
Der 9. September 1798 im Rotzloch

Objekttyp: Chapter

Zeitschrift: Beiträge zur Geschichte Nidwaldens

Band (Jahr): 36 (1977)

PDF erstellt am: 28.06.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



Der 9. September 1798 im Rotzloch

Vieles, was über den «schrecklichen Tag» geschrieben wurde, ist ins
Reich der Fabel zu verweisen. Allzufrüh bemächtigten sich romantisch
veranlagte Geschichtenschreiber des journalistisch ergiebigen Stoffes
und spannen ihre den «David Nidwaiden» verherrlichenden
Traumgewebe. Dass dabei für das schwergeprüfte und ausgeraubte Land
neben selbstkritischer Sympathie auch freigebige Unterstützung
heranwogte, lässt den Verlust an Wissen um die wahren Vorgänge einiger-
massen verschmerzen.
Sicher ist, dass die französischen Truppen die stark verteidigte Allweg-
Linie durch die Rotzschlucht zu umgehen suchten. Hören wir, wie sich
der Dichter Salomon Tobler1 die Befehlsausgabe von General Mainoni
an Flobert vorstellt:

Sod) md'tjrenb Iget ine lauten Sonnet brüllen,
Unö 3iaud)gei®ölfe biefeO SEfjal umfüllen,

,3ief)|t mit erlef'nem SSolfe, Robert,
Set tin natjen Dioplod) ju."

„Su inupt mit beinen @d)aateu botltgn fil>leicben;

Unttügltd) füljtt bid) biefer trübe 25ad),

Sep 2Baffet ttag bas feud)te S&al burd)fiteid)en;
Su folglt beO nafjetn UfetO Ätümmen nacf).

Sott, mo burd)'S biinne ©dglf bie SHSellen blinfen,
Sei jener OTüljle feprt et (id) jut Einfen.

©ein 2auf beflügelt fid) «on bort fcinab,

SBilbtofenb, fd)ä'umenb butd) bas (felfengrab."

Ste tiefe Äluft, bie nad)tlid) biiliet'n @änge V

Sott loogte fiegenb bao ©eioa'fier an,

Sa brad) bet grlutpen böig 9Jl«d)t ein $f;or.
@tef)|t bu bort unten jene ftelfenenge,

llnb grub in 2llpnadi« natjen See bie Sahn."

£ier lag, nod) jeugt bapon bet trübe iOloot,

@in(i (iunbenlang etn tiefet See etgoffen;

„Su fief)|i biep gauje Siiebtou £b'l)'n uinfd)loffen;
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„35u folgfi bem SffiafTerfturj auf fcbroffem Steige,
Oft unter'm Orelb butd> jtept ipt tiefgebücft;

Oft mitb bet Pfab butrf) bi(f>te UBalbebju>eige,

Oft burcb ber ©cblucbten -Krümmung bit enttütft.

fjortioanbelnb burcb beb @i£>ac^ted feuchte Kiiple,
©elangfl bu batb hinab jut jioeiten Ptüble.

Unb botten an bem Itiden Seebtanb,

2Bo jenfeitb beb Pilatus fjelfemoanb,"

„ ®teb'fi bu bann plo'hltcb bemen OTatfd) jut (Rechten,

©cbltngft fcbioeigenb um beb (Ropbetgb tunben fjup
©ng einen fiteib, bie tfeinbe ju umflechten;

(Rablt ihnen plöhltd) bann mit $obebgrup.
Sffienn beine @d)aaten frf)lau bie ©cbltnge fcbürjten,
Grbrücft in (Riefenatmen bte Seftürjten,
(Ringbbet Umgarnten unfet ganjeb £eet;
RSotn faffen loir fie, bu »om (Rücfen fsec."

Wie es den Franzosen dabei ergangen sei, schildert dann Tobler in den
Stanzen 84 ff. des gleichen Gesanges wie folgt:

®ieroeil im ®racbentieb an aUen ©nbeu

®eb Reifen Äampfeb 2obe ftcf) erbebt,

Unb ttüb unb fcbiuer an allen SSergebiodnben

Unb ü6et'm Zfyal bab (Raucbgeroölfe fd)iv>ebt,

3teflt <?lobert fcfjneti, in tiefet SobtenfiiUe,
RSertrauenb auf beb ®ampfeb biebte £üKe,
Sein borrenb Äriegeboolf aub traget (Hub,
Unb leitet eb beb fRoplodjb -Klüften ju.

