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wurden so bezeichnet, weil sie nach der Wahl dem Landvogt cinen Eid

schworen mussten. Einen Schreiber gab es noch nicht und darum auch kein

Gemeindeprotokoll, sondern man liess sich iiber die wichtigsten Beschliisse

vom Vogt oder Amtsgericht Briefe ausstellen, die im hier schon 1715 er-

wahnten Gemeindearchiv" versorgt wurden.- Zweitens geht aus diesem

Aktenstiick deutlich hervor, dass beide Orte den grossen Eggwald damals

noch als ungetrenntes Eigentum betrachteten und diesbeziigliche Versamm-

lung en gemeinsam abhielten. Solche ergaben auch anderswo Anlass zu

Handeln und wurden deshalb von der Obrigkeit nicht immer gern gesehen,

nach der Reformation aber besser geordnet, und in der verhaltnismassig

friedlichen Zeit von da an bis zur Revolution konnte sich das ziircherische

Gemeindewesen 77 in hervorragender Weise entwickeln.

Die damaligen Dorfbeamten hatten in erster Linie fur die Vergrosserung

des Gemeindegutes zu sorgen. Die Beschaffung der notigen Mittel erfolgte

hier wie anderswo gelegentlich durch Darlehen. Ein solchcs wurde Anno

1565 sogar in Waldshut aufgenommen und zwar bei einer kirchlichen Stif-

tung, die sich wie eine kleine Bank betatigte." Wie ansehnlich das Gut sparer

war, ersieht man aus der Tatsache, dass der Verwalter Geld ausleihen

konnte. So erhielt zum Beispiel Jakob Bernhard im Herbst 1701 von ihm

«150 Gulden guter Zurcher Wahrung». Er versprach «by waaren throii-

wen», diese die nachsten filnf Jahre stets auf Martini (11. November) mit

7 Gulden 20 Schilling (5 Prozent) zu verzinsen und im sechsten Jahr das

Hauptgut (Kapital) samt Zins «ohne all mangel, gebrasten, Costen und

schaden» zuriickzuzahlen. Dafiir musste er der Gemeinde sein Haus und

anderthalb Jucharten Land verpfanden." Dieses Geldverleihen aus offent-

lichen Kassen war bis zur Gegenwart iiblich, Andere Einzelheiten der Guts-

verwaltung sind aus einer weiter hinten abgedruckten Gemeinderechnung

ersichtlich. Das gilt auch fur den Wald, dem ein besonderes Kapitel ge-

widmet wird.

Viel zu tun hatten die Beamten sodann mit der Regelung des Weidebetriebes,

der sich teilweise auch iiber das Gemeindeland erstreckte. Weil man das

Vieh ziemlich frei umhergehen liess, mussten bei den Getreidefeldern Latten-

zaune aufgestellt und nach der Ernte wieder abgebrochen werden, damit

sich die Kiihe noch auf die «Stroffelweide» begeben konnten. Wer sich

nicht genau an diese Ordnungen hielt, verursachte natiirlich allerlei Streitig-
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keiten. Solche waren oft auch mit den Bauern der Nachbargemeinden zu

schlichten, zum Beispiel mit denen von Regensberg, die nach einem alten

Vorrecht einen Teil ihrer Kiihe im Wehntal und ihre Schweine in den hie-

sigen Eichenwaldern weiden lassen durften.- Wei 1 einzelne Landwirte von

Schofflisdorf und Oberweningen in beiden Gemeinden Liegenschaften be-

sassen, wurde 1647 der «Weidgang» so geordnet, dass er nun gemeinsam

stattfinden musste.- Aus ahnlichen Griinden entstanden wiederholt Handel

mit den Vertretern von Siinikon. In jenem Bann hatten die hiesigen Bauern

iiber 100 Jucharten Ackerland und trieben ihr Vieh samt demjenigen von

Oberweningen nach del' Getreideernte auch dorthin zur «Stroffelweide»,

was die Nachbarn Anno 1720 verwehren wollten. Sie unterbreiteten die

Streitfrage dem Landvogt. Bei ihrer Einvernahme bemerkten die Schofflis-

dorfer, sie hatten sich bisher an einen friiheren Entscheid gehalten, und es

ware nach ihrer Meinung «unbillich, wan die Siiniker den Nuzen vom

Wei den dorten allein geniessen konnten und sie darvon usgeschlossen sein

miissten, welliches ihnen schwer anzunemmen ware und ohnmiiglich vor-

kommen thete», zumal sie in umgekehrten Fallen den Nachbarn ja auch

stets erlaubt hatten, auf ihrem Gebiet weiden zu lassen. Der Landvogt

regelte diese Angelegenheit so, dass die Schofflisdorfer kein Vieh aus Ober-

weningen mehr auf Siiniker Boden mitbringen durften, sonst alles beim

alten blieb und beiden Parteien empfohlen wurde, sie sollten «sich gegen

einanderen als gute Friind uffiihren.»80

Manchen .Arger hatten die Gemeindebeamten auch in bezug auf Strassen

und We ge. Weil diese meist noch von den Anstossern besorgt werden

mussten, befanden sie sich oft in einem misslichen Zustand, besonders dann,

wenn man die umliegenden Wiesen bewasserte. Da waren richtige Abzugs-

graben notig, damit «das Wasser us den Strassen gefergget werde und nit in

dise», wie es in einem sogenannten «Tollenbrief» von 1606 heisst.81
- Im Jahre

1646 konnte man den Steibruggweg im Chlupf wieder einmal fast nicht mehr

befahren. Nach einem Befehl des Landvogtes musste diese Gasse nun von den

Schofflisdorfern und Oberweningern gemeinsam erneuert, in Zukunft aber

nul' von den letzteren unterhalten werden, da sie in ihrem Bann lag."

Dass ein Vorgesetzter das erwahnte Wiesenwassern irgendwie einzuteilen

und zu beaufsichtigen hatte, ist klar. Das war aber keine Lustbarkeit; denn

mancher Mitbiirger mochte sich dabei vielleicht benachteiligt fiihlen oder
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sich sonst nicht an die genauen Bestimmungen halten.- Ausserdem diente

das Bachwasser auch noch den Frauen, wenn sie die grosse Wasche hatten.

Davon ist aus dem Jahre 1530 eine ergotzliche Abmachung'" iiberliefert

und zwar im folgenden Wortlaut: «Wen ein frow weschen wette, miige si

am abent (vorher) zuo dem muller gon und im sagen, das er den bach

louffen lasse, und wen er sich des wideren (sich weigern) wiirde, mag die

frow den striimpfel (Stopsel der Stauvorrichtung) ungevrefnet (unstrafbar)

selbs usziechen», welche Befugnis die Frauen auch anderswo hatten. Wenn

der Muller also nicht gerade guter Laune war, mussten sie sich selber Recht

verschaffen oder ihre Wasche auf bessere Zeiten verschieben.- Selbstver-

standlich trachtete die Gemeinde schon friiher nach einer geniigenden

Wasserversorgung. So erwarb sie zum Beispiel'" Anno 1786 von Heinrich

Merki fur 15 Gulden und eine Buche «die Gerechtigkeit, in seiner Neuwies

die dorten zusammenfliessenden Quellen in zwey Brunnenstuben zu fassen

und hinweg zu teuchlen.» Damals waren die Leitungen noch holzern, Sie

bestanden aus etwa funf Meter langen Stammen, die vor dem Gebrauch

zum Verschwellen in eine Wassergrube getaucht und darum Teuchel genannt

wurden. Nachher musste man sie mit einem grossen Bohrer, wie ein solcher

im Oberweninger Ortsmuseum noch zu sehen ist, in der Mitte durchlochen,

was eine sehr genaue Arbeit war. Deshalb sagte man friiher bei gewissen

Verrichtungen, es harte einer aufpassen miissen wie ein «Tuuchelborcr»>-

In diesen Zusammenhang gehoren auch einige Angaben iiber die ersten Ein-

richtungen der Feuerwehr. Ehedem war es bei einem Brandausbruch noch

so, dass man den nachsten Bach staute, Eimer mit Wasser filllte und sie in

einer langen Reihe von Leuten bis zum brennenden Haus weiterbot. Dort

wurde versucht, mit ihrem Inhalt das Feuer zu loschen, was aber nur selten

gelang. Die leeren Gefasse reichte man in einer andern Kette wieder zuriick,

Richtige Spritzen kamen in dieser Gegend erst im 18. J ahrhundert auf.

