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79. Zwei Provisionsurkunden für Basler Klöster aus dem

14. Jahrhundert.
Von Dr. F. S c h i 11 m a n n.

Das königliche Staatsarchiv zu Hannover besitzt 13 päpstliche Formelbücher aus
dem 14. und 15. Jahrhundert, die von grosser Wichtigkeit für die Verwaltungspraxis
der Kurie sind.*) Der erste dieser Bände (Y 12, vol. 1) enthält Provisionsurkunden
aus der Zeit Urbans V., Gregors XI. und Urbans VI. Für das Pontifikat Urbans VI.
sind sie insofern von grosser Bedeutung, da uns aus seiner Zeit kein einziges Register
mit Provisionen erhalten ist.*) Dieses Formelbuch gibt uns nun die Möglichkeit, diese

Register wenigstens z. T. zu rekonstruieren.6) So lassen sich denn die, gerade für
diese Zeit recht unsicheren, Bischofslisten Eubels 4) ergänzen und berichtigen. Auch
für die Zeit Gregors XI., dessen Register nicht vollständig erhalten sind, bietet diese

Sammlung viel Neues, dagegen ist für Urban V. daraus nichts zu gewinnen.
Für die Schweiz befinden sich unter diesen Urkunden nur zwei: für die Klöster

St. Lorenzen (fol. 16T) und St. Alban (fol. 45T) in Basel. Für das erste haben wir
eine Bulle Gregors XL, die die zweispaltige Wahl eines Propstes entscheidet, die
zweite zeigt uns, wie der grosse Kampf, der zwischen Urban VI. und Clemens VII. um

') Ueber diese hat Meinardus im Neuen Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche
Geschichtskunde X (1885) 35 ff. kurz gehandelt.

*) Vergl. Eubel, Die Provisionea prelatorum während des grossen Schismas In Röm.

Qnartalschr. VIII, (1893) 405 ff.

*) Eine eingehendere Untersuchung darüber werde ich an anderer Stelle veröffentlichen.
*) Hierarchia catholica I.
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den päpstlichen Stuhl entbrannt war, bis in die stillen Kloslerzellen des entfernten
Basel hinübergegriffen hatte. Im Uebrigen mögen die Urkunden selber sprechen. ¦)

I.

[1371 nach März 25.]
Narratur eleclio facta in discordia ad quoddam monaslerium vacans et reservatum,

et qualiler Ordinarius cassavit electionem et de facto providit de uno electorum et

totum cassatur per papam et providetur de novo eidem electo, de quo Ordinarius

providit.
Dileclo filio P(etro)s) preposito monasterii sancti (Leonardi), per prepositum soliti

gubernari, ordinis (sancti Augustini), Basiliensis diocesis, salutem. Inter solicitudines

(variasa), quibus assidue premimur, illa polissime pulsat et excitat menlem nostram, ut

Status ecclesiarum et monasteriorum omnium eure noslre divina Providentia commis-

sorum spirilualiter et temporaliter augeatur, quoque Ulis, que suis destiluta pastoribus
vacalionis incommoda deplorare noseuntur, tales in ministros prefleere studeamus, per

quorum reginien ecelesie et monasleria ipsa utililer et salubriter valeant) gubernari.
Dudum siquidem quondam L(eonardo) 3) preposilo monasterii sancti Leonardi Basiliensis,

per prepositum solili gubernari, ordinis sancti Augustini, regimine eiusdem monasterii

presidente, nos cupienles eidem monasterio cum vacaret (perb) apostolice sedis provi-
dentiam utilem et ydoneam presidere personam, provisionem ipsius monasterii ordinationi
et dispositioni nostre duximus ea vice specialiter) reservandam, decernenles (exluncc)
irritum el inane, si secus super hiis per quoseunque quavis aucloritate scienler vel

ignoranter contingeret) allemptari. Poslmodum vero dicto monasterio per ipsius
Leonardi) obilum, (quid) extra Romanam curiam diem clausit) extremum, abbatis regimine
destituto, dilecti filii convenlus eiusdem monasterii, reservationis et decreti predictorum
forsan ignari, ad electionem prepositi ipsius monasterii precedentes, voeibus ipsorum in
diversa divisis, quidem videlicet ipsorum te, alii vero dilectum filium F(ritzemannum)4)
canonicum ipsius monasterii, in presbiteratus ordine constitulos, in prepositum ipsius
monaslerii elegerunt licet de facto; luque de le et dicto F(ritzemanno), electionibus
huiusmodi factis, etiam de facto consentiens, illas petiisti a dilecto filio P. officiali Basi-
liensi aucloritate ordinaria conilrmari. Idemque^offlcialis predietas electiones asserens, eas

*) Da das Formelbuch die Formeln nur in den Urkunden vollständig hat, in denen

sie zum ersten Male vorkommen, so wurden sie hier ergänzt, ebenso die Namen, die nur
mit dem Anfangsbuchstaben genannt sind. Ergänztes steht in Klammern. Für gütige
Auskunft fühle ich mich Herrn Staatsarchivar Dr. Wackernagel in Basel zu Dank
verpflichtet.

•) cod. etc. usque gubernari.
») cod. etc. reservandam.
*) Petrus Frowelarii (Peter Fröwler) wird 1371—1388 als Propst erwähnt.
*) Leonardus de Lütolzdorf zuletzt erwähnt am 25. März 1371.
c) cod. etc. attemptari.
d) cod. etc. extremum.
*) Vermutlich ist es Fritzschemann Schilling, der 1371 als Chorherr neben Leonard

von Lütolzdorf erwähnt wird.
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propter formam non servalam minus canonice celebralas, per suam diffinilivam senten-
tiam, que nulla provocalione suspensa in rem transivit iudicatam, cassavit, irrilavit dic-
tosque convenlum ea vice protestale eligendi privavit, ac credens provisionem dicti
monasterii ad venerabilem frairem nostrum Jo(hannem) episcopum BasiliensemJ) fore
devotam, et habens, ut dicebat, super hoc specialem ab eodem episcopo polestatem
huiusmodi reservationis et decreti, eliam inscius, ul asseritur, de persona tua eidem
monasterio providit leque illi preficil in prepositum de facto. Postmodum vero reser-
vationem et decretum predieta ad luam deduetus nolitiam, premissa omnia nobis proponi
fecisti. Nos igitur elecliones et provisiones ac prefectiones predietas et queeunque
inde secuta utpole post et contra reservationem el decretum predieta de facto ut pre-
miltilur altemptata, prout erant recila et inania reputantes et ad provisionem ipsius
monasterii celerem et felicem, de qua nullus preter nos hac vice se intromittere
potuit neque potesl, reservatione et decreto obsislentibus supradiclis, ne monasterium
longe vacationis exponeretur incommodis, palernis et solicitis studiis intendentes post
deliberationem, quam de prefleiendo eidem monasterio personam utilem et etiam fruc-
tuösam cum fratribus nostris habuimus diligentem. Demum ad te, cui (dea) religionis
zelo, litlerarum scientia, vile munditia, honeslale morum, spiritualium Providentia et
temporalium circumspeclione aliisque multiplicium virtutum donis apud nos fidedigna
lestimonia perhibentur, direximus oculos nostre mentis, quibus omnibus necnon dictorum

conventus te concordi volunlate eligentium debita medilalione pensatis de persona
tua nobis et eisdem fralribus ob dictorum tuorum exigenliam merilorum aeeepta, eidem
monasterio de dictorum fratrum concilio aucloritate apostolica providemus leque illi pre-
fieimus in prepositum, curam et administrationem ipsius monasterii tibi in spiritualibus
plenarie committendo, firma spe fiduciaque coneeplis, quod dirigente domino actus tuos
prefatum monasterium per tue induslrie et circumspectionis Studium fruetuosum rege-
tur, utiliter et prospere dirigetur gralaque in eisdem spiritualibus et temporalibus) sus-
cipiet incremenla. Quocirca discrelioni tue per apostolica scripta mandamus, quatenus
onus regiminis dicti monasterii prompta devolione suseipiens sie te in eius cura salu-
briter exercenda diligentem exhibeas et etiam sludiosum, quod monasterium ipsum
fruetuoso administralori gaudeat se commissum, tuque preter eterne retributionis pre-
mium nostram et diele sedis benedictionem et gratiam exinde uberius consequi mere-
aris. Datum etc.

II.

[1382 nach Juni — 1383]
Dilecto filio S(tephano) De(genlin)a) priori monasterii sancti Albani prope muros

Basilienses, per priorem soliti gubernari, ordinis Cluniacensis, salutem. Suscepti cura
regiminis (corb) nostrum continua pulsat instantia, ut solicitudinis debitum, ad quod uni-
versus orhis ecclesiis et monasteriis nos apostolice servitulis necessitas obligat, eorum
singulis prout nobis ex alto concedilur exolvamus in eo potissime, ut illorum regimina,
que propriis sunt destituta pastoribus, personis lalibus committantur, per quarum soler-

') Johannes de Vienne 1365—1382.
*) cod. etc. suseipiet incrementa.
*) Aus Freiburg i. B., erscheint seit 1383 als Prior.
b) cod. etc. usque adaugeri.
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tiain circumspectam et solertie circumspeclionem ecelesie et monasteria ipsa in
spiritualibus et lemporalibus) adaugeri. Dudum siquidem H(ugone) de (Palacio)') monacho,
olim priore monasterii sancti Albani prope muros Basilienses, per priorem soliti gubernari,

ordinis Cluniacensis, regimini eiusdem monasterii presidente, nos cupientes eidem

monasterio cum vacaret per apostolice sedis gratiam et providentiam (utilem*) et
ydoneam presidere personam, provisionem ipsius monasterii ordinalioni et dispositioni
nostre duximus ea vice reservandam, decemenles exlunc irritnm et inane, si secus super
hiis per quoseunque quavis auetoritate scienler vel ignoranter conlingeret) attemptari.
Postmodum vero sicut exhibita nobis nuper pro parte tua petitio continebat per dilec-

tum filium nostrum Pileum lituli sancte Praxedis presbilerum cardinalem, *) tunc in illis
partibus apostolice sedis nunlium, aeeepimus, quod dictus B(ugo) tunc prior dicti
monasterii perditionis alumpno Ro(berlo), olim basilice XII aposlolorum presbitero cardinali,
nunc anlipape, qui se Clemens VII ausu sacrilegio nominare presumpsil, eliam post el
contra Processus per nos contra ipsum Ro(berluni) velud scismaticum, cum ad hereti-
cum puniendnm sententialiler condampnaverimus, adheserat et adherebal, prefatus car-

dinalis, habens super hoc a nobis nostram specialem potestatem, contra eundem H(ugonem)

propter hoc ad sui presentiam evocatum, legitime procedens, per suam diffinilivam sen-

tentiam, que nulla provocalione suspensa in rem transivit, declaravit eundem Hugonem

prioratum dicti monasterii fuisse et esse privatum. El deinde idem cardinalis, dicto

prioratu sie vacanle, de te monacho dicti monasterii, ordinem ipsum expresse pro-
fesso, eidem monasterio providit de facto. Nos igitur allendentes, quod collatio et pro-
visio huiusmodi iuribus non subsistant, quoque nullus de hac provisione dicti monasterii

(seb) intromittere potuit neque potest reservatione et decreto obsistenlibus) supradictis
ne monaslerium ipsum hinge (vacationisc) exponeretur incommodis, paternis et solicitis
studiis intendenles post deliberationem, quam de preficiendo eidem monasterio personam

utilem et etiam frucluosam cum fratribus nostris habuimus) diligentem. Demum
ad te etc. ul in forma.d)

80. Zur Herkunft des Bischofs Johann II. von Chur

(1376 — 1388)
Bischof Johann II. von Chur galt lange Zeit als Angehöriger der Familie Schultheiss

oder Ribi von Lenzburg und als identisch mit dem bekannten Kanzler des

Herzogs Rudolf IV. von Oesterreich, dem Bischof von Gurk und Brixen, der 1376 von

Brixen nach Chur versetzt worden sein soll. Diese Ansicht vertrat z. B. E. F. v.

Mülinen in der Helvetia Sacra I, 13 und besonders Th. v. Liebenau in seiner Biographie

a) cod. etc. attemptari.
b) cod. etc. supradictis.
c) cod. etc. diligentem.
d) vergl. die vor. Urk.

') Wird zuerst 1375 August 9, zuletzt 1382 Juni 11 als Prior erwähnt.

') PileuB de Prata, Kardinalpresb. 1378—1384, dann Bischof von Porto.



_477_

des genannten Kanzlers. Die Register des vatikanischen Archivs beweisen aber, dass

Johann mit dem Bischof von Gurk und Brixen nicht ein und dieselbe Person sein

kann, denn nach der Ernennungsbulle Gregors XI. vom 2. April 1376 war er zur Zeit
seiner Erhebung zum Bischof plebanusplebisde Ehingen, dioces. Constantien., also nicht
Bischof von Brixen. Das geht schon aus Eubels Hierarchia catholica medii aevi I, 227

hervor, und J. G. Mayer führt es in seiner grossangelegten Geschichte des Bistums

Chur weiter aus.

Unter Ehingen ist jedenfalls der Ort in Württemberg s. w. Ulm zu verstehen. Damit

wissen wir freilich über Johannes Herkunft noch nichts. Wenn er schon im Necrol.

Cur. «de Ehingen» genannt wird, so ist das eine willkürliche Benennung; sein

ursprünglicher Name war offenbar in Vergessenheit geraten und so bezeichnete man ihn
nach dem Orle, an dem er vor der Ernennung zum Bischof von Chur gewirkt hatte.

Nun erwähnt aber J. G. Mayer (a. a. 0. S. 388) ohne nähere Angaben eine

Ortsbeschreibung von Ehingen, laut welcher Johann den Geschlechtsnamen Ammann

(minister) getragen haben und von Bern gebürtig gewesen sein soll. Dass nun diese

nicht näher zu kontrollierende Nachricht keineswegs aus der Luft gegriffen ist,
beweist eine Urkunde vom 1. Mai 1380, die der Gesellschaft zu Schiffleulen in Bern

gehört. Danach hat «der erwirdig herre herr Julians, von gots gnaden bischof ze

Kur» für 190 Gl. dem Niclaus von Gisenslein dem Jüngern, Burger zu Bern, zu freiem

Eigen verkauft «sine huse und hofstatt ze Berne an dem orlle der Krül/.gassen gelegen
zwischent Peter öyers und Rüd. Jösten hüsern». Dabei hat er den Käufer angewiesen,
dem Prior und Konvent des Predigerhauses zu Bern 32 Gl. auszuzahlen als Ablösung

einer Rente von 2 Gl., die der Bischof früher zu gunslen der Prediger auf sein Haus

gelegt hatte mit der Bestimmung, dafür seine und seiner Vorfahren Jahrzeit zu feiern.
Die Prediger möchten aber die Rente auch nach dein Verkauf des Hauses gerne
darauf stehen lassen, der neue Besitzer, Niclaus von Gisenslein, geht darauf ein und

verspricht durch eben diese Urkunde vom 1. Mai 1380 ihnen jährlich die 2 Gl. zu

entrichten.
Aus dem Gesagten geht hervor, dass Bischof Johann von Chur zu Bern ein Haus

besass — es betrifft das oberste Haus an der Gerechtigkeitsgasse Sonnseite, das im

15. Jahrhundert von der Gesellschaft zu Schiffleuten als Gesellschaftsbaus angekauft wurde —
und es vor dem 1. Mai 1380 verkaufte. Wenn er aber Hausbesitzer war, so war

er auch B u r g e r zu Bern, und die Nachricht in der Beschreibung von Ehingen, dass

Bischof Johann von Bern stamme, erweist sich somit als durchaus richtig. Ob auch der Name

«Ammann» stimmt, lässt sich vorläufig nicht feststellen. Die Jahrzeitstiflung zeigt,
dass er Beziehungen zum Predigerorden unterhielt, oder ging er vielleicht selbst aus

ihm hervor? Mit dem bernischen Burgerrecht waren seine engen Beziehungen zu

Oesterreich — er heisst z. B. 1369 Notar des Herzogs Albrecht — wohl vereinbar,
denn Bern unterhielt in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts bis zum Burgdorfer-
krieg die besten Beziehungen zum Hause Oesterreich.

A. Plüss.
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81. Ein vergessener Abschied vom 3. März 1572.
Im Artikelbuch, das bis Mai 1907 beim jeweiligen regierenden Landammann lag

und seither im Staatsarchiv Uri aufbewahrt wird, findet sich Seite 142 von der Hand

eines Landschreibers des angehenden XVII. Jahrhunderts folgender dreiörliger Abschied

eingetragen, welcher in der gedruckten Ausgabe gänzlich fehlt.
Ein Artikel uß dem Abschied des gehallnen Tags zö Altorff, von der dry

alten Orten Vry, Schwytz, und Vnderwalden nit dem Walde Ratsgesanten, angefangen

den 3ten Mertzen anno 1572.
Und diewyl sich dan vil abermols zütreit, das die Undertanen gegen den Ampls-

lüten unverhört iren, und die Pariyen in ires Gegenteils Abwesen, allein uf ir Fürgen

fürgelassen, verhört und vilmalen nach irem Begeren Bscheid geben wird, unang-
sechen, dass söllichs alles hievor geordnet und by 50 Kronen Büß gesteh, fürhin kein

Party in Abwesen der anderen keinerlei Gstalt nil soll verhört werden, darby es ouch

belyben soll, es syge dan Sach, daß einer gloubwürdig Schyn zu erzeigen, daß dem

Gegenteil verkündt sye, deßglychen dz niemand wider Comissari older Landvogt, so die

Sach sy antrifft, hinderugks iren by obgemelter Büß der 50 Kronen nil usserfaren

und nit verhöre werden sollen biß daß der Comissari oder Landvogt geschrylTtlich old

muntlich verhört worden.
Der Boten Namen von

Uri: Herr Landamenn Albrecht, Joß Schmid und Peter von Pro, alt-Landammann

Schwyz: Herr Ammann Dieterich In der Halten und Statthalter Uolrich.

Underwalden: Herr Ammann Lussi und Herr Ammann Waser.

Auf diesen Abschied bezieht sich vielleicht der Nidwaldner Landsgemeindebe-
schluss vom 27. April 1572: So vil das Schriben von unsern g. 1. a. E. von Ury, der

geschwornen Ordnungen und Artikeln halben antrifft, isl miner Herren Meinung, so

vil Gricht und Rächt antrifft, wil man die Ordnung gentzlichen allerdingen one einiche

Vorbehallung, wie es die Ordnung vermag, by ermelter Straf hallen und söllichs unsern

g. 1. a. E. von Ury zuschriben, ouch darin melden, so si zu unsern g. 1. a. E. gan

Schwitz, damit si solche Ordnung und Artikel ouch an nemen, schicken wellen, es

inen gfalle, so wellend wier mil inen schicken und die Sach gern helfen fördern.

E. Wymann.

82. Die erste Schlacht bei Villmergen am 14.J24-. Januar 1656.
Von A. Zesiger.

(Schluss.)
3. Die Schlacht.

Für die nachfolgende Darstellung wurden in erster Linie die Quellen benutzt,
die im bernischen Staatsarchiv und auf der bernischen Stadtbibliothek erhalten sind,
dann diejenigen im Zürcher Staatsarchiv und endlich die gedruckten oder handschriftlichen

Darstellungen aus den Archiven und Bibliotheken von Zürich, Luzern, Aarau

und Einsiedeln. Das Staatsarchiv in Luzern glaubte ich entbehren zu können, da mir
die drei Handschriften Aurelian Zurgilgens genügendes Aklenmaterial zu enthalten
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schienen und zudem die Darstellungen von katholischer Seite im wesentlichen
übereinstimmen, während die protestantischen Berichte voneinander stark abweichen.

