die beiden 
Geheimsiegel zeigen den Bock u n te r  dem S ta d tto r  in 
springender Stellung, ebenso die späteren  Siegel und die 
ändern  W appendarstellungen, wie z. B. diejenigen aus 
der Zeit A b t Michaels von Allerheiligen. Diese Form  
ohne den schon früher w ieder verschw undenen K irch
tu rm  is t im  heutigen S tad tw appen  erhalten  geblieben.

Als einem w eiteren W appen  der S tad t begegnet m an 
schon au f G eldstücken des 15. Ja h rh . und au f dem von 
den Schaffhausern in der Schlacht bei Sem pach verlo
renen B anner dem  schreitenden oder freispringenden 
W idder. E r w urde zum  eigentlichen S tandesw appen, 
das nam entlich  au f K riegsm aterial, Münzen, Glas
gem älden und  an öffentlichen G ebäuden angebracht 
w urde. Æ ltere  Siegelstöcke m it ihm  sind aus dem  Ende 
des 17. Ja h rh . und  von 1723, d a tie rte  Fahnen  m it seiner 
D arstellung von 1693 und  1751 noch vorhanden . Seit 
1831 ist der schreitende W idder zum  offiziellen W appen 
des K antons geworden. Die Bekrönung und die Ver
goldung seiner H örner, K lauen usw. geht au f ein Diplom 
des Papstes Ju liu s I I .  von 1512 fü r geleistete Söldner
dienste zurück.

Die S tandesfarben  der S tad t sind entsprechend den 
T ink tu ren  des W idders und  des Berges, au f dem  er, 
bezw. das S tad tto r , s teh t, schwarz und grün, diejenigen 
des K antons nach dem  W appen tie r und dem  Felde 
schwarz und gelb.

Der W ahrspruch  Schaffhausens Deus spes nostra est 
kom m t erstm als 1550 au f einem T aler und seither 
nam entlich  au f w eiteren Münzen, W affen und an B au
w erken vor. [ R o b .  H a r d e r . ]

I I .  V or- u n d  F r ü h g e s c h ic h te  ; f rä n k is c h e  Z eit.
1. Steinzeit. Die ersten  Spuren m enschlicher Besiedelung 
reichen in die M agdalenienperiode. Die zahlreichen 
Höhlen und  Abris unseres Jurageb ie tes bo ten  den 
Paläo lith ikern  günstige W ohnV erhältnisse. Die wich
tig sten  Fundp lä tze  sind Kesslerloch (en tdeck t 1873), 
Höhle an  der R osenhalde (1874), Schweizersbild (1891), 
Vordere Eichen (1914), Bsetzi (1915). D azu gesellen sich 
eine Reihe von kleineren F undplätzen , wie die Höhle am  
Südabhang des Längenbergs, das K erzenstübli und

eine neue H öhle nördlich vom  K esslerloch. A ndere 
H öhlen und Abris, von denen eine paläolith ische Be
siedelung schon sicher s teh t, harren  noch der U n te r
suchung. Sichere F undste llen  des M esolithikum s haben  
sich bis je tz t  noch n ich t feststellen  lassen. Im m erh in  
k önn ten  S treufunde au f Æ ckern  bei Lohn au f solche 
hinweisen. Die diesbezüglichen U ntersuchungen  sind im 
Gange.

D esto zahlreicher sind aber W ohn- und  F u n d p lä tze  
des N eolith ikum s. Vor allem  verd ien t E rw ähnung  das 
M oorbautendorf im  W eiher bei T hayngen, en td eck t 
1915, ein neolithisches D orf im  U m fange von 4000 m-. 
E ine neolithische L andansiedlung befindet sich in de r 
G rü thalde bei H erblingen. N eolithische F unde w urden  
gem acht bei N eunkirch, Beggingen, Schleitheim , H e- 
m ishofen. Die paläolith ischen Fundste llen  weisen im 
m er Spuren neolith ischer B ewohnung auf. Der P fah lbau  
im  H of bei S tein um fasst N eolithikum  und B ronzezeit. 
N eolithische G räber fanden sich in Höhlen und  in Fels
bändern , wie im  D achsenbühl, im  Kesslerloch, im 
Schweizersbild, R osenhalde, V order E ichen, Bsetzi und  
Gsang.