Man musste sie noch tragen, und die dazu norigen Stangen wurden 1740

vom Kirchspielgut'" bezahlt. Es leistete auch einen Beitrag an die 1777 fur

Schleinikon angeschaffte Feuerspritze. Diese wurde im dortigen «Zythiiiisli»

versorgt, das schon vorher bestanden, aber nie fur gottesdienstliche Zwecke

gedient hatte. N ach der Oberlieferung soll es einst von einer wohlhabenden

Frau gestiftet worden sein, damit die Schleiniker von einer eigenen Turmuhr

die Zeit ablesen konnten. Wahrscheinlich erhielten sie damals von auswarts
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auch eine mittelalterliche Glocke, die heute noch lautet, wenn ein verstorbe-

ner Dorfbewohner zur Bestattung nach Schofflisdorf gefiihrt wird.- Bis zum

Jahre 1783 beniitzte die letztere Gemeinde zusammen mit Oberweningen

die gleiche Spritze. Erst dann schaffte sie eine eigene ari." Dazumal befand

sich beim Hause des Fruheren Gemeindeprasidenten Hirt noch eine «Wetti»

(von waten, hindurchgehen), das heisst ein Feuerweiher.

Hie und da mussten sich die Dorfbeamten auch mit Grenzstreitigkeiten

befassen, die gelegentlich sogar dem Rat in Zurich unterbreitet wurden.

Dieser entschied'" zum Beispiel Anno 1568, ein beim Wattwilerhof an die

Bachser verkauftes Waldstuck solle dennoch zum hiesigen Bann gehcrerr--

Merkwiirdig ist sod ann, dass der genannte Hof im Jahre 1580 von Kleinhans

Haupt urn 850 Gulden an die Burger beider Gemeinden'" Oberweningen

und Schofflisdorf verkauft wurde, die einst, wie schon gesagt, ihr Gebiet

auf der Egg als gemeinsames Eigentum betrachteten.- Anno 1596 musste

man nach einer Grenzbereinigung an und auf der Lagern 14 neue Mark-

steine setzen." Solche Arbeiten waren ehedem stets mit einer feierlichen

Formlichkeit verbunden, und die Beamten erschienen dazu im Sonntags-

kleid. Unter die noch unbehauenen «Marchen» wurden als «Zeugen» Ziegel-

stiicke oder andere kleine Gegenstande in den Boden gelegt, damit die

N achkommen sicher waren, dass es sich da nicht urn einen gewohnlichen

Stein, sondern urn ein Grenzzeichen handelte.

Zu den Pflichten der friiheren Vorsteher gehorte auch die Aufsicht iiber

das «Gmeiuierch», Wie der Name sagt, waren das gemeinsame Arbeiten,

welche die Dorfgenossen fur die Gemeinde im Wald oder an Strassen und

Bachen ausfiihrten. Dadurch konnte man bis weit ins 19. Jahrhundert hinein

auf den Bezug von Gemeindesteuern verzichten. Die Mitwirkenden wurden

in Rotten eingeteilt, denen ein Dorfbeamter vorgesetzt war. Nur wer zu

dieser Arbeit eigene Zugtiere mitbringen konnte, galt als vollberechtigter

Bauer und Burger. Leute, die ohne solche oder nul' an ein paar Tagen er-

schienen, nannte man Tagnauer, Tagner oder Tauner. Diese TaglOhner

waren aber doch Burger, auch wenn sie weniger Befugnisse und Ansehen

hatten als die andern. Nicht mehr dazu rechnete man die eingewanderten

Niedergelassenen oder Hintersassen, die bei Gemeindeversammlungen nur

hinter den Biirgern sitzen durften. Mit der Zeit wurde die Gruppe del' Tag-

nauer immer zahlreicher, wiinschte vermehrte Rechte und begriindete damit
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viele Streitigkeiten. Noch Anno 1552 war es hier den reicheren Landwirten

gelungen, die Begehren der weniger begiiterten Mitbiirger kurz und biindig

abzulehnen mit den Worten90
, sie «sollten die Puren ungesumt lassen.»

Wie man diese Tauner einschatzte, ist auch aus einer Urkunde'" iiber den

erwahnten Ankauf des Wattwilerhofes ersichtlich. Daran hatten ihrer vier

zusammen soviel zu bezahlen wie ein Bauer, und an Holz erhielten sie drei-

mal weniger als ein solcher. Sparer aber gelang es ihnen immer mehr, sich

den andern Landwirten gleichzuste11en.

Wer Neuburger werden wo11te, konnte sich einkaufen. Was er dabei zu

bezahlen hatte, war in den von der Obrigkeit ausgestellten «Einzugbriefen»

genau angegeben. Leider ist von Schofflisdorf kein solcher aus der alteren

Zeit vorhanden. Im Jahre 1677 erfolgte offenbar eine Erhohung der Ge-

biihren, die hier 35 Pfund ausmachten'" und bis zur Revolution so blieben.

Ein nicht im Ziirichbiet wohnhafter Gesuchste11er entrichtete in der Regel

das Doppelte und ein Auslander noch viel mehr. Zudem musste der Auf-

genommene jedem Biirger, der zum Zeichen seiner Manneswiirde «den De-

gen trug», einen Abendtrunk bezahlen und den Vorgesetzten ein Nachtessen

mit Suppe, Fleisch, Gemiise und «genug Weyn».

Als Grundlage der ortlichen Rechtsverhaltnisse diente auch hier eine Off-

nung, das heisst ein Dorfgesetz, auf welches noch Anno 1530 ausdriicklich

verwiesen wurde.?" Dieses verlas man am Anfang jeder Gemeindeversamm-

lung, zu deren Besuch a11eManner verpflichtet waren. Bei Abstimmungen

galt schon friih der Spruch: «Der mindere Teil sol1 dem mehreren folgen.»

Die genannte Verordnung ging dann leider verloren, und im Jahre 1670 be-

merkte der Landschreiber Engelfried in einem Prozess'" gegen das Domstift

sogar, «die von Schofflistorf noch ire Alten hetten niemalen eine Offnung by

Handen gehebt», was aber nach dem obigen Hinweis nicht stimmte.- Wie

das Dorfchen damals aussah, ist auf Gygers Ziircherkarte von 1667 nur

angedeutet, weshalb der Abdruck eines Teilstiickes unterblieb.