Schritt für Schritt lassen sich in Bern die Kriegsvorbereitungen verfolgen. Die
früheste Notiz ist der Befehl vom 13./23. Juni 1655 an die Kriegsräte, «by dißmaligen
Conjuncturen unnd fürgehenden ungleichen Advisen» auf der Hut zu sein. Am
29. Juni/9. Juli wurde beschlossen, den Untertanen «under gebürender Admonition»
die 1653 abgenommenen Waffen wieder zuzustellen. Am 17./27. Oktober erhielten
die Venner den Auftrag, zwei Abgesandte für den in Aarau tagenden evangelischen
Kriegsrat zu ernennen. Am 16./26. November endlich erhielt der General Sigmund
v. Erlach sein Patent, das ihm zwar einen Feldkriegsrat zur Seite stellte, aber
ausdrücklich die Vollmacht gab, auch ohne dessen Mitwirkung selbständig zu handeln.
Von da weg folgen sich die Ereignisse rasch: eine Füsilierkompagnie wird aus Burgern
errichtet, die Auszüger müssen neu huldigen, England und Holland sollen um Hilfe

angegangen werden, Platz- und Kreiskommandanlen werden gewählt und am 20./30.
Dezember endlich die Hauplleute für die beiden zu werbenden Regimenter. Von letztern
war bestenfalls das Regiment v. Erlach vollständig beieinander, als am 29. Dezember/8.
Januar ira Bembiet der Landsturm erging und damit der Krieg offiziell erklärt wurde.1)

Die Lage des Bernbiels mit dem Hauptfeind Luzern im Osten, andern Feinden
aber — Freiburg, Wallis, Solothurn und Bischof von Basel — hauptsächlich im Westen
und Süden nötigte zu einer Teilung der Heeresmacht. Freiburg und Wallis galten
zwar als feindselig gesinnt, im allgemeinen schien aber gegen sie die Uebrige Mannschaft

zu genügen. Einzig an den gefährdetsten Punkten Aigle, Payerne und

Avenches wurden die Auszügerkompagnien Aelen, Ollon und Bex, Payerne 1 und

Payerne 2 und Avenches — alle sechs dem ersten welschen Regiment als Nr. 1, 2, 3,

8, 9 und 10 angehörig — zurückgelassen.8) Hinter der Sense wurden sechs Kompagnien
des Stadtregiments aufgestellt; die beiden Stadtkompagnien von Bern wurden nicht
aufgeboten und die Reisgelder der Gesellschaften zur Anwerbung einer Sladtwacht von
300 Mann verwendet.8) Ferner blieben die 300 Neuenburger und die Studenten unter
ihrem Bauptmann in Bern. Im Emmental endlich, wo ein Einbruch der Enllibucher
zu befürchten war, wurden die drei Auszügerkompagnien Signau, Trüb und Trachselwald

zum Schutz des heimischen Herdes verwendet und die dortige Uebrige Mannschaft

zu einem Regiment unter Landvogt Franz Ludwig Steiger vereinigt.*) Bei Burgdorf
wurden die beiden Stadtreuterkompagnien aufgestellt; die Dragonerkorapagnie Wangen
blieb vermutlich bei Wangen mit Front gegen Solothurn. Endlich wurde noch die

Auszügerkompagnie Büren vom oberaargauischen Regiment im Amt Büren gegen
solothurnische Bedrohungen aufgestellt und fünf Kompagnien des Sladtregiments in
Burgdorf mit Front sowohl gegen Solothurn als auch gegen das Entlibuch.

Als Feldheer standen demnach folgende Regimenter und Kompagnien zur
Verfügung des Generals v. Erlach:

') RM. 123 S. 221, 287. 124 S. 269, 875, 419, 443. KRM. X 73.

*) KRM. X 133, 154.

') KRM. X 96 und Akten.
*) KRM. X 140 und Akten.
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1. Das ganze Auszügerregiment im untern Aargau, vermehrt um 2

Kompagnien Uebrige Mannschaft. Sollbestand 12 Kompagnien zu 200 Mann — 2400 M.

2. Das Auszügerregiment im obern Aargau ohne die drei emmentalischen
Kompagnien und das Fähnlein von Büren. Sollbestand 6 Kompagnien zu 200 Mann

1200 M.

3. Vom 1. welschen Auszüjgerregiment die vier Kompagnien Vivis 1 und 2
und Moudon 1 und 2. Sollbestand 800 M.

4. Das ganze 2. welsche Auszügerregiment mit einein Sollbestand von 11

Kompagnien zu 200 Mann — 2200 M.
5. Das geworbene Regiment v. Erlach. Sollbestand 16 Kompagnien zu 200

Mann 3200 M.

6. Die drei Kompagnien welsche Vasallenreiter mit einem Sollbestand von
höchstens 200 Pferden.

7. Die für das Heer bestimmte Artillerie, nämlich 2:12 8fer (Viertelkanonen)
2 : 6 ffer (Erlachstücke), 16 : H1/»- und 2 ffer (Feldstücke und Falkonette).
Zusammen 20 Geschütze mit za. 60 Mann Bedienung.1)

Insgesamt also 49 Kompagnien oder 9800 Mann, 200 Pferde und 20 Geschütze1)
Das Unteraargauer Regiment war schon anfangs Januar (alten Stils) bei Zofingen,

Lenzburg und Hallwil versammelt, und bald stiessen auch die Oberaargauer zu ihm.
Die vier Kompagnien des ersten welschen Regiments marschierten um diese Zeit von
Payerne ab und zogen durch das Seeland und den Oberaargau gleichfalls nach dem

untern Aargau, während das zweite welsche Regiment den Weg über Neuenburg
einschlug. Um den 5./15. Januar 1656 war das ganze Feldheer im Aargau versammelt und
am 10./20 Januar hielt General v. Erlach auf dem Feld vor Othmarsingen eine grosse
«Musterung und Visitation der Volkeren» ab.8)

Eine Notiz in Aeschiimanns handschriftlicher Chronik von Burgdorf zum Jahr 1656

lautet:4) «Aus Anlass des in diesem Jahr erfolgten Religionskrieges mussle Herr Jakob

Fankhauser als Stadthauptmann mit seiner Compagnie die Guarnison in Zofingen beziehen.»

Aufgezählt sind aus der Stadt Burgdorf 1 Hauptmann, 1 Leutnant, 1 «Fähndrich zu

Pferd», drei Wachtmeister oder Capitaines d'Armes, 1 Vorfähndrich oder Fahnenträger,
1 «Forier zu Pferd», 8 Korporale, 55 Gemeine, 4 Spielleule. Es ist infolgedessen
anzunehmen, dass die Kompagnie Burgdorf während des"ganzen Krieges in Zofingen
als Garnison zurückgeblieben ist. Dann wäre allerdings ebenfalls wahrscheinlich, dass

vor allem nach Lenzburg, dann etwa noch nach Aarau und Brugg je eine Kompagnie
aus einem der Auszügerregimenter als Besatzung gelegt wurde. Die vier Konpagnien
von Zofingen, Aarau, Lenzburg und Brugg befanden sich alle beim Feldheer, und im
unteraargauischen Regimentsbezirk blieben nach Abzug der beiden Kompagnien, die
mit dem Heer auszogen, bloss noch 8 Kompagnien Uebrige Mannschaft zurück, vermutlich

auf den Sammelplätzen innerhalb der Rekrulierungsbezirke. Es dürfte sich dabei

>) KRM. X 15 und Akten.
*) Vergl. dazu die am nächsten kommende Angabe des Schlachtberichtes Nr. 9, S. 15:

40 Fahnen 8000 Mann.
•) Schlachtbericht Nr. 8 S. 16.

*) Manuskript im Staatsarchiv Bern S. 163.
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um die oberaargauischen Kompagnien Aarburg, Herzogenbuchsee und Landshut
handeln, von denen weiter nicht bekannt ist, dass sie an der Schlacht teilgenommen
haben, weder aus Berichten, noch aus Verlustlisten. — Doch muss betont werden, dass

sich die Annahme, sie hätten nicht an der Schlacht teilgenommen, nicht genau
beweisen lässt. Keller *) nimmt an, alle 6 oberaargauischen Kompagnien seien zur Deckung
der Grenze verwendet worden und nicht dem Feldheer zugeteilt gewesen; von Bipp
und Rohrbach dagegen wissen wir bestimmt, dass sie in der Schlacht waren, weil
beide Kompagnien in Villmergen ihre Fahnen verloren haben.

«Anno 1656 zu dem eingehenden Jahr hub sich die Winlerkälte sehr an zu

vermehren, daß by Manns Gedenken niemals so kalt gewesen, und die fließenden
Wasser gefrohren steinhart zu. Sonsten ist darneben gar wenig Schnee gewesen.»*)
Trotz dieses rauhen Wetters brach nach einer Rekognoszierung am 10./20. Januar durch
die Reiterei das bernische Heer am 12./22. von Othmarsingen auf und überschritt kurz
nachher nördlich davon die Grenze gegen die Freien Aemter, vermutlich ungefähr um
die Mittagszeit. Nach Wegräumung einiger Verhaue zog das Heer gegen die Anhöhe
des Maiengrüns, hinler deren Bäumen sich bereits feindliche Reiter zeigten. Mit
leichter Mühe wurde der Feind vom Maiengrün vertrieben, — es sollen nur 600 Mann

Katholische dort gestanden haben8) — und dann besetzte man die Dörfer Dotlikon und

Hägglingen. Das Treffen ara Maiengrün hatte den Bernern einen Verwundeten

gekostet; Oberst May soll nach Schilpli*) dem Opfer 2 eidgenössische «Dicken»

Schmerzengeld gegeben haben.

«Unser Volk wäre die ganze Nacht zu Heglingen sehr mutbig, saaßen in Saus

und Braus, weilen sie an Speiß und Trank die Fülle funden plünderten alles auß.

Wurden beide Örter Dotlikon und Heglingen von Wältschen (doch ohne Wüssen der
obersten Haubtleuthen) in Brand gesteckt, und verbronnen in beiden by 23 Firsten.»5)
Der von Johannes Leu abgeschriebene Schlachlbericht «von einem aus dem Ergeuw»

überliefert, dass sogar 28 Häuser verbrannt und bei diesem Anlass fünf bernische

Kompagniefahnen mit zu Grunde gegangen seien.*) Die Angabe, dass darunter die

drei Feldzeichen von «Wangen, Huttwyl und Hertzogenbuchsee» gewesen, muss aber

auf Irrtum beruhen. — Die Berichte sind über die Zuchl- und Disziplinlosigkeit der
Welschen einstimmig, und sie werden gestützt durch einen Brief des Generals v. Erlach

vom 11./21. Januar, worin dieser bittet, den Marsch des noch im Waadtland stehenden

Regiments von Watlenwil zu beschleunigen. «Und wolte ich hingegen von den
welschen Außzügern wider zurück comrnandieren.»7)

Am folgenden Tag, einem Sonntag, brach das Beer offenbar erst nachmittags auf

und langte «ziemmlich späht»8) vor dem za. 8 km entfernten Villmergen an. Dort

') Argovia XXIII (1892) S. 46.
•) A. a. 0. S. 13 f.
*) Aurelian Zurgilgen S. 61.

•) Ms. hist. Helv. X 22 S. 18, Stadtbibliothek Bern.

¦) Schilpli S. 19.

*) Ms. L 115 S. 734, Stadtbibliothek Zürich.
') Aktenband Rapperswilerkrleg I 128.

•) Schilpli S. 20.
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stellte es sich in Schlachtordnung auf, nämlich «in 9 Haufen»l) und zog endlich in

finsterer Nacht ins Dorf ein. Südlich vor das Dorf hinaus «auf ein Rebbärglein» 2)

wurden die Kompagnien Zofingen, Aarau, Rrugg, Lenzburg, Rued und Suhr (Nr. 1,

2, 3, 6, 7 und 10 vom Regiment Unteraargau) vorgeschoben und Oberst May verlegte
sein Quartier in die Mühle am vordem Bach (am Südeingang von Villmergen). Die

Hauptmacht lagerte im Dorf, die gesamte Artillerie nördlich hinter dem Dorf «darby
etliche wälsche Fahnen die Wacht hielten.»3) Plündern war bei Lebensstrafe
verboten. Dennoch gerieten offenbar die Welschen hinler die Keller: «In der Nacht um

ein Uhren ist durch Verwahrlosung etlicher trunckenen Weltschen ein groß Feur auff-

gegangen und sind 12 Häuser und darinnen auch 3 Weltschen verbrunnen; das hat

ein große Unruh die Nacht hindurch erwekt.»4) Von katholischer Seile wird
berichtet, ein Komet «in der Grösse des Mars» sei damals gesehen worden.6)

Nach dieser unruhigen Nacht zogen am Montag den 14./24. Januar — dem

Schlachttag — «die bernerischen Völker in großer Unordnung wiederum zum Dorff

Villmergen hinauß»,6) offenbar nach Süden und Osten mit Front gegen Hilfikon und

Wohlen. Was das Heer von da an getan hat, wissen wir nicht genau. Die Augenzeugen
und andere Berichterstatter erzählen aber immerhin des Interessanten genug, dass wir
uns ein Bild von der gänzlich zerfallenen Disziplin bei den Bernern machen können.
Der Aargauer Augenzeuge berichtet ein besonders krasses Beispiel: «Um Mittagszeit sind

etliche Männer von dera Rönigerfahnen (gemeint ist vermutlich die Kompagnie Schenkenberg,

zu welcher Riniken das erste Kontingent stellte), jedoch ohne Ordre oder
Befehl, aus dem Lager nach Wohlen recognoscieren gegangen, da sie alsobald des

Feindls Schiltwachen angelrofen. Darus [ist] der erst Lermen entstanden, dera der
General nachgeforschet, obgedachten Leulhen, so ihme die Gefahr angezeigt, nicht glauben

wollen, sondern solche gefänglich ein hat setzen lassen».7) Vermutlich ebenfalls am

Morgen des Schlachttages wurde ins Schloss Hillikon eine Schutzwache von 5 Mann

gelegt, nämlich Wachtmeister Bay von Bern, drei Aarauer und ein Tliuner Soldat, alle

vom Regiment v. Erlach.
Als der Schaffner von Hilfikon am Vormittag ins Lager der Berner kam, sah er,

«wie unser Volk theils zu keiner Gegenwehr gerüstet, theils mit Strohe und Holtz

tragen, mächtig beschäfftiget ihr Nachtlager zu schlagen». Jedenfalls überzeugte ihn
die herrschende Unordnung davon, dass ein plötzlicher Angriff von Erfolg begleitet
sein könnte und er berichtete in diesem Sinn den anmarschierenden Luzernern.

Die Luzerner waren seit dem Kriegsausbruch nicht müssig gewesen. Für sie

war der Krieg schon erklärt, als die Zürcher am 26. Dezember/5. Januar das Klosler
Rheinau überfielen und plünderten. Sofort bot Luzern einen Teil seiner Auszüger auf

und verteilte das Heer wie folgt:8)

') Bericht des Aargauer Teilnehmers S. 736.

*) A. a. 0. S. 737.
*) Schilpli S. 20.
*) Aargauer Augenzeuge S. 737.
•) Zurgilgen Ms. 22 fol. S. 114, Bürgerbibliothek Luzern.
•) Aargauer Augenzeuge S. 738.

') A. a. 0. S. 739.

') Die Zahlen nach der Uebersicht auf S. 470 ff. der letzten Nummer des «Anzeigers».
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Nach Zug Hauptmann Jost Pfyffer

Bremgarten Oberst Christof Pfyffer

Hägglingen Major Alfons Sonnenberg

Muri »

mit seiner Kompagnie

Münster
s

Sursee
Reiden

Willisau

HI/5
HI/1
H/2

HI/4
HI/6
IV/4
IV/5

1/3

HI/3
H/3
H/5
1/6

H/6
1/2

II/4
1/5

» Ludwig Pfyffer
Hauptmann Renward Göldlin

» Josef an der Allmend
» Walthard an der Allmend
» Johann Leopold Bircher
» Alexander Pfyffer
» Josef Amrhyn
» Jakob Ostertag
» Georg Keller
» Renward Göldlin
» Joh. Christof Cloos

» Beat Amrhyn
» Aurelian Zurgilgen

An die Brücke von Gisikon Major Jost Amrhyn

Anfangs Januar wurde noch St. Urban mit 600 Mann besetzt, nämlich mit den

Kompagnien IV/1 und IV/2 oder 3 des Uebriggebliebenen Volkes. «Die Entlibucher

haben nit auß ihrem Land wollen, sondern sich anerbotten, das ihrige selber zu

verwahren. Haben Mgh. ihnen zu Hauptleuthen geben ihren neüwen und alten Landvogt,

als Herrn Melcher Schumacher und Herrn Ludwig Cyset».1)

Als am 12./22. Januar die Kunde vom Einbruch der Berner und dem Scharmützel

am Maiengrün nach Sursee gelangte, wo die Kriegsräte versammelt waren, beschlossen

diese sogleich, den Bernern die gesamte verfügbare Macht entgegenzustellen und boten

zu den bereits in Muri liegenden sechs Kompagnien (HI/1 Oberst Pfyffer von Bremgarten

herbeigeeilt, H/2 Major*Sonnenberg von Hägglingen zurückmarschiert und die vier

Kompagnien Hl/4, HI/6, IV/4 und IV/5, welche von Anfang an dort gewesen waren)

weitere vier auf. Nämlich die Kompagnie Ostertag (H/5) von Reiden oder Sursee her,

die Kompagnien Zurgilgen (1/5) von Willisau und Amrhyn (H/3) von Sursee her, und

die Kompagnie Pfyffer (III/5), weichein Zug stand.1) Demnach bestand das luzernische

Feldheer aus folgenden Einheiten:

Infanterie:
Auszügerkompagnien zu 400 Mann: 1/5, II/2, H/3, H/6, HI/1, HI/4,

HI/5, II1/6 3200 M.

Kompagnien Uebriggebliebenes Volk zu 200 Mann: IV/4 und IV/5 400 M.

Freiämter 1200 M.

Kavallerie:
1 Kompagnie Reuter und Dragoner aus den freien Aemtern za. 100 Pf.

') Zurgilgen S. 101, 94.

*) Daher rührt der Irrtum, es hätten Zuger an der Schlacht teilgenommen. (Kathol.
Schweizerblätter, 1889, S. 558.)
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Artillerie:
Die sechs Stücke des Stadtfähnrichs Pfyffer unter Hauptmann Fehr.

Zwei Stücke der Freiämter.1)
Insgesamt ein Heer mit einem Sollbestand von 4800 Mann, 100 Pferden und

8 Geschützen.

Diese Truppen standen am Morgen des 14./24. Januar in Boswil bei Muri, als

die Nachricht des Hilflker Schaffners sie erreichte. Offenbar gab dieser Bericht
endgültig den Ausschlag zu Gunsten des Vormarsches, denn namentlich die katholische

«Beschreibung»') berichtet ausdrücklich, wie Zurlauben und Wirz von den Freiämtern
und offenbar auch Sonnenberg von den Luzernern dringend den Oberbefehlshaber

Christof Pfyffer um die Erlaubnis zum Angriff ersuchten, dieser letztere aber lange
Zeit zögerte.

Um 11 Uhr8) brachen die vereinigten Luzerner und Freiämter von Boswil auf.

Voraus ritt Zurlauben mit seinen Dragonern und Reitern über Kallern (oder Uezwil)
und Büttikon zur Rekognoszierung und stiess um 1 Uhr bei Hilfikon auf die ersten

Berner. Es war die Schulzwache unter Wachtmeister Bay, welche aufgehoben wurde;
einer der Soldaten aber konnte noch einen Lärmschuss abgeben. Dieser wurde denn

auch von der bernischen Vorpostenkompagnie (Zofingen) gehört, und sofort bezog diese

ihre Bereitschaftstellung. Zur gleichen Zeit stiessen die Luzerner auf die tapfern

Berner, welche nach Wohlen hatten «rekognoszieren» wollen, und so hörten die

Berner um 1 Uhr nachmittags miteinander zwei Lärmschüsse, den einen südlich von
Hilfikon her, den andern östlich, etwa aus der Gegend des Bärenholzes*) (vergl. den

topographischen Atlas, Blatt 156: Villmergen). Auf diese verabredete «Losung» gaben

alle Schildwachen den Alarmschuss in gleicher Weise weiter. Im bernischen Lager
glaubte man aber den Feind noch weit weg, umsoraehr als die infolge der Lärmschüsse

ausgesandten Offiziere den im Bärenholz verborgenen Feind nicht enldeckten, die
Schildwachen ausschalten, ja diese «bey Hencken bedroheten, wo sie mehr Lermen machen

wurden».8) So blieb das Heer ruhig im Lager, trotzdem Fähnrich Frey von der

Kompagnie Aarau zum Obersten May ging und ihn auf die Gefahr aufmerksam machte.

Der Oberst «wies ihn mit Stichworten ab». Und nun erzählt Schilpli ein zweites
krasses Beispiel von den im bernischen Beer herrschenden merkwürdigen Begriffen
von Disziplin: «Daran doch die von Aaraw, Brugg, Lenzburg und Surr (H/7, 11/10,

H/6, H/3) sich nit kehrten, sondern ließen Lärmen schlagen, zogen ohne Oberist Offl-

zierer den Zofingern (U/1) als welche damals die Wacht hielten, zu und griffen den

Feind mannlich an. Da machte sich der Oberist May mit seiner Reuterfahnen auch

herzu und stiessen zu ihme die Aergeuwer Fännll gemeinlich».*) Alle diese Manöver

') Ms. L 115. Stadtbibliothek Zürich. Beschreibung eines <gut catholischen Eid-

genossen> S. 708, 711.

') A. a. 0. S. 708, 709.

•) A. a. 0. S. 710.

*) Aargauer Augenzeuge S. 738.

•) A. a. 0. S. 740.

*) Schilpli S. 26. Von einer Abteilung Reuter des Obersten May ist nichts bekannt:
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dauerten ungefähr eine Stunde, und so war es etwa 2 Uhr nachmittags als
die eigentliche Schlacht begann.