2. Bronzezeit. E inzelfunde beweisen, dass w enigstens 
die fru ch tb a ren  T äler des K an tons zur Bronzezeit 
bevölkert w aren. Aus Stein stam m en ein Messer u n d  
eine Spirale, aus Hem ishofen m ehrere Beile, vom  W ippel 
bei Thayngen drei grosse B ronzespiralringe, südöstlich  
von Thayngen ein Bronzedolch, von Löhningen ein 
goldener Spiralring und  ein D epotfund, von U n te r- 
H allau  verschiedene Beile von K upfer und  B ronze; bei 
O sterfingen fanden  sich R este einer W o h nhü tte . Zu 
diesen E inzelfunden gesellen sich verschiedene G räber
felder wie im  W iesental bei Beringen, im  Silberberg bei 
T hayngen, im  Rosenberg bei N euhausen, dann E inzel
g räber bei Schleitheim  und  im  E schheim erthal. Diese 
G räberfelder und  E inzelgräber w aren F lachgräber ; bei 
U nter-H allau  fand sich ein B randgrab m it A schenurne. 
Beides, Beerdigung und  V erbrennung, ü b te  die folgende 
Periode, die

3. Hallstattperiode. Dieser gehören säm tliche G rab
hügel des K antons an, soweit die bisherigen U n ter-

Sffc E D Z E 3E  
p H  D n n r  
S T  T i r :  —

Schaiïhausen. Siegel der S tad t  von 1372.

Buchungen dieses U rte il erlauben. Grössere G ruppen von 
Grabhügeln befinden sich bei Dörflingen und Genners- 
b runn , sowie im  Sankert bei Hem ishofen, kleinere 
G ruppen im  Seebenbau bei U nter-H allau , im  Schüppel 
bei R am sen und beim  H of W arschau, auf dem  Berg 
bei T hayngen, im  Ostzipfel des Berg, in Schärrhaufen 
bei T hayngen, ein einzelner Grabhügel im  Brem len bei
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S te tten . Im  Schaffhauser Gebiet scheint die B eerdigung 
den Vorzug gehab t zu haben, es finden sich aber auch 
einzelne B randgräber. Zugehörige H alls ta ttan sied e lu n 
gen w urden bis je tz t  keine gefunden.

4. Die zweite E isenzeit oder La T'enezeit is t im  K an ton  
bis je tz t  n u r spärlich belegt. E inzelne La Tène-Nach- 
b e sta ttu n g en  ergaben G rabhügel von B örtlingen und 
G ennersbrunn. E in  einzelnes La Tène-G rab w urde 
südlich von Thayngen gefunden. W ahrscheinlich ist das 
Gräberfeld an  der Schliffenhalde un terh a lb  Barzheim  
ebenfalls tènezeitlich . Spuren von A nsiedelungen dieser 
Periode g ib t es im  Bühl bei S te tten , im  Eschheim ertal, 
au f dem  G riesbacher Hof, in der N ähe von Schweizers
bild, bei N eunkirch, im  E rgoltinger Tal und an m ehreren 
P lä tzen  bei Schleitheim . Spuren a lte r Eisengew innung 
deu ten  an, dass auch da die Forschung erst am  Anfang 
s teh t. Solche Stellen befinden sich bei Bargen, Beringen, 
B ü tte n h a rd t, G untm adingen, Lohn, M erishausen und 
S te tten .

5. Römische Zeit. Die O rganisations H elvetians und 
die Sicherung der R heingrenze forderte  Befestigungen

den Schybäckern, u n te r  dem  Lendenberg  und im  B rühl 
bei Schleitheim , bei Beggingen im  Graben und  beim  
Schiatterhof, bei N euhausen im  A azheim erhof und bei 
N eunkirch in R ietw iesen. E ine system atische S trassen- 
un tersuchung  m it richtigen  G rabungen h a t bis je tz t 
n ich t s ta ttgefunden . Im m erhin  verdienen die A rbeiten 
von R eallehrer Schalch in dieser R ich tung  alle A chtung. 
Es da rf als sicher angenom m en werden, dass eine 
S trasse von Zurzach über R heinheim  und den Satte l 
von B echtersbohl in  den K le ttgau  stieg, um  an E r- 
zingen, H allau  und  Gächlingen vorbei Schleitheim  zu 
erreichen, von da über Beggingen, Füetzen  und Zoll
haus nach H üfingen und w eiter ins N eckartal nach 
R ottw eil und R o tten b u rg  zu fü h ren . Zum Schutze dieser 
S trasse dürfte  sich wohl bei Schleitheim  (Juliom agus) 
ein E rd k aste ll befinden. E ine weitere S trasse führte  
durch  den K le ttgau  nach  der Enge und über Singen und 
P fu llendorf nach  Augsburg. In  Singen m ü n d et die 
Strasse von T asgetium  in diese S trasse ein. Ebenso 
d ürfte  über den Tüelwasen bei Siblingen eine N eben
strasse über den R anden geführt haben.