Im 1719 begonnenen Dekanatsbuch des Regensberger Pfarrkapitels'" wurde

erstmals das hiesige Ortswappen abgebildet. Es zeigte auf einer griinen

Wiese im blauen Grund ein weisses Schafchen, Damit erklarte man in volks-

tiimlicher, aber unrichtiger Weise den Namen dieser Ortschaft, die schon

vorher etwa als Schaflisdorf bezeichnet worden war. So oder ahnlich er-

schien der Schild 1860 auf der ziircherischen Wappentafel von Krauer, in
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Vereinsfahnen, an einer Feuerwehrlaterne, auf der Windfahne des Dorf-

brunnens und 1890 im Kirchenfenster. Wei 1 von weitem die griine Farbe

von der blauen zu wenig abstach, ernpfahl die kantonale Wappenkom-

mission im Sommer 1930 dem Gemeinderat, die Wiese wegzulassen, womit

er einverstanden war. So erhielt auch dieses Dorfzeichen amtlichen Cha-

rakter, weshalb es ohne neue Beschliisse nicht verandert werden darf. Seine

Beschreibung lautet in der Fachsprache: In Blau ein schreitendes silbernes

(weisses) Schaf. In dieser vereinfachten Form wurde es seither wie aIle

andern Gemeindewappen mit schonen Postkarten'" weiten Kreisen bekannt

gemacht. Den Druckstock fur die Darstellung auf del' ersten Tafel verdankt

der Chronist der Antiquarischen Gesellschaft in Zurich.

Die alteste hiesige Urkunde

Dieser ehrwiirdige, 36 em breite und 26 em hohe Pergamentbrief'" aus 1524

befindet sich im Schofflisdorfer Gemeindearchiv, das in der Kanzlei einge-

richter ist. Sein Inhalt betrifft die friihere Forstwirtschaft, und was da steht,

wurde hier als Beispiel der damaligen, noch fast ungeregelten Schreibweise

genau abgedruckt. Der Text lautet: «Ich Jacob pur, diser Zytt Obervogt der

Herrschaft Regensperg, Bekhennen offenlich unnd thuon khund mengklichem

mitt disem brieff, das (dass) uff hiitt datum, als ich jn namen unnd an statt

der Strengen vesten fiirsichtigen Ersamen wysen Burgermeister unnd Rath

der Start Zurich, miner gnadigen Herren, offenlich ze gericht sas, vor mir

unnd offem verbannen gericht erschinen sind die Erbern (ehrbaren) unnd

bescheidnen Doli schellhorn von Oberwaningen unnd Hanns Zobely von

schoffelsdorff jn namen unnd an statt gantzer gemeind beider yetzgedachter

dorffer, dem glych Cuonradt meyer von Schlynigkhen unnd Doli mergkly

von Tachslern an statt unnd uss bevelch gantzer gemeind yetzgemelter

beyder dorffer, unnd liessend durch jren angedingten fiirsprechen eroffnen,

wie das jnen taglichen jn jren gemeinen (gemeinsamen) holtzem unnd walden

von jren anstossern grosser unlidenlicher schad an Buw unnd Brennholtzern

begegnette, desshalb ze besorgen, wo (man) dem nitt fiirkhom (nicht Einhalt

biete), das jnen unnd jren nachkhomen jn khiinfftiger Zytt dardurch grosser

mangell unnd geprest (Gebresten) zuoston wurd. Demselben vor ze sind
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(vorzubeugen), haben sy fiir sich unnd jr nachkhomen nun hinfilro, zuo

allen teilen gegen einandren ze halten, beiden gemeinden ze nutz unnd

fromm, mitt einhelligem rath unnd zyttlicher vorbetrachtung ein ordnung

unnd satzung angesahen, mitt einandren angenomen, entschlossen unnd die

jn geschrifft stell en lassen, bittlichen begarennd, ein Erber gericht wolt die

verhoren unnd ze lesen jnen vergomen (erlauben). Unnd als jnen von den

richtern solchs verwillget, ward die gschrifft verlasen, von wort zu wort

also luttend: Zuo dem ersten das (dass) nun hinfiiro welicher usserthalb

jren gemeinden on jr erlouptnus jn jren holtzern unnd walden, so wytt unnd

verr (fern) jr zwing unnd ban (Banne) reichen unnd langen, wenig oder

vill bourn fallen unnd abhouwen oder sunst ligend bourn laden, die hinwag

ze fiiren, (sich) unnderstunde, daran erfunden unnd geriegt (geriigt) wirt,

der oder dieselben sollen von yedem stump en ligends unnd stands (stehendes)

Sechs pfund haIler (Heller) ze buos verfallen unnd die onablassig ze bezalen

schuldig sin. Darvon sollen der gemeind, so dan der schad beschahen ist,

dry pfunnd unnd die andern dry pfunnd einem Obervogt ze Regensperg,

war der ye zuo Zytten ist, zuogehoren. Darum unnd dargegen sol aber

Er jnen die verfallnen buossen von den penfelligen (Straffalligen) jnze-

pringen fiirderlichen beholffen syn. Wytter wo aber einer oder mer uss unnd

von jren gemeinden Ein andern oder mer an solchem Fravel betretten unnd

vunden (gefunden) unnd aber uss gunnst oder friindtschafft dem iibersahen

mitt riegen (riigen) noch angaben unnd somlichs uff jn khunnttlich wurd,

so sol der oder dieselben die peen (Strafen) unnd buos, so viI dero verfallen

unnd verschwigen waren, on alle gnad ze bezalen schuldig sin. Urn das (dass)

aber diss jr ordnung unnd ansahen von mengklichem dester stattlicher ge-

halten unnd (er) dem triiwlich nach ze khomen geneigt sig, so sol von yeder

verfallnen buos dem anzeiger oder rieger zehen schilling haller gaben wer-

den, dero sol ein gemeind den halben unnd ein vogt den andern theill be-

zalen. Als aber ye unnd ye von langer Zytt har sy, die gemeinden obbemelter

dorffer, uss nachpiirlichem gunst unnd guottem willen einandern on allen

Fravel jn walden unnd holtzern jrer notdurfft nach holtz ze houwen unnd

heim ze fiiren vergomen (erlaubt haben), also wollen sy noch fiirohin, so lang

(es)sy zuo allen teilen guott bedungkt, on alle engeltnus wie vormals sollichs

gegen einandern pruchen unnd nachlassen, doch yedem teill an siner ge-

rechtigkeitt der Banwalden unvergriffen und on nachteill. Und als diss
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jr ordnung unnd fiirnamen verlasen unnd gehordr ward, begartten sy zuo

allen teilen, Ein Erber gericht wolte mitt rechtlichem spruch erkhennen,

das es billich ouch jn die Ewigkeitt krafftig sin und von mengklichem

also gehalten salt werden. Also ward von (den) urteillsprechern einhelligk-

lich erkhenndt, das diss jr satzung mitt allen stucken, puncten unnd ar-

tigklen billich (sei), ouch nun hinfiiro guott Crafft unnd macht hab unnd

haben soll wie recht ist, ouch das jnen uff jr pitt unnd begaren jn jrem

Costen (ein) brieff darum uffgericht unnd mit minem eigen Jnsigell, doch

mir unnd minen Erben jn allwag on schaden, mitteilt unnd geben salt

werden. Dis alles ist gehandelt unnd beschahen Montags nach Sanct Niclaus-

tag Gezalt (gezahlt) nach Christi unnsers lieben Herren gepurtt Thusendt

fiinnffhundert Zwentzig unnd vier Jare (12. Dezember 1524)>>.