Beide Parteien eröffneten sie mit den Musketierern und Geschützen. Nach

Schilpiis ausdrücklichem Zeugnis1) teilten die Berner ihr Volk «in drei Häuffen» und

zerrissen auch die Kompagnieverbände; es isl wohl anzunehmen, dass aus allen
Kompagnien die Musketierer zusammen das erste, die Pikenierer das zweite Treffen bildeten.
Auf diese Trennung nach Waffen ist bisher noch nicht hingewiesen worden, sie ist aber
besonders in Frankreich stets geübt worden.') Auch die Luzerner hatten die Teilung
vorgenommen8) und die blanken Waffen «an einen Schirmort», also gedeckt weiter hinten

aufgestellt. An Artillerie waren die Luzerner überlegen, denn sie führten alle ihre
8 Stücke mit in die Schlacht. Die Berner dagegen hatten von ihren zwanzig Stück bloss

zwei Feldstücke von 31/» # zur Hand und feuerten insgesamt 12 Schüsse daraus. Aus

den zwei Breisacherinnen oder Erlach-Stücken von 6 ff Geschossgewicht konnten

sogar bloss zwei Kugeln versandt werden; den Grund dafür gibt der Aargauer Augenzeuge

an: «weilen man kein Pulfer mehr gehabt und in allem überall kein Ordnung,
sondern ein konfuses Wesen war».

Die Luzerner Musketiere griffen vom Bärenholz aus über den offenen Talacker an

und stiessen am «hintern Bach» zuerst auf die dahinter aufgestellten Musketierer der 12

unteraargauischen Kompagnien. Die Luzerner Schulzen mochten ungefähr 2500 Mann stark

sein, konnten aber nach unten schiessen, da vom Bärenholz weg zum Talacker 50 m

Höhenunterschied, von da zum Bach ungefähr 30 m sind. Die Berner Musketierer

aus dem Unteraargau zählten etwa 1500 Mann, und bald stiessen zu ihnen diejenigen
des zweiten welschen Regiments, ebenfalls ungefähr 1500 Mann, und schlössen sich an

den linken Flügel der Unteraargauer an. Zu Beginn der Schlacht standen also 2500

Luzernem 8000 Berner gegenüber und acht luzernische Geschütze leichten Kalibers

gegen vier bernische Geschütze leichten und mittleren Kalibers.

Das Feuergefecht dauerte eine bis anderthalb Stunden und «dero Musquetierer
sind viel zu 25 Schützen kommen.»*) Währenddessen orduete sich hinler der Feuerlinie
das übrige bernische Heer. Nämlich die Kompagnien des geworbenen Regiments

v. Erlach und die noch übrigen Auszügerkompagnien. Von letztem müssen zwei ober-

aargauische und vier welsche vom 1. welschen Regiment im Dorf gewesen sein. Drei von
den welschen Kompagnien wurden nördlich vom Dorf als Artilleriebedeckung aufgestellt,

so dass einzig noch drei Auszügerkompagnien mit ungefähr 400 Musketierern und 200

Pikenierem Sollbesland die Feuerlinie und die Reserven verstärken konnten. Dagegen

vom Regiment v. Erlach waren alle 16 Kompagnien verfügbar; trotzdem wird in allen

Berichten einzig die Kompagnie Tschudi (die siebente) erwähnt, und der Bericht der

Zürcher Repräsentanten sagt ausdrücklich, als die Berner bereits auf der Flucht waren,
sei ihnen «ein Secours von 11 Fahnen geworbener teutscher Volkeren entgegen

') S. 27.

') Aargauer Augenzeuge S. 745.

*) «Catholische Beschreibung» S. 711.

*) «CatholiBche Beschreibung» S. 711; Aargauer Augenzeuge S. 746; Schilpli S. 31.
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gezogen».1) Demnach können vor 3 Uhr an der Schlacht höchstens 5 Kompagnien
des Regiments v. Erlach teilgenommen haben, wohl unter dem Befehl des Hauptmanns

Tschudi.*) Diese 5 Kompagnien und wahrscheinlich noch die 3 Kompagnien Auszüger

verlängerten mit ihren Musketierern (za. 1000 Mann) die Feuerlinie nach rechts. Im

stumpfen Winkel zurückbiegend besetzten sie das Feld zwischen dem hintern und

vordem Bach, am südlichen Dorfeingang.
Um 3 Uhr standen die 2500 luzernischen also schon ungefähr 4000 bernischen

Musketierern gegenüber, und die Schlacht neigte sich offensichlich zu Gunsten der

Berner, deren Feuerüberlegenheit immer fühlbarer wurde. Und immer noch erblickten
die Luzerner neue bernische Truppen, wie sie aus dem Dorf herausrückten, sich in
Schlachtordnung stellten und die Feuerlinie verlängerten. «Hierzwüschen schoß man

zu allen Sylen so hertzhaft und gschwind zusamen, daß man vermeinte, es donnere
in den Bergen».

Als die luzernischen Hauptleute ihre Schützen wanken sahen,8) wollten sie daher

— entschlossener als dio Berner — die Entscheidung mit der blanken Waffe herbeiführen.

Major Sonnenberg und die Hauptleute Aurelian Zurgilgen und Wallher an der
Allmend von den Luzernern und die beiden Hauptleute der Freiämter setzten daher

um diese Zeit Sturmkolonnen in Bereitschaft, offenbar aus der Mannschaft mit den

Spiessen und llalparlen gebildet. Bald nach 3 Uhr begannen die Sturmangriffe in
zwei Kolonnen auf den rechten und linken Flügel der Berner. Die Kolonne links
wurde vom rechten bernischen Flügel zurückgeworfen, die Kolonne rechts dagegen
fand nur lauen Widerstand und überwand ihn bald «in Furri und Wuth mit gräulichsten

Gebrüehl und Zethergeschrey». Den linken bernischen Flügel bildeten aber die
welschen Musketierer und dahinter die Pikenierer. «Es hüben die Weltschen, so auff
dem Feldli gestanden, erstlich an zu fliehen, weilen sie ihre Glieder gar schlecht
geschlossen, deßwegen ihnen die Feind gar leicht einbrechen konten. Auch war
niemand da, der dise sinkende Schlachtordnung aufhielt. Die Reuterey sambt denen, so

comandieren soften, schlichen zeitlich darvon».*) Dies ist die einzige Nachricht von
der Reiterei, welche demnach unbegreiflicherweise ebenfalls hier auf dem linken Flügel
in der Feuerlinie stand, während die Katholischen mit ihrer Reiterei rekognosziert
hatten und sie jetzt vorläufig zurückhielten.

Um '/i4 Uhr begann die Wendung der Schlacht zu Gunsten der Luzerner infolge
der Flucht des bernischen 2. welschen Regiments. Die zürcherischen Repräsentanten
beim bernischen Heer, welche in diesem Augenblick von Brugg her den Nordeingang
von Villmergen erreichten, schildern die beginnende Flucht: die Fuhrleute spannen
die Pferde aus und reiten davon, die welsche Reiterei wendet die Pferde und flieht,
nur das deutsche Fussvolk zieht sich geordnet zurück. Nachdem die rechte luzernische

') Aktenband A 235/3 im Zürcher Staatsarchiv. Die Angabe des aargauischen
Teilnehmers — 20 Kompagnien — ist wohl übertrieben, denn die Zürcher scheinen offizielle
Zahlen anzugeben.

*) Daraus macht Schilpli das «Regiment Tschudl>, welches auch Keller unbesehen

annimmt, S. 29. Vergl. ferner Zurgilgens Bericht M. 49, S. 57.

*) «Catholische Beschreibung» S. 711.

*) Aargauer Augenzeuge S. 747.
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Sturmkolonne den linken bernischen Flügel geworfen hatte, begann sie das Zentrum

— die unteraargauischen Muskelierer — zu umfassen und zugleich das zweite Treffen

— die Pikenierer desselben Regiments — anzugreifen. Dazu kam noch, dass im drillen
Anlauf auch die linke luzernische Slurmkolonne gegen den rechten bernischen Flügel
Erfolg hatte; die geworbenen und Auszüger-Musketierer wurden auf ihre Pikenierer
zurückgeworfen. Ungefähr um 4 Uhr war so das Zentrum von beiden Seiten umfasst,

ja zum Teil sogar schon von hinten angegriffen, und vorne wurde jetzt noch die Schützenlinie

eingedrückt von den überall hereinbrechenden Feinden.

In diesem Augenblick führen General v. Erlach und Venner Frisching1) den Rest

des Regiments v. Erlach heran, eben jene bereits genannten 11 frischen Kompagnien,
welche bis jetzt im nördlichen Teil des Dorfes gelegen halten und wohl erst hatten

alarmiert werden können. «Aber ein rauschend Blatt hat sie zu forchten und zu

fliehen gemacht» berichtet Stadtschreiber Spillinann von Brugg.2) Offenbar kamen diese

Truppen unmittelbar in den Strom der Flüchtigen und wurden von ihm fortgerissen.
Damit war die Schlacht entschieden.

Der Feind verfolgte die Berner bis über die Grenze des Freiamts hinaus, trotzdem

bereits die Nacht hereinbrach. Abends um 6 Uhr leuchteten die Flammen des

bernischen Grenzorts Dintiken den Luzernern und Freiämlern zur Verfolgung der
Berner bis fast unter die Tore von Lenzburg. Erst in stockfinsterer Nacht zogen sich

die Sieger wieder ins Freiamt zurück. «Indessen war zu Lenzburg die gantze Nacht

durch ein jälimerlich Klagen und Lamentieren wegen der Blessierten, weilen sie wegen
der Confusion nicht haben können verbunden werden».

Die Beute der Sieger war gross. An Artillerie gewannen sie die beiden
6-ffer Erlachslücke, 6 Feldstücke von 3'/« 8 und 2 Falkonette von 2 ff. Die beiden
6-ffer trugen die Inschrift: «Hanß Ludwig von Erlach, Herr uff Castelen und Guber-

nalor zu Breysach. — A° 1646. — Jacob Leüw goß mich». Die 8 Feldstücke gehörten
einesteils dera in den Jahren 1637 und 1638 gegossenen Alphabet an; es waren
die Buchslaben B, C, G, H, L, M. Die beiden Falkonette dagegen waren «kleine

gar saubere Slückli mit Läubli und 2 kleinen Berenschilllin».8) Ferner 1 Petarde.

An Fahnen eroberten die Luzerner 9 ganze Stücke und 2 Stangen, an denen

die Tücher fehlten. Der Aargauer Augenzeuge nennt sogar noch 2 Standarten.4)
Die 9 ganzen Fahnen gehörten folgenden Kompagnien an:
1. Pannerfahne der Kompagnie Bipp (IH/2). Weisses Feld mit blauem Bach.

Inschrift: Soli Deo gloria 1623.
2. Pannerfahne der Kompagnie Brugg (IV/10). Weisses Feld mit schwarzer

zweitünniger Brücke.
3. Oberstenfahne der Kompagnie R u e d (H/2). Die ganze Fahne von einem

weissen Kreuz durchschnitten, obere zwei Quartiere gelb mit zwei gegenstehenden
blauen Löwen, unlere zwei Quartiere fünfmal gespalten von blau und gelb.

') A. a. 0. S. 749.

») Helvetia I S. 90.

•) Ms. 422 Stiftsbibliothek Einsiedeln S. 26 und 49.

*) S. 763.
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4. Fahne der vierten Kompagnie von Lausanne (Vl/4). Kreuzfahne, obere

zwei Quartiere blau-weiss gewellt, unlere fünfmal geteilt von blau und weiss, über das

Ganze ein Kranz von Weinlaub und Trauben. Inschrift: Dieu conduit.

5. Fahne der Kompagnie S e e n g e n (H/5). Kreuzfahne, alle vier Quartiere
fünfmal geteilt von rot und gelb, inmilten des Kreuzes ein goldener Stern, an den

Enden der vier Kreuzarme je ein halber goldener Stern.

6. Fahne der Kompagnie Rohrbach (HI/4). Kreuzfahne, jedes Quartier siebenmal

von schwarz, gelb und weiss geteilt.
7. Fahne der Kompagnie Biberslein (H/8). Kreuzfahne, obere zwei Quartiere

blau, untere zwei vielfach gespalten von weiss (oder gelb) und blau.

8. Fahne des Hauptmanns Jkr. Hans Jakob v. Waltenwil im Regiment

v. Erlach. Kreuzfahne, Quartiere an der Stange rot, besäet mit blauen liegenden Herzen,
äussere Quartiere in verwechselten Farben. Inschrift: Sub umbra alarum luarum.

9. Fahne des Hauptmanns David oder Samuel Sturler im Regiment

v. Erlach. Kreuzfahne, erstes und viertes Quartier gelb und blau quergestreift, zweites

und drittes ganz blau.

Die eine Fahnenstange war mit weissem, die andere mit blauem Tuch überzogen.1)

Die zwei Standarien sind nirgends beschrieben.

An Fuhrwerken, Munition und anderer Ausrüstung fielen den

Siegern in die Hände:

Der Kugelwagen Nr. 3 mit 12 ffer-, 6 ffer-, SViffer- und 2 ffer Kartätschen,
6 ffer-, 31/» ffer- und 2ffer-Kugeln und etwas Pulver. Der Pulverwagen Nr. 6 mit
Kartaunen- und anderem Pulver, zusammen ungefähr 3000 ff. Der Lunlenwagen mit
2793 ff Lunten. Der Zimmerleutewagen mit Schaufeln, Pickeln, Hauen, Winden,
Waldsägen, Bohrern, «Dächsei», Schroteisen, Nägeln und Hebgeschirr. Ein Karren mil Beilen

(und 3 Fässern Pulver Ein gebrochener Karren mit Seilscheiben. Ein Leiterwagen

von Bolligen mit Rädern, Schubkarren und Bandkörben. Die Kanzlei des Generals v.

Erlach und die Kriegskasse mit 200,000 Gulden oder Dukaten Inhalt.

Die Verluste waren beiderseits ziemlich schwer. Die besiegten Berner büssten

nach dem genauesten Verzeichnis 573 Tote, 396 Verwundete und 66 Gefangene ein ;

insgesamt also 1031 Mann oder fast 12 % des Feldheeres.2) Die Luzerner verloren 83, die

Freiämter 106 Mann an Toten und tötlich Verwundelen; die Zahl der Verwundeten gibt

einzig die «catholische Beschreibung» auf 300 an, sodass die Luzerner 500 Mann oder

ca. 10 % verloren hätten.

') A. a. 0. S. 7—23, 31—47. Die Angaben sind stark abweichend, die Nummern

1—4 Bind sicher, 5—7 wahrscheinlich und 8—9 Vermutung I Die Originale in Luzern habe

ich noch nicht gesehen.

•) Aargauer Augenzeuge S. 765.
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Das Ergebnis der Schlacht, in welcher 4800 Mann ein besser ausgerüstetes Heer

von 6800 oder, wenn man die zu spät eintreffenden Kompagnien des Regiments
v. Erlach dazu rechnet, gar ein solches von 8800—9000 Mann1) geschlagen haben, ist vor
allem zu erklären aus der mangelhaften höhern Führung. Die Schlachlberichle
lassen nicht erkennen, ob der General um 1 Uhr in Villmergen war, sicher ist
nur, dass er iini 4 Uhr eingriff; ihm aus einer eventuellen Abwesenheit einen
Vorwurf zu machen, scheint mir aber nicht angebracht. Dagegen muss vor allem die
ausserordentlich ungeschickte Verwendung der Reiterei getadelt werden, welche

wir uin 3 Uhr im Feuergefechl zu Fuss und um 4 Uhr auf der Flucht treffen. Ihr
Platz wäre wohl in llilfiken gewesen, von wo aus sie den anmarschierenden Feind
rechtzeitig halte melden können; oder besser noch hätte sie eine gewaltsame
Rekognoszierung unternommen, um den Standort des Feindes festzustellen, wie es Zurlauben

mit seiner um die Hälfte schwachem Reiterei lat. Zweitens war die Artillerie
vollständig verkehrt aufgestellt und der General offenbar mehr darauf bedacht, sie
sicher wieder heimzubringen, als zweckmässig zu verwenden. Dass von 20 Geschützen

in einer vierstündigen Schlacht bloss 4 Geschütze zum Schiiss kommen, davon 2 bloss

ein einziges Mal, dass dabei aber trotzdem die Hälfte der Artillerie verloren geht —
das ist eigentlich eine Nachlässigkeit, die ihre Sühne vor oinera Kriegsgericht hätte
finden müssen.

Dagegen verdient die persönliche Tapferkeit einzelner hervorgehoben
zu werden. Die Berichte von bernischer Seite rühmen den Obersien May und die
Hauptleute Hunziker von Aarau (11/7) und Zehnder von Bern (über H/4); luzernische
den Feldmarschall Guy d'Audanger. Einstimmig sind die Berichte im Lob der unter-
aargauischen Auszüger; auch die welschen Kompagnien «Losanna, Vivis, Morsee und
Ifferlen» — wohl je eine bestimmte dieses Namens — rühmt Schilpli merkwürdigerweise.

Die Zürcher Repräsentanten beloben den General und die beiden verwundeten
Obersten May und Morlot, wohl etwas offiziell beeinflusst. Unkontrollierbar ist die

Ueberlieferung, der General sei so schnell gellohen, dass er in seiner Kanzlei Schärpe
und Schwert zurückgelassen habe; wahrscheinlich ist die Geschichte gerade nicht.
Feldzeugmeister Willading dagegen soll seinen Hut vergessen haben.

Dann die Zuchtlosigkeit und mangelnde Disziplin im bernischen
Heer. Die Beispiele der «Rekognoszierung» der Tapfern gegen Wohlen zu — offenbar
ein ganz gewöhnlicher Raubzug — und des Aufbruchs der unteraargauischen Kompagnien

gegen den Befehl ihres Obersten sind ja sprechend. Ebenso die Nachlässigkeit der
Offiziere bei ihrer Erkundung des Feindes um 1 Uhr nachmittags. Am schlimmsten
ist das Betragen der Welschen, über welche alle Quellen einstimmig sind; ihre
Aufführung war eine derartige, dass am 9. August 1656 Mgh. die Räle eine Untersuchung
und Beratung beschlossen. Am 27. November wurde vor Räten und Burgern die «über
Herrn Veldt-Marechal Guy und Houbtman Tschudi aufgenommene Information ires
Verhaltens halb vor Vilmergen» verlesen. Die an der Schlacht beteiligt gewesenen Offl-

') 4800 and 6800—9000 Mann sind die Sollbestände, die wirklieben Zahlen sind
ungefähr um '/• niedriger, also etwa 4000 und 5800—7500 Mann.

37
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ziere und Soldaten der Regimenter May und Morlot sollten weiter ausgefragt werden.

Gegen Guy verlief die Untersuchung offenbar resullatlos, Tschudi wurde am 13. Februar

1657 dem Geheimen Rat überwiesen.1) Einige wenige Andeutungen lassen auch bei den

deutschen Truppen Missbräuche erkennen; aber hier schritt die Regierung energisch ein.8)
Fast am kläglichsten stehen aber doch Mgh. die Räte und Burger da. Am 21./31.

Januar 1656 beschlossen sie nämlich die Ablehnung sämtlicher Reformvorschläge des

Generals, acht Tage später die Berufung des Marschalls Guy d'Audanger zum Stadtkommandanten

von Bern und tags darauf das «Verbot einicher Baublaction». Sie haben mit
letzterem Verbot wohl die vorläufige Verfügung do»ä Feldkriegsrates bestätigt, denn sowohl

der General und der Feldzeugmeister, als auch die zürcherischen Repräsentanten reden in

ihren ersten Berichten noch von einer Auswelzung der Scharte. Das Heer bewies übrigens
durch die Abholung der zwischen Dinliken und Villmergen stehenden Wagen am 15./25.

Januar, dass es zum mindesten noch teilweise feldlüchtig war. Wenn Erlach gewusst hätte,

wie gross an jenem 15. Januar der Schreck der Luzerner beim Herannahen der Berner

war, so hätte er vermutlich damals auf gut Glück angegriffen! Ferner ist bezeichnend,
dass gegen den Hauptschuldigen, den General Sigismund von Erlach, nicht einmal ein

leiser Vorwurf laut werden durfte, dass man aber die beiden einzigen landesfremden

höheren Offiziere Guy und Tschudi, gerne als Sündenböcke gehabt halte. Besonders

mussle ein solches Vorgehen Guy kränken, den ja sogar der Feind lobt; Tschudis
Verhalten war insofern strafbar, als er im Kleinen gleich untätig gewesen war wie der

General und die übrigen hohem Offiziere im Grossen. Verschiedene Schlachtberichte

(so z. B. Schilpli und Spilman) bezichtigen neben Tschudi die hohem Offiziere ausdrücklich

der Feigheit oder der Unfähigkeit.
Der Legendenkranz um Villmergen ist gross. Th. von Liebenau hat die

berühmteste zerstört.") Der Zweck der vorstehenden Zeilen war vor allein, die Stärke

der beiden Heere an Hand der Akten festzustellen und dann allerdings auch durch

eingehende Darstellung der Schlacht die Legende vom «Ueberfall» endgültig zu

beseitigen. *)

Miscelle.