@(ei<b fd)Iauen 5üd)fen, bie auf leifen ,3ef)en,

®en ©ebroanj gefenft, gefpannet jeben ©inn,
®eb ®otfeb £öfe ftiU uinjieb'n unb fpa'ben :

@o fdjleicben fie bie bunfeln Steige bin-

Unb fo wie Staibtb bie td'ubetiftben ©uleti,
2Bcnn (Regen liürjt unb raube ©türme beuten,

OTit (eifern fjlug, tm Sluge fjeuerglutb,

Sieb loetfen auf entfcblaf'ner SSögel 23rut:

So jieb'n fie (lid. ®eb grupfteig'b bünnet ffaben

güptt fie butcb'b (Rieb, entlang bem (litten SBad).

SRun folgen fie ibm auf beengter'n Pfaben

ginfb bingeroanbt jum fjelfenfcblunbe nad),

Unb liaunen, inic ber £SBaffcrflut|> ©eioalten

®eb SBerg'b granit'ne Ptauern f)itt qefpalten,

Unb wie ber 2>acb, fo ftiebltd; jüngft, erhobt

IHuf einmal jebt «011 3re(b ju Reifen tof't;

©tbmal t|t beb gielfenfcbacbteb büfi'te ©tbioelle,
®er pfab »on uniflem Sergebfd)utt beengt,

Unb neben ibm bot autb beb ffiadjeb sißelle

SDlit lautein Ungefiüm (ich eingebrangt.

(Rur etnjeln fo'nnen fie ben Pap geioinnen,

3um bünnen graben mup bab #eet fitb fpinnen;

©leicb einet ungebeuern ©djlang' im Ploor,
©d)leppt fid) ber 3ug gebepnt butcb'b ftelfentbor.

3el}t fenfen jä'b hinunter bie SEfjälec,

®et (Serge Krümmung b)emmt ben freien 35licf;

®ie Sabn roitb immer rauber, immer fcbma'let,

Unb btopenb übet ©cbeitel unb ®emcf

®et SHJanb'ret mö'Iben (id) bie nieber'n fjelfen;
©ebücften £aupteb, mit geftnften Ralfen,

3iebt fieb ber gftanfen (iummeb £eet binob,

SSatig irren fie butcb'b büfi'te g:c(fengrab.

5Rocb fieb'n bie gelten an beb paffeb Schwede,
®ie Griten nabe fd)on an 2l(pnad)b See,
Unb fteu'n (icb ber erhöhten Sagebpelle;
®a überfallt fie ja'blingb $ob unb Sffieb-

fftuonj (äpt fieb md)t »on 3rranfenlt|i berüefen,

Siangft fennt et fie mit allen ihren Sücfen.

gaiigfi bot et beibe £öb'n mit SSolf bebeeft,

®och tief in'b Sffia'lberbunfel eb »erfierft.
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2Bo um ben @rf>ac(>t bie fjo&en 3'nnen tagen,
5>at e« mit 2I)d unb @d)iuett be« alteit £ain'«

©eioalt'ge (Jubten fä'Uenb umgefd>lagen,

Unb t)od) gefjaufet 23otratl) be« ©tflcin'«.

3e^t, ba bie gtanfen buret) be« Setge« &ngeu

@ict) inübfam oonoätt« an'« ©eflabe bta'ngen,

Unb ba« ©efltupp gleich @d)tangen fie umflid)t,
©retit fie (tract« ba« fd)tccf(id)|te ®ericf)t.

Set Srüfjtet gibt mit feinem Sporn ba« 3eid)en,
Unb boitnernb ftiirjt be« Spolje« fernere Sffiud)t

Unb taffelnbe« @e|tein; bie ffetnb' etb(eid)en,

SSergcben« fucfjen fie ben tpfab yit gludjt.
33otn fperrt ein @d)ü$entrupp bie 2>erge«(ücfen,

Spod) flatten rectjt« unb linfs bie (Jelfentucfen,

Sen engen SRücfweg jimfd)en gluf) unb fttub
«Sperrt fefbft bie SJlenge bang gebra'ngt fid) ju.

spa, line bie Reifen in ben UJbgtunb fdjneUen,

Unb bagelnbe« ®efiein bie fHeifi'n jermaimt,
Se« SfBalbe« gierten graulich fie jerfdjetlen,

Sap ®runb unb ffelfenioanb pon Stute qualmt1

SBte bet Seftiirjten Änie unb Sctjenfet jittern,
Unb £elme, ©ct)iperter unb ®efd)offe fptittern'
Sieb, wie bet ©djuft, bet ppm ©ebitge ftaebt,

3n Sinem 3tu jerfiä'ubt bie ftolje tüladjt1

@o fafit ©ntfeben biet bet Jtanten Sinne,
Sa fie (Id) plo'blicb überfallen feb'n.