Warum liegen in den hiesigen Archiven keine noch alteren Urkunden?

Deshalb, weil derartige Schriftstlicke ja meist private Geschafte betrafen

und nicht soIehe der Gemeinde. Sie vererbten sich als Kauf- oder Wertbriefe

in vielen Stadtgeschlechtern oder wurden in Klostern versorgt und kamen

nach deren Aufhebung an den Staat. Viele landliche Urkunden gingen wohl

bei Feuersbriinsten oder sonst schon frlih verloren.- Del' im obigen Brief

genannte Regierungsvertreter Jakob Pur wirkte von 1513 bis 1528 in Re-

gensberg, also zu jener Zeit, da die sechsjahrige Amtsdauer noch nicht

iiblich war. Er schrieb sich nicht Landvogt, sondern Obervogt, obwohl

diese Bezeichnung sonst eher fiir die Vorsteher der kleineren Verwaltungs-

gebiete galt. Sein Titel sollte offenbar den Gegensatz zum herrschaftlichen

Untervogt andeuten.- Mit dem Fiirsprecher war nicht ein vorher beauf-

tragter Rechtsanwalt gemeint, sondern nach damaligem Brauch einfach

ein redegewandtes Mitglied des Amtsgerichtes. Dieses bestand aus 12 an-

gesehenen Vertretern unserer Gegend, von denen sich ihrer sechs in der ersten

und die andern in del' zweiten Halfte des Jahres betatigten.>- Wenn oben

geschrieben wurde, die vier Dorfer hatten zwei Gemeinden gebildet, so ist

damit nul' auf die betreffenden Versammlungen hingewiesen, an den en man

die noch gemeinsam besorgte Forstwirtschaft verbessern wollte. Die Angabe

«sechs Pfund Heller» bezeichnet die friihere Rechnungseinheit und nicht

etwa das Gewicht. Diese Busse war ganz empfindlich, denn sie machte fast

den dritten Teil des damaligen Ochsenwertes aus. Die anderswo je nach

der Holzart festgesetzte Abstufung del' Betrage wurde hier noch nicht vor-

88



--

genommen. Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass man nach dem alten

Sprichwort den Hehler gleich strafte wie den Stehler.- Das am Schluss

erwahnte Siegel des Obervogtes ist nicht mehr vorhanden.

Ehemalige Forstwirtschaft

Diese befand sich, wie das aus dem Anfang der soeben abgedruckten Ur-

kunde hervorgeht, friiher noch in einem sehr mangelhaften Zustand. Viele

Walder waren ungepflegt und die Holzertrage bei wei tern nicht so geschatzt

wie heute. Eine grosse Bedeutung hatte immer noch der Nebennutzen.

Davon war die Waldweide am wichtigsten, Die Alten nannten sie «Wunn»,

und fur das Vieh war sie wirklich eine Wonne, fur die Laubbaume aber

ein Schaden, wei! dabei ihre unteren Blatter abgefressen wurden. Zudem

holte man solche fur Stallfutter und Streue. Ferner wurden zum Verkauf

Kohlen gebrannt, Harze gesucht oder Pilze und Beeren gesammelt. Die Jagd

war ertragreicher als heute; denn in diesem Zeitraum sah man in unsern

Waldungen ausser Hasen, Rehen und Fiichsen zwar fast keine Baren mehr,

wohl aber viele Wildschweine, Auerhahne, Hirsche und Wolfe.- N ach der

Reformation erstreckten sich die fortschrittlichen Bemiihungen der Landes-

vater auch auf die Forstwirtschaft, die man immer mehr zur wichtigsten

EinnahmenqueIle del' Gemeinden ausgestaltete. \Viederholt wurden scharfe

«Holzordnungen» erlassen, und einzelne Ratsherren bereisten das Zurich-

biet, urn diesen Vorschriften N achachtung zu verschaffen.

In unserer Gegend war es einst vermutlich so, dass alle Talgemeinden den

grossen Eggwald als gemeinsamen Grundbesitz betrachteten, in dem sie

nach Belieben schalten und walten konnten. Das ersieht man noch aus einer

Urkunde'" von 1539, wonach die Bauern von Dachslern und Schleinikon

bisher nicht im eigenen Bann, sondern ungeniert in jenem von Oberweningen

und Schofflisdorf Holz fur ihre vielen Feldzaune geholt hatten. Von da

an wurde dies nur noch fur die Einfassungen solcher Grundstiicke gestattet,

welche die Nachbarn im Gebiet der beiden letztgenannten Gemeinden be-

sassen.- Im Jahre 1716 hatten diese mit den Leuten jenseits der Surb Streit

wegen «des Weidens auf der Egg, wodurch unglaublich vil Holtz verderbt

wurde.» Ihre Vertreter bemerkten vor dem Landvogt Fiissli, daran seien
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die von Dachslern und Schleinikon am meisten schuld, wei! «sie Ihre Hauw

nicht ynzaunind, bis das junge Holtz dem Viech aus dem Maul gewachsen.»

Ferner sagten sie, es sei ihrem Hirten unmoglich, jedes Weidetier so zu be-

aufsichtigen, dass «nicht mithin das eint oder ander hinlauffe, wo es nicht

solte.» Ihre Gegner wiesen abel' dar auf hin, das Erstellen solcher Zaune

sei im grossen Forst zu umstandlich und fast unniitz, da diese vom Vieh ja

doch durchbrochen wiirden, besonders dann, wenn die Oberweninger noch

ihre Ochsen im Wald weiden liessen, «welches bald zum volligen Under-

gang des Holtzes gereichen konnte.» N ach einem kraftigen Zuspruch des

Landvogtes beschlossen beide Parteien, auf dies en schadlichen Weidebetrieb

zu verzichten."

Del' wichtigste Fortschritt erfolgte aber mit der Waldteilung von 1758.

Diese wurde in einem «Libel!» (Biichlein) genau dargestellt. Das ist ein zier-

licher, im Gemeindearchiv100 aufbewahrter Lederband, del' 17 beschriebene

Blatter und eine beigeklebte Kopie enthalt. Daraus werden hier auszugs-

weise die folgenden Einzelheiten mitgeteilt: Irn Sommer 1755 hatten die

Vertreter von Oberweningen und Schofflisdorf den Landvogt Hans Meyer

von Knonau in Regensberg darauf aufmerksam gemacht, «dass ihre Holtzer

je lenger je mehr in Abgang kommen und es zu Wiederharstellung und

Aufnung derselben niitzlich und sehr dienlich sein wiirde, wan diese Wal-

dungen, so Sie biss dahien gemeinsamlich mit einandern ingehabt und be-

sessen, unter beide Gemeinden vertheilt werden dorfften, damit sodan in alle

Weis und Wage bessere Aufsicht und Spahrsamkeit beobachtet werden

miisste.» Del' Landvogt erachtete sich in diesel' Angelegcnheit nicht als zu-

standig und iiberwies das Gesuch «den genedigen Herren und Oberen in

Zurich», welche die Teilung bewilligten. Diese sollte abel' «in nachbarli-

cher Liebe, Freiindschafft und Einigkeit» erfolgen. Nun bekam der Amts-

untervogt Hs. Heinrich Angst von Regensberg den Auf trag, zusammen

mit den Vorgesetzten beider Gemeinden den Flacheninhalt des ganzen

Gebietes festzustellen. Das geschah wohl noch nicht durch eine waagrechte,

sondern dem Gelande angepasste Vermessung oder gar nur schatzungsweise.