an  gefährdeten  Flussübergängen, so bei Burg und 
Eschenz. Bei Eschenz sind noch R este der Brücke zu 
erkennen, das dazu gehörende K astell, wohl ein E rd 
kastell, is t noch zu eruiren. Das K astell Burg diente 
sicher der V erteidigung einer Brücke, die am  P latze  der 
heutigen nach Stein h e rü b erfü h rte . K astell B urg und 
Brücke ist jünger als die Anlage bei Eschenz. E inzel
funde und B au trüm m er zeigen zur Genüge, dass gegen
über Burg an  der Stelle des heutigen Stein sich eine 
ausgedehnte  Zivilsiedlung befunden h a t.

Der E rw erb des rechtsrheinischen Gebietes bedeutete  
wohl zunächst fü r die R öm er n u r eine A rt In teressen
sphäre, denn weder Münzen noch Fibeln, weder 
Ziegelstempel noch Gefässreste erlauben die Anfänge 
der röm ischen Besiedelung in die augusteische Zeit 
zurückzudatieren ; erst u n te r  der R egierung des Kaisers 
Nero oder wenig früher kann  die ta tsäch liche Besetzung 
sta ttg e fu n d en  haben. Diese B esetzung h a tte  den Cha
ra k te r  einer m ilitärischen K olonisation, denn ersicht
lich sind die A nsiedlungen so v e rte ilt, dass m an es 
dabei au f die U eberw achung der Talzugänge abgesehen 
haben  m uss. Zu den ä ltesten  B aulichkeiten dieser A rt 
gehören die, welche durch  Ziegel der X X I. Legion 
zeitlich fixiert werden. Solche fanden sich bei W under
klingen, im  Vorholz bei Schleitheim , im Salzbrunnen
gebiet bei Schleitheim  und im  L iblosenthal bei Beringen. 
Die X I. Legion (Claudia P ia  F idelis)  b au te  zunächst 
au f den P lä tzen  ih rer V orgängerin w eiter, näm lich im 
Salzbrunnengebiet und im  Liblosental ; allein erscheint 
sie ausserdem  au f dem Tüelwasen bei Siblingen. Neben 
diesen Ziegeln befinden sich Ziegel der 26. Freiwilligen- 
cohorte im  L iblosental. E inem  Soldaten der X I. Legion 
w urde im  Vorholz ein G rabstein gesetzt. Keine Ziegel
stem pel fanden sich in den R uinen im  H ü tten h au  bei 
U nter-H allau , in Aspletswies bei O ber-H allau und auf

Zweieinhalb Ja h rh u n d erte  lang verm ochte noch die 
trefflich organisierte Grenzwehr sich zu behaup ten . Von 
213 an steigerte  sich die A lam annennot. Um  260 wurde 
der Limes endgültig  durchbrochen, auch wenn ein 
Probus die E indringlinge noch einm al h in te r N eckar 
und die Alb zurückw arf, wenn u n te r  D iokletian, 
C onstantin  und deren Nachfolgern der Rhein im m er 
w ieder ü b ersch ritten  w u rde; das rechtsrheinische Ger
m anien w ar und blieb dem Reiche verloren. Die 
B ehauptung  der R heinlinie w ar je tz t  H auptsorge der 
Grenz Verteidigung. W enige Jah re  nach dem Beginn des
5. Ja h rb . fiel auch die R heinschranke.

6 . Frühgermanische Zeit. N ach den zahlreichen G rä
berfeldern zu schliessen, m uss die Besiedelung des 
Schaffhauser Gebietes in der frühgerm anischen Periode 
sehr d ich t gewesen sein. Tatsächlich  dürfte  d o rt kaum  
eine O rtschaft existiren, die n ich t ih r Gräberfeld besitz t. 
Die G räber sind un terird ische F lachgräber m it oder 
ohne Steinsetzungen oder S teinkisten. Die O rientierung 
ist fast regelmässig W est-O st. Frühgerm anische Gräber 
befinden sich bei Beggingen, Beringen, Dörflingen, 
Herblingen, G ennersbrunn, Lohn, Löhningen (m itten  
im D orf und westlich gegen Siblingen), M erishausen, 
N euhausen, N eunkirch, Opfertshofen, R am sen, R üd- 
lingen, Schaffhausen, Stein, T hayngen (in Liblosen und 
an der Schiattergasse) und U nter-H allau .
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