Mitteilung fiber eine aufgefundene Handschrift von Hans Stochars

„Heimfahrt von Jerusalem" und „Tagebuch von 1520—15294'.

Die in der Festschrift der Stadt SchaffhauBon von Robert Koch gewünschte Revision
der 1839 erschienenen Ausgabe von Hans Stockars Heimfahrt von Jerusalem und Tagebuch

von 1520—1529 wird jetzt möglich werden, da die Abschrift des Originals, die der

') RM. 126 S. 315, 127 S. 192, 128 S. 18 und Ms. hist. Helv. XV 27/3. Im Manual
des Geheimen Rats fehlt jede Angabe.

•) KRM. X 161, 172, 212.

•) Katholische Schweizerblätter 1889 S. 558.

*) Ein besonderer Artikel wird den Wortlaut der zum grössten Teil ungedruckten
Schlachtberichte und ein Verzeichnis der Literatur bringen.
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Herausgeber Maurer-Constant benutzt, aber nicht allzu hoch geschätzt hat (s. Vorwort
seiner Ausgabe, p. XI) und die seither ebenso wie das Original selbst verschwunden war,
sich ln einem Nachlass in Schaffhausen gefunden hat. 96 eng beschriebene Seiten,
20 X 30 cm gross, umfasBt die Abschrift, die, der Hand und dem Papier nach zu urteilen,
ln der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts entstanden Ist. Die sonst gut erhaltene und

durch Pergamenteinband wohlgeschtitzte Handschrift hat durch ungeschicktes Beschneiden

etwas gelitten, bo dass die unterste Zeile häufig schwer lesbar, ja selbst zum Teil
weggefallen ist; auch die Längskante der rechten Seite ist in dieser Weise ab und zu etwas

beschädigt. Das Titelblatt, das Maurer-ConBtant dem Tagebuch voraussetzt: «Das hain ich

Hans Stockar gesechen und gehiertt in den Jaren nach Krystus Geburtt 1520—1529 wie

es hie ernach geschryben statt» fehlt in der Handschrift. Durch falsches Heften Ist das

Blatt, das über die Ereignisse vom Herbst 1527 berichtet, mit dem, auf dem Reiseerlebnisse

vom September 1519 erzählt werden, vertauscht worden. Dem, der die Jahreszahl

über die verkehrt gehefteten Seiten aus der Heimreise gesetzt hat, ist diese VertauBchung

entgangen: Die Jahreszahl ist also auf diesen Seiten von einer zweiten Hand, die dann
die meisten der über die Seiten gesetzten Zahlen und Monatsangaben geschrieben haben

muss, hinzugefügt. Der Unterschied in der Tinte bestärkt diese Annahme. Es spricht
einiges dafür, daBB von derselben Hand der Eintrag, der auf dem ersten der vier Umschlagbogen

den Inhalt der Handschrift vermerkt und die Lebensdaten Hans Stockars, seiner
Gattin und seines Sohnes Jacobus gibt, herrührt. Es lässt sich mit Hilfe des schönen

Wasserzeichens in den Bogen die Zeit dieses Eintrages vielleicht näher bestimmen. Auch
die jüngere Hand, die einen zweiten Eintrag auf das erste Unschlagblatt macht, ist in

einigen Anmerkungen in der Handschrift wiederzuerkennen.
Als gleichzeitiger Bericht eines angesehenen Bürgers, der in frischer Anschaulichkeit

— wenn auch ohne viel Verständnis für die grossen Fragen seiner Zeit — was er erlebt

hat, schildert, gewinnt besonders das Tagebuch Hans Stockars, das ein für die deutsche

Entwicklung so ereignisreiches Jahrzehnt wledersplegelt, einige Bedentung, und die
aufgefundene Abschrift hat für uns Wert, solange bis das Original selbst beigebracht sein

wird. Die Handschrift wird dem historisch-antiquarischen Verein von Schaffhausen
übergeben werden.

A. M. v. Liliencron.
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Nachtrag zn 1899.
21. Januar. Franz Vinzenz Lang, von Ölten, Professor in Solothurn. Geb. den 19.

Juli 1821 in Ölten, besuchte die Schulen seiner Vaterstadt u. die höhere Lehranstalt in
Solothurn, machte 1840—1843 seine Lehrzelt als Apotheker in Solothurn u. studierte nach
bestandenem Gehilfenexamen Naturwissenschaft in Bern. 1846 als Professor der
Naturgeschichte nach Solothurn berufen, 1872—1883 Rektor der Kantonsschule. Mitbegründer
der naturforsch. Gesellschaft in Solothurn Dez. 1846, Sekretär derselben bis 1862, dann
Präsident, 1897 Ehrenpräsident; 1872 Mitglied der Schweiz, geol. Kommission, ab 1888

Präsidium, 1895 Ehrenmitglied derselben. Verfasste verschied, geolog. Monographien und
Gutachten. Wurde am 17. Dez. 1878 Ehrendoktor der Universität Bern. Korrespondierendes

Ehrenmitglied mehrerer Schweiz. Vereine. Am öffentl. Leben der Stadt und des

Kantons Solothurn nahm L. stets einen regen Anteil u. war Mitglied der Gemeindebehörden
wie des Kantonsrats. Als begeisterter Freund der Musik förderte er das GesangBwesen
im Kanton wie in der Eidgenossenschaft. Im Ang. 1898 demissionierte er als Lehrer. —
Histor. Publikationen: <Der Cäcilienverein von Solothurn in den ersten 25 Jahren seines
Bestehens» (Solothurn, 1856. Anonym). — «Eröffnungsrede bei der 50. Jahresversammlung
der Schweiz. Naturforscheuden Gesellschaft in Solothurn» (Solothurn, 1869). — «Eröffnungsrede

bei der 71. Jahresversammlung der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft in
Solothurn» (Solothurn, 1888). — «Amanz Gressly. Lebensbild eines Naturforschers»
(Wissensch. Beilage z. Programm der Kantonsschule Solothurn 1872/73). — «Das neue
Kantonsschulgebäude. Historische Studie> (in der Festschrift z. Eröffnung des Neuen Kan-
tonsschulgebäudeB in Solothurn, 1882). — «Feier zur Einweihung des neuen Kantonsschul-
gebäudes> (Solothurn, 1882). — «Die Einsiedelei und die Steinbrüche bei Solothurn»
(Neujahrsblatt der soloth. Töpfergesellschaft, 1885). «f Carl Miller» (Verbandl. der Schweiz.
Naturforscb. Gesellschaft, 1891, S. 189 ff.). — <f Alfred Hartmann» (ebd. 1897, S. 242 ff.).
— Biographisches in J. Kaufmanns «Festrede gehalten an der 50jähr. Jubelfeier der Herren
Professoren Dr. Victor Kaiser u. Dr. Franz Lang», im Jahresbericht der Kantonsschule
Solothurn 1895/96, S. 61—65. Vgl. ebenda 1896/97, S. 61—54. — Nekrologe: M. Gisi im
«Biogr. Jahrbuch u. Deutschen Nekrolog», Bd. IV, 1900, S. 52—55, mit sonstiger Nekro-
logie. — L. r, Schmidlin im «Schweiz. Toten-Kalender» des «St. Ursen-Kalenders» 1901,
S. 73, wo die Schriften Lang's vollständiger aufgezählt werden. — J[oh.] E[nz] iu Ver-
handl. der Schweiz. Naturforsch. Gesellsch., 1899, Nekrol. u. Biogr., S. Iff.

Nachtrag zn 1902.
8. Juli. Alfred von Eütte, Pfarrer von und in Bern. Geb. den 31. Mai 1828 zu

Zweisimmen als Pfarrersohn, brachte die Schuljahre im bürgerl. Waisenhause zu Bern zu, durchlief

daselbst Gymnasium und Hochschule und studierte weiterhin zu Halle und Berlin. Am
25. August 1852 konsekriert und ordiniert, bis 1854 Lehrer am Waisenhaus in Bern, dann

Vikar bei seinem Vater in Arch b. Büren, hierauf bei seinem Oheim in Sutz b. Nidau,
1856 Pfarrer von Wahlern, 1865 von Vechigen, in welcher Gemeinde er 32 Jahre lang
verblieb, bis er sich 1897 in seine Vaterstadt zurückzog, wo er indessen noch als Pfarrer
am Zieglerspital und als Almosner der Zunftgesellschaft zu Mohren amtete. — Publikationen:
«Thätigkeit des Chorgerichts einer Landgemeiude in den 3 letzten Dezennien des 16. und
den 3 ersten des 17. JahrhundertB» (Kirchl. Jhb. 3, 1892, S. 186 ff.). — «Thätigkeit des

Chorgerichts einer Landgemeinde in den Jahren 1633—1732» (Ebd. 5, 1894, S. 195 ff.).

— Nekrolog: M. 0. im Taschenbuch für Schweiz, ref. Geistliche, 1903, S. 254f.)
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Nachtrag zn 1903.
Gottfried Dumermutb, f 15. Febr., (s. S. 161), hat ferner verfasst: «St. Beatenberg

und Beine Drahtseilbahn» (Bern u. Biel. o. J.). — «Haltet die Kinderlehre in Ehren!»
[Etwas Schulgeschichtliches] (Kirchl. Jahrbuch 5, 1894, S. 58 ff). — «Entstehung und
Entwicklung der Neuen Mädchenschule in Bern. Denkschrift zu ihrem 50jähr. Jubiläum».
(Bern, 1901).

Nachtrag zn 1904.
Johann Ammann, f 22. Jan., (s. S. 177), hat noch publiziert: «Zur Erinnerung an

Schulinspektor J. Staub in Herzogenbuchsee. Rede am Grabe» (Langenthal, 1882).
19. Dezember. Gottlieb Zehnder, Rektor in Ölten, Mitgl. d. hist. Vereins d. Kts-

Solothurn. Geb. den 18. Jan. 1840 in Suhr, besuchte die Bezirks- u. Kantonsschule in
Aarau, begann im Herbst 1859 ara Polytechnikum in Zürich seine Studien in Mathematik
und Naturwissenschaften u. beendigte dieselben 1863 in Berlin. Ab 1. Nov. 1863 Lehrer
an der Bezirksschule Ölten, seit den 80 er Jahren Aktuar der Schulkommis8ion. Er war
wohl der massgebendste Kenner des Oltner Schulwesens u. stand neben seinem Lehrerberufe

als Präsident u. Mitglied vieler städt. Kommissionen mit ganzer Kraft, ein. 30 Jahre
lang Präsident der ref. Kirchgemeinde, Reorganisator der kant. Rothstiftung für
Schullehrer. Die DisteliBammlung in Ölten verdankt ihm viel. Kurze Zeit vor seinem Tode
war ihm das Rektorat der Bezirksschule übertragen worden. — Histor. Publikationen:
«Martin Disteli» (Oefftl. Vorträge geh. i. d. Schweiz, Bd. VII, Heft 5, Basel 1883). —
«Martin Disteli, Lebensbild eines Schweizer Künstlers» (Helvetia, hg. von R. Weber, Jahrg.
21, 1898). — «Martin Disteli. Ein Gedenkblatt zur 100. Wiederkehr seines Geburtstages»
(Die Schweiz, VI. Jahrg. 1902, 10. Halbmonatsheft, S. 233—244. [Reich illustr.]). — «Martin

Disteli» (in Schweiz. Künstler-Lexikon, I, S. 372—374). — Nekrolog: Jahres-Bericht
d. Bezirksschnle Ölten f. 1904/05, S. 4—70, mit Bild u. dem Erinnerungsgedicht von Eug.
Munzinger.

Nachtrag zn 1905.
17. November. Friedrich v. Weech, Direktor am Generallandesarchive zu Karlsruhe,

seit ihrer Gründung (1883) Sekretär der Bad. bist. Kommission, Ehrenmitglied d. Allg.
geschichtforsch. Gesellsch. d. Schweiz seit 1883. Geb. den 16. Okt. 1837 zu München,
stud. daselbst u. in Heidelberg Geschichte u. ihre Hilfswissenschaften, promovierte im Juni
1860. Im Frühjahr 1862 Hess er sich in Freiburg i. B. als P.-D. nieder u. beteiligte sich
in der Folge an den polit. Kämpfen jener Jahre. Im Dezember 1864 folgte er einem Rufe
nach Karlsruhe als Hilfsarbeiter a. d. Hofbibliothek, n. im selben Monat erfolgte Beine

Ernennung zum Archivrat am Generallandesarchive zu Karlsruhe, bei dessen Neuordnung
er seine ganze Kraft einsetzte u. dem er seit 1885 als Direktor vorstand. Daneben war
er publizistisch in reichem Masse tätig. — Unter seinen histor. Arbeiten mögen hier
genannt werden: «Karl Mathy» (Des Lahrer Hinkenden Boten Illustr. Dorfzeitung, Bd. VI,
1869, S. 196 ff.). — «Karl Mathy, aus dem Leben eines Schulmeisters. Mit einer biogr.
Einleitung von F. v. Weech* (Wiesbadener Volksbücher, Nr. 49, von 1902). — «Georg
von Wyss» (Beilage z. Allg. Zeitg. 1894, Nr. 66). — «Eine Schweizerreise des
Markgrafen Karl Friedrich von Baden im Jahre 1775. Aufzeichnungen des Prof. Johann Lorenz
Böckmann» (Festschrift z. öOjfthr. Regierungsjubil. d. Grhz. Friedrich von Baden. Heidelberg,
1902, S. 1—54). — Nekrologe: Karl Obser in der Zeitsch. f. d. Gesch. d. Oberrheins.
N. F., Bd. 21, Heft 2 (1906), S. 323 ff. (mit vollständ. Bibliographie, von Dr. Sopp). —
G. Meyer von Knonau i d. Eröffnungsrede a. d. Jahresversammlung d. A. G. G. 1906.

Nachtrag zn 1900.
Der genauere Titel von Joseph M. Camenzind's, f 28. Aug. (s. S. 218), Publikation

ist: «Rückblick oder Geschichtliche Notizen über das Bezirks- und Gemeindewesen von
Gersau» (Einsiedeln, 1884).

Nachtrag cn 1907.
19. Juni. Georges-Edouard Godet, Pfarrer u. Professor in Neuenburg. Geb. den

18. Sept. 1845 zu Neuenburg, besuchte daselbst die Schulen u. trat 1863 in die theolog.
Fakultät, an der sein Vater Friedrich G. Professor war. Nachdem er seine Studien in
Göttingen, Tübingen, Berlin vollendet hatte, wurde er am 7. Okt. 1868 Ins Ministerium
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aufgenommen. An der 1866 rekonstituierten Akademie hielt er zunächst einen philosph.
Kurs ab u. wurde nach kurzem Vikariat in Neuenburg i. J. 1871 Diacre in La Chaux-de-
Fonds, wo er bis 1873 verblieb. 1874 wurde er, im Dienste der Eglise independante, Pfarrer
an der neuen Gemeinde von Cernier-Fontaines u. von der Commission synodale gleichzeitig
als Professor der Geschichte u. Philosophie an die theolog. Fakultät gewählt, welch' letztere
Stellung er bis zu seinem Ende beibehielt. Im Jan. 1888 ward er Pfarrer von Neuenbürg

und im November 1887 folgte er seinem Vater als Professor der neutest. ExegeBe

u. Kritik. 1894—1900 dozierte er systemat. Theologie. 1894—96 trat er für die
Stundisten ein, 1895 ff. für die Armenier; in den letzten 18 Monaten seines Lebens war
er Chefredaktor des «Journal religieux de Neuchatel». — Von Publikationen
schweizergeschichtlichen Inhalts mögen genannt werden: «Arnold Bovet, 1843—1903. Esquisse
biographique» (Reproduction de deux articles parus dans le Journal religieux de
Neuchatel le 30 mai et le 6 juin 1903. Neuchatel, 1903). — «Gaston Frommel, 1862—
1906. Notice biographique» (Neuchatel, 1906). — «Louis Bonnet et son oeuvre. Extrait
de la Revue chretienne» (Paris, Neuchatel, 1893). — Nekrologe: L. A. im Taschenbuch f.
Schweiz, ref. Geistliche 1908, S. 233 ff., mit Angabe Bonstiger Nekrologie.

Ueber den am 24. Dez. verstorbenen Eduard Alois Haller (s. Anz. S. 336) findet
man näheres Biographisches in L[udw.] R[ochus] Sfchmidlins] «Schweiz. Totenkalender» im
St. Ursen-Kalender 1909, S. 88.

1908.
Januar.') Barth. Eameau in Macon (Frankreich), korrespondierendes Mitgl. der Societe

hist. et litteraire du depart. de l'Ain. — Von Geburt Franzose, studierte R. Theol«gie, war
Professor am Seminar in Seraur, Pfr. in Vareille (Diözöse Autun), flüchtete während des

Krieges von 1870/71 in die Schweiz (Saint-Maurice en Vallais) und besorgte lange Jahre
die Seelsorge unter den Diasporakatholiken in Bex. In der letzten Zeit lebte er
zurückgezogen in Macon. Grosser Freund der Geschichte und Altertumskunde. Von seinen
Publikationen betreffen die Schweiz: «Histoire de Saint-Sigismond, roi de Bourgogne et Martyr»
(Geneve 1877). — «Le Vallais historique, ehäteaux et Beigneuries» (Sion 1886), mit Vorrede
von J. Gremaud. — Nekrol.: «Gazette du Valais» 1908, Nr. 4, vom 11. Januar; Anz. A.,
N. F. IX, 379 [von dem Unterzeichneten]. R. H.

Ca. 2. Jan. — Gustav Schönberg, Professor in Tübingen. Geb. 21. Juli 1839 in
Stettin, erwarb sich 1860 in Berlin den juristischen, 1866 in Halle den philosoph. Doktorgrad.

1869 wurde er ab der landwirtsch. Hochschule in Proskau als ord. Prof. d. Nationalökonomie

nach Basel berufen, von wo er schon nach 3 Semestern im Herbst 1870 berufsweise

nach Freiburg i. B. kam; Ostern 1873 ging er nach Tübingen, wo er im Febr. 1900
Kanzler der Universität und dadurch auch Mitglied der Abgeordnetenkammer wurde. —
Publikationen; «Zur wirtschaftl. Bedeutung des Zunftwesens im Mittelalter» (Berlin, 1868).

— «Die Volkswirtschaft der Gegenwart im Leben und in der Wissenschaft», Antrittsrede
Baßel, 1869. — «Finanzverhältnisse der Stadt Basel im 14. und 15. Jahrhundert», Tübingen,
1879. — «Ueber die Arbeitsämter», Freiburg, 1871. — Herausgabe des «Schönberg^schen
Handbuches der politischen Oekonomie», 2 Bde., 1882. — Bibliographisches in Brockhaus'Kon-
vers.-Lex.'4, 14. Bd. 1895, S. 581. — Kürschners dtsch. Lit.-Kal. 1905, S. 1271. —

Nekrologe : Basl. Nachr. 1908, Nr. 4, Nr. 8 (von St. Br.). — Schönbergs Bibliothek wird von
J.Schweitzer Sortiment München im Ant.-Kat. 49 (1909) ausgeschrieben, wo auch Bild
Schönbergs.

7. Januar. Alfred Farner in Stammheim, Mitgl. d. Zürcher Antiquar. Ges. seit 1896, deren
Vorstand er seit 1901 angehörte. — Geb. 17. März 1851 in Unter-Stammheim, studierte, nach

Absolvierung der heimatlichen Primär- und Sekundärschule und des Gymnasiums in Frauenfeld,

in Zürich und Jena Theologie, ward am 31. Okt. 1875 zum Geistlichen ordiniert, Vikar
in Aussersihl, 1876 Pfarrer in Mühlehorn am Walensee, seit August 1880 bis an sein
Lebensende Pfarrer in seiner Heimatsgemeinde. Auch im öff. Leben trat er hervor und sass

lange Jahre im Zürcher Kant.-Rat. Fleissiger lokaler Altert.- u. Geschichtsforscher. Histor.
Arbeiten: «Die Sek.-Schule Stammheim 1838—1888; Denkschrift für Schüler und Freunde
der Anstalt auf die Feier ihres 50jährigen Bestandes» (Andelfingen 1888). — «Bauern-

') Der genaue Todestag sowie weitere Personalien waren nicht in Erfahrung zu

bringen.
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Chroniken aus den thurg. Bez. Diessenhofen und Frauenfeld, sowie dem zürch. Weinland»
(Thurg. Beitr. zur vaterl. Geschichte. H. 38/39, zusammen mit R. Wegeli). — «Altes und
Neues; ein Beitrag zur Stammheimer Ref.-Gesch.» («Hausfreund» des «Volksbl. a. d. Bez.
Andelfingen» 1899 und separ.). — «Die pfarramtl. Register im Gebiet des Kantons Zürich,
ihre Gesch. und wissenschaftl. Ausbeute, mit spezieller Berücksichtigung der Gemeinde
Stammheim» (Zürcher Taschenbuch 1899). — «Das Schulwesen einer zürch. Landgemeinde
seit der Ref.» (ebend. 1900). — «Die zeitgenössischen Berichte über den It.tinger Sturm;
eine textkritische Studie» (Anz. f. Schw. Gesch. VIII, 277—284; 309—315). — «Noch
einmal die pfarramtl. Register» (N. Z. Ztg. 1900, Nr. 221).— «Zu Regula Zwingli» (Zwingliana

I, 383). — «Die Schlacht bei Kappel in Beziehung auf Bülach» (ebend. I, 339—341).
— «Zu Zwinglis Gutachten im Ittinger Handel» (ebend. I, 398—401). — «Sitten- und
Kulturgeschichtl. Streiflichter; aus einem alten Stillstandsprotokoll» (Zürch. Taschenb. 1906).
— Auch f. den «Anz. f. Schw. Altert.-Kunde» lieferte F. versch. kleinere Mitteil. Eine von
ihm begonnene Geschichte des Stammhetinertales wird iin Laufe des Jahres 1909 erscheinen.
— Nekrol.: N. Z. Ztg. 1909, Nr. 8, 1. MB1. (von W[alter] B[issegger]), und Nr. 8, 2. A. Bl.
(von J. Lfanghard] und R[ob.] H[oppeler]); «Taschenb. für die Schweiz, ref. Geistl.» 1909,
S. 234—238 (G[anz]) ; Anz. A., N. F. IX, 379—380 (Rob. Hoppeler). R. H.