Item, man kam dabei auf 1022 Jucharten. Davon erhielten die Schofflis-

dorfer «in Ansehen ihrer mehreren Hofe und Gewerbe» 40 Jucharten zum

voraus. Ihr Eggwald umfasste also nach der Abtrennung 551 und jener

von Oberweningen 471 Jucharten.- Zur gleichen Zeit teilten beide Ge-
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meinden auch ihren Waldbesitz «am Lageren», welchen Berg alte Leute

jetzt noch mit dem mannlichen Geschlechtswort bezeichnen. Dort wies man

Schofflisdorf 12 und Oberweningen 11 Jucharten zu. Dabei behielt sich

die erstgenannte Gemeinde vor, «dass sieihren bestendigen Antheil an den

Mietgruben, so in denen von Oberweningen Lagernholtz sind und gemacht

werden, haben soll.» Mit dies em Miet oder Niet war ein dunkler, fettiger

Lehm oder Mergel gemeint, den man nach der Empfehlung Kleinjoggs zur

Erdmischung verwendete. Die Waldteilung wurde am 5. November 1755

von der Obrigkeit genehmigt. Dann setzte man 17 Marksteine, an deren

Stelle nun meist neuere stehen. Die ganze Angelegenheit wurde an verschie-

denen Gemeindeversammlungen ausgiebig besprochen und am 15. Februar

1758 yom Landvogt schriftlich festgelegt, besiegelt und damit als rechts-

kraftig erklart,

Das galt auch fur die damals erneuerte Holzordnung. Danach musste nun

jede Gemeinde einen eigenen Forster anstellen, fur welches Amt nur «frue-

tige», das heisst kraftige Manner in Frage kamen. In die aufgeriisteten

Klafter soIl ten keine «ungespaltenen Tram» und in die Reisigbilndel keine

zu dick en Bengel gelegt werden. Holz zu «Bahren, Axen, Riesteren (Streich-

brettern an den Pflugen), Laitteren, Eggen und Wagen» durfte man nicht

mehr «gwaltig» seIber holen, sondern man musste solches von den Vorge-

setzten «begehren». Die einzelnen «Hauc» waren von den Kaufern innert

der angesetzten Zeit wegzufiihren, ansonst sie an die Gemeinde zuriick-

fielen. Auch klein ere Einnahmen hatten in der Rechnung zu erscheinen

und durften nicht wie ehedem vertrunken werden. Bei einem Essen, das

mit dem Forstbetrieb zusammenhing, hatte ein Teilnehmer hochstens 24

Schilling «zu verzehren». Fur den Fall, dass die Vorsteher und der Forster

sich nicht genau an diese Holzordnung halten wiirden, drohte man ihnen,

sie «an Ehr und Gelt zu strafen.» Die erwahnten Mahlzeiten oder Triinke

waren noch lange iiblich, obwohl die Oberbehorden eh und je dagegen

wetterten. Mit der Zeit kamen noch weitere Waldverordnungen auf, die

alle Einzelheiten immer mehr regelten.
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Gemeinderechnung aus 1777

Ahnliche Zusammenstellungen sind schon lange vorher angefertigt worden,

aber nicht mehr aufzufinden. Hier handelt es sich also urn die friiheste noch

vorhandene Rechnung."'" Sie wurde vom Sackelmeister Hans Jakob M alii

geschrieben und betraf die Zeit vom Herbst 1776 bis zu Martini 1777. Zur

Erklarung sei bemerkt, dass ein Gulden (Gl.) 40 Schilling (Sch.) und ganz

ungefahr eine Kaufkraft von etwa 30 Franken hatte. Der Gutsverwalter

notierte die folgenden Posten:

Eingenohmen

5 Gl.

4 Gl.

2 Gl.

2 Gl.

1 Gl.

4 Gl.

2 Gl.

an Zinsen von Schuldbriefen

von Heinrich J egli, Dachslern

von Heinrich Meyer, Baschelis

von Hans Volkart

von Hs. Jakob Miilli, Kastenvogt

von den Gemeinden Schleinikon und Dachslern

von Heinrich Meyer, Heiggels

von Hans Miilli, Schmidheiris

von Heinrich Merki, Tischmachers

6 Sch.

28 Sch.

16 Sch.

20 Sch.

20 Gl. 70 Sch. = 21 Gl. 30 Sch.

von Holtz und Rintschen erlost

7 Gl. 36 Sch. von Hans Meyer, Neeribauer, fur Sagbaum

2 Gl. 20 Sch. von Heinrich Zobeli, fur Eichenstock

7 Gl. 5 Sch. von Kiifer Haarlacher, fur dessgleichen

1 Gl. 35 Sch. von Martis J oggeli, urn etwas Holtz

10 Gl. 20 Sch. von demselben und dem Schmid, fur 2 Foren

2 Gl. von Kastenvogt Mulli, urn 1 Fore

1 Gl. 20 Sch. von dem hinteren Neeribauer, fur 1 Stock

1 Gl. 20 Sch. von Johannes Knecht, urn 1 Forli

2 Gl. 20 Sch. von Hs. Jak. Merki, Wattweiler, 1 Sagbaum

2 Gl. 20 Sch. von Ehgaumer Merki, fur 2 Stock

92



Ausgegeben

an Gelt

8 Gl. dem Wachter sein Lohn

1 Gl. 32 Sch. Wartgelt an den Brunnenmeister

15 Gl. dem Dorfmeyer fur den Stier

28 Sch. Meyensteuer dem Untervogt zu Baden

24 Gl. 60 Sch. = 25 Gl. 20 Sch.

an Zehrungen

3 Gl. den Vorgesetzten an der Jahresgmeind

2 Gl. 24 Sch. fur die Ofen nachzuschauen

2 Gl. 33 Sch. bey einer Holtzbesichtigung

1 Gl. 38 Sch. verthan beym Holtzverkauf

20 Sch. dessgleichen bey der Stumpenlosung

15 Sch. beym Verkauf von Eichen

15 Sch. an der Lichtmessgmeind verthan

16 Sch. wegen dem Gmeindsweyer

8 Sch. dem Brunnenmeister extra
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4 Gl. 20 Sch.

14 Gl.

53 Gl. 216 Sch.

3 Gl. 20 Sch.

2 Gl. 16 Sch.

6 Gl. 11 Sch.

12 Gl.

23 Gl. 47 Sch.

von Muller Merki, urn 2 Sagbaumli

von Gerber Vogeli, fur Eichenrinden

= 58 Gl. 16 Sch.

von allerley

an Reutenenzinsen

von Heinrich Trub, fur Holtzgasswisen

fur allerley Holtz

Vortrag von letzter Rechnung

= 24 Gl. 7 Sch.

Summa summarum alles Einnehmens = 104 Gl. 13 Sch.



1 Gl. 2 Sch.

36 Sch.

26 Sch.

2 Gl. 26 Sch.

1 Gl. 24 Sch.

31 Sch.

20 Sch.

12 Sch.

2 Gl. 24 Sch.

2 Gl. 8 Sch.

16 Gl. 378 Sch.

; 1 Gl. 36 Sch.