Sob ipätjt fid) pon be« fRoffberg« bob" 3inne,
Sob ipätjt fid) pon be« Sradjenbetge« £o'b'n;
Unb woOen fie bie gfelfcntoanb petlaffen,

So brobt be« Stttebtbad)'« Strubel fie ju faffeu;
®r fd)leubett fie binab pon 3r(ujj }u fjlufi,
Unb ipaljt bem See }erquetfd)te 2eid)en ju.

3ebt abet baben befbe Jelfenmauetu

Se« ftütjenben SBerberben« ftcf> entleert.

Set IReft bet ffranfen, bie in £öf)len fauetn

Unb ipo @ebitge«fpalten Scbub gema'btt,

Scblüpft fd)eu betPOt, unb ftrebt burd) Schutt unb 2eid)en

Sit ffreunb' im Stacbentiebe ju etteteben.

Sod; fieinet febtet au« bet Sd)lud)t jurücf,
Unb bringt bie Äunbe pon be« #eet« ©efebief.

Senn (joeb b«fab Pon ftcbet'n Setgejfpitjen,
Unb tief berauf au« feftpetfcbloff'net Scblucbt,
Unb quer bttpot au« SIBalb unb gfelfenrt^en,

SBebtt pfeifenb Slei ben 3agenben bie 91ud)t.

©rft ba bet fftanFen lebtet hingefallen,

Sinft SobtenftiHe in bie ffelfenballen;

Set ÜDleblbacb abet brauft, Pon Slute totb,
SU« fang et flolj bet ffremben Scbmaeb unb Sob.

Pfarrhelfer Franz Josef Gut's Schilderung der Geschehnisse vom
9. September 1798 sind soweit mit Vorsicht aufzunehmen, als seine
Darlegung die Verteidigung der Rolle der herrschenden Partei, der
Geistlichkeit insbesondere, bezweckt. Auch setzt er alles daran, die

zur Vernunft mahnenden Kräfte herabzumindern und unterschiebt
ihnen gerne unlautere Absichten. Was er aber über den tatsächlichen
Hergang des Kampfgeschehens berichtet, scheint weitgehend auf

Aussagen Augenzeugen zu fussen und ist mit gewissen Abstrichen -
allzu grosse Heldenhaftigkeit der Nidwaldner auf der einen, Verworfenheit

der Franzosen auf der anderen Seite - glaubhaft.
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Der Angriff der Franzosen am 9. September 1798 auf die Bieli-Schanze in Ennetmoos.
Rekonstruktion von Hptm. Louis-Victor von Deschwanden (1795-1878), der schon mit
12 Jahren als Kadett in Spanien diente. Historisches Museum Stans.



Nach seiner Darstellung haben die Franzosen, nachdem sie die Höhe
des Muoterschwandenberges erreicht, über dessen Westflanke absteigend,

zuerst die beiden Heimwesen Rüti besetzt und wären dann

gegen die unmittelbar über dem Rotzloch gelegene Liegenschaft Rieden

vorgestossen. Ihnen sei von den Nidwaldnern, die sich im Gebiet des

heutigen Steinbruches und des Klosterfrauen-Waldes verschanzt
gehabt hätten, erbitterter Widerstand geleistet worden.
Eine zweite Gruppe, die dem Blattiberg entlang vorgedrungen sei, habe
durch die Schlucht gegen das Rotzloch hinabsteigen wollen, sei dabei
aber durch herabrollendes Gestein zum grössten Teil aufgerieben worden.