14. Januar. Karl Ludwig Friedrich von Fischer-Manuel in Bern, Mitgl. des hist.
Vereins des Kts. Bern seit 1864. Geb. den 11. Okt. 1823 als Sohn des Emanuel Friedrich
von Fischer (1786—1870, Verfasser der «Rückblicke eines alten Berners», Bern, 1868), der
im Jahre 1827 Schultheiss wurde und nach der Abdankung der Regierung 1831 mit seiner
Familie ins Waadtland auf Schloss Lavigny übersiedelte und 1835 nach Genf zog, wo
Friedrich das College besuchte. 1839 trat F. v. Fischer, 16-jährig, in Österreich. Dienst,
in dem er bis 1856 verblieb und als Genie-Offizier zu Innsbruck, Naudres, Zalma Nuova
(Friaul), Triest und Mantua in Garnison stand; 1849 nahm er als Hauptmann an der
Belagerung von Venedig teil. 1857 kehrte er in die Heimat zurück, wo er als Präsident deB

Armenvereins und später, 1869—1872, der städtischen Armenkommission der Oeffentlichkeit
wertvolle Dienste leistete, woneben er die Aktiengesellschaft der Lerberschule leitete. Politisch
konservativ-föderalistisch. — Publikationen: «Lebensnachrichten über Emanuel Friedrich
von Fischer, Schultheiss der Stadt und Republik Bern. Aus dessen hinterlassenen Papieren
zusammengestellt» (Bern, 1874). — «Beat Ferdinand Ludwig von Jenner, Standes-Seckel-
meister der Stadt und Republik Bern. Nach seinem Tagebuch geschildert» (Bern, 1883).
— «Appins und Virginia, ein bern. Schauspiel aus dem 16. Jahrhundert» (Berner Taschenbuch

1886, S. 73ff.). — «Franz Sigmund von Wagner 1759 — 1835» (Sammlung bern. Biogr.
I, 177). — «Beatus Fischer 1641—1697» (Sammlung bern. Biogr. I, 365). — «Emanuel Friedrich

Fischer 1732—1811» (ebend. S. 424). — «Emanuel Alexander Fischer 1768—1810» (ebend.
S. 428). — «Johann Rudolf Sinner 1632—1708» (ebend. II, 85). — «Friedrich von Sinner
1713—1791» (ebend. II, 93). — «Franz Salomon von Wyss 1796—1849» (ebend. II, 358). —
Seinen politischen Standpunkt vertrat der Verstorbene in zahlreichen Artikeln der «Berner
Volkszeitung», die unter dem Titel «Helvetische Chronik» erschienen und worin alle zentra-
listischen Bestrebungen und Strömungen mit Schärfe bekämpft werden. — Nekrologe: «Bund»,
Nr. 25. — «Berner Tagblatt», Nr. 23. — «Tagblatt der Stadt Thun», Nr. 13.

22. Februar. P. Benedict Gottwald, 0. S. B., in Wil (Kant. St. Gallen), Mitglied
der Allg. Gesch.-forscb. Gesellschaft seit 1878, des histor. Vereins der V Orte seit 1886.—
Geb. den 21. Januar 1845 in Offenburg (Grossherzogtum Baden), besuchte das Gymnasium
in Freiburg i. Br. und die Klosterschule in Engelberg, dann das Polytechnikum in Karlsruhe

und bereitete sich in Luneville auf das Handelsfach vor, trat aber 29. September 1866
als Novize in das Stift Engelberg ein und ward den 3. Mai 1869 zum Priester geweiht.
Von 1870 bis 1877 Professor am Gymnasium, seit 1875 zugleich Stiftsbibliothekar, 1877
Professor der Theologie für die jungen Ordenskleriker, 1879 Zeremonienmeister, 1882
Novizenmeister; 1894 von Abt Anselm als Prior nach der neuen Klostergründung in Oregon
(Union) entsandt, weilte er fünf Jahre in Amerika und kam nach seiner Rückkehr im Frühjahr

1900 als Beichtiger in das Frauenkloster St. Katharina in Wil. Um die Ordnung und
Katalogisierung der Engelberger Stiftsbibliothek, wie auch diejenige der Klosterbibliothek
in Wil und des dortigen Archivs hat er sich grosse Verdienste erworben. In den letzten
Jahren beschäftigte ihn die Geschichte dieses letzteren Gotteshauses. Von ihm erschienen
im Drucke: «Album Engelbergense seu Catalogus Religiosorum 0. S. B. exempti Monasterii
B. V. M. in Monte Angelorum vulgo Engelberg in Helvetia circa annum post Christum
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natum 1082 fandati» (Lucernae 1882). — «Catalogus Codicum raanuscriptorum, qui asser-
vantur in Bibliotheca Monasterii 0. S. B. Engelbergensis in Helvetia» ([Friburg.] 1891).
Nekrologe: «Vaterl.» Nr. 48, 2. Bl. v. 27. Februar 1908 [von CA.].— P. Ignaz Hess,
0. S. B., P. Benedikt Gottwald, 0. S. B., Konventual von Engelberg, Spiritual im Frauenkloster

zu St. Katharina in Wil; Worte der Erinnerung.» R. H.

23. Februar. Samuel Plattner in Churwalden, Mitglied der hist.-antiquar. Gesellschaft
des Kts. Graubünden seit 1873. — Geb. den 15. Juli 1838 in Untervaz, besuchte er zuerst
die Gemeindeschule in Untervaz, später daß Gymnasium in Disentis und die Stiftsschule in
Einsiedeln. Auf der Universität München widmete er sich der Rechtswissenschaft und nahm
dann eine Hanslehrerstelle in der gräfl. Familie Salis-Zizers an. Es folgte ein Aufenthalt
in Freiburg und der Eintritt in das Advokaturbureau Val. Fässler iu St. Gallen. Dort
wurde er bald Mitredaktor des Neuen Tagblattes der Stadt St. Gallen, bis er als Nachfolger
seines Bruders einem Rufe an die Kantonsschule in Zug folgte. Kränklichkeit zwang ihn
aber zu baldigem Rücktritt. Er kehrte zur früheren journalistischen Tätigkeit zurück und
leitete 1864—1866 als Redaktor die konserv.-dem. Rorschacherzeitnng, von 1866—1871 die
Vorarlberger Landeszeitung und 1871—1890 das Bündner Tagblatt. Von 1890—1899 diente
Plattner dem Kanton Graubünden als Regiernngssekretär und zog sich in letztgenanntem
Jahr ins Privatleben zurück, um in Churwalden einen ruhigen Lebensabend zu vollbringen.
Er starb nach längerm Krankenlager an einem Leberleiden. — Histor. Publikationen: In
den «Alpenrosen» Bern, 1866 : «Ein Mönch und Bergsteiger [P. Plazidus a Spescha 1752

—1833].» «Die Gesellen des thörichten Lebens 1477—1798.» «Hans Ziegler von Schaffhausen.»
1867 : «Schillers «Räuber» in Graubünden. Ein romant. Kulturbild.» — Im «Sonntagsblatt des
Bund» 1877: «Rhätiens Alterthumer und Kunstschatze.» «Der Churer Totentanz.» 1878:
«Angelika Kauftmann. Ein Lebensbild.» «Ueber die Schalensteine im Allgemeinen und einen
solchen in Chur im Besonderen.» 1879: «Die freien Walser 1270—1500.» «Zwei Poeten. Ein
Ladiner und ein Lateiner [Travers, Lemnius]. Skizze». 1885 : «Der Ueberfall in der Sennhütte
der Alp Stätz 1487.» «Duellgeschichten aus Graubünden.» 1887: «Johann Philipp, Freiherr
von Hohensax 1550—1596.» 1888: «Rhätischer Land- und bayrischer Seewein». 1899.

«Sprachliches aus Graubünden.» «Aus dem Leben eines Buchdruckers. Eine Erinnerung.»
— «Rudolf von Ems. Ein rhätischer Dichter im 13. Jahrhundert» (Beilage zum Jahresbericht

der hist.-ant. Gesellschaft des Kantons Graubünden 1884). — «Rudolf von Ems,
ein Dichter des 13. Jahrhunderts» (Alte und Nene Welt. 22. Jahrgang 1888, S. 373). —
«Etwas von der Landvogtei Maienfeld in Graubünden» (Graub. Allg. Anz., Chur 1893, Nr.
44f.). — «Empfehlung eines Scharfrichters» (Bündn. Monatsblatt 1897). — «Wölfe in
Graubünden» (ebd.). — «Aus dem «alten Gemeinbuoch» von Untervaz» (ebenda). — «Eine
Pulverlieferung von Chur nach Tyrol 1809» (Vaterland 1899, Nr. 194 f.). — «Jürg
Jenatsch und seine Conversion» (ebd. 1900, Nr. 191). — «Ein histor.
Nachtwächter» (ebd. Nr. 135). — «Galgenhumor aus Gerichtsprotokollen von Chur» (ebd.
Nr. 141). — «Die Familie Rink in der Geschichte Currätiens» (Bündn. Tagbl. 1889, Nr.
86). — Als Dichter behandelte er mit Vorliebe historische Stoffe: «Graf Rudolf von Werdenberg

im Freiheitskriege der Appenzeller. Schauspiel in 6 Aufzügen». RorBchach, 1862. —
«Siegband. Eine Historie in zehn Gesängen». Chur, 1887. — «Don Allegro. Eine Studenten-
geschichte in 16 Abenteuern». Chur, 1890. — «Donat von Vaz. Eine epische Dichtung».
Chur, 1894. — «Guardaval. Am Ende des Jahrhunderts. Eine Historie in Versen». Chur,
1900. — «Jürg Jenatsch. Historisches Trauerspiel in 5 Akten». Davos, Richter, 1901. —
«Bunte Blätter. Gedichte». II. Auflage 1899, Chur. — Nekrologe: Bündner Tagblatt, 1908,
Nr. 47 und Nr. 52 (Hauptnekrolog). — Freier Rhätier, 1908, Nr. 47. — Neue Bündner-
Zeitung, 1908, Nr. 47. — Gasetta Romontscha, 1908, Nr. 9. — Bund, Nr. 94.

Dr. Paul Gillardon, z. Z. in Wien.

26. Januar. J. J. Schenkel in Schaffhausen, Mitglied seit 1857, Ehrenmitglied seit
1900 des dortigen histor.-antiquar. Vereins, dessen Vize-Präsident er während langer Jahre

gewesen. — Geb. den 17. Dezember 1830 in Thayngen, besuchte das Gymnasium und

Collegium humanitatis in Schaffhausen, studierte in Basel und Bonn protest. Theologie, ward,
nach bestandenem Staatsexamen (1863) Helfer zu Stein a. Rh., 1854 solcher zu St. Johann
in Schafthausen, in der Folge Pfarrer daselbst bis zu seiner Resignation im Jahre 1899.

Hervorragender Kanzelredner. Religionslehrer an der Mädchenschule, Mitglied und 1869
—1901 Präsident des Stadtschulrates, des Grossen Stadtrates und des Grossen Rates, wo
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er zur konservativen Gruppe gehörte. Verdienter Lokalhistoriker. — Histor. Arbeiten:
«Die Reliquien des Klosters Allerheiligen» (Beitr. zur vaterl. Geschichte, Heft 2). — «Ueber
das schweizer. Idiotikon» (ebd. Heft 5). — «St. Michael als Seelenwäger In der christlichen
Knnst» (ebd. Heft 6). — «Das Schwelzervolk in seinem Essen und Trinken» (ebd. Heft 7).
— «Joh. Konr. Ammann, med. Dr.» (ebd. Heft 8). Mit C. A. Baechtold zusammen besorgte
er die Edition des «Urkunden-Registers für den Kanton Schaffhausen», I. Abteil. (Schaff-
hausen, 1879). Schenkel redigierte auch das «Appenzeller Sonntagsblatt». — Nekrologe:
«Tagblatt für den Kanton Schaffhausen» Nr. 22; «Schaffhauser Intelligenzblatt» Nr. 22;
<N. Z. Ztg.» Nr. 27, 2. A. Bl. (von [W. Wettstein]), alle vom 27. Januar, und Nr. 32,
l. M. Bl. vom 1. Februar; «Basler Nachrichten» Nr. 28, Beil. vom 29. Januar 1908;
Taschenb. für die Schweiz, ref. Geistl. 1909, S. 268—269. R. H.

4. März. Paul Frederic Charles Stroehlin in Genf, Mitglied der Allg. Gesch.-forsch.
Gesellsch. der Schweiz seit 1884. Geb. am 10. September 1864 in Genf, besuchte die dort.
Schulen und das Gymnasium und studierte seit 1881 an den Hochschulen in Genf, Leipzig
und Berlin Geschichte und Archäologi», bereiste 1888/1889 Frankreich, Oesterreich, England

und Russland und liess sich nach seiaer Rückkehr dauernd iu Genf nieder. Bedeutender

Numismatiker. Gründer und Präsident der Societe Suisse de Numismatique, deren
Organ («Revue Suisse de Numismatique») er seit 1891 redigierte. Conservator des Musee
epigraphique (1902) nach dem Tode Dunants. Eine Uebersicht der von ihm publizierten
Aufsätze und Abhandlungen gibt H. Cailler in der «Revue Suisse de Numismatique» XIV,
p. 230—244, ebd. p. 222—230 eine ausführliche Biographie; vergl. auch XIII, p. 433.

R. H.
1. April. Johann Jakob Oeri, Gymnasiallehrer von u. in Basel. Geb. den 24. Juni

1844 zu Laufen, geschult in Basel, studierte Philologie, promovierte 1865 in Bonn u.
erwarb das Diplom eines preussischen Oberlehrers; war zuerst in Schlesien an den Gymnasien

von Kreuzburg u. von Waidenburg tätig. Seit Anfang der 70 er Jahre wirkte er in
Schaffhausen. 1882 trat er in den Lehrkörper des Obern Gymnasiums in Basel ein u. war
in den folg. Jahren auch politisch tätig. 1889—1899 war er Mitglied des Grossen Rates,
1892 der Budgetkommission, seit 1892 der Kommission für die Maturitätsprüfungen, seit
1893 in der Kommission für die Skulpturhalle u. seit 1895 Mitglied der Prüfungskommission.
Das Schwergewicht seiner wissenschaftl. Lebensarbeit liegt auf dem Gebiete der Altphilologie

u. besteht guten Teils in der Herausgabe der literar. Hinterlassenschaft seines mütterlichen

Oheims Jakob Burckhardts: dessen «Griech. Kulturgeschichte» u. «Weltgeschichtl.
Betrachtungen». — Als Arbeiten schweizergeschichtlichen Charakters sind zu erwähnen:
«Schaffhausen und der Rheinfall» (Europ. Wanderbilder, Nr. 18. Zürich, 1881. Neue Aufl.
1885. Uebersetzt ins Franz. u. Engl. 1881 u. 1882). — «Der Onyx von Schaffhausen.
Jubiläumsschrift des Histor.-Antiq. Vereins Schaffhausen» (Zürich, 1882). — «Eine Reise
nach Hohentwiel im Jahre 1786». In Originalhandschriften von den Verfassern [J. J. und
R. A. Oeri u. a.] u. (Zürch. Taschenbuch 1887, S. 60 ff.). — «Tobias Stimmer's Comedia. Mit
18 Federzeichnungen desselben zum ersten Mal hg.» (Frauenfeld, 1891).— Nekrologe: Basler
Zeitung, Nr. 92, 93 (von F. St.); Basier Nachrichten, 2. Beil. z. Nr. 93.

10. April. Joseph Scherer, Kaplan im Hergiswald, von Inwil, Mitglied des hist.
Vereins der V Orte seit 1898, Geb. 8. April 1840 in Emmen als Sohn des Jost Kandid
Scherer, Wirt daselbst, der später nach Inwil übersiedelte, wo Joseph die Gemeindeschule
besuchte. Die höheren Schulen machte er in Einsiedeln, Luzern, Freiburg u. München;
Primiz 15. Aug. 1867. Zuerst Vikar in Wolhnsen, wurde er 3. Juli 1874 Pfarrer der
Irrenanstalt St. Urban. Wegen Uebelhörigkeit 1878 Beneflziat in Luzern, ward indessen
am 14. Juli 1882 zum Kaplan im Hergiswald gewählt. — Publikat.: «Geschichte des
Wallfahrtsortes Hergiswald» (Luzern, 1890. Zu deren 2., erweiterter Aufl. hatte er das Material
beisammen). — Nekrolog: Geschichtsfrd. 63, S. XXI, nach Luzerner Volksblatt, Nr. 44.

14. April. Konrad Furrer in Zürich, Mitgl. der dort. Antiq. Ges. seit 1878. — Geb.
5. Nov. 1838 in Fluntern, besuchte nach Absolvierung der Volksschule d. Gymnas. in Zur.,
studierte seit 1857 an der Hochschule Theologie, daneben Gesch. u. Philosophie, bestand
im Frühjahr 1862 die theolog. Prüfung u. ward ordiniert. Zunächst Pfarrverweser In
Schlieren, unternahm er Febr.—Juni 1863 e. Reise nach Palästina u. Syrien, ward nach
seiner Rückkehr nacheinander Pfr. in Baar, in Schlieren (1864), in Uster (1871), endlich
1876 als Nachfolger Heinr. Längs am St. Peter in Zürich. Dekan des Geistlichkeitskapitels
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Zürich seit 1897. Privat-Doz. an der Univers, seit 1869, erhielt F. 1885 e. Lehrauftrag
f. allgem. Relig.-Gesch. n. wurde 1889 zum a. o. Professor befördert. Schon 1879 hatte
ihn die theol. Fakultät Bern z. Doctor theologiae h. c. ernannt. Seine zahlreichen Publikat.

befassen sich hauptsäcbl. mit dem Orient, mit religiös, u. Tagesfragen; doch brachte
er auch der heimischen Gesch. stets grosses Interesse entgegen. Schon als Student
verfasste er für die von Joh. Rud. Denzler 1858 bearbeitete Publikat. «Fluntern, die
Gemeinde am Zürichberg» den geBchichtl. Abschnitt (S. 1 — 109). Von seinen übrig, histor.
Arbeiten betreffen die Schweiz: «Rud. Collin, e. Charakterbild aus der Schweiz. Ref.-gesch.»
(Zeitschr. f. wissensch. Theol. 1862 S. 1—2). — «Die Zürcher Heiligen Felix u. Regula»,
Vortr. (Theol. Ztsehr. v. Meili 1889, VI, 226—237.) — «DaB kirchl. Leben der Stadt Zur.
im 13. Jahrh.», Vortr. (ebend. 1891, VIII, 193—204). — «Francois Bocion» (52. Neuj.-Bl.
der Künstlerges. in Zürich 1892). — «Titus Tobler» (A. D. B. 38, 395). — «Ein
Jerusalem- u. Sinaipilger aus Zur. im 15. Jahrh.» (Z. Wr. Chr. 1899). — «Gesch. der Kirche
n. Gemeinde St. Peter Zürich, z. Er. an den 200jährigen Bestand des neuen Gotteshauses»

(Zur., 1906). — Aus der Feder F.'s stammen endlich e. Reihe v. Nekrol. in verschied.
Zeitschr. — Von den zahlreichen Nekrol. über F. mögen hier Erwähnung finden: J. Kesselring,

Dekan Dr. Konrad Furrer; e. Lebensskizze, N. Z. Ztg. Nr. 116, 3.B1., Nr. 118, 2.M.B1.;
Basl. Nachr. Nr. 105, 2. Bl. v. 16. Apr.; Freitag-Ztg. Nr. 16, Bl. v. 17. Apr. 1908. Z.