4 Gl. 32 Sch.
I

36 Sch.

17 Sch.

4 Gl. 24 Sch.

12 Sch.

19 Sch.

5 Gl. 10 Sch.

7 Gl. 28 Sch.
I

4 Gl. 24 Sch.

25 Gl. 238 Sch.

bey der Rintschenschatzung

bey der Spritzenprobe in Oberweningen

von den Geschwornen verzehrt

im Klupf verthan, 2 mahl

gebraucht beym Marchsteinsetzen

verzehrt beym Eichenausgeben

im Lagernholtz verthan

dem Dorfmeier extra

an die Vorgesetzten beym Rindenverkauf

von den Feuerlaufern verzehrt

= 25 Gl. 18 Sch.

an allerley

dem Gerichtsvogt zu Niederweningen

fur Briinnen und Teuchel

den Battlern ab den Gebirgen

dem Forster an seinen Lohn

urn das Vieh zu visitieren

Brandsteuer gen Bachenbiilach

fur Botengange

an eine verungliickte Kuh

Schmidlohn

kranken und blessierten Battlern

= 30 Gl. 38 Sch.

Summa summarum alles Ausgebens = 81 Gl. 36 Sch.

Nach Abzug des Ausgebens vom Einnehmen bleibt Sackelmeister Miilli der

Gmeind Schofflisdorf schuldig 22 Gulden 17 Schilling.

Auch da ist zwischen den Zeilen allerlei zu entdecken, zum Beispiel die

Tatsache, dass die Gemeinde beim iiblichen Zins von 5 Prozent etwa 435 Gl.

ausgeliehen hatte. Ihr gesamtes Vermogen wurde in einem N achsatz mit

856 Gl. angegeben, in welchem Betrag aber der Wald inbegriffen war.-
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Der als Kaufer von Eichenrinde genannte Gerber Vogeli wohnte nicht hier,

sondern in Dielsdorf, und von auswarts kam auch der erwahnte Johannes

Knecht.- Bemerkenswert sind die hohen Besoldungen fiir den Tag- und

N achtwachter sowie fiir den Dorfmeier. Dieser musste allerdings den Zucht-

stier halten, und der hatte in einer Bauerngemeinde stets eine grosse Be-

deutung. Anderswo wurde sein Besorger mit dem Ertrag einer sogenannten

Stierwiese entschadigt, hier aber mit Geld.- Die Steuer nach Baden war

eine von friiher her nachgetragene Abgabe an das dortige Spital.- Mit den

«Zehrungen» meinte man die Verpflegungskosten. Diese waren auffallend

hoch, und es scheint, die alten Schofflisdorfer hatten gern etwa gefestet,

was auch der Landvogt bemerkte und wiederholt riigte. Immerhin ist zu

sagen, dass diese Triinke und Nachtessen als Entgelt fiir die sonst geringen

Besoldungen angesehen wurden.- Merkwiirdig sind auch die paar Ausgaben

fiir Bettler, die als voriibergehende Arme hier ihre Unterstiitzung nicht vom

Kirchen-, sondern vom Gemeindegut erhielten.- Wenn am Schlusse steht,

der Verwalter bleibe der Gemeinde 22 Gl. 17 Sch. schuldig, so heisst das,

er habe noch so viel in der Kasse gehabt.-Die obige Rechnung wurde in der

Herrschaftskanzlei zu Regensberg gepriift und verabschiedet. Dafiir hatte

die Gemeinde folgende Gebiihren zu bezahlen: 3 Pf. (Pfund) dem Landvogt,

3 Pf. dem Landschreiber, 1 Pf. 5 Sch. dem Amtsuntervogt, 7 Pf. 16 Sch.

der Kanzlei, 1 Pf. dem Amtsweibel, 3 Pf. den beiden Geschworenen und

10 Pf. dem Sackelmeister.>- Bis zum Jahre 1781 stieg das Gemeindever-

mogen auf 2060 Pf. oder 1030 Gl. an.

Vom friiheren Militar- und Schiesswesen

Das erste ziircherische Kriegsereignis dieses Zeitraums war 1531 die Schlacht

bei Kappel. Diese machten die Soldaten unserer Gegend aber nicht mit,

denn sie wurden zum Grenzschutz verwendet, weil man vom Rhein her oder

aus del' Grafschaft Baden den Einmarsch fremder Truppen befiirchtete.-

N achher folgte auch im Wehrwesen eine Verbesserung der andern. Neue

Waffen und Grundsatze kamen auf, und so gut als moglich beriicksichrigte

man dabei Erfahrungen, die unsere Offiziere in auslandischen Kriegen ge-

sammelt hatten. Dazumal wurde der Jiingling schon mit 16 J ahren ein Mann

und Soldat, woran da und dort noch der Beginn der Feuerwehrpflicht er-
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innert. Am Ende des 16. J ahrhunderts zahlte die ziircherische Armee rund

15 000 Mann. Davon gehorten 5000 zum Auszug. Die aus 300 Soldaten

bestehenden Kompanien nannte man «Fahnchen», womit auf die Abzeichen

der Vogteien oder Ziinfte hingewiesen wurde, unter denen die Wehrpflich-

tigen der betreffenden Gegend oder Gesellschaft ins Feld zogen. Der gros-

sere Teil der Fusstruppen war noch mit Halbarten oder Spiessen ausge-

riistet, der kleinere aber schon mit Gewehren, die dann immer mehr die

andern Waffen ersetzten. Zur Alarmierung wurden um 1630 Hochwachten

eingerichtet. Die unsrige befand sich auf der Lagern, und von dort aus ver-

kiindete man je nach Wetter und Tageszeit mit Rauchsaulen, Feuersignalen

und Morserschiissen verschiedene, aber allen Leuten bekannte Zeichen.

Deren zwei bedeuteten die Bereitstellung, drei den Marsch zum Sammelplatz

auf dem Heitlig oberhalb Steinmaur und vier die sofortige Besetzung der

Grenze. Zudem wurde im Notfall Sturm gelautet, Die Hochwacht war nur

bei Kriegsgefahr standig besetzt. Sonst versorgte man die Einrichtungen

in einem Hauschen. Der ganze Betrieb wurde von Wachtmeistern beauf-

sichtigt, unter denen sich auch Schofflisdorfer befanden.- Weitere mili-

tarische Fortschritte waren durch die vielen Obungen bedingt, die man

auf die Sonntagnachmittage ansetzte. Sie fanden hier im Chlupf statt, und

da lernten die Soldaten geordnet marschieren, mit den Waffen umgehen

und etwas Felddienst. Der Ziircher Schriftsteller Eugen Mattes hat eine

hiesige «Triillmusterung» in seinem 1951 erschienenen Roman «Landvogt

Lochmann» von Seite 148 an eindringlich geschildert. Eine noch viel gros-

sere Truppenschau war fiir die Wehntaler sodann jener Durchzug des fran-

zosischen Herzogs Rohan, der im Marz 1635 mit einem Heer von 4300 Mann

hier vorbei kam, um in die Biindnerwirren einzugreifen. Damals tobte nord-

lich von uns ein dreissigjahriger Glaubenskrieg. Beim Friedensschluss von 1648

wurde die Eidgenossenschaft endgiiltig vom Deutschen Reich abgetrennt.

Anno 1653 kam es im Entlebuch, Bernbiet und Aargau zu einem Bauern-

krieg, dessen Ursachen samt den hiesigen Ereignissen jenes Jahres im folgen-

den Kapitel erwahnt werden.