Wer von ihnen dennoch bis ins Rotzloch gelangte, habe sich in

der Papiermühle versteckt. «Und wie sie dort durch die gehobenen
Dachziegel die Unsrigen beobachten wollten, erhielten sie das tödliche
Blei in ihren Kopf und erfuhren die Nidwaldnerstutzer mit ihrem sicheren
Ziel».2
Die erbosten Schauenburgischen Truppen steckten in der Gemeinde
Ennetmoos, wozu das Rotzloch zählte, 4 Kapellen (darunter die
Rochus-Kapelle im Rotzloch), 72 Häuser, 69 Ställe, 16 Speicher und die

Papiermühle in Brand. Mehlmühle, Säge und Hammerschmitte werden
nicht erwähnt. Nach dem Überfall hört man indessen bloss noch vom
Betrieb der Säge. Mehlmühle und Hammerschmitte gingen gänzlich ein.

Kupferstecher Johann-Heinrich Meyer berichtet in einem am 16. Juni
1814 datierten und in der Stadtbibliothek Zürich aufbewahrten Manuskript,

das er «Historisches Denkmal aus der Revolutionszeit Helve-
tiens» nennt, von «beurkundeten Begebenheiten» und erwähnt darin,
es hätten die Franzosen ihre «ungeheure Masse» von Leichen ins
Rotzloch verbracht und dort in der Papiermühle verbrannt. Von dieser
«flammenden Catacombe» Hess sich unser Salomon Tobler inspirieren.
Hören wir nun, wie er sich das Geschehnis ausmalte. Zuerst lässt er
Schauenburg sprechen:3

Unb fotten mit fie nun ben ©rabern geben

2)ie 2eid)enf)eere, bie bief; Scbtachtfelb trägt?
•Sott einft bet freinb ibt motfeb ©ebein entheben

3>et (litten ©ruft, in bie mit'« hingelegt?
Sott unfern Schimpf bie fpäte SJtactjioelt fcfyauen,

SHSenn in Äapetten, bie fit ptafjlenb bauen,
@in 23erg auo Schäbetn unf'ret gfteunbe (leigt,
Unb g-ranfteicbi Schmach ben 0tuhm Stibwalbenb jeigt?"

„®et See »erfdftinge, tafele ©iuth »erjehte

35er tobten .Kämpfet mobetnbeO ©ebein.

So retten mit bet jjheanfen Sffiafftuehre,

Unb ein'gje 9tacbt hüllt unfern Schaben ein.

STlorf) liebt ja, fchaut, »om KriegeSbtanb perfcbonet,

®ort eine ÜJtuhte, fiiH unb unbemohnet,

Stn biefeS büfietn See« »erlafi'nem Stranb,
Unb birgt (ich Renter ftf>roffet 23erge4ioanb."
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„©ftfji bicfe Äluft »orn graufen OTotb gemntgf,
Cfntlebigt »on bet fcetdjen £a|t bie Slu,

©inb alle in ben Kammern bolt »eteinigt:
Sann manble fie jufammt bet Kütten Sau
SeS geuetä tafd)tt Stanb in ©taub unb 21fd>e.

Gnteilt nun, gürtet! [apt im glugc tafd)c

©efcijroabet euetS 3Sotfö mein äüott ttolljteb'n;
SSotlbtacfd fet Sitte#, mann bie ©tetne giiib'n

©djon Ijtbt bet OTonb fein bleid)ts 21ngeftcf)t,

Sutcf) off'ne Stuten in'S »etlap'ne £auS;
SHJie bid)t fie biet and) auf einanbet liegen,

Sie füHen'3 bocf) bis fiod) jum ©iebel aus,
Unb niebet ju beb .Sellers tieffiem ©tunbe.

@d)on finft bes Stages lefcte Slbenbfhtnbe,

Unb nod) BoUenben fTe bie Slrbeit nid)t.

OTüfjfelig fct>Ieppt man fie fnnan bie ©tiegen

3e^t inatjnt, an jebet ©rfe aniujunben
SeS ®obeS gtaufe Sffiofmung @d)aunbutgS SBinf.

Sie ©lutb umfd)(ingt, gefadjt »on tegen SEBinben,

Sen gtopen Sau bet 9)ifif)le rafd) unb flinf.

Das also soll das traurige Ende der Papiermühle gewesen sein. Mit ihr

ging die Mehlmühle in Flammen auf.

1 Tobler Salomon, Die Enkel Winkelrieds, Zurich 1836, Sechster Gesang, Stanze 40 ff
2 Gut Franz-Josef, Der Uberfall in Nidwaiden im Jahre 1798 in seinen Ursachen und Folgen, Stans

1862, S 454
3 Tobler Salomon, a a 0 Zehnter Gesang, Stanze 18 ff
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