W. Chr. Nr. 17. — Dekan Prof. Dr. Konr. Furrer, Pfr. am St. Peter in Zur., 1838

—1908; Worte zu seinem Gedächtnis (Zur. [1908]); Taschenb. f. d. Schweiz, ref. Geistl.
1909, S. 238—242. R- H.

21. April. Theodor von Sickel in Meran, Ehren-Mitgl. der Gesch.-forscb. Ges.

der Schweiz seit 1863. — Geb. 18. Dez. 1826 in Aken im Reg.-Bez. Magdeburg, studierte.
1845/46 in Halle Theologie, dann bis 1850 in Berlin Philologie u. Gesch., 1850/52 an der
Pariser Ecole des Chartes Diplomatik, in der Folge Dozent der histor. Hülfswissensch. in
Wien, 1857 Extraordinarius an der dort. Universität, 1867 Ordinarius und Direktor des

Institutes f. österr. Geschichtsforschung, 1882 Doctor iuris h. c. der Univers. Würzburg.
1892 Leiter des Istituto austriaco di studi storici in Rom, 1898 Vorsitzender der histor
Kommission in München. In den letzt. J. lebte er in Meran. In der Mitte der sieben,
ziger Jahre wurde ihm die Herausgabe der Monumenta Germaniae historica übertragen-
Seine Edition der Ottoniscben Urkunden ist ein Meisterwerk, das seinen Namen alB eines
bahnbrechenden Forschers begründet hat. «Als Lehrer, als Forscher, als Organisator
wissenschaftlicher Arbeit ist er gleich gross gewesen. Schwer wäre zu entscheiden, in
welchem Punkte er das Hervorragendste geleistet bat». Von seinen Publikationen haben
auf die Schweiz Bezug: «Ueb. Kaiserurkunden in der Schweiz> (Zur. 1877). — «Beiträge
zur Diplomatik VI» (Wiener Sitz.-Ber. Bd. 85, S. 351—427 [handelt von den Diplomata
Ottos I. für die Kirche Cur]). — «Die Urkunden Ludw. d. Frommen für Cur» (St. Galler
Mitteil. III, 1 — 15). — «St. Gallen unt. den Karolingern» (ebend. IV, 1—21). — Nekrol.:
«Freie Presse» Nr. 15686 v. 22. April 1908; «Frankf. Ztg.» Nr. 117, Morg.-Bl. v. 27.

April [von H. S.] R. H.

11. Mai. Otto Hartmann in Wil, Mitgl. der Allg. Gesch.-forsch. Ges. der Schweiz
seit 1889. — Geb. den 14. Nov. 1858 in Mühlhausen i. E., erhielt er seine Gymnasialausbildung

Beit Herbst 1867 in Konstanz, St. Gallen u. Wiesbaden, studierte nach bestandenem
Mai.uritätsexamen erst an der LauBanner Akademie, dann fl880) an den Hochschulen
Zürich u. Berlin Gesch., erwarb sich das Diplom u. promovierte Juli 1885 in Zur. Nach
einem Aufenthalt in London (1886) u. Rom (Winter 1886/87) Pr.-Doz. an der Universit.
Zur., S.S. 1887—S.S. 1894, zog er sich später nach Locarno ins Privatleben zurück, war
Journalist, tätig, um schliessl. in die Redakt. der neugegründet. «Basl. Ztg.» einzutreten,
welche Stellung er indessen krankheitshalber nach einigen Jahren wieder aufgab. —
Arbeit, histor. Inhaltes: «Die Schlacht b. Sempach», Dißsert. (Frfld. 1886). — «Nochmals zur
Sempacher Frage» (ebend. 1887). — «Die Russen im Kant. Zürich i. J. 1799» (in «Turi-
censia», S. 217—243). — «Der Anteil der Russen am Feldzug von 1799 in der Schweiz»

(Zur. 1892). — Nekrol.: N. Z. Ztg. Nr. 140, 2. M. Bl. v. 20. Mai (R[ob.] H[oppeler]); «Basler
Ztg.» Nr. 133. B. (J. G. B.). R- H.

26. Mai. Gottlieb Stucki, Seminarlehrer in Bern. Geb. 1854 in Hinterkappelen b.
Bern, wirkte nach AbBolvierung des Lehrerseminars Münchenbuchsee 1873 einige Zeit als

Primarlehrer, nachher als Sekundarlehrer in Nidau und Biglen und studierte dazwischen
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auf der Akademie zu Lausanne, an den Hochschulen Bern und Heidelberg. 1883/86
Fachlehrer der Naturkunde an der Realschule zu Basel, 4 Jahre lang Schulinspektor des bern.
Mittellandes und 1890 Lehrer ander städtischen Mädchensekundarschule in Bern; seit 1898
nebstdem Dozent der Methodik an der Lehramtschule der Universität. Mitarbeiter der «Schweiz.
Lehrerzeitung», Verfasser mehrerer Lehrbücher. — Publikationen: «Materialien für den Unterricht

in der Heimatkunde» (Bern, 1887). — «Materialien für den Unterricht in der
Schweizergeographie. Methodisches Handbuch» (Bern, 1888). — «Commentar zum Schweiz, geograph.
Bilderwerke für Schule und Haus» (12 Hefte, Bern, 1890(91). — «Der Vaterlandskundliche
Unterricht in der Fortbildungsschule» (Zürich, 1896, S.-A. aus der Schweiz. Lehrerzeitung,
1896, Nr. 43—46). — «Der geographische Unterricht auf der Stufe der Volks- und Mittelschule»
(Zürich, 1896). — «Schüler-Büchlein für den Unterricht in der Schweizer-Geographie» (3
Aufl., 3. Zürich 1898). — «Johann Heinrich Pestalozzi. Zwei Reden zur Feier des 150.

Geburtstages den 11. und 12. Jan. 1896 in Bern» (zusammen mit Eduard Balsiger. Bern,
1896). — Nekrolog : Bund, Nr. 251, Abendbl., 256.

20. Juni. Martin Gisi, Prof. in Solothurn. Mitglied der Allg. Gesch.-forBch.
Gesellschaft der Schweiz seit 1888, des Histor. Vereins deB Kautons Solothurn seit 1880.
Geb. 19. Februar 1847 in Ölten als Sohn eines Primarlehrers, besuchte von 1853 bis 1862
die Primär- und Bezirksschulen in Ölten und kam 1862 an die Kantonsschule Solothurn,
um dann in Tübingen seine theol. Studien fortzusetzen und 1870 das theol. Staatsexamen
zu bestehen. Das Unfehlbarkeitsdogma trieb ihn indessen zur modernen Philologie hinüber,
der er in Genf und 1872—1874 in Berlin oblag; dazwischen war er Institutslehrer in
Lausanne und Hauslehrer in einer südfranz. Familie. Im Jahre 1874 ward er Lehrer der
franz. Sprache an der Kantonsschule Solothurn, als welcher er 34 Jahre lang gewirkt hat.
Dezember 1896 wurde er Mitglied der RektoratskonunisBion und im Oktober 1901 Abtei-
lungsvorsteher des Gymnasiums ; 1881 — 1896 Mitglied der städt. SchulkommiBsion, 1892
—1896 Präsident derselben; daneben sass er in verschiedenen Prüfungskommissionen. Der
literar. Gesellschaft, leistete er 1875 bis zu seinem Tode vorzügliche Dienste als Aktuar,
Bibliothekar und später auch als Kassier. Seit 1883 war er Kantonsbibliothekar, Beit

Gründung des neuen Museums Präsident der antiquar. Abteilungskommission. 1886
Komitee-Mitglied und 1887 Vizepräsident des Histor. Vereins Solothurn, 1888—1896 Präsident
desselben, aus Gesundheitsrücksichten 1896 bis zum Ende wiederum Vizepräsident. Seit
1888 Mitglied der Schweiz. Gemeinnutz. GeBellsch., 1898—1905 Altgeselle der Töpferge-
sellschaft in Solothurn. — Neben einigen Arbeiten aus dem Gebiet der franz.
Literaturgeschichte verfasste Gisi folgende histor. Schriften: «Verzeichnis der Inkunabeln der Kan-
tonsbibliothek Solothurn», 1. u. 2. Teil, Beilagen zum Kantonsschulprogramm 1885—1886
und 1886—1887. — «Französische Schriftsteller in und von Solothurn». Beilage zum Kantons-
Bchulprogramm 1897—1898. — «Zur Erinnerung an Dr. W. Gisi», vorgelesen an der
Jahresversammlung der Schweiz. Statist. Gesellschaft in Solothurn am 16. Oktober 1899
(Zeitschrift für schweizerische Statistik, 36. Jahrg., 1900, S. 4—18, u. sep. 4°, Bern, 1900).
— «Zur Erinnerung an Bischof Dr. Friedrich Fiala» (Jahresbericht der Kantons-Schule Solothurn
1887/88, S. 45—48). — «f Prof. Dr. K. Meisterhans» (Soloth. Tagblatt, 1894, Aug. 7).
— In der «Allgem. deutsch. Biographie» sind von ihm die Artikel: «Wilhelm Vigier»
(Bd. 39, 1895), «Willi. Gisi», «Fr. Fiala» (Bd. 48, 1903), «Otto Frölicher» (Bd. 49, 1904). —
Im «Biograph. Jahrbuch und Deutschen Nekrolog» : «Alfred Hartmann» (Bd. II, 1898),
«Viktor Kaiser» (ebd.), «Franz Vinzenz Laug» (Bd. IV, 1900). — Im «Schweiz. Künster-
Lexikon» : Gustav Affolter, Gebrüder von Arx, Heinrich von Arx, Leopold von Besenval,
Joseph Anton Borrer, Paul Borrer, Cirrus, Joseph Dallmann, Johann Friedrich Dietler, Eduard
Frey, Marx Friesenberg, Johann Joseph Frölicher, Otto Frölicher, Peter Joseph Frölicher,
Wolfgang Frölicher [16. Jahrh.], Wolfgang Frölicher [17. Jahrh.], Joseph Anton Küm-
inerlin. Max Leu, Hermann Peter, Rolph Puschmann. — Endlich war er Mitarbeiter der
«Schweiz. Musik-Zeitung» und des «Sängerblattes». — Nekrologe: Solothurner Anzeiger,
Nr. 143 und 144. — Solothurner Tagblatt, Nr. 143 [mit Bibliogr.], Nr. 144 (Rede von J.
Enz), Nr. 145. Nr. 161 u. Beilage zu Nr. 162 (Nachruf von E. Tatarinoff). — Solothurner
Zeitung, Nr. 143, 144 [von W. von Arx], 145. — Oltner Tagblatt, Nr. 143 [von Othm.
Meyer], Nr. 145 [mit Bibl.]. — Basier Nachrichten, 3. Beilage zu Nr. 167 [von W. von Arx]. —
National Zeitung, Nr. 145 [von Johann Gisi], Nr. 147 [von B. Keust]. — Vaterland, Nr.
144, 2. Blatt [von *]. — N. Zürcher Zeitung, Nr. 171, 2. Bl. [von H. Kaufmann], Nr. 174,
1. Morgenblatt [von H. Trog]. — Jahresbericht über die Kantonsschule von Solothurn
1908—1909, S. 58 ff. (von J[oh.] E[nz]).
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21. Juni. Heinrich Paul Hirzel in Zürich, Mitgl. der dortigen Antiquar. GesellBch.
seit 1886. —«Geb. 26. April 1831 in Leipzig, wandte sich anfänglich dein Buchhändlerberuf
zu, studierte aber später Theologie und ward 1856 zum Geistlichen ordiniert; Vikar am
St. Peter in Zürich Ostern bis August 1857, in derselben Eigenschaft bis 1859 in Horgen;
1859—1863 Pfarrer in Fällanden, 1863 bis Ende 1874 am Prediger in Zürich ; von 1875
bis zur Stadtvereinigung Präsident der Stadtschulpflege. Auch im politischen Leben spielte
H. eine Rolle und gehörte lange Jahre dem Grossen Stadtrate und dem Kantonsrate an.
«Im Felde der Gemeinnützigkeit genoss H. hohes Ansehen und Vertrauen.» Für die Ge-
Bchichte Beiner Vaterstadt zeigte er grosses Interesse. Auf seine Veranlassung hin ward
die Stadtbibliothek als Sammelstelle zürch. Familien-Archive bestimmt. Er veröffentlichte:
«Das Knabenschiessen in Zürich» (N. Z. Ztg. 1881 Nr. 236—237, 1. BL). — «Aus Gerold
Eberhards Leben» (Neujahrsblatt des Waisenhauses in Zürich 1884). — «Aberglauben im
Kanton Zürich» (Schweiz. Archiv für Volkskunde, II, 215—223; 257—279). — Zusammen
mit W. Oechsli: «Tagebuch der Schweiz. Gesandtschaft nach Frankfurt, 29. November
bis 22. Dezember 1813» (in HiltyB «Polit. J.-B.», XI, 181—242) und «Eine Berner
Denkschrift über die Unruhen in der Waadt von 1790 und 1791» (ebd. XII, 105—149). —
Nekrologe: N. Z. Ztg. Nr. 172, 1. A.-Bl. vom 22. Juni und Nr. 180, 2. A.-Bl. vom 30.
Juni (H. Kesselring); Zürch. Freitagsztg. Nr. 26 vom 26. Juni; Taschenbuch für die Schweiz,
ref. Geistl. 1909, S. 245—248. Vgl. «Journal de Geneve» 1908 No. 195—199. R. H.

16. Juli. Francois-Auguste Lade in Genf, Mitgl. der Soc. Suisse de Numismatique seit 1883,
deren Vize-Präs, er 1890—1903 gewesen ist. — Geb. am 3. Jan. 1841 in Geuf, studierte an
der dort. Akademie u. an der Univers, in Zürich Medizin, promovierte 1863 das., begab
sich zur weiteren Ausbildg. noch nach Bern, Prag u. London u. liess sich dann als Arzt
in Neuenbürg nieder. Während des deutsch-franz. Krieges begleitete er e. Ambulanze ins
Feld, kehrte aber beim Uebertritt der franz. Ostarmee auf Schweizerboden (Febr. 1871)
nach Neuenbürg zurück, wo er als Platzarzt Verwendung fand. Nach dem Kriege in Genf
domiziliert, verlegte er indessen seinen Wohnsitz 1879 nach Martigny, später nach Ollon, um
s. 1890 definitiv in seiner Vaterstadt festzusetzen. Priv.-Doz. der Mediz. an der Univers.,
seit 1891 solcher der Numismatik, Heraldik u. Metrologie, zog er s. in der Folge mehr u.
mehr v. ärztl. Berufe zurück u. widmete s. gänzl. der Münzkunde u. in Gemeinschaft mit
Paul Ch. Stroehlin dem Münzhandel, freil. ohne den erhofften Erfolg. Die letzten Jahre
seines Lebens verbrachte L. in völliger Zurückgezogenheit. Eine Uebers. der v. ihm ver-
öffentl. Arbeiten bringt Eugene Demole in der «Rev. Suisse de Numismatique» XIV, p. 357

—359, ebendas. p. 354—356 e. Nekrolog.Vgl. «Journal de Geneve» 1908 No. 195 u. 199. R. H.

18. August. Rudolf Leuenberger, Obergerichtspräsident in Bern. Geb. 1830, gebürtig

ans Rüderswil im Emmental, besuchte die Primär- und Sekundärschule in Utzenstorf,
studierte in Bern und Heidelberg Rechtswissenschaft, wurde 1854 als Fürsprecher das Kts.
Bern patentiert, praktizierte zunächst in Burgdorf. Am 18. Mai 1860 zum Bezirkeproku-
rator des Mittellandes gewählt, siedelte er nach Bern über; im November 1863 warde er,
nachdem er inzwischen wieder als Anwalt tätig gewesen war, zum Snppleanten und am 15.
Dezember 1865 zum Mitgliede des Obergerichts gewählt, als welches er aber 1873
demissionierte, um sich wieder als Fürsprecher zu etablieren. Am 16. September 1875 wurde
er neuerdings zum Mitgliede und gleichzeitig zum Präsidenten des Obergerichts gewählt,
als welcher er seither regelmässig bestätigt worden ist. 1874 war er Abgeordneter des
Grossen Rats geworden, im Okt. 1875 wählte ihn der Oberaargau in den Nationalrat, in
dem er bis 1887 verblieb und als Berichterstatter in Staatsrecht. Fragen grosses Ansehen

genoss. Politisch freisinnig, war er in juristischer Hinsicht auch schriftstellerisch tätig.
Die juristische Fakultät Bern verlieh ihm für seine Verdienste um das bern. Rechtswesen
den Dr. hon. c. — Histor. Publikationen : Seines Bruders Jakob L. «Studien über bern.
Rechtsgeschichte. Gesammelt aus dem Nachlasse» (Bern, 1873). — «Abwehr» (Zeitschrift
des bern- Juristen-Vereins, Bd. XVII, 1881, S. 155 ff. [in der Angelegenheit mit Prof. K.
G. König und mit Regress auf obiges Buch]). — Nekrologe: Der Bund, Nr. 388 (von St.),
393, 397, 399 (von W. L.). — F. Büzberger, Grabrede (Zeitschrift des bernischen Juristenvereins

1908, S. 471 ff.). Schweiz. Juristen-Ztg. V, 77 (von H. Mosimann).

4. Oktober. Josef Schneuwly in Freiburg, Mitgl. der Soc. d'hist. du canton de

Fribourg seit 1859, deren Vizepräsident er gewesen. Ehrenmitglied des deutsch. Gesch.-forsch.
Vereins des Kantons Freiburg, korrespondierendes MitgUed der Soc. vaudoise d'histoire et
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d'archeologie und der Academie des scienceB, belles lettres et arts in Besancon. — Geb.
am 14. April 1839 in Freiburg, besuchte er die Schulen seiner Vaterstadt, seit 1853 das
kantonale Gymnasium, dann 1857 das Kollegium St. Michel und gedachte sich dem
Rechtsstudium zn widmen, ward indessen im März 1859 vom Staatsrat zum Archivgehilfen, im
November 1861 zum Unterarchivar ernannt und sechs Jahre darauf, 17. Juni 1867, zum
Archivar befördert, welchen Posten er bis an sein Ende innegehabt. Daneben bekleideto
der Verstorbene noch verschiedene Aemter in der städt. Verwaltung (Schulrat, Waisenvater)
und war von 1868 biß 1903 Bibliothekar der Gemeinnütz. Gesellschaft der Stadt Freiburg.
Um die Organisation des Freiburg. St. A. und einer Reihe Gemeindearchive hat sich Seh.
bleibende Verdienste erworben. Eine Uebersicht der von ihm veröffentlichten histor. Arbeiten
in der «Revue histor. vaudoiBe» 1908, p. 346—349; hiezu «N. Z. Ztg.» 1908, Nr. 281, 1.
M.-Bl. — Nekrologe: «La Liberttb Nr. 231 vom 5. Oktober (T. R[aemy]); «N. Z. Ztg.» Nr.
281, 1. M.-Bl. vom 9. Oktober (R. Hfoppeler]) ; «Revue histor. vaudoise» XVI, 344—349
(Fr. Reichlen); «Freiburg. Geschichtsblätter» XV, 140—144 (A. Büchi); «Revue Suisse de
Numismatique» XV, 359. Vergl. auch «Freiburg. Zeitung» Nr. 119 vom 6. Oktober.

R. H.
6. November. Johann Maurer, alt Kreispostdirektor in Basel. Geb. 30. Mai 1825

in Zollikon b. Zürich, besuchte daselbst schon im 5. Altersjahre die Dorfschule und später
die Industrieschule in Zürich. Nach kurzem Engagement in einer Kunsthandlung Zürichs
trat er am 7. Jan. 1842 in den kant. Postdienst Zürichs, und dann den 17. März 1845 als
Postoftiziant. Auf den 7. September 1849 wurde er Postkommis in Zürich und den 1. April
1852 Adjunkt des eidg. Postkreises Zürich. Ara 18. August 1853 trat er die Stelle eines
Kreispostkontrolleurs in Basel an und wurde am 7. Dezember 1853 Kreispostdirektor, in
welcher Stellung er bis Ende Juni 1902 verblieb. — «60 Jahre schweizerischen Postdienstes
1842 — 1902. Erinnerinnerungsblätter» (Basel, 1902). [Autobiographie.] — Nekrologe: Bund,
Nr. 528 (von Wr.). — Basl. Nachr., 1. Beilage zu Nr. 305 (von Lr.). — Basier Zeitung,
Nr. 305.