Der 1656 zwischen den Katholiken und Reformierten entstandene Villmer-

gerkrieg wickelte sich ebenfalls ausserhalb des Ziirichbietes abo Dazu wurden

aber auch 26 Schofflisdorfer aufgeboten, deren Namen in einer damaligen

Mannschaftskontrolle':" angegeben sind. Einriicken mussten
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die Reiter Hans Merki, Jagli (Jakob) Meyer, Heini Miilli und Heini Zobeli,

die Musketiere Hans Harlacher, Heini Merki, zwei Jagli Merki, Hans

Meyer, Heini Meyer, drei Jagli Meyer, Junghans Meier, Hans Mulli, Jagli

Miilli, Felix Surber, Hans Trub und Felix Zobeli sowie

die Spiesstrdger Hans Bernhard, Kleinhans Fenner, Heini Merki, Han')

Heinrich Meyer, Hans Surber, Kaspar Surber und J agli Zobeli.

Die obgenannten Reiter gehorten wohl zu reicheren Familien, da die An-

schaffung eines pferdes sehr teuer war. Als Musketier bezeichnete man den

Trager einer Muskete, das heisst eines schweren Gewehres, das beim Feuern in

stehender Srellung auf eine gabelformige Stiitze gelegt werden konnte. Die

Schofflisdorfer Mannschaft war auf zehn Kompanien verteilt, deren Kom-

mandanten meist aus der Stadt stammten. Schon damals machte sich der

neue Zeitgeist der aufkommenden Aristokratie auch beim Militar bemerk-

bar, und bald darauf liess man zum Beispiel einen Landoffizier nur noch

selten Hauptmann werden und redete ihn nicht mehr als Herr an.

1m Jahre 1712 brach dann noch der Toggenburgerkrieg aus und zwar wie-

derum des verschiedenen Glaubens wegen. Dazumal herrschte in unserer

Gegend ein reger militarischer Betrieb. Da lagerten sich die 8 Infanterie-

und 2 Reiterkompanien des Regensberger Quartiers, urn die Grenze gegen

die Grafschaft Baden zu bewachen und einen allfalligen Einmarsch katho-

lischer Truppen abzuwehren. In allen Dorfern musste fur Fleisch, Brot,

Pferde und Wagen gesorgt werden, und bei Niederweningen erstellte man

Schanzen. Die Entscheidung fiel aber nicht im Ziirichbiet, sondern wie Anno

1656 bei Villmergen, wo die Reformierten diesmal siegten.- 1m folgenden

J ahr wurde unsere Wehrmacht bedeutend verstarkt und neu eingeteilt, und

Anno 1744 kamen hier fur die Infanterie Uniformen auf. Sie bestanden

aus graublauen Rocken und Kniehosen, blauen Striimpfen und schwarzen

Dreispitzhiiten. J eder Wehrmann musste sein Ehrenkleid samt den Waffen

selber bezahlen, und wenn er das nicht vermochte, durfte er auch noch

nicht heiraten.

Viel haufiger als in der Eidgenossenschaft waren damals Kriege im Aus-

land. Daran nahmen oft schweizerische Soldaten teil und also auch solche

von Schofflisdorf, Wenn sie daheim nichts verdienten oder gern einmal

ein Stuck der wei ten Welt sehen wollten, ohne gleich ganz auszuwandern,

begaben sie sich fur einige Zeit in fremde, rneist franzosische oder hollan-
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dische Kriegsdienste. Man bezeichnete sie nach der urspriinglichen Tagesent-

schadigung eines Solidus als Soldner oder, weil sie «auf die Reise liefen»,

als Reislaufer. Im Ausland erwarben manche von ihnen Geld und Ehre;

viele aber wurden in den Schlachten und Spital ern vom Tode dahingerafft

oder kamen arm, verroht, arbeitsscheu und krank wieder heim.

Zur Starkung der eigenen Wehrmacht gehorte auch die Forderung der

Schiessfertigkeit. Sie betraf schon die Knaben, die mit der Armbrust auf

einen «Tatsch» schiessen mussten. Ein Dorfbeamter hatte diese Voriibungen

zu beaufsichtigen, und die Regierung spendete den besten Jungschiitzen

schone ZinnteIler.- Jeder gewehrtragende Soldat war verpflichtet, jahrlich

mindestens an sechs «Schiesseten» teilzunehmen. Diese begannen nach

Ostern und wurden von einem Schiitzenmeister geleitet. Als solcher beta-

tigte sich hier schon 1668 der im Grundprotokoll erwahnte Hans Meier. Er

musste besonders die Soldaten soweit bringen, «dass jeder im Falle der Not

seines Mannes gewiss sei.» Bei den Obungen waren keinerlei «Listen» er-

laubt, und sie erfolgten immer mehr auf «triillerische», das heisst milita-

rische Art. Geschossen wurde bis urns Jahr 1750 nur stehend und zwar

auf eine 200 Schritt entfernte Scheibe. Diese war in der Mitte mit einem

Nagel befestigt, den gute Schiitzen gelegentlich auf den Kopf trafen. Als

Ehrengaben erhielten sie von der Obrigkeit allerlei Ausriistungsgegenstande.

Im Herbst fanden ein Endschiessen und das «Absenden» statt, und auch

andere heutige Schiitzenbrauche waren schon vor 300 Jahren bekannt.l'"

Bauernaufstand im Wehntal
I I

Wahrend des Dreissigjahrigen Krieges waren in der Schweiz viele Bauern

sehr reich geworden. Sie hatten Vieh und Getreide zu hohen Preisen nach

deutschen Landern verkaufen konnen und sich ein besseres Leben ange-

wohnt. Nach dem Krieg wurde das rasch anders. Wei 1 die Ausfuhr nun

wegfiel, hatte man bei uns grosse Vorrate an Lebensmitteln, weshalb deren

Preise sanken. Die Bauern nahmen viel weniger ein als vorher, wahrend

ihre Lasten da und dort durch neue Steuern noch vermehrt wurden. In die-

ser Bedrangnis hoff ten manche Landwirte, die Regierungen wiirden durch die

Herabsetzung gewisser Abgaben etwas zur Milderung der Notlage beitragen.
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Sie veranstalteten am Anfang des Jahres 1653 im Entlebuch und bald auch

anderswo grosse Landsgemeinden, an denen neben den zeitgemassen noch

friihere Bauernbeschwerden erortert wurden. AIle diesbeziiglichen Einga-

ben an die Obrigkeit betrachteten die Regenten aber als Umsturzversuche,

die sie mit Waffengewalt unterdriicken wollten. Das erfuhr man bald auch

im Wehntal, durch welches am 23. Marz jenes Jahres Schaffhausertruppen

nach dem Aargau marschierten, urn sich dort zur Bekampfung jener Bauern

bereitzustellen.- Im April fand dann in Dielsdorf eine Tagung statt, an

der die Leute aus unserer Landvogtei ihre Wunsche dem anwesenden Zurcher

Ratsherrn Schneeberger aussern konnten. Diese betrafen hauptsachlich einen

freieren Forstbetrieb, das heisst grossere Holzschlage, worn it man sich hier

zu helfen gedachte. Die Regierung behielt sich deswegen ihre Beschluss-

fassung vor; aber noch ehe diese bekannt wurde, kam es im Wehntal zu

einem Aufstand.

Seine Urheber waren der Niederweninger «Pur und Zimbermeister» Joggli

(Jakob) Schibli und der Schofflisdorfer Schmied J oggli Miilli. Beide hatten

friiher zur beruflichen Ausbildung etliche Jahre in der Fremde geweilt.