9. Not-ember. Th. WeUauer in Nyon. Geb. 1839, kam W. in jungen Jahren aus
der thurg. Heimat in die Waadt, studierte an der Lausanner Akademie, bekleidete in der
Folge am College in Nyon das Lehramt für deutsche Sprache, Mathematik u. Zeichnen,
lehrte 1875 kurze Zeit an der kant. Industrieschule, kehrte aber bald nach Nyon zurück,
wo er bis 1891 als Rektor gewirkt hat. Auch im öffentlichen Leben hervorgetreten (Mitglied

d. Genieinderates u. Vorsteher des ArmenweBens u. der Polizei), widmete er s. seit
1905 ganz dem Dienste des v. ihm gegründeten Museums, dessen Konservator er lange
Jahre gewesen. Er war auch publizistisch tätig («Courier de la Cöte», «Journal de Nyon»).
Eine Zusammenstellung der von ihm verfasst. Arbeiten archäol. Inhaltes enthält Bd. X,
S. 270 des «Anz. A.» N. F., ebend. e. Nekrolog (von dem Unterzeichnet.). Vgl. «Gazette
de Lausanne» Nr. 266; «La Revue» Nr. 266 u. «Journal de Geneve» Nr. 308. R. H.

19. Dezember. Rudolf Lindenmann in Fehraltorf, Mitgl. der Antiquar. Ges. i. Zur.
seit 1891. — Geb. am 11. Nov. 1852 in Fahrwangen (Kt. Aargau), besuchte er die
Mittelschulen seines Heimatkantons, studierte in Basel, Jena u. Zürich Theologie und ward den
14. November 1877, nach wohlbestandenein Staatsexamen, in Aarau zum Geistlichen
ordiniert. Vikar in Thalwil, PfarrverweBer u. seit 6. Okt. 1878 Pfr. in Altikon, dann am 15.
April 1880 nach Fehraltorf berufen, wo er bis an sein Lebensende gewirkt. L. gehörte
auch eine Zeitlang dem Kantonsrate sowie der Bezirksschulpflege an u. hat lange Jahre
d. Aktuariat der Gemeinnutz. Ges. des Bez. Pfäffikon besorgt. Als Verfasser der
Witterungsberichte u. Prognosen in der «Volkszeitung» sehr populär («Wetterpfarrer»). —
Histor. Arbeiten: «Die Helvetier im Kampfe um ihre Freiheit u. um die nationale Ehre;
e. exeget.-histor. Studie» (Fehraltorf 1898). — «Die gemeinnützige Gesellsch. des Bez.
Pfäffikon», Vortr. (1901). — Nekrolog: N. Z. Ztg. Nr. 356, 3. M. Bl. v. 23. Dezemb. 1908
([Rob.] E[pprecht]). R. H.

31. Dezember. Emil Egli in Zürich, Mitgl. d. Allg. Gesch.-forscb. Ges. der Schweiz
seit 1895, der Antiquar. Ges. in Zürich seit 1889. — Geb. am 9. Jan. 1848 in Flaach,
besuchte die Schulen in Winterthur, das Gymnasium in St. Gallen u. widmete sich in der
Folge an der Hochschule in Zürich dem Studium der Theologie. Am 18. Mai 1870 zum
Geistlichen ordiniert, kam E. noch im selben Monat als Vikar nach Kappel, wirkte daselbst
bis April 1871, unternahm dann eine grössere Reise nach Deutschland u. Schweden, ward
nach seiner Rückkehr im November 1871 zunächst als Pfarrverweser, im Mai 1872 nls
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Pfr. nach Dinhard gewählt, welche Pfarrei er 1. Mai 1876 mit Aussersihl vertauschte.
Hier blieb er bis zu seiner Uebersiedelung nach dem ruhigeren Mettmenstetten (1. Juli
1885). Schon 1879 hatte er sich als Privatdoz. für Kirchengesch. an der theol. Fakultät
der Universität Zürich habilitiert, war im Frühjahr 1887 von derselben zum Doctor theo-
logiae h. c. promoviert u. am 23. März 1889 von der Regierung zum a. o. Professor f.
kirchl. Archäologie, schweizer, u. allgem. Kirchengesch. ernannt worden, dann am 31.
Dezember 1892, nach dem Rücktritte Frizsche's, Ordinarius f. kirchengeschichtl. Disziplinen
u. deren Hülfswissenschaften. Unstreitig der hervorragendste Kirchenhistoriker der deutschen
Protestant. Schweiz, namentl. hochverdient auf dem Gebiete der Zwingliforschung. E. ist
der Begründer der vom Zwingliverein in Zürich hg. «Zwingliana», deren Redaktion er
Beit ihrem Bestehen (1897) besorgt u. einer der Schöpfer des Zwinglimuseums. — Eine
Uebersicht der von ihm veröffentlichten Arbeiten enthält «Zwingliana» Bd. II, Nr. 9, S.

261—269, zusammengestellt v. dem Unterzeichneten. — Nekrol.: N. Z. Ztg. Nr. 4, 2. M.
Bl. v. 4. Jan. 1909 (M[eyer] v. K[nonau]); «Basler Nachrichten» Nr. 5. B. v. 6. Jan. (P.
Wernle); «Vaterland» Nr. 5, 2. B. v. 8. Jan. (Ed. Wymann); Z. W. Chr. Nr. 3; «Zeitschr.
f. Schweizer. Kirchengesch.», 3. Jahrg., I. Heft (Robert Hoppeler); Anz. A. N. F. X, 365
(v. demselben); «Zwingliana» Bd. II, Nr. 9, S. 257—261 (Meyer v. Knonau). R. H.

Für gefl. Mitteilungen und Zusendungen sprechen wir den Herren Staatsschreiber H.
Kaufmann in Solothurn, Professor H. Türler, Dr. E. Haffter in Bern und Professor A.
Büchi in Freiburg, für die so willkommene Uebernahme eines Grossteils der Gesamtdarstellung

den Herren Dr. R. Hoppeler und Dr. P. Gillardon den verbindlichsten Dank aus.
Ad. Lechner.

Historische Literatur, die Schweiz betreffend.

1908.

I. Allgemeines und Kantonales.
Actenstflcke. Zwei Actenstücke zur Geschichte der Stadtbibliothek St. Gallen. Hrg. von

J. Dierauer. Der Vereinigung Schweiz. Bibliothekare am 11. April 1908 überreicht von
der Bibliothekverwaltung. 8 S. St. Gallen, Zoliikofer.

Ambrosini, Jean. Toussaint Le Canu (1760—1833). 92 p. Beaugency, Laffray (Pharmacien-
Major der Schweizergarde in Paris etc.)

An, F. von. Bilder aus der Franzosenzeit mit besonderer Berücksichtigung von Ölten.
(Histor. Mitteilungen, Monatsbeilage zum «Oltener Tagbl.», I. Jahrg., Nr. 1—4, 1907.)

—: Der Anteil von Olten-Gösgen am „Stecklikrieg" 1802. (ib. Nr. 4—5).
Atlas. Geographischer, volkswirtschaftlicher, geschichtlicher Atlas der Schweiz. Liefg.

1—4, je IV S. und Karten S. 1—32. Neuenburg, Bibliothek des geograph. Lexikons der
Schweiz. 1907/08. ä Fr. 1.—.

Attenhofer, Heinrich. Die Burg Büron im Kanton Luzern. Aus dem Nachlasse von
Dr. H. Attenhofer, f 1856, hrg. von J. L. Brandstetter. (Vaterland, März 27—29 und
sep. 16 S,. Luzern, Räber).

Barth, Hans. Schweiz seit 1517. Literaturbericht 1906. Jahresberichte der
Geschichtswissenschaft, Jahrg. 29. 1906. Berlin, Weidmann 1908.

Baun, Friedrich. Das Heinrichsbad im Appenzellerland. Seine Entstehung und bisherige
Entwicklung, mit einem Lebensbild Beines ersten Pfarrers Rudolf Wenger (1873—1896).
60 S. Selbstverlag des Heinrichsbad. Fr. 1.—.

Beiträge zur Heimatkunde des Amtes Seftigen. Hrg. von einer Kommission des Lehrervereins

des Amtsbezirkes Seftigen und Freunden heimatlicher Geschichte. Liefg. 3. u. 4.
S. 161—296. Bern, Wyss a Fr. 1. 50.

Bener Gfustav]. Studie zur Geschichte der Transitwege durch Graubünden. 47 S. Chur,
Manatschal, Ebner & Cie. Fr. 1. —. (Erweiterter Sep.-Abdr. aus: «Der Freie Rätier,»
1908, Nr. 42 und 48; R.: NZZg. 1908, Nr. 102, 1. M. v. M[eyer] v. [Knonau]).
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Biographie, Allgemeine deutsche. 54. Band. Nachträge bis 1899. — Darin: Schiffmann,
Franz Joseph (Meyer von Knonau). — Schläfli, Ludwig (Cantor). — Schmid, Ludwig
Ferdinand Dranmor (Jacoby). — Schweizer-Sidler, Heinrich (Kägi). — Socin, Albert
(KautzBch). — Socin, August (Krönlein). — Sonderegger, Jakob Laurenz (Pagel). —
Stampfli, Jacob (Geiser). — Styger, Martin (Meyer v. Knonau). — Tanner, Anton (Laudiert).
— Ulrich Pfefferhard, Bisch, v. Konstanz (Cartellieri). — Vautier, Benjamin (Daelen). —

Vogel, Jakob (Brummer). — Vonderweid, Franz Peter Felix (Büchi). —
Boislisle J. de. Les Suisses et le marquiB de Puysieulx, ambassadeur de Louis XIV.,

1698—1708, Documents inedits. IV, CXXVIII, 199 p. PariB, Plon-Nourrit, 1906.

Fr. 7.—. _
Briefwechsel der Brüder AmbrosiuB und Thomas Blaurer, 1509—1548. Hrg. von der

Badiscken histor. Kommission, bearb. von Traugott Schiess. Band 1: 1509 — Juni 1538.

XLVIII u. 884 S. Freiburg i. Br., Fehsenfeid. M. 30. —.
Bttchel, Joh. Bapt. Geschichte der Herren von Schellenberg, anf Grund der in den

Jahrbüchern I, III, IV, V U. VI veröffentlichten Regesten. IL Teil. (Jahrb. des histor.
Vereins f. d. Fürstentum Liechtenstein, 8. Bd., S. 1 — 98).

Burckhardt, August. Adel und Patriziat zu Basel vom 13. bis 15. Jahrhundert. Referat
eines Vortrags. (Basler Nachr., Nr. 39).

Burckhardt-Biedermann. Die römische Stadtbefestigung von Augusta Raurica. (Korresp.-
Bl. des Gesamt-Vereins d. deutschen Geschichtsvereine, 1907, Nr. 12).

Burckhardt Felix. Die schweizerische Emigration 1798—1801. IV u. VIII u. 532 S.

Diss Basel. Basel, Helbing und Lichtenhahn. Fr. 12.50. (R.: NZZg. 1908, Nr. 175;
Hist. Jb. 29, S. 939; S.-Bl. des Bund 1908, Nr. 34 v. G. T[obler]; S.-Bl. der Basier
Nachr. 1908, Nr. 27; Frankf. Zg. 1909, Nr. 107, v. 0. WettBtein. LCB1. 1909 Xr. 23).

Buss, Ernst. Das alte Patrizierhaus von Capol, jetzt Hotel Bellevue, in Flims. Ein Blick
auf seine Geschichte. Vortrag. II u. 15 S. Glarus, Hefti u. Bartel.

Buttin, Ch. Le gnet de Geneve au XVe. siecle (Suite). (Revue Savoisienne, 49me annee,
ier—4me trim.).

Camenisch, C. Ein Engadiner Strassenprojekt im 18. Jahrhundert. (Engadin Express,
Nr. 2 u. 3).

Caviezel, Hartm. Der Gräberfund iu Ems. (Bündner Tagblatt, Nr. 91 und 93).

Clerget Pierre, La Suisse au XX» siecle. Etude economique et sociale. IV et 268 p. Paris,
Armand Colin. Fr. 3.50.

Coolidge, W. A. B. The Alps in Nature and History. With Map, Illustrations and Dia-

grams (showing the chief historical Passes). XX and 440 p. London, Methuen. J&—/7/6.
—: II Monte Rosa nel XVIII secolo. (Rivista mensile del Club Alpino Italiano, vol. 26., 1907.)

—: Early Visits to Zermatt and Saas. (The Alpine Journal 1906 nov. 1907 febr.).
Dändliker, Carl. Geschichte der Stadt und des Kantons Zürich. Bd. 1: Vorgeschichte der

Stadt und der Landschaft bis 1400. Mit Plan des mittelalt. Zürichs. VIII u. 405 S.

Zürich, Schulthess. Fr. 12.— (R.: NZZg. 1908, Nr. 343, 3. M. v. W. W.).
Dictionnaire geographique de la Suisse. 237e — 266» livr. tome 6, p. 1—480. Toffen —

Wildhorn. Neuchatel, Attinger.
Dierauer, Joh. St. Gallische Analekten. 16: Studentenbriefe eines Toggenburgers (Jakob

Weber) aus Heidelberg und Göttingen, 1824—1826. 24 S. St. GaUen, Zoliikofer.
Dingelstedt, Victor. The Republic and Canton of Geneva. A demographical Sketch. (Scottish

Geographical Magazine for May and June; R.: S.-Bl. des Bund 1908, Nr. 34).

Durrer, Rob. Die Geschenke Papst Julius II. an die Eidgenossen. (Wissen und Leben,
I. Jahrg., Heft 7—10).

—: Der Neujalmstag 1308. (NZZg., Nr. 1—3).
[Effinger, Julie von]. Chronik der Burg Wildegg von 1584 bis 1684. Heft 3. 4°.

S. 137—246. Zürich, Orell Füssli.
Escher, 0. Das Zürichborn. (Zürcher Wochen-Chronik, Nr. 1 ff.)
Fagniez, G. Henri IV et Geneve. (Revue Henri IV, t. II, n° 4).
Fischer Georg. Die Schlacht bei Novara (6. Juni 1513). Diss. BerUn. VI u. 168 S.

Berlin, Nauck. M. 3.—. (R.: S.-Bl. des Bund 1908, Nr. 35 v. G. T[obler].)
Fonjallaz, G. Journal d'un garde-suisBe. (La Revue de Paris, 16 sept. et 1*' oct.)
Forrer, Rob. Urgeschichte des Europäers von der Menschenwerdung bis zum Anbruch der

Geschichte. Mit mehr als 1500 Abb. VIII u. 584 S. Stuttgart, Spemann. M. 6.—.
(Spemanns Compendien, Bd. 2).
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Frei, Hermann. Aus dem Staufberger Slttengerichtsmanual. Ein Beitrag zur
Kulturgeschichte der Schweiz. (NZZg. Nr. 215. 1. M.).

Fuentes, Julio. El conde de Fuentes y bu tiempo. Estudios de historia militar (Blglos XVI y
XVII). 2 tomos. 184 y 288 p. Madrid (R.: Revista de Archivos 1908 nov. — die. p. 432).

Gabotto, F. La guerra tra Amedeo VIII di Savola e Filippo Maria ViBConti. 1422—1428.
(Forts.) (Bollettino della societä PaveBe di storia patria, anno VIII, p. 111—144, 168

bis 209, 377—407
—: La politica di Amedeo VIII in Italia dal 1428 al 1438 nei «conti» dell' Archivio

Caraerale di Torino. (Boll. storico-bibliografico subalpino, anno XII, 1907, n. III).
Gautherot, Gustave. Les relations franco-helvetiques de 1789 ä 1792. IV et 133 p.

Paris, Champion. Fr. 4. —. (Publication des Archives du Ministere des Affaires etrangeres).
: La Revolution francaise dans l'ancien Eveche de Bäle. 2 tomes. Paris, Champion.
Fr. 15.— Tome 1: La Republique Rauracienne. XXIV et 290 p. Tome 2: Le
Departement du Mont-Terrible, 1798—1800. IV et 310 p. (R.: Zeitschr. f. Schweiz.
Kirchengeschichte. 1908. S. 311).

Geisser. Stammbaum der Familie Geisser von Altstätten (St. Gallen) 1731—1907. 4°. 27 p.
Torino, V. Bona, 1907.

Gerster J. S. Historisch-geographischer Atlas der Schweiz, a) 10 Geschichtskarten der
Haup'tperioden mit Nebenkarten für die Zwischenereignisse; b) 8 kulturhistorische und

geographische Blätter. Mit Text. IV S. u. 16 Bl. u. 16 Karten. Quer-4°. Aarau, Wirz.
1907. Fr. 4. —. (R.: Zeitschrift für Bchweiz. Kirchengeschichte 1908. S. 306 v. A. Büchi).

Gessler, E. A. Die Trutzwaffen der Karolingerzeit vom VIII. bis zum XI. Jahrhundert.
Diss.'ßasel. 161 S. Basel, Reinhardt.

Grob, Rudolf Ernst. Die separatistischen Strömungen in Basel im XVIII. Jahrhundert.
Diss. phil. Bern. 140 S. Zürich, Druck der Christi. VereinBbuchhandlung, 1907.

Gross, Victor. Les sepultures de l'epoque de La Tene ä Münsingen, canton de Berne

(Suisse). jktude anthropologique sommaire. (Revue de l'ecole d'anthropologie de Paris,
18me annee, mars, p. 112—116).

Güterbock, F. Die Lukmanierstrasse und die PasBpolitik der Stauffer. Friedrichs I. Marsch
nach Legnano. 26 S. Rom, Löscher. M. 1.60. (Aub «Quellen und Forschungen aus

ital. Archiven und Bibliotheken, hrg. vom preuss. histor. Institut in Rom », Bd. XL. Heft 1).

H. 0. Louis Napoleon und Zürich. (Zürcher Wochen-Chronik, Nr. 15).

Haller, Paul. Das Jahr 1857. Ein Rückblick. 56 S. Bern, Haller. 1907. (Sep. aus dem

Berner «Intelligenzblatt»).
Hasenfratz, Helene. Die Landgrafschaft Thurgau vor der Revolution von 1798. Dis«.

Zürich. VI u. 216 S. Frauenfeld, Huber. Fr. 3.—. (R.: NZZg. 1909, Nr. 6. 2. M.).
Hassler, 0. u. P. Ehrsam, Geschichte der Schweizerischen Studentenverbindung Helvetia

und ihrer Sektionen. VIII u. 420 S. Bern, Büchler u. Cie. Fr. 10.—.
Häuserbuch, Konstanzer. Festschrift zur Jahrhundertfeier der Vereinigung der Stadt

Konstanz mit dem Hause Baden. Hrg. v. d. Stadtgeraeinde. Bd. 2: Geschichtliche
Ortsbeschreibung. 1. Hälfte: Einleitung, Bischofsburg und Nioderburg. Bearb. v. K. Beyerle
und A. Maurer. XVI u. 572 S. Heidelberg, Winter. M. 30. —.

Hedinger, Oscar. Beitrag zur Kenntnis der schweizerischen Eisenproduktion. (S. A.) Bern
1906. (R.: «Fr. Rätier» 1908, Nr. 46, Beilage, von E. Ha[ffter]).

Heer, Gottfried. Blätter zur Geschichte der Dorfschaft Rüti. Heft 1. 42 S. Glarus,
Tschudi-Aebli. 1906.

Heuberger. Die neuesten Forschungen in Vindonissa. Ref. eines Vortr. (Korrespondenzbl.
des Gesamtver. der deutschen Geschichts- u. Altertumsvereine, 56. Jahrg., Nr. 1).

Heuscher. Die Entwicklung der Fischerei im Zürichsee. Vortr. (NZZg., Nr. 288, 3. M.

u. 289, 2. M.). Tr
Hunkeler, M. Geschichte der Gemeinden Menznau und Werthenstein. (Luzerner Volksblatt

und sep. Buchdr. Huber, Sursee.)
Harbin, Joseph. Handbuch der Schweizer-Geschichte. Bd. 2, Liefg. 9. II S. u. S. 618

bis 576. Stans, v. Matt. Fr. 1.—.
Hyrvoix de Landosle. Les origines historiques de la confederation suisse. Histoire et

legende. (Le Correspondant 229, 538—660).
Jamin, Philippe. Fläneries Historiques au Pays Romand: Chäteaux, Ruines, Monastere«,

Habitations d'hommes ihustres etc. VI et 836 p. Geneve, Soc. Generale d'Imprimerie.
1907. Fr. 5.—.
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Kaul, L. Abwanderung und Verteilung der Alamannen. Beiträge zur Gesch. der
Völkerwanderung. Vortr. 31 S. AugBburg, Huttler, 1907. 50 Pf.

Klein, G. B. II Referendo Legislativo. Studio sulla democrazia elvetica. Firenze, Tip.
Galileiana. (Pubblicazioni del R. Istituto di Scienze sociali «Cesare Alfieri»; R.: NZZg.
1908, Nr. 335.)

Kummer, J. J. Bundesrat Schenk (1823—1895). Sein Leben und WTirken. Ein Stück
bernischer und schweizerischer Kulturgeschichte. 522 S. Bern, Francke. Fr. 5.—. (R.:
S.-Bl. des Bund, 1908. Nr. 318 von G. Tfobler]).