Als treue Freunde ritten sie an Sonntagen oft miteinander iiber Land und lern-

ten so die bauerliche Stimmung kennen. Im guten Glauben, dazu berechtigt

zu sein, wollten sie auch bei uns die einzelnen Wiinsche zusammenstellen

und der Obrigkeit schriftlich unterbreiten. Diese gingen nun weit iiber jene

in Dielsdorf vorgebrachten Anregungen hinaus und befassten sich zum Bei-

spiel auch mit dem Versammlungs-, Beschwerde- und J agdrecht, dem Salz-

und Viehhandel und einer bedeutenden Verrninderung del' Abgaben, Gebiih-

ren, Betreibungen und Bussen. Ende April und anfangs Mai 1653 veran-

stalteten Schibli und Miilli mit gleichgesinnten Wehntalern in Niederwenin-

gen, Dachslern und beim Chlupf geheime Zusarnmenkiinfte, an denen die

einzelnen Begehren genau besprochen wurden. Ferner beschlossen die Teil-

nehmer, «sy wellint nit ins Bernbiet, die Puren tot zu schlagen», und

der erstgenannte Redner bemerkte zum Schluss, wer etwas ausplaudere,

«den selle der Tiifel holen.» Diese Abmachungen kamen aber doch bald

dem Landvogt Zoller zu Ohren. Er erschien mit vielen Bewaffneten im

Wehntal und liess daselbst 40 Versammlungsteilnehmer verhaften und in

Ketten nach dem Schloss Regensberg fiihren, von wo aus sie sparer nach

Zurich verbracht wurden. AIle andern Wehrpflichtigen der Gegend konnte
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Zoller zum Einriicken in den Bauernkrieg veranlassen. Sie kampften am 3. J uni

bei Wohlenschwil gegen ihre Berufsgenossen aus dem Bernbiet und Aargau,

die dort entscheidend geschlagen wurden. Nachher konnten die Regenten

ungestort ihren Rachegelusten fronen, viele Aufriihrer hinrichten lassen, die

Bauerbiinde auflosen und die aristokratische Herrschaft verstarken.

Diese Gesinnung zeigte sich anfangs Juli auch bei der Beurteilung des

Niederweningerhandels, den man nach der dortigen Hauptversammlung

so bezeichnet hat. Die am meisten belasteten Angeklagten hatten wahrend

ihrer sechswochigen Gefangenschaft viele Verhore zu bestehen und als Meu-

terer mit der Hinrichtung zu rechnen. Schibli wurde «als Haupt und Seele

der rebellischen Puren im Wehntal» zudem noch grauenhaft gefoltert,

schliesslich aber wie seine Anhanger doch nicht zum Tode verurteilt. Die

Regierung nahm ihnen lieber das Geld als das Leben und verschaffte sich

mit unerhort hohen Bussen einen ansehnlichen Beitrag an die Kriegsaus-

gaben. Die Geldstrafen wurden zwar samt etlichen Gerichts- und Ver-

pflegungskosten bis zum Dezember etwas errnassigt, begriindeten aber den-

noch in einzelnen Fallen den finanziellen Ruin der betroffenen Familien.

Die Ratsherren erklarten Schibli und Miilli als «ehr- und wehrlos», das

heisst, diese beiden durften kein Amt mehr ausiiben, keinen Degen mehr

tragen und ihr Haus nur noch zu Arbeitsgangen verlassen. Der erste

Hauptschuldige hatte eine Busse von 200 Pfund zu bezahlen, mit welcher

Summe man damals zwei pferde kaufen konnte. Dazu kam aber ausser der

erwahnten Folterung noch eine grosse Ehrenstrafe. Schibli wurde namlich

gezwungen, in vier Cotteshausern der Stadt und sechs Kirchen unserer Ge-

gend nach der Predigt vor einem Regierungsvertreter ein langes Schuld-

bekenntnis abzulegen, offentlich fiir seine «elenden und schandlichen Thaten

den gnadigen Herren von Ziirich» Abbitte zu leisten und den himmlischen

Segen auf ihr Haupt herab zu erflehen. Die andern Niederweninger er-

hielten nach ihrem Vermogen abgestufte Bussen von 5 bis 200 Pfund.- Der

Schmied Miilli galt in jener Zeit als der reichste Wehntaler, weshalb er zu

einer Geldstrafe von 800 Pfund verurteilt wurde. Seine Schofflisdorfer

Mitbiirger hatten die folgenden Betrage zu entrichten: Heinrich Meier,

Joggli Meier und Heinrich Mlilli je 200 Pf., Hans Meier, Junghans Meier,

Heinrich Merki, Joggli Merki, Hans Zobeli und Heini Zobeli je 75 Pf.,

Heinrich Meier und Joggli Meier je 40 Pf. und Forster Bernhard, Klein-

100



~

hans Meier und Schulmeister Meier je 10 Pfund. Wer seine Busse nicht zu

bezahlen vermochte, musste sie am sogenannten «Schellenwerk» in Ziirich

abverdienen, wobei fiir 5 Pfund ein Monat angesetzt wurde. Es handelte

sich da urn eine offentliche Strafarbeit an Bauten und Strassen, bei der

man den Gefangenen an einem Arm als Schandzeichen ein GlOcklein be-

festigte.- Im ganzen mussten an personlichen Bussen bezahlt werden 2300

Pf. in Niederweningen, 1960 Pf. in Schofflisdorf, 300 Pf. in Oberweningen

und 440 Pf. in Schleinikon-Dachslern. Dazu kamen noch 1500 Pf., welche

die beiden erstgenannten Gemeinden zur besonderen Siihne aus ihren Kassen

abzuliefern hatten. Zusammen machten die Geldstrafen also den sehr hohen

Betrag von 6500 Pfund aus.- Urn einer Wiederholung des Aufstandes vor-

zubeugen, befahl der Ziircher Rat dem Landvogt Zoller in Regensberg,

«dass Du auf gedachte Person en ein sonderbar fleissig Aufsehen haben

sollest und im Fall der eint oder ander in dergleichen oder anderen Dingen

seinen gehabten bosen Willen weiter erzeigen wiirde, uns deshalben also-

bald berichtest, damit wir demselben den verdienten Lohn mit Zusammen-

rechnung der alten und neuen Frefeleien geben konnen.» Damit war die

hiesige Bauernbewegung unterdriickt, und die mundtot gemachten Wehn-

taler durften ihren Groll in keiner Weise mehr aussern. Der am hartesten

geziichtigte Schmied Miilli verarmte samt ein paar andern Bestraften und

starb als gebrochener Mann bald nach seiner Verurteilung.':"

Die Revolution

Am stolzen, aber fremdlandischen Baum der Aristokratie entwickelten sich

wahrend des 18. J ahrhunderts auch in Ziirich sonderbare Bliiten und Am-

wiichse. Die auffallendsten waren neben der unnatiirlichen Kleidermode,

Titelsucht und Schreibweise vieler Stadtbewohner deren iibertriebenes

Machtgefiihl sowie eine zunehmende Beamtenherrschaft und Bevormun-

dung der Landleute, von denen darum manche die 1789 in Paris aus ahnli-

chen Griinden ausgebrochene Revolution oder Staarsumwalzung als Mor-

genrote eines neuen Zeit alters begriissten. So schwand vielenorts die Hoch-

achtung vor den gnadigen Herren mehr und mehr dahin, was man auch im

Wehntal bemerkte. Da musste Anno 1792 in Oberweningen ein krankes
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