Lechner, Ad. Der Suterhandel in Appenzell I.-Rh. (S.-Bl. des Bund, Nr. 32 u. 33.)
Leplua, H. La campagne de 1800 k l'armee des Grisons. XXIII, 457 p. Paris, Chapelot.

Fr. 10.—. (Publie sous la direction de la section historique de l'etat-major de l'armee.)
[Lerch, Ernst]. Festschrift zum 25-jährigen Bestände der Halleriana (in Born), 1883—1908.

II u. 47 S. Bern, Ott n. Bolliger. '
Lexikon, geographisches, der Schweiz. Liefg. 215—248 Bd. 5, S. 417—768 u. Bd. 6,

S. 1 —192: Schweizerhalle — Trub. Neuenbürg, Attinger.
Lloyd, Henry Demarest. The Swiss Democracy. The Study of a Sovereign People. Edited

by John A. Hobson. XVI and 273 p. London-Leipsic. Fisher Unwin. jff —'6/—.
Locarno, II Castello di. (Cronaea Ticinese, 1907, n. 23-26).
Lüders, J. Die erste Ersteigung des Finsteraarhorns und der Königsspitze. (Jahrbuch des

Schweizer Alpenclub, 43. Jahrg. 1907/08, S. 273—301.)
Lüthi, E. Heimatkunde (Fortsetzung von: «Die Alamannen der Westscbweiz»), (Pionier,

29. Jahrg., Nr. 1—3, 8/9
—: Bibracte und Alesia. (ib. Nr. 6—7.)
—: Randglossen zu Dierauers Geschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft. (Bund

Nr. 243, 245, 247.)
Maire, 8. Die Kosten einer Schweizerreise im Jahre 1731. (Archiv für Kulturgeschichte

VI. Bd., Heft 1.)
Manno, Antonio. Bibliografia Storica degli Stat.i della Monarchia di Savola. Compilata

da A. M. Torino, Fratelli Bocca. 1902—1907. Vol. 7°. VIII» 551 p.: Indice generale
alfabetico dei primi 6 vol. L. 25.—. Vol. 8°. Genoud-Ginevra-Kyrie. VI e 350 p.
L. U.—.

Mayer, Georg. Teilungsurkunde zwischen den Grafen Hartmann und Rndolf von Werdenberg,

2. Mai 1342. (Jahrb. d. histor. Ver. für das Fürstentum Liechtenstein. 8. Bd.
S. 99—103.)

Mazzetti, E. La donna nella vita pubblica ticinese. (Corriere del Ticino 1907 n" 94.)
Mazzini, Giuseppe. Scrittl editi ed inediti. Vol. 3 e 4. (Politica — vol. 2 e 3.) XXXVI

e 399 p.; XLIV e 389 p. Imola, Galeati. 1907/08. L. 3.—.
Meier, Emil. Ein berühmter Staatsgefangener der Festung Aarburg. (Unter Benützung

ungedruckter Akten des Staatsarchives von Bern; betr. Micheli du Crest.) (Historische
Mitteilungen. Monatsbeilage zum «Oltner Tagbl.». 2. Jahrg., Nr. 6—8.)

Meier, Gabriel. Tas Kloster St. Gallen. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte. Mit 17 Illustr.
145 S. Regensburg, Manz. M. 1.20. (Geschichtl. Jugend- und Volksbibliothek, Bd. 21.)

Merz, Walter. Bilderatlas zur aargauischen Geschichte. In Verbindung mit A. Gessner,
A. Hir/el und S. Zimmert! hrg. v. W. Ai. i". VI S. u. 104 Bl. Aarau, Sauerländer.
Fr. 8.—.

Messikommer, Jakob. Die Entdeckung der Pfahlbaute Robenhausen, 2. Februar 1858.
(Zürcher Wochen-Chronik, Nr. 5 u. 6.)

—: Der Grabhügel Burg-Robank bei Wetzikon, (ib. Nr. 19).
Meyer Joh. Die früheren Besitzer von Arenenberg, Königin Hortense und Prinz Ludwig

Napoleon. 2. stark vermehrte Aufl. Mit Illustr. VIII u. 437 S. Frauenfeld, Huber
Fr. 5.50.

Mommsen, Theodor. Gesammelte Schriften. Bd. V. VI u. 618 S. Berlin, Weidmann.
M. 15.—. (Darin Wiederabdruck von: Die Schweiz in römischer Zeit; Schweizer
Nachstudien; Die keltischen Pagi.)

Moor, A. v. Aus dem alten Unterengadin. Ein Schützenfest in Guarda. (1838.1 (Engadin
Express, Nr. 10 u. 11.)

Morandi, G. B. Nuovi documenti intorno all' impresa del 1513 contro Massimiliano Sforza.
(Boll. Btor. per la Provincia di Novara, 1907, n. 1.)

38
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Müller, Johann. Der Umfang und die Hauptrouten des Nürnberger Handelsgebietes im
Mittelalter. (Vierteljahrschrift, für Social- und Wirtschaftsgeschichte. VI. Bd., Heft 1.

Darin: a) Schweiz und Südfrankreich.)
MüUer-Landolt, J. Geschichte der Stadtschützengesellschaft Bremgarten. 78 S.

Bremgarten. Verlag Stadtschützengesellschaft. Fr. 1.20.
Muratore, D. Un viaggio di Barnabö Visconti nella Savoia e nella Svizzera. (Archivio

stör, lombardo, 35, fasc. 20.)
Naef, Albert. Chillon. Tome 1: La Camera domini, la Chambre des Comtes et des Ducs

de Savoie k Chillon. Avec des ill. et 19 planches. 4°. IV et VIII et 177 et LVI p.
Geneve, Boissonnaz. Fr. 60.—.

Patrucco, C. E. I Saraceni nelle Alpi occidentali e specialmente in Piemonte. Pinerolo.
(Biblioteca della soc. storica subalpina, dir. da F. Gabotto, vol. 32, 4.)

Pegard, P. Bonaparte, Wurmser et les Ligues Grises en 1796. (Revue militaire suisse,
LlIIe annee, n° 9.)

Pfleghart, Ad. Die schweizerische Uhreniiidiistrie, ihre geschichtliche Entwicklung und

Organisation. XII u. 204 S. Leipzig, Dnncker u. Humblot. M. 5.—. (Staats- und
sozialwissenseliaftliche Forschungen, hrg. v. Schindler u. Sering, Heft, 133.)

Pigorini, L. Uso delle acque salutari nell' etä del bronzo. (Pnnighina, St. Moritz-Engadina,
Castione di Marchesi-Parina, Bosnia.) (Bollettino di paletnologia italiana, anno 34, n' 9—12.
Parma.)

Platzhoff-Lejeune, Ed. Zürich und Umgebung im Jahre 1800. Nach dem Reisetagebuch des

Dr. med. F. A. Lejeune. (Zürcher Wochen-Chronik, Nr. 25, 26, 28.)
—: Basel im Jahre 1806. (S.-Bl. der «Basl.Nae.hr.», Nr. 23.)
Pochon, A. u. Zesiger, A. Schweizer Militär vom Jahr 1700 bis auf die Neuzeit. Liefg.

5 u. 6. Mit Abb. u. 8 färb. Tafeln. II S. u. S. 33—48. 4°. Bern, Scheitlin, Spring
u. Cie. Liefg. k Fr. 6.—.

Quartier-La-Tente et L. Perrin. Le canton de Neuchatel. Revue historique et mono-
graphique des communes du canton de l'origine k nos jours. IIme serie: Le district de

Boudry. 4e livr.: La commune de Colombier. 5"'e livr.: La commune d'Auvernier.
6° livr.: La commune de Peseux. p. 245—400. 4°. Neuchatel, Attinger. Fr. 3.50.

Quellen zur Geschichte des Zeitalters der französischen Revolution. Hrg. im Auftrage von
H. Hüffer f. Teil II: Quellen zur Geschichte der diplomat. Verhandlungen. Bd. 1—
Der Frieden von Campoformio. Urkunden u. Aktenstücke zur Gesch. der Beziehungen
zwischen Oesterreich und Frankreich in den Jahren 1795—1797. Gesammelt v. H. Hüffer,
ergänzt, hrg. u. eingeleitet, v. F. Luckwaldt. IV u. CC u. 561 S. Innsbruck, Wagner.
1907. M. 18.—

Recueil genealogique suisse. Ir» serie: Geneve. Tome 2me. Publik par A. Choisy, L. Du-
' four-Vernes et quelques collaborateurs. IV et 454 p. Geneve, Jullien. 1907. Fr. 12.—.

Rimond, Ch. Recits et Souvenirs sur Geneve de 1840 k 1860. Avec 22 planches. 46 p.
Geneve, Atar. Fr. 3.50.

Ringholz, Odilo. Geschichte der Rindviehzucht im Stifte Einsiedeln. Ein Beitrag zur
Geschichte des schweizerischen Braunviehes. (Landwirtschaftl. Jahrbuch der Schweiz, 22.

Jahrgang., Heft 8, S. 413—508.)
—: Geschichte der Insel Ufenau im Zürichersee. 96 S. Mit 43 Abbildungen. Einsiedeln, Benzinger.
Robbi, Paul. Aufzeichnungen von P. R. (1759—1847) von Sils im Engadin aus den Jahren

1797—1834. Aus dem Romanischen übersetzt u. hrg. von Conradin Planta. 61 S. Kl.-4».

Chur, Manatschal Ebner. (Beilage zum Progr. der Bündn. Kantonsschule in Chur pro 1907/08.)
Robert, Arnold. Notes et documents historiques sur les evenements de 1831, 1848. 1856.

24 p. La Chaux-de-Fonds, impr. du National SuiBBe. (Extrait du National Suisse des

5, 6 et 7 mars 1908.)
Rodt, Eduard von. Bernische Burgen. Ein Beitrag zu ihrer Geschichte Mit 76 Illustr.

u. 1 Karte. 161 S. Bern, Francke. Fr. 6.-. (R.: Bund 1908, Nr. 588.)
Rothpletz, Emil f. Aus dem Sonderbundskrieg. (NZZg., Nr. 340 ff.)
Roulier, A. Odyssee d'un Vaudois pendant la campagne de Russie (1812). (La Revue du

Dimanche. Lausanne, 1907, Nr. 50—52, 1908, Nr. 1—3.)
Rössel, V. Un magistrat republicain : Le conseiller federal Schenk. (Wissen und Leben,

2. Jahrg., Heft 5 ff.)
Rossi, G. Un matrimoni morganatico a Lugano nel 1600. (Corriere del Ticino, n° 102.)
—: Suwaroff in Isvizzera. (ib. n' 6—13.)
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[Rüegg, Carl] Zum 50-jährigen Stiftungsfest der Scaphusia (Gymnasialverein in
Schaffhausen). Mit Mitglieder-Verzeichnis 1858—1908. II u. 86 u. II u. X S. Schaffhausen
Kuhn u. Cie. Fr. 5.—. '

S. H Ein Königsmord vor 600 Jahren. (Neues Tagblatt, Stuttgart 1. Mai Nr 101-betrifft König Albrecht.) ' ' '

Salis-Soglio, Daniel von. Mein Leben und was ich davon erzählen will, kann und darf1 iJäude. 281 u. 310 S. Stuttgart und Leipzig, deutsche Verlagsanstalt. M 20 —
Saruggia, A. M. De l'opotherapie k Geueve en 1700. Essai inedico-historique. These med

Geneve. 37 p. Geneve, Romet.
Schädler, Albert. Regesten zu den Urkunden der liechtensteinischen Gemeindearchive und

AlpgenosBenschaften. (Jahrb. des histor. Ver. f. d. Fürstentum Liechtenstein 8 Bd
S. lOo — 170j.

Scheffel P H. Verkehrsgeschicht.e der Alpen. Bd. 1: Bis zum Ende des Ostgotenreichesriieoderichs des Grossen. VIII u. 206 S. Berlin, Reimer M 8 —Schenk Alex Etude sur l'anthropologie de la Suisse. 2"»' partie. (Bull, de la socNeuchäteloise de göographie, tome 19.)
Scherten August. Die Herren vom Hattstatt und ihre Besitzungen. Ein Beitrag zurmittelalterlichen Geschichte Süddeutschlands. Mit Stammbäumen u. Tafeln XVI u 4^1 sColmar, Strassburger Druckerei. M. 8.
Schlatter, M Aus Tarasp-Sehiils-Vulpera'. Geschichtliches aus dem Unterengadin. (Engadin

Express, Nr. 5 u. 6.) ° v B

schlumpf, Jacques. Der schweizerische Typographenbund. Festschrift zun. 50-jährigen
w Ä" vtu o"£ if G°schichtü unJ t™ Wirkens des Typographenbundes von 1858bis 1908. Uli u. 336 S. Basel, Buchdr. des Schweiz. Typographenbundes.)

Schollenberger J Die Schweiz seit 1848. Ein st.aatB.nanniscl.es und diplomatisches Handbuch.
X u. 422 S. Berlin, Häring. M. 9.—.

Schulthess, Hans. Die Familie Schulthess von Zürich. Festschrift zur Feier des ein-
hiindertundfunfzigjährigen Bestehens der Scbulthess'schen Familienstiftung Mit Illustr48 ra ein u. 9 Stammbäumen. 4». IV u. 129 S. Zürich, Schulthess u. Co. Fr 30 —(Als Ms. gedr.) '

Schultheis, Otto. Schweiz. Archäologische Funde im Jahre 1907. (Jahrb. des k. deutschenarchaol. Instituts.)
Schweiz Die. Geographische, demographische, politische, volkswirtschaftliche und geschichtlicheStudie von A. Aeppli etc. Mit Illustr., Planen etc. Compl. in 15 Fasz. Neuenburg,Attinger. Fr. 18.— (auch franz. erschienen).
Sieger, R. Zur Geographie der zeitweise bewohnten Siedelungen in den Alpen. (Geogr.

^^lön Un "hiaCCiai° l)rei8torico e P'etre druidiche presso Locarno. (Popolo e Libertä
Soldats Suisses au Service Etranger. (Collection de Memoires et de Souvenirs) 1« volIV et 387 p^ Geneve Jullien. Fr. 3.50 Contenu: Journal d'un Sous-Lieutenant de

cuirassiers, F-J-L. Rilltet; Souvenirs d'un Garde d'honneur, F.-A. Cramer; Memoiresinedits dun Soldat prisonnier en Russie, P.-L. Mayer. (R : NZZg 1908 Nr 6- Journde Geneve 1907, n° 276; Revue critique 1908, Nr. 9; S.-Bl. der «Basl. Nachr.» 1908, Nr. 28Stauber, E Der Hof Rossberg, Gemeinde Töss. («Landbote» und «Tagbl der StadtWinterthur» und sep. 27 S. Winterthur, Geschw. Ziegler, 1908.)
8t®ble.r,F-Aa: Am Lötschberg. Land und Volk von Lötschen. Mit 138 Abb. Xu 130 SZürich, Alb. Muller, 1907. Fr. 4.—.
Steüiberger Alfons. Rudolf von Habsburg und Albrecht von Oesterreich. Mit 10 Illustr
D* *„ ^Til'1"^ MfDZ- M- L2°- (Geschichtl. Jugend- und Volksbibliothek, Bd 9)^S.^L»^ Atkt'n8,;uTcke zur Geschichte der Ausweisung Herweghs aus Zürich im Jahre1843. (Süddeutsche Monatshefte, 5. Jahrg., Heft 8, S. 154-161

~im, Ä^wHSj et le Prince de Metternich en 1838> (Revue hi8toriqae'
Stichler Carl. Von der Kriegschirurgie zur Zeit Friedrichs des Grossen. (DeutBcherSoldatenhort, 20. Jahrg., Nr. 13; betr. den Chirurgen J. U. Bilger von Chur)
— : Altzurcherische Teufelsgeschichten und Satansmemoiren in neuerer Zeit (Zürcher-Wochen-

chronik, Nr. 46, 47).
- : Kaiser Karl der Grosse am Turme und im Kreuzganghofe des Grossministers (ib. Nr. 50).
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Tableau des Bains de Leück, 1795. IV et 157 p. Geneve, Jullien 1907. Fr. 3.50.
Tatarinoff, E. Die Münsinger Totenstätte. (S.-Bl. der «Basl. Nachr.», Nr. 12.)
Thom, Reinhard. Die Schlacht hei Pavia (24. Febr. 1525). 55 S. Berlin, Nauck. 1907.

M. 1.50 (R. : DLZ. 1909. Nr. 8).
Trepp, J. M. Heinrich Bansi. Diss. Bern. IV u. 161 S. Chur, Buchdr. Sprecher & Valer, 1908.
Urkundenbuch der Stadt Basel. Hrg. von der histor. und antiquar. Gesellsch. zu Basel.

Bd. 10. Bearb. durch Rudolf Thommen. 4°. IV u. 687 S. Basel, Helbing u. Lichtenhahn.

Fr. 40.—.
Viehzucht. 68 Heilmittel aus der alten Zeit. Hrg. v. Ulr. Sommer. IV u. 237 S. Dels-

berg. Boechat. 1907. Fr. 3.—.
Vouga, Paul. Essai svir l'origine des habitants du Val de Travers. Diss. Berne. IV et

86 p. Neuchatel, Attinger, 1906. Fr. 3.—.
W. W. Aus der Geschichte Diessenhofens. (NZZg., Nr. 220. 2. Bl.)
Wäber, Hedwig. Die Schweiz des 18. Jahrhunderts im Urteile ausländischer Reisender.

Teil 1: Das staatliehe Leben. Diss. Bern. IV n. 75 S. Bern, Franke, 1907. Fr. 1.50.
W[idmann], J. V. Coopers Wanderungen in der Schweiz. (Bund, Nr. 372, 374, 376, 378,

380. 382. 384, 386, 388.)
Windelband, Wolfgang. Der Anfall des Breisgaus an Baden. VIII u. 141 S. Tübingen,

Mohr. M. 3.—.
Wolff. F. Elsässisehes Burgen-Lexikon. Verzeichnis der Burgen und Schlösser im Elsass.

Mit 54 GrundrisszeicJinungen. X u. 440 S. Strassburg, Beust. M. 12.—. (Veröffent-
liclninge n des kais. Denkmal-Archivs zu Strassburg, Nr. 9. |

Wotschke, Theodor. Die Posener Verwandten des St. Galler Reformators und Geschichtsschreibers

Joachim Vadian. (Historische Monatsblätter für die Provinz Posen, Jahrg. IX,
Nr. 2, t\ 17—25.)

Wymann, Ed. Die sechste Jahrhundertfeier des Rütlischwures, begangen auf dem Riitli,
Sonntag, den 13. Oktober 1907. Festerinnerungen, im Auftr. der h. ursohweizerischen
Regierungen gesammelt. 56 S. Mit Illustr. Einsiedeln, Benziger. Fr. 1.—.

Zesiger, Alfr. Die Stube zum roten/guldinen Mittlen-Löüwen (zu Bern). Ein Rückblick
auf die Geschichte der erBten fünf Jahrhunderte. Zur Einweihung der neuen Zunftstube
im Falken am 10. März 1908. A1b Manuskript, gedr. Mit Illustr. VIII u. 211 S. Bern,
WysB. (Erweiterter Abdr. aus dem N. Berner Taschenb. für 1908.)

Zierler, P. B. Die Herren von Tarasp und ihre Gründungen, 1042—1220. (Forschungen
und Mitt. zur Gesch. Tirols und Vorarlbergs. 5, 1—26.)

Zoller, Otto. Uebersicht der sämtlichen schweizerischen Volksabstimmungen seit 1848.
Nene Ausg. 1 S., Fol. Basel, Birkhäuser. Fr. —.50.

Zschokke, F. Die postglaziale Einwanderung der Tierwelt in die Schweiz. Vortr. II 8.
u. S. 134—150. Freiburg, Fragniere. (Sep. aus den Verhandlungen der Schweiz, naturf.
Ges. 1907.)

Zunft «zur Meisen» (Zürich). Festschrift, hrg. von der Vorsteherscbaft zur Feier des

150-jährigen Hausjubiläums (1757—1907). Mit, Illustr. u. 30 Taf. Fol. 78 S. Zürich,
Orell Füssli, 1907. Fr. 10.—.

Zur Erinnerung au J. C. Bluntschli. 1808—1881. (NZZg. Nr. 59 ff.)
Zürichsee, Bilder vom. Erinnerungen eines alten Rechtsufrigen. (Zürcher Wochen-Chronik,

Nr. 39 ff.)
(Schluss folgt.)

Berichtigung.
Die Bemerkung «(Scliluss folgt.)» auf S. 453 der letzten Nummer ist zu streichen;

der Artikel ist abgeschlossen. Auf S. 452, Zeile 13 von oben ist zu lesen «1. Januar»

statt «1. Juni».
Die Red.

Redaktion: Dr. August Plüss in Bern. Druck und Expedition K. J. Wgss in Bern.